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Richard Adalbert Lipsius.

Zwei Gedachtnisreden
gehalten in der Rosę zu Jena am 5. Februar 1893.

I.
G. Richter: Lipsius Lebensbild.

II.
F. Nippold: Lipsius historische Methode.

XVII. 1



I.

Lipsius Lebensbild.
Yon Cr. Richter.

Hochgeehrte V e r s a m m i u n g!

Uber 5 Monate sind vergangen, seit wir dem Mannę 

das letzte Lebewohl in die ihm so unerwartet gebffnete 
Gruft nachriefen, dessen Erinnerung zu feiern wir heute 
hi er versammelt sind. Die damals anwesenden Yorstands- 
mitglieder unseres Yereins traten gleich nach dem Be- 
grabnis zu einer ernsten Besprechung zusammen. Unser 
Schmerz um den erlittenen Yerlust, unser Dank fur das, 
was der Yerstorbene die Jahre her unserem Yerein, uns 
persbnlich gewesen, kam da zu wehmutvoller Aussprache. 
Einmiitig waren wir darin, daC der Empfindung des Dankes 
auch ein offentlicher Ausdruck gebtihre. Die erste óffent- 
liche Yersammlung, die unser Yerein seiner Sitte gemaB 
im Winter abhalten wiirde, sollte sich zu einer schlichten 
Erinnerungsfeier gestalten. Erst heute kbnnen wir dieser 
Pflicht geniigen, denn ihre wiirdige Erfiillung erforderte 
Zeit und Arbeit.

Mir ais dem Nachfolger des Yerstorbenen in der 
Leitung des Yereins liegt es zunachst ob, zu seinem Ge- 

1*



4 Richard Adalbert Lipsius.

dachtnis zu reden. Aber eine Wiirdigung der wissen- 
schaftlichen und kirchlich praktischen Wirksamkeit des- 
selben durfte ich ais Laie nicht unternehmen. Herr 
Professor Nippold, hierzu berufen wie kein anderer und 
Mitglied unseres Yereins, hat die Giite gehabt, diesen Teil 
der Aufgabe auf sich zu nehmen. So beschranke ich mich 
auf den Yersuch, die UmriBlinien des Lebensganges des 
Yerstorbenen und des Bildes seiner Persbnlichkeit vor 
Ihnen zu entwerfen.

Schlicht und prunklos, wie unsere Feier, soli auch 
meine Rede sein, entsprechend dem anspruchslosen, ałler 
Ruhmredigkeit abholden Sinn des teuren Mannes, den wir 
beweinen.

Mit einem reichen geistigen Erbe ausgestattet, ist 
unser Lipsius ins Dasein getreten. Bei den Eltern und 
den GroBeltern lassen sich die Grundelemente seiner Indi- 
vidualitat deutlich aufzeigen.

Bis zum UrgroBvater vermochte der Yerstorbene seine 
Ahnen zu verfolgen. Es war der Magister Christian 
Gottlob Lipsius, der 1740 geboren, nachmals ein Pfarramt 
in der Niederlausitz bekleidet hat und 1810 gestorben ist. 
Von seinem Yater weiB man nur, daB er ein Landwirt war 
und in der Nahe von Sommerfeld im Kr. Krossen eine 
Pachtung gehabt hat. Durch ihn ist, wie es scheint, die 
Familie von auswarts nach der Lausitz verpflanzt worden. 
Die latinisierte Namensform — aus dem Familiennamen 
Lips, der seit dem 16. Jahrhundert mehrfach vorkommt 
und aus Philippus, Philips entstanden ist — scheint auf 



Richard Adalbert Lipsius. 5

gelehrten Beruf friiherer Vorfahren hinzudeuten. Vor mehr 
ais 200 Jahren hat es an unserer Hochschule einen Pro- 
fessor Lipsius gegeben, den beruhmten hollander Philo- 
logen Justus Lipsius, der eigentlich Joest Lips hieB und 
aus der Gegend von Brtissel gebiirtig war. Ob bier ein 
Zusammenhang besteht? Es ist nicht mbglich, mit den 
vorhandenen Mitteln die Frage zu Ibsen.

Erst mit dem GroBvater, Adolf Gottfried Wil
helm 1), beginnt die genauere Kenntnis der Yorfahren 
unseres Lipsius. Er war seit 1807 Geistlicher in dem 
freundlichen Bergstadtchen Bernstadt in der Oberlausitz 
und ist hier 1841 gestorben. Deutlich zeigt er die Grund- 
ziige des Familiencharakters der von ihm begriindeten 
Generationen: die Richtung auf gelehrtes Wissen, die Lust 
am Lehren, die er an seinen Sbhnen und anderen ihm zur 
Erziehung anvertrauten Knaben iibt, die logische Klarheit, 
die seine Predigten auszeichnet, unermudliche Pflichttreue, 
schlichte Frómmigkeit. Dazu liebenswiirdiger Humor und 
ein inniger Familiensinn. Aber auch sein theologischer 
Standpunkt zeigt ihn bereits ais Wegweiser fur Sohn und 
Enkel. Frei von der niichternen Plattheit des vulgaren 
Rationalismus, war er doch zugleich ein freidenkender 
Mann und ein warm fiihlender Christ. Seine Gattin war 
eine Schwester des ais Dichter geistlicher Lieder bekann- 
ten Garve, erzogen in der Briidergemeinde zu Herrnhut, 
mit der sie zeitlebens in regem Yerkehr geblieben ist2). 
Der EinfluB dieser feinsinnigen, klugen und edlen Frau 

1) Neuer Nekrolog, Jahrg. XIX, S. 509 ff.
2) Schulreden, bei verschiedenen Gelegenheiten gehalten von Dr. 

K. Heinrich Adalbert Lipsius. Mit der Lebensbeschreibung des Ver- 
fassers [von Dr. Richard Adalbert Lipsius]. Leipzig 1862. S. VII.
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ist auf Sbhne und Enkel von grofier Bedeutung gewesen. 
Sie war es, welche das Leben im Bernstadter Pfarrhause 
mit dem warmeren Hauche inniger christlicher Frbmmigkeit 
durchdrang. In dankbarer Liebe gedenkt ihrer bfters 
unser Lipsius in der Biographie des Yaters. Er schildert 
sie ais eine Frau von inniger, gemutvoller Frbmmigkeit, 
frei- von weinerlicher Sentimentalitat und salbungsvoller 
Manier, die es nicht liebte, das Heilige im gewbhnlichen 
Verkebr auf den Lippen zu tragen; eigen war ihr der 
Sinn fiir gerauschlose Thatigkeit und ein behagliches Still- 
leben in Haus und Garten r).

Zwei Sbłme wuchsen in dem Pfarrhause heran. Der 
altere, Gustav, war mehr nach dem Yater geartet, dem er 
auch spater im Amte gefolgt ist; der jungere, Adalbert, 
der Yater unseres Lipsius, stand in der ganzen Richtung 
seines Wesens der Mutter naher. Yom Vater war auf 
ihn nach der Schilderung des Sohnes neben dem Scharf- 
sinn und der wissenschaftlichen Begabung die schlichte 
Geradheit, die ernste Mahrheitsliebe, die charaktervolle 
Beharrlichkeit im Festhalten des einmal mit klarem Be- 
wuBtsein Ergriffenen iibergegangen; sein miitterliches Erb- 
teil war das stille, sinnige Wesen, die Milde und Sanft- 
mut im persbnlichen Yerkehr und im Urteil iiber andere, 
endlich die zarte, fast schiichterne Bescheidenheit, welche 
die eigenen Yorziige und Gaben lieber vor den Blicken 
anderer zu verhiillen ais geltend zu machen liebte.

Auf der Universitat zu Leipzig bereitete er sich zur 
akademischen Laufbahn vor. Biblische Exegese wahlte 
er ais dereinstiges Forschungsgebiet. Seine griechischen 

1) Schulreden u. s. w., S. IX.
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Sprachstudien brachten ihn mit G. Hermann in nahe Be- 
ziehung. Im Friihjahr 1826 berief ihn der geistvolle Rost 
ais Kollaborator an die von ihm geleitete Thomasschule, 
im Sommer wurde er Doktor, im folgenden Jahre begann 
er die akademische Lehrthatigkeit mit exegetischen Yor- 
lesungen iiber Paulinische Briefe. Aber er war mittellos, 
und die akademische Laufbahn bot geringe Aussichten. 
So ubernahm er im Herbst 1827 eine Stelle ais Konrektor 
am ftlrstl. Gymnasium in Gera, wo er 4 gliickliche Jahre 
verlebte, bis ihn 1832 Rektor Rost an die inzwischen 
von ihm umgestaltete Thomasschule zuriickzog. Dieser 
Anstalt ist er bis an sein Lebensende treu geblieben; bald 
nach seiner Ernennung zum Rektor hat ihn am 2. Juli 
1861 ein fruher Tod seiner Wirksamkeit entrissen. Griind- 
liches Wissen, seltene Lehrgabe, warme Liebe zur Jugend 
und eine hohe Wiirde der sittlichen Personlichkeit machten 
ihn zu einem Schulmann von auBerordentlicher Bedeutung. 
Der groBartige Umfang seiner gelehrten Arbeiten ist nur 
wenigen bekannt gewesen, da ihn der Tod an dem letzten 
AbschluB seines Lebenswerkes iiber biblische Gracitat ver- 
hindert hat. Sein kirchlicher Standpunkt bildet den Aus- 
gangspunkt fiir die wissenschaftliche Glaubenslehre des 
Sohnes. Diese wenigen Ziige vom Bilde des Yaters miissen 
in dieser Stunde gentigen. Fiir die nahere Kenntnis des 
seltenen Mannes yerweise ich auf das schbne Denkmal 
kindlicher Pietat, welches unser Lipsius dem Vater in 
der Lebensbeschreibung gesetzt hat.

In Gera hatte der jungę Konrektor die fast gleichaltrige 
Braut, Juliane Molly Rost, des Rektors Rost altere 
Tochter, ais Gattin heimgeftihrt. Hier wurde ihnen am 14. 
Februar 1830 der alteste Sohn, Richard Adalbert, geboren.
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Gliicklich und froh waren die Jahre seiner Kindheit. 
Ein riihrendes Zeugnis derselben ist erhalten in den Tage- 
buchern, die der 7-jahrige Knabe am 17. Sept. 1837 be- 
gonnen und der 15-jahrige angehende Jiingling am 12. Mai 
1844 geschlossen bat. Es fehlt jedoch das Jahr 1840, 
die grbBere Halfte 1841, sowie fast das ganze Jahr 1842.

In dem NachlaB fanden sich unter alten Papiereu 
diese von dem Verstorbenen selbst langst vergessenen 
Zeugnisse vergangener Tage aus Kindheit und Knabenzeit.

Welch ein Reichtum der Begabung, welche Sicherheit 
und Folgerichtigkeit in der uberraschend schnell fort- 
schreitenden geistigen Entwickelung, welch inniges, tiefes 
Kindergemiit, welcher Frohsinn, welche Pfiichttreue spricht 
aus diesen Blattern. Schon die Schrift ist ein treues Bild 
des schnell zur Reife sich entfaltenden Geistes. Kindlich 
unbeholfen, doch schon von festem Strich in den ersten 
Heften bis zur ersten Liicke; dann nach der Unterbrechung 
zeigt die Schrift des 11-jahrigen Knaben bereits eine Regel- 
maBigkeit und feste Sicherheit, die in Erstaunen setzt 
und mit der Gewandtheit und Lebendigkeit des Stiles im 
Einklang steht: im weiteren Yerlauf erlangt sie bald das 
charakteristische Geprage des kiinftigen Mannes. c5 Jahre 
lang besuchte er die Privatlehranstalt des Dr. Hander, 
das erste Institut in Leipzig. Er brachte stets die ersten 
Zensuren nach Hause. Wegen schwacher Gesundheit ging 
er dann ein Jahr lang zu den GroBeltern in die Lausitz3 ‘). 
Dieses Jahr, welches er ais eines seiner gliicklichsten Jugend- 
jahre zu bezeichnen pflegte, muB fur seine geistige und 
korperliche Entwickelung von entscheidender Bedeutung

1) Briefliche Mitteilung der Schwester. 
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gewesen sein; das tritt in der ganzlich veranderten Be- 
schaffenheit der nach der Riickkehr wieder aufgenommenen 
Aufzeichnungen auf das bestimmteste hervor.

Sehr im Yordergrunde steht neben Eltern und Ge- 
schwistern die Leipziger Grofimutter. Die verwitwete Rost 
war nach der Yerheiratung der Tóchter und dem Tode 
des Mannes zu den Leipziger Kindern gezogen und wid- 
mete sich mit riihrender Liebe und Hingebung der Pflege 
namentlich der jiingsten Enkelkinder.

Jene altesten Knabenhefte zeigen schon deutlich die 
spater entwickelten Keime geistiger und gemiitlicher An- 
lagen. Natiirlich spielen die Geburtstage der Familien- 
glieder eine Hauptrolle, ferner die Priifungen in der 
Schule, die Spaziergange mit dem Vater, die Leipziger 
Messe, der Christmarkt, kleine Ausfliige und Reisen, Be- 
suche auf dem Kirchhof mit den Eltern zur Bekranzung 
der Familiengraber. Aber auch oflentliche Begebenheiten 
erwecken das Interesse des Knaben und yeranlassen 
ihn mehrfach zu eingehender Schilderung. So die Ein- 
weihung der neuen Post, der Anblick des ersten Dampf- 
wagens, ‘welches der Renner war’, die Feier des Jahres- 
tages der vor 300 Jahren in Leipzig eingefuhrten 
Reformation. In der sorgfaltigen, peinlich genauen Auf- 
zahlung der Geschenke an Geburtstagen und zu Weih- 
nachten, der in den Kindergesellschaften aufgefiihrten 
Spiele, der in der Menagerie gesehenen Tiere, der Bestand- 
teile des offentlichen Festzugs am Reformationsfeste offen- 
bart sich das Streben nach Griindlichkeit, systematischer 
Yollstandigkeit und genauer Beobachtung. Die Gabe 
des klaren, bestimmten Ausdrucks tritt einigemal in der 
meist noch unbeholfenen Kindersprache uberraschend her- 



10 Richard Adalbert Lipsius.

vor. An mancher Stelle offenbart sich das liebenswurdig 
zarte Gemiit des Knaben. Er macht mit dem Vater, 
mit Bruder Constantin einen Spaziergang, aber cder 
arme kleine Bruder, sowie auch die gute liebe Grofimutter 
mufiten zu Hause bleiben’; der Tod eines Mitschiilers 
veranlaBt ihn zu herzlicher Teilnahme fur die armen 
Eltern, wobei es bereits an erbaulicher Trostbetrachtung 
nicht fehlt. Am Geburtstag der Mutter heiBt es: sie be
kam von mir cein elendes biBchen Schreiberei, welches 
aber kaum wert war, es anzusehen’.

Nach dem Aufenthalt in Bernstadt werden die Tage- 
bucher gehaltreicher, geordneter; statt des Kindes tritt hier 
ein wunderbar gereifter Knabe entgegen, der sieli seinen 
eigenen Stil bereits gebildet. Das erste Stiick reicht vom 
9. August 1841 bis 19. Januar 1842. Gleich im Anfang 
findet sich die Schilderung einer durch ein Gewitter im 
Hause angerichteten Yerwiistung, die von staunenswerter 
Lebendigkeit ist.

Zu rednerischer Kraft erhebt sich die Darstellung 
des Knaben, wo ein tiefer Schmerz ihm die Seele fullt. 
Am 3. Dezember meldet das Tagebuch: cEin trauriger 
Tag. Wir erhielten die schreckliche Nachricht, daB Onkel 
Gustav’) aut den Tod krank lagę! Die Leipziger GroB- 
mutter reiste sogleich ab, urn ihm, wenn er noch am 
Leben sey, doch einige Erleichterung und den armen Bern- 
stadtern Trost zu verschaffen!’

Und nun am 4. und 5.: cZwei zu furchtbare Tage, 
ais daB sie zu beschreiben waren! Man wird wohl ahnden, 
was uns widerfabren! Nicht die Gebete der Seinigen, 

1) S. oben S. 6.
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nicht die innigste Liebe seiner ganzen Familie, nicht die 
vereinte Kunst von 4 Arzten, nicht die zartlichste Sorg- 
falt der ihm naherstehenden konnte ihn retten 1 Er starb 
nach dem Willen des Unerforschlichen am 4. Dezember 
1841 am Nerveniieber, nachdem uns nur vor wenig 
Wochen der bartę Schlag, der Todesfall des sel. Bern- 
stadter GroBvaters, betroffen hatte, und er diesem im 
Amte gefolgt, nun auch im Tode folgen sollte.’

Eine noch schwerere Prtifung war der Familie vor- 
behalten. Am 21. Juli 1842 wurde dem Vater die Gattin, 
den Kindera die Mutter entrissen, mit welcher der Vater 
in 14-jahriger, iiberaus glucklicher Ehe gelebt. Das 
Tagebuch fehlt in dieser Zeit. Der Tod der Mutter be- 
starkte ihn, wie die Schwester berichtet, in dem EntschluB, 
sich dem Studium der Theologie zu widmem

AuBerordentlich hatte sich seit der Ruckkehr ans der 
Lausitz der Kreis der Interessen, der kindlichen, wie der 
ernsten, und der Pflichten des Knaben erweitert. Er ist 
(11. Oktober 1841) in die Quarta der Thomasschule ein- 
getreten, wozu er durch den Unterricht des trefflichen 
GroBvaters in Bernstadt aufs beste vorbereitet war. Er 
hatte nun den recht hohen Anforderungen zu geniigen, 
welche die Schule an die hausliche Arbeitskraft stellte. 
Damals schon beginnt er, dem 4 Jahre jiingeren Bruder 
Hermann Stunden zu geben und mit ihm zu arbeiten. 
Es erwacht bereits eine Art litterarischen Interesses, 
er giebt mit einigen Freunden ein Blatt heraus, den 
Courier. So schreibt er am 6. September: 'Abends 
kam unser Blatt heraus, wir erhielten 6 Subskribenten.’ 
Er geht fleiBig auf die Schmetterlingsjagd und legt eine 
Sammlung an, desgleichen eine Siegelsammlung. Er baut
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mit den Geschwistem ein Theatrum mundi und giebt 
Yorstellungen. Alles, auch das kindliche Spiel, wird mit 
Umsicht vorbereitet und betrieben. DaB er bei aller 
Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit jugendlichem Frohsinn 
von Herzen zugethan war, selbst mutwillig und ausgelassen 
sein konnte, davon geben die Berichte im Tagebuche 
mancben ergbtzlichen Beleg.

Aber die ernsten Ereignisse im Familienleben, von 
denen die Rede war, haben diesen Ton mutwilliger Laune 
ganzlich zum Schweigen gebracht. Die mit dem 1. Januar 
1843 neu anhebenden Tagebucher sind durchweg ernst 
gehalten und zeigen wieder eine hbhere Stufe geistiger 
Entwickelung.

Noch immer ist Adalbert ein Knabe, der am frohen 
Yerkehr mit Altersgenossen Gefallen findet; die Spiele, welche 
aufgefiihrt werden, sind von einer Mannigfaltigkeit, welche 
der heutigen Jugend langst verloren gegangen ist. Die 
Schmetterlingssammlung, die Siegelsammlung werden ver- 
vollstandigt, alles mit systematischer Griindlichkeit. Der 
Knabe trifft Zuriistungen zur Raupenzucht, er erhalt einen 
Raupenkalender geschenkt, den er studiert. Die Siegel 
werden wiederholt neu geordnet, Kataloge angefertigt. 
Die Familienfeste geben dem sinnigen und formgewandten 
Knaben bereits regelmaBig Gelegenheit zu dichterischen 
Yersuchen.

Durchaus im Yordergrund steht aber die Schule. Mit 
groBter Gewissenhaftigkeit berichtet das Tagebuch von 
jeder einzelnen Lehrstunde und Hausaufgabe. Diese Auf- 
zeichnungen geben ein vollstandiges Bild von Lehrplan 
und Lehrbetrieb in der Quarta und Tertia der Thomas- 
schule jener Zeit. Man staunt iiber die Yielseitigkeit und 
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Griindlichkeit des Unterrichts, tiber das, was man der 
hauslichen Arbeitskraft der Knaben damals zumutete. 
Der Yerstorbene bat in spateren Jahren nicht selten Klage 
gefiihrt tiber Anforderungen der heutigen Scliule, die ihm 
zu hocb schienen: sie kommen nicht in Betracht gegen 
das, was ihm selbst ais Schiller zugemutet worden ist, be- 
sonders an schriftlicher Hausarbeit, und was zu bewaltigen 
ihm, dem ebenso hochbegabten wie gewissenhaft fleiBigen 
Knaben, ein Leichtes war.

Von besonderer Bedeutung fiir die Richtung seiner 
spateren Studien war der Religionsunterricht, welchen der 
jungę Lipsius beim Yater genofi. Umfang und Betrieb 
desselben unterschied sich sehr wesentlich von den heu
tigen. Der altere Lipsius ging von der Uberzeugung aus, 
dafi eine grtindliche Yertrautheit mit der heiligen Schrift 
nicht nur fiir den ktinftigen Theologen, sondern fiir jeden 
gebildeten Christen unerlaBlich sei. Er bat deshalb mit 
ganz besonderer Yorliebe in Prima und Sekunda lange 
Jahre bindurch exegetische Yortrage iiber ausgewahlte 
Abschnitte des griechischen Neuen Testaments gehalten. 
Die Yorbereitung hierzu bildeten die Stunden, die er in 
Quarta und Tertia, viermal wbchentlich dort, dreimal hier 
ais ‘Bibelkunde’ erteilte. Die Aufzeichnungen des Sohnes 
lehren, daB in Quarta und Tertia die neutestamentlichen 
Schriften, insbesondere die Paulinischen Briefe nicht nur 
gelesen, sondern auch nach Zeit, Ort und Zweck der Ab- 
fassung, sowie nach dem Wert ihres Lehrgehalts be- 
sprochen wurden. Daran schloB sich noch in Tertia eine 
Art Religionslehre an, in welcher die Hauptbegriffe der 
Glaubens- und Sittenlehre zu eingehender Besprechung 
kamen.
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Man wiirde vom heutigen Standpunkte gegen diesen 
Betrieb des Religionsunterrichtes manche Einwendungen 
erheben diirfen; aber gehandhabt von einem Lehrer, bei 
dem die Lehrbegabung wie die sittliche Wiirde der Per- 
sbnlichkeit in seltener Weise vereinigt waren, muBte er 
auf so begabte und gereifte Knaben, wie Adalbert Lip
sius war, eine tiefe Wirkung und Anregung iiben. Dazu 
kam der ebenfalls vom Yater erteilte Vorbereitungsunter- 
richt auf die Einsegnung. Von diesem Unterricht sagte 
der Sohn spater 1), daB es Stunden heiliger W eihe im 
hbchsten Sinne des Wortes waren und fur viele seiner 
ehemaligen Schiller der AnstoB zu einer ewigen Bewegung 
geworden sind.

1) Schulreden u. s. w., S. XXIV.

Am Palmsonntag 1844 folgte die Einsegnung. Die 
Eintragungen ins Tagebuch zeigen, mit welch heiligem 
Ernste der Knabe den Eintritt in die christliche Gemein- 
schaft vollzogen hat.

Die ernste Richtung des Lebens erhielt neue Nahrung 
durch den im nachsten Jahr erfolgenden Tod der uner- 
miidlichen Leipziger GroBmutter (11. Aug. 1845). Dem 
Sohn und den Kindern zuliebe siedelte nun die Bern- 
stadter GroBmutter aus Herrnhut, wohin sie sich ais Witwe 
zuriickgezogen hatte, nach Leipzig in das Hans ihres 
Sohnes uber. Ihr tiefes, inniges Gemutsleben muB auf 
Richard Adalbert in jenen Jahren wachsender Geistes- 
reife eine starkę Wirkung geiibt haben. Leider fehlen 
die Nachrichten uber das auBere Leben jener Jahre; das 
Tagebuch ist seit der Konfirmation verstummt. Um so 
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bedeutsamer ist ein anderes Denkmal, welches von dem 
inneren Leben des werdenden Junglings zeugt. Im Nach
lali fand sich eine Sammlung von Jugendgedichten 
aus den Jahren 1845—52, welche durch Glut der Em- 
pfindung und Schbnheit der Form uberraschen und eine 
neue Seite in der Individualitat des Yerstorbenen ent- 
hullen. Diese Gedichte kniipfen zunachst an das Schul- 
leben an. Der Yerfasser ist augenscheinlich an der Thomas- 
schule der anerkannte Schulpoet, der bei geeignetem An- 
laB die Empfindungen der Schulgemeinde zu dichterischem 
Ausdruck zu bringen hat. Am 22. Sept. 1847 yerfaBt er 
im Namen samtlicher Schiller ein Trauergedicht zum Be- 
grabnis eines geliebten Lehrers, des am 19. Sept. yer
storbenen Konrektors Jahn. Zum Sylyesteraktus der 
Thomasschule tragt er am SchluB des Jahres einen das 
Yaterunser umkleidenden Hymnus von reichem religiósen 
Gedankengehalt vor. Um eine Anschauung von dem 
KLOPSTOOK’schen Schwunge des Ganzen zu geben, teile 
ich den Eingang mit:

SchOpfer, auf dessen gewaltiges Werde 
Einst das Ali zum Dasein erstand; 
KOnig, der ewig Du Himmel und Erde 
Schiitzest und schirmest mit machtiger Hand; 
Der Du die flammenden Sonnen entzundet 
Und im unendlichen Raume sie lenkst, 
Der Du den Wurm, der im Staube sich windet, 
Hiitest und sorglich mit Nahrung bedonkst: 
Dich ais Herm und Gebieter erkennen 
Lehrte die Menschheit die fiihlende Brust, 
Dich unsern Yater in Wahrheit zu nennen 
Ist sich die Christenheit jauchzend bewufit: 
Uberall tfint es, im bunten Gewimmel

Yater unser, der Du bistim Himmel.
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Dir, Dir jauchzen die Welten entgegen, 
Dir lobsinget der Seraphim Zahl;
Dich erhebt der befruchtende Regeu, 
Dich des Donners leuchtender Strabl. 
Deine Ehre erzahlen die Walder, 
Kfindet des Grases sprossender Kaim, 
Kiinden die goldenen, wogenden Felder, 
Kiindet der Nachtigall schmetternder Psalm. 
Dicb auch den machtigen Herrscher dort oben 
Preiset in Andacht der Menschen Chor, 
Beuget die Kniee, in Andacht erhoben, 
Stammelt die Worte der Ehrfurcht hervor: 

Geheiliget werde Dein Name.

Aber die Mehrzahl dieser Gedichte und Lieder atmet 
einen ganz anderen Geist. Sie sind politischen Inlialts. 
Wie aus einem verborgenen Quell dringt aus ihnen urplotz- 
lich ein Strom patriotischer Leidenschaft, nach dereń Ur- 
sprung wir in den bisher geschilderten Zustanden des 
Knaben vergeblich suchen. Politische Interessen lagen 
dem Vater wohl fern, in der Biographie wird mit keinem 
Worte der Politik gedacht, die Erinnerung an die Frei- 
heitskriege hatte fiir Sachsen doch auch manches Schmerz- 
liche. Die Leipziger GroBmutter hangt noch an dem 
groBen Napoleon, im Bernstadter Pfarrhause hat man die 
Teilung Sachsens nicht verschmerzen kbnnen. Nun ist es 
auch keineswegs nur jene allgemein vaterlandische Be- 
geisterung, jener hoffnungsfreudige Schwung der patrio- 
tischen Lyrik der Freiheitskriege, der in jenen Jugend- 
liedern atmet; ihr Geist scheint vielmehr wesentlich be- 
stimmt durch die revolutionare Lyrik der vierziger Jahre. 
Man darf annehmen, daB am Hauptsitz des deutschen 
Buchhandels die politischen Dichtungen der damaligen 
Zeit mit ihrem begehrlichen, herausfordernden Ton auch 
den Jiinglingen des Gymnasiums nicht unbekannt geblieben 
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sind und in den jugendlichen Seelen machtig geziindet 
haben. Dazu kam das blutige Leipziger Ereignis vom 
12. August 1845, welches in der Bevblkerung eine unsag- 
bare Erbitterung hinterlassen hatte 1). Der jungę Lipsius 
bat mit gleichgestiinmten Freunden einen Dicbterbund 
oder c Dichterkranzchen, wie er es nennt, geschlossen. 
Ihm widmet er bereits 1845, aber wie es scheint, erst 
nach jenem Ereignis ein dem Vaterland geweihtes Ge- 
dicht, in dessen SchluBstrophe es heiBt:

Geflossen ist umsonst viel edles Blut:
Noch kann die Finsternis Triumphe feiern;
In Nacht gehullt ist Ostreich, Preufien, Baiern 
Noch hOhnt die Yblker man mit frevlem Muth! 
Durch Kampf zuin Sieg, durch Finsternis zum Licht! 
Sieg oder Tod! wohlan wir wanken nicht.

Lipsius letzte Gymnasialstudien, sein Abschied von 
der Sekule verbanden sich mit den Geburtsstunden der 
Eevolution. Mitten in den Yorbereitungen auf die Ab- 
gangspriifung dichtet er — Anfang Marz — das c Lied 
an die Deutschen’, in dem es heiBt:

Der Sturm bricht los, es drOhnt die Larmkanone, 
Ein ernstes Tagewerk beginnt.
Ein freies Yaterland wird euch zum Lohne, 
Wenn ihr den grofien Kampf gewinnt u. s. w.

Die Berliner Marztage begeistern ihn zu dem Sonett 
Ais sich Berlin erbob", dessen zweiter Teil lautet:

So sorgt denn, dafi der Sieg auch v011ig werde: 
Lafit euch das Kleinod nicht durch List entwinden 
Und eilt, die Freiheit wurdig zu begriinden.

1) Eine handschriftliche Mitteilung tiber dieses Ereignis behalten 
wir uns fur die 'Miszellen vor.

XVII. 2
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Nahn Feinde euch — lafit sie euch einig finden, 
Dann seid ihr stark, und die Gefahr wird schwinden, 
Und frei bewohnt der Deutsche seine Erde.

Dem Freiheitskampf der Schleswig-Holsteiner gilt das 
Gedicht Den gefallenen Briidern in dem Gefecht bei 
Holnis’. Er preist ihren Todesmut und ruft auf zur Ein- 
lósung des teuren Pfandes. Ein Sonett vom 30. Juni ent- 
halt das Geliibde, der Freiheit fortan sein Lied zu weihen:

Einst hab voll heitrem Scherz ich manche Lieder
Vón Jugendlust und Seligkeit gesungen,
Und wie’s im innern Herzen mir erklungen, 
So gab ich’s rein und tren im Liede wieder.

Da aber mahnt der Heldenkampf der Bruder
Mein Lied, zu wahren, was ihr Blut errungen, 
Und von geheimnisvollem Ruf gedrungen, 
Leg’ ich des leichten Scherzes Leier nieder.

So weih’ ich denn der Menschheit Heiligtume, 
Der Freiheit Sache meines Liedes Waffen 
Und trete fur Yernunftrecht in die Schranken.

Wie nach der Gottheit gottlichstem Gedanken 
Der Menach zu freier Sittlichkeit geschaffen: 
So soli er sein, trotz Papst- und Kdnigtume.

In diesem Kernwort haben wir bereits den ganzen 
Mann. Das Ideał seines Strebens ist die Anerkennung des 
Menschen ais eines zu freier Sittlichkeit geschaffenen Wesens, 
ein Anspruch, fur den er in Wissenschaft und Leben ein- 
getreten ist bis zum letzten Lebenshauch. Und die Form 
der Forderung zeigt die trotzige Streitbarkeit des uner- 
schrockenen Mannes, die ihm zeitlebens eigen war.
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Zum ersten Małe tritt in diesen Jugendgedichten auch 
der sarkastische Zug seines Wesens heryor in einem Ge- 
dicht, welches er c Michelsode’ iiberschreibt:

Der Michel ist erstanden
Aus Ketten und aus Banden, 
Den Eichhorn und den Metternich 
Hat er vertrieben ritterlich.

Nach dreibigjahrger Plagę
Hat er an einem Tage
Die alte Scharte ausgewetzt
Und in sein Recht sich eingesetzt.

Vertrauend seiner Starkę
Schritt er im Sturm zum Werke, 
Er jagte die Zensoren fort, 
Nahm freie Schrift und freies Wort.

Die Fiirsten voller Gnaden 
Sahn Michels Barrikaden, 
Salin Michels siegreich Auferstehn 
Und dachten: ’s ist um uns geschehn.

Doch Michel sprach: Ihr Lieben,
Wenn ich’s zu toll getrieben, 
Verzeiht! ich mach den Ubermut 
Durch neuen Knechtssinn wieder gut.

Der jugendliche Dichter in seiner Unkenntnis der 
wirklichen Welt und aller Bedingungen staatlichen Lebens 
steuert vbllig im reyolutionaren Fahrwasser. Die Kbnigs- 
throne sind morscb, wie Rohr, das jeder Sturm zerknickt, 
die Zeit der Furstenberrschaft ist abgelaufen. So ruft er 
seinem Konig in der SchluBstrophe einer fur ihn gedacbten 
Dichtung zu:

2*
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Sei groS mein Furst! So sprich denn klar und bundig:
'Die Kinder sind gereift zur Manneskraft.
Wohlan, so sei mein Yolk von heut an mundig
Und abgethan sei jede Yormundschaft.
Mein Amt ist aus, die Krone leg ich nieder,
Ein tret ich in der freien Burger Glieder.’

So denkt und fuhlt der stiirmische Jiingling im An- 
fang seiner politischen Entwickelung. Das Ziel derselben 
liegt in den Worten, welche der im Sturm des Lebens 
gereifteMann wenige Wochen vor seinem Tode dem Fiirsten 
Bismarck bei der BegruBung in Jena in einer von gliihen- 
dem Patriotismus durchwehten Ansprache zurief: ‘Wir 
sind monarchisch bis auf die Knochen .

Es liegen noch mehrere Dichtungen politischen Cha- 
rakters vor, die von Interesse sind, so besonders das im 
Dezember 1848 verfaBte Gedicht ‘Das neue Weihnachten’, 
welches den neugebornen Geist der Freiheit ais den neu- 
gebornen Christ feiert und ‘Freiheit, Gleichheit, Bruder- 
liebe’ ais das Banner der neuen Zeit nennt. Eine Pfingst- 
reise 1849 ins Bergland wirkt befreiend und beruhigend. 
Er besingt eine Fernsicht ins Gebirge, die hinter Alten- 
burg ihm sich offnet:

0 hatt’ ich Flugel, 
Mich in die blauen 
Fernen zu schwingen, 
Dort in der Bergluft 
Ewig zu schwelgen 
Froh wie im Lied.

Eine Reihe lieblicher, frischer, kerngesunder Lieder 
entsteht.

Aber dann kommen wieder melancholische Tonę welt- 
schmerzlicher Empfindung in folgendem formschbnen Sonett:
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Einst trieb mich ein geheimnisvolles Streben
Voll Gotteslust, auf der Begeistrung Schwingen
Zum Idealen mich emporzuringen —
Und bober filhlt’ ich meine Brust sich heben.

Da sah ich sufie Traume mich umschweben: 
Die Menschheit wahnt’ ich liebend zu umschlingen 
Und ihr des Lebens ganze Kraft zu bringen, 
Die mir mein Gott zum heil’gen Kampf gegeben.

0 Thor ich! welch ein Wahn hielt mich geblendet!
Mein Streben war mit glubendem Verlangen 
Der ganzen Menschheit sehnend zugewendet:

Und dennoch konnt ich mit der Liebe Banden 
Auch nicht ein einzig Menschenherz umfangen, 
Das meiner Sehnsucht heiPgen Sinn verstanden.

Gedichte des folgenden Jahres scheinen sich auf eine 
Liebe zu beziehen, die das Herz des Zwanzigjahrigen mit 
froheu und zarten Empfindungen beseelt, die einen innigen 
lyrischen Ausdruck finden und zuletzt in religiosen Accor- 
den ausklingen.

Diese Dichtungen, mit ihrem Reichtum an Formen 
und Tbnen, enthullen die sturmisch garende Seele des 
Jiinglings und zeugen von einer ungewbhnlichen Kraft der 
Empfindung und des dichterischen Ausdrucks.

Uber den auBeren Yerlauf der akademischen Jahre 
unseres Lipsius und den Gang seiner wissenschaftlichen 
Studien fehlen mir genauere Nachrichten. In einer von 
ihm selbst gegebenen Zusammenstellung der wichtigsten 
Lebensereignissex) nennt er ais seine Lehrer auf der 
Universitat zu Leipzig, die er Ostern 1848 bezogen hatte, 
die Professoren Theile, Anger, Tuch, Winer, Niedner.

1) Artikel 'Lipsius’ in Brockhaus’ Konversationslexikon. 13. Aufl.
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Er hat aber auch von Fricke und Liebner ais gern ge- 
hbrten Lehrern gesprochen. Neben der Theologie be- 
schaftigten ihn ernsthafte philosophische Studien, er trieb 
mit Eifer orientalische Sprachen; auch mit der klassischen 
Philologie blieb er in Fuhlung. Nach einer Mitteilung der 
Schwester war er 'ein flotter Student, beteiligte sich auch 
am politisch aufgeregten Leben jener Zeit und war Mit- 
glied und wohl auch (nach dem Zeugnis seines Bruders 
Hermann) Griinder der Burschenschaft der Hermunduren. 
Er verkehrte viel mit Bursian und Hans von Bulów 
zur Studienzeit. Die Freundschaft mit ersterem blieb eine 
lebenslange.

Auf die politischen Zustande im damaligen Leipzig 
weist ein offenbar von kundiger Hand verfaBter biogra- 
phischer Beitrag hin, der 1884 in der Beilage zur Vossi- 
schen Zeitung Nr. 147 erschien. 'Das Revolutionsjahr, 
heiBt es da, 'fuhrte Lipsius die grofien politischen und 
kirchlichen Gegensatze der Zeit vor Augen, machte doch 
der lutherische Eiferer Harless sein Pastorat zu S. 
Nikolai zum Ausgangspunkt des Kampfes gegen die 
Barrikaden und animierte unaufhbrlich, Feuer zu geben 
auf die 'Rebellen3. Und wahrend dieser lutherische 
Professor und Prediger Gift und Galie spie gegen das 
preuBische Erbkaisertum der Reichsverfassung, forderten 
die von Lipsius hochverehrten Professoren Haupt, Jahn 
und Mommsen zum Kampf fur dieselbe auf. Die Mai- 
revolution (1849), die schrecklichen Yerfolgungen, die nun 
begannen, das Scheitern der deutschen Einheitsbestrebungen, 
der sachsische Verfassungsbruch und die tiefe Zerkliiftung 
der Universitat, die Absetzung Haupts, Jahns, Momm- 
sens, Biedermanns, die Resignation Niedner’s auf seine
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Professur, das alles waren die ersten Eindriicke des poli- 
tischen Lebens, welche Lipsius empfing. Ais Delegierter 
der Hermunduria wohnte er 1850 dem Burschentag in 
Eisenach bei und suchte den durch die Revolutionszeit 
gelahmten Burschenschaften neues Leben einzuhauchen.’ 
Schon 1851 bestand Lipsius die theologische Staatspriifung. 
Sie galt damals ais die schwierigste. Lipsius trug die 
erste Zensur davon, die seit lange nicht erteilt worden 
war. Ais er nach Hans kam, fiel er in tiefer Erregung 
dem Yater um den Hals: c Yater, sie haben mir die Eins 
gegeben, rief er unter Thranen — caber verdient habe 
ich sie nicht I’ Der Schwester, so klein sie damals war, 
ist diese Szene unvergehlich geblieben. Sie giebt einen 
Beleg der inneren Demut und liebenswiirdigen Bescheiden- 
heit, welche der nach auBen hin trotzige, streitbare Mann 
in tiefster Seele immer bewahrt hat.

Die nachsten Jahre brachte Lipsius, mit den Yor- 
bereitungen zur Promotion und Habilitation beschaftigt, 
im Hause des Yaters zu, dem in einer zweiten Ehe mit 
einer Kousine seiner ersten Frau, Lina Wohlfarth aus 
Plauen, ein neues Gliick erbliiht war. Durch den Tod 
der Mutter (Ende 1849) der letzten weiblichen Stiitze im 
Hause beraubt, hatte er sich im April 1852 zu der neuen 
Ehe entschlossen. Sie brachte ihm und den Kindera 
reichsten Segen. Yon den Freunden stand der Sohn am 
yertrautesten mit A. v. Gutschmid, H. v. Treitschke 
und E. Muller (jetzt Gymnasialdirektor in Zittau). Zu- 
gleich unterhielt er mit dem Theologen Anger und dem 
Theologen und Philosophen Christian Weisse regen 
wissenschaftlichen Austausch. Weisse hat er nach seinem 
eigenen Bekenntnis viel zu danken. Namentlich ist die 
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gleichmaBige Berucksichtigung des historisch-kritischen, 
wie des spekulativen Elements in seinen Studien auf 
Weisses Anregung zuruckzufiihren. Wie nahe beide 
Manner sich bis zu Weisses Tode innerlich gestanden 
haben, zeigen auch die im NachlaB befindlichen Briefe 
Weisses. Lipsius hat damals ais Lehrer an hóheren 
Tochterschulen gewirkt, namentlich durch Yortrage iiber 
deutsche Litteratur, in der er ein sehr ausgebreitetes 
Wissen besaB, und sich zugleich auf der Kanzel ais mar- 
kiger Prediger bewahrt. 1853 folgte die Promotion, 1855 
die Habilitation an der Universitat Leipzig. 1853 er- 
schien die litterarische Erstlingsarbeit des jungen Theo- 
logen cDie Paulinische Rechtfertigungslehre’ mit einem 
empfehlenden Yorwort des Prof. Liebner. Dieser war 
1851 von Kieł nach Leipzig berufen und bezeigte Lipsius, 
obwohl selbst Lutheraner strenger Richtung, groBes Wohl- 
wollen. Liebner trat bald an die Spitze der sachsischen 
Landeskirche und hatte seinem jungen Schiitzling gewiB 
gern eine sichere Zukunft in Sacbsen bereitet. Aber ein 
Opfer seiner Uberzeugung vermochte dieser nicht zu 
bringen. In der von Liebner bevorworteten Schrift steht 
Lipsius noch auf dem Boden der sogen. Yermittelungs- 
theologie, aber eigene Studien und der geistige Einflufi 
des Yaters fiihrten ihn mehr und mehr zu einem selb- 
standigen Standpunkt. Kant, Schleiermacher, Hegel 
wirkten nach der einen Seite, andrerseits vertiefte er sich 
in die Forschungen des Tiibingers F. C. Baur, dessen 
Grundaufiassung vom Wesen des Urchristentums er sich 
immer mehr aneignete. Schon in seiner Abhandlung iiber 
die 3 syrischen Ignatiusbriefe (Zeitschrift fur hist. Theo- 
logie, 1854), dann in der Habilitationsschrift De Clementis
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Romani epistoła ad Corinthios priore (Leipzig 1855) be- 
kundet er ein entschiedenes Streben nacb einer durch 
keine dogmatischen Yorurteile gebundenen, rein geschicht- 
lichen Betrachtung des Urchristentums. Diese Arbeiten 
hatten bereits die Beachtung der ersten Manner gefunden. 
Wir finden Lipsius scbon im Jahre 1855 im Briefwechsel 
mit Karl Hase und Hilgenfeld, bald auch mit Bunsen, 
Lagarde, Zeller, Baur u. a. Eine ungewbhnliche Aus- 
zeichnung war es, daB im Jahre 1858 die theologische 
Fakultat der Universitat Jena beim 300-jahrigen Jubilaum 
der Universitat den kaum 28-jahrigen Privatdozenten zum 
Ehrendoktor der Theologie ernannte, worauf er denn auch 
im nachsten Jahre von der sachsichen Regierung zum 
auBerordentlichen Professor gemacht wurde. Auch in 
PreuBen war man auf ihn aufmerksam geworden, Bunsen 
kam nach Leipzig und teiRe Lipsius mit, daB man dort 
an seine Berufung denke, mahnte ihn aber zugleich zur 
MaBigung, damit er sich dort nicht unmbglich mache. 
Da bffnete sich ihm ein Weg nach einer ganz anderen 
Richtung.

Im Sommer 1861 erging an ihn durch die Wiener 
Theologen Roskoff und Schimko die Anfrage, ob er 
geneigt sei, eine Professur an der protestantisch-theo- 
logischen Fakultat zu Wien anzunehmen. Die Entschei- 
dung ist ihm nicht leicht geworden. Sein Vater, mit dem 
er in hauslicher Gemeinschaft und in inniger, geistiger 
Yerbindung lebte, hatte anfanglich schwere Bedenken, 
billigte dann aber doch den EntschluB des Sohnes anzu
nehmen. Bald darauf erlag er einem schweren Leiden. 
Der tiefgebeugte Sohn sprach am Grabę des Yaters das
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feierliche Gelóbnis aus, ais Theologe dem Melanchthon- 
schen Geiste des Heimgegangenen tren bleiben zu wollen.

Im Herbst folgte die Ubersiedelung nach Wien. Dort 
stand er ziemlich allein. Mit der Universitat, von welcher 
die evangelische Fakultat vóllig getrennt war, hatte er wobl 
wenig Fiihlung, mit der Mehrzahl der Kollegen verband 
ihn schwerlich ein inneres Geistesband O- Freundschaftlich 
gestaltete sich das Yerhaltnis zu dem gleiclifalls nach Wien 
berufenen Yogel, und mit dem jovialen Roskoff ist er, 
wie die Briefe im Nachlali zeigen, in dauernder, herz- 
licher Yerbindung geblieben. In Wien schien sich damals 
ein freieres Geistesleben anzubahnen. Zellee schreibt 
im Oktober 1862 auf eine entsprechende AuBerung von 
Lipsius: cDaB man im Augenblick lieber in Wien sein 
kann, ais in Berlin, glaube ich gern’. Und Hase auCert 
spater brieflich:'IhrHingehen traf in eineZeit schonerHoff- 
nungen und trug in sich den Aufschwung der theologischen 
Fakultat, der evangelischen Kir che des ósterreichischen 
Staats. — Ich kann mir denken, wie manches Sie widrig 
beriihrt hat, weifi aber auch, daB Ibre dortige Stellung, 
wie kurz oder lang sie noch wahre, dem Protestantismus 
an der Donau zu gute kommt’. Das hat sich voll erfiillt. 
Nicht nur durch den EinfluB des Lehrstuhls. Lipsius 
hatte einer bedeutenden Lehraufgabe zu geniigen, las im 
Winter Dogmatik und Encyklopadie, je 5-stiindig, im 
Sommer Ethik, Symbolik und theologische Litteraturkunde

1) Innerhalb der Fakultat ging jeder seinen Weg. Roskoff 
schreibt einmal, dafi die menschliche Beziehung unter den Kollegen 
sehr sparlich sei. Ahnlich spater Vogbl: 'In der Fakultat hat es 
keinen Skandal gegeben. Wir leben friedlich miteinander, aber in 
geselliger Beziehung ist die grOSte Kalte vorherrschend.’ 
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in zusamnien 9 Stunden. c Móchte es Ihnen gelingen, schreibt 
Prof. Weisse in .Leipzig, cdie Siebenbiirger zu ernsterem 
Fleifie, die Deutsch-Osterreicher zu lebendigem Aufschwung 
des Geistes anzuregen.’ Durch die von ihm angeregte 
Griindung der Protestantischen Blatter schuf er der 
liberalen Theologie in Osterreich ein eigenes Organ. Uber 
die Schwierigkeiten des Unternehmens belebren die Briefe 
des Pfarrers Dr. Haase in Bielitz. Am bedeutendsten 
aber wurde der Anteil, welchen er an den kirchenpoli- 
tiscben Arbeiten nahm. Er wurde 1863 Mitglied des 
bsterreicbischen Unterrichtsrats und trat ais Abgeordneter 
der Fakultat in die erste osterreichische Generalsynode. 
Durcb die Arbeiten derselben kam unter seiner Mitwir- 
kung im Mai bis Juli 1864 die liberale Yerfassung der 
Kirchen augsburgischer und helvetischer Konfession zu- 
stande. In Wien erschien auch das Hauptwerk seiner 
gnostischen Studien. Er hatte langst erkannt, daB es zur 
richtigen Erkenntnis der Kirchen des 2. Jahrhunderts auf 
strenge historische Kritik des Quellenmaterials ankomme. 
Sein noch in die Leipziger Periode fallender buchartiger 
Aufsatz uber den Gnosticismus in Ersch und Grubers 
Encyklopadie 1860x) hatte bereits wertvolle Aufschłtisse 
uber den Gesamtcharakter dieser merkwiirdigen geistigen 
Bewegung gegeben. Aber epochemachend fur die Unter- 
suchung der gnostischen Quellen wurde doch erst das in 
Wien 1865 erschienene Buch cZur Quellenkritik des Epi- 
phanios’, dessen Bedeutung naher zu wiirdigen nur dem 
Fachmann zustelit.

1) Karl Hase urteilt von dieser Arbeit, dafi sie das volle Resultat 
aller bisherigen Quellenforschung zusammenfasse und scharfsinnig 
durchdringe.
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So war das Wirken und Schaffen der Wiener Jahre 
trotz mancher Widerwartigkeiten doch voll begliickender 
Erfolge. Es ruht aber auch auf ihnen der volle Strąki 
des neu begriindeten hauslichen Gltickes. Schon in Leipzig 
hatte er unter seinen Schiilerinnen Laura Parchwitz aus 
Breslau kennen gelernt und bald mit ihr den Bund der 
Herzen geschlossen. Nun wurde sie die Seine. Bis an 
sein Ende hat er mit innigster, zartester Liebe an ihr 
gehangen, in ihr das hochste irdische Gliick gefunden, 
unter dem EinfluB ihrer sanften, edlen Weiblichkeit seine oft 
sturmisch schroffe Art gemaBigt und gemildert. — Aber 
die Trennung von der deutschen Wissenschaft, dem deut- 
schen Yaterlande vermochte er je langer, je weniger zu 
iiberwinden. 1865 erging ein Ruf an ihn nach Kieł. Um- 
sonst bot der damalige Staatsminister von Schmerling 
alles auf, den gefeierten Theologen dem Kaiserstaat zu 
erhalten — es zog ihn nach den deutsch gewordenen 
Herzogttimern; im Herbst begann er seine Lehrthatigkeit 
an der Kieler Universitat ais ordentlicher Professor der 
Dogmatik. Hier trat er wieder in lebendigen personlichen 
Yerkehr mit Freunden, wie A. v. Gutschmid, H. v. 
Treitschke, Nóldeke.

Die Kieler Jahre — Herbst 1865 bis Herbst 1871 — 
waren Jahre des Sturmes und des Kampfes. Ihre ein- 
gehende Beleuchtung wird von dem kunftigen Biographen 
nichts weniger ais die Darstellung eines wichtigen Stiickes 
der Zeit- und Kirchengeschichte erfordern, fiir welche ein 
Teil der Akten in Lipsius ‘Theologischen Streitschriften 
(Kieł 1871) niedergelegt ist. Nur in den Umrissen darf 
ich dieser Kampfe Erwahnung thun. Yoll und ganz steht 
Lipsius auf dem Boden der preufiischen Politik. Aus dem 
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groBdeutschen Republikaner von 1848 ist ein entschiedener 
Anhanger der preuBischen Monarchie geworden. Sein 
scharfer Blick erkannte die ungeheure nationale Bedeutung 
der Zuriickerwerbuug der Herzogtumer und daB ihre Ver- 
wertung fur die Einigung Deutschlands nur durch Preufien 
mbglich sei. Biese vaterlandische Uberzeugung, nicht 
Sympathie fur das spezifische PreuBentum, dem er stets 
abgeneigt blieb, bestimmte seine Haltung. Man weiB, wie 
die Annexion 1866 in den Herzogtilmern das Blut erbittert 
hatte. Lipsius sucht maBigend und ausgleichend zu wir- 
ken, er will wenigstens die Universitat mit ihrem Schick- 
sal Yersbhnen1)- Ber damalige Rektor, Professor Behr, 
der beriihmte Arzt und Naturforscher, legt das Rektorat 
nieder und verlafit das Land. Ba ist es Lipsius, der ais 
Dekan der theologischen Fakultat die Abordnung der Uni- 
versitat nach Berlin fiihrt und in ihrem Namen die An- 
sprache an Kbnig Wilhelm halt.

1) Vgl. den S. 22 erwahnten Aufsatz in der Yoss. Zeitung.

Nun kamen die Bedenken der orthodoxen Landes- 
geistlichkeit gegen das unierte preuBische Kirchenregiment. 
Von Berlin aus betrieb man die Berufung des evangelischen 
‘Kirchentags3 nach Kieł und hoffte die erbitterten Schles- 
wig-Holsteiner zu gewinnen. Lipsius wohnte diesem 
Kirchentag bei, um die Gegensatze zu mildern. Zwei 
Parteien standen sich gegeniiber, die streng-lutherische 
cBischofspartei unter dem Bischof und Generalsuperinten- 
denten Br. Koopmann und die sogen.c Professorenpartei’ 
unter Lipsius Fuhrung. Bie heftige litterarische Fehde, 
welche sich zwischen beiden Mannern entziindete, erregte 
aucb auBerhalb der Provinz grofies Aufsehen. An eine 
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Yersbhnung war nicht zu denken, aber es war dem un- 
ermiidlichen Mannę doch gelungen, unter seinen Kollegen, 
unter den Studenten und den freisinnigen Burgern und 
Geistlichen eine Partei zu bilden, die sich wenigstens in 
das preuBische unierte Kirchenregiment, das fur die annek- 
tierten Lauder dem Kultusminister zugesprochen wurde, 
zu ergeben bereit war. Aber die Orthodoxen gewann er 
nicht, und den einfluBreichen Berliner theologischen Kreisen, 
der sog.‘Hofpredigerpartef und der'Evangelischen Kirchen- 
zeitung’ war und blieb er verdachtig. Ais er damals einen 
Ruf nach Heidelberg ausschlug, beklagte das Hengsten- 
berg, dorthin gehbre Lipsius, in Kieł sei er nichts niitze. 
Anders dachten die freisinnigen Geistlichen des Landes. 
Pastor Harder in Hemmingstadt, einer der Geistlichen, 
mit denen Lipsius iiber die landeskirchlichen Yerhaltnisse 
in brieflichem Austausch stand, schrieb voller Freude iiber 
die Ablehnung des Rufes nach Heidelberg: Ldie freisinnigen 
evangelischen Geistlichen und Laien haben nur in Ihnen 
eine sichere Stiitze und einen zuverlassigen Fiihrer, und 
fur das heranwachsende Theologengeschlecht ist der Segen 
unberechenbar. In Berlin aber wuchs das Mifitrauen. 
Ein Yortrag, den Lipsius auf dem Protestantenvereinstag 
in Osnabriick hielt, machte ihn noch verdachtiger. Man 
fing an, von Berlin aus ihn zu maBregeln, er muBte aus 
der wissenschaftlichen Priifungskommission ausscheiden.

Alles das vermochte aber weder Lipsius Lehrthatig- 
keit noch seine gelehrte Forschung zu beein trachtigen. 
Seine Schiller von damals bezeugen, wie sie die unver- 
geBlichsten Eindriicke von der jugendlich-kraftvollen Wirk- 

• samkeit des gefeierten Lehrers empfingen 1). Yon seiner 

1) Vgl. H. LOdemann in der BeU. zur Munchner Allg. Ztg. 1892
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unermiidlichen Forschungsarbeit und seiner glanzenden 
Befahigung fiir historische Kritik gab das 1869 zu Kieł 
erschienene Werk cDie Chronologie der romischen Bischbfe 
der drei ersten Jahrhunderte’ ein viel bewundertes Zeugnis. 
Seine gnostischen Untersuchungen hatten ihn dazu gefiihrt, 
fiir die dogmengeschichtliche Chronologie festere Grund- 
lagen zu schaffen. Hieraus war das genannte Werk her- 
yorgegangen, welches Ordnung zu schaffen sucht in dem 
Gewirre halbmythischer Nachrichten iiber die Aufeinander- 
folge der altesten romischen Bischbfe.

Ais nahere Ausfiihrungen eines Teiles dieser Schrift 
erschienen 1871 zu KielcDie Pilatusakten und diecQuellen 
der romischen Petrussage’.

Dasselbe Jahr brachte nun die entscheidendste Wen- 
dung in Lipsius Leben, die Berufung an die Jenaer Hoch- 
schule. Sein vaterlicher Freund, Professor Leopold 
RtiCKERT, der schon dem Yater einst am Gymnasium in 
Zittau ein wohlwollender Berater gewesen war, der ihn 
selbst 1858 beim Jenaer Universitatsjubilaum ais Gast bei 
sich aufgenommen hatte, der bis an sein Lebensende im 
regsten und innigsten brieflichen Verkehr mit ihm ge- 
standen, war gestorben. Keinen wiirdigeren Nachfolger 
wuBte die Fakultat unter Hases Leitung vorzuschlagen, 
ais Lipsius; der Kurator Seebeck1), mit dem ihn spater 
das Band herzlicher, gegenseitiger Hochschatzung und 
Yerehrung verkntipfen sollte, kam selbst nach Kieł, um

1) Vgl. den Artikel ‘Mobitz Seebeck’ von dem Yerfasser des vor- 
liegenden Aufsatzes im V. Band der N, F. dieser Zeitschrift.

n. 200, und besonders A. H. Bbaasch im Deutschen Protestantenblatt 
(Bremen) 1892 n. 40, der eingehende Mitteilung iiber Lipsius Wirk- 
samkeit in den Vorlesungen und in der 'theologischeu Societat’ giebt.
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ibn fur Jena zu gewinnen. Er uberbrachte den nach- 
stehend mitgeteilten Brief von Karl Hase vom 21. Juni:

Mein theurer College!

Wie sehr ich mich freuen wiirde, wenn Sie den Ruf 
zu uns fur einen mittelbar gbttlichen ansehn wollten, das 
brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen. Weshalb ich aber 
unsern edlen Botschafter [Seebeck] gebeten habe diese 
Zeilen von mir mitzunehmen, das war die Meinung, dafi in 
die Gegenschale Ihres etwaigen, mir nicht unbekannten 
Bedenkens, den so tapfer behaupteten Wachposten in den 
Herzogtiimern zu verlassen, das Dafiirhalten eines alten 
Freundes ein kleines G-ewicht werfen konnte. Sie haben 
dort das Ihre gethan, und was Sie dort gewirkt haben fur 
die Befreiung der Geister durch die Wahrheit, das wird 
jetzt auch ohne Ihre persónliche Gegenwart fortwirken und 
der ausgestreute Same Frucht tragen. Sie werden aber bei 
aller Kraft und Anstrengung die Universitat Kieł ais 
theologisches Studium nicht uber eine kleine Landesuniver- 
sitat hinausheben und bei der mit dem Flor der Stadt ge- 
steigerten Teurung werden die Eingebornen der Elb- 
herzogtumer immer mbglichst lange andere preuBische Uni- 
versitaten besuchen, wahrend unser Jena, immer vorzugs- 
weise eine theologische und philosophische Universitat, 
wenn auch derzeit durch die orthodoxe Wuth und den Ver- 
mittlungswahn etwas herabgekommen, doch durch seine 
Erinnerungen, seine nothwendige Freiheit, seine Lagę und 
immer noch billige gemuthliche Sitte, dazu angethan ist 
nach ihrer ursprunglichen Bestimmung die alte k a i s e r - 
liche Reichsuniversitat des Protestantis- 
mus1) zu sein. Es ware der Miihe wert, daB wir uns 
dazu die Hande reichten, Sie mir vielleicht nur auf kurze 
Zeit, so lange es Gott gefallt, und nach mir einem nach

1) Die Herrorhebung dieser Worte ruhrt nicht von dem Verfasser 
des Briefes her.
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Ihrem Rath erwahlten Nachfblger. — — — (Nach einer 
Andeutung iiber die besseren Einnahmen:) Doch weiB ich, 
dali es ein hbheres ist, das Sie uns bringt oder versagt.

Immer treu verbunden
Ihr

Dr. Karl Hase.

Mit Freuden folgte Lipsius dem Rufę.
Hier erst kam die ganze Kraft des Mannes zur vollen 

ungehemmten Entfaltung. Zunachst war seine Lehrthatig- 
keit eine ungemein umfassende. Hatte er doch eine auf seine 
seltene Kraft berechnete Doppelprofessur zu versehen, fiir 
neutestamentliche Exegese einer-, fiir systematische Theo- 
logie andrerseits. So umfaBten denn seine Yorlesungen 
samtliche Zweige der systematischen Theologie, Dogmen- 
geschichte, Religionsphilosophie, neutestamentliche Exegese 
und Kritik.

Lipsius Yorganger, Ruckert, fiihrt in seinen Briefen 
oft bittere Klage iiber den Riickgang der theologischen 
Studien in Jena. Jetzt, wo der wichtigste Lehrstuhl mit 
einer frischen Kraft ersten Ranges besetzt war, begann 
ein neuer Aufschwung. Nicht nur aus den Thiiringischen 
Landen, auch aus Ósterreich, der Schweiz und Nord- 
deutschland sammelten sich die Hbrer um die theologi
schen Lehrstiihle Jenas. Ais Lehrer wirkte Lipsius nicht 
durch das, was man glanzende oratorische Gaben nennt, 
auch nicht durch eine leichte, angenehme Form, welche 
dem Hbrer die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung 
mundgerecht entgegentragt. Er machte hohe Anspriiche 
an die Yorbildung wie an das selbstandige Denken der 
Studierenden. Aber die ruhige Klarheit des in tadelloser 
Form, im wesentlichen frei gesprochenen Yortrags, die

XVII. 3
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Scharfe der Gedanken, der von hohem sittlichen Ernst 
beseelte Ausdruck, die wissenschaftliche Griindlichkeit der 
Untersuchung wirkte in hohem Mafie bildend und erziehend.

Aufier den Yorlesungen wirkte er auf die Studieren- 
den im Seminar, in den Yereinen, im persbnlichen Yer- 
kehr. Im Seminar war er griindlich und scharf in der 
Beurteilung, aber stets ungemein mild in der Form des 
Urteils, anerkennend, wo er irgend konnte, auch den 
Schwachen aufmunternd und belebend. Mit Rat und 
Hilfe war er stets bei der Hand. Kein Fragender klopfte 
umsonst an seine Thiire. Seine rciche und wertvolle Biblio- 
thek stand Kollegen und Schillera stets zur Yerfugung.

Kurz hinweisen kann ich nur auf die in Jena ge- 
zeitigten grofiartigen Ergebnisse seiner wissenschaftlichen 
Forschungen. Seit seinen Studien iiber die Petrussage 
hatte er die weitverbreitete Litteratur der apokryphen 
Apostelgeschichten, die in ihrer ursprunglichen Form auf 
gnostische Kreise zuruckgehen, nicht wieder aus den 
Augen verloren. Es war dies ein ungeheuer schwieriges, 
bis dahin fast vóllig vernachlassigtes Gebiet. 'Lipsius 
hat’, wie einFachgenosse sagt1), 'diesen Urwald nicht allein 
durchdrungen, sondern auch derartig gelichtet und in 
seinen dunkelsten Partien aufgeklart, dafi kiinftigen For- 
schern nur iibrig bleiben wird, auf den von ihm gebahnten 
Wegen fortzuarbeiten. Sein Ziel war, 'durch eine scharf 
eindringende Quellenkritik den Bestand der gnostischen 
Urform wieder herzustellen, dem aber 'eine Fiille von 
wissenschaftlicher Bearbeitung der massenhaft iiberlieferten 
Texte, besonders philologischer und dogmengeschichtlicher 
Art vorausgehen muBte. Diese staunenswerten Unter-

1) Ludemann a. a. O.
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suchungen sind in dem dreibandigen Werk cDie apokryphen 
Apostelgeschichten, Braunschweig 1881—87 1), niederge- 
legt, an welches 1891 der erste Teil der nach Tischendorf 
von Lipsius in Yerbindung mit M. Bonnet unternommenen 
Herausgabe der Acta apostolorum apocrypha sich an- 
schlofi. Dieser Teil, von Lipsius allein bearbeitet, mit 
den umfassenden textgeschichtlichen und sprachlichen 
Untersuchungen in den Prolegomenen, dem aus zahllosen 
neu herangezogenen oder wenigstens neu verglichenen Hand- 
schriften mit staunenswerter Sorgfalt hergestellten kritischen 
Apparat, dem gereinigten und durch scharfsinnige Emen- 
dationen verbesserten Text, den fleifiigen und genauen 
Indices stellt die speziell philologische Seite in der Yeran- 
lagung des groBen Theologen in das glanzendste Licht. 
Dieses staunenswerte Werk, welches ais Ergebnis einer 
Lebensarbeit Achtung verdienen wiirde, ist nur einem 
engeren Kreise gelehrter Spezialforscher naher bekannt. 
Das Werk aber, welches innerhalb der ganzen Theologie, 
bei Freunden, wie Gegnern, die weiteste Yerbreitung und 
Beachtung gefunden und den Namen des Yerfassers be- 
riihmt gemacht hat, ist seine Dogmatik, in erster Auf- 
Jage Braunschweig 1876 erschienen, an der dritten Bear- 
beitung war er noch auf seinem Sterbelager beschaftigt, 
bis der Todesengel ihm den Griffel aus der Hand nahm. 
In diesem Werke sucht er, urn seinen eigenen Ausdruck 
zu gebrauchen, cauf der sich bescheidenden Grundlage 
Kants eine einheitliche, mit den Thatsachen aller innern 
und auBern Erfahrung sich im Einklange haltende religibse

1) Vorher waren erschienen 'Die Quellen der aitesten Kctzer- 
geschichte’, Leipzig 1875, und 'Die edessenische Abgarsage’, Braun
schweig 1880.

3*



36 Richard Adalbert Lipsius.

Weltanschauung zu gewinnen’. Nur von einem philosophisch 
durchgebildeten Theologen kann eine Wiirdigung dieses 
groBartigen Werkes erwartet und danach die geschicht- 
liche Stellung des Yerfassers in der Geschichte der pro- 
testantischen Theologie bestimmt werden ').

Von Lipsius zahllosen Abhandlungen, wie von den 
Streitigkeiten mit der Sekule seines ihm fruher eng ver- 
bundenen Freundes, spateren Gegners Ritsghl schweige 
ich ganz und erwahne nur noch, daB er bis an sein Ende 
die von ihm im Yerein mit Karl Hase, Otto Pfleiderer 
und Eberhard Schrader begriindete Zeitschrift cJahr- 
biicher fur protestantische Theologie’, sowie seit 1885 auch 
den von PUnjer begriindeten ‘Theologischen Jahresbericht 
herausgab. PUnjer war einer seiner begabtesten Schiller, 
den er gern ais seinen einstigen Nachfolger ansab. DaK 
der hofinungsvolle Mann ihm und der Wissenschaft durch 
einen friihen Tod entrissen wurde, gehort zu seinen schmerz- 
lichsten Erlebnissen.

Mit der ausgedehnten und eingreifenden Lehrthatig- 
keit und einer gelehrten Forschung von riesenhaftem Um- 
fang war aber Lipsius Schaffensthatigkeit in Jena nicht 
entfernt erschbpft. Lipsius war gewiB eine theoretische 
Natur im hochsten Sinne, in welcher beschauliches Denken

1) Auf dogmatischem Gebiet war Lipsius zuerst in mehreren 
Abhandlungen und Yortragen, sowie in den 'Theolog. Streitschriften’ 
(s. o.) hervorgetreten. Nach der ersten Auflage der Dogmatik er- 
schienen die 'Dogmatischen Beitrage’ (Leipzig 1878) und die 'Neuen 
Beitrage zur wissenschaftlichen Grundlegung der Dogmatik’ in den 
Jahrb. f. prot. Theol. 1885. Die letzte von ihtn herausgegebene dog- 
matische Arbeit war die Schrift: 'Die Hauptpunkte der christlichen 
Glaubenslehre’, Braunschweig 1891 (Sonderabdr. aus den Jahrb. f. prot. 
Th. 1890, Heft I). In diesen Tagen erst erschien die erheblich umge- 
staltete dritte Auflage der Dogmatik, herausgegeben von Baumgarten. 
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und kritisches Zerlegen zu einer hbheren Einbeit verbunden 
waren. Aber nicht minder stark war sein Trieb und sein 
Yermbgen zu eingreifendem Handeln.

Im Yordergrunde steht hier seine Beteiligung an der 
praktisch-kirchlichen Arbeit. Mit selbstloser Hingabe hat 
er zunachst fur die gesunde Weiterentwickelung unserei’ 
Landeskirche gewirkt. cDas weiB jeder, so heiBt es in einer 
brieflichen Mitteilung des Herm Generalsuperintendenten 
Dr. Hesse in Weimar, cder Zeuge seines Wirkens in funt 
Landessynoden gewesen ist und hier in so mancher be- 
deutungsvollen Yerhandlung sein aufklarendes, berichtigen- 
des, freimiitiges und zum Ziele fuhrendes Wort vernommen 
hat. Regelmafiig wurde er zum Mitglied des Synodalaus- 
schusses gewahlt und hat ais solches fast ausnahmslos an 
den Sitzungen des verstarkten Kirchenrats teilgenommen, 
auch da seiner Uberzeugung treuen Ausdruck gebend, in 
manchen verwickelten Fragen die Schwierigkeiten lósend, 
allezeit von wohlwollender Fiirsorge fur das Wohl der 
Kirche und ihrer Diener geleitet. Von demselben Geiste 
beseelt, hat er an vielen Generalkirchenvisitationen sich 
beteiligt und immer einen scharfen Blick fur sich offen- 
barende Schaden und ein helles Auge fur die Wege der 
Besserung gezeigt’. — Eine Frage, die ihm ais Mitglied der 
theologischen Priifungskommission in den letzten Jahren 
besonders am Herzen lag, war eine Erweiterung der prak- 
tischen Yorbildung unserer Geistlichen. Durch Einrich- 
tung eines Predigerseminars in Jena fur jungę Theologen 
ais Zwischenstufe zwischen Universitat und Amt glaubte 
er eine schmerzlich empfundene Liicke zu schlieBen. Ein 
der Regierung eingereichtes ausfiihrlich begriindetes Gut- 
achten ist eine seiner letzten Arbeiten gewesen. — Aber 
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weit iiber die Grenzen der Landeskirche hinaus erstreckte 
sich seiue praktische Wirksamkeit fur Forderung der 
Interessen der evangelischen Kirche, fur ihren Schutz und 
ihre Yertretung gegen den alten grundsatzlichen Feind 
und Zerstorer, fur ihre Ausdehnung in der Heidenwelt, 
fiir die Erweckung ihrer lebendigen Segens- und Liebes- 
krafte gegeniiber der sittlich-religiosen Not unseres eigenen 
Yolkslebens. Aber ich kann das umfassende und ein- 
greifende Wirken des unermudlichen Mannes auf allen 
diesen Gebieten nur in auBerster Kurze andeuten. Der 
Gustav-Adolf-Verein hat an ihm eines seiner begeistertsten 
und thatkraftigsten Mitglieder gehabt. Der Evangelische 
Bund zahlt ihn zu seinen Mitbegrunderu, dankt ihm zum 
groBen Teil seine Organisation. Hier besonders war er 
mit Erfolg bemiiht, die Geister zu einen durch Zuriickstellung 
des Trennenden, durch Betonung und Heiworhebung des Ge- 
meinsamen. Der auf der Eisenacher Yersammlung 1889 ver- 
lesene Yortrag iiber den gemeinsamen Glaubensgrund giebt 
hiervon ein glanzendes Zeugnis; seine Wirkung war eine 
durchschlagende. Viele Manner streng positiver Richtung 
sind mit ihm in herzliches Einvernehinen getreten. Nur 
streifen kann ich seine Beteiligung an der Begrunduug 
des evangelisch-sozialen Kongresses, seinen Anteil an 
Griindung und Forderung des evangelisch-protestantischen 
Missionsvereins, fiir dessen Richtung der Braunschweiger 
Yortrag: cIn welcher Form sollen wir den heidnischen Kultur- 
volkern das Evangelium bringen ?’ ausschlaggebend wurde

Um zu den akademischen Beziehungen zuriickzukehren, 
so wird man begreiflich ńnden, daB eine Persónlichkeit 
wie Lipsius auch ais Mitglied des Senates der Hochschule 
einen ungewóhnlichen EinfluB gewinnen muBte. Derselbe 
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trat sowohl in den Beratungen des Senats, wie der Kom- 
inissionen, besonders in der Yerwaltungsdeputation, dereń 
standiges Mitglied er war, bedeutsam hervor. DaB er ais 
erster Professor der theologischen Fakultat schriftlich und 
mundlich zuerst zu votieren hatte, machte seine Stellung 
schon auBerlich bedeutend. Aber wesentlicher war doch 
ein inneres Moment. Lipsius bildete sich, wie ein Senats- 
mitglied mitteilt, immer eine genau bestimmte Meinung 
und wuBte dieselbe scharf zu formulieren und klar zu be- 
grunden. Hierbei verstand er es besonders, verwickelte 
Augelegenheiten auf den Hauptpunkt zuriickzufuhren, 
Wesentliches und Unwesentliches deutlich zu unterscheiden, 
Yerworrenes aufzulosen, mit kurzem Wort den Kern der 
Sache zu treffen.

Der geistigen Klarheit entsprach die moralische Festig- 
keit, der unerschrockene Mut, das Unangefochtensein von 
aufierlichen Riicksichten. Sein Auftreten mochte zuweilen 
in der Form verle.tzend scheinen, aber daB sein Streben 
allezeit allein auf die Sache gerichtet war, zeigte sich in 
der Wiirdigung sachlicher Einwendungen, denen er auf 
die eigene Ansicht gebiihrenden EinfluB gestattete.

Aber auch auf Gebieten, die sich weder mit der 
Richtung seiner gelehrten Studien oder seinen allgemeinen 
theologischen Interessen, noch auch mit seinen amtlichen 
Berufspflichten naher beruhrten, hat er seine geistige Kraft 
und sein praktisches Geschick mannigfach bethatigt. So war 
er mehrere Jahre Yorsitzender der Kominission fiir Prii- 
fung der Kandidaten des hbheren Schulamtes, Mitglied 
des Yorstandes des Lutherfestspielvereins, endlich seit 
1877 bis an seinen Tod erster Yorsitzender des Yereins 
fiir Thiiringische Geschichte und Altertumskunde. Seine hier



40 Richard Adalbert Lipsius.

geiibte Thatigkeit verlangt eine besondere Wiirdigung. 
Hier sei nur hervorgehoben, daB der Yerein unter seiner 
umsichtigen und thatkraftigen Leitung die anfanglich noch 
fehlenden Bedingungen eines vielseitigen und eingreifenden 
Wirkens gefunden bat. Ihm ist es gelungen, die Ernesti- 
nischen Regierungen wie die Fiirstlich Schwarzburgischen 
und die Furstlich Reufiischen Regierungen zu ansehnlichen 
Geldbeitragen fur die wissenschaftlichen Publikationen des 
Yereins, besonders Urkundenwerk und Repertorium zu 
gewinnen und ihre Geneigtheit auch unter schwierigen Yer- 
haltnissen zu erhalten. Der verworrene Zustand der Yer- 
einsbibliothek wurde durch einen Yertrag mit der Verwal- 
tung der Universitatsbibliothek in gedeihliche Ordnung 
gebracht. Der Schriftenaustausch erstreckte sich nach und 
nach auf etwa 220 gelehrte Yereine und Akademien inner- 
und auBerhalb Deutschlands. Es wurden 6 Bandę der Zeit- 
schrift, 4 Bandę und 1 Heft des Urkundenbuchs ausge- 
geben, weitere vorbereitet, das groBartige Werk eines Reper- 
toriums samtlicher gedruckter Urkunden zur Thuringischen 
Geschichte dem AbschluB nahe gebracht. Durch die all- 
jahrlich an verschiedenen Orten Thtiringens unter Lipsius 
umsichtiger und geistig anregender Leitung abgehaltenen 
Vereinsversammlungen ist das Interesse fur die Aufgaben 
und Arbeiten des Yereins lebendig gehalten und er weitert 
worden, die Mitgliederzahl hat sich wahrend dieser Jahre 
verdoppelt.

So stand er mitten in der Fiille vielseitigsten, frucht- 
barsten Wirkens und Schafiens. Wie ein jaher Blitz traf 
uns die Kunde seines am 19. August plótzlich erfolgten 
Todes. Die ungeheure Lebensarbeit hatte doch nach und 
nach die physischen Krafte seiner żart angelegten Natur 
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erschbpft. Ein inneres Leiden hatte sich seit einer Reihe 
von Jahren ausgebildet, das von Zeit zu Zeit in Krank- 
heitsanfallen sich auBerte. Aber zu neuer Spannkraft 
schwang sich sein Geist immer wieder auf. In vollster 
Frische hatte er noch an den festlichen Bismarcktagen an 
vorderster Stelle teilgenommen. Aber bald nachher muBte 
er sich einer chirurgischen Operation unterziehen, die er 
zunachst gliicklich iiberstand, bis ein unerwarteter Blut- 
erguB den Rest seiner Krafte hinwegnahm. Er starb am 
19. August nachmittags 2 Uhr.

Was Lipsius zu einem der ersten Gelehrten unserer 
Zeit machte, sind nicht blofi die geistigen Eigenschaften. 
Wie sich mit der analytischen Begabung, mit der Klarheit 
und eindringenden Scharfe des Denkens, die auch die 
verwickeltsten Probleme Ibst, der synthetische Geist ver- 
bindet, welcher das zerstreute Einzelne in hohere Zusammen- 
hange aufnimmt und auf spekulativem Gebiete zu einheit- 
licher Weltanschauung vordringt, so finden diese intellek- 
tuellen Krafte ihren hbchsten Wert doch erst in ihrem 
Zusammenhang mit dem sittlichen Charakter, dessen For- 
derungen sie dienstbar sind; das Grundstreben des Ver- 
storbenen war auf die Wahrheit um ihrer selbst willen 
gerichtet, ihr diente er mit der beharrlichen Kraft eines 
festen, unerschrockenen Wollens, mit der unbestechlichen 
Treue der Uberzeugung, die keine Nebenrticksicht kennt, 
keinem auBeren Yorteil etwas opfert. Diese Uberzeugung 
von dem sittlichen Charakter ech ter wissenschaftlicher 
Arbeit war der feste Grund seines gelehrten Wirkens. 
Niemals hat er ihr beredteren Ausdruck verliehen, ais in 
der groBen Rede, die er in seinem letzten Prorektorat bei 
der akademischen Preisverteilung hielt. Er sprach von 
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dem Wesen und Werte wissenschaftlicher Arbeit iiberbaupt 
und von gewissen Gefaliren, welche diese Arbeit in der 
Gegenwart bedrohen. Der treue, uubestocbene Dienst an 
der Wahrheit stellt den Geist ins Freie und hebt ihn uber 
alles Gemeine und Niedrige, uber kleinliche Opportunitats- 
riicksichten ebenso wie uber die kummerliche Sorge um 
die unmittelbare praktische Yerwertung des Gefundenen 
hinaus. Wer es gelernt bat, den Wert der wissenschaft- 
lichen Arbeit um ihrer selbst willen, nicht um ihres un- 
mittelbaren Erfolgs willen zu schatzen, der vermag es 
auch, sich uber den begrenzten Gesichtskreis der eigenen 
Forschung zu erheben, das Einzelne im Ganzen zu schauen 
und erkennt sich selbst ais einen bescheidenen Diener der 
Wahrheit, der nur ein geringes Teil an der groBen auf 
Erforschung der Wahrheit gerichteten Gesamtarbeit der 
Menschheit leistet. Und so sieht er auch das Wohl der 
Hochschule begriindet in der Pflege jener idealen Lebens- 
giiter: der sittlichen Wertschatzung der wissenschaftlichen 
Arbeit ais solcher, unbekummert um ihren nachsten Er- 
folg, der allseitigen freien und frbhlichen Entfaltung der 
geistigen Krafte, in der Erhebung der Gesinnung uber die 
kleinen Anliegen des Tages und uber die Notdurft des 
eigenen Lebens, der Befreiung des Geistes von der nieder- 
driickenden Last des unbewaltigten Stoffes, in der Heraus- 
bildung in sich gefestigter, charaktervoller Personlicbkeiten, 
in der Begrundung und Pflege einer idealen Weltanschauung, 
welche dem wahrhaft guten, dem sittlichen Willen die ihm 
gebuhrende oberste Stellung einraumt unter den Giitern 
des Lebens, dereń Erwerb und Behauptung des SchweiBes 
der Edlen sich lohnt.

Weniger unverschleiert ofienbarte sich der innerste 
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Kern seines rein menschlichen Wesens. Hat er doch durch 
Hartę und Bitterkeit auch manchen Wohlmeinenden ver- 
letzt und zuriickgestoBen. Im Affekt triibte sich ihm 
leicht der sonst so klare Blick. In der litterarischen 
Fehde hat er nicht immer so streng, wie er grundsatzlich 
wollte, die Person von der Sache geschieden. Manches 
harte, verletzeude Wort ist ihm aus dem gescharften 
Griffel geflossen, manches ungerechte Urteil iiber Menschen 
und Dinge hat er im heftigen Gesprach geauBert.

Wer ihn naher kannte, wufite, daB alles das der Aus- 
hub eines leicht reizbaren Temperaments war. Yerkennung 
und lieblose Yerdachtigung, dereń Bitterkeit er reichlich 
zu kosten hatte, in spateren Jahren wohl auch eine durch 
Korperleiden in Yerbindung mit Arbeitsiiberburdung her- 
vorgerufene krankhafte Nervositat haben steigernd ein- 
gewirkt.

Und doch sprudelte auf dem Grunde seines Herzens 
ein unversieglicher Quell rein menschlichen Wohlwollens. 
Wie leicht war der reizbare Mann doch zu versóhnen und 
zu gewinnen! Wohl nie hat er eine in reiner Absicht 
dargebotene Friedenshand zuriickgewiesen. Begriindeter 
Widerspruch, offener Freimut. fand bei ihm wohl immer 
eine gute Stelle. Dem Gewicht sachlicher Grunde hat er 
sich nicht leicht verschlossen.

Im Privatleben -war Lipsius von kindlicher Liebenswiir- 
digkeit und Anspruchslosigkeit. Diinkel und Hoffart kannte 
er nicht. Nie hat er mit seinen Leistungen geprunkt, nie 
auch nur ihrer gedacht ohne sachlichen AnlaB. Aber stets 
war er voller Anerkennung fur tuchtige Leistungen Anderer. 
Nicht nur mit seinen Amtsgenossen, auch mit seinen 
Schulern, mit ungelehrten Mannern verkehrte er auf dem
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FuBe menschlicher Gleichheit. 'Wir hatten gar nicht ge- 
dacht, daB der Herr Kirchenrat ein so beriihmter Mann 
gewesen, so liebreich und gemutlich hat er stets mit uns 
verkehrt°, so auBerte ein schlichter Burger nach Lipsius 
Tode.

AuBere Ehren, wie sie ihm nanientlich von seiten seines 
huldvollen Landesfiirsten, dem er in wahrhafter Yerehrung 
ergeben war, zu teil wurden, hat er mit dankbarem Sinn 
gewiirdigt, ein Bediirfnis waren sie ihm nie. Prunkender 
Geselligkeit war er abhold, aber im Kreise befreundeter 
Personen bffnete er sich gern und behaglich, nicht minder 
zu ernstem Gesprach wie zu launigem Scherz. Sein hbchstes 
Geniigen fand er in dem traulichen Frieden seiner durch 
das echt weibliche Walten einer edlen Gattin verklarten 
Hauslichkeit. Ihr hat er die innige Zartheit und fein- 
ftihlige Rucksichtnahme echter Herzensliebe bis zuletzt be- 
wahrt. Sein Sohn war ihm der Gegenstand zartlichster 
und treuester Yatersorge. Der ausgepragte Familiensinn 
seines Hauses tritt bei ihm in voller Starkę hervor. Wir 
haben erfahren, wie sein tiefes Knabengemiit an Eltern 
und GroBeltern hing, wie der Yerlust des verehrten Oheims 
ihn niederschmettert, wie der Tod der Mutter sein ganzes 
Innenleben wandelt. Den Vater hat er bis in den Tod 
gepflegt, am offnen Grabę von ihm gezeugt, in der Lebens- 
beschreibung ihm ein Denkmal keuscher Sohnesliebe von 
seltener Schonheit gesetzt. Die innige Geistesgemeinschaft, 
in der er mit dem Yater gestanden, hat sich dann auf 
die zweite Mutter ubertragen. Bis an ihren vor wenig 
Jahren erfolgten Tod hat er alles, was ihm begegnete und 
was ihn bewegte, in vertrauten Briefen vor ihr ausge- 
breitet. Innig stand er zu den Geschwistern, herzliche
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Treue bewahrte er den Freunden, mit tiefem Schmerz ge- 
schah es, wenn er einen Bruch yollziehen muBte oder zu 
miissen meinte.

Schlicht und einfaltig war sein Christenglaube. Dem 
streitbaren Theologen, dem leidenschaftlichen Kampfer fiir 
freie Forschung und freien Glauben ist die kindliche 
Demut des wahren Christen unverloren geblieben. Auch 
in ihm lebte etwas von dem Geist frommer Glaubens- 
innigkeit, dessen erwarmenden Hauch die Herrnhuter Grofi- 
mutter in die Familie getragen hatte. So wurde ihm 
nach seinem eigenen Bekenntnisx) der Glaube ' zu einer 
religibsen Mystik, die alles Gewicht auf die gottgewirkte, 
persbnlicbe HeilsgewiBheit der mit ihrem Gott durch 
Christum versbhnten einzelnen Seele legt.’

Unter den Zeitgenossen, welche an der Lbsung der 
geistigen Aufgaben dieser gewaltigen Zeit gearbeitet und 
gerungen haben, wird ihm die Geschichte einen Ehrenplatz 
sichern. Aber auch was er uns insbesondere gewesen, 
diesem Lande, dieser Stadt, dieser Hochschule, reicht 
weit iiber das Grab hinaus. Unser Dank aber sei unsere 
Treue!

1) Die Hauptpunkte der christlichen Glaubenslehre, Yorwort.
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II.

Lipsius historische Methode.
Von F. Nippold.

Hochgeehrte Yersammlung!

Das Interesse, welches unser Lipsius an der Geschichte 
seiner Heimat genommen hat, seine Leistungen ais Mit- 
glied und vieljahriger Leiter des Yereins fiir Thtiringische 
Geschichte und Altertumskunde hat sein Nachfolger in 
der Leitung dieses Yereins in seinem inhaltreichen Lebens- 
bilde bereits vorgefiihrt. Daneben stellt sich nun die 
andere Aufgabe, das, was der Historiker in Lipsius fiir 
das Gesamtgebiet der Theologie unter dem sichtbaren 
Segen Gottes mit stets steigendem Erfolge zu schaffen 
vermochte, in Kurze zusammenzustellen.

Nicht nur die Mitglieder des Yereins, der diese Ge- 
dachtnisfeier veranstaltet, sondern gewiB alle Teilnehmer 
der heutigen Yersammlung baben den Mann noch lebendig 
vor Augen, der nach dem Heimgang Hase’s der allerseits 
anerkannte Fiihrer der Jenaer Theologie war. Gerade so, 
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wie er in der Fiille und Frische seiner Kraft in Ihrer 
Mitte geweilt hat, wird er Ihnen fur alle Zukunft unver- 
gefilich bleiben. Das Bild seiner energischen Persónlich- 
keit erhebt sich ganz besonders tren vor uns, eben weil 
er so jahlings von uns hinweggeruckt wurde, nachdem er 
noch bis zum letzten Tage fur seine groBe Lebensaufgabe 
thatigsein durfte. Denn die Arbeit dieses einzelnen Mannes 
hat eine Reihe von Gebieten umspannt, von welchen sonst 
jedes fur sich den ganzen Mann fordert. In jeder einzelnen 
Disziplin der Theologie haben wir einen bahnbrechenden 
Geist verloren. Aber auch die philologischen und philo- 
sophischen Kollegen sind einig dariiber gewesen, daB er 
auch ihren Katheder mit besonderer Auszeichnung ausge- 
fiillt haben wurde. Und wie oft haben wir daneben noch 
das Urteil gehort, daB vor allem ein hervorragender Jurist 
in ihm stecke. Dieser selbe Mann aber ist zugleich ein 
Mann der kirchlichen Praxis gewesen. Unter den Werken, 
die auf seinen Bildungsgang eingewirkt haben, hat er die 
Losungen der Briidergemeinde obenan gestellt.

Gerade bei der Uberfulle dieser Einzelleistungen ist 
es wohl doppelt angezeigt, den verbindenden Faden aus 
dem Zweck des Geschichtsvereins zu entnehmen. Denn 
eben der geschichtlicbe Sinn, die historische Methode ist 
es, die zunachst den umfassenden kirchenhistorischen 
Studien von Lipsius ihre gewichtige Bedeutung gegeben 
hat. Sie kennzeichnet aber weiter auch den Exegeten und 
den Dogmatiker, und sie hat iiberdies den AbschluB seines 
Lebens in so bohem Grade fruchtbringend gemacht fur 
das praktisch-kirchliche Leben.

Wenn wir zunachst die Frage uns vorlegen, worin der 
historische Sinn in den kirchengeschichtlichen Forschungen 
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von Lipsius sich bethatigt, so bedarf es eigentlich unserer- 
seits kaum noch einer besonderen Antwort. Denn diese 
Antwort ist schon damals gegeben worden, ais die Jenaer 
Fakultat bei dem 300-jahrigen Stiftungsfest der Universitat 
(1858) den jungen Leipziger Privatdozenten zu ihrem Doktor 
promovierte. Sie liegt weiter in dem ganz speziellen 
Lebensverhaltnis, das von da an zwischen Hase und Lip
sius bestanden hat. Hase hatte in Lipsius die gleichen 
Eigenschaften gefunden, welche ihn selber genau ebenso 
zu dem ersten Kirchenhistoriker des Katholicismus ge- 
macht haben, wie Dollinger zu dem ersten Kirchen
historiker des Protestantismus. Es ist dies keine Para- 
doxie. Denn wie Hase zweifellos der beste Kenner des 
Katholicismus gewesen ist, so Dollinger der beste Kenner 
des Protestantismus. Beide sind in ernstem Geisteskampfe, 
der eine fiir sein protestantisches, der andere fur sein 
katholisches Ideał, in die Schranken getreten. Aber 
beide haben es nicht minder verstanden, sich in die ent- 
gegengesetzten Anschauungen hineinzuversetzen, sie aus 
sich selbst heraus zu verstehen. Dieser Wahrheitssinn, 
dieses Gerechtigkeitsbediirfnis ist es nun aber uberhaupt, 
woran in letzter Instanz der wahre Historiker erkannt 
wird, wodurch er von allem offenen und versteckten Infalli- 
bilismus sich so scharf unterscheidet. Wer aber, der auch 
nur einige der Arbeiten von Lipsius kennt, weiB nicht, 
wie er es auch mitten in der Heftigkeit des Kampfes nie- 
mals verschmaht hat, vom Gegner zu lernen, an sich selber 
Kritik zu iiben?

Aber wir haben damit vorerst doch nur das ABC 
jedes Historikers, der diesen Namen wirklich verdient, ge- 
streift. Wenn wir von Lipsius reden, kommt noch etwas 
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ganz Anderes hinzu. Die grbBere oder geringere Bedeu- 
tung des Geschichtsforschers fur sein Fach hangt ja natur- 
gemaB ab von dem grbBeren oder geringeren Gebiet, das 
er wissenschaftlich beherrscht. Nur wer innerhalb des 
von seiner eigenen Forschung umspannten Gebietes von 
der vorurteilslosen, empirischen Untersuchung ausgeht, 
auf dem Wege personlicher Erfahrung eine Beobachtung 
an die andere anreiht, wer auf dem gleichen Wege weiter 
fur jede Einzelerscheinung den allgemeinen Zusammenhang 
aufsucht, kann uberhaupt einen bleibenden Beitrag bieten 
fur das Yerstandnis der allgemeinen Gesetze des geschicht- 
lichen Werdens und Vergehens. Aber wie gering ist nun 
nicht ebenso naturgemafi die Zahl derer, welchen es ver- 
gonnt gewesen ist, gleich den Entdeckungsreisenden im 
inneren Afrika oder Australien einen noch kaum bekannten 
Weltteil so zu erschlieBen, daB jeder Nachfolgende gar 
nicht anders kann, ais ihren Spuren zu folgen! Nun, alle 
Sachkenner wissen, daB Lipsius Forschungen iiber die 
Gnosis, iiber die apokryphischen Apostelgeschichten und 
Apostellegenden, iiber die Anfange des rbmischen Papst- 
tums den festen Boden bilden, von dem jede weitere Er- 
forschung der altesten Kirchenbildung ausgeht. Suchen 
wir uns denn wenigstens bei der Grundlage aller dieser 
Studien, denen iiber die Gnosis, klar zu machen, worin 
das spezifisch Neue gelegen war, das wir ihnen danken!

Schon lange vor Lipsius haben sich eine Reihe her- 
vorragender Gelehrter mit der Quellenkritik der Berichte 
beschaftigt, aus welchen wir unsere Kenntnis der Einzel- 
systeme der Gnosis schiipfen: jener gedankentiefen Religions- 
philosophie des 2. und 3. Jahrhunderts, welche die neuen 
Gedanken des Christentums mit denen der alten Religionen 
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zu verschmelzen gesucht bat. Von den unergrundlichen 
Tiefen, in denen der Ursprung alles Seins schlummert, 
bat scbon diese Gnosis (nicbt viel anders, wie die unseres 
Hase in seinem gleicbnamigen Buche) himmelanstrebende 
Briicken geschlagen bis zu unserer sicbtbaren Welt und 
dem, was in ihr ais das Spiegelbild erscbien von dem 
EntwickelungsprozeB der oberen Aonen. Es liegt darum 
leicbtbegreiflicherweise ein unverganglicher Reiz in der 
Beschaftigung schon mit dem damaligen Versuch eines natur- 
pbilosophiscben Bandes zwischen Religion und Wissen- 
scbaft. Es kommt aber noch Anderes binzu. In einer 
Zeit, wo die Dogmenbildung der Kircbe voll und ganz 
verwacbsen ist mit dem ptolemaiscben Weltbilde, tretenuns 
in den gnostiscben Systemen die denkwiirdigsten Abnungen 
jener unbekannten Welten entgegen, in welcbe erst die 
modernste Astronomie unter den Scbauern der Ebrfurcht 
Einblicke sucbt. Dabei auf der ein en Seite der schroffste 
Dualismus von Geist und Fleisch, auf der anderen (icb 
rede nicbt etwa im Sprachgebrauch des 19., sondern des 
2. Jabrhunderts) ein kuhner Monismus, der Stellung nimmt 
jenseits von gut und von bose. Kbnnen wir uns wundern, 
daB von jeher alle tieferen Denker durch ein geschicht- 
licbes Problem angezogen wurden, welches um so mehr 
anlocken muBte, weil die einzigen Quellen in den Gegen- 
schriften leidenschaftlicher Gegner bestehen, die um so 
gehassiger sind, je weniger sie ihren Gegnern ebenbiirtig 
zur Seite zu treten vermochten? Aber mit alledem ist 
noch lange nicht die ganze Tragweite jenes Problems klar- 
gestellt. Denn es gilt nun weiter auch die gescbicbtliche 
Notwendigkeit zu verstehen, warum alle diese stolzen Ge- 
dankengebaude fast spurlos dahingefallen sind, wahrend 
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im Gegensatz zu ihnen der einfache schlichte Kinder- 
glaube, der aber zu allen Zeiten Berge versetzt hat, die 
Zukunft gewann. Es gilt, die verschiedenen Stadien der 
stetig zunehmenden Mischbildungen auseinanderzuhalten, 
in welchen das holie Ideał, welches auch dam ais der 
Alleinheit des Pantheismus vorschwebte, mehr und mehr 
herabgedruckt wurde bis zur Yerleugnung des Glaubens 
durch den Hochmut der iiber ihn hinausgegangenen Er- 
kenntnis, ja bis zu jener schmahlichsten sittlichen Ent- 
artung, welche von jeher den Rtickschlag aus einer wider- 
natiirlichen Askese gekennzeichnet hat.

Die richtige Stellung des ganzen Problems ist gerade 
in diesem Falle zugleich der Anfang zur Lbsung desselben 
gewesen, soweit diese Lbsung tiberhaupt im Bereich der 
Móglichkeit liegt. Ebendies aber verdanken wir nun den 
immer aufs neue auf diesem Gebiete einsetzenden Arbeiten 
von Lipsius. Die Bedeutung derselben im Einzelnen ist 
allerdings nur demjenigen vóllig verstandlich, der sie mit 
den Arbeiten seiner Yorganger und Nachfolger vergleicht. 
Die wissenschaftliche Arbeit des Einen steht ja stets auf 
den Schultern des Anderen. Es ziemt sich, iiber der Arbeit 
der jungeren Schulen die Forschungen der alteren nie zu 
vergessen. So hat auch hier die von den Schleier- 
MACHER schen Gedanken beherrschte NEANDER’sche Schule 
ihr nicht geringes Yerdienst: sowohl in der Nebeneinander- 
stellung der mannigfaltigen Bildungen des gnostischen 
Synkretismus, wie in der alsbaldigen Yerwertung der neu- 
entdeckten Quellen neben den altbekannten. Wie fast 
uberall hat dann auch hier der von Hegels Spekulation 
ausgegangene groBe Tubinger Baur den auf zufallige 
Persónlichkeiten zuriickgehenden Thesen von Neander,
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Rossel, Jacobi seine Seibstbewegung der Idee um sich 
selbst gegeniibergestellt. Es ist eines seiner tiefsinnigsten 
Werke, in welchem er das Yerstandnis der Gnosis aus 
dem Ausgangspunkt des Dualismus zu gewinnen versucht. 
Die Forschungen Baurs sind, wie auch sonst so oft, von 
Hilgenfeld sowohl erganzt wie berichtigt worden. Aber 
alle diese hochbedeutenden Yorarbeiten hatten doch die 
Fragen unbeantwortet gelassen, die seit Lipsius in den 
Mittelpunkt aller Spezialforschung geriickt worden sind.

Wie kam es, daB so weit tiber den Rahmen der christ- 
lichen Kirche hinaus die tiefsinnigsten Denker von dem 
durch die Religion Jesu erzeugten Garungsprozesse in den 
alten Religionen ergriffen wurden? Woher stammte der 
unwiderstehliche Trieb nach dieser Spekulation ? Yon wo 
waren die Keime dieses stets zunehmenden Synkretismus 
heriibergeweht? Wie reihen die einzelnen Systeme anein- 
ander sich an, und wie beeinflussen sie sich gegenseitig? 
Wo liegt endlich der Grund, daB dem Hóhepunkt der 
ganzen Bildung so rasch der Rtickschlag gefolgt ist, daB 
dem Werden auch hier wie in allem Naturleben das Yer- 
gehen sich anschlofi? So die Fragen, die zuerst von 
Lipsius dadurch beantwortet wurden, daB er — die Baur- 
sche Stellung des Problems einfach umkehrend — in dem 
Streben nach der Gnosis selber den Ausgangspunkt sah 
und den Zielpunkt im Dualismus. Aber selbst mit der 
Aufstellung und Beantwortung aller jener Fragen ware 
noch wenig erreicht gewesen, wenn nicht auch hier tiber 
allem, was wird und vergeht auch in der Religionsgeschichte 
der Menschheit, zugleich jenes andere Element mit aller 
Bestimmtheit von seiner Forschung erkannt worden ware, 
dasjenige, von dem jedes folgende Jahrhundert zuversicht- 
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licher bezeugen wird: Hinnnel und Erde werden ver- 
gehen, aber die Worte des ewigen Lebens vergehen nicht.

Schon der Jugendarbeit iiber die Gesamtbewegung 
des Gnosticismus hat jene minutibseste Einzelforschung 
zur Grundlage gedient, wie sie beispielsweise in der Quellen- 
kritik des Epiphanius vorliegt. Aber noch bis in seine 
letzten Jahre haben die Entdeckungsreisen von Lipsius 
nicht aufgehbrt in die bis dahin so fremde Welt jener 
apokryphischen Apostelgeschichten und Apostellegenden, 
die zuerst innerhalb der gnostischen Sekten erwuchsen, 
um dann aber von der gegen jene sich abschlieBenden 
katholischen Kirche gleichzeitig aufgenommeu und modi- 
fiziert zu werden. Es ist ein Riesenwerk strengster 
deutscher Gelehrtenarbeit, jene groBartige Sammlung, die 
sich bescheiden ais ein Beitrag zur altchristlichen Litte- 
raturgeschichte gegeben hat. Von dieser allgemeineren 
Aufgabe aber ist der rastlose Forscher zugleich dazu 
weitergefiihrt worden, die fur das Abendland wichtigste 
Einzellegende, die rómische Petrusfabel, aus der bisherigen 
Isolierung herauszureiBen. Erst ais Teil eines grbBeren 
Ganzen ist der aus dem pseudoklementinischen Roman 
erwachsene papstliche Felsen Petri ais der KoloB mit 
thonernen FiiBen erkannt worden. Auch fur diesen EinzeL 
punkt hat uns Lipsius wieder grundgelehrte Spezialschriften 
geschenkt, wie die iiber die Chronologie der ersten rbmi- 
schen Bischbfe und den Ursprung der rómischen Petrus- 
sage, denen iiberdies noch eine Anzahl von grbBeren und 
kleineren Aufsatzen sich anreiht. Auf den ersten Ursprung 
der rómischen Papstmacht ist dadurch ein fast noch un- 
heimlicheres Licht gefallen, ais aus der Entdeckung jenes 
Betruges des Pseudoisidor im 9. Jahrhundert, welcher 
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zuerst die Fiktion eines unfehlbaren Universalepiskopats 
móglich gemacht hat. Kann man sich wundern, daB 
gerade diese geschichtlichen Studien Lipsius zu einem 
wdssenschaftlich ebenso unerbittlichen Gegner des Papis- 
mus gemacht haben, wie den Dollinger von 1870? 
Gerade seine streng geschichtliche Unparteilichkeit, welche 
die verschiedenen Anschauungen mit gleichem MaBe zu 
messen verstand, wuBte sich in unuberbriickbarem Gegen- 
satz zu derjenigen Tendenz, welche die Geschichte durch 
das Dogma besiegt hat.

Die gleichen Eigenschaften, welche den Geschichts- 
werken von Lipsius ihre bleibende Bedeutung gegeben 
haben, driickten aber ferner auch seiner Exegese, seiner 
Bibelauslegung, ihren Charakter auf. Er ist ein Bibel- 
forscher von Gottes Gnaden gewesen, dessen grammatisch- 
historische Untersuchung der formellen Seite der biblischen 
Schriften ebenso mustergiltig war, wie sein Yerstandnis 
fiir den religibsen Gehalt. Und auch auf diesem Gebiete 
hat er zeitlebens unermiidlich gearbeitet. Schon seine 
ersten Jugendarbeiten sind der Paulinischen Theologie 
und ihren Auslaufern zugewandt gewesen. Sein letztes 
Lebensjahr sah den eben erst herausgegebenen Kommentar 
zum Romer-, Galater- und Philipperbrief alsbald in zweiter 
Auflage erscheinen. Der ganze Reichtum seines Geistes 
aber ergofi sich in der die Anschauungen der einzelnen 
biblischen Schriftsteller zusammenfassenden biblischen 
Theologie. Der klare Kopf, der nirgends einen unklaren 
Ausdruck gestattete, hat in dieser so vielfach der frommen 
Phrase oder der Opportunitatskunst verfallenen Disziplin 
uberall reinlich die Begriffe geschieden. Es diirfte sich 
daher auch hier ziemen, die Bedeutung der Arbeit dieses
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Einzelnen fiir das groBe Ganze der biblischen Wissen- 
schaft, so weit es in Kurze moglich ist, klarzulegen.

Man mag selber eine Meinung baben, welche man 
will, dariiber wird nirgends ein Zweifel bestehen konnen, 
daB kein Buch irgend einer Litteratur auch nur von ferne 
eine ahnliche Bedeutung noch fiir die fernste Zukunft zu 
beanspruchen hat, ais das Buch der Biicher, die Bibel. 
Gerade mit dieser Einzigartigkeit aber unter allen den hei- 
ligen Schriften der Yolker hangt es eng zusammen, daB das 
geschichtliche Yerstandnis keines anderen durch so viele 
Hemmnisse hindurchgegangen ist. Es gilt dies obenan 
von der durch die Tradition, die Uberlieferung der Kirchen- 
vater, gebundenen Auslegung innerhalb der Papstkirche. 
Denn hier kommt nicht sowohl der ursprungliche Sinn des 
Textes in Frage, ais vielmehr die an die Stelle des Ori- 
ginals getretene Ubersetzung, und diese selbst wieder in 
derjenigen Deutung, welche ihr die probablen Autoritaten 
gegeben haben. In der Exegese der Jesuiten hat auch 
diese Art des Probabilismus ihren Gipfel erreicht. Stehen 
entgegengesetzte Meinungen bei den von der Kirche aner- 
kannten Autoritaten sich gegeniiber, so sind dieselben doch 
gleich probabel. In der heute wieder allein giltig ge- 
wordenen scholastischen Methode liegt die Hauptkunst 
darin, auch die unvereinbarsten Gegensatze scheinbar unter 
einen Hut zu bringen. Wozu diese Verquickung der 
Schriftlehren mit denjenigen der traditionellen Autoritaten 
fuhrt, haben die kirchlichen Sachverstandigen in dem Prozefi 
gegen den Pater Aurelian drastiscb enthiillt.

Yon diesem Irrwege hat die Reformation uns befreit, 
indem sie die Bibel wieder in ihr eigenes Recht eingesetzt, 
den iiber ihr aufgehauften scholastischen Schutt wegge- 
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raumt hat. Aber dessen ungeachtet ist auch auf prote- 
stantischem Boden das Yerstandnis der Bibel selber noch 
durch die entgegengesetzten Extreme gehemmt worden. 
Genau ebenso, wie der altkatholischen Kirche des zweiten 
Jahrhunderts, in dereń FuBstapfen sie traten, stand auch 
den Reformationskirchen des 16. Jahrhunderts fiir die 
unbedingte religibse Autoritat der Bibel, auf die ihre Er- 
neuerung des Evangeliunis Jesu zuruckging, keine andere 
Formel zu Gebote, ais die der sogenannten Yerbalin- 
spiration, d. h. des gbttlichen Diktates des Bibelbuch- 
stabens.

Dieser Loslbsung der alt- und neutestamentlichen 
Schriften von den Geschicken aller anderen menschlichen 
Litteratur ist, wie leicht begreiflich, der Riickschlag ins 
andere Extrem gefolgt. Man hat die Berichte der bib- 
lischen Schriftsteller an einem MaBstabe gemessen, der, 
auf die iibrige alte Litteratur angewandt, geradezu alles, 
was ais gesicherte Wahrheit gilt, umstoBen miiBte. Aber 
mit diesen prinzipiellen Fehlgriffen ist es noch nicht ge- 
nug gewesen. Unsere ersten Fiihrer auf dem Wege eines 
wirklich wissenschaftlichen Yerstandnisses haben vielmehr 
den biblischen Schriftstellern noch unwillkiirlich ihre eignen 
aufgeklarten Ansichten zugetraut. Ja sogar die heute ein- 
fluBreichste Theologenschule wirft wieder Religion Jesu 
und Dogmatik des Paulus zusammen, blickt verachtlich 
herab auf das, was allein das Yerstandnis der unerschiitter- 
lichen Grundlage auch aller Religion der Zukunft ver- 
biirgt: die Yertiefung in Leben und Religion Jesu an und 
fur sich.

Kehren wir nun aber von allen diesen Irrwegen wieder 
zu der streng geschichtlichen Methode zuriick, die Lipsius
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auch in der Exegese geiibt, so wird diese letztere sich 
abermals erst jetzt, wo wir sie mit derjenigen Anderer 
vergleichen kbnnen, in ihrer volłen Bedeutung abheben. 
Gestatten Sie mir daher auch hier wieder, an einem Einzel- 
beispiel aus dem umfassenden Gebiet Ihnen die der fort- 
schreitenden Wissenschaft gestellte Aufgabe sowohl, wie 
den Weg zu ihrer richtigen Lbsung vor Augen zu stellen. 
Es ist das Thema eines vor wenigen Jahren an diesem 
gleichen Orte gehaltenen Yortrages, welcher sich ausdriick- 
lich zu dem von Lipsius gefundenen Ergebnis bekannte, 
indem er Engels- und Satansidee Jesu aus den mancherlei 
Umhullungen, iiber welchen seine eigene Anschauung ver- 
gessen worden war, loszulbsen versuchte. Denn auch in 
dieser, scheinbar so abgelegenen und doch mit dem Mittel- 
punkt der Religion Jesu unabtrennbar verbundenen Spezial- 
frage ging es ebensowenig an, die in der spateren Kirche 
ausgebildeten aberglaubischen Teufelsvorstellungen auf 
Jesus zuriickzufuhren, ais um der furchtbaren Auswiichse 
willen das Berechtigte in seiner eigenen Idee zu werwerfen. 
Nur aus sich selbst heraus, aus dem gesamten religibsen 
EntwickelungsprozeB der alttestamentlichen Offenbarung, 
wird die hóchste Bliite derselben, die Religion Jesu, wie 
in diesem einen Punkte, so durchweg verstandlich. Nicht 
die Orientierung an einzelnen Bibelstellen macht die bib- 
lische Grundlage der Theologie aus, sondern einmal das Zu- 
sammenschauen des Gesamtinhalts der biblischen Gedanken, 
zum andern die klare Unterscheidung der verschiedenen 
Stadien ihres Entwickelungsprozesses. Und ebenso ist bei 
jenem allseitigen Hbhepunkte stets ebensosehr das, was 
der Herr von seinen prophetischen Vorlaufern iibernimmt, 
•wie das, was sich in seiner personlichen Anschauung ais 
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der Brennpunkt aller Einzelstrahlen gestaltet, neben ein- 
ander ins Auge zu fassen; um nichts weniger aber der 
Unterschied seiner religibs-poetischen Intuition von den 
dogmatischen Abstraktionen der verscbiedenen Schulen, die 
alsbald wieder unter seinen Jiingern hervortraten.

Mit dem zuletzt erwahnten Punkt sind wir zugleicb 
schon auf die Ursache der bleibenden Bedeutung des- 
jenigen Werkes gekommen, durch welches Lipsius noch 
mehr, ais durch seine Geschichtsforschung und seine Exe- 
gese, auf die gesamte Theologie befruchtend eingewirkt hat, 
ais ein Erneuerer der protestantischen Dogmatik, wie eine 
befreundete Fakultat ihn auf ihrem Kranze bei seiner Be- 
stattung bezeichnete. Die gleiche streng geschichtliche 
Methode namlich, die wir in recht eigentlicher Yirtuositat 
in jenen Disziplinen von ihm geiibt sahen, kennzeichnet 
auch das System seiner demnachst in dritter Auflage er- 
scheinenden Dogmatik und seine zahlreichen Einzelarbeiten 
auf diesem Gebiete. Ein Schiller Ritschls hat die Lebens- 
arbeit des Letztereu dahin gezeichnet, er sei stets Syste- 
matiker gewesen, auch da, wo er sich fiir einen Historiker 
gehalten habe. Von Lipsius darf umgekehrt gesagt wer- 
den: er ist stets der Historiker geblieben, auch in seinen 
systematischen Arbeiten. Daher sowohl der allseitige 
biblische Unterbau, wie die seltene Fahigkeit, stets von 
allen Mitarbeitern, selbst den gegnerischen, zu lernen. Es 
hat ein ganz besonderes Interesse, der stetigen Fortent- 
wickelung seines Systems nachzugehen, wie sie uns teils 
in seiner wertvollen Litteraturiibersicht im Theologischen 
Jahresbericht, teils in den speziellen Auseinandersetzungen, 
zumal mit Biedermann einerseits, der RiTSCHL’schen 
Schule andererseits vorliegt.
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Auch in diesem Fali ist es wiederum unerlaBlich, um 
die Eigentumlichkeit des Einzelbeitrags zu der Disziplin 
ais solcher zu wiirdigen, sich das der letzteren gestellte 
wissenschaftliche Problem zu vergegenwartigen. Das 
schwere Yerhangnis samtlicher dogmatischer Kampfe fur 
die gesamte Kulturentwickelung hangt aufs engste damit 
zusammen, daB die bestimmtesten dogmatischen Aufstel- 
lungen gerade uber diejenigen Punkte gewagt werden, iiber 
die wir am wenigsten wissen. Schon die altkirchlichen 
Burgerkriege haben sich im Orient auf das dem Menschen 
vollig unerforschliche innergbttliche Wesen bezogen, im 
Occident auf das zu allen Zeiten und in allen Religionen 
grundverschieden aufgefaBte Yerhaltnis zwischen gbttlicher 
Yorherbestimmung und menschlicher Freiheit. Die mittel- 
alterliche Scholastik kennzeichnet sich erst recht dadurch, 
dafi sie iiber die Gegenstande der Geisteswelt genau in 
derselben Weise abspricht, wie iiber die Aufgaben der 
Physik und Chemie. Aber sogar in den Reformations- 
kirchen ist es nicht anders gegangen. Und am grellsten 
tritt uns dieses Yerhangnis in denjenigen Lehrstucken ent- 
gegen, iiber welche (ich erinnere nur an die Abendmahls- 
kampfe, bei welchen zudem die samtlichen damaligen 
Argumentationen mit dem ptolemaischen Weltsystem stehen 
und fallen) der jungę Protestantismus sich selber zer- 
fleischte. Ebendarum aber besteht nun umgekehrt das, 
was die groBartige Wiedergeburt der Philosophie seit 
Kant der Theologie zu geben vermochte, in der Kritik 
der Yernunft und der Urteilskraft, d. h. in der klaren 
Abgrenzung der Grenzen unseres menschlichen Erkennt- 
nisvermógens. Nur derjenige, der sich klar vor Augen 
halt, was man iiberhaupt nicht wissen kann, weil es iiber 
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das Wissensgebiet des Menschen hinausgeht, bewegt sich 
auch da auf sicherem Boden, wo der Glaube an die Giiter 
der unsichtbaren Welt in Betracht kommt. Was Kant 
fur die Wissenschaft im Allgemeinen dargethan bat, ist 
dann speziell fur die Theologie in der ihren neuen Grund 
legenden Encyklopadie Schleiermachers zum Prinzip der 
Einteilung geworden: in der Zuweisung der Dogmatik zur 
historischen Theologie. Denn das beiBt eben nichts anderes 
ais die klare Unterscheidung zwischen Religion und Dogma. 
Die Religion ist in allen Zeiten, unter allen Weltanschau- 
ungen die gleiche, die dogmatische Fixierung hat in der 
Theologie so gut wie in der Jurisprudenz, Medizin, Pada- 
gogik in jedem Zeitalter eine neue, von den friiheren 
Formulierungen verschiedene Aufgabe: nur daB uber dem 
Suchen der neuen Form von dem in der alten enthaltenen 
Wahrheitskern nichts verloren gehen darf.

Warum aber diese ganze Ausfiihrung? Weil gewiB 
kein Kenner von Lipsius dogmatischen Schriften noch der 
Erinnerung daran bedarf, daB der Schwerpunkt seiner stets 
neu aufgenommenen Untersuchungen den erkenntnistheo- 
retischen Problemen gegolten hat. Der religibse Grund- 
gedanke, der fur ihn unerschutterlich im Mittelpunkte 
steht, ist derjenige der Offenbarung. Die klare Abgren- 
zung dessen aber, was Offenbarung ist, wird wieder nur 
vermóge der streng historischen Methode gewonnen. Nichts 
ist z. B. geschichtlich gewisser, ais daB die christliche 
Kirche sich aufgebaut hat auf dem Glauben aller Jiinger 
an die Auferstehung des Herrn. Sobald wir jedoch nach 
dem „wie“ jener Erscheinungen des Auferstandenen fragen, 
von welchen die Jiinger berichten, sind wir auf ein Ge- 
biet yersetzt, wo jede der einander gegeniiberstehenden
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Ansichten mit ahnlich unlosbaren Schwierigkeiten zu ringen 
hat. Daher denn die unbedingte Notwendigkeit fur den 
historiach geschulten Geist, zwischen dem „daB“, woriiber 
die Geschichte allein etwas aussagen kann, und dem „wie“, 
das sich seinem geschichtlichen Wissen entzieht, aufs 
scharfste zu scheiden. Gerade aber durch diese reinliche 
Scheidung ist fur den religibsen Menschen erst recht die 
feste Grundlage gewonnen. Denn nur das Selbsterlebte 
kann die persbnliche religióse Uberzeugung begriinden. 
Dieses Selbsterleben ist es, was uns in dem Petrusbe- 
kenntnis begegnet: „Wir haben geglaubt und erkannt, daB 
du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du hast Worte 
des ewigen Lebens.“ Genau ebenso aber ist auch fur den 
modernen Menschen, der bei der Lipsius’schen Theologie 
sich Rats erholt, es die gleiche Erfahrung der Offenbarung 
Gottes in Christo geblieben, die auch ihm den Felsen- 
glauben verbiirgt.

Auch diesmal habe ich wieder nur einen einzelnen 
Punkt von vielen ahnlichen herausgegriffen. Denn er soli 
wiederum nur ais Beispiel dienen, urn die historische 
Methode von Lipsius auch in seinem Hauptfach, der syste- 
matischen Theologie, sowohl in ihrem dogmatischen, wie 
in ihrem ethischen Teile, zu kennzeichnen. Mit der gleichen 
objektiv-historischen Methode hing dann aber endlich auch 
jene gefestigte Stellung in dem kirchlichen Leben zu- 
sammen, welche eine wahrhaft verklarende Abendrbte uber 
seine letzten Jahre geworfen hat.

Allein schon die beiden kleinen Yortrage bei der 
Generalversammlung des jiingsten Missionsvereins in Braun
schweig: „In welcher Form sollen wir den heidnischen 
Kulturvblkern das Evangelium bringen?“ und bei der 
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Generalversammlung des evangelischen Buudes in Eisenach: 
„Unser gemeinsamer Glaubensgrund im Kampf gegen Rom“ 
wiirden zum Belege geniigen, daB gegeniiber der bisherigen 
Selbstzerfleischung unseres Protestantismus durch Lipsius 
eine neue Ara der Irenik inauguriert ist. Mir sini 
scblechterdings keine Parallelen bekannt von einer so 
aufierordentlichen Einwirkung gerade auf die anders ge- 
richteten Kreise. Nun wird ja aber iiberhaupt die blei- 
bende Bedeutung eines Mannes nicht sowohl aus den be- 
wundernden Urteilen der Freunde erkannt, welche in dem, 
den sie verherrlichen, nebenbei sich selber im Auge haben, 
sondern aus der Stellungnahme der Gegner. Und nirgends 
hat es gewifi eine groBere Bedeutung, ais fur die Geschichte 
der Theologie, wenn von dem Entschlafenen laut bezeugt 
werden darf: noch niemals seit Schleiermachers oder 
Rothes Heimgang ist die Anerkennung gerade derjenigen 
Kreise, welche ihm zuerst ais Gegner gegenubergestanden 
hatten, eine so allgemeine gewesen.

Es hatte dies allerdings sicherlich seinen Grund z. T. 
darin, daB er so vollig gebrochen hatte mit dem auch von 
den protestantisch - theologischen Schulen ais allgemeine 
Erbstinde mitgeschleppten Infallibilismus. Denn er hat 
seine Kritik stets an sich selber und im eigenen Lager 
begonnen, hat dieses Prinzip gerade in jenen Yortragen, 
soweit es nur irgend mbglich war, durchgefiihrt. Aber 
liegt nicht auch dieser Thatsache einfach die gleiche Eigen- 
schaft zu Grunde, welche wir schon bei allen seinen wissen- 
schaftlichen Arbeiten kennen gelernt haben: sein geschicht- 
licher Sinn, sein Gerechtigkeitsbediirfnis ? Sein Yerhalten 
gerade in den letzten Jahren mutet uns darum an, wie 
das in die Praxis iibertragene Selbstzeugnis Rothes : 
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„Ungeachtet auch ich Partei ergriffen habe (denn das muB 
heute jeder, der eine wirkliche Uberzeugung bat), sa 
tauge ich doch deshalb nicht zum eigentlichen Partei- 
manne, weil es mir so ganz gelaufig und natiirlich ist, 
mich lebendig auf den gegnerischen Standpunkt zu ver- 
setzen und seine relative Berechtigung zu erkennen und 
willig anzuerkennen.“

Schon dieBegriindung unseres Allgemeinen evangelisch- 
protestantischen Missionsvereins, noch mehr aber die des 
Evangelischen Bundes hat das lange Zeit hindurch vergeb- 
liche Sehnen unserer Gemeinde, die des Haders ihrer Theo- 
logen so grtindlich uberdriissig geworden war, endlich be- 
friedigt. Zumal die Anfange des Evangelischen Bundes 
haben ihre hbchste, wenn nicht ihre alleinige Bedeutung 
darin, daB die in demselben verbundenen Manner ver- 
schiedener Richtung sich zuerst persbnlich liebgewonnen, 
dann die anders geartete Uberzeugung achten gelernt und 
sich schlieBlich gefragt haben: was haben wir gegenseitig 
von einander zu lernen?

Es ist der eigentliche Hbhepunkt in Lipsius Leben 
gewesen, daB er jene gegenseitige Befruchtung unserer 
theologischen Schulen auch an seinem Teil hat mit er- 
leben und fbrdern diirfen. Allerdings giebt es zur Zeit 
noch eine Ausnahme, welche auch fur ihn eine uniiber- 
briickbare Kluft bilden muBte: da namlich, wo es sich 
nicht um ein ehrliches Zusammenarbeiten verschiedener 
Schulen handelt, son dera um das unterirdische Wuhlen 
einer Cliąuenwirtschaft, von der man (um in Lipsius 
eigenem Wort zu reden) sich nicht sowohl wissenschaftlich 
ais moralisch getrennt filhlt. Aber von dieser einen trau- 
rigen Ausnahme abgesehen, durfte er sich eines ahnlichen 
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Ausblicks, wie Moses vom Berge Nebo erfreuen: in jene 
wunderbare Gottesordnung, nach welcher auch in der gei- 
stigen Welt die Vbgel des Himmels die Samenkbrner dahin 
zu tragen vermbgen, wo man es am wenigsten vermutet. 
Lipsius personlich durfte sieli beispielsweise einer iiber- 
raschend zahlreichen Schiilerzahl unter den Professoren 
der verschiedenen amerikanischen Kirchen erfreuen. Aber 
nicht geringer war seine Freude auch daran, wie die aus 
der Papstkirche ausgestoBenen Altkatholiken zu den ge- 
wichtigsten Reformatoren des Protestantismus berufen 
waren, und die Begriinder der Freikirchen die Arzte fur 
die Nationalkirchen geworden sind. Besonders gerne je- 
doch betonte er das, was uns allen in dem Evangelischen 
Bundę gegeben war. Denn ebenso, wie die bis dahin so 
abgesperrte und gegen uns miBtrauische Orthodoxie von 
der unabhangigen wissenschaftlichen Forschung zu lernen 
beginnt, die das schonste Erbteil der Jenaer Theologie ist, 
so ist diese selber riickhaltlos in die Schule gegangen 
bei den praktischen Liebeswerken unserer altglaubigen 
Richtung.

Doch es liegt hier eine solche Fulle der ergreifendsten 
Erinnerungen aus Lipsius Leben, und dieselben sind zugleich 
so sehr mit gewichtigen Momenten der Zeitgeschichte ver- 
wachsen, daB ich es auf eine andere Gelegenheit aufsparen 
muB, von diesen Dingen zu reden. Genug, daB der klare 
Denker, der doch zugleich so reich war an mystischem 
Tiefsmn, die alten Bilder neu bewahrt sehen durfte: von 
dem kleinen Senfkorn, aus dem ein Gewachs wie ein Baum 
anfsprieBt, von dem Stein, den die offiziellen Bauleute 
verwarfen, der aber zum Eckstein bestimmt war; daB ais 
die schbnste Frucht seines reichen Lebens er zugleich auch

XVII. 5 
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fiir sich selbst die VerheiBung erfiillt wufite, die er wenige 
Wochen vor seinem Tode, in die Sammlung der Frau 
Mathe-HCffer ais sein liebstes Gebet einzeichnete: Unser 
Herr Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben; Wer an mich glaubet, der wird leben, ob 
er gleich stiirbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, 
der wird nimmermehr sterben.“



J. E. August Martin.

Ein Gedachtniswort

von

G. Richter.
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Dr. J. E. August Martin l) ist am 1. September 
1822 in Rudersdorf im Fiirstentum ReuB j. L. geboren 
und besuchte die dortige Dorfschule bis Ostern 1836. 
Seinem Wunsche zu studieren widerstrebten die mittel- 
losen Eltern, doch nahm sich der dortige Kollaboratar 
Sorgel hilfreich des strebsamen Knaben an, gab ihm mehr- 
jahrigen Privatunterricht und ermbglichte ihm Ostern 1840 
den Ubergang auf das Gymnasium in Gera, welches unter 
der Leitung des trefflichen Herzog stand. Mit Eifer und 
Erfolg lag er hier den Gymnasialstudien ob und erwarb 
Michaelis 1845 das Zeugnis der Reife. Bei seinem Ab- 
gang erhielt er die stiftungsmaBige Pramie fur cdie in 
einem Extemporale bekundete und erwiesene relativ 
grbBte Fertigkeit und Gewandtheit im Lateinischen ; sie 
bestand in einem Geldgeschenk von 46 Thalern und einer 
silbernen Medaille 2).

11 Die hier gegebenen Mitteilungen beruhen zum grofien Teil 
auf biographischen Aufzeichnungeri des Verstorbenen, die sich im 
Nachlali fanden, einiges auch auf eigener Kenntnis des Verfassers.

2) Vergl. Herzogs Programm zur Feier des Heinrichstages 14. 
Juli 1845 und 13. Juli 1846.

In Jena widmete sich Martin von Michaelis 1845 bis 



70 J. E. August Martin.

Michaebs 1848 unter Hoffmann, Hase, RUckeet, Stickel 
und Schwarz mit gibBtem Eifer dem Studium der Theo- 
logie mit allen ihren Hilfswissenschaften und bortę zu- 
gleich bei Bachmann, Reinhold, Stoy, Weissenborn, 
W olff philosophiscbe, padagogische und litteraturgeschicht- 
licbe Yorlesungen. Bei der Uberfiillung seines kleinen 
Yaterlandes mitBewerbern des Predigtamtes fafite der jungę 
Kandidat scbon damals die Ausbildung fiir den bibliotbe- 
karischen Beruf ins Auge. Unter Leitung des Prof. O. 
L. B. Wolff hatte er sich schon wahrend der Universitats- 
jahre dem Studium der romanischen und germanischen 
Sprachen zugewandt, dereń Kenntnis er zugleich zur Be- 
streitung seines Lebensunterhaltes benutzte. Er hat da
mals die neuen Auflagen von Wolff’s 'Poetischem Haus- 
schatz’ und von der‘Germania3 mit besorgen belfen, sowie 
‘die deutschen Yolksbiicher selbstandig umgearbeitet. 
Weiterhin lieferte er die Ubersetzungen der in die von 
E. Schmidt und Wolff herausgegebene ‘Allgemeine 
deutsche Gericbtszeitung3 und in Wolff’s ‘Lebrbuch der 
gerichtlichen Beredtsamkeit3 aufgenommenen franzbsischen 
Reden und Gerichtsverhandlungen. Neben diesen dem Er- 
werb dienenden Arbeiten betrieb er seine allgemeine 
wissenschaftliche Ausbildung im Hinblick auf den ange- 
strebten bibliothekarischen Beruf. Er erwarb sich eine 
encyklopadische Ubersicht iiber das Gesamtgebiet der 
Wissenschaften, lich auch die Diplomatik nicht unberiick- 
sichtigt und verband mit diesem allen die Bibliotheks- 
wissenscbaft selbst. Die praktische Yorbereitung fand er in 
dem Ordnen und Katalogisieren grbBerer Privatbibliotheken. 
Im Herbst 1858 wurde ihm vom Oberbibliothekar Professor 
GOttling die Aufstellung der Jenaer Universitatsbibliothek 
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in dem unter dem Kurator Seebeck erbauten neuen 
Gebaude iibertragen. Die hierbei bewiesene Umsicht und 
Geschicklichkeit fuhrte am 1. Oktober 1859 zu seiner Er- 
nennung zum Kustos der Universitatsbibliothek, welcher 
am 1. Januar 1870 die Beforderung zum Sekretar folgte.

Neben den amtlichen Berufsarbeiten, denen er sich mit 
seltener Treue in einem das auBere PflichtmaB weit iiber- 
steigenden Umfange hingab, behielt der arbeitskraftige 
und rastlos an seiner gelehrten Bildung arbeitende Mann 
noch Zeit zur Erweiterung seiner sprachlichen Kenntnisse. 
In das Albanesische war er schon Anfang der fiinfziger Jahre 
durch den bsterreichischen Konsul Dr. J. G. von Hahn, 
dessen Bekanntschaft Prof. Wolff ihm vermittelt hatte, 
eingefiihrt worden. Er unterstiitzte denselben bei der Be- 
arbeitung seiner Albanesischen Studien und verfaBte das 
diesem Werk beigegebene 'Deutsch-albanesische Wbrter- 
buch’ (1854). Einige weitere Fruchte der albanesischen 
Studien fanden ihre Yerwertung in einem kleinen Glossa- 
rium von Theoph. Stier zu de Radas Gedichten 1 2). Von 
der erworbenen Kenntnis der hollandischen und der 
englischen Sprache zeugten Martins Ubersetzungen von 
P. Hartings ' Skizzen aus der Natur’ (Leipzig 1854 und 
1856) und 'Yorweltlichen Schbpfungen’ (Leipzig 1859), 
von Ch. Livingstones c Neuen Missionsreisen (Jena 1866), 
von S. W. Bakers 'Der Albert-Nyanza’ etc. (Jena 1867, 
2. Auli. 1868), von J. J. Hays’ 'Offenem Polarmeer (Jena 
1868), von A. S. Bruckmore’s 'Reisen im Ostind. Archipel’ 
(Jena 1869), endlich der groBen Reisewerke iiber Inner- 

1) S. Bd. V (N. F.) dieser Zeitschrift, S. 31.
2) Vergl. das Gratulationsprogramm zur Jubelfeier der Universitat 

Greifswald von Th. Stier, S. 32.
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asien und Patagonien von R. Schaw und G. Ch. Musters 
(Jena 1872 und 1873). Kleinere Ubersetzungen, meist fiir 
Zeitschriften, lieferte Martin nebenbei aus dem Portu- 
giesischen und aus dem Russischen, dessen Kenntnis ihm 
der damals in Jena lebende Freiherr von Stacklenberg 
aus Riga vermittelt hatte. Mehr und mehr aber wurden 
die litterarischen Arbeiten durch die iiber alles MaB sich 
haufenden Berufsarbeiten verdrangt. Dem Eingeweihten 
sind die Zustande in der Bibliotheksverwaltung der mitt- 
leren siebziger Jahre bekannt, man weiB, wie damals so 
ziemlich alle laufenden Geschafte auf Martin und dem 
einzigen Diener lagen, wie ersterer bis in die Nachte hinein 
arbeiten muBte, um nur das Dringende zu erledigen und 
die allgemeine Ordnung aufrecht zu erhalten. Nur ein Mann 
von einziger Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit, der zu- 
gleich mit innigster persbnlicher Teilnahme an der An- 
stalt hangt, fiir die er wirkt, vermochte Jahre hindurch 
solche Zustande ohne Murren und ohne Beschwerde zu 
ertragen, seine Freundlichkeit und hingebende Hilfsbereit- 
schaft gegen das die Bibliothek benutzende Publikum und 
alle, die iiberhaupt mit derselben in Beriihrung kamen, 
wurde schon damals in den weitesten Kreisen anerkannt. 
Ais endlich im Herbst 1878 der Abgang des damaligen 
Oberbibliothekars stattfand, hatte Martin das berechtigte 
Gefiihl, vor jedem anderen auf die leitende Stelle an der 
Bibliothek Anspruch erheben zu diirfen. In einem Ge- 
such an das Grofih. Staatsministerium erhob er in be- 
scheidener, doch wiirdiger Sprache diesen Anspruch. Griinde, 
die wir nicht kennen, die aber gewiC nicht in der Person 
des Bewerbers gelegen haben, fiihrten zur Ernennung 
eines anderen, des ehrwiirdigen Professors Hartenstein.
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Nach dessen Abgang im Marz 1888 erneuerte Martin 
sein Gesuch. Es blieb abermals unberiicksichtigt, doch 
wurde ihm der Titel eines Universitatsbibliotbekars zuer- 
kannt. Den wiederholten MiBerfolg hat er wohl billig ais 
unverdiente Znriicksetzung empfinden diirfen, aber er hat 
dieser Empfindung niemals einen EinfluB auf seine Pflicht- 
erfiillung eingeraumt, yielmehr in der treuen Ausubung 
seines mit innerster Neigung ergriffenen Berufes immer 
wieder neue Starkung und Erhebung gefunden.

Unserem Verein hat er 9 Jahre hindurcb ais Mitglied 
des Vorstandes angehort und einen groBen Teil der Ar- 
beiten desselben auf sich genommen. Ais Bibliothekar 
hatte er den Austausch der Publikationen mit Hunderten 
von wissenschaftlichen Kbrperschaften zu vermitteln und 
die Eingange zu buchen, 7 Jahre war er ais Herausgeber 
der Zeitschrift thatig und hat nebenbei den ersten Band 
des Urkundenbuches der Stadt Jena bearbeitet und in 
musterhafter Gestalt veróffentlicht. Diese Thatigkeit hat 
ihre Wiirdigung in dem Jahresbericht von 1893 gefunden.

Seit dem Herbst 1890 begann der bisher gesunde 
Mann zu krankeln und verfiel wahrend des Winters in 
schwere und langwierige Krankheit. Nur langsam erholte 
er sich und konnte erst im Spatsommer 1891 sein Amt 
wieder aufnehmen. Aber seine Kraft war gebrochen, ein 
neuer Krankheitsanfall warf ihn Weihnachten darnieder 
und fiihrte am 27. Januar 1892 seinen Tod herbei.

Martin war ein seltener Mensch. Unter der schlichten 
unscheinbaren AuBenseite barg sich ein treues Herz und 
ein starker Geist. Auf ihn paBte das Wort des rbmischen 
Dichters: ingenium ingens Inculto latet hoc sub corpore.

An umfassender Gelehrsamkeit, an inniger Yertraut- 
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heit mit den Schatzen seiner geliebten Universitatsbibliothek, 
an Bereitwilligkeit und Fahigkeit zu niitzen und zu helfen 
ist ihm wohl selten ein Beamter gleichgekommen. Riih- 
rend war seine Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit. 
Keine Begehrlicbkeit triibte die stets gleiche Heiterkeit 
seines reinen, arglosen und wahrhaftigen Gemiites, er ge- 
horte zu den animae, ąuibus non candidiores terra tulit. 
Das Leben hat ihm wenig geboten, sein bescheidenes Ein- 
kommen reichte eben knapp aus fiir seinen und seiner 
Familie Unterhalt. Er ist zweimal verheiratet gewesen. 
Ein in erster Ehe geborener Sohn fiel im Kriege gegen 
Frankreich *). Die zweite Frau und zwei Tdchter aus 
dieser Ehe haben ihn iiberlebt. Er hat ihnen kein Ver- 
mogen hinterlassen kónnen. Dazu ist er zeitlebens zu 
arm gewesen. Die Hochherzigkeit der Ernestinischen 
Regierungen hat die Zukunft der Hinterbliebenen sicher- 
gestellt und so gut gemacht, was die Mitwelt dem Leben- 
den versagt hat.

Jena, 8. Juni 1893. Dr. G. Richter.

1) Er war am 22. Mai 1851 geboren und beim Ausbruche des 
Krieges gegen Frankreich Oberprimaner des Gymnasiums zu Weimar, 
trat 1870 ais Freiwilliger in das 94. Regiment ein und starb am 29. 
Dez. 1870 zu Chalons sur Marne an einer Yerwundung. Derseibe be- 
rechtigte, wie sein glanzendes Reifezeugnis ausweist, zu den schOnsten 
Hofinungen.

Jfrommannsche Buchdruckerei (Hermann Pońle) in Jena. — 1154
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Auf eine lange Belagerung war Schlofs Lichtenberg, 
das, trotz seiner starken Befestigung von den Bauern erstiirmt 
und zerstdrt, nun wieder ausgebaut worden war, nach 
wie vor nicht eingerichtet — es fehlte an Wasser. Alles 
Wasser mufste auf Karren durch Pferde oder Esel vom 
Rappacher Brunnen, der am Fufse des gegeniiber- 
liegenden „Hóhn“ unter einem Steinhause hervorquillt, miih- 
sam auf die Burg geschafft werden. Wer den Brunnen hatte, 
hatte auch die Burg, und — nach den Dorfweistiimern — 
mit ihr das Amt1).

1) Ubrigens hatten auch andere Burgen in der Nahe, z. B. Hilden- 
herg, keine Brunnen innerhalb ihrer Mauera.

Der „Rappicher Brunn“ ist nach Erdmann (1754) „ein 
hartes Vitriolisches WaBer, von dessen anfanglichen Gebrauch 
Menschen und Vieh durchaus kratzigt, grindigt und schabigt, 
hiernechst aber gesund und dauerhaft werden“.

Dicht unterhalb des Brunnens befanden sich sonst zum 
Gebrauche des Amtmannes „drey kleine Fischbehelterlein, 
aber nichts zu gebrauchen, denn wegen ungeschlachter Herte 
des WaBers die fische, so zu behalten hiebevorn hinein ge- 
than, drinnen verdorben“ (1643). Die Umrisse dieser 3 
kleinen Teiche, welche schon 1366 ais dem damaligen Amt- 
manne Gyso v. Steinau zustehend genannt werden (s. u.), 
sind noch deutlich erkennbar.

6*
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Auf das Inyentar des „Amthause8'‘ Lichtenberg 
seheint man nach dessen Wiederherstellung nicht gerade 
grofse Summen yerwendet zu haben; auch in den nachsten 
Zeiten waren bei dem vielmaligen Wechsel der Besitzer diese 
natiirlich nicht besonders auf Bereicherung des Inyentars 
bedacht. In der Streitsache der Grafen von Stolberg gegen 
die von Mansfeld wegen der henneb. Erbschaft schrieb 
Kaiser Max 1565 an letztere u. a.: „Mit gleichen und yiel- 
mehrern Unfugen haben ir mehrgedachten Grayen zu ManB- 
feld auch aller Kleinodien, Silbergeschirr, Barschaft, Geschiitz, 
HauBrath, Yorrath und aller beweglichen Gueter, so zu R6m- 
hilt, Miinnerstat, Lichtenberg, und an allen andern Órtern 
gewesen, so weiland Grav Bertholden nach sich gelaBen .... 
euch angemaBet". Yon Lichtenberg haben sie indes wohl 
wenig Kleinodien und dergl. wegnehmen kbnnen, was das 
Inventarverzeichnis bei der tlbergabe des Schlosses vom Amt- 
mann Hans v. Ostheim an Moritz v. Stein 1546 beweistJ).

Die meisten der hier aufgefiihrten Gegenstande gehbrten 
zum katholischen Kultus in der Burgkapelle, in welcher jeden 
dritten Sonntag der Kapłan der Ostheimer Nikolauskapelle 
amtierte. Damit war es nun nach Hans von Ostheims Ab- 
gang zu Ende.

Am 24. Januar 1894 wurde in den ehemals henne- 
bergischen Orten das 350-jahrige Jubilaum der

Einfiibrung der Keformation 
festlich begangen. Hatte auch das Amt Lichtenberg das 
Recht, es mitzufeiern? Oder: wann ist in der Herr- 
schaft Henneberg - Romhild die Reformation 
eingefiihrt worden?

1) „Ein iiberguldet Kelch und Pathen, ein iibergult klein Pathen 
und Creutz, ein klein silbern Biichslein, darinnen man vorzeiten das 
Sacrament gethan, ein braun liedisch MeBgewandt, ein allman, Chor Rock 
und Stolen, ein Mefibuch, ein Amt, 2 Leuehter, 2 MeBkannlein, einen 
alten Stein, eine Schelle, ein klein Glóeklein, einen groBen Harnisch, 
ein groBer Schrank und alter Tisch in der groBen Stube, ein alter boser 
Kuchen schrank, eine alte Bettladen, 3 Messer, Jagden Buehsen.“
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War 1521 Graf Wilhelm von Henneb. - S c hl eusi n g en 
sehr empórt iiber den Yerdacht, Luther auf dessen Heimreise 
von Worms aus dem Wege geraumt zu haben, so stand er 
doch seinem Reformationswerke durehaus nicht giinstig gegen- 
iiber. War doch in diesem Jahre erst sein Sohn Johann 
Fiirstabt von Fulda geworden (f 1541). Ais er aber 1543 
die Regierung teilweise seinem Sohne Georg Ernst, dem 
letzten Henneberger, iiberlassen hatte, liefs er es geschehen, 
ais dieser 1544 die Reformation in seiner Grafschaft (also 
auch im Amte Kaltennordheim) einfiihrte; ja er wurde noch 
selbst, wenn auch spat erst (1548), dann aber ein um so 
treuerer Anhanger von Luthers Lehre.

In der Herrschaft R 6 m h i 1 d wurde sie unbedingt nicht 
gleichzeitig eingefiihrt. Zwar beschwert sich Katarine, die 
Witwe des Grafen Albrecht, 1557 beim Reichskammergericht 
gegen Bischof Friedrich v. Wiirzburg wegen seiner Bedriickung 
der Evangelischen zu Miinnerstadt und beruft sich dabei 
darauf, dafs die evangelische Religion schon vor mehr ais 
20 Jahren von den Briidern Berthold (dem Herrn des 
Amtes Lichtenberg) und Albrecht in ihren Landen eingefiihrt 
worden sei, und Schultes nimmt daraufhin 1535 — das 
Todesjahr von Bertholds Vater — ais das Jahr der Einfiihrung 
an; allein wenn auch wirklich Berthold die evangelische Lehre 
gleich bei seinem Regierungsantritte selbst angenommen haben 
sollte — eingefiihrt hat er sie in seiner Herrschaft noch 
lange nicht. Er starb 1549 und wurde mit lutherischen 
Ceremonien beigesetzt; seine Gemahlin Anna, geb. Grafin 
von Mansfeld, war 1542 noch im katholischen Glauben ge- 
storben. Magister Adam Riidiger starb 1569 ais der erste 
evangelische Superintendent der Grafschaft „nach mehr ais 
22-jahrigem Dienste“; er ist also etwa im Todesjahre Luthers 
angestellt worden. So viel steht fest, dafs unter Berthold es 
im Amte Lichtenberg keinen ais evangelisch neuan- 
gestellten Geistlichen gab.

Anfang Mai 1525 war Lichtenberg von den Bauern 
„ausgebrannt“ worden. Der damalige Amtmann, Hans v. Ost-
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heim, dachte gewifs stets mit Unwillen an diese Tage zuriick 
und hat sich nie mit Luthers Werk, den er fur diese Greuel 
verantwortlich machte, befreunden kdnnen, hat also seinen 
Einflufs eher gegen ais fur die Einfiihrung der neuen Lehre 
geltend gemacht. Noch nach Mich. 1548, also 2 Jahre nach 
dem Aufgeben seiner Regierung (wie man damals sagte) 
trug er seine Besitzungen in den Amtern Kdnigshofen, 
Sefslach etc. dem Stifte Wiirzburg zu Lehn auf, wodurch er 
wohl seiner Unzufriedenheit mit den seit seinem Abgange im 
Amte vorgehenden Neuerungen Ausdruck geben wollte. Da- 
mit erledigt sich auch wohl von selbst die Erage nach der 
Glaubwiirdigkeit der Sagę von einem Besuche Luthers auf 
der Burg.

Nachdem 1548 Graf Berthold, durch Not gedrungen, 
seine Herrschaft an die Briider seiner verstorbenen Frau, die 
Grafen Joh. Georg und Joh. Albrecht von Mansfeld, verkauft 
hatte, hatte man annehmen sollen, dafs sie, die Freunde des 
Reformators, bei denen er gestorben war, die Einfiihrung 
seiner Lehre sofort eifrig betrieben haben mufsten; allein es 
ist zu bedenken, dafs nach der Schlacht bei Miihlberg (1547) 
und der Gefangennahme Joh. Friedrichs des Grofsmutigen 
und Philipps von Hessen die Sache der Reformation eine 
verlorene schien. Gewifs behauptet Weinrich zuviel, wenn 
er sagt: „Anno 1548 wurden auf Consens Herrn Albrechts 
Grafen von Mansfeld die pabstischen Ceremonien in der 
Kirche zu Ostheim, wie auch 1553 durch einen Mónch zu 
Sundheim vor der Rhon und Urspringen ganzlich abgethan 
und der evang. Gottesdienst eingefiihrt."

Dieser Monch, Jakob Thein, scheint der erste evan- 
gelische Pfarrer des Amtes gewesen zu sein. Von ihm weifs 
der wiirzb. Domdechant Benkert in s. „Nordheim vor der 
Rhon‘‘ zu berichten, 1519 habe er das Karmeliterkloster in 
Neustadt a. S. verlassen, sei nach Ungarn gezogen, 1520 
nach Wien und 1522 wieder nach Neustadt gekommen, wo 
man ihn aber mit 4 Schilling Zehrung fortschickte. 1563 
sei er Pfarrer in Sondheim geworden; wo er sich inzwischen 
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umhergetrieben, wisse man nicht. Man weifs es aber doch jetzt 
ziemlich genau. Seit 1523 hat er, in Wiirzburg geweiht, ein 
geistliches Amt in Thiiringen yerwaltet. Bis 1544 war er evan- 
gelischer Vikar in Benshausen, wo man ihn ungern scheiden 
sah; bis 1548 war er der erste Archidiakonus in Meiningen. 
Hier war man sehr zufrieden mit ihm, nur dafs er etwas zu 
scharf eiferte, z. B. von der Kanzel alle, die aus Angstlichkeit 
den Kelch sich reichen zu lassen sich scheuten, vermaledeite 
und mit Leib und Seele dem Teufel zueignete, Namen zu 
nennen drohte etc. *). Bis 1553 war er Pfarrer in Stetten, 
also doch wohl seit 1548, und dann in Urspringen. 
Yon da kam er 1563 nach Sondheim, wo er am 12. August 
1570 starb. Schon um 1528 mufs er sich yerheiratet haben 
denn sein Sohn Johannes wurde sein Nachfolger in Stetten. 
Ein 2. Sohn Jeremias yerheiratete sich 1565 ; 1598 und 1601 
kam er ais aus dem Bambergischen yertriebener Pfarrer milde 
Gaben heischend auch nach Sondheim. — Der zweite eyan- 
gelische Pfarrer des Amtes war Wolfgang Baswecker 
(? Passacker ? Parsacke?), welcher am 4. Sept. 1549 
durch Amtmann Moritz v. Stein „zu einem evang. Pfarrer 
nach Helmershausen yerordnet“ wurde.— In Kalten- 
sundheim wurde 1552 nach Absetzung des katholischen 
Lesser Balthasar Schreinei eingefiihrt. Geboren in 
Mellrichstadt, war er 10 Jahre im Kloster Bildhausen Mónch 
gewesen, bis er in Neustadt a. S. wegen einer eyangelischen 
Predigt iiber Matth. 7, 15 ff. eingesteckt und exkommuniziert 
wurde. Die Belehnung mit der Kaltensundheimer Pfarrei 
konnte ihm die Lehnsherrschaft (fur das Benediktinerinnen- 
kloster Bohr dessen Probst Bastian v. Weyhers) nicht vor- 
enthalten. —Nach Sondheim wurde 1553 nach Absetzung 
des „gottlosen Papisten“ Anton Rost (er wurde Fruhmesser

1) Vgl. Germanns Festschrift: Dr. Joh. Forster, der henneb. Re
formator (Neue Beitrage etc. des Henneb. altertumsforschenden Vereins 
in Meiningen, 12. Lieferung), S. 431 ff.; Urkunden S. 89 f.; iiber die 
iibrigen Pfarrer des Amtes Urk. S. 80 ff.
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in Nordheim) durch den Amtmann Fr. v. Kiinfsberg Wolf
gang Passać ker (so nennt ihn das Sondh. Krehbch.) J) 
von Helmershausen berufen. — In Urspringen wurde in 
demselben Jahre der katholische Pfarrer Johannes Braun- 
gart1 2) abgesetzt (er wurde Pfarrer im wiirzb, Unterelzbach) 
und Jakob Thein, der sich personlich in Fulda um die 
Belehnung beworben, von Stetten hierher versetzt 3). — In 
W o hl m ut h au sen war 1556 der altersschwache, aber auch 
sonst ganz unfahige, „zehrhaftige“4) Kunradt Christoffel 
v. Bibra (Bastard) Pfarrer, der vor 10 Jahren die Messe 
unterlassen, dann aber wieder gehalten hatte. Die Yisitatoren 
gaben dem Schultheifsen auf, um Gottes willen um seine 
Emeritierung einzukommen. S.ein Naehfolger wurde Johann 
E p p i c h aus Nidda (Hessen) , der nach reformiertem 
Gebrauche sine impositione manuum ordiniert war. — 
Gleichzeitig erhielt endlich auch Ostheim einen evan- 
gelischen Pfarrer. Der bisherige katholische war Hans Zinn 
„Ostheimensis“, nach seinen Studien in Hall und Ingolstadt 
ca. 1523 in Wiirzburg ordiniert und 1529 von der Pfarrei

1) Bei Rein (Zeitschr. d. V. f. thiir. G. V, 352) heifst er Parsacke.
2) Damals waren die kathol. Pfarrer sehr haufig Ortseingeborene.
3) Bei der Visitation von 1556 durch Dr. Max Mórlin, Sup. in 

Coburg, Mag. Joh. Stbssel, Sup. in Heldburg, und Landrentmeister Wolf 
Blumlein in Romhild klagt er, dafs er laut eines durch den Amtmann 
Fr. v. Kiinfsberg aufgerichteten Vergleichs seinem Vorganger lebenslang 
jahrlich 10 Mit. Korn, 10 Mit. Hafer, 2 Fuder Heu und 1 Fuder Grummet 
liefern solle, wahrend ihm dieser die Heberegister vorenthalte; dafs dessen 
Sohn (!) einen Schweinfurter Landsknecht Endres habe erkaufen wollen, 
ihn, Thein, zu erschiefsen ; da(s ein Gotz oder Marienbild in der Kirche 
sei, vor welchem die Konkubinę seines Vorgangers, des abgesetzten 
„Mefspfaffen“ auch spater noch gekniet und gebetet habe etc., worauf er 
ermachtigt wurde, von seiner Besoldung nichts mehr an ihn abzugeben. 
Jenes Marienbild, bis zuletzt bei den Katholiken der Umgegend im Ge- 
ruche der Wunderthatigkeit und — sehr zum Vorteile des Opferstocks — 
viel besucht, ist 1841 mit der Kirche verbrannt.

4) So bezeichnet ihn bei der Visitation die Gemeinde, da er „mit 
seiner Alten“ taglich auf die 9 grofse Mafs Wein haben miisse.
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Mellrichstadt mit der zu Ostheim belehnt. Der neuen Lehre 
stellte er sich feindlich gegeniiber, beguemte sich aber, ais 
der neue, besonders eifrige Amtmann Fr. v. Kiinfsberg (seit 
1553) ihm hart zusetzte, doch dazu, die Messe aufzugeben 
und das heilige Abendmahl in beiderlei Gestalt zu reicheu 
aber nur unter Fortgebrauch der lateinischen Sprache), wie er 
auch nach evangelischem Ritus taufen mufste1). Am 13. August 
(Sonntag nach Laurentii) desselben Jahres hielt der Pfarrer 
Paul Schmidt (Faber) aus Rómhild die erste evangelische 
Predigt; „Gott gebe, das wir gebessert werden zu gottes ehr 
und unsser selenu heyl“ (S). Im folgenden Jahre ersuchten 
die „Ganerben", wie sich die Ostheimer Edelleute mifsbrauch- 
lich nennen liefsen, in ihrem und der Gemeinde Namen den 
Oberamtmann Chr. Stammer zu Romhild, den Magister Adam 
Rudi'ger nach Ostheim zu sen den, um ihren Pfarrer Zinn in 
der evangelischen Lehre, von der er noch wenig yerstiinde, 
zu unterweisen, was ihnen unter der Bedingung gewahrt 
wurde, den Magister, „wenn er seinen Weg wieder anheim 
nehmen wird, wyderumb zu geleytten, damit er vor bosen 
Buben zu sein gewarsam sicher zuriick kommen móge“. Zinn 
blieb aber „ein neutralis, denn er leider das Papsttum oder 
die MeB nie angetastet, auch andere, so die papstischen 
Greuel angegriffen, nicht hat um sich leiden wollen“. Sein 
Leben wollte er zum Pfande setzen, wie er noch in einer 
Predigt sagte, dafs sie ebensoviel empfingen unter einer Ge
stalt, ais unter zweien; gegen den Kapłan2) murrte er, wenn 
dieser anders lehrte. Da er iiberdies ein argerliches Leben 

1) „Baltzer Maflengeil set. su® 84 begraben. Ist dieser MaBengeil 
der erste geweBen, der nach Reformirung des Pabstumb alhier za Ostheim 
evangelisch getaufft worden“ (Osth. Krchbeh., 1636); schon 1552, von 
Thein ?

2) Sebastian Holzer, 1554 von Fr. v. Kiinfsberg berufen, ein junger, 
tilehtiger Mann, aber noch nicht examiniert und ordiniert. Er wurde von 
den Visitatoren bestatigt, aber angewiesen, sich zu Neujahr in Jena zum 
Examen und zur Ordination einzustellen, wozu ihm die Gemeinde 2 Thaler 
zur Zehrung zu geben habe.



84 Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhon.

fiihrte und, was den Evangelischgesinnten besonders anstófsig 
sein mufste, „den Ehestand veraehtete“, „sich mit Konkubinen 
beholfen", auch „seine Kinder der Schmach nicht erledigt"' 
so wurde ihm, obgleich die Edelleute, mit denen er „zechte 
und schlemmte“ und die ihn bisher gehalten hatten, drohten, 
jeder ohne ihre Zustimmung berufene Pfarrer werde wenig 
Gliick oder Eórderung bei ihnen haben, am 19. Dez. 1556 von 
den Visitatoren jede fernere Amtshandlung untersagt und auf- 
gegeben, bis Epiphanias das Pfarrhaus zu raumen, event. aber 
auch Wiederanstellung in einer evangelischen Gemeinde in 
Aussicht gestellt. Zu seinem Nachfolger und zugleieh ersten 
Superintendenten des Amtes bestellten sie den Pfarrer Paul 
Schmidt aus Romhild *). Ihm gaben sie u. a. auf, dafiir 
zu sorgen, dafs alle Pfarrer Kirchenregister anlegten und alle 
„abgóttischen“ Bilder und iiberfliissigen Altare „soviel móg- 
lich still ohne Tumult'1 aus den Kirchen schafften, dafs die in 
der Rhon gebrauchliche Unsitte, wonach die W e i b e r jeden 
Toten zu Grabę trugen, abgeschafft werde etc. Die Gemeinde 
aber sollte den alten Mann, so nunmehr in grofser Ver- 
suchung, nicht lassen yon jemand hohnen, sondern ihn zu 
gewinnen alles Guts beweisen und fiir ihn beten2), die 
Kirchenornate fiir den eyangelischen Gebrauch umandem 
lassen und das tlbrigbleibende, wie auch die Kleinodien der 
Kirche, ais Monstranzen etc. zu Gelde machen zum Besten 
der Kirche etc. — In N o rdh ei m waren die sachsischen 
und die y. d. tannischen Unterthanen natiirlich ihren Herr- 
schaften im Konfessionswechse) nachgefolgt, wie auch die 
meisten wiirzburgischen samt ihren Pfarrern von der katho- 
lischen Kirche abfielen 3).

1) Sein dortiger Nachfolger wurde Mag. Adam Rudiger, welcher 
ais Superintendent der Grafschaft bisher kein eigentliches Pfarramt hatte.

2) Die Edelleute stellten in ihrem ganerbschaftlichen Wilmars an.
3) Erst nach der gewaltsamen Gegenreformation des Bischofs Julius 

1585 wurde der lichtenbergische und der tannische Teil von Nordheim 
dem Sondheimer Pfarrer ais Filial iiberwiesen.
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Damit war die Einfiihrung der Reformation im Amts- 
bezirke vollendet, wie sie auch in der ritterschaftlichen Um- 
gegend, soweit dereń Bewohner nicht jiidisch waren, nun 
durchgefiihrt war. Zwar wird nicht berichtet, dafs man bei 
dieser Einfiihrung viel Federlesens gemacht oder die Ein- 
gesessenen erst um ihre Zustimmung gefragt habe. Wenn 
aber der katholische Pfarrer Jager selbst erzahlt, dafs die 
ganze Umgegend von Wiirzburg und 3Ą des ganzen Herzog- 
tums Eranken von selbst — noch dazu sehr gegen den 
Wiilen des Fiirstbischofs — der Lehre Luthers zugefallen 
sei, so lafst sich daraus schliefsen, dafs es bei der Einfiihrung 
derselben im Amtsbezirke nicht gerade grofser Gewaltmittel 
bedurft hat. Und selbst wenn hier und da eine Hartę mit 
untergelaufen sein sollte, so steht sie doch in keinem Yerhaltnis 
zu derjenigen, mit welcher 30 Jahre spater Bischof Julius 
seine yerirrten Unterthanen zur katholischen Wahrheit zuriick- 
zufiihren und diese wieder „tief in ihren Herzen zu griinden“ 
verstand. Damals wanderten allein in Ostheim 12 aus seinem 
Herzogtum Franken vertriebene Familien ein.

Aus dem Jahre 1553 ist noch zu erwahnen, dafs das 
Stift Fulda sich einmal regte, seine Pfandherrlichkeit iiber 
das Amt Lichtenberg geltend zu machen 1). Fiirstabt Wolf
gang schrieb namlich „denen ManBfeldischen Bevelchhabern 
zu Romhilde“, er habe erfahren, sie unterstiinden sich und 
liefsen den Hain (Hohn), „so fast das beste Claynodt zum 
Ampt Lichtenbergk gehorig, abhawen, verkeiiffen und ver- 
wuesten", und verlangt „solich Unser Eygenthumb unveringert 
zu lassen“ — „sed egregie ludibrio habitae sunt litterae, ne 
responso guidem dignae judicatae, gua in re fuldenses 

1) Nach Senckenberg stand dies mit der eben behandelten Be- 
wegung auf kirchlichem Gebiete in Zusammenhang: „Nec unguam de 
dligua reluitionis prcetensione, vel per somnium cogitassent principes abbates 
fuldenses, nisi dwersitas religionis in Germania suborta mentem mutare 
suasisset^.
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acquievere“. — Jedenfalls ist hiernach Schultes’ Behauptung, 
Fulda habe nie eine Pfandherrlichkeit geltend gemacht, weil 
eine solche ihm nie zugestanden, und es habe deshalb in den 
Jahren 1722—1737 auf den Wiederkauf zu dringen kein 
Recht gehabt, eine irrige. Auch mit dem seiner Ansicht 
nach viel zu ausgedehnten Revers, welchen 1549 die Grafen 
von Mansfeld dem Stifte Fulda ausstellten, und in welchem 
es hiefs, dafs der Landgraf von Thiiringen seiner Zeit Sal- 
zungen und Lichtenberg vorbehaltlich der Rechte Fuldas an 
Mainz, und dieses dieselben „Affter Pfandts Ways“ an Henne- 
berg abgetreten habe, und dafs, wenn Fulda sich mit Mainz 
abfinde, sie die Pfandobjekte Fulda „ais dem Eigenthumbs 
Herren freundtlich einraumen“ wollten, hatte es doch wohl 
seine Ordnung. tjbrigens werden wir noch mehr Falle 
kennen lernen, in welchen Fulda sein Pfandrecht geltend 
machte.

Ferner ist noch eines Schriftenwechsels zwischen den 
Schreibern der Grafen Wilhelm von Henneb.-Sehleusingen und 
Albrecht von Mansfeld(-Romhild) aus dem Jahre 1553 zu ge- 
denken. Auf die beziigliche Anfrage des ersteren berichtet 
der mansfeldische Schreiber, er habe mit seinem Herrn iiber 
die bewufste Sache („Losung“ des Amtes Lichtenberg) ge- 
sprochen, und dieser habe erklart, da das Amt einmal ver- 
kauft werden solle, so gonne er es niemand lieber ais dem 
Grafen Wilhelm. Der beabsichtigte Handel kam jedoch aus 
irgend welchem Grunde nicht zustande, und Graf Albrecht ver- 
tauschte das Amt, nachdem er, wie Schultes berichtet, auch 
schon mit Wiirzburg in Kaufunterhandlung gestanden, welche, 
wenn sie von Erfolg gewesen ware, die Rekatholisierung des 
Amtsbezirkes zur Folgę gehabt hatte, 1555 gegen Oldisleben 
und 50 000 Gulden bar an die Herzoge von Saehsen, die 
Sbhne Joh. Friedrichs des Grofsmiitigen. Die Grafen Stolberg 
prozessierten wegen dieses Verkaufes bis 1672.

Ais zu jener Zeit die Einteilung des Reiches in Kreise 
ihre feste Bestimmung erhielt, wurde Amt Lichtenberg ais 
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sacbsisch zum obersachsischen, Kaltennordheim ais henne- 
bergisch zum frankischen geschlagen.

Durch den Religionsfrieden von Augsburg, 18. Sept. 
1555, wurden die jura episcopalia in den Landem evan- 
gelischer Fiirsten diesen endgiltig iibertragen, so dafs alle 
bisherigen Auspriiche des Bisehofs von Wiirzburg auf Aus- 
iibung dieser Rechte im Amte Lichtenberg nun fiir immer 
beseitigt warem

Kaum war die evangelische Kirche im Reiche einiger- 
mafsen anerkannt, so entstand auch schon innerhalb derselben 
das anstofsigste Theologengezank, in welchem leider auch die 
Fiirsten in einseitigster Weise Partei ergriffen. Im Jahre 
1562 trieb Herzog Joh. Friedrich der Mittlere mehr ais 40 
flacianisch gesinnte Geistliche mit Weib und Kind aus dem 
Lande, u. a. den Sondheimer Pfarrer Basilius Michel, ver- 
mutlich auch den StettenerRofsner. Ais der Herzog 1567 wegen 
seiner Beteiligung an den Grumbachsehen Handeln in die Acht 
erklart und zu lebenslanger Haft nach Osterreich abgefiihrt 
worden war, iibernahm 1568 sein Bruder Joh. Wilhelm, 
nachdem er die Hugenotten in Frankreich hatte bekampfen 
helfen, die Regierung, vertrieb die Anhanger Strigels aus 
ihren Amtern und setzte flacianische ein — so ais Super- 
intendenten der Grafschaft jenen Bas. Michel. Ais die Lau
der des ungliicklichen Joh. Friedrich des Mittleren seinen 
unmiindigen Sohnen Joh. Kasimir und Joh. Ernst unter der 
Yormundschaft der Kurfiirsten Ludwig, Pfalzgrafen bei Rhein, 
und August v. Sachsen und des Markgrafen von Brandenburg 
zuriickgegeben waren, hatte Kurfurst August nichts Eiligeres 
zu thun, ais samtliche flacianische Geistliche dieser Landes- 
teile (9 Superintendenten — unter ihnen wieder Bas. Michel 
in Bbmhild — und 95 Pfarrer) abzusetzen. Die Geistlichen 
des Amtes blieben diesmal samtlich auf ihren Stellen.

In dieser Zeit scheinen in der ganzen Gegend die Dorf- 
mauern ais Schutzmittel in Kriegszeiten teils neu erbaut, teils 
erneuert worden zu sein; wenigstens ist letzteres von Ost- 
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heim, Nordheim, Sondheim und Stetten nachweisbar. Koch 
in der Amtsbeschreibung von 1754 heifst es: „Ostheim, 
Sondheim, Urspringen, Stetten, Kaltensundheim und Mittels- 
dorf sind mit einfachen Mauern, auch die meisten Kirchhofe 
mit einfacher oder doppelter Mauer, von den alten, unseeligen 
Kriegszeiten her verwahret (auBer die Schafhaufser und. Mel- 
perser Kirchhofe nicht); Helmershausen, Wohlmuthausen, 
Gerthausen, Schafhausen und Melpers sind unbemauerte( 
offene Orte, doch ihre Kirchen mit Mauern umgeben.“ In 
alterer Zeit war auch Helmershausen durch eine Dorfmauer, der 
Melperser Kirchhof durch eine Mauer befestigt (Bd. VIII, 284). 
Um jede Dorfmauer fiihrte ein Graben, den wieder ein Dornen- 
zaun umgab. Der Kirchhof um die Kirche herum, die immer 
auf einer hóher gelegenen Stelle angelegt war, war am meisten, 
mit starken Mauern und Turmen befestigt, wie es in Ostheim 
und Kaltensundheim noch am besten zu sehen ist, und bildete 
mit seinen „Gaden“ oder „Hiittenstatten" (iiberbauten Kellera, 
wie man sie in Ostheim und Sondheim noch in Gebrauch 
sehen kann) den letzten Zufluchtsort der Einwohner in den 
unaufhbrlichen Kriegen und Fehden des Mittelalters und be- 
sonders noch im 30-jahrigen Kriege. Es mag auf einen fried- 
lichen Wanderer einen eigentumlichen Eindruck gemacht 
haben, wenn er die Gegend iibersah und uberall, auch im 
Wiirzburgischen, kleine Festungen erblickte, wo wir jetzt 
friedliche Dórfer sehen. Die Landstrafsen fiihrten stets aufsen 
an den Dbrfern voruber; die in dieselben fiihrenden Thore, 
welche hinter den Thorflugeln oft noch mit Fallgattern ver- 
sehen waren, waren mit Thorhausern iiberbaut. Wollte ein 
Fremdling eintreten, so hatte er erst ein scharfes Examen 
des Thorwarts (,,Thorberts“) zu bestehen: Quis? quid? ubi ? 
quibus auxiliis ? cur? quomodo ? quando ? Nachts, an Sonn- 
und Festtagen wahrend der Gottesdienste, an einigen Feier- 
tagen unerbittlich den ganzen Tag (z. B. an den Bufstagen) 
blieben die Thore verschlossen. So wurde es z. B. in Sond
heim noch bis 1840, bis der grofse Brand die Thore beseitigte, 
gehalten; ja, hier waren sie noch zu Anfang unseres Jahr- 
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hunderts auch wahrend der zahlreichen Wochengottesdienste 
yerschlossen geblieben. —

Im Jahre 1572 „ist sehr ein grauBamer kaltter wiader 
gewest, deBgleichen bey mans gedencken nicht gesehen, mit 
groBen langwierigen schneh und unseglicher keltt, in welchem 
sehr yiel leudt hin und wider erfrorn funden“. Am 5. Dez. 
hatten sich 3 Stettener Einwohner „mit Erbeisen, do in dem 
Jar 1 mas */2 fi. galt“, nach Neustadt zum Niklasmarkte auf- 
gemacht; am 8. wurden sie samt einer Frau aus Oberelzbach 
„von schnehe zugewebett“ und erfroren gefunden und in 
Sondheim in ein Grab gelegt (Stett. Krchbch.). 16 Kinder 
waren durch diesen Ungliicksfall yerwaist (Sondh. Krchbch.). —

Im Jahre 1575 trat infolge der „groBen geschwindter 
theure Zeit“ und des damit yerbundenen Elends die Pest in 
yerheerender Weise auf. In Sondheim starben 109Personen; 
der Begrabnisplatz im Kirchhofe wurde zu eng, weshalb der 
jetzige Eriedhof aufserhalb desselben angelegt wurde. Aus 
den iibrigen Amtsorten fehlen die Nachrichten; sehr grofs 
war die Sterblichkeit in Kitzingen, Wiirzburg etc. —

Durch den 155 5 zu Kahla zwischen Herzog Joh. Fried
rich dem Mittleren yon Sachsen und Fiirst Georg Ernst 
v. Henneberg abgeschlossenen Erbyertrag hatte fiir den Fali 
des Aussterbens des Hauses Henneberg das ernestinische Haus 
Sachsen das alleinige Erbrecht auf die henneberg-schleusing- 
schen Lander erworben. Dieser yorausgesehene Fali naherte 
sich immer mehr seiner Yerwirklichung. Georg Ernsts beide 
Ehen waren kinderlos geblieben, und er war ein alter Mann. 
Sein noch katholischer Bruder Poppo war deshalb mit papst- 
lichem Dispens aus dem geistlichen Stande ausgeschieden und 
hatte sich yerheiratet; aber 1574 war auch er kinderlos yer- 
storben. Nun benutzte Kurfiirst August y. Sachsen ais Yor- 
mund der Sohne des gefangenen Joh. Friedrich des Mittleren 
die Gelegenheit, sich auch einen Anteil an dem hennebergischen 
Erbe zu sichern; er liefs den Erbyertrag in Dresden falschen 
und sich vom Kaiser das Anrecht auf 6/12 der Erbschaft 
yerbriefen. Ais nun 1582 der 71-jahrige Georg Ernst er-
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krankte, erliefs der fiirstliche Erbschleicher unter dem 4. Marz 
an Arnold v. Heldritt, Oberamtmann der ernestinisclien Herr- 
schaft Rómhild, den Befehl, sofort nach Eintreffen der zu 
erwartenden Todesnachricht „sieh unseumblich bey tag und 
nacht gegen Meyningen zu verfugen“, fiir ihn Besitz zu er- 
greifen und die Erbhuldigung einzunehmen. Indes starb Georg 
Ernst erst im Januar 1583 (zu Henneberg, im v. Trottschen 
Hause). Am 9. wurde er in Schleusingen beigesetzt, wobei 
das fiirstliche Wappen zerschlagen und mit dem zerbrochenen 
Petschaft in das Grab geworfen wurde — abjeCtYs est 
CLypeYs fortlYM, CLypeYs SaYL aC sl non fYIsset (2. Sam. 
1, 21)!

Bis zur Beilegung der nun zwischen den beiden Linien 
des Hauses Sachsen folgenden Erbstreitigkeiten, welche erst 
1660 erfolgte, wurde eine gemeinschaftliche Regierung unter 
einem „Statthalter" oder „Oberaufseher“ mit dem Sitze in 
Meiningen (spater in Schleusingen) eingerichtet. Amt Lichten
berg, seit 1548 iiberhaupt nicht mehr hennebergisch, gehorte 
nach wie vor der ernestinischen Linie.

Zwei Jahre nach dem Erlóschen des Hauses Henneberg 
reiste Bischof Julius von Wiirzburg in seinem Herzogtume 
Franken umher, um Luthers Lehre, welcher 3 Yiertel seiner 
Unterthanen anhingen, in demselben auszurotten. Obgleich 
Gerichtsherr des Yordergerichts und der vielen ritterschaft- 
lichen Orte der Gegend, mufste er diese doch bei ihrem 
Glauben lassen.

Nach der Absetzung des Fuldaer Fiirstabts Balthasar 
(1576), der die Gegenreformation in seinem Stiftsgebiete mit 
noch grofserer Hartę betrieben hatte, war Bischof Julius Ad
ministrator des Stiftes Fulda geworden. Dies benutzte er, 
ais nach der zwischen den Brudem Joh. Kasimir und Joh. 
Ernst 1596 erfolgten Landerteilung der letztere sich im Amte 
Lichtenberg hatte huldigen lassen, um im Namen des Stiftes 
feierliche Yerwahrung gegen diese Huldigung einzulegen, 
mufste sieh aber, da es dem Stifte zur Zeit zur Wiederlósung 
des Pfandes am Notigsten fehlte, eine einfache Zuriickweisung 
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-des Protestes gefallen lassen. Ais 1602 Abt Balthasar vo 
Kaiser wieder eingesetzt war und die Huldigung wieder ein- 
nahm, machte er auch auf die des Amtes Lichtenberg An- 
spruch, wurde aber ebenfalls damit abgewiesen. Gleichwohl 
schrieben seine Ratę nebst den kaiserlichen Kommissaren, ais 
sie in Yacha und Zella die Huldigung eingenommen hatten, 
an den Amtmann Hammerschmidt: „Es lassen die Herren 
subdelegirten Commissarii und Fuldaische Abgesandten dem 
Fiirstl. Ambtmann auf Lichtenberg nochmals und zu allem 
UberfluB hiermit erinnern, daB sie auf nechsteingehenden 
Freitag d. 7. Februar. stili novi Ł) friiher Tags-Zeit zu Ost- 
heim ankommen, und allda yorigen Zuschreiben gemafi die 
Erb- und Land-Huldigung einnehmen wollen, derowegen er 
alle diejenigen, so in soleh Amt und Pfandschilling gehorig 
seyen, daselbsthin gewiBlich wolle yorbescheiden lassen, damit 
dieser Actus desselben Tages schleunig expediret und nicht 
yergebliche Miihe und Unkosten angewendet werden, und 
seyn gleich Nachrichtung halber bey Zeygern seine schriftliche 
Antwort gewartig. Fatum uff Zella am letzten -Januarii 
1603 stil. nov.“. — „Die Schósser zu Lichtenberg und 8al- 
zungen haben ihre empfangene Zettul wieder zuriick geschickt, 
mit ferner schriftlichen Anzeige, daB sie nicht befehliget, 
deswegen Schreiben anzunehmen oder etwas yorgehen zu 
lassen" (Heim). —

In den beiden nachsten Jahrzehnten loderten mehr ais 
je die Scheiterhaufen auch in unserem Amte fur die Opfer 
des Hezenwahnes. Sonst ist bis 1623 nichts yon besonderen 
Yorgangen in demselben zu berichten. —

Inzwischen tobte im Reiche seit 5 Jahren 
der dreifsigjahrige K r i e g, 

dessen ganze Greuel auch der Amtsbezirk noch in 25 langen 
Jahren erfahren sollte. — Eine zusammenhangende Geschichte 
der Kriegsereignisse im Amte lafst sich natiirlich nicht geben,

1) 3 Jahre vorher war der Gregorianische Kalender eingefiihrt; die 
protestantischen Herrschaften nabmen ihn erst 1700 an.

XVII. 7
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da nicht alles Wissenswerte aufgezeichnet und nicht alles 
Aufgezeichnete auf uns gekommen ist. Nur einzelne Streif- 
lichter fallen in dem Dunkel dieser Zeit auf einzelne Orte, 
aber genug, um auf alle anderen und auf die ganze Zeit 
schliefsen zu lassen.

Zunachst berichten der Stettener Chronist und das dor- 
tige Kirchenbuch, dafs am 17. Okt. 1623 das wurzburgische 
Regiment Truchsefs, 1384 Mann mit 5 Fahnen und 253 
Pferden, in Stetten Quartier genommen hat, „und haben ubel 
gehauset“. Der 30-jahrige Yalten Spat, der ais Fiihrer „mit 
den durchziehenden Kriegsleuten hin und her laufen“ mufste> 
bekam in dem groBen Schrecken eine hitzige fiebrige Krank- 
heit, redete irre und „melancholirte“; erst kurz vor seinem 
Tode (24. Nov.) kam er wieder zum Bewufstsein. Am 
29. November kamen wieder 824 Mann mit 2 Fahnen und 
136 Pferden. Die Kosten betrugen damals fur Stetten 
2305 fi. x) 11 Pf. Die iibrigen Orte waren natiirlich ahnlich 
heimgesucht.

1624 traten die Blattern („Urschlechten**) epidemisch auf.
1625 riickte am 2. September ein Regiment Wallen- 

steinische („Kriegs Yolck bey 3000“ nach dem Krchbch.) in 
Stetten ein, „so die Nacht alhier ubel gehauset". Es blieb 
bis zum 8. September; die Stettener Kostenrechnung betrug 
1314 Gulden; die Yorganger hatten das Beste schon weg.

In diesem Jahre sah Fulda seine Zeit gekommen, das 
Pfandamt Lichtenberg nebst halb Salzungen von Sachsen 
zuriickzukaufen. Der Abt Bernhard schickte deshalb eine 
Deputation nach Eisenach, die dem Herzog Joh. Ernst von 
Sachsen - Eisenach die Wiederkaufsumme anbot. Ais dieser 
den Handel zuriickwies, klagte der Abt beim Kaiser und er- 
langte auch das Mandat, „es mOchte der Hertzog bey dieser 
Sache sich also gut-willig bezeigen, damit des Abts zu Fulda 
Andacht zu demjenigen, wessen er befugt, gelangen moge“.

1) Es sind immer frankische Gulden (= lx/4 fl. rh.) k 2,14 M. zu 
ver»tehen.



Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhon. 93

Ais es dem Herzog behandigt wurde, nahm er, aus schuldigem 
Respekt vor dem Kaiser, es zwar entgegen, aber mit feier- 
lichem Protest. — Spater, am 25. Marz 1628, erlangte Fulda 
ein zweites kaiserliches Mandat; der Herzog antwortete, „dafs 
es sehr bedenklich, wenn, von so vielen hundert Jahren und 
nach so vielen Yeranderungen und Belehnungen am Reich, so 
yiele Motus gemacht werden solten; man hatte die gucestionir- 
ten Amter jederzeit ais ein Eigenthum besessen, gestiinde dem 
Abt zu Fulda daran nichts, und miiste mit dem gesamten 
Fiirstl. Hause zufórderst dariiber communiciren" etc. „So ist 
mir aber wegen bekannten zeriitteten Zustandts, immer- 
wahrender Kriegs-Unruhe, continuirenden beschwerlichen 
Land - yerderblichen Durchziigen und Einquartierungen, damit 
ich und mein weniges strichlein Landes, leider! gantz un- 
schuldiger Weise diese Jahre hero biB auf diese Stunde der- 
massen gedrangt, geplagt, gepreBt und yerderbt, daB nunmehro 
nichts anders ais (GOtt und Ewr. Kayserl. Majestat erbarme 
sich) gantzlicher Ruin und Untergang (wie Ewr. Kayserl. 
Majestat ich mehrmals wehmiithigst geklagt und allergnadigste 
Resolution und Rettung mit hóchstem Verlangen nochmals 
bitte und erwarte) vor Augen“ etc. (Wm.). Unter dem Drange 
der nun folgenden Kriegsereignisse yerging es bald auch 
dem Abte, die Sache weiter zu yerfolgen, und nachdem er 
1632 ais Kriegsmann bei Liitzen gefallen, blieb sie wieder 
ein Jahrhundert lang liegen.

Inzwischen hatte Herzog Johann Ernst, dem Beispiele 
seiner weimarischen Yettern folgend, die Ausbildung einer 
Landmiliz, des „Ausschusses“ (s. u.), angeordnet, „um jede 
Einlegung yon Kriegsyolk zu yertreiben". Allein die fremd- 
landischen Horden haben allezeit wenig nach dem Widerstande 
des Ausschusses gefragt.

Vom 24. Dez. 1627 bis 26. Jan. 1628 lag eine Tillysche 
Kompagnie in Ostheim; Stetten trug es 275x/2 fi. bar, 35 fi. 
8l/2 btz. an Yiktualien, 41 Mit. 5 Ms. Hafer und beim Ab- 
zuge 90 fi. fiir die Offiziere. Am 25. April 1628 lagen 
Kaiserliche in Stetten und Urspringen, was jeden dieser Orte 

g* 
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einige Hundert Gulden kostete. In Sondheim konnte „wegen 
einąuartirten Kriegsvolcks‘‘ unter Rittmeister Wettengel eine 
Taufe nicht in der Kirche, sondern mufste dieselbe im Pfarr- 
hause abgehalten werden. Am 25. Juni wurde Stetten um 
86 fi. gebrandschatzt. Vom 19. August an lag wieder eine 
Tillysche Kompagnie, und fast ein Jahr (bis 9. August 1629) 
in Ostheim; alle Amtsdórfer mufsten beisteuern; unaufhorlich 
liefen deshalb Klagen und Beschwerden beim Amtmann ein. 
Wochentlich trug es dem Amte 417 fi., im ganzen 21267 fi. 
Unkosten. Zur Aufbringung dieser Summę wurde eine Land- 
steuer in 11 Terminen ausgeschrieben.

1629 am 30. Juni lagen in Stetten 3 Kompagnien Wallen- 
steinische; die Kosten beliefen sich auf 585 fi. Im Sauhirten- 
hause lag „eine arme verstiimmlete Edle fraw aus der Pfaltz“, 
welche, „ais sie im Elend 8 Jahr sich hin und her fuhren 
lassen", von bayrischen Soldaten durch einen Schufs yerwundet 
worden war, und nachdem der Pfarrer sie „berichtigt“ (mit 
dem Abendmahl yersehen), starb. — In demselben Jahre 
mufste Helmershausen wegen Brandschatzung der „kaiserl. 
kroatischen V61ker“ seine Mittelmiihle nebst Garten fur 
1800 fi. yerkaufen.

Im folgenden Jahre drohte der Amtmann dem yorjahrigen 
Helmershauser Schultheifsen samt den Dorfsmeistern „Turm- 
strafe*1 auf Lichtenberg an, wenn nicht binnen 3 Tagen die 
riickstandige Schatzung yon 37 fi. entrichtet werde. Ais 
dann an dieser Summę noch etwas fehlte, mufste der neue 
Schultheifs mit einigen Kollegen aus anderen Orten bis zur 
yblligen Abzahlung der Beste im „griinen Lópsen Haus“ zu 
Ostheim unfreiwilliges Ouartier beziehen. Spater wurde der 
ganze Helmershauser Zwolferstuhl eingesteckt, bis eine Schuld 
von 100 fi. an den Amtmann abgetragen war. Die Gemeinde 
mufste die Summę bei dem derzeitigen Besitzer der Kohl- 
hausen, Jakob Schott (v. Schottenstein ?), und bald darauf 
175 fi. bei dem Kaltensundheimer Schultheifsen borgen. Zur 
Bezahlung der riickstandigen Steuern etc. mufsten Gemeinde- 
acker zu Schleuderpreisen yerkauft werden.
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1631 am 12./22. Juni (2. Trinit.) zog der wiirzburgische 
Ausschufs, 1400 Mann, auf der oberhalb des Friedhofs hin- 
fiihrenden Strafse an Ostheim voriiber und hat dabei iiber 
die hinter den geschlossenen Thoren stehende Biirgerschaft 
„yiel boser Hbhn und Schmehwort ausgegossen". Ein Teil 
kam vor das Fallthor und schien den Einlafs mit Gewalt er- 
zwingen zu wollen, „und begehrt, mann solt sich ercleren, 
ob man Keyserisch wer oder nicht: do deme also, wiirde 
man ihnen ja die Thor óffnen, wo aber nicht, wolten sie mit 
gewalt uifschlagen und alles nidermachen, waB sie antreffen 
wurden". Sie zogen jedoch weiter, in das Amt Fladungen. 
An dereń Tages kamen sie zuriick, „do sie abermals ein 
Schrecken unter die Leut gejagt, sindemalen sie sich obern 
Katzen haukh in 2 hauffen getheilt, darnach ein Hauf im 
Staudig hinuber: der andere hinderm Kirchof hinabgezogen, 
und hat noch ein hauf im Stockheimer Feld mit fliegenden 
Fahnen gehalten, also daB es das Ansehen gehabt, sie wurden 
Ostheimb (wie sie offt getreiiet) iiberfallen, doch sind sie ihren 
weg fortgereiset". — Am 17. August ąuartierte sich eine 
Abteilung Kaiserliche, die von dem zerstbrten Magdeburg 
herkam, mit 530 Pferden in Stetten ein. — Am 18. August 
wurden vom wiirzburg. Ausschufs die fuldaischen Grenzen 
besetzt und am 20. die ritterschaftliche, evangelische Tann 
ausgepliindert. „Den 24. sind sie in der Nacht umb 10 Uhr 
wiederumb gar still (an Ostheim) yorubergezogen, besorgend, 
wenn man sie horet, es mogten ihnen die Thennische beiiten 
abgejagt werden; haben also einen herlichen Sieg an der 
armen Thann erhalten und groBen Ruhm erjaget". — Am 
27. August zogen die kaiserl. Obristen Fugger und Spanier 
mit 12 000 Mann (13 Kornet Reiter und 12 Fahnen Fufsyolk), 
samt 4 Stiick Geschiitz aus dem Zeughause zu KOnigshofen, 
„viel wagen, huren und Bobelgesind" an Ostheim yoriiber; 
„haben in den Dorffschafften vor der Rhón, Fladungen, 
Northeim und Stockheim quartiret und iibel gehauset“. Ost
heim erkaufte sich Befreiung von der Einquartierung durch 
.Zahlung yon 100 Thlr. und 1 Goldgulden; es erhielt 2 Mann



96 Das ehemalige Amt Liehtenberg vor der Rhdn.

Salyegarde, welche 6 fi. bekamen. — Am 28. August zogen 
4 Fahnlein, die in Stockheim gelegen, die Sulz hinauf, pliin- 
derten Wilmars, Filke, Schmerbach, wo sie an 4 Stellen Feuer 
anlegten, nahmen in Gerthausen 42 Stiick Vieh weg und 
pliinderten Erbenhausen samt dem Kirchhofe aus. Helmers- 
hausen mufste 13 Ctr. Brot, 7 Ctr. Fleisch, 5 Hammel, 4 
Hiihner, 2V2 Schock Eier und 1 Kartel Fisch liefern. Natiir- 
lich kamen die iibrigen Orte nicht ungerupft davon. — Nach 
Gustav Adolfa Siege bei Breitenfeld am 7. September zogen 
einzelne kaiserl. Offiziere mit Scharen von Fliichtigen pliin- 
dernd und verwiistend durch das Amt. Am 16. nahm der 
kaiserl. Obrist Aldringer Schlofs Mafsfeld ein und liefs einen 
Kommissar, Nik. de la Costa, mit einer kleinen Besatzung 
darin zuriick. Am 8. Oktober zog eine schwedische „armada" 
unter Graf Baudissin den Werragrund herauf, nahm Schlofs 
Mafsfeld wieder ein, entliefs aber den kais. Kommissar aus der 
Gefangenschaft. — Am 17. und 18. September lag Obrist 
Schrenck mit 18 Kompagnien Reiter und Fufsyolk „neben 
der artilerey" zu Nordheim und Sondheim; den 24. 3 Kom
pagnien unter Obrist Graf Solms in Waldbehrungen, Sond
heim, Nordheim; am 28. quartierte sich wieder eine grofse 
Abteilung in Sondheim ein. — Am 15. Oktober erschossen 
die Schweden in Ostheim 2 Personen, die sich in Stockheim 
fur Schweden ausgegeben hatten. — Naehdem die Schweden 
am 18. Oktober die Citadelle Wiirzburgs, in welche alle 
Schatze Frankens in Sicherheit gebracht worden waren, er- 
stiirmt hatten, „da ist alles bei den Papisten fliichtig geworden 
undt auBgeriBen, undt ein solches Sehrecken undt Furcht unter 
sie kommen, daB es nicht aufizusprechen ist; allein sie haben 
uns arme lutherisch zuvor das gebrandt leit angethan“ etc.; 
„da seind sie uffs Feldt, ins Gehóltz und berg umbher ge- 
lauffen, gar viel zu unfi alhiero kommen, gantz nicht wiederumb 
anheim gewollt, etzliche Tage alhiero und anders wo, wie die 
yeriagten Hasen in der Irre umbhero gangen, biB sie sich 
endtlich wiederumb ermannt undt sich allgemachsam anheimb 
mit groBen Furchten begeben; allein ihr Yiehe ist ihnen 
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weit und breit heriimb fast alles genommen worden, haben 
groBe Contribution wiederumb geben mufien; die Pfaffen 
haben sich sambt dem Bischoff undt andern Pralaten und 
Beampten fast alle auf den Weg gemaeht, zum Theil auch nicht 
wieder kommen, Gott weiB wohin“ (Stetten). — Im November 
wurde Kloster Wechterswinkel (ais solches 1582 aufgehoben) 
vollstandig gepliindert und verwiistet. Das Herzogtum Franken 
wurde unter schwedische Yerwaltung gestellt. In Mellrich
stadt wurde an Stelle des Amtmanns Lukas v. d. Tann, 
welcher iibrigens im folgenden Jahre starb, Johann von und 
zu Bibra kdniglich schwedischer, und nachdem Herzog Bern
hard von Weimar mit dem Herzogtum belehnt worden war, 
Joh. Schrickel (spater Hofrat zu Eisenach, zuletzt Kanzler zu 
Zerbst, f 1673) fiirstl. sachsischer Amtmann, Joh. Peemer 
Amtskeller, Konstantin Freund Centgraf; in Fladungen wurde 
Amtmann Adam Melchior Marsehalk n. Ostheim auf Mans
feld, Amtskeller Paul Klipper. — Am 23. Dezember liefs der 
Helmershauser Schultheifs den Bannwein auf Liehtenberg 
holen, gab aber 4 Musketiere vom Ausschufs mit, „weil es 
der Beiter wegen gar zu unsicher gewesen.“

1632 im Marz zogen Tillysche, Aldringersche, Fugger- 
sche etc. Truppen (nach S. 70 000) die Frankfurter Strafse, 
d. h. von Meiningen iiber Helmershausen, Sondheim, Bischofs- 
heim etc. und Parallelstrafsen nach Siiden; am Lech erhielt 
Tilly die Wunde, der er am 30. erlag. — Ais im Sommer 
Gustav Adolf bei Niirnberg von Wallensteins Ubermacht be- 
droht wurde, kamen ihm auf sein Bitten kursachsische, 
weimarische, hessische etc. Truppen zu Hiłfe, unter dereń 
Durchmarsche die Amtsorte viel zu leiden hatten. Am 7. Juli 
zog Landgraf Wilhelm v. Hessen „mit seiner armada in 
21 Comp. und 13 Fahnen FuBvolck ubern Stellberg heriiber“ 
ins Wiirzburgische. Zehn Kompagnien hatten die Nacht vorher 
in Kaltensundheim und^Mittelsdorf gelegen, wohin Helmers
hausen 1 Ctr. Fleisch, 1 Ctr. Brot, 1 Ms. Butter, 1 Mdl. Eier, 
2 Hiihner, 4 Eimer Wein, 1 Fuder Bier und 10 Mit. Hafer 
liefern mufste; aus den anderen Orten ist nichts bekannt. — 
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In demselben Monate kam Andreas Leupold, Hauptmann des 
Amtsausschusses, nach Helmershausen, um auf Begehren des 
schwedischen Generalkommissars Hiiufsner das Hintergericht 
fiir den Schwedenkbnig einzunehmen (?), und in der Kohl- 
hausen einen Regimentsąuartiermeister, der von Fladungen 
herubergekommen war, aufzuheben. Dieser gelobte Łoch und 
teuer, er werde bis nach ausgetragener Sache auf Kosten 
seines Yerklagers hier bleiben, machte sich aber am 10., ais 
Leupold daraufhin abgezogen war, aus dem Staube, nachdem 
er das Dorf in Brand zu stecken gedroht. Ais am 12. Leu
pold mit dem Ausschusse von Ostheim, Gerthausen und 
Wohlmuthausen wiederkam und die Kohlhausen umstellt hatte, 
fand er nur die Quartiermeisterin noch vor, die er nebst 
3 Knechten, 4 Kutsehen und 3 geriisteten Reitpferden nach 
Fladungen abfiihrte (Illhardt). — Im Oktober yerweilte die 
Herzogin aus Eisenach auf Liehtenberg; wenigstens stand sie 
am 26. bei einem Kinde des Adjunkten (Superintendenten) 
Herbert persbnlieh Geyatter. — Nach Gustay Adolfs Tode 
am 6. Noyember zerstreute sich ein Teil seiner Heere iiber 
alle eroberten Lander; auch die Amtsortschaften wurden nicht 
yerschont und mufsten sich beutelustige Einquartierung durch 
Geldopfer fernhalten. Helmershausen z. B. mufste am 16. April 
1633 24 fi., am 26. 18 11. (ebensoyiel Wohlmuthausen, 
Gerthausen 14 11.) zahlen. Ais im Juli in Kaltensundheim 
2 Komp. Reiter 2 Tage lagen, wurden aus den iibrigen 
Ortschaften Fleisch, Brot, Bier, Hafer etc. reąuiriert; Bier 
und Hafer mufste Helmershausen bei anderen Gemeinden 
borgen. Auch mufsten die Gemeinden Kriegsfuhren leisten; 
am 3. Dezember mufste Helmershausen ein dabei yerloren 
gegangenes Pferd mit 30 fi. ersetzen. — Am 10. Juli wurde 
Herzog Bernhard mit dem Herzogtum Franken belehnt. Er 
machte gleich Ernst mit der Einfiihrung der Reformation in 
seinem Lande. In Nordheim wurden im September die Kan- 
didaten Joh. Herbert aus Sondheim ais Pfarrer (der Besoldungs- 
yergleich mit dem gelluchteten Hippel lindet sich noch im Amts- 
archiy in Ostheim) und Kaspar Konig aus Ostheim auf seine 
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„Lamentation Schriflt" ais Schulmeister *), in Heufurt Joh. 
Reufsenberger ais Schulmeister, in Fladungen Pratorius ais 
Pfarrer durch Generalsuperintendent Gótz in Eisenach bestellt- 

1634 am 20. Marz hielt Leutnant Trinck mit einem 
Reitertrupp vor dem Helmershauser Oberthore, wurde da 
nicht eingelassen und wollte nun das Baderthor mit Aston 
aufbrechen lassen. Nun dffnete man, der Schultheifs fluchtete 
unter Lebensgefahr, und Alex. Veit v. Zweiffel und Michael 
Fink mufsten ihnen 25 fi. versprechen. — Im Juli zogen 
weimarische Truppen1 2) iiber den Stellberg nach Siiden zu 
— der verhangnisvollen Niederlage am 5. und 6. September 
bei Nbrdlingen entgegen.

1) Weim. Kirchen- und Schulblatt 1883, S. 102.
2) In Kaltennordheim rifs ein Reiter von Herzog Wilhelms Leib- 

kompagnie, der „lange Jakob‘‘, in der Trunkenheit den Stock (die Schand- 
saule) um und lasterte dabei den Kurfursten von Sachsen (ais Chef der ge- 
meinscb. henneberg. Regierung dort Landesherr). Am 21. Juli liefs Obristl. 
Rud. G. v. Wolframsdorf auf dem Marktplatze zu Meiningen einen Galgen 
aufrichten und vor dem Leibregimente, welches zu Pferde mit gespanntem 
Hahne den Platz umgab, Standrecht iiber den langen Jakob halten. Zu- 
erst wurde ihm die rechte Hand abgehauen und an den Galgen genagelt, 
dann der Mund aufgeschlitzt und die Brust zerschnitten, dann endlich 
wurde er gehenkt. Am Abend wurde die Leiche beim Froschbrucklein 
eingescharrt und der Kaltennordheimer Stock auf das Grab gesetzt.

Waren unseren Amtsortschaften schon die bisherigen 
Kriegsjahre mit den unaufhórlichen Einquartierungen, Durch- 
ziigen, Brandschatzungen und Soldatenroheiten auf die Dauer 
unertraglich yorgekommen, so war dies alles doch nur Kinder- 
spiel gegen das, was auf diese verlorene Schlacht folgte.

Am 7./17. September, einem Sonntage, zog Herzog Wil
helm auf der Flucht mit bei Nbrdlingen gesammelten Truppen 
auf der Strafse Neustadt-Sondheim-Kaltennordheim durch das 
Amt (die Entfernung von Nbrdlingen betragt rund 25 Meilen); 
zu seiner Yerfolgung waren ihm Isolanische Kroaten nach- 
geschickt, die sich indes Zeit nahmen, da jeder Ort erst 
griindlich ausgepliindert werden mufste. Am 8./18. September 
friih 5 Uhr kamen einzelne Kroaten vom Lindenberge her 
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auf Ostheim zu; 8 Tage darauf, am 15./25., das Gros unter 
Obrist Corpes1), welchem sich iiber 400 Bauern aus katho- 
lischen Orten angeschlossen hatten, Auf dem Wege vom 
Lindenberge her bemerkten sie auf dem Weihershauk jen- 
seits der Stadt die Gemeindeherde, welche sogleich von einigen 
vom Obristen abgeschickten Soldaten weggenommen wurde. 
Die Stadt wurde rein ausgepliindert und blieb mehrere 
Wochen ganz ode und verlassen, da die Einwohner mit Weib 
und Kind sich gefl.iichtet hatten, nach Salzungen, Eisenach, 
Erfurt etc. oder auch in die Walder. Auf dem Hóhn z. B. 
wurden 3 Kinder geboren und getauft. In dem befestigten 
Kirchhofe yerteidigten sich 10 beherzte Manner, unter ihnen 
der Kirchner und Knabenlehrer Joh. Strahm, und einer der 
Biirgermeister, Leonhard Heim, mit Doppelhaken (doppel- 
laufigen Musketen). Nachdem sie lange erfolgreich Wider- 
stand geleistet, iibergaben sie auf des Obristen Wort, es solle 
ihnen kein Leid geschehen, den Kirchhof, wurden aber doch 
sogleich gebunden, zum Tode yerurteilt und nach Neustadt 
abgefiihrt. Die sie eskortierenden Kroaten liefsen sie jedoch 
unterwegs gegen Herausgabe ihrer Barsehaft laufen. Der 
Kirchhof, in dessen Gaden die Einwohner ihre beste Habe 
geborgen hatten, wurde natiirlich rein ausgepliindert. Das 
Totenregister des Kirchenbuchs zahlt 5 Personen auf, die bei 
diesem tjberfalle ums Leben gekommen; unter ihnen „H. 
Christoffel GenBler uff 90 jahr“; „diese 5 Persohnen 2) sind 

den 15. 7bris yon den blutgierigen Croaten jemmerlich 
in und auBer der Statt erschoBen, erhauen und ermordet, und 
folgendte Dienstag zusamen in ein grab (absentibus omnibus 

1) Kronfeld (Landeskunde, Ostheim) liest (Wm) irrtumlich Lorpos. 
— Simpl. Simplicissimus, welcher Corpes ais Pferdejunge und Kalbsnarr 
dienen mufste, schildert ihn (II, 14) ais einen wiisten, verlausten Busch- 
klepper in kurzem Haar und breitem Schweizerbarte. Seine Kroaten 
„hinderte das Rauben und Pliindern an ihrem schleunigen Fortzug im 
geringsten nicht; denn sie konnten’s machen wie der Teufel“.

2) Wenn Rein (Zeitschr. d. V. f. thiir. G. V, 344) von 40 Leichen 
spricht, so beruht dies entschieden auf einem Irrtum.
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pastoribus a me [sc. Strahm] et paucis praesentibus civibus 
gelegt worden. Gott yerleyh ihnen“ etc. Zwei Tage darauf 
starb der Muller Stoffel Weifs an seinen Wunden, 11 Tage 
spater Valten Bader an seinen 6 Wunden, am 14. Oktober 
ein anderer, „so vor 4 Wochen auch von den feinden be- 
schedigt“, und noch am 13. Jan. 1635 ein Ratsyerwandter 
an seinen am 14. (!) September erhaltenen Wunden. Auch 
die Lichtenburg ist in jenen Tagen iiberfallen und ausge- 
pliindert worden, wobei die Akten durcheinandergeworfen und 
zum Teil zerrissen wurden. — Am 16./26. September iiberfiel 
die Rotte Sondheim. Das erste Opfer war der alte emeri- 
tierte Ostheimer Diakonus (Kapłan) Christoph Schemel; 
aufser ihm wurden noch 3 Einwohner niedergehauen. Am 
21. und 29. September wurden Stettener Kinder „wegen 
deBen, daB der Pfarrer alhiro sich wegen des KeiBerl. Krigs 
Volcks halber nicht kiinlich dórffen sehen lassen“, in Ost- 
heim getauft. In Stetten wurde am 22. ein Einwohner be- 
graben, „eben da die grosse furcht der Pliinderung yorhanden 
gewest, der Pfarrer schon weg gewest undt ich, der Schul- 
meister Caspar Gumpert, solche undt hernach yolgente mehr 
zur erden bestetten muBen“. „Matthes Zitterich (begraben), 
ist in den Pliinderungen unndt einfellen deB Krigs Yolcks 
undt der Catholischen Bawer in seinem keller die Kehle ab- 
gestochen unndt ermordet worden, undt in der flucht von 
seinen eigen Briidern undt freunden begraben worden“. Wo- 
hin diese Kroatenrotte sich sonst noch gewendet haben mag, 
war nicht zu ermitteln.

In der wurzburgischen Umgegend mufsten nun die von 
Herzog Bernhard eingesetzten Pfarrer und Schulmeister den 
zuriickkehrenden katholischen das Feld wieder raumen. Die 
Geistliehen des Amtes Lichtenberg waren alle auf der Flucht; 
nur Herbert, der aus Nordheim hatte weichen miissen, hielt 
in Sondheim aus.

Am 4. Oktober brach wieder eine Hordę in Ostheim ein; 
-dem Schulmeister Strahm starb an diesem Tage auf der Flucht 
«in Sóhnchen auf Lichtenberg. Am 7. wieder ein tjberfall; 
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am 8. wurden 4 Personen begraben, „welche alle drauBen im 
Feld vorigen Dienstag von denn feindseligen Croaten er- 
echoBen und umbracht". Am 9. riiekte Obrist Vorgesch 
(Forgasch) in Ostheim ein und legte der Stadt 500 fi. Brand- 
schatzung auf; der Schultheifs mufste die fluchtigen Burger 
in weiter Umgegend aufsuehen, um ihre Beitrage zu erheben- 
Kaum war die Summę bezahlt und die Rotte abgezogen, so 
kam Graf Isolani, der Kroatengeneral, selbst und forderte 
1000 fi. Brandsteuer; nach achttagiger Unterhandlung mufste 
man sogar noch 100 fl. mehr zahlen. Nach ihm erprefsten 
die Obristen Brete 400 fl. und Becker 100 fi. Am 27. Ok- 
tober liefs sich in der Miinze ein Isolanischer Reiter, Chr. 
Schneider aus der Heilbronner Gegend, mit der Beschliefserin 
auf Lichtenberg, Kat. Markhardt aus A schenhausen, kopulieren, 
die nun mit ihm hinwegzog ins Feldzugsleben hinein. So 
wie in Ostheim ging es natiirlich in allen protestantischen 
Dbrfern und wohl nicht viel besser in den katholischen zu;. 
alles wurde ausgepliindert und yerwustet und die Bauera bis 
aufs Blut gepeinigt; rauchende Triimmerhaufen bezeichneten 
den Zug dieser entmenschten Horden. Der Isolanische Raub- 
zug heifst noch lange den ihm yorausgegangenen gegeniiber 
der „groBe“ kroatische Einfall. — In Helmershausen trafen 
nach Illhardt die ersten Feinde seit der Nordlinger Schlacht (?)’ 
am 29. Dez. 1634 ein, 4 Kompagnien des Gótzischen Fufs- 
regiments, von denen eine nach Seba, eine andere nach Ost
heim yerlegt wurde, zwei aber, zum Gliick fiir den Ort, bis 
zum 27. Mai 1635 hier in Q,uartier blieben. Auch Gert
hausen kam der tlberlieferung nach in dieser schweren Zeit 
ziemlich leicht dayon. Schon war der Ort an mehreren 
Stellen angeziindet, ais der Kroatenrittmeister das steinerne 
Kreuz auf der westlichen Giebelspitze der Kirche und bei 
naherem Zusehen auch das Marienbild mit dem Christuskinde 
uber der Thiir erblickte1). Sofort liefs er dem Brande Einhalt 
thun und den anscheinend katholischen Ort raumen. Ent- 

1) Bei einem spateren Umbau der Kirche brachte man Kreuz und. 
Marienbild an ihren friiheren Standorten wieder an zur Erinnerung an 
diese Zeit.
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weder aber die Abziehenden sind noch hinter die Wahrheit 
gekommen und wieder umgekehrt, oder nachfolgende Haufen 
haben sich nicht tauschen lassen — Gerthausen hat noch 
schwer leiden miissen.

Sehr hart ist auch Schafhausen mitgenommen worden. Ais 
spater eine Kroatenrotte vom Klasberge her durch die Schaf- 
hauser Flur iiber den Fixberg nach der Altmark zu zog — dieser 
Strich heifst noch heute der Kroatenstreif — lautete gerade in 
Erbenhausen nach heute noch in dem Bezirke bestehender Sitte 
die Betglocke Mittag. Die Feinde nahmen dies fiir Sturm- 
lauten, liefsen das Dorf seitwarts liegen und beschleunigten 
ihren Zug nach Kaltensundheim zu. Dort wurde zwar der 
Ort ausgepliindert, den festen Kirchhof einzunehmen gelang 
ihnen aber nicht. Spater freilich ist auch dieser noch er- 
stiirmt und ausgeraumt, dabei auch aus der Kirche die Ornate 
und heiligen Gefafse geraubt worden. Der Schulmeister 
Eekart war des Pfarrers Schneider „comes exilii et reditus“, 
da sie „8 Wochen umbher terminirten"'. Sehr iibel erging 
es Mittelsdorf; dort gab es noch 1643 nur 15 Bauern, welche 
noch dazu seit der „Croatischen Einescherung" meist in 
Kellern wohnten.

Am 13. Oktober kam die Reihe an Kaltennordheim, 
welches „durch den Croatischen Einfall in den Brand ge- 
stecket, alleB zu grund abgebrent worden, dafi Nichts stehent 
geblieben ais Johann Marckerts Haus und Scheunen, wie dann 
ErbB Dillern Scheunen, Item das Suntheimer Thorhaus, wie 
auch die Hauserlein davor und 4 Hauserlein vor dem Kirch- 
thor, sammt der alten Kirchen, welche Gott in dieser schreckl. 
Feuersbrunst erhalten“. Am 16. kam Isolaui nach Fischbach.

In Meiningen unterschrieb er — natiirlich nicht um- 
sonst — einen Schutzbrief fiir die verw. Frau E. M. v. Stein- 
Nordheim (v. St.’sches Familienarchiv). Den Winter iiber lag 
er in Yachdorf an der Werra.

Im Amtsbezirke folgte nach ihm ein Soldatenhaufe nach 
dem anderen. Konnten die heimgesuchten Orte, in denen es 
kaum noch etwas in Brand zu stecken gab, die Brand- 
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schatzungen nicht aufbringen, bo nahm man einfach Leute 
ais Biirgen mit. So wurde Amtmann Winter aus Themar 
gemifshandelt und weggefiihrt „wegen der Unterthanen Un- 
vermógens“. Ein Biirgermeister aus Hof, der fiir die Stadt 
2000 Thlr. erlegen sollte, wurde bis Eiadungen mitgeschleppt; 
hier erlag er den Mifshandlungen und Strapatzen, am ersten 
Christtage wurde er (weil evangelisch) in Stetten begraben. — 
Im November war in Sondheim einmal alles auf der Flucht; 
nur der Schulmeister Stein war geblieben, weil seine yor 
einem Jahre ihm angetraute Frau ihre Stunde erwartete. 
Da damals die Taufe eines Kindes stets bald nach der Geburt 
erfolgte, holte er in seiner Yerlegenheit aus Nordheim nicht 
nur eine katholische Gevatterin, sondern auch den ,,missifcus“ 
zur Taufe, woriiber der ihm befreundete Herbert, ais er von 
der Flucht zuriickkehrte, sehr ungehalten war.

Wie es in den Amtsortschaften nach der Nordlinger 
Schlacht und den Winter iiber herging, davon giebt ein 
Bericht des Stettener Schultheifsen Yalten Klaus ein an- 
schauliches Bild:

„YerzeiehniB
derjenigen Kriegskosten undt Schaden, welche von Ab 1634 
biB 1635 uff der Rom. Kaiserl. Mayst. Kriegsvolck gangen 

undt waB man vor Schaden damals gelitten.
Erstlich seindt etzliche Croaten mit 300 Wiirzburgischen 

Bawern aus dem Elsbacher grund hereingefallen, die Thor 
uffgehauben, den Kirchhof undt alle Hauser ausspelirt undt 
gepliindert, undt das beste Kleinoth den Nachbarn genommen, 
haben die Bawern, so gepliindert, zum Theil undt gar viel 
ihre Weiber mitgehabt, welche ihnen die gestolene Sach 
tragen helfen. — Zum andern und bald hernacher, da ist 
der groBe Einfall der Croaten geschehen, welche nicht allein 
das Dorf auch wiederumb gepliindert, sondern auch die gantze 
Hert Yiehes uff die 300 Stiicke Rindyiehes, die gantze Hert 
Schweins uff die 150 Stiick, Item die Heerde Schaff uff die 
300 in Summa, an Hiinnern, GenCen undt uff die 43 baar 
OchBen den Nachbarn genommen, undt alfi damals daB Pliindern 



Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhon. 105

nicht nur ein, 2 oder 3 tag, sondern etzliche tag lang ge- 
wehret, da sich Niemand zu HauB hat ddrffen sehen lafien, 
wozu die Wiirzburgische benachbarte Bawern geholfen, undt 
gar viel Sach den Nachbarn damals entwendet und genommen 
haben x). Auch einen Nachbarn alhiero, Mathes Zitterich in 
seinem eigen Keller ermordt haben. — Drittens hat man 
einen Croaten Obristen, so zu Fladungen gelegen, 100 fl. 
spendiren miiBen, welcher schrifftlich Salva guardt anhero 
geben. — Yiertens, eh vergeht kein Tag, eB kommen vor 
einen Croaten 4 lebendige guardt (?), denen man muB tag- 
lich genugsam eBen undt Trincken, Geldt in Beutel undt ihrem 
Obristen uff die 150 fl. spendiren. — Fiinfftens kompt Ritt- 
meister Vogel mit seinen Soldaten, legt sich herein, ihnen 
mufi man auch uber die 150 fl. spendiren, uberfliiBige Zehrung 
geben undt die Soldaten auch eine Zeitlang halten. — Sech- 
stens seind die Ungern kommen, Obrist Bebe mit dem Stab, 
haben auch eine Zeitlang hiero gelegen; waB man noch an 
Vieh an frembden Orten darvon undt mit anheimb gebracht, 
ist alles geschlachtet worden. — Siebentens, kommen die 
Wellisch Tragoner, liegen den gantzen Winter allhiero, 
machen yolgents den garauB. Wie denn sonderlich ihr Leut- 
nant die armen Leiite so an ihme halten, undt gelt geben 
miiBen, gar ubel tractiret, alles getraidig dreschen und weg- 
fiihren laBen. Dereń Obristleutnant man uff die 260 fl. 
geben miiBen. — Endlich wie die Tragoner weg kommen, 
kompt ein Hauptmann mit vielen' new geworbenen undt an- 
dern Soldaten, so zum theils nur Bawern undt Bettelleiit 
geweBen, herein, da wird folgents’' alles aufgezehrt, also daB 
nicht geringste mehr geblieben, haben selbsten neben den 
armen Bawern endtlich groBen Hunger leiden, die griine 
Kreiiter ohngesaltzen, ohngeschmaltzen undt ohne Brodt mit- 
efien miiBen, biB sie endlich selbsten nicht mehr gekonnt undt 
uffbrechen miiBen. Da denn mancher frommer ehrlicher Mann,

1) Sogar die Ófen wurden mitgenommen: es sollen dereń viele aus. 
der Gegend in den Ulstergrund gekommen sein.
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Weiber undt Kinder, weilen sie gantz umb das ihrige gebracht, 
vor groBen Hunger gestorben, welehes alles das Kriegswesen 
verursachet. Gestalt man das Hochfiirstl. Ambt umb Getreidig 
.ansprechen miiBen.

Ein solcher grofier Schaden aber, der nicht auszusprechen 
.ist, viel weniger mit Geld zu bezahlen, ist gantz unmoglich 
eigentlich zu berichten; sondern kiirtzlich zu sagen, daB man 
umb alles kommen, was man damals gehabt, etzliche sehbne 
Haufier, Scheuern undt Bawe noch darzu darnieder gehauben 
undt eingerifien worden.

DaB sich nun solches in Wahrheit also verhalten, ergangen 
undt geschehen, daB thue ich endes benannter Schultes mit 
Unterschreibung eigener Hand Nahmens bezeugen. — Actum 
Stetten am 15. Januarii Ad 1642.“

Es lafst sich denken — doch nein, es lafst sich nicht 
ausdenken, wie grofs die Not war, ais der Winter von 1634 
,zu 1635 hereinbrach. Kein Obdach, oder doch kein Ofen 
darin, nichts auf dem Leibe, nichts zu beifsen und zu 
brechen, kein Geld im Beute], und wenn auch, nichts dafiir 
zu haben! Schon am 12. Jan. 1635 stirbt in Stetten einer 
den Hungertod. Am 22. Februar kam von dem eroberten 
Wertheim her das Piccolominische Leibregiment (die ,,Ungern“ 
des obigen Berichts) unter Oberst Rebe nach Ostheim, Sond- 
heim und Stetten. Ais es im Marz nichts mehr zu leben 
fand, zog es nach Hildburghausen zu ab. Dann kam General- 
feldzeugmeister Marchese de Graua, „Kehraus" genannt, mit 
seinen „Wellisch Tragonern". Einige derselben jagten am 
16. April 3 Stettenern „hinauff bey daB alte Holtz“ nach, 
um ihnen das Letzte noch zu nehmen; einer von ihnen wurde 
aber von jenen erschossen — „were er im Quartier blieben, 
were es ohn Zweiffel nicht geschehen“. Am Sonntag Jubilate 
wurde in Stetten einem bbhmischen Soldaten ein Sohnchen 
getauft; einige Tage spater erdriickte es seine Dirne im 
Schlafe. Am 9. Juni wurden ebenda 2 Personen beerdigt, 
welche an den erhaltenen Mifshandlungen gestorben waren. 
In Ostheim liefs eine jungę Frau, dereń Mann im „Kriegs- 
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wesen" war, ihr dreijahriges Kind im Stiche, das in dem da- 
maligen Hungerleben bald starb, und zog mit einem kaiser- 
lichen Soldaten fort „dem Hurenleben nach“. Einer Frau 
aus Berkach starb ebenda ein Kind, das sie 5 Tage yorher 
im Walde geboren, „in deme sie vom Kriegsvolck mitgenommen 
worden". Im August gebar in Stetten Martha Burckard einen 
Knaben; sie war im Noyember „yon den Crabaten und 
Ungern gewaltsamer weifie ergriffen undt geunehret worden". 
Ebenso wurde der Ursul Gumpertin daselbst, die von einem 
Dragoner ,,impragnirV‘ worden war, am 10. Oktober eine 
„jungę Tochter" getauft; der Pfarrer hatte sie aber in Ver- 
dacht, dass sie der Treue des Dragoners getraut, der nun 
„darvon gezogen und die Huren sitzen lassen".

Wahrend dieser Zeit hatte in dem Amtsbezirke wie 
uberhaupt in einem grofsen Teile des Reicha bei dem Kriegs- 
elend und der Hungersnot die Rest in ganz furchtbarer 
Weise zu wiiten angefangen. Die Not war auch zu grofs. 
Auf dem Tanzberge bei Ostheim waren taglich Hunderte, oft 
iiber tausend Hungrige yersammelt, die yon den auch rein 
ausgepliinderten Biirgern noch ein Stiick Bród zu bekommen 
hofften. Mit den unmoglichsten Dingen suchte Arm und 
Reich den unerbittlichen Magen zu fiillen — kein Wunder, 
wenn der Keim der schrecklichen Pestseuche uberall giin- 
stigen Boden fand. In allen Orten kamen Tag fiir Tag einige, 
auch 5, 7 und mehr Todesfalle vor, sodafs die Leichen bald 
ohne Sarg und ohne Sang und Klang in die Massengraber 
gelegt wurden. Unter den Toten befand sich immer eine grofse 
Anzahl yon Auswartigen („Getldhnten"); die Bewohner des 
einen Orts glaubten immer in dem andern grdfsere Sicher- 
heit vor den Greueln des Kriegs zu finden und entgingen 
ihnen doch nirgends. Auch yiele Soldaten aus aller Herren 
Landem, ihre Weiber und Kinder fielen der Pest zum Opfer 
und wurden mit in die Massengraber gelegt. An yerschie- 
denen Orten mufsten die Friedhdfe yergrdfsert oder neue an- 
gelegt werden. In mehreren Orten hórte die Kirchenbuch- 
fiihrung ganz auf, weil die Pfarrer hinwegstarben; so in

XVII. 8
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Sondheim, Urspringen, Stetten, Helmershausen, Wohlmut- 
hausen (auch Nordheim, Fladungen etc.); nur die zu Ost- 
heim und Kaltensundheim blieben am Leben. Die geistliche 
Yersorgung samtlicher Orte des Yordergerichts aufser Ostheim 
fiel in dieser allerschwersten Zeit des Krieges Herbert zu, 
der das Nordheimer Pfarramt noch immer ais das seinige 
betrachtete, bis er am l.September das zu Stetten iibernahm. 
Am 9. zog der jungę Pfarrer Wiener in Sondheim ein, und 
schon am 21. wurde er, nachdem er in dieser Zeit 42 Leiehen 
beerdigt, samt seiner Frau und der Magd von der Seuche 
hingerafft. Das Schulhaus (s. S. 104) war schon im Juni in 
wenigen Tagen ausgestorben. Im ganzen starben in diesem 
Jahre in Sondheim 399, in Ostheim 344, in Stetten 190, in 
Helmershausen 349, in Kaltensundheim 481 Personen; die 
Kirchenbiicher aus den iibrigen Amtsorten sind nicht mehr 
vorhanden. In Kaltensundheim starben allein in den letzten 
5 Monaten des Jahres 363 Personen (unter ihnen 43 Fliicht- 
linge aus Kaltennordheim, 29 aus Mittelsdorf, 5 aus Reichen- 
hausen, 4 aus Schafhausen, 3 aus Westheim, 2 aus Franken- 
heim, je einer aus Friedelshausen, Oberwaldbehrungen, Die- 
dorf, Opfershausen), davon allein im August 158 (am 23., 
24., 26. und 27. je 11), im September 128. Dabei gingen 
neben den Schrecken der Pest die der Hungersnot einher — 
es gab ja nichts zu ernten und niemand war zum Ernten 
da; an Fleischnahrung war langst nicht mehr zu denken. 
Rechnet man nun noch die unsaglichen Bedriickungen durch 
die unaufhorlich wechselnden „Kriegsv61ker“ hinzu — welch 
entsetzliche Zeit mufs es gewesen sein!1)

1) Auch in diesen beispiellos schrecklichen Tagen ist dem Kirchen- 
buchfuhrer in Ostheim (vermutlich noch Strahm) der Humor nicht ganz aus- 
gegangen; er schreibt unter dem 20. Juli: „Ein Sohnlein Lorentz Noth- 
nagels und seines Weibs Anna getauft, welche vor 14 Wochen 4 tagen 
Copidiret, worden, haben vergangen Herbst, im Pfarrhof, ais der H. Pfarrh. 
mit den Seinigen in der Flucht gewesen, so wol hausgehalten und darbey 
deB guten weins getruncken, sie auch der guten dicken Herbst Milch so> 
viel gesoffen, daB sie diesen Sohn gewireket“.

Mit dem Eintritt des damaligen sehr kalten Winters 
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liefs auch allmahlich das Sterben nach. In Sondheim und 
Helmershausen zwitscherte unablassig ein Vbglein:

EBt Bibernell, eBt Bibernell, 
Sonst miiBt ihr mitenander sterr!

In Helmershausen sah man eines Tages, wie man sich 
ferner erzahlt, ein „Nebele“ (Nebelchen) in das Kellerloch 
des Hauses No. 163 am Poppenstein schliipfen — — das 
war die Pest! Schnell das Loch und die Thiir zugemauert, 
und richtig, die Helmershauser Pest war gefangen und fortan 
unschadlich!

Wie es aber jetzt in den vorher so bluhenden Orten 
des Amtsbezirks, „do allenthalben der Leiith zu viel werden 
wollen“, wie die Amtsbeschreibung von 1643 sagt, aussah, darauf 
lafst ein Bericht des Ostheimer Stadtrats von 1636 schliefsen 1).

1) . . . „Die Burger unndt Manschafft dieses Stadtleins betreffende, 
bezeugen die Register, daB vor kurtz verwichenen iahren iiber 400 burger 
(doch die wittibin, Handtwercks Leut, hindersiedler und arme Taglóhner 
alle darunter begriffen) sich alhiero befunden, welche aber in dieser bósen 
Zeit und sonderlichen in 2 iharen, seithero dem Kayfil. Einfall, do derer 
Teiel niedergehauen, verhungert, sonsten vor Leit und an der Seuch ge- 
storben, also geschweicht worden, das sich in allem ahn Reich und Arm, 
Alt und Jungę Manschafft noch befunden 242 Burger, derer viel unnd 
die meinsten sehr unvermóglich, undt 71 wittibin, welche aber deromaBen 
vermarmeth, daB ihrer viel mit Weib und Kinder die liebe almoBen vor 
den thiiren heischen; die Andern seindt bei den erlittenen Brandschatzungen, 
Bliinderungen, Einąuartirungen undt geld PreBuren also erschópft und in 
iiberauB groBe schuldten Last gerathen, daB solche fast nicht zu Speci- 
ficiren, und do man eines ieden biirgers gemachte schuldt benahmen solte, 
wiirde efi viel 1000 Thlr. ertragen, undt hierauB leichtlich abzunehmen, 
daB in wehrender bóBer Zeit, was nur der Rath wegen gemeiner Stadt 
ahn geldt entlehnt und uff genohmen, sich lauth einer absonderlichen 
designation uff 3159 fl. 15 gr. belauffen thutt, welches gleich wohlen 
meinstens iahrlicben rerpensionirt (Pension damals der Ausdruck fiir Ver- 
zinsung) werden muB, und dardurch diefies Stadtlein, wo nicht bey Zeiten 
vorgebaut und mittel zur ablegung ahngestelt werden kan, ein euBerstes 
Verderben gedeyhen wirdt, denn man weder Kirchen- noch Schuldiener, 
auch andere gemeine Diener nur uf ein gantzes ihar fast nicht besolten, 
und auch nicht weiB, woher mans ferner nehmen soli.

Bey friedens Zeit und vor kurtzen iharen haben sich uber 60 bauern, 
8*
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Auffallig ist die trotz der bósen Zeit und zusammenge- 
schmolzenen Bevblkerung so grofse Anzahl von Eh.eschliefsungen 
im Jahre 1636, meist zwischen Witwern und Witwen. In 
Sondheim z. B. wurden 19 Paare kopuliert, in Helmershausen 
standen am 31. Mai sogar 8 Paare zusammen vor dem Altare.

Auch in diesem Jahre lag viel Kriegsyolk, das eine 
kiirzere, das andere langere Zeit im Amte, und trug das 
Seinige dazu bei, Mangel und Not aufs hbehste zu steigern. 
Vom Marz bis Oktober lag Graf Schlick in Stockheim, seine 
Truppen zum Teil im Yordergericht. Im September brand- 
schatzte der „schwarze Rittmeister“ mit Hatzfeldschen Truppen 
in Bettenhausen, Sondheim und Urspringen, obgleich doch 
die Kaiserlichen jetzt ais Freunde hatten auftreten sollen, 
da am 30. Mai 1635 der evangelische Kurfiirst von Sachsen,

so Pferdt und OchBen gehabt, vor sich und andere ihre feldt Arbeit ver- 
richt und den Acker bau damit vort bracht, alhiero befunden; anitzo aber 
seindt nicht mehr den 3 burger, so zur noth gantz ieder mit 2 OchBen 
bespannt. Uber solche noch 44 halb spanner, so ieder ein Kiihelein, 
welche vor deBen gantz spanner geweBen, Item 10 Einspenige, hat ieder 
1 Pferdtlein, so aber die meinsten, wie auch die Kiihelein noch unbezahlt, 
und eines uber 10 Rthlr. nicht werth, wie der Augenschein gibt. Uber 
solche werden noch gefunden 26 arme Burger, so vor deBen ihr handt- 
werck getrieben, anitzo wegen des verlags nicht mehr arbeiten kónnen, 
daher ieder ein Kiihelein mehrertheilB geborgt, welche vor deBen keine 
Bauere geweBen, auB noth zusammen spannen, unndt ihre wenige Giitter- 
lein heriimb bringen, den sonst die Meinsten den Pflug selbst ziehen 
muBen. DaB Rindt Viehe, so bey friedens Zeiten in hiesigen Stadtlein 
gehalten worden, hat sich iiber 400 stiick befunden, welches bey dem 
KeiBl. Einfall uf ein Mahl alles weg getrieben worden, und befindet sich 
iiber obig benants Ackerviehelein gar ein geringes mehr, alB nur noch 
etzliche Kalberlein alhiero, den ieder daB seinige anspant. So seind die 
Schaffnosser *), derer in friedens Zeit bey 800 stiick gehalten worden, 
in den einąuartirungen alle uffgangen, undt nichts mehr bey handten. In 
Summa, der erlittene Schade und darauf erfolgte Mangel beedes in Stadt 
und feldt, ahn Viehe, gedreytig und vorrath, so sich von tag zu tag 
heuffet, ist nicht gnugsamb zu beschreyben“ etc. (Wm.).

*) NoB = ein Schaf aus der einem Bauer im Verhaltnis zu seinem 
Grundbesitze zu halten erlaubten Anzahl. 
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dem auch Joh. Ernst von Sachsen-Eisenach nebst vielen andern 
Fiirsten nachzufolgen nicht umhin konnte, mit dem Kaiser zu 
Prag ein Biindnis geschlossen hatte gegen die Feinde des Reicha, 
die evangelischen Schweden (die aber nur etwa noch zum 10. 
Teil Schweden waren) oder (seit Herzog Bernharda Heerfiihrung) 
„Weimarischen“ und die katholischen Franzosen. Jeder 
Landesfiirst und jeder Heerfiihrer verfolgte eben seine eignen 
Interessen und Piane, und dies Durcheinander der Interessen 
und Piane war der Grund, der es zu keinem Frieden kommen 
liefs. Das Glaubensbekenntnis machte langst keinen Unter- 
schied mehr aus; im Heere der katholischen Liga waren 
unter Offizieren (z. B. Waldsteins Schwager Trzka, Obrist 
Gordon etc.) und Gemeinen zahllose Protestanten, und gar 
oft werden bei Durchziigen kaiserlicher wie schwedischer 
Truppen die Geistlichen zu Amtshandlungen in Anspruch ge- 
nommen. Ebenso ging aber auch mancher Katholik zu den 
„Weimarischen“ iiber, wenn seiner Beutelust dort bessere 
Ernte zu winken schien. Bei diesem Durcheinander kam 
jeder Soldat ais Feind; er kam ais der Herr, dem alles ge- 
hórte, und Burger und Bauer war nur dazu da, ihn zu er- 
halten, ihm zu dienen, den Beutel zu fiillen, sich drangsalieren 
und qualen zu lassen. — Am 30. September quartierten sich 
2 Regimenter schwedische Reiter auf 18 Tage in Ostheim 
ein; in mehreren Hausera lagen halbe Kompagnien oder ganze 
Korporalschaften, selbst die Hauser der Armsten lagen voll 
Soldaten. Jetzt kamen sie ais Feinde; schlimmer hausten sie 
denn auch ais vor 2 Jahren die Kroaten.

Ihnen folgten vom Dezember 1636 bis in den Oktober 
1637 hinein wieder kurbayrische und wiirzburgische Regi
menter, die dann durch kaiserliche (Gdtzische) Truppen ab- 
gelost wurden. Helmershausen hatte seit dem Prager Frieden 
bis 1. August 1637 4022 fi. Kriegskosten zu zahlen. Im 
Jahre 1637 starben daselbst 130 Menschen, zum Teil an einem 
hitzigen Fieber, viele an Hunger und Elend. Namentlich 
starben 5- bis 8-jahrige Kinder hin „wie arme Wurmelein“, 
auch viele Neugeborene und Ungeborene. Das Kindersterben 
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wahrte bis 1644. In Ostheim wurden im Juni 1637 u. a.
2 Kinder begraben: „und helt man davor, daB diefie beyde 
Kinder hungers gestorben; ob wohlen dieBelben ein Stiicklein 
brott yor den thiiren bekommen, hatt doch die Mutter alB 
ein unbarmhertzige Raben mutter ihnen solch stiicklein ge- 
nommen und dieBelben albo verhungern laBen“. In Stetten 
wurde am 9. Dezember das Tbchterlein einer Witwe aus M.ei- 
ningen getauft, „welche, wie sie auBaget, von 2 Soldaten vor 
der Stadt ergrieffen und gewaltsamer weis geunehret unnd 
impraegnirt worden, derenthalben sie wegen der groBen schand 
entwichen und hier darnieder kommen“. Wenige Tage darauf 
starb sie.

1638 lag vom 20. bis 24. August in Stetten Obrist 
Krickenbeck mit 8 Kompagnien Hatzfeldischer Kroaten und 
1000 Pferden, was 2127 fi. Kosten yerursachte; aufserdem 
erhielt der Obrist fiir seine Person noch 76 fl. dafiir, dafs er 
den Kirchhof nicht pliindern liefs — yiel mehr werden freilich 
die in den Gaden geborgenen Kostbarkeiten nicht mehr wert 
gewesen sein. Natiirlich waren auch. die umliegenden Orte 
stark mit Truppen belegt. — Unter dem 9. Oktober macht 
Herzog Joh. Ernst den Amtmann (jedes Amtes ?) dafiir ver- 
antwortlich, dafs alle Acker gehórig bestellt und dadurch 
einer Yerkiirzung der herrschaftlichen Einnahmen yorgebeugt 
werde x).

1) . . . „Undt demnach Wier insonderheit berichtet, wie der Acker- 
baw, nicht allein von verderbten und diirfftigen Unterthanen, aus noth 
und mangel geschir und Samens, sondern auch von andern auB Yorsatz 
oder auch auB trotz undt Ungehorsamb unbestellet gelaBen, undt dadurch 
ihnen und gemeinem Nutzen mercklichen geschadet, zuforderst aber unser 
Fiirstlich interesse unverantwortlichen hindan gesetzet, welches wier der- 
gestallt ferner nicht nachsehen kónnen. £ Weil auch bey diesen noch immer 
continuirenden gefahrlichen kriegsleiifften noch zur Zeit verborgen, wie 
sichs annahenden Herbst und winter mit Durchziigen und Einąuartierungen 
(welche Gott der Allmechtige inn gnaden rerhiitten, enden und wenden 
wolle) etwa anlaBen móchte, gleichwohl fiir augen, wie unnachtbarlich sich 
theils dereń erweisen, bey welchen die armen veriagten leiite mit ihren 
ubrigen wenigen Yermógen Zuflucht gesucht: So wollest Du gedachte
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Wenige Wochen spater starb der Herzog kinderlos; sein 
Land fiel an seine weimarischen Vettern, die Briider Bern- 
hards des Grofsen: Wilhelm, Albrecht, Ernst und Friedrich 
Wilhelm. Bei der Landerteilung 1640 fiel das Fiirstentum 
Eisenach dem Herzog Albrecht zu, welcher 3 Jahre darauf 
Schlofs Liehtenberg besuchte.

1639 im April kamen Hatzfeldische Kiirassiere, am 3. Mai 
Isolanische Kroaten nach Stetten. Von andern Orten sehweigen 
die Nachrichten; nur das Osth. Kirchenbuch erzahlt noch, 
dafs da eine Frau begraben wurde, „welche vor wenig tagen 
von den unbarmhertzigen Croaten in ihrem Haus durch beyde 
Schenckel gestoehen und jammerlich geschlagen worden, dafs 
sie ihr leben hat muBen enden“. — Am 1. September er- 
schien Graf Kdnigsmark vor den Mauern Fladungens und be- 
lagerte es; ais es ans Stiirmen gehen sollte, offneten die 
Burger die Thore und zahlten die geforderte Brandschatzung. 
— Vom 26. Juli bis 20. September lagen Schweden im Amte. 
Da ihre Yorganger nichts iibrig gelassen hatten, mufsten die 
Ortschaften, sobald auf den wenigen bebauten Ackern das auf 
Geheifs des Herzogs ausgesaete Getreide reif wurde, dasselbe 
fur aie abernten, Drescher stellen (so Stetten 4 Tage lang 
24 Mann nach Ostheim und Stockheim) und diese jeden mit 
i Batzen taglich lohnen. — In Helmershausen waren in diesem 
Jahre von den friiheren 180 Wohnhausern nur noch 50 be- 
wohnt; von 1608 Acker Feld waren nur 561 bestellt. In 
Stetten lagen 2 Jahre spater aufser den Brachackern 203, im 
nachsten sogar 608 Acker wiiste. Seit dem Prager Frieden 
bis 28. Januar 1640 betrugen die Kriegskosten fur Stetten 
11 980 fi. 7 btz.

Deine Ambtsanbefohlene nicht wenigers dahin erinnern, damit daB ienige, 
so iiber die schuldige Ambtsgefalle iibrig, inn des Ambts verwahrung uff- 
schiitteu und unserm schutz iibergeben, do denn iedwedern das seinige 
zur unentbehrlichen behuff und nothurfft wieder abgefolgt und Niemanden 
zur Ungebiihr ieehtwas vorenthalten werden soli, des gnedigen Yersehens, 
weil solches den Unterthanen zum Besten wolmeintlich angesehen, sie 
werden sich dieser unserer gnedigen Verordnung desto williger undt ge- 
folgiger erzeigen. An dem gesehicht“ etc. (Wm.)
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Ais 1640 der schwedische General Baner bis Erfurt vor- 
riickte, und Piccolomini ihm von Bayern aus entgegenzog, 
erschienen abwechselnd Teile beider Armeen (z. B. wieder Kónigs- 
mark) auch im Lichtenbergischen. Am 23. Mai wurde Hel- 
mershausen von bayrischen Vólkern gepliindert. Am 30. Mai 
(Sonnabend nach Pfingsten) kam eine Abteilung kaiserliche 
(ungarische) Reiter von Bischofsheim her und nahm in Sond
heim das wenige wieder angeschaffte Vieh samtlich weg. Ais 
sie auch Nordheim brandschatzen wollte, rief der dortige 
(sachsische ?) Schultheifs niederlandische „Schnapphahnen" aus 
Fladungen herbei und liefs sie heimlich ein. Ais die Kaiser- 
lichen einen Parlamentar vor das Bahrathor schickten, er- 
schofs ihn der Jager des Herrn v. d. Tann, was der Ort 
schwer biifsen mufste. Der Anfiihrer der Rotte liefs das 
Dorf an verschiedenen Stellen in Brand stecken ; drei Yiertel 
gingen in Flammen auf. Der Stettener Gemeindemiiller 
Michel Stein, der gerade in Nordheim war, wollte sich iiber 
die Mauer retten, da „ist er von einem Reiter alsobalden 
darnieder geschoBen unnd jemmerlich umgebracht, auch weil 
er in solcher euBerster Noth und gefahr hieher (nach Stetten) 
nit konnen gebracht werden, aldo begraben worden". — In 
Stetten hauste dieselbe Bandę gleich unbarmherzig; auch hier 
trieb sie alles Vieh, 131 Stiick, hinweg und sperrte es vor- 
laufig in den Fladunger Kirchhof: auf Verwendung des Jun- 
kers Rapp in Hausen gab der kaiserliche Obristleutnant es gegen 
Zahlung von 200 fl. wieder heraus. Am 2. Juni wurde der 
„8chluther“ Valten Grenzer, „ein frommer guter Mann“, der 
von etlichen Reitern am Rabesberg in Stettener, Flur er- 
griffen, ins Dorf gefiihrt und elendiglich erschlagen worden 
war, tot in seiner Scheune gefunden „und in solcher groBer 
noth von etzlich gegenwertigen Nachbarn uff den Gottsacker 
begraben." Dieselbe Martha Burckard, welche 1634 von den 
Kroaten vergewaltigt worden war, wurde jetzt abermals von 
diesem Lose betroffen ; am 1. Marz nachsten Jahres mufste 
sie wieder ein Tóchterlein taufen lassem Am 22. Juni wurde 
Stetten abermals gepliindert und in Brand gesteckt, 95 Ge- 
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baude gingen in Flammen auf. Die Namen der 5 mutigen 
Manner, die sich zuerst wieder in die Trummerstatte wagten, 
sind aufbewahrt, unter ihnen der „Reuter" Andreas Zeuner, 
welcher 1646 Schulmeister wurde. Bis in den Juli hinein 
wiisteten damals die Kaiserlichen weit und breit umher; 
„eben dann hat man wieder hinweglauffen undt alles dahey- 
men verlaBen miiBen, ein gantz viertel Jahrs zu Fladungen 
undt Ostheim sich uffgehalten; da ist alles in HeiiBern und das 
Korn uff dem Feldt hinweg genommen worden, ist nichts ais 
das lehre Stupffel blieben, der Sommerflohr ist auch gantz 
yerderbt worden". Wahrend dieses „langwierigen elends" 
starben in Fladungen 8, in Ostheim 6 Stettener; hier auch 
4 Sondheimer. Am 8. Juli ist Roth „von pommerschen Reu- 
tern in Brandt gestecket worden, gantz abgebrandt, wegen 
deBen daB die Schnapphahnen etzliche Schwedische Reuter 
im breiihauISe daselbsten in der Nacht erschlagen haben". Am 
16. Juli fielen in Helmershausen Schweden und Kaiserliche 
gleichzeitig pliindernd ein — „irruptio Suecica et Caesa- 
riana“. Die Einwohner flohen nach allen Richtungen, der 
Pfarrer Kónig nach seiner alten Heimat Ostheim, wo mehrere 
Helmershauser in diesen Tagen starben. Am 24. Juli wurde 
Hausen, am 31. Leubach niedergebrannt. So lagen also Nord- 
heim, Stetten, Roth, Hausen und Leubach in Schutt und 
Trummern; yon den andern Orten fehlen nur die Nachrichten. 
Aus diesen Tagen durfte die Schwedenschanze bei Sands und 
die Schanze der Kaiserlichen bei der Fladunger Kapelle her- 
riihren.

Ausgangs des Jahres 1640 nahm der kaiserliche General- 
wachtmeister Gilli de Haes (Hassy) — in „Schildhesse" yer- 
wandelte seinen Namen der Volksmund — mit 3 Regimentem 
in der Grafschaft Henneberg Quartier. Am Tage Maria 
Lichtmefs 1641 riickten seine Rittmeister Alexander und 
Valentin von Meiningen aus vor Helmershausen, nahmen 
es ein und ziindeten es an. In den Friihlingsmonaten lag 
eine schwedische Abteilung in Sondheim und Drspringen. Im 
Sommer starben die Witwe und 2 Kinder des Helmershauser 
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Pfarrers Strahin (des friihern Kirchners) in Ostheim. Am 
15. Oktober friih 5 Uhr wurden ebenda, „alB ungefehr eine 
Schwedische Parthey unterm Commando H. Oberst Leutnt 
Lathonius allhier eingefallen“, 3 Biirger „von den Soldaten 
uff der gaBen niedergeschofien, alBo balden todtblieben“. Vom 
14. bis 18. November gab es im Yordergericht wieder starkę 
Einąuartierung von Hatzfeldschen Truppen.

1642 im Marz riickte eine bayrische Truppe in Helmers- 
hausen ein; abermals ergreift alles die Flucht, erst am 1. April 
wagen einige in den verwiisteten Ort zuriickzukehren. — Ais 
nach der fur die Kaiserlichen ungliicklichen Schlaeht bei 
Breitenfeld (2. Nov.), durch welche die Vereinigung Torsten- 
sons mit dem franzbsischen Marschall Gudbriant hatte ver- 
hindert werden sollen, letztere mit der alliierten franzosisch- 
weimarischen Armee nach Schwaben zu sich wendete, zog 
der weimarische Obrist Rosen mit einem Teile derselben in 
den Tagen vom 16. bis 18. December iiber den Stellberg, 
Stetten, Sondheim etc. Die Kosten betrugen fur Stetten 
1601 fi 3 btz. In Ostheim starb ein Stettener am 17. De
cember, „eben domals ais wegen der Weymarischen gegen 
Francken marchirende yolckern wir fliichtig gewesen“.

1643 berichtet der Amtmann Kas. Chr. v. Stein zum 
Altenstein in seiner offiziellen Amtsbeschreibung iiber den 
Eingang der halbjahrig (Trinit. und Andreas) falligen Steuern: 
„Hat sich hiebevor im gantzen Ambt ein termin uff 1175 fl. 
beloffen; ietziger Zeit aber bestehet solche uff 319 fi.., welche 
doch wegen grofier Veroedung mehrster Dorffschafften schwer- 
lich vollig zu erlangen“. — Am Osterabend dieses Jahres 
wurde Oberelzbach von Schweden in Brand gesteckt, „seindt 
uff die 70 Baw damals abgebrandt“. Am 11. Mai zog Graf 
Konigsmark von seinem Hauptąuartier Stockheim aus nach 
Bischofsheim; auf dem Riickmarsche am 21. iibernachtete er 
in Stetten. Im folgenden Monat wird wieder iiber die Yer- 
gewaltigung einer jungen Stettenerin berichtet. Da in solchen 
Fallen nicht jedesmal im Kirchenbuche iiber eine Amtshand- 
lung zu berichten war, in einigen auch nach dem ausge- 
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sprochenen Yerdachte der Pfarrer unter dieser .Firma Kontre- 
bande eingeschmuggelt wurde, mag dergleichen fortan uner- 
wahnt bleiben. Dafs in dieser wiisten Zeit die Sittenlosigkeit 
in erschreckender Weise ungestraft tiberhand nahm, lafst sich 
begreifen. — Da der Kurfiirst und die Herzoge von Sachsen, 
die gemeinschaftlichen Herren der henneberger Erblander, 
damals dem kaiserlichen General Melchior Grafen Hatzfeld 
sich zu Danke verpflichtet hielten, belehnten sie in diesem 
Jahre denselben unter Yorbehalt der Landeshoheit und Epi- 
skopalgerechtsame mit dem 1637 heimgefallenen bisher v. Mafs- 
bachschen Mafsbach, seitdem Eisenachischem Lehn, ais welches 
es in kirchlicher Beziehung dem Amte Lichtenberg unter- 
stellt wurde. — Seit 31. Dec. 1643 bis Pfingsten 1644 lag 
Hatzfeld mit seinen Truppen in Meiningen und Ostheim. Yon 
hi er aus marschierte er nach Torstensons Siege bei Jiiter- 
bogk nach Bohmen ab. — In diesem Jahre galt 1 Ms. Korn 
5 Gnacken (a 6 Pfg.), Weizen 3 btz., 1 Eimer Bier 1 fi. 
Ein Acker Wald im Hildenberger Hohn wurde fiir 1 fi. ver- 
kauft.

Im Jahre 1645 war im Amtsbezirke kein Kaiserlicher zu 
sehen.

1646 lag vom 22. Marz bis 28. Mai Erzherzog Leopold 
mit ósterreichischen Kriegsvólkern, mit denen er von Bohmen 
her gekommen war, in Ostheim und Umgegend. Stetten allein 
hatte 189 fl. 8 btz. eigene Einquartierungskosten, und mufste 
aufserdem nach Ostheim liefern: 222 fl. bar, 124 Ctr. 69 
Pfd. Brot, 80 Ctr. 77 Pfd. Fleisch, 3261/4 Ctr. Heu, 28 Ctr. 
Stroh, 180 Eimer Bier. E i n e n solchen Aderlafs wiirde eine 
Gemeinde schon in normalen Zeiten empfindlich spiiren!

1647 lag vom 26. April bis in den Mai hinein das kron- 
schwedische Leibregiment in der Gegend; fiir Stetten be- 
trugen die Kosten 2636 fl. 13 gr. Merkwiirdigerweise scheint 
bei diesem Regimente wieder auf strenge Mannszucht ge- 
halten worden zu sein. Am 3. Mai wurde in Ostheim ein 
„Soldatenjunge“ begraben, der in Wilmarser Elur von einem 
Reiter durch den Kopf geschossen und 8 Tage darauf ge- 
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storben war; am 4. Mai wurde der Reiter auf dem Tanzberge 
erschossen und eingescharrt. Und am 31. Mai wurde ein 
bbhmischer Reiter, wie sie zu Tausenden im schwedischen 
Heere dienten, „propter stuprum violentum“ yorm Thore 
„archibusiret“ und auf dem Gottesacker begraben. — Vom 
30. Noyember bis 9. December lagen wieder bald kaiserliche, 
bald schwedische Regimentei im Amte. Die letzte Stettener 
Kriegskostenrechnung (von Petri 1647 bis dahin 1648), in 
welcher die vom 18. Dec. bis 22. Jan. in Ostheim gelegenen 
kaiserlichen Regimenter die Hauptrolle spielen, zahlt an 
Lieferungen auf: 144 Ctr. 28 Pfd. Fleisch, 2 Rinder, 2 
Kalber etc., 124 Mit. 7 Ms. Kom, 53 Mit. 1 Ms. Weizen, 
482 Mit. 6 Ms. Hafer, 3080 Ctr. Heu, 1386 Ctr. Stroh, 
175 fl. 11 gr. bar, ohne die Douceure fiir die Stabsoffiziere. 
Es hat indes keine dieser Truppen gepliindert, auch die 
Kroaten nicht.

1648 am 24. Oktober wurde in Munster der Friede un- 
terzeiehnetSchweden und Frankreich aber liefsen ais Ga- 
rantiemaehte ihre Heere noch bis 1650 im Lande. Der end- 
giltige Friede wurde am 26. Juni 1650 in Nurnberg ge- 
schlossen; am 19. August wurde das Friedensfest gefeiert. 
Alle Gegenden des Reiches wurden seit dem Friedensschlufs 
unsicher gemacht von den — meist sehr gegen ihren Wunsch 
— entlassenen Truppen; sie waren allzusehr yerroht und des 
Raubens und Pliinderns zu sehr gewohnt. In Ostheim wurden 
noch 1649 aufser 25 Soldaten, Soldatenweibern und -Kindern 
auch 35 Personen begraben, die dahin „geflohnt“ waren: 6 
aus Wilmars, 5 aus Stettlingen, je 4 aus Helmershausen und 
Hermannsfeld, je 3 aus Urspringen und Siilzfeld, je 2 aus 
Meiningen und Yólkershausen, die iibrigen 6 aus Walldorf,

1) Paul Gerhard sang damals: Gottlob mm ist erschollen das edle 
Fried- und Freudenwort, dafs nunmehr ruhen sollen die Spielse, Schwerter 
und ihr Mord! Und Martin Rinckart: Nun danket alle Gott! Der Papst 
aber yerdammte den Frieden; erst sollte das Ketzertum ganz ausgetilgt 
werden, mochte dariiber auch der letzte deutsche Katholik mit yerderben I 
Was klimmerte den Italiener das deutsche Volk?
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Henneberg, Mafsfeld, Mellrichstadt, Unterwaldbehrungen und 
Schafhausen.

Nach dem Friedensschlusse schickte jede Gemeinde ihre 
Kostenrechnung an das Amt ein; von diesem wurden die 
Kosten unter die Gemeinden nach dereń Kraften so yerteilt, 
dafs die weniger mitgenommenen den schwerer heimgesuchten 
herauszuzahlen hatten.

Wie sah es jetzt, abgesehen von der sittlichen Verwil- 
derung und Verrohung l), im Lande aus! Stadte und Dorfer 
entvólkert 2), die Gebaude in Schutt und Trummern, manche 
Orte, wie Moor auf der Rhon, Kuhberg bei Zella, Engelsberg 
bei Unterweid ganz wiiste und fur immer yerlassen, drei 
Viertel des Ackerlandes von Dornen und Disteln uberwuchert! 
Im Herpfgrunde geht die Sagę, dafs von allem Vieh des 
ganzen Grundes nur eine einzige trachtige Kuh, aus der 
Weihersmiihle bei Gerthausen, in den Pliinderungen erhalten 
geblieben sei, indem der Muller sie im hohen Grase am 
Brunnen yersteckt habe; diese Kuh sei die Stammutter des 
ganzen spateren Yiehstandes im Herpfgrunde geworden. Ja, 
wenn es irgendwo bei einem feindlichen Vberfalle geblieben 
ware!

1) Ein Beispiel der Zustande, welche der langwierige Krieg nach 
dieser Seite im Gefolge hatte: In Urspringen wurde 1650 ein Kind ge
tauft, das Sohnchen „eines Arts und deBen Frau Margarethe, welche her- 
nacher von ihrem mann yerstoBen und sich wieder anhero gewendet mit 
ihren kinden, der genBe eine Zeitweil gehuttet“.

2) 1650 am 15. Febr, beschlofs in Niirnberg die frankische Kreis- 
versammlung mit Zustimmung der Kirchenfiirsten, um eine 
schnellere Zunahme der Bevolkerung herbeizufiihren und die aus dem 
mannermordenden Kriege iibrig gebliebene Uberzahl von Frauen und 
Madchen zu yersorgen, auch den katholiscben Pfarrern die Ehe und allen 
Mannern zwei Weiber zu erlauben (Wolfgang Menzel, Gesch. der Deut- 
schen II, S. 625).

Sehr langsam yernarbten die tiefen Wunden, die der 
Krieg dem Lande geschlagen. Noch lange durchzogen ganze 
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Bettlerscharen die Dorfer, die doch alle der eigenen Armat 
genug hatten, in Haufen kamen „Yaganten", zu denen ent- 
lassene und invalide Soldaten das Hauptkontingent stellten, 
aus weitester Ferne kamen „Yerbrannte“, die um Beitrage 
zum Wiederaufbau ihrer Wohnungen bettelten. Aber schon 
sah man auch mit neuer Hoffnung wieder der Zukunft ent- 
gegen. Das bezeugen schon die vielen Zechgelegenheiten, 
von denen Gemeinderechnungen und andere Aufzeichnungen 
berichten. Die Hauser erstanden wieder aus den Trummern, 
die ausgebrannten oder ausgeraubten Kirchen wurden zum 
Gottesdienste wieder hergerichtet. Uberall fehlten die Orgeln, 
da das Metali derselben weggeschleppt und von den Beute- 
trodlern versilbert worden war; alles Holzwerk hatte zu 
Lagerfeuern dienen miissen. Zu eigentlichen Orgeln fehlte 
freilich das Geld, man mufste sich mit ,,Orgelwercklein“ (Po- 
sitiven) begniigen — so war es wenigstens in Ostheim, Sond
heim, Stetten, Helmershausen, Kaltenwestheim. Erst gegen 
Ausgang des Jahrhunderts wurden diese fast uberall durch 
grófsere Werke ersetzt.

Im Jahre 1662 starb Herzog Wilhelm II.; das Fiirsten- 
tum Eisenach, zu welchem 2 Jahre vorher bei der endlichen 
Teilung der henneberger Erblander das Amt Kaltennordheim 
geschlagen worden war, fiel seinen Sdhnen Joh. Ernst I. (in 
Weimar), Adolf Wilhelm (in Eisenach) Joh. Georg I. (in 
Marksuhl) und Bernhard (in Jena) zu, welche einen gemein- 
schaftlichen „Oberaufseher“ (v. Priischenk) fiir das Eisenacher 
Gebiet in Eisenach installierten.

Am 24. Juni 1665 unterzeichnete Herzog Adolf Wilhelm 
auf Lichtenberg den Abl6sungsvertrag mit den Amts- 
unterthanen wegen der W ein - und Getreidefuhren und 
Jagdfronen. Im Jahre 1667 meldete er sich wieder mit Fa
milie und Hofstaat („uf die etzlich dreiBig Persohnen") fiir 
Mitte Juni auf Lichtenberg an. Es wurde deshalb in Ost
heim viel Bier gebraut, welches die „Herrn frohner" (die 
Inhaber der 17 Ostheimer herrschaftlichen Lehnhdfe) „wider 
willen“, aber doch gegen das Yersprechen, dafs diese Fron 
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nicht aufgeschrieben werden und nicht zum Prajudiz gereichen 
solle, hinauf fahren mufsten. Die Stadt lieferte 17 yollstan- 
dige Betten, zu denen die Burger die einzelnen Stiicke bei- 
trugen. Die Amtsdórfer hatten abwechselna taglich einen 
Wagen zu schicken, der das notige Wasser vom Rappacher 
Brunnen (welches Unheil mag das unter den yornehmen 
Gasten angerichtet haben!) hinauf fuhr. Das Fleisch lieferte 
Hans Leister ais „Hofschlachter", das Brot Michel Stumpf ais 
„Hofbacker“; beides wurde jeden Morgen „von den Wit- 
beibern und Magden hinauf getragen, und bekanie eine 1 
brbtlein“. Wahrend dieses Besuches wurde das „Lusthaus“ 
am Hdhn aufgerichtet, Mahlzeiten dort gehalten, Spiele im 
damaligen Geschmack angestellt, nach „Scheuben" geschossen 
und dazu wohl auch einer oder zwei der besten Sehiitzen des 
Ausschusses zugezogen. Auf den 3. Pfingstfeiertag wurde der 
Hof nebst ganzem Hofstaat vom Stadtrat auf dem Rathause 
„gastirt", wobei fast der ganze Ortsadel sich beteiligte. „Alle 
Musikanten muBten ufwarten, uffm Marek wardete der auB- 
schuB uf, und wahren auch die Doppel Hacken uffm Rath 
HauB unter warenden Trincken loB gebrend, davon auch 1 
zersprenget und bałt groBen schaden gethan“. Am Morgen 
des Tages, ais nach siebenwbchentlichem Aufenthalte auf der 
Burg die Herrschaft wieder abreiste, gingen die Gemeinde- 
diener mit dem Stadtschreiber hinauf, die Betten auf 2 Wagen 
wieder herabzusehaffen ; auf dem Rathause suchte jeder Burger 
das Seinige heraus, „und mangelte nit 1 stiick" 1 — Im April 
des folgenden Jahres forderten die beiden Amtsinspektoren 
Schmidt und Wagner abermals die Lieferung von Betten auf 
die Burg, da der Kammeryerwalter, der Landhauptmann und 
andere yornehme Leute ehestes Tages kommen wurden, allein 
man erklarte, „das es nit herkommens, und ein gebrauch 
darauB werden diirfte; unterbliebe also, und geschahe nitt“. 
Am Mittwoch den 17. Juni kam der Herzog selbst, mit 15 
Pferden, und brachte den neuen Landhauptmann, Obristwacht- 
meister Friedrich Reiser y. Eisenbergk, den neuen Amtmann 
Heher und yiele Hofbeamte mit; 9 Tage spater kam auch
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der Oberaufseher y. Priischenk. Sonnabend den 27. Juni 
wurde Heher auf dem Rathause feierlich in sein Amt einge- 
fiihrt, wozu die Geistlichen, Schulmeister, Stadt- und Dorf- 
schultheifsen, die (amtssassigen) Edelleute und die „Freien“ 
(Freisassen) geladen waren. Auch der ganze Ausschufs aus 
dem Amte mufste yor dem Rathause antreten. Nach Been- 
digung der Feierlichkeit stellte der Oberaufseher auf dem 
Tanzberge dem Ausschusse den neuen Landhauptmann vor 
und fuhr nach der Burg hinauf. Hierauf mufsten die Mann- 
scbaften, wie ihre Namen aus der Rolle yerlesen wurden, 
rottenweise vor den an einer weifsgedeckten Tafel unter den 
Linden sitzenden Herren yorubermarschieren, worauf der 
Landhauptmann den neuen Leutnant Tob. Fahler vorstellte, 
vom Stadtschreiber die furstl. Kriegsordnung yerlesen und die 
Mannschaften schworen liefs. Nachdem er sie dann „etzlich 
stundlang" hatte exercieren lassen und ein starker Regen 
dem ein Ende maehte, marschierte der Ausschufs in die Stadt, 
lieferte die Fahne in das Rathaus ab und labte sich dann 
an einer splendiden Mahlzeit, die im ganzen 22 fl. 15 gr. 
10 pfg. kostete. Am Dienstag darauf mit dem friihesten fuhr 
der Herzog wieder ab, nach Kaltensundheim ; in Kaltennord- 
heim nahm der Landhauptmann dieselben Feierlichkeiten mit 
dem dortigen Ausschusse vor.

Am 21. Nov. desselben Jahres starb Herzog Adolf Wil
helm. Es blieb zunachst bei der gemeinschaftlichen Regierung 
der drei noch iibrigen Briider.

Am 16. Noyember kamen die gewesenen Amtsinspektoren 
Schmidt und Wagner in Ostheim mit einer grofsen Schachtel 
voll Pergamenturkunden mit grofsen Siegelkapseln auf das 
Rathaus und berichteten dem Magistrat, dafs die Schwein- 
furter Schuld yon 29 000 fl., die in der Kriegszeit die Herr- 
schaft fur das Amt aufgenommen hatte, nun ganz abgetragen 
sei, „begehreten, solche wichtige wifienscbaft in das gemeine 
Stadtprotokol einzuyerleiben, und geschahe darauf eine gute 
Zech“.

Nachdem 1671 der noch nicht dreijahrige Sohn des 
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Herzoga Adolf Wilhelm, Wilhelm August, gestorben war, er- 
hielt Johann Georg, der nun seine Residenz von Marksuhl 
nach Eisenach verlegte, das Furstentum zu alleinigem Besitz. 
Sogleich liefs er, der mit Leib und Seele Soldat war (1674 
wurde er vom Kaiser zum Generalfeldmarschall ernannt), die 
Lichtenburg starker befestigen. Seit dem Bauernkriege war 
aufser der Erneuerung des aufseren Thores 1613 wohl wenig 
dazu gesehehen. Da aber jetzt (1672) ein Krieg zwischen 
dem Kaiser und dem Konig Ludwig XIV. von Frankreich un- 
vermeidlich schien, hielt es der Herzog doch fur geraten, auch 
die Lichtenburg noch einmal in einigermafsen verteidigungs- 
fahigen Zustand zu bringen. Die Ringmauern wurden mit 6 
neuen Blockhausern besetzt, der aufsere Wall ausgegraben, 
■ein neues Aufsenwerk angelegt, ein neues eisenbeschlagenes 
Thor (1830 erst entfernt) eingehangt und dergleichen mehr 
ins Werk gesetzt. „Die Dorfschaften im Hindergericht thaten 
nichts daran, wolten es vor flickwerck achten, musten aber 
endlich auch dazu und widerumb riick alfi beysteuer dem 
V6rgericht liefern, bekam Ostheim 7 fl,“ Auch eine kleine 
Besatzung wurde in die Burg gelegt. —

Im Jahre 1677 am Himmelfahrtheiligabend kam die 
Frau Herzogin von Ulm her, bis wohin sie ihren nach Ungarn 
in den Krieg ziehenden Gemahl begleitet hatte, mit den beiden 
Prinzen und den Prinzessinnen auf Lichtenberg an ; am Himmel- 
fahrtstage besuchte sie mit ihrem Hofstaate den Gottesdienst 
in Ostheim. Der Stadtrat „verehrte“ ihr wahrend ihrer An- 
wesenheit einen halben Eimer Wein, das Mafs zu 3 Schilling, 
5 Eimer Bier, „1 Sugkalb“ und 2 Lammer; „waB weitters 
ufgangen wurd von Hn. Ambtsschreiber zahlt“. Am Freitag 
reiste sie weiter.

Am 5. Febr. 1679 hatte der Kaiser mit Ludwig XIV. 
den Bymweger Frieden geschlossen; der Herzog ent- 
liefs deshalb seine Landeskinder in die Heimat, nur 60 Mann 
behielt er in Eisenach zuriick. Da aber ein grofser Teil der 
an der franzbsisehen Grenze aufgelbsten und heimgeschickten 
kaiserlichen Truppen durch Franken kam, und im Juli ein

XVII. 9
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grofser Zug sich dem Amte Lichtenberg naherte, schickte er 
jene 50 Mann „alB Salvaquart oder garnison“ hierher, wo 
sie erst in die Yordergerichtsdórfer, dann nach Ostheim ge- 
legt wurden. Acht Tage darauf „da kahme ein geschrey, 
die Volcker wolten im Hindern gerichts Dorffschafften ein- 
fallen“, weshalb die kleine Truppe eilig dahin aufbrechen 
mufste. Noch hatten sie am anderen Tage (Sonnabend yor 
dem Bartholomaimarkt) nicht ihr Quartier wieder bezogen, da 
riickte ein Kapitanleutnant Staffel mit 48 Mann ein, liefs 
sofort die Stadtthore schliefsen und yerlangte yon jenen 50 
gebieterisch, sich unterstecken zu lassen und weiter zu dienen. 
Ais sie sich dessen weigerten, wurden sie entwaffnet und in 
die obere Ratsstube gesperrt, aus welcher vorher der herr- 
schaftliche Mehlvorrat auf den Boden hinauf geschafft worden 
war. Yor der Thiir der Ratsstube wie auch vor dem Rat- 
hause wurde eine starkę Wachę aufgestellt. Die Burger, bei 
denen die Eingesperrten ihre (Juartiere hatten, brachten den 
miide, hungrig und durstig angekommenen Leuten trotz aus- 
driicklichen Yerbots Essen und Trinken hinein. Die Arre- 
stanten fluchten und „schmahleten" iiber die ihnen widerfahrene 
Behandlung, und der Tumult wurde so stark — einer soli 
sogar mit einem eingeschmuggelten „Puffer“ auf die Wachę 
gefeuert haben — dafs diese unter sie schofs. Auch der 
Kapitanleutnant kommt, mit 3 Pistolen bewaffnet, dazu, 
„schlagt, scheufst und sticht auch druf“. Ais nun Licht 
herbeigebracht wurde, sah man den 27-jahrigen Burger Hans 
Keller yon 3 (nach dem Kirchenbuche 7) Kugeln durchbohrt 
samt seinem Soldaten tot neben der yordersten Saule liegen; ein 
anderer Soldat starb noch in der Nacht, 2 waren yerwundet. 
Die „Anfanger11 des Tumultes wurden yerhaftet und in die 
beiden Narrenhauser gesteckt; der ganze Ausschufs und ein 
Teil der Burger mufste die Nacht iiber auf dem Markte unter 
Gewehr stehen. Am nachsten Morgen (Sonntag) wurden die 
beiden toten Soldaten „sine luce, sine cruce“ eingescharrt, 
Hans Keller aber am Mittag mit allen Ehren begraben. Um 
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9 Uhr waren die Arrestanten, je 3 zwischen je 3 und 3 Mus- 
ketieren nach Eibstadt abgefiihrt worden, wo der Stab von 
Staffels Regiment lag. Einer von ihnen ist dort „liarpusirt“ 
worden; ein anderer wehrte sich gegen die Exekution, wollte 
sich nicht ausziehen, sich nicht die Augen verbinden lassen, 
nicht niederknien etc., dafs er endlich begnadigt wurde; 
dessenungeachtet liefs Staffel ihn anderen Tags eigenmachtig 
erschiefsen. Einige Tage nach jenem Yorfall kam Hofmar- 
schall von Riedesel und ein Herr Knackh von Eisenach nach 
Ostheim, von wo sie dem Regimente bis Kbnigsee nachreisten, 
um es zuriick zu beordern. Am 4. September kam der Herzog 
selbst nach Ostheim, ais auch das Regiment einruckte. Ais 
es mit fliegenden Fahnen, die sich vor dem auf dem Rat- 
hausaltan stehenden Herzog neigten, durchgezogen war, „mar- 
chirten sie hinauB inB Steiidig neben der Ópts bundt uf die 
Wiese, schlugen aldo ein lager uff, in 2 Badallien, und wurde 
die Wiesen voller Gezelt gemacht". Dazu mufste das Yorder
gericht 30 Fuder Stroh und 30 Klafter Holz liefern. Tags 
darauf, Sonnabend, „gastierte" der Herzog das Regiment; die 
Stadt mufste dazu 24 ł/2 Eimer 2 Ms Wein, die Dórfer 2 
„farn OchBen" beischaffen, was in Summa 173 Thlr. 3 Btz.
11 Pf. Kosten verursachte. Am Sonntag friih zog das Re
giment nach Gersfeld zu ab; jedem Kranken hatte Dr. Kling- 
hammer etwas Labung mitgegeben. Mittags reiste auch der 
Herzog ab, der letzte fiirstliche Gast, den die Burg beher- 
bergt hat. — Am 23. November wurde das Friedensfest ge- 
feiert. —

Im Jahre 1680 wurde der Sitz des Amtes von 
d er Burg in die Stadt ve rlegt, da trotz der vor weni- 
gen Jahren ausgefiihrten Neubefestigung sie selbst dem Ver- 
falle immer mehr entgegenging. Auch das Inventar befand 
sich seit dem bósen Jahre 1634 in einem traurigen Zustande; 
es zu erneuern oder zu vervollstandigen, hatte man sich an- 
gesichts dieses Yerfalles auch nicht yeranlafst gesehen.

Nachdem 1645 der Amtmann Kas. Chr. v. Stein zum 
9*
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Altenstein ein Inyentaryerzeichnis1) eingereicht hatte, 
stellte im Jahre 1663 Amtsyerwalter Schmidt ein neues, 
ausfuhrlicheres „Inyentarium derer Mobilien und Mo- 
ventien“ nebst Anschlagspreisen auf, aus dem man wieder 
sieht, wie alt und yerfallen alles war 2 3), wie auch die ganze

1 Repositur Schranck mit 14 Schubladen, dereń theils im Keys. einfall 
hinweg kommen, in der newen Ambstueben stehendt, mehr 1 schwartze
tafel dorinnen. Eine eiserne bawfellige Schlag Ubr, so nit gangbahr;
3 Duppel Hacken, alB ein eisern undt 2 meBinge, 1 Pfann im Wasch- 
hauB, 1 KeBelein in der badstueben, 1 KeBel in der gesindt ofen, deBen 
man sich zum Vieh trencken gebrauchet, 1 Esels Karren sampt der Zue- 
gehorung, so umb wenigere Unkosten willen an stadt des abgangenen 
Pferdt WaBer Karn geschafft worden, ein groBer auBgehaubener stein, 
worinnen sich das WaBer samlet, 2 Breii Kuffen, 1 Korn maas, 1 Hafer 
maas, wormit die erbzins eingenommen wird, 1 Romhilder Korn- und 
auch 1 solch HafermaaB, wirdt die zum Malpers fellige frucht darmit er- 
hoben.“

2) Das lebende Inventar bestand nur aus einem alten Schimmel, 
einem alten Esel, einem Paar alter Ochsen, samtlich beim Wasserfahren 
und beim Ackerbau abgetrieben, und einem Paar junger Stiere. Kiihe, 
Schaf- und Federvieh gab es nicht. Aus dem Yerzeichnis der meist alten, 
,,wandelbahrenu, vermoderten und wurmzerfressenen Bettgestelle, Tische, 
Bankę und Stuhle erfahrt man, dafs es ein Frauenzimmer, eine Vorder- 
stube, eine neue Vorder-, eine neue Ober-, eine hintere, eine Tafel- und 
eine Badestube etc. gab. Unter dem Mobiliar sind auch „2 neue WaBer- 
spriitz von Holtz, so in feuers gefahr zue brauchen, costen 1 fl.G, auf- 
gefiihrt. Die in beiden Kellern und im Bandhause lagernden 11 Fasser 
— das grbfste zu 48 Eimer „Ostheimer Eich“ — fafsten zusammen 340

1) An Zinsgetreide lag damals auf den Bóden: 378 Mit. Korn, 
163 Mit. Bafer, etwas Gerste, Wicken und Linsen. Der Keller enthielt 
19 Fuder 91/, Eimer Wein. „Volget nuhn, was an anderer Fahrnuss 
ufm Fiirstl. AmbthauB beyhanden: 3 Himmelbett, worunder 2 griin an- 
gestrichen, 6 schlechte Himmelbett, 1 Himmelbett mit eingelegtem holtz 
in der fiirstl. Schlaffkammer, 8 schlechte spanbett, 1 bett Casten, 1 
lange Yorbanck, 1 lange alte tafel in der groBen stueben, 13 kurtze stuel 
umb die Tafel, welche im Keys. einfall aS 1634 theilB zerschlagen worden 
und hinweg kommen, 2 Dutzet newe bencklein, so ao 1643 bey Illssimi 
anhero Kunfft haben in eil gemacht werden mussen, sind sehr bawfellig. 
Ein groBer alter schranck fiir der stueben, 1 grofie runthe tafel in fiirstl. 
gemach stehendt, 3 alte Tenne tisch, 1 alte lange eichene tafel mit 2 
Schuebladen in der Kuchę stehendt, 1 lange tafel in dem alten Kirchlein, 
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Burg trotz einiger neuhergerichteter Stuben und Kammern 
innen und aussen den Eindruck des Yerfalls gemaeht haben 
mufs. Die Zeit der Burgen war voriiber; zu einem Amt- 
hause bedurfte man keines festen Bergschlosses mehr. Dazu 
der fur die Beamten, fur die Amtsinsassen und besonders fiir 
die Zinsgetreidewagen so beschwerliche Weg hinauf — wozu 
also noch grofse Kosten auf Baulichkeiten und Inventar Yer- 
wenden ? Uber kurz oder lang mufste ja doch die Yerlegung 
des Amtssitzes vom Berge in die Stadt in ernstliche Uber- 
legung gezogen werden, besonders da man dort auch den sich 
mehrenden tjbergriffen des emancipationslustigen Ostheimer 
Adels schneller und wirksamer entgegentreten konnte. Die 
Verlegung des Amtssitzes erfolgte also im Jahre 1680. Auf 
der Burg blieben vorlaufiLg noch wohnen der Amtsschreiber, 
der von jetzt an den Titel Amtsvogt fiihrte und die Geld- 
und Getreideeinnahmen sowie das Forstwesen nun etwas selb- 
standiger zu verwalten hatte, der „Forstbediente" oder „Jager“, 
der Thorwart, und die kleine Besatzung. Des Zinsgetreides 
und des Geldes wegen, welches der Amtsvogt in Verwahrung 
hatte, mufsten sich taglich 4 Mann aus den Amtsdorfern 
Vorder- und Hintergerichts zur Wachę einfinden; auch hatten 
sie das Getreide ófter zu wenden und im Winter, soweit 
ihre Krafte dazu ausreichten, Bahn durch den Schnee zu 
schaufeln.

Wo der Amtmann in der Stadt zuerst seine Wohnung 
aufgeschlagen, ist ungewifs; doch fiihrt der Bericht im Schlufs- 
protokoll iiber die Einfiihrung des Amtmanns Schellhas 1684 
(s. u.) auf die Spur. Prasident AYemann erbat sich, wie es

Eimer und waren samtlich alt und fast unbrauchbar, 4 davon von Martin 
v. d. Tann in Nordheim gar in geringem Werte erkauft, 3 ,,uf gnsten 
Befelch zue Zillbach abgeholtu. Auch die land- und hauswirtschaftlichen 
Gerate waren in ganz trostlosem Zustande. „8 MuJsgueUn seind ahn- 
geschlagen pro 10 fl., und obwohlen auch 3 MeBinge Doppelhacken vor- 
handen, seind doch solche vor diesem bey einem von Adeli entlehnt und 
seithero nicht wieder gefordert worden, dohero selbige nicht wohl in Ahn- 
schlag zue bringen.u
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heifst, das Friihstuck aus dem Rathause „hiniiber ins Hm. 
Ambtmans behausung". Spater wohnten die Amtmanner in 
dem Amtmann Tilemannschen Hause, dem „heBbergischen 
SchloBchen". Auf Betreiben den Edelleute, welche den Amt
mann am liebsten wieder auf der Burg gewufst hatten, kiin- 
digte 1715 die damalige Besitzerin jenes Hauses, Frau Oberst- 
leutnant y. Spefshart, geb. v. Groppendorf, obgleich sie von 
den auf den Ankauf des Hauses verwendeten 600 Gulden 
6 °/0, namlich 36 Gulden Miete bezog, ihm doch die Wohnung. 
Dafs er aber keine andere in der Stadt fand, dafiir hatte — 
das war offentliches Geheimnis — der dem Amte stets auf- 
sassige Adel schon gesorgt. Deshalb wollte .-auch der Amt
mann durchaus das Haus nicht raumen, obgleich die Besitzerin 
sogar mehrmals die Hilfe des Landesherrn angerufen hatte, 
bis dieser ihm endlich streng befahl, bis zur Yollendung 
eines zu erbauenden neuen Amthauses wieder auf die Burg, 
zum Amtsyogt Wolf, zu ziehen.

Es wurden nun 3 biirgerliche Hofraiten, der bisherigen 
Amtmannswohnung schrag gegeniiber, angekauft, die Gebaude, 
ungeachtet der Protestation des Adels, weil er nicht darum 
gefragt worden sei, eingelegt, und das jetzige Amthaus er- 
baut. Im Jahre 1719 zog der Amtmann von der Burg wieder 
herab und in das neue Haus ein.

Etwa gleichzeitig mit dem Amthause wurde auch das 
Forsthaus erbaut und vom Jager, welcher dem Amtsvogt unter- 
geben blieb, bezogen.

Von nun an hauste der Amtsyogt mit dem Thorwart 
noch allein auf der Burg, und zwar fast noch ein ganzes 
Jahrhundert, bis 1811.

Im Jahre 1705 wurde das zur Burg gehórige „Schlofs- 
gut“ an die Stadt Ostheim yerkauft fiir 3500 fl. bar und 
65 fl. Erbzins. Es gehórten dazu 1400 Acker teilweise mit 
Obstbaumen bestandenes Artland in Ostheimer Flur mit der 
Rappacherbrunn-Wiese; 33 Acker Wiese in Melperser Flur 
(21 Acker hielt die Miihlwiese und 12 die Haderwiese), das 
Hutrecht im Hohn und 7 Klafter Deputatholz. —
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Kehren wir nun zu den Ereignissen im Amtsbezirke 
zuruck!

Am 11. Marz 1681 wurde grofser Bufstag gefeiert „wegen 
des groBen Cometen, so yom Dec. 1680 bis Jan. 1681 sehr 
schrecklich anzusehen war“.

In demselben Jahre drohte wieder einmal die Pest, welche 
von Ungarn her gekommen war, grofse Yerheerung anzurichten. 
In Sondheim, und yermutlich auch in den anderen Orten, 
liefs sich ein Pestilenzprediger horen, und noch 1682 erschien 
ein fiirstl. Pestpatent *). —

Schon 1664 hatte Joh. Ernst I. yon Sachsen-Weimar die 
Abschaffung der wie im Wurzburgischen, so auch in den sach- 
sischen Grenzgegenden allein iiblichen Sonntagsmarkte 
angeordnet; auf die Yorstellungen der betroffenen Orte hin 
liefs man es aber bei dem Herkommen. Die Geistlichkeit 
des Amtes aber, Cotta in Sondheim an der Spitze, liefs nicht 
nach mit unaufhórlichen Klagen iiber die Nachteile der Sonn
tagsmarkte fiir das kirchliche und sittliche Leben, bis endlich 
am 19. Juli 1692, Cotta triumphieren konnte: „Soli deo 
gloria! ecclesiae militanti mctoria!“ Nun baten die be
troffenen Orte (zu denen auch Kaltennordheim gehbrte) die 
eisenachische Begierung, sie mbchte sich wenigstens bei der 
wurzburgischen dafiir yerwenden, dafs auch dort die Markte 
auf Wochentage verlegt wurden. Das that sie denn auch 
nnd sie erntete auch yom Bischof Joh. Gottfried die leb- 
hafteste Anerkennung ihres christlichen Eifers, allein etc. etc. 
— kurz, seinen Marktorten liefs er nun erst recht die Sonn
tagsmarkte. Die Markte Ostheims, Sondheims, Kaltensund- 
heims und Helmershausens haben dadurch yiel yerloren, und 
besonders seit in neuerer Zeit (1849) Ostheim seine Sonntags
markte sich wiederzuerringen yerstanden hat, hat Sondheim 
kaum noch Yeranlassung, sich einen Marktflecken zu nennen.

Inzwischen waren, seit dem Nymweger Frieden, auch im

1) Ais Beispiel eines solehen s. das gothaische in Rudolphi Gotha 
dipl. IV. 150.
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Yblkerieben unruhige Zeiten gewesen, „man hbret von nicbts- 
alfi Krieg u. Kriegsgeschrey“! Es war die Zeit der 
Wegnahme Strafsburgs, der Yerwiistung Heidelbergs und der 
Pfalz durch die Franzosen, der Belagerung Wiens durch die 
Tiirken etc. — Um Weihnachten 1692 ging der Franzose yor 
Rheinfels und bombardierte es, „das man alle canonen SchiiBe 
alhier Zehlen und yernehmen kunde“.

Audi in der Natur schienen bedenkliche Reyolutionen 
yorzugehen *).

1692 hatte es auch grofse Teuerung gegeben, die noch 
yermehrt worden war durch die „continuirliche Krieges- 
marchs“ yerschiedener Armeen, besonders der kursachsisehenr 
durch welche „die conserwirte frucht erst folgents consumiret 
und aufgefressen“ wurde. Auch der Wein war seit etlichen 
Jahren mifsraten; 1 Mafs alter kostete 7 Schillinge, zuletzt 
6 Batzen. —

In demselben Jahre sah sieh auch der Nachfolger des

1) „Es geschahen greiiliche Erdbeben hin und wieder und fast in 
allen Kónigreichen und Landern, wie dann in Scicillia bey einem Erd- 
beeben 100 000 Menschen iimb kommen, und solte sich der Erdboden biB 
19 Meilen lang von einander gespalten und alles versencket haben. In 
dem 1693 Jahr darauf d. 31. Julij, alB zu vor etliche Wochen eine sehr 
fast unertragliche Hitze gewesen, kam des abends gegen 7 und 8 Uhren 
ein grausamm und schreckliches Gewitter, welches mit kontinuirlichem 
blitzen angehalten, das es fast nicht aufgehdret. Jederman vermeinde, 
es wurde der Jiingste tag kommen. Darauf ein grausammer starcker 
Sturm Wind gefolget, so alhier etliche 100 fruchtbare baume iimbgeriBen, 
groBen Schaden in den Waldern gethan, alle groBen hafer- und Erbes 
Hauffen iimbgeriBen, in der Luft weggefiihret, die gelege untereinander 
gemenget, das Keiner gewust, was seyn war, die Heiiser und Kirchen- 
dacher abgedecket, uf Lichtenberg ein gantz steinern gebeii eingerissen,. 
das der Schade mit 400 Thlr. nicht zu ersetzen ; zu Sundheim 11, zw 
Uhrspringen 13 gebeii eingeworfen. Den 18 Aug. war dergleichen ge
witter mit einem solchen groBen Sturm Windę, der auch viel baume, im< 
Warthaug 52, im Appenslohe 53 Stamme iimbgerissen, das grumet in 
der lufft weggefiihret, alles untereinander gemischet, viel Fuder, so heim 
gefiihret worden, mit sampt dem Wagen umbgerifien, in Summa es ist 
nicht alles zu beschreiben“ (S).
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1686 verst. Herzogs Joh. Georg I., Joh. Georg II., dessen 
Kasse durch die unaufhórlichen Riistungen erschopft war, ge- 
notigt, die fiir damalige Yerhaltuisse sehr grofse Summę von 
75 400 Thlr. bei Heinrich v. d. Tann, Ritterhauptmann des 
Ritterorts Rhon-Werra, spater Direktor des ganzen frankischen 
Ritterkreises, auf 12 Jahre zu leihen, wofur er ihm aufser

anderen Einkiinften die Orte Kaltensundheim, Mittelsdorf, West- 
heim, Erben- und Reichenhausen, Ober- und Unterweid iiber- 
liefs. Die genannte Summę hatte er in folgenden Posten er- 
halten: 1) 2000 Thlr. auf 20 Jahre laut Rezefs vom 22. Okt. 
1692, fiir welche er dem Herrn v. d. Tann die Koppeljagd 
„veraccordirte“; 2) 8000 Thlr. laut Rezefs vom 25. Okt. 1695 
,,gegen Pension auf die Unterweider Intraden versichert“; 
3) 60 000 Thlr. laut „Wiederkauffs Recessus“ vom 12. Juni 
1693, „worfor die Intraden auf 12 Jahre veraccordirt“, und 
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2000 Thlr. laut Rezefs vom 4. Febr. 1695 „gegen Pension 
auf die Waldgefalle und das Kammergut versichert“.

Uber nahere Einzelbestimmungen bei diesem Arrangement 
fanden Yerhandlungeu am 25. und 26. Juni 1693 im Amt- 
hause zu Kaltennordheim statt; eisenacherseits war dazu Hof- 
rat Schellhas (friiher lichtenbg. Amtmann), Kammerrat Andr. 
Rosa und Landrentmeister Joh. Burkh. Fiok abgeordnet. Rati- 
fiziert wurde der Yertrag vom Herzog am 4. Aug. 1693. 
Fur die Zeit dieses „Tannischen Wiederkaufs“ be- 
hielt er sich nur die jura episcopalia iiber die verpfandeten 
Orte und die landesherrlichen Rechte iiber den „Ausschufs<f 
(die Miliz) dieses Bezirks vor. Es wurde nun neben dem 
sachsischen Centgerichte, welchem in dieser Zeit nur Helmers- 
hausen, Wohlmuthausen, Gerthausen, Schafhausen und Weimar- 
schmieden centpfiichtig waren, in Kaltensundheim auch ein 
tannisches eingerichtet. Im Jahre 1698 baten die 4 erst- 
genannten Hintergerichts- und die Yordergerichtsorte die Re- 
gierung, doch auch Kaltensundheim und Mittelsdorf zur Be- 
teiligung an den Kosten der Einfiihrung des Amtmanns Lim
bach anzuhalten, worauf an das Amt verfiigt wird, dafs beide 
Gemeinden, da sie hinsichtlich der Folgę, Musterung und 
geistlichen Gerichtsbarkeit noch unter dem Amt Lichtenberg 
standen, auch zur Leistung eines Beitrags zu dem fraglichen 
Zwecke zu „iiberreden“ seien. —

Im Jahre 1695 Krieg zwischen Fulda und den 
Herren v. Boyneburg-Lengsfeld. Im Jahre vorher hatte 
Chr. v. Boyneburg ohne Zustimmung seiner Yerwandten seinen 
Anteil am Amte Lengsfeld fur 36 000 fi. an das Stift ver- 
kauft; der Abt sandte zur Besitzergreifung eine Kommission 
mit 400 Mann, die unter dem Widerstande der iibrigen 
Boyneburg die Thore der Stadt und der Burg aufhieben und 
die Huldigung der Amtsunterthanen erzwangen. Nach dem 
Abzuge der bewaffneten Macht wurde die Kommission durch 
die Boyneburg verjagt; im Oktober erschien sie jedoch wieder 
mit 660 Mann „Knuttelsoldaten". Da riefen die geflohenen 
Edelleute die benachbarten Fiirsten zu Hilfe, und Herzog 
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-Joh. Georg II. liefs gegen den Abt marschieren. Auch die 
beiden Kompagnien des lichtenb, Ausschusses mufsten am 
6. Marz 1695 nach Lengsfeld aufbrechen; jeder „Defensioner“ 
bekam 6 Kugeln mit („welche Kiigel Georg Andreas Heym 
gegossen") und 6 Schufs Pulver. Zum Blutvergiefsen kam 
es indes nicht, die Sache wurde friedlich beigelegt, endgiltig 
1701. —

Ais beim Beginn des spanischen Erbfolgekriegs 
Herzog Joh. Wilhelm, Joh. Georgs II. Nachfolger seit 1698, 
dem Kaiser Leopold I. gegen Ludwig XIV. 1000 Mann sofort 
zu stellen versprochen hatte, die nach dem Steuerfufse auf 
die Amter seines Landchens verteilt wurden, kamen auf Amt 
Lichtenberg zunachst 88 Mann, die aus den „jungen Gesellen", 
dem Ausschufs, genommen wurden. Da erhoben die Eltern 
der Ostheimer Burschen ein grofses Lamento, es diirfe nicht 
sie allein treffen, es miisse „ein Mann fur den andern stehen“. 
Der Stadtschreiber Joh. Georg Heim reiste deshalb nach Eise- 
nach und erreichte auch wirklich, dafs gegen Zahlung von 
150 Thlr. aus der Gemeindekasse von den Offizieren die notige 
Mannschaft geworben werden sollte. Spater wurde dem Amte 
die Stellung von weiteren 50 Mann auferlegt, von denen auf 
Ostheim 12*/2 kamen; der Stadtrat warb 4 Mann zu je 
13 Thlr., und fur 7 Kaisergulden einen Fladunger Baders- 
sohn, der aber in Eisenach sofort desertierte. Alle ausgehobene 
und geworbene Mannschaft des Fiirstentums sammelte sich in 
Ostheim, ais dessen siidlichstem Punkte, auf dem Tanzberge, 
wo die Kompagnien gebildet und die Offiziere verteilt wurden. 
Sie kampierte hier eine Nacht im Freien und that durch 
,,Verscblampen“ des Getreides grofsen Schaden. Vor ihrem 
Abmarsch (22. Juli) kam der Herzog mit dem Prinzen an, 
um sich von ihr zu verabschieden; er logierte 2 Tage bei 
Dr. Klinghammer. Die Stadt „verehrte ihm 160 und dem 
Prinzen 80 fl., welches geschenck er gantz gnadig ufgenom- 
men“; dafiir zog er den Stadtschultheifs, den Stadtschreiber 
und die Biirgermeister zur Tafel, „da indefien sich die Stiicke 
und canons dapffer hohren laBen“.
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Im Norden fiihrte zu derselben Zeit der Schweden— 
konig Karl XII. Krieg mit Peter dem Grofsen und mit 
August, Kurfursten von Sachsen und Konig von Polem. 
Am 13. Febr. 1706 schlug sein General Renschild 20 000 
Mann Sachsen und Russen unter dem kursachsischen General 
Graf v. d. Schulenburg bei Fraustadt; der Konig verfolgte 
das geschlagene Heer bis Sachsen (Altranstadt) und brand- 
schatzte, „und gaben die Zeitungen, daB SachBen 19 tonnen 
Goldes contribuiren muBen“. Bei Frauenwald auf dem Thii- 
ringerwald wurden die fLiichtigen Sachsen und Russen unter 
Schulenburg nochmals geschlagen „und zerstreiiet in alle orthe 
weit und breit“. Davon hatten den guten Ostheimern weder 
Telegraph noch Kurierziige die geringste Kunde gebraeht, und 
sie waren nicht wenig erstaunt, ais am 23. September gegen 
Abend „etliche Hundert Moskobiter in grofser Furcht vor 
hiesige Stadt kamen, und wollten herrein, welches aber nicht 
zugegeben wurde; darauf lagerten sie sich vor das Yalthor 
ais wie das Viehe, weil sie wegen des streits und weithin 
marches fast alle merode. Man konte sie aber nicht ver- 
stehen, alB nur etliche officiers, so solche commendiret,. 
welche Bród und Bier begehret, welches auch gereicht wurde, 
fast 190 biB 200 Laib Bród, und fast 14 Eymer Bier. Sie 
blieben aber kaum 2 biB 3 Stunde liegen, da marćhirten sie 
in eydler Nacht gegen der Rhbn zu, verlangten, man mbgte 
sie nur einen ungewbhnlichen weg fiihren und keine rechte 
StraBe, auB furcht, daB die Schweden ihnen nachsetzen und 
einhohlen mogten. Des Morgens gegen 3 biB 4 Uhr kammen 
wieder etliche 100, so vorbey marćhirten, und wehret sol- 
ches den gantzen tag, kamen manchmal 3, 4, 5, 6, 10 und 
mehr an, zogen sich alle ins Stifft Fulda und gegen Franek- 
furth am Main zu“.

Ein Jahr darauf, am 11. Sept. 1707, wahrend des Gottes- 
dienstes, wurde plotzlich General Graf Schulenburg mit dem 
Stabe in Ostheim zum Quartier angemeldet. Noch stritt sich 
der Quartiermacher mit den Ratspersonen herum, die auf die 
Einąuartierungsfreiheit der Stadt pochten und zu verstehenc 
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gaben, es ware doch auch fiir den Herrn General noch zu 
fruh zur Rast, wahrend er wieder mit 15 Regimentem Ka- 
yallerie drohte, ais, noch vor dem Schlusse des Gottesdienstes, 
der General mit Gefolge einritt. Er wurde in das „Weifse 
Rofs“ einąuartiert. Man nahm an, er werde anderen Tags 
nach dem Rhein zu abriicken und hielt schon 80 Pferde zur 
Yorspann bereit, er hielt aber noch einen Rasttag und zog 
erst am Dienetag ab, und zwar wieder iiber Kaltennordheim 
zu nach Gerstungen. Die Unkosten dieser Einquartierung 
betrugen fiir Ostheim 212 fi. 14 gr. 11 pfg. — Am 17. Sep- 
tember kam Leutn. v. Jeschky von der Leibkompagnie des 
kursachs. Goltzischen Dragonerregiments mit 34 Mann und 
43 Pferden auf 5 Tage. „Zu obiger Mannschafft kamen noch 
6 officirer portiones, welche bey dem dbmarchs mit 10 Thlr. 
bezahlt werden musten; nebst diesem prcetendiret der lieut. 
JesMy, daB man ihn in seinem qvartier auslosen miifste, 
welches auch geschehen, und hatte in seinem qvartier bey 
des Hn. Johann Wendel Fischers Witbe verzehret 2 fi. 16 gr. 
1 pfg., item vor die Stube, Bette, Stallung und dergleichen 
fordert die Frau lieut. Fischerin 2 fi. 5 pfg., so auch be- 
zahlet worden". — Am 24. Sept. riickte ein Leutn. y. Stisser 
von der Braunschen Kompagnie ein und forderte 31 Por- 
tionen und 29 Rationen taglich; erst am 8. Oktober zog er 
wieder ab. Die Kosten betrugen 205 fi. 1 gr. 30 pfg. — 
Am 12. Oktober kam Hauptmann y. Schtitze vom Diinne- 
waldschen Dragonerregiment und forderte 34 Portionen und 
ebensoviel Rationen taglich. Die Dragoner wurden 20 Tage 
lang mit je 8 gr. und 19 Tage mit je 6 gr. yerpflegt. Kosten: 
546 fi. 12 gr. In den iibrigen Amtsortschaften gab es na- 
tiirlich dergleichen Einquartierungen auch. —

Yom 5. Jan. 1707 an war 3 Wochen lang bei dunklem 
Himmel eine sehr grofse Kalte im ganzen Reiche, so dafs 
yiele Menschen und Tiere erfroren und sehr yiele Obst-, 
besonders Nufsbaume zu Grunde gingen. „Die Physici 
und Gelehrte leiite hatten diese groBe Kalte durch gewisse 
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Glaser1) gleichsam abgewogen und befunden, daB sie etzliche 
grad geringer ais in Cronland gewesen.“ Plbtzlich entstand 
dann Tauwetter und grofse Wassersnot. „Etliche Tage darauf 
kam wieder eine grausame und grimmige Kalte, welche fast 
#o groB und noch grofier war ais die vbrige, wehrete fast 
wieder 14 tage.“ —

1) Vor Fahrenheit, welcher zuerst Quecksilber anwendete und seiner 
Thermometerskala den starksten Kaltegrad von 1709 zu Grunde legte, gab 
es eine allgemein anerkannte Gradeinteilung nocht nicht.

In diesen Jahren trieb sich besonders viel gefahrliches 
Gesindel im Łande umher. Auf Antrag der meiningischen 
Regierung wurden am 19. Aug. 1707 die Walder zwischen 
Streu und Herpf von 300 Mann vom Ausschufs abgestreift,. 
wobei 5 Rauber angetroffen wurden. Zwei von ihnen ent- 
flohen, der dritte erhielt in Bettenhausen einen Schufs, an 
dem er in Helmershausen starb, die beiden iibrigen wurden 
ergriffen und in Mafsfeld gerichtet. —

Am 14. Juni 1709 erhielt jeder Defensioner der 3 Kom- 
pagnieu 6 Kugeln und 6 Schufs Pulver, „so zu kiinfftiger 
Nachricht dienet, damit sie die Kugel nicht unniitz und ohne 
Noth verschiBen“. —

Wie viel Menschenleben in jenen Zeiten den Pocken („Ur- 
schlechten“, „Durchsehlechten") zum Opfer fielen, ist z. B. 
daraus zu ersehen, dafs in Ostheim allein im Jahre 1716 iiber 
50 Personen (meist Kinder), 1722 gegen 40, 1726 iiber 20, 
1732 gegen 30 Personen an den Blattern starben. —

Im Jahre 1722 schickte Fiirstabt Konstantin (v. Buttlar) 
von Fulda eine solenne Deputation nach Eisenach, um den 

Wiederkauf des Amtes Lichtenberg, 
und nach Meiningen, um den des halben Amtes Salzungen 
anzukiindigen. Wie aber in friiheren Fallen, so weigerten 
sich auch jetzt beide Herrschaften, dem Stifte ein Recht dar
auf zuzugestehen, und so entspann sich ein langjahriger Prozefs 
vor dem Kaiserl. Reichshofrat und ein heftiger Federkrieg, an 
dem sich nicht nur die Gelehrten der beteiligten Lauder, 
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sondern auch solche in auswartigen hohen Stellungen und an 
Uniyersitaten beteiligten. Der Anstifter dieser unzeitigen 
Friedensstorung ist jedenfalls Schannat, der damals in den 
fuldaischen Urkunden herumstorte 1). Fast alle Werke Schan- 
nats enthalten in yersteckter Weise yorgebrachte, zum Teil 
erdichtete Beweise fur Fuldas altes Recht; so die Behaup- 
tung, schon 1218 habe Kaiser Friedrich II. Lichtenberg dem 
Stifte geschenkt (XVI, 271).

1) ,,Quieta fuerunt omnia. Tu (sc. Schannat) quasi partii Constantino 
abbati (quam tamen pientissimus princeps inter cineres execrabitur) yictoria, 
triumphum & dassicum canis, novi balii, quantum in. te est, temerarius 
incentor“ (Mainberg, in raps. Scannat [1727], pag. 5).

Jetzt, nach einem Dritteljahrtausend, wo niemand mehr 
nachkommen konnte, welche Orte eigentlich zur Zeit der Yer- 
pfandung zum Amte gehórt hatten (Amtmann Heher 1673: 
„Was aber damals zu dem Amt Lichtbg gehort oder nicht, 
findet sich keine nachrichtung“ — laBt doch noch 1800 
Schultes keine Gelegenheit voriibergehen zu beweisen, dafs 
es sich 1366 iiberhaupt nur um das Schlofs — ohne Amts- 
orte — gehandelt habe!), nachdem so yiele Yeranderungen 
im Amte yorgegangen waren, jetzt, wo die zusammen ver- 
pfandeten Amter Lichtenberg und halb Salzungen ohne vor- 
herige Bestimmung des Wertyerhaltnisses langst an yerschie- 
dene Herrschaften gekommen waren, wo niemand angeben 
konnte, was die Pfandsumme (6000 Mark lótiges Silber Er- 
furt. Gewichts und 1800 Pfd. Heller Fuld. Wahrung) damals 
wert gewesen oder jetzt wert sein mochte, jetzt ware auch 
bei der grofsten Bereitwilligkeit der fiirstl. Besitzer eine Yer- 
standigung mit dem Kaufer auf die grofsten Schwierigkeiten 
gestofsen.

Aber waren denn nicht iiberhaupt Fuldas Anspriiche, 
trotzdem es sie mehrmals geltend gemacht hatte, nach so yielen 
Jahrhunderten yerjahrt? Auch dariiber wurde fur und wider 
in heftiger, ausfalliger Weise yon Beamten und Priyaten yiel 
geschrieben. Doch lassen wir alle Priyatgutachten beiseite — 



138 Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhon.

wir haben ja jetzt keine Yeranlassung mehr uns dafur oder 
dagegen zu ereifern — und yerfolgen wir kurz den Verlauf 
der Sache vor den Reichsbehorden.

Auf die beim Kaiserl. Reichshofrat angebrachte Klage des 
Stifts Fulda, welche den Herzogen am 20. Dez. 1723 zuge- 
schickt wurde, legten diese Berufung an ein Austragalgericht 
ein. Darauf reiste der Furstabt selbst nach Wien und er- 
reichte auch, dafs die Berufung verworfen und ihnen eine 
biindige Erklarung abgefordert wurde. Ais sie nun dennoch 
bei ihrer friiheren Erklarung blieben und urn Mitteilung der 
fuldaischen Erwiderung baten, wurde diese ihnen abgeschlagen 
und sie sub contumacia auf den friiheren Bescheid yerwiesen. 
Inzwischen, nachdem 1726 Abt Konstantin verstorben und 
Adolf (v. Dalberg) an seine Stelle getreten war, hatten sich 
die Regierungen von Eisenach und Meiningen die fuld. Ent- 
gegnungsschrift zu yerschaffen gewufst und reichten darauf 
ihrerseits eine solche ein: „Griindliche Information und Be- 
wahrung in causa des Stifts Fulda contra Sachsen Eisenach 
und Meiningen praetendirte Wiederkaufen zweier Aemter, 
halb Salzungen und Lichtenberg", 1726. Sie berufen sich 
darauf, dafs die Originalurkunde von 1366, in welcher das 
Stift ais Lehnsherrschaft der Pfandamter bezeichnet sein solle, 
noch gar nicht zum Yorschein gekommen sei, dafs es nie 
Lehnsrecht ausgeiibt habe und dafs alle etwaigen Rechte langst 
yerjahrt seien. Fur alle Falle schliigen sie ais Schiedsrichter 
die Kurfiirsten von Bayern und Hannoyer, die Herzdge von 
der Pfalz-Sulzbach und von Braunschweig - Wolfenbiittel vor. 
Abermals jedoch, unter dem 4. Aug. 1733 wurde ihre Be
rufung an ein Austragalgericht yerworfen, unter dem 8. Aug. 
1734 in contumaciam gegen sie erkannt, und unter dem 
11. Aug. 1735 ihnen auch das remedium supplicationis ab- 
gesprochen. Nun liefsen sie auf dem Reichstage zu Regens
burg eine Schrift yerteilen : „Species facti, auch unumgang- 
lich und ausserst gemaBigte Anzeigung an eine hochlóbliche 
Reichsyersammlung zu Regenspurg von denen regierenden 
Herren Herzogen zu Sachsen Meiningen und Eisenach pto. 
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das in der, von dem Stift Fulda aufgebraehten Reemtions- 
saehe : zwey uralte Sachsische und Thiiringische Aemter, halb 
Salzungen und Lichtenberg betreffend : bey dem HochpreiBlichen 
Reichs-Hofrath verworfenen priuilegii statuum imperii com- 
munis Austregarum et primae instantiae“, in weleher u. a. 
nachgewiesen wurde, dafs ganz ahnliche Falle an Austragal- 
gerichte verwiesen worden seien. Darauf reichte wieder Fulda, 
mit der beglaubigten Abschrift der Urkunde von 1366, eine 
Streitsehrift des fuld. Geheimrats Sam. Lucius ein: „Kurze, 
doch wohlgegriindete Gegeninformation, darin klarlich ge- 
zeigt worden, daB die Herren Herzoge von Sachsen - Eise- 
nach und Meiningen ihren Herrn Yorfahren versetzte beide 
Aemter Salzungen, und dieses nicht halb sondern ganz, 
und Lichtenberg, so sie hinter dem Stift, dem Vernehmen nach, 
dem Reich aufgetragen, und ihren Lehnbriefen inseriren lassen 
gegen Zurucknehmung des Pfandschillings abzutreten schuldig, 
wie nicht weniger, daB in dieser Brief und Siegel betreffenden 
Sache das forum Austregarum keinen Platz habe“. Sachsen 
erwiderte mit: „Ferner weit bestgegriindete Demonstration, 
daB denen Fiirstlichen Sachsischen Hausera in der, von Fulda 
wider sie ganz incompetenter erhobenen Reemptionsklage, 
das beneficium primae instantiae austregalis zu statten 
kommen muBte“, 1736. Jetzt liefs der Kaiser den Herzógen 
sein Mifsfallen iiber ihr Yerhalten kundgeben; auf eine Denk- 
schrift des eisenachischen Gesandten hin gab er ihnen jedoch 
zu verstehen, er sahe es gern, wenn die Parteien selbst unter 
sich die Sache durch Schiedsrichter ausmachten, nur solle von 
Austragen nicht mehr die Rede sein. Nun schlug Sachsen 
dem Stifte Schiedsrichter vor, und Fulda beantragte eine Zu- 
sammenkunft der beiderseitigen Ratę am 22. Jan. 1737 in 
Salzungen, Vacha oder Lengsfeld, ging aber auch auf Sach- 
sens Einladung fiir den 11. Marz nach Zillbach ein. Eine 
Einigung kam hier jedoch nicht zustande; unter dem 3. Dez. 
1737, nachdem inzwischen Fiirstabt Adolf gestorben war, be- 
klagte sich Sachsen bei der ReichBversammlung, es sei der

XVII. 10
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fuldaischen Kommission kein rechter Ernst um das Zustande- 
kommen eines Yergleichs gewesen.

Inzwischen war auch die erbhenneb.-fischbergische Streit- 
frage aufgetreten, und dariiber blieb die lichtenbergisehe Wie- 
derkaufsangelegenheit ganz und fur immer liegen; die durch- 
aus protestantische Bevolkerung der beiden Aemter blieb vor 
dem Schicksale bewahrt, sich wieder unter die Herrschaft des 
Krummstabes beugen zu miissen. —

Gleichzeitig mufste von Sachseu auch der tannische 
Wiederkauf erledigt werden.

Nachdem 1705 nach Ablauf der festgesetzten 12 Jahre 
die Frist des Wiederkaufs um abermals 12 Jahre verlangert 
worden war, waren 1718 6500 Thlr. abgezahlt, und zugleich 
ausgemacht worden, dafs die noch iibrigen 68 900 Thlr. in 
den nachsten 6 Jahren in Teilzahlungen von je 11 483 ]/3 Thlr. 
abgezahlt werden sollten. Im Jahre 1728 hatte die Familie 
v. d. Tann (Heinrich v. d. Tann war 1714 gestorben) die 
Wiederkaufsorte, obgleich die 1724 fallig gewesene letzte 
Abschlagszahlung und yerschiedene Zinsen noch riickstandig 
waren, dem Herzog Johann Wilhelm wieder abgetreten. Mit 
der Zeit drang sie aber immer ernstlicher auf Regelung seiner 
Yerbindlichkeiten, die sich indessen durch die aufgelaufenen 
Zinsen (6314 Thlr.) und 1200 Thlr. Wechselschuld-Zinsrecht 
auf 18 997 Thlr. erhoht hatten. Dagegen hatte des Herzogs 
Sohn und Nachfolger Wilhelm Heinrich (seit 1729) allerlei 
Einwendungen und Gegenrechnungen zu stellen, bis endlich 
am 14. Febr. 1740 die Sache durch einen Yergleich geregelt 
wurde. Durch denselben wurde die tannische Forderung auf 
12 000 Thlr. ermafsigt, von welcher Summę 2000 Thlr. aus 
der noch wahrenden Kaltenwestheimer Wiederkaufseinnahme 
sofort bezahlt, der Rest auf die Landschaftskasse ubernommen 
werden sollte. Diesen Rest von 10 000 Thlr. erhielt jedoch 
die Familie v. d. Tann nicht ausgezahlt; erst bei dem tlber- 
gange der tannischen Orte Frankenheim und Birx in sach- 
sischen Besitz wurde ein vollstandiger Ausgleich bewirkt. —

Im Jahre 1754 stellte Amtmann Erdmann seine ausfiihr-
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li che Amtsbeschreibung auf, aus welcher gelegentlich 
schon mancherlei mitgeteilt worden ist1). —

1) Einige interessante Streiflichter auf damalige Zustande mogen 
daraus hier noch ihre Stelle finden.

1. Hebammenwesen. — Im Ostheimer Schlufsprotokoll ist zu 
lesen: „Anno 1670 Freitag den 18. Februar friihe nach gehaltener Predigt 
ist Ursula Herbarten Witbe zur Ammen frawen angenommen worden, 
nachdeme sie zu vor den Eyd abgelegt, und soli sie Maria Schneiderin 
ezlich mahl mit nehmen, sie unterrichten, aber von ihrem gebiihr nichts 
geben ; worauf sie auch angelobt, von Hn. Adjuncto G. Góbel, Hn. Georg 
Laurentz Heher Ambtman und Hn. Johann Schmidten StadtschultheB.“ 
Uber diesen Gegenstand bringt Erdmann unter seinen „desideriis" vor: 
„Die Hebammen, woran in einer jeden HauBhaltung so viel gelegen, 
(sollten) beym Geistl. Untergerichte oder Pfarrer und Physico gepriifet, 
unterrichtet und vereydetu werden.

2. Kat ho lik en. — nEs haben sonst katholische Manns und 
Weibsbilder durch Heurathen sich eingeschlichen und viele Unlust, auch 
Glatscherey mit Wurzburg verursachet, mithin auf Hertzog Wilhelm Hen- 
richs mundl. gnadigsten Befehl der jetzige Beamte seit seiner 20-jahrigen 
Amtthierung keine eintzige catholische Person zum seBhafften Unterthan 
angenommen.“

3. Fruchtsperre. — „.die bey spengeln Frucht-Jahren 
vielmal vorgenommene Fruchtsperr, da in jezgem theuren 1754ten Jahre 
aller angewandten Miihe ohngeachtet wegen Ostheim einige limitation oder 
FreypaB nicht zu erlangen gewesen.“ Zwar baute das von wiirzburgischen 
und ritterschaftlichen Gebieten eingeschlossene Vordergericht Getreide iiber 
den eignen Bedarf, es war aber doch der starken Getreideabgaben wegen auf 
den Bezug auswartigen Getreides angewiesen. In schlechten Erntejahren 
mufste durch die wiirzburgische Fruchtsperre die Not sehr gesteigert 
werden.

4. Strafsen. — Nach der Amtsbeschreibung von 1643 kreuzten 
sich (wohl seit uralter Zeit) die Landstrafsen Eisenach-Wurzburg und 
Meiningen-Frankfurt in Sondheim. Nach und nach hatte von Meiningen 
an der Verkehr statt iiber Helmershausen-Hohe Strafse mehr iiber Her- 
mannsfeld-Ostheim zugenommen. Die Hauptverkehrsstrafse des Fiirsten- 
tums Eisenach war aber die Heer- und Poststrafse Leipzig-Frankfurt iiber 
Eisenach-Vacha-Fulda etc. Erdmann bemerkt nun: ,,Es ist immer das 
Vorhaben gewesen, von Leipzig iiber den Thiiringer Wald auf Ostheim 
oder KSundheim gegen Fuld eine neben Poststrafse zu machen, welches 
aber dem Eisenachischen Postwesen einen starcken Tort thun wiirde, wiewohl 
doch endlich vor wenigen Jahren eine dergleichen reitende Poststrafse von

10*
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Der siebenjahrige K r i e g 
machte sich auch im Amte Liehtenberg und Umgegend fuhlbar.

Im Juli und August 1757 zog, wie Stettener Nachrichten 
melden, eine siiddeutsche Armee von 80 000 Mann iiber Mei- 
ningen-Eisenach nach Sachsen; Frankreich schickte 2 Armeen, 
von denen die eine 40 000 Mann stark iiber Frankfurt-Fulda 
nach Eisenach zog, wo die Yereinigung stattfand. Stetten 
mufste dahin liefern: 20 Mit. Korn, 10 Mit. Weizen, 
145 Mit. Hafer, 236 Ctr. Heu, 171 Ctr. Stroh; 230 Thlr. 
4 Sgr. betrug der Fuhrlohn bis Eisenach, 557 Thlr. 
12 Sgr. von da bis Weimar; aufserdem mufste es noch 
321 Thlr. 8 Sgr. 8 Pfg. Kriegssteuer zahlen. Vier
Bauern hatten die Fuhren iibernommen. Nachdem sie die 
letzte nach Eisenach gethan, zwang man sie noch iiber
Langensalza und Erfurt bis Oberweimar zu fahren, wo sie 
ihre Geschirre im Stiche lassen mufsten. Einen Wagen und 
2 Pferde mufste die Gemeinde ersetzen. — Ais in der Schlacht 
bei Rofsbach am 5. November die Reichsarmee geschlagen 
worden war, gab es auch im Amtsbezirke ein gewaltiges 
Yolksgedrange bei den fortwahrenden Durchmarschen und 
Einquartierungen. Am 24. November kamen 800 Mann 
hohenzollernsche Reiter nach Ostheim, wurden in die Orte 
gelegt und blieben da bis zum 10. Jau. 1758, wo sie nach 
Bohmen zu abzogen. Fiir Stetten betrugen die Kosten dieser 
Einąartierung 540 Thlr. 7 Sgr.

Nachdem die Reichstruppen sich in Franken wieder ge- 
sammelt hatten, riickte im Fruhjahre 1759 Prinz Heinrich, 
der Bruder des grofsen Friedrich, rasch im Lande ein, jagte 
sie wieder auseinander und brandschatzte Stadt und Land. 
Da entstand abermals ein Drangen und Treiben auch im 
Lande vor der Rhon. Den 1. April mufste Obristl. Freitag 
in Meiningen kapitulieren. Durch Helmershausen zog das

Meiningen iiber Wernshausen nacher Hiinfeld und Fuld zu Stande gekommen 
ist.“ Die erste „Oberlander“ Post (Eisenach-Kaltennordheim-Mellrichstadt) 
wurde 1838 eingerichtet; 1871 wurde Ostheim Telegraphenstation.
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(kaiserl.) Harrachsche Regiment, und am 6. April trafen hes- 
sische Husaren, Dragoner, hannoyersche (Freitagsehe) Reiter 
und ein Regiment griiner Bergschotten von Oberkatz und von 
der Tann her daselbst ein; erst am 13. zogen sie weiter iiber 
Bettenhausen. In die vorhandenen Lebensmittel war eine 
grofse Liicke gerissen, so dafs alles hoeh im Preise stieg. 
Am 6. April zogen auch hessische Jager, 700 Mann, in Fla- 
dungen ein, von wo sie mehrere Wagen Korn und Hafer nach 
Fulda zu mitnahmen. Am 13. riickte wieder ein hessisches 
Kommando von 600 Mann in Fladungen ein und forderte 
6000 Thlr. Braudschatzung. Am folgenden Tage kamen jedoch 
kaiserliche Husaren von Neustadt a./Saale herauf, welche zwar 
nach einem im Heufurter Felde stattfindenden Gefechte re- 
tirieren mufsten, aber auch die Hessen zogen, iiber den Stell- 
berg, ab, und zwar ohne die 6000 Thlr. ganz erhalten zu 
haben. Den 21. April zogen 2 Regimenter kaiserliche Husaren 
und ebensoviel Fufsvolk durch Sondheim iiber Stetten nach 
Fladungen zu. Tags darauf bekam Stetten ein Regiment 
Husaren ais Einąuartierung; es zog am 23. nach Fulda, kam 
am 24. zuriick und ritt nach Bamberg zu ab. Den 8. Mai 
kamen Hessen von Fulda her, zogen nach Rómhild und 
schlugen dort ein Lager auf; da ihnen aber die Franzosen 
von Fulda her in den Riicken zu kommen drohten, zogen 
sie ihnen entgegeu. Am 18. Juni kamen 2 kaiserliche Husaren- 
regimenter von Neustadt her nach Fladungen durch Sondheim. 
Vom 17. Juli bis 19. August lagen kaiserliche Husaren und 
Kroaten in Ostheim. — Die Kriegskosten dieses Jahres be- 
trugen fiir das Amt 13 946 Thlr. 5 Gr. 8 Pfg.; davon kamen 
2585 Thlr. 8 Gr. 2 Pfg. allein auf Kriegsfuhren.

Am 31. Jan. 1760 riickte ein hessisches Kommando in 
Ostheim ein und nahm nachts den Propst zu Wechterswinkel, 
und anderen Tags auf dem Weitermarsche die Amtskeller von 
Fladungen und von Hilders ais Geiseln mit. Stetten hatte in 
diesem Jahre 1481/2 Mit. Hafer und 607 Ctr. Heu zu liefern 
und 800 Thlr. fiir Kriegsfuhren zu zahlen.

Am 5. Febr. 1761 bezogen 290 franz. Reiter und eine 
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Abteilung Infanterie in Ostheim (łuartier; nach einigen Tagen 
wurden sie in die Dórfer einąuartiert, wo sie bis 18. Februar 
blieben. Pfarrer Spiefs in Sondheim mufste vor den bei ihm 
einąuartierten Offizieren fiuchten, weil der Rauch aus der 
Kuchę sein ganzes Haus erfiillte und sie ihm schuldgaben, 
er wolle sie hinausrauchern. Ais in den Ortschaften alles 
vorhandene Futter aufgebraucht -war und immer noch 6000 
Rationen gefordert wurden, sahen sie sich genótigt, die- 
selben an einen Juden in Dreifsigacker zu je 16 Sgr. zu 
yeraccordieren. Stetten trug es 321 Thlr. 15 Sgr. Am 18. 
riickten gleich wieder 330 Mann Sachsen mit 18 sechs- 
spannigeu Wagen in Stetten ein. Im Laufe des Jahres 
kamen noch verschiedene Abteilungen von Reichstruppen und 
Franzosen, von Seidlitz aus Schlesien bis Franken getrieben, 
in den Amtsbezirk; so am 6. Dezember ein franz. Kayallerie- 
regiment, dessen Stab in Ostheim einąuartiert wurde; es 
wurden 877 Laubthaler (a 23/4 fi. rh.) erhoben. Uber Pliin- 
derungen und Brandschatzungen seitens der Franzosen wurden 
viele Klagen laut; der Herzog von Meiningen beschwerte sich 
dffentlich. — Fiir Stetten betrugen die Kriegskosten dieses 
Jahres 1313 Thlr.

Im Jahre 1762 riickte einmal eine Abteilung Preufsen 
von Bischofsheim her mit 70 Stiick reąuiriertem Yieh in Ur- 
springen ein. In der Nacht wurden sie von Sachsen und 
Bayern, die von Neustadt her kamen, iiberfallen und das 
Yieh ihnen abgenommen. Ein andermal kamen 20 preufsische 
Husaren iiber Stetten nach Fladungen. Ais ihnen das Thor 
verschlossen blieb, ritten sie nach Hilders weiter, nahmen 
dort den Schultheifsen gefangen und schleppten ihn mit nach 
Schleusingen. Dann mufste das Amt einmal 20 Wagen stellen, 
Fourage nach Lichtenau zu fahren. Dort mufsten aber die 
Bauern der Artillerie yorspannen und wurden bis Giefsen, 
Hannoyer etc. mitgenommen, so dafs sie 31 Tage ausblieben. 
Die Gemeinden mufsten ihnen pro Tag 6 Thlr. zahlen. Der 
Stettener und einige andere Wagen kamen nicht wieder, fiir 
jeden mufsten 40 Thlr. bezahlt werden. Im Dezember kamen 
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kaiserliche Husaren und Kroaten nach Fladungen, von wo aus 
Stetten eine Abteilung erhielt, die sich sehr iibel auffuhrte. 
Ibr Kommandeur, Leutnant Rapp, war unausstehlich. Statt 
der Kost yerlangte er taglich 21/g Laubthaler; ais ihm die 
Gemeindeverwaltung 1, dann l*/2 Laubthaler bot, jagte er 
sie zum Hause hinaus; spater forschte er nach den beiden 
Mannern, er wollte sie solcher Zumutung wegen erstechen.

Am 6. Jan. 1763 zog diese Truppe nach Fladungen, kam 
aber am 19. nach Stetten zuriick und blieb da bis 2. Februar. 
Am 9. Februar wurden wieder 40 Mann Infanterie nach 
Stetten gelegt; nachdem am 15. der Friede zu Hubertusburg 
geschlossen worden war, zogen sie am 15. Marz ab. Die 
ersten Monate dieses Jahres hatten Stetten noch 1250 Thlr. 
gekostet.

Am 1. Mai wurde das Friedensfest gefeiert. Wieder, wie 
nach dem 30-jahrigen Kriege, wurden die Kriegskosten-Rech- 
nungen der einzelnen Amtsortschaften untereinander ausge- 
glichen. Ostheim brachte eine erstaunlich grofse Rechnung — 
hier hatten erst noch in den letzten Tagen Franzosen ge- 
pliindert; ihren Offizieren hatte man, um sie im guten zu 
erhalten, reichliche Geschenke in Dukatons (franz. Laubthalern) 
gemacht, so dafs alle Amtsorte noch yiel dahin zahlen mufsten. 
Helmershausen hatte 20 Jahre lang mit Abtragung der Kosten 
zu thun; es wurden dazu Gemeindegrundstiicke verpfandet, 
das Haimbachgeholz zweimal abgehauen und verkauft etc. 
Das schlechte preufsische Geld wurde nach dem Frieden auf 
die Halfte seines Nominalwertes herabgesetzt, was grofse Ver- 
luste und yiele Prozesse zur Folgę hatte. —

Im Jahre 1771 gab es grofse Teuerung; man mufste sich 
an Haferbrot halten. Heidelbeeren und Kirschen wenigstens 
waren gut geraten. Brennessel- und ahnlichen Kohl afs man 
sich zum Ekel. Auch im folgenden Jahre wahrte die Teue
rung noch fort. Im Yordergericht war die Not besonders 
grofs infolge der wiirzburgischen Fruchtsperre. —

Aus der Franzosenzeit.
In den Jahren 1791 bis 1795 gab es grofse Durchziige 
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sachsischer und preufsischer Heere nach dem Rheine zu, wo- 
bei den Gemeinden yiele Yorspannleistungen auferlegt wurden. 
1792 zogen 40 000 Preufsen gegen die Franzosen. Am 24. 
Juni lagen von 768 Mann mit 895 Pferden vom Regiment 
Sehmettau, welches von Meiningen her nach Kaltennordheim 
zu zog, viele in Helmershausen im Cluartier; sie bezahlten 
die Mundportion mit 4 Gr. und kauften viel Hafer a 
Mit. zu 4 fl. Im folgenden Jahre wurden alle Mannsleute 
im Alter von 16 bis 56 Jahren zum Kriegsdienste aufge- 
schrieben; zum Gliick kehrte Herzog Karl August noch in 
demselben Jahre aus dem Pelde zuriick, um nicht mehr am 
Kriege teilzunehmen. In diesen Jahren, besonders 1795) 
standen die Yiehpreise auf einer nie erlebten Hohe. Nach 
dem Friedensschlusse zu Basel (1795) wurde zwischen Nord- 
und Siiddeutschland, welches letztere den Krieg mit Frank- 
reich fortsetzte, eine Demarkationslinie gezogen, wobei die 
Ostheimer Enklave zu Norddeutschland geschlagen wurde. 
Infolgedessen wurden an allen Thoren der Yordergerichtsorte 
Neutralitatstafeln angeschlagen, auch auf Yerwendung Karl 
Augusts in die 3 Dórfer 20 kursachsische Kiirassiere gelegt, 
welche 2 Jahre da bliebbn. Ais nun im Juli und August 
1796 die franzos. Generale Jourdan und Ney uber Frankfurt 
und Wiirzburg erobernd, pliindernd und brandschatzend in 
Franken yordrangen und die Umgebung des Amtes yiel zu 
leiden hatte, blieb dieses yerschont; ebenso 1800, ais Augereau 
gegen die Kaiserlichen in Franken stand und der Fiirstbischof 
deshalb ein Jahr in Meiningen weilte.

Nach der Schlacht bei Jena (14. Okt. 1806) brach der 
Krieg in furchtbarster Gestalt uber ganz Deutschland herein; 
schier unerschwingliche Lasten und Lieferungen wurden auch 
dem Amte auferlegt. Schon nach dem Treffen bei Saalfeld 
(5. Okt.) hatte Stetten — die iibrigen Orte natiirlich im 
Yerhaltnis ebensoyiel — am 11. Oktober auf 5 Wagen 
18 Mit. Kern, 30 Mit. Hafer an die preufsische Kriegs- 
kommission nach Ilmenau, wo sich auch der Herzog in diesen 
Tagen aufhielt, zu liefern. Im Dezember erliefs der fran- 
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zosische Generalintendant Yillain zu Leipzig die Verfiigung, 
dafs samtliche Einkiinfte des Herzogtums auf ein Jahr ais 
Kriegskontribution zur franzosischen Armeekasse abgeliefert, 
uud der 3. Teil sofort gezahlt werden miisse. Es wurden 
dem Herzogtum 2 Millionen Francs Kriegskontribution auf- 
erlegt; von dieser Summę kamen auf das Amt Lichtenberg 
26 000 Thlr., und zwar auf Ostheim 6500, auf Sondheim 
3376, auf Helmershausen 2787, auf Stetten und Kaltensund
heim je 2122, auf Wohlmuthausen 2057, auf Urspringen 
1970, auf Mittelsdorf und Gerthausen je 1372, auf Schaf- 
hausen 1110, auf Melpers 428 und auf die adligen Hofe 
784 Thlr. Jede Gemeinde mufste eben sehen, woher sie in 
der Eile ihre Ratę geliehen bekam. Die Regierung entwarf 
einen 25-jahrigen Tilgungsplan, sodafs durch erhohte und neu 
ausgeschriebene Steuern bis 1832 den Gemeinden ihre Kapitalien 
zuriickgezahlt wurden. Es gab, mit den von den Franzosen 
auferlegten, bald 20, ja genau genommen 40 verschiedene 
Steuern unter allerlei Nam en. Nebenher mufsten auch noch 
grofse Naturallieferungen aufgebracht werden. Zu Eisenach, 
das an der grofsen Heerstrafse lag, mufste ein standiges 
Magazin unterhalten werden, wozu ein formlicher Requisitions- 
plan fiir die Orte des Fiirstentums entworfen worden war, 
sodafs einfach eine Requisition ausgeschrieben zu werden 
brauchte, und jeder Ort wufste dann, was er zu liefern hatte. 
(Siehe Tabelle auf folgender Seite.)

Diese Requisitionen begannen mit dem 15. Dez. 1806, an 
welchem Tage Herzog Karl August dem Rheinbunde beitrat. 
Am 16. Okt. 1809 wnrde die 6., am 5. Marz 1813 dic 9., 
am 15. Juni die 11., am 20. Juli die 12., am 24. Aug. die 
13., am 16. Sept. die 14. Requisition ausgeschrieben, und 
wer weifs, wie lange das Requirieren noch so fort gegangen 
ware, hatte nicht bald fiir die Franzosen ihre Stunde ge- 
schlagen. Aufser jenen feststehenden Requisitionen mufste 
aber 1813 wahrend der Ernte noch vieles andere beigeschafft 
werden. So wurde z. B. schon am 12. Januar ein Befehl 
publiziert, dafs ąlle Branntweinbrenner — in manchen Orten,
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Jede Reąuisition betrug fur

Eisenacher 
Gemafs *) Leipziger Gewicht2)

Hafer Heu Stroh
Mit. Metz. Ctr. Pfd. Ctr. Pfd.

Ostheim................................ 60 28% 83 11 113 78
Sondheim.......................... 34 3 716 56 57 7. 63 77
Urspringen.......................... 16 26 22 1°% 31 43
den fuld. Hof das. . . — 31% 1 47% 1 3074
Stetten................................ 19 io% 26 42 36 12
Melpers............................... 4 4% 5 71 7 80
Mittelsdorf........................... 12 307,6 17 7372 24 21
Kaltensundheim .... 14 1671S 19 86% 27 9
den Freihof das................... 1 9 7, 1 82 2 44
Schafhausen ..................... 12 1% 16 47 22 52
Gerthausen.......................... 14 28%a 20 527. 28 57%,
das Yogteigut das. . . 1 4 2 42 2 24
Wohlmuthausen .... 23 5 27 55 37 69
Helmershausen .... 20 23% 28 33 7. 38 80
das v. Wechmarsche Gut das. 2 11 4 68 5 95
den Henneberger Hof ,, 1 16 2 79 2 94
den Jagerhof „ — 28’/8 1 25 1 47

wie z. B. in Urspringen, war fast jeder Bauer ein solcher — 
je 15 Mit. Korn ais monatlichen Konsumtionsbedarf vorratig 
halten sollten. Ais vom 5. April an in Helmershausen 555, 
in Wohlmuthausen 274 Franzosen 8 Tage lang lagen, mufste 
u. a. Stetten 600 Mafs Bier, 1i/4 Eimer Branntwein, 5 Ctr. 
Brot und 80 Pfd. Fleisch dahin liefern. — Befehl am 13. April: 
Das Amt hat fiir das 3. franzosische Armeekorps taglich 
nach Mafsfeld zu liefern: 1525 Pfd. Korn, 1092 Pfd. Heu, 
ebensoviel Stroh, 542 Pfd. langes Stroh, 50 Pfd. Hiilsenfruchte, 
6 Mit. 6 Mfs. Hafer, 290 Pfd. Fleisch (8/3 Ochsen-, 1/3 Kuh- 
oder Schaffleisch), 592 Mfs. Bier, 55 Mfs. Branntwein. — 
Befehl vom 25. April: Das Amt hat binnen 3 Tagen nach 
Eisenach 7 Ochsen a 750 Pfd. zu liefern. — Befehl vom 
3. Mai: Bis morgen friih 3 Uhr miissen aus dem Yorder- 
gericht 12 vierspannige Wagen in Meiningen sein, um Zwie- 
back, Mehl etc. weiter zu schaffen. — Befehl vom 19. Mai: 

1) 100 fuld. Malter = 59% Eisenacher. — 2) 107 Leipziger Pfd.
= 1 Ctr. Reichsgewicht.
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Am 22. vorm. 10 Uhr miissen 24 mit je 4 Pferden oder 
6 Ochsen bespannte Wagen aus dem Amte in Meiningen 
sein. — Befehl vom 28. Mai: Der Eisenacher Kreis hat 
1000 Ctr. Fleisch (davon Amt Lichtenberg 173 Ctr. 1 Pfd.) 
in lebenden Ochsen nach Weimar zu liefern. Ernstliche 
Erinnerung vom 11. Juni: Die Ochsen sind bis zum 17. friih 
8 Uhr nach Eisenach zu bringen bei Strafe von 100 Thlr. 
fur jeden Ort. Nachdem das Amt statt der Ochsen 882 Thlr. 
6 Gr. 10 Pf. an die Landespolizeidirektion in Eisenach ein- 
gesandt hatte, erhielt es 208 Thlr. 22 Gr. davon zuriick, da 
so viel weniger aufgegangen war. — Am 2. Juli wurde eine 
Zwangsanleihe erhoben, von der auf das Amt 8455 Thlr. 
kamen. Bis zum 15. Juli mufste ein Drittel der Summę ein- 
geliefert sein. — Befehl vom 20. Juli: Auf dem Fruchtboden 
zu Ostheim sollen 100 Mit. Korn und 20 Mit. Hafer ver- 
laden werden; hierzu sind 8 zweispannige Wagen zu stellen. 
— Befehl vom 20. August: Das Herzogtum hat zu Schanz- 
arbeiten bei Erfurt 1940, das Amt 50 Mann zu stellen, 
welche letztere am 6. September in Erfurt sein miissen. Alle 
10 Tage mufsten andere zur Ablosung antreten; ais Reisegeld 
erhielt jeder taglich 24 Kreuzer. — Befehl der Landesdirek- 
tion zu Eisenach: Binnen 24 Stunden hat das Amt 60 Mit. 
Korn, 100 Mit. Hafer (Eisen. Gemafs) und 30 Eimer Brannt- 
wein zu liefern. Befehl vom 27. Oktober: Die Lieferung 
unterbleibt, da durch die Massen der fliichtigen franzósischen 
Heere nicht durchzukommen ist; die Naturalien bleiben jedoch, 
bei schwerer Yerantwortung, in jedem Orte in Bereitschaft 
liegen.

Am 26. Oktober kamen die ersten Kolonnen der russisch- 
preufsischen Avantgarde in Meiningen, Teile derselben am 
28. in Ostheim an. Am 29. yerordnete die Meininger Be- 
horde, dafs alles, was an Brot und Branntwein aufzubringen 
sei, sofort nach Meiningen geschafft werden solle, wo ein 
starkes russisches Korps konzentriert sei. Die Lieferung aus 
den Yordergerichtsdbrfern kam jedoch nur bis Ostheim, wo 
die Russen schon eingetroffen waren. 30 000 Mann Infan- 
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terie und Kayallerie marschierten durch, 6000 mit 1500 
Pferden wurden einąuartiert. Am 31. Oktober forderte eine 
preufsische Abteilung unter Major Grabów vom Amte 1 Paar 
Stiefeln, 72 Paar Schuhe, 223 Pfd. Sohlen- und 70 Pfd. Ober- 
leder; das Leder lieferten die Ostheimer Gerber. Am 1. No- 
vember kamen grofse Scharen von Kosaken, 5000 dayon nach 
Sondheim. Noch in der Nacht mufste Stetten 94 Laib Brot 
dahin liefern ; viel Vieh wurde gesehlachtet, das Pleisch in 
Kesseln gesotten und halbgar verzehrt. Brot mufste in Tau- 
senden von Laiben fiir sie gebacken werden; es wurde in 
Stiicke gesehnitten und zu Zwieback gedórrt, den die Kosaken 
anderen Tags auf ihre Wagen und Kibitken luden, worauf sie 
iiber Briickenau nach Aschaffenburg zu weiter zogen. — Am 
27. Noyember legte v. Stein, jetzt russischer Gouyerneur, dem 
Eisenacher Lande noch einmal ungeheure Lieferungen an 
Mehl, Hafer, Schlachtvieh, Branntwein etc. auf.

Fiir Ostheim allein betrugen die Kriegskosten der Jahre 
1806 bis 1813, also wahrend der Franzosenherrschaft, 
28 551 Thlr. 16 Sgr. 7 Pfg., in den nachsten 2 Jahren 
9998 fi. 32 kr.

Nun waren die schweren Kriegszeiten yoriiber; fortan 
durchzogen keine fremden Kriegsyólker mehr yerheerend die 
deutschen Lande, nun konnten allmahlich die Wunden wieder 
heilen. Grofs und schwer genug waren sie! Wie yiele Sóhne, 
Briider, Vater hatten ihre Familien, ihre Heimat yerlassen 
miissen, um fiir den fremden Eroberer in Tirol, Spanien, Rufs- 
land etc. ihr Blut zu yergiefsen! Von den aus Ostheim Mit- 
gezogenen ist k einer wiedergekommen! —

Nach diesem Kriegswetter bricht eine neue Zeit an, die 
sich schon in allerlei aufseren Yeranderungen ankiindigt: 
Aufhoren der kirchenfurstlichen und ritterschaftlichen Herr- 
lichkeit, Umgestaltung der Rechtspflege, fiir unser Land im 
besonderen dessen Erhebung zu einem Grofsherzogtume infolge 
der Gebietsyergrófserung u. a. durch fuldaische Landesteile, 
und infolgedessen wieder Abzweigung des Hintergerichts vom 
Amte Lichtenberg zum Amte Kaltennordheim. —
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Im Jahre 1812 wurde das Yordergericht von der wiirz- 
burgischen Regierung durch eine M a u t li n i e eingesehlossen, 
in Oberfladungen, Wilmars, Yólkershausen, Eufsenhausen etc. 
Zollstationen errichtet, und in einem wiirzburgischen Hause 
in Ostheim ein bayrischer Gendarm stationiert. Fur die ge- 
schafttreibenden Einwohner der Enklave war das hochst 
driiekend und beschwerlich, und bald stand das Schmuggel- 
wesen in schonster Bliite. Besonders wurde viel Branntwein 
von Urspringen aus, wo heute noch viel gebrannt wird, iiber 
die Hohe Rhon nach Gersfeld hiniiber geschmuggelt, und man 
erzahlt sich noch manche romantische Schmugglergeschichte. 
Reichtumer soli sich indes keiner bei diesem Geschaft er- 
worben, wohl aber mancher einen siechen Korper oder den 
Tod dabei geholt haben. Am 24. Jan. 1831 wurde endlich 
zwischen der eisenachischen und der nun bayrischen Regie
rung ein Vertrag auf 12 Jahre abgeschlossen, durch welchen 
die Enklave dem bayrisch - wurttembergischen Zollyerein ein- 
verleibt, die Zollstationen wieder aufgehoben, der bayrische 
Malzaufschlag, bayrisches Mafs und Gewicht und bayrisches 
Salz im Amte Ostheim eingefiihrt wurden. Dieser Yertrag, 
der von 12 zu 12 Jahren erneuert worden ist, besteht, natiir- 
lich mit einigen durch die Reichsgesetzte bedingten Anderungen, 
noch in Giltigkeit. —

Damit waren wir am Ende der Geschichte des Amtes 
Lichtenberg angelangt. Das einstige Yordergericht fiihrte den 
Namen „Amt Lichtenberg" eine Zeitlang noch fort, doch kam 
er ihm ebensowenig zu wie jetzt dem Amtsgerichte Ostheim 
die Bezeichnung „Yordergericht Ostheim1', wie es in behórd- 
lichen Erlassen zuweilen genannt wird; ein solches hat es nie 
gegeben, wie ihm auch kein Hintergcricht entspricht. -—■

Noch haben wir uns aber nach der alten Burg, die 
dem ehemaligen Amte den Namen gegeben, und ihren Schick- 
salen umzusehen.

Noch bis 1811 mufsten alle herrschaftlichen Getreide- 
gefalle von den Pilichtigen auf dem aufserst beschwerlichen, 
steilen Weg zur Burg hinauf geschafft werden.
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Waren auch in friiheren Jahrhunderten die Yorsichts- 
mafsregeln zur Bewachung und zum Schutze der Burg um- 
fangreicher gewesen ais jetzt, mit Reisigen, Wachtern, Tiir- 
mern, Nachthuuden und dergl. , so mufsten doch auch jetzt 
noch taglich 4 Mann aus den Amtsdórfern zur Wachę an-

Im Jahre 1804. Nach der photogr. vergrbfserten Titelvignette in Schultes 
Hist.-statist. Besehreibung der Grafsehaft Henneberg, H.

treten. Zwar hatte auf Bitten aller Amtsorte der Landhaupt- 
mann v. Herda am 20. Sept. 1695 nachgelassen, dafs kiinftig 
immer nur 2 Mann zur Wachę zu erscheinen brauchten, mit 
der Bestimmung, dafs Ostheim fiir 20 Tage, Sondheim fiir 10* 
Stetten und Kaltensundheim fiir je 8 , Urspringen und Hel- 
mershausen fiir je 7, Wohlmuthausen 6, Gerthausen 5, Mit- 
telsdorf und Schafhausen je 4, Melpers 1 Tag die Wachę zu 
stellen hatten. Bald jedoch ist wieder immer von 4 Wachtern 
die Rede. Yor Dieben vermochten die Wachter die Getreide- 
bbden wohl zu schiitzen, nicht aber vor Ungeziefer, das in 
dem verfallenden Gemauer immer mehr iiberhand nahm. Be- 
sonders war, wie Erdmann 1754 schreibt, der Mausefrafs „sehr 
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groB und schadlich, indem der Amts Vogt den Winter durch 
fast alle aus dem Wald und Feld dahin ziehende Mause auf 
den Herschaftl. Boden fiittern und auswintern mufs, sodann 
aufs friihjahr das Ungeziefer hecket und vieles droben bleibt".

In den ersten Jahren unseres Jahrhunderts beschreibt 
Schultes die Burg ais „die einsame fur den Rentbeamten, den 
Thorwarter und vier taglich abwechselnden Fronwachtern be- 
stimmte Wohnung, wo sich noch die herrschaftlichen Frucht- 
boden nebst einigen Gefangnissen befinden und wo Eulen und 
Kauzgen nisten“.

Ais mit der Zeit der Verfall der Burg immer fuhlbarer 
wurde, und infolge des Bheinbundes im Jahre 1811 die wiirz- 
burgische Gerichtsbarkeit iiber das Vordergericht in Wegfall 
kam, ging die Regierung daran, auch noch die Amtsvogtei in 
die Stadt zu verlegen. Daraufhin hatte sie schon 1800 das 
v. Weyhers’sche Stiftshaus angekauft, um es seiner Zeit ais 
Getreideschiittboden zu verwenden; nun kaufte sie das Schenk 
v. Schweinsbergische (Dr. Klinghammer’sche) Haus hinzu, um 
den Amtsvogt, der von nun an „Rentbeamter11 hiefs, darin 
unterzubringen. Justiz- und Steuerwesen, bisher unter Ver- 
waltung des Amtmanns, wurden nun getrennt, wie auch das 
Forstwesen einem Fachmanne unterstellt wurde.

Bis jetzt war der Turm immer noch ais Amtsgefangnis 
zur Verbiifsung geringerer Vergehen — grófsere gehbrten ja 
vor die Centen Mellrichstadt, Fladungen oder Kaltensundheim 
— zur „Turmstrafe", meist bei Wasser und Brot, benutzt 
worden. Nur die Gerichtsbarkeit iiber das „grauliche Laster‘‘ 
der Heserei hatten sich die Amtmanner von den Centen nicht 
nehmen lassen, und oft genug mag in den finstern Raumen 
der Burg das Geschrei und Wimmern der Gefolterten wider- 
gehallt haben. Wenn aber erzahlt wird, dafs 1820 Schatz- 
griiber heimlicherweise ein Loch in den grofsen Turm (mit 
seinen 10 Fufs dicken Mauern) gebrochen, aber nur mensch- 
liche Gebeine und Ketten gefunden hatten, so klingt beides 
nach allem sehr unwahrscheinlich.

So stand nun die Burg ganz yerlassen, dem Yerfalle preis-
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gegeben. Was sollte nun aus ihr werden? Ais 1816 3 Ost- 
heimer Burger 900 11. fur die Ruinę boten, ging auf Ver- 
wendung des Amtmanns die Regierung auf den Handel eiu. 
Die Kaufer hatten natiirlich nur die Absicht, durch Yerwen- 
dung oder Yerkauf der Baumaterialien ein gutes Geschaft zu 
machen, und schonungslos ging es nun an das Niederreifsen

TyUtWc TL ! KrOi." u. F /jdJFiKaMi •'uf /Mir &

Tktrr H I k.Mfv\&njiie L M

des kleineren (runden) Turmes, des grofsen Palas mit den 
Fruchtboden, des Thorwarthauses, der daran stofsendenScheunen, 
der Holz- und Wagenhalle, der Kapelle, des Biittelhauses, ver- 
schiedener kleinerer Nebengebaude und eines grofsen Teils der 
Ringmauer mit den Blockhausern. Ais 1817 Grofsherzog 
Karl August Ostheim und die Burg besuchte, war er sehr 
entriistet iiber diesen Yandalismus. Im Jahre 1819 liefs er 
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von der Regierung wenigstens den Turm zuriickkaufen, nie
mała aber hat er bei seinen spateren Besuchen des Amtsbe- 
zirks die Ruinę wieder betreten.

Mit erkauftem Baumaterial von derselben bauten sich 
einige arme Handwerker und Taglohner gleich aufsen an die 
Ringmauer an, und noch zu Bechsteins Zeit (s. Sagen des 
Grabfeldes, 1842, 8. 306) waren „an ihr Gemauer Schwalben- 
nestern gleich diirftige Hiitten armer Leute angeklebt“. Im 
Jahre 1832 wurden diese Wohnungen dem Ostheimer Stadt- 
bezirk einverleibt; ein Yerzeichnis von 1836 giebt 3 Hauser 
mit 20 Bewohnern an.

Im Jahre 1843 wurde die Burgruine nebst dem noch 
•dazu gehSrigen Areał fur 1050 Gulden von der Herrschaft 
wieder angekauft und dem vom Amtmann, Justizrat Schmidt, 
gegriindeten und noch eifrig thatigen „Yerein zur Erhaltung 
der Burg und zur Verschónerung ihrer Umgebung", oder kurz: 
dem ,,Lichtenburgverein“, iiberwiesen.

Urn die Aussicht vom Turme zu ermoglichen, liefs der 
Yerein im Innern desselben nach dem Gutachten der Herren 
Oberbaudirektor Streichhan zu Weimar und Baurat Dóbner 
zu Meiningen im Jahre 1854 eine Treppe anbringen und ihn 
mit einem Dache yersehen 1). Hierzu steuerte Grofsherzog 
Karl Friedrich aus Kammermitteln 390 Thlr. bei; der Yerein 
mufste noch ein Darlehn von 149 Thlr. aufnehmen.

Der einstige Umfang des Palas lafst sich aus der Hohe 
und Breite der noch stehenden ostlichen Giebelwand und aus

1) In den funfziger Jahren fuhrte ein kiihner Turner, Apotheker- 
gehilfe H. zu Ostheim, an einer aus dem siidlichen Turmfenster gelegten 
Stange in schwindelnder Hóhe iiber dem Pflaster die kiihnsten Turner- 
stiicke aus. Ein noch kuhnerer Wagehals durfte der Apothekergehilfe T. 
aus Ostheim gewesen sein, weleher etwa um dieselbeZeit infolge einer Wette 
auf der noch stehenden, von der Ostheimer Strafse aus wie eine Stange 
erscheinenden hohen Giebelwand des Palas bis zur Spitze und auf der 
anderen Seite wieder hinabgeklettert ist, immer mit einem Hammer in der 
Hand die Sicherheit des Gesteins priifend. Dieses Wagestiick erscheint 
geradezu unglaublich, wenn man das am Bandę der steil aufsteigenden 
Wand nur noch lose auf- und aneinanderliegende Gestein ansieht.

XVII. 11



156 Das ehemalige Amt Liehtenberg vor der Rhón.

dereń Entfernung von der erhalten gebliebenen Kemenate 
leicht ermessen. Nach Angabe des Schuhmachers Kirchner 
zu Ostheim, der in seiner Jugend noch die Burg in ihrem 
alten unversehrten Zustande gekannt hatte, waren der Raum- 
lichkeiten im Palas so viele, dafs man sich darin fast hatte 
yerirren kbnnen. Der Genannte war der Sohn des letzten

Thorwarts, geboren auf der Burg 1804, wo er mit seinem 
Vater bis 1816 gewohnt hat. Am 19. Mai 1878 gab er auf 
Wunsch des Lichtenburgvereins-Vorstandes seine Erinnerungen 
an die damalige Einrichtung und Benutzung der Gebaulich- 
keiten zu Protokoll. Seiner Angabe nach hat damals links 
vom aufsern Thore noch ein Hauschen mit Geschiitzen (zur 
Benutzung bei besonderen Gelegenheiten) gestanden. An das 
Thorwarthauschen, welches jetzt Tom Lichtenburgvereine wie
der aufgebaut und mit 2 Restaurationszimmern yersehen wor
den ist, schlossen sich 2 grofse Seheunen und eine Holz- 
und Wagenhalle an; vor denselben befand sich eine Cisterne 
fiir Regenwasser. Am ostlichen Ende des aufseren Burghofes, 
iiber dem Keller, erhob sich ein schones dreistóckiges 1) Ge-

1) Kirchner zahlt jedenfalls das Erdgeschofs mit.
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baude, das „Biittelhaus", zu Kirchners Zeit mit ais Frucht- 
boden benutzt. Zwischen den beiden Tiirmen befand sich 
der Garten, der jetzt mit Gebiisch bepflanzt ist. In der 
Kemenate, welche damals noch mit dem Palas durch Gange 
rerbunden war und vom Amtsvogt Thon bewohnt wurde,. 
waren die obersten Raume fiir die hochsten Herrschaften re- 
serviert. An die Kemenate war ein dreistbckiges Nebenge- 
baude mit Waschhaus und Wohnzimmern fiir die Familie 
Thons angebaut. Dem Amthause gegeniiber befand sich die 
Stallung fiir den „Brunnengaul" und 2 andere zur Herbei- 
schaffung des Zinsgetreides aus dem Hintergericht (oder Vor- 
spann den Berg herauf?) bestimmte Pferde. Zwischen beiden 
Gebauden war eine Cisterne. Rechts vom Turme stand die 
mit einer Glocke versehene Schule fiir die Kinder der Be- 
amten — die iibrigen Kinder besuchten, freilich mit oft 
yierteljahrigen Unterbrechungen, die Stadtschulen. An der 
Ostseite der Burg befand sich die Kapelle, die schon zu 
Kirchners Zeit verfallen war. Nach Schultes’ Ansicht ware 
sie im 15. Jahrhundert (weil da die Ostheimer Friihmesser- 
stelle gestiftet worden ist?) von einem Grafen von Henne- 
berg erbaut worden; sie ist aber zweifellos ebenso alt wie 
die Burg, denn nie yersaumte auch der wiisteste Raubritter 
am Ostendę einer neuen Burg eine Kapelle anzubringen. 
Auch die Angabe Schultes’, den Dienst an der Kapelle — 
das Predigen an jedem 3. Sonntage — habe der Ostheimer 
Friihmesser gegen den Genufs des Zehnten von etlichen 
Ackern unter Lichtenberg zu yersehen gehabt, ist eine irrige. 
Dieser Zehnt stand, wie aus einer Zehntstreitigkeit von 1459 
(s. III. Teil) zu ersehen ist, damals dem „Inhaber“ der Niko- 
lauskapelle zu Ostheim zu, und nach Einfiihrung der Refor- 
mation ging, wahrend die Einkiinfte der Friihmesserstelle zur 
Dotation des neugegrundeten Diakonats verwendet wurden, 
der Zehnt mit dem Dienst an der Burgkapelle an die Ober- 
pfarrei uber. Die Amtsbeschreibung von 1643 sagt dariiber: 
„Die adjunctur zue Ostheimb hat auff etzliche Lenderey 
unter Lichtenbergk am striippficht den Zehenten, stad deBen 

11*
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empfangen bericht nach hiebevorn ubern dritten Sontag uff 
dem Fr. AmbthauB die predigt yersehen werden miifien; der 
Zehent zwart ist noch gangbar, das predigen aber hieroben 
lange ]) eingestellet blieben.“

Der Fufsweg, welcher von der Burg nach dem Schlofs- 
felde hinabfiihrte, hiefs der „Bruherbsenpfad“, weil in alter 
Zeit einmal eine Magd, die den Arbeitern eine Butte Briih- 
erbsen auf das Feld hinunterbringen sollte, mit ihrer Last zu 
Falle gekommen ist und ihre Erbsensuppe auf diesem steilen 
Wege „angerichtet“ hat.

1) Seit den Kriegszeiten ?



2. Verwaltung und Reehtspflege.
A. Yerwaltung.

In den Zeiten des Faustrechts wufste ein Fiirst sein 
Land nicht besser zu sehiitzen, ais wenn er jede seiner 
Burgen mit ihren „Zugehórungen“, oder, wie wir es zu ver- 
stehen haben, jeden Amtsbezirk mit seinem Amthause dem 
Schutze dort oder in der Nahe ansassiger Ritter befahl. Zu 
solcher Schutzleistung verpflichtete er einen Ritter durch 
Verleihung eines „Burggutes“, das entweder in einem 
wirklichen Gute im Werte von 100 bis 200 Pfd. Hellern 
oder einer Summę von dieser Hóhe, fiir welche der „Burg- 
mann“ dem Fiirsten ein eigenes, freies Gut zu Lehen 
auftrug oder ein neues zu erwerben hatte, oder auch in 
herrschaftlichen Gefallen bestand, dereń Hóhe dem 5- bis 
8-prozentigen Abwurfe eines Burggutes entsprach. Das so 
eingegangene Lehnsverhaltnis wurde entweder auf eine be- 
stimmte Zeit oder auf Lebenszeit, oder erblich eingegangen, 
in welchem letzteren Falle der Ritter „Erbburgmann“ hiefs. 
Besonders aus der Zeit der beiden fehdelustigen Fiirstabte 
Heinrich VI. und VII. sind eine ganze Anzahl solcher Be- 
lehnungen mit lichtenbergischen Burggiitern durch Urkunden 
bekannt.
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Entweder wurden diese Burg man ner yerpflichtet, von 
ihren Burgen aus auf Erfordern zum Schutze des Sehlosses 
herbeizueilen, oder es wurde in einzelnen Fallen ihnen „per- 
sbnliche Residenz" zur Pflicht gemacht — sie mufsten ihren 
stiindigen Wohnsitz fur die verabredete Zeit auf der herr- 
schaftlichen Burg aufschlagen. Diesen letzteren wurde die 
Verwaltung des zum Schlosse gehorigen Bezirks und die An- 
fiihrung der iibrigen Burgmanner zur Zeit der Gefahr iiber- 
tragen — sie waren die ersten Amtmanner oder Vogte 
(Advocati).

Nicht selten kam es vor, dafs ein Burgmann dem Herrn 
des Sehlosses eine bedeutende Summę yorstreckte, bis zu 
dereń Zuriickerstattung ihm die Burg selbst mit ihren Zu- 
gehórungen yerpfandet, die Yerwaltung des Amtes und die 
Einkiinfte aus demselben iiberwiesen wurden — er ubernahm 
das Amt „amtmannsweise“.

Dann und wann nannte sich ein Burgmann nach dem 
Schlosse, anf dem er sich ais solcher aufhielt, indem er ent
weder seinen bisherigen Namen ganz aufgab oder ihn dem 
neuen durch den Beisatz: „genannt von . . .“ hinzufiigte, 
oder umgekehrt. So nannte sich ein bald wieder ausgestor- 
bener Zweig der Familie v. Hefsberg ,,von Lichtenberg".

Ais Burgmanner v o n Lichtenberg 
kommen urkundlich vor:

1256: Wolframus pincerna et Henricus miles de West- 
k eim.

1275: Heinricus miles de Lichtenberg. — ,,von Lichten- 
berg“ heifsen noch: Sacerdos Cunradus (1299); Marąuart (1313, 1316); 
Berthold, Abt des Klosters Georgenthal bei Rofsdorf (1346); Fritz(1349); 
Heintz (1410, 1427).

1318: Cunradus miles de Lichtenberg. — Er ist vermutlich 
identisch mit Cunrad von Hesburg (1317 ; s. XVI, 288), Conrad gen. 
Thiiring Castrensis in Lichtenberg (1320), Cunrad v. L. (1324), Chunrad 
v. Hesseburg gen. v. L. (1334). Es gab um diese Zeit Vater und Sobn 
dieses Namens (s. Schultes, Henneb. Gesch. II, Urk. S. 39, 40). —- 1322 
erhielt Konrad v. L. das Gericht Friedelshausen „zu seiner Sehadens- 
Ersetzung, und soli sie so lange genieBen, bis ihm 100 Pfd. Heller 
■wurden bezahlet sein“. In Friedelshausen gehorte der Hofleshof denen 
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v. L., „dereń Yorfahren Burgmanner auf Lichtenberg gewesen“ (Heim). 
— 1332 war Konrad v. L. Vogt zu Eisfeld (Bruckner, Landeskunde).

1319: H einricu s de Waltratehusen, adnocatus in Lichten
berg. — 1320: Helwicus (de W.) adrocatus in L., des Vorigen Sohn. 
Dieser erhielt mit Gyso v. Steinau Schlofs und Amt pfandweise fur 
800 Pfd. Heller im Jahre 1334. In den Streitigkeiten zwischen Fulda 
und Wiirzburg 1343 (s. XVI, 283) tritt er, auch v. Unsleben genannt, 
ais einer der Schiedsmanner auf.

1325: Johannes dictus de Ostheim miles residens in Lich
tenberg.

1327: Gyso v. Steinau. — Abt „Fingerhut“, der kleine, aber 
energische Bertho II., der dem Raubrittertum in seinem Stiftsgebiete ein 
Ende machen wollte, mehrere Burgen zerstórt und den in Bischofsheim 
gefangenen Herm. von Ebersberg 1270 in Fulda hatte hinrichten lassen, 
war am 15. April 1271 am Altare wahrend des Hofamtes von 26 Sticben 
durchbohrt gefallen, welche ihm von dem durchs Los dazu bestimmten 
Gyso v. Steinau und seinen Genossen vom Stegreif beigebracht worden 
waren. Des Ermordeten Nachfolger Bertho III. bot alles auf, die Ubel- 
that zu rachen. Die Verschwbrer flohen in die Burg Steinau und von 
da nach dem Haselstein, wurden aber unterwegs, in der Kirche zu Hasel- 
iiberfallen ; Gyso wurde aus der Thiir fliehend erschlagen, seine Spiefs‘ 
gesellen Albert und Heinrich v. Ebersberg aber auf kaiserl. Befehl in 
Frankfurt lebendig geradert. Gysos Nachkommen mufsten statt der 
schwertziickenden Klaue zur steten Erinnerung an ihren Ahnen , der ais 
Dritter das Rad verdient hatte, von nun an 3 Rader im Wappen fiihren 
und ihren Namen in ,,Steinriick“ umwandeln. Spater nannten sie sich 
,,von Steinau gen. Steinriick“. Lange mufsten sie sich, ihrer Lehngiiter 
beraubt, im Auslande aufhalten, bis endlich 1327 Abt Heinrich VI. sich 
mit Gysos Enkeln Trayboto (Heinrichs v. Exdorf Schwiegersohn) und 
Heinrich versbhnte und ihnen Poppenhausen zum Wohnsitz anwies mit 
der ausdriicklichen Bedingung, dafs sie oder ihre Nachkommen nie ohne 
Erlaubnis ihr Haus burgahnlich befestigen diirften1 2). Beide Briider 
mufsten u. a. sich noch verpflichten, ihren Sohnen Gyso und Heinrich 
je 10 Pfd. Heller jahrlich zuzuweisen, wozu der Abt noch je 6 Pfd. legte, 
welches Einkommen diese ais fuldaische Burgmanner, Gyso auf Lichten
berg, Heinrich auf Biberstein, verdienen sollten.

1) Das Dorf Steinau, in welchem Gysos Stammburg stand, liegt 
5 km von Fulda an der Bahn nach Hiinfeld.

2) Es geschah spater doch; sie unternahmen, abgesehen von 
Strafsenrauberei, von hier aus formliche Kriegsziige, bis endlich 1459 
ihre Burg gebrochen wurde.
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1334 am Sonnabend nach Kat. verkauft Abt Heinrich Schlofs und 
Gericht Lichtenberg fiir 800 Pfd. Heller unter dem iiblichen Vorbehalte 
des Wiederkaufs an Helwig v. Waltershausen, Ritter, und Gyso v. 
Steinau, Knecht, und setzt sie ais Amtleute ein mit der Verpflichtung, das 
Schlofs zu bewahren, Turmleute, Wachter und Thorwarter selbst zu be- 
solden, standig 10 Mann Gewappnete auf der Burg zu halten etc. „Sie 
sullen ouch in deme gerichte, die wiele sie ez inne han, die lude nicht 
fur baz mehr dringen noch besuern uber daz alse biz her gewunliche ist 
gewest.“ — Unter ihrer Amtmannschaft wurde im folgenden Jahre das 
Centgericht von Sondheim nach Fladungen verlegt. — 1336 erteilt Abt 
Heinrich dem Helwig von Waltershausen die Anwartschaft auf die Guter 
in villa Rodichin (Rodchen, ,,Rod“, Flurgegend unter Lichtenberg) und 
auf die zur Amtmannsbestallung gehórigen Fischteiche (S. 77), worauf 
jedoch er und seine Nachkommen so lange keine Anspriiche haben sollten, 
ais Gyso von Steinau noch mit ihm im Amte sei und sie diesem zustiinden. 
Er weist ihm ferner 100 Pfd. Heller ais Burggut zu, macht ihm aber 
personliche Residenz zur Pflicht. — Wie lange die beiden Schlofs und 
Amt innegehabt, ist nicht zu bestimmen. Wenn 1343 die Schiedsleute 
zwischen Abt Heinrich und Bischof Otto bestimmen, dafs diese die Schlósser 
Hildenburg und Lichtenberg demnachst wieder einlósen sollten, so deutet 
dies wohl darauf hin, dafs die beiden Ritter Lichtenberg noch besafsen.

Gyso von Steinau, der iibrigens nie sich Steinruck zubenennt, macht 
in Urkunden noch viel von sich reden. 1338 kauft er von Joh. v. Mafs* 
bach ein Burggut zu Lichtenberg nebst Besitzungen zu Ostheim und Nord- 
heim. 1353 kauft Gyso v. Steinau, Ritter, und Lutz v. Herbilstadt, 
Knecht, von Fiirst Johann von Henneberg Burg, Stadt und Amt Wa- 
sungen auf Wiederkauf fiir 2550 Pfd. Heller. Derselbe Fiirst beruft ihn 
1355 in ein Scbiedsgericht zwischen ihm und Balthasar v. Thuringen und 
bestellt ihn 1359 mit in den Vormundschaftsrat fiir seine Kinder. 1360 
erscheint Gyso ais Zeuge in einer Urkunde Landgraf Heinrichs v. Hessen. 
Im Kriege Abt Heinrichs VII. gegen Landgraf Otto v. Hessen und 
dessen Verbiindete 1361 (XVI, 292) steht er mit semen Leuten auf seiten 
des Abts; 1365 schreibt er ihm iiber die dabei erlittenen Verluste seine 
Rechnung, die der Abt in einer besonderen Urkunde anerkennt. Die 
Summę betrug 300 Pfd. Heller, die der Abt zu dem Gelde schlug, welches 
Gyso schon auf Schlofs und Amt Fischberg stehen hatte. 1368 kaufte 
Gyso von Eberhard vom Stein dem Jiingern mit dessen Vaters und Bru- 
ders Willen ein Gut zu Ostheim fiir 10 Pfd. Heller. 1371 schlichten 
Heinrich v. Brende, Heincze v. Steinau, Lutze von Herbelstad und Heincze 
vom Steyne einen Erbschaftsstreit zwischen Gyso v. Steinau und seiner 
Frau Christine (ihrem Wappen nach einer geb. v. Ostheim oder Marschalk 
v. Ostheim) einerseits, und ihrem Schwiegersohne Siegfried v. Stein und 
Feliczen ihrer Tochter andererseits. Es wurde letzteren ein grofser Teil 
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der elterlichen Giiter zugesprochen, wonach sie keine Erbanspriiche mehr 
zu machen hatten, ,,ez were den, daz des obgn. Hn. GeyBen sonę abe 
ginge von todes wegenu. 1372 kauft er von Henrich von WaltrathuB, 
Kunne, seiner ehelichen Wirtin und Alheyt Gnazoym, seiner Tochter, das 
spater v. Steinsche Gut zu Sondheim fiir 360 Pfd. Heller. 1376 kauft 
er von Herm. Markart und Elsę seiner ehelichen Wirtin, in Gemeinschaft 
mit Heinrich Steinriicke und Yrmel seiner Frau, Weimarschmieden fur 
1320 Pfd. Heller, zu welcher Summę letzterer nur 300 Pfd. beigetragen 
hatte, die ihm Gyso v. Steinau bald herausgezahlt zu haben scbeint. — 
In einem Erbschaftsstreite von 1381 „an sant Johans tage Baptisten, so 
man das filer machet‘‘, zwischen Syfryde vom Steyne, Felicze seiner 
Frau und beider Erben einerseits, und Hermann v. Steynaw, Symon 
Steinruckeu und Cunczen, Karl und Otten Steinrucken Gebriidern anderer- 
seits wegen der Giiter, die „die kint“ Dytrich von Steynaw und seine 
Schwester Gysel hinterlassen hatten, wird Gysos nicht mehr gedacht.

1336: Johann Schenk reversiert sich iiber die Belehnung mit 
einem Burglehn, das aus 6 Pfd. Hellern jahrlicher Gefalle von der Rubels- 
bergs- und der Toderhufe zu Ostheim bestand, und das er von Alheid, 
der Witwe Alberts von Nuenstat, und ihren Kindern gekauft. Er ist ver- 
mutlich identisch mit Johannes dictus de Ostheim von 1327 (s. o.); die 
v. Ostheim besafsen das henneb. Schenkenamt ais Erblehn.

1338: Johann von Mafsbach und Femele seine ebeliche 
Wirtin verkaufen den vom Vater der letzteren, Herm. Voyt v. Salzburg 
erbaltenen Hof und Burggut zu Lichtenberg, ihre Besitzungen zu Ost
heim und ihre Wiesen zu Nordheim unter Lichtenberg fiir 102 Pfd. 
Heller an Gyso v. Steinau.

1342: Syfrid vom Steine ,,der Jiingere4* (dem Schwiegersohne 
Gysos v. Steinau gegeniiber „der Altere“; 1334 „des Bastheimers Knecht44) 
erhiilt, nachdem er dem Abt Heinrich v. Fulda das Óffnungsrecht des 
Schlosses Bastheim eingeraumt, 100 Pfd. Heller ais Burggut, das er von 
seiner Veste Bastheim aus „odir anders, wa he sitzet44, auf Lichtenberg 
verdienen sollte, und wird zum Erbburgmann angenommen. Im Jahre 
1355, damals Vogt auf Hildenberg, emporte er sich mit Otto v. Bastheim 
und Gabriel Truchsefs gegen seinen Lehnsherrn, den Bischof Albert v. 
Wiirzburg. Nachdem dieser Schlofs Bastheim erstiirmt hatte, wurden sie 
auf Verwendung ihrer Freunde zwar begnadigt, mufsteu aber dem Stifte 
Wiirzburg fiir alle Zeiten das Óffnungsrecht des Schlosses Bastheim ein- 
raumen.

1343: Johann von der Korę ) „von Rosrit genannt“ bekennt,. 1

1) Das v. d. Kehre’sche Geschlecht, welches 1569 mit Richard, 
Amtmann zu Mellrichstadt, ausstarb, ist ein Zweig des Hauses Truchsefs 
v. Henneberg, mit dem es gleiches Wappen fuhrte. Albrecht, Bruder
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dafs Abt Heinrich ihn zum Erbburgmann auf Lichtenberg angenommen 
(„ez were dann, daz ich adir myn erbin unses eydes los sin“) und ihm 
60 Pfd. Heller ais Burggut gegeben habe, wogegen er ihm seine 2 eigenen 
Huben zu Mittelstreu zu Lehn auftragt. 1344 bekennt er, dafs der Abt 
ihm 100 Pfd. Heller ais Burggut gegeben habe, zu verdienen „wa ich 
adir min erben mit dem huse sitzen“, wofiir er ihm mit Willen seiner 
ehelichen Wirtin Katarine 8 Pfd. Heller Einkiinfte von seinen 2 eigenen 
Huben zu Behrungen zu Lehn auftragt.

1352: Heinrich von Sternberg (1342 „des schónen Her- 
mans siin genannt“ [H.] besafs 3/8 vom Zehnt zu Mittelstreu und ein 
Vorwerk zu Debertshausen, welches Johann v. d. Kehre[- Rosriet] 
1356 kaufte) empfangt vom Abt 100 Pfd. Heller, tragt ihm dafur eigene 
Besitzungen zu Lehn auf und empfangt sie ais Burggut zuruck, nSmlich 
die ,,wustenunge, die da heizzet zum Reynhartes“ (Reinhardshof).

1359 : Abt Heinrich nimmt seinen Bruder Gerlach vonKraluck 
zum Erbburgmann von Lichtenberg an und iibergiebt ihm die Giiter „in 
Rimbrechtis“ (Reinhardshof, wie aus dem folgenden hervorgeht).

1361 : Derselbe Abt nimmt Hermann Markart, Ritter, und 
Gocze seinen Bruder ais Erbburgmiinner in seiner Yeste Lichtenberg 
auf und verleiht ihnen 120 Pfd. Heller zu rechtem Burggut auf der 
halben Wiistung „zum Reinbrechtes“, die er vorher seinem Bruder Ger
lach v. Kralucke verliehen und ihm vorher vom seligen Heinrich v. 
Sternberg heimgefallen sei; „und dasselbe burggut sullen ouch die vor- 
gnant Hermann und Gocze odir ir eyner und nach irem vorgengniss zum 
minsten einer irer erbin uf der vorgnantin vestin mit wesen stetlich be- 
sitzenu. 1376 verkaufen Herm. Markart und Elsę seine eheliche Wirtin 
Wymarsmyden (vermutlich samt Reinhards) an Gyso v. Steinaux).

1362: Hans von Birkis bekennt, dafs ihn Abt Heinrich ais 
Erbburgmann auf seine Veste Lichtenberg genommen und ihm und seinen 
Erben 8 Pfd. Geldes Salzunger Wahrung, jahrlich zu Martini fallig, von 
seiner Stadtbete das. dafur zu reichen habe2).

1365 : Mangold v on Swinfurd gelobt und schwort, das von 

des Albrecht Truchsefs v. Henneberg, hatte sich ein Schlofs zu Henne- 
berg „auf dem Berg an der Keer gelegen“ erbaut und sich zuerst 1270 
„v. d. Kere“ genannt. Seine Nachkommenschaft teilte sich in yerschiedene 
Łinien, die Rosrieter, Kehre’sche, Einhartshauser etc.

1) Bisher ist unter Reinbrechtis irrtumlich immer Reupers bei 
Stetten verstanden worden, was zum wiirzb. Hildenberg gehórte.

2) Auch die v. Bircke oder Birkis waren ein Zweig des Truchsefs 
v. Hennebergschen Stammes. Heinrich Truchsefs v. H. besafs 1324 den 
Zehnt „zu Birck bey den Thiiringer Wald“ ; 1346 : „Hans Truchsefs v. H. 
gen. v. Bircke“ (Biedermann, Baunach, 262).
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seinem Bruder C o n z e geerbte und nun ihm zu Lehn gegebene Burggut 
,,mit namen zehen phunt heller geldes“ (jahrlich) auf des Abts Veste und 
Schlofs Lichtenberg getreulich zu verdienen.— 1396 hat Becze (Schan- 
nat: Apezo) von Swinfurd „enphangen eyn burggut, daz gehort gein 
Lichtinberg und sin X phund geldes, czii UBleyben gelegin“.

? : Karl v o n Steinau gen. S t e i n ru c k , Amtmann zu Salzun- 
gen und Lichtenberg (Biederm., Rhon-Werra, 427).

1374: Paul von Herbilstadt empfangt ein Burggut zu Hel- 
mershausen, das, wie vermutlich auch Weimarschmieden und Reinhards, 
urspriinglich zu dem d. Z. in Trtimmern liegenden Hutsberg gehort hatte.

1375: Johan n und Werner Zufrafs. Am Andreastage ge- 
nannten Jahres entscheiden Dietrich (Priester) und Sintram v. d. Kehre, 
Gebriider, und Stephan v. d. Kehre ais Schiedsleute zwischen den Ge- 
nannten einer-, und Heinrich v. Stein andererseits, dafs u. a. ,,daz hus 
uff der burge zu Lichtenberg, die bamgarten in dem Rode, die Tyle ynne 
hat“, „fiinf acker wingarten in dem wingarten tal“ etc. ,,Hn Johansen 
Zufrazz und Wernhern Zufrazz vnd irn erben volgen und werden shol“.

1386 : Siegfried vom Steine und Heinrich von der 
Tann. Letzterer ist schon 1372 Burgmann auf Lichtenberg. Am
5. Sept. 1386 iibernehmen beide das Amt amtmannsweise, indem ihnen 
Landgraf Balthasar v. Thuringen Lichtenberg „mit allen sinen czuge- 
horungen vor sechs und czwenczig hundert und vire und czwenczig gute 
gulden, uzgenomen unsir manschaft, manlehin und geistliche lehin, die 
wir und unsir erbin unvorsaczt behalden“, verpfandet, sich aber die 
Offnung des Schlosses vorbehalt. Nach Rein hatte die Landgrafin Marga- 
rete schon 1389 das Schlofs wieder eingelóst, um sich selbst damit be- 
lehnen zu lassen; aber 1390 bekennt Syfryd vom Steyne, Amtmann zu 
Lichtenberg, urkundlich, dafs Markgraf Balthazar ihm und Heynczen v. d. 
Thann die Losung des Schlosses angesagt habe, und dafs der Brief durch 
Yryng v. Heldryt ihm am Sonnabend vor dem Pauwelstag uberbracht 
worden sei. — 1391 wurde denselben Edelleuten das Schlofs abermals, 
jetzt fiir 4000 fi., verpfandet.

Siegfried v. Stein, der Schwiegersohn Gysos v. Steinau, erwarb ge- 
meinschaftlich mit seiner Frau Felicze 1377 von seinen Yettern, den 
Brudem Hencze, Eberhard und Hans v. Stein, dereń Anteil am wurzb. 
Unterburggrafenamt (XVI, 290) fur 150 Pfd. Heller auf Wiederkauf; 
1385 von seinem Vetter Heinz v. Stein zu Nordheim im Grabfeld den 
Schenkschen (v. Ostheimschen) Hof zu Ostheim fiir 2200 Pfd. Heller; 
1393 von der Familie von Griefsheim ihre Giiter zu Grub unter Hilden- 
berg. 1381 entscheiden Dytrich v. Bybra, Hans v. d. Kere, Dytze und 
Peter Voyt v. Salzburg ais Schiedsmanner zwischen Siegfried vom Stein 
und seiner Frau einer-, und Yerwandten derselben andererseits wegen der 
Hinterlassensehaft der Kinder Dietrich und Gysel v. Steinau, dafs Poppen- 
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hausen in Hermanns und Symons v. Steinau Besitze bleiben, dagegen alle 
Hinterlassenschaften „dysyt der Ronę** im Taxwerte von 2200 Pfd. Heller 
wiirzb. Wahrung Siegfried und seiner Gemahlin, welche die Halfte der 
Schulden zu ubernehmen hatten, zu iiberlassen seien; aufserdem ,,das 
hus Lichtenberg in der innern burgc vnder den cleinen turn“ etc.

Heinrich v. d. Tann (Sohn Heinrichs „von Bischofizheim“ [1347]) 
hatte 1366 von Otto von Herbilstadt dessen Hauser, Acker und Wiesen 
zu Ostheim und anderen Orten fiir 130 Pfd. Heller gekauft. 1374 war 
er Amtmann zu Fischberg, seit 1383 Pfandinhaber und Amtmann zu 
Mellrichstadt, 1385 mit Fritz v. d. Tann auch von Hildenberg. 1379 
kauft er von Heinrich v. Stein eines Zwólftels vom Ostheimer Zehnt 
fiir 100 Pfd. Heller auf Wiederkauf, 1380 die „Diiringer** Wiesen daselbst 
fiir 60 Pfd. Heller, 1394 von Konrad v. Steinau den Hof in Fladungen 
beim Kirchhof und den halben Baumgarten iiber der Stadt hinterm Kirch- 
hofe und die ihm gehorigen Zinsen zu Fladungen fiir 65 fl., 1396 von 
Peter Schenk dessen Hof zu Kaltensundheim fiir 230 Pfd. Heller auf 
Wiederlosung etc.

1389: Heinz und Grete vom Stein, Albrecht und Betz 
Truchsefs verkaufen an Landgraf Balthasar ihr Burggut zu Lichten
berg fiir 400 fl.

1405: Georg, Heinrich und Eucharius v. d. Tann, 
Sóhne des Fritz v. d. Tann, Amtmanns auf Hutsberg; Landgraf Baltha
sar verpfandet ihnen von Lichtenberg 1).

1) Sie griindeten gemeinschaftlich mit ihren Brudem Burkard, 
Engelhard und Philipp (ein 7. Bruder war Melchior, S. 168) 1407 die 
Friihmesse in Nordheim v. d. Rhon. Spater hetzten sie die Stadt Mei- 
ningen gegen ihren Herrn, Bischof Johann II., auf; dieser liefs durch 
Lorenz v. Ostheim und Sintram v. d. Kehre Meiningen mit Gewalt nehmen 
(1418) und brachte die Bruder v. d. Tann in seine Gewalt. — 1444 wurden 
sie von Kurfiirst Friedrich v. Sachsen gebeten, sich der 3 jungen Grafen 
v. Henneberg gegen dereń Onkel Heinrich (den Unruhigen) in Kaltennord- 
heim anzunehmen.

1420: Fritz vom Stein. Erzbischof Konrad von Mainz ver- 
leiht ihm das Burggut zu Lichtenberg, eine Behausung daselbst im inneren 
Schlosse, ein Haus und Hof in der Vorburg, ein Gut im Rode und 2 
Acker Weingarten.

1422: Hans vom Stein „zcy Lichtenberg** (H VI, 110).
1423 werden samtliche Ostheimer Edelleute vom Bischof Johann 

seine ,,Burgkleute“ genannt.
1428: Siefried vom Stein, Ritter, Lorenz und Hans v o m 

Stein, „gesessen zu Lichtenberg und Ostheim4*.
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Die Amtmanner.

Je mehr die Kaiser mit ihren Bemiihungen, das Faust- 
und Fehderecht und damit die kleinen, aber unaufhdrlich das 
Land verwiistenden Kriege durch wiederholte Aufrichtung so- 
genannter „Landfrieden“ zu beseitigen, Erfolg hatten, desto 
weniger bedurften die Fiirsten zum Schutze ihrer Schlosser 
und Landereien noch der Burgmanner, welche Bezeiehnung 
nun auch yerschwindet; desto weniger hatten es auch die 
Amtmanner auf Liehtenberg noch mit einer bewaffneten Yer- 
teidigung des Schlosses und Amtes zu thun, desto mehr konnten 
sie nun alle Achtsamkeit auf die eigentliche Regierung ihres 
Bezirks richten. Immer scharfer grenzt sich im Laufe der 
Zeit der Kreis ihrer Rechte und Pflichten ab, immer deut- 
licher treten nun ihre Persdnlichkeiten durch nachgelassene 
Schriftstiicke oder andere Spuren ihres Wirkens aus dem 
Dunkel hervor. Dies gilt namentlich seit der hennebergi- 
schen Zeit des Amtes. Der Amtmann ist in seinem Bezirke 
der Yertreter des Landesherrn nach allen Seiten hin — Chef 
des Justiz-, Yerwaltungs-, Finanz-, Forst- und Militarwesens — 
also Gouverneur, von dessen „Regierung" man sprach. Eigent
liche Fachgelehrte waren die Amtleute auf Liehtenberg in 
den ersten Jahrhunderten noch nicht, wenigstens nicht in 
der hennebergischen Zeit; es kam bei ihrer Wahl viel mehr 
auf natiirlichen Yerstand, entschiedenes Auftreten und Repra- 
sentation an. Namentlich in der ersten Zeit wurden dazu 
nur unabhangige, reichsunmittelbare Edelleute genommen; es 
ist deshalb auch nie in dieser Zeit von der Ernennung 
eines Amtmanns, sondern nur von einem vertragsmafsigen 
tJbereinkommen zwischen dem Herrn des Amtes und ihm 
die Rede. Ein solcher Yertrag wurde oft nur auf eine be- 
stimmte Zeit, auf wenige Jahre abgeschlossen. Besonders 
angesehene und tiichtige Amtmanner erhielten den Ratstitel, 
womit eine „Ratsbesoldung“ von 50 fl. verbnnden war. In 
den meisten Fallen kann man annehmen, dafs ihr Dienstan- 
tritt zu Anfang des Gerichtsjahres, am 22. Februar (Petri
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Stuhlfeier) erfolgte. Die Amtsunterthanen hatten dann die 
nótigen Transportfuhren zu leisten, mit denen sie beim Ab- 
zuge eines Amtmannes nichts zu thun hatten.

1432: Eberhard von Schaumberg zu Gereut bei 
Ebern, wiirzb. Rat; reversierte sich (nach Biedermann, Rhon- 
Werra, 158) iiber die Amtmannschaft auf Schlofs Lichten
berg, die ihm Bischof Lorenz 1) zu Wiirzburg bis zur Ablo- 
sung desselben iibergeben (also bis 1433). Doch scheint er 
sie noch lange unter Henneberg innegehabt zu haben; er 
lebte noch 1446.

1) Fiirstbischof Lorenz (v. Bibra), wahrend dessen Regierung 
Lichtenberg gar nicht wiirzburgisch war, regierte 1495—1519. Bieder
mann kann nur Bischof Johann im Sinne haben.

2) Trotz seines scheinbar biirgerlichen Namens gehorte er doch 
einem alten Adelsgeschlechte an. 1140 ist ais Zeuge neben den Grafen 
von Henneberg, von Frankenstein, Gyso von Hildenburg etc. Godoboldes 
Sinister genannt. In Opfershausen gab es einen ,,Linkenhof“, spater im 
Besitze der Auerochs. Heintz’ Bruder Hans war Herr auf Aschenhausen 
(s. u.); ein anderer Bruder hiefs Curt.

1447: Heintz Lincke. In dem Kaltensundheimer 
Centweistum von 1447 sind ais Amtmanner der Grafen Hein
rich (zu Kaltennordheim) und Georg von Henneberg (Herrn 
von Lichtenberg) Giinther Yasolt und Heintz Lincke genannt. 
Der Reihenfolge nach gehórt ersterer, der auch in Kalten
nordheim angesessen war, zu Graf Heinrich, letzterer zu Graf 
Georg 2).

1457—1461: Melchior von der Tann, Sohn des 
Hutsberger Amtmanns Fritz v. d. Tann. Nach Biedermann 
turnierte er 1436 zu Stuttgart und wurde 1444 mit seinen 
Briidern (S. 166) ermahnt, sich nicht mit denen (dem? — 
Heinrich?) Grafen v. Henneberg in Biindnisse einzulassen. 
Im Jahre 1457 ist Graf Georg von Henneberg mit ihm „iiber- 
eingekommen“, dafs er vom Peterstage an 4 Jahre lang Amt
mann auf Lichtenberg sein, auf eigne Kosten "Wachter, „Tur- 
ner“, Thorwarter und Nachthunde halten und dafiir die Geld- 
und Getreidezinsen aus dem Amte (mit wenigen Ausnahmen) 
und die herkommlichen Fronen haben solle. Von den Ge- 



Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhon. 169

richtsstrafen sollten ihm nur 10 Pfd. gehóren, auch solle er 
selbst „ohne Recht“ (ohne gerichtliche Yerurteilung) nicht 
strafen etc. (Urk. bei Schultes). — 1491: „so hat auch Mel
chior v. d. Thann in dreyBig jaren nicht gelebt“; er mag 
also gerade nach Ablauf seiner 4 Amtsjahre oder kurz yorher 
gęsto rben sein.

1468 wird Caspar von Bibra in einer Kaltensund- 
heimer Centstreitigkeit von den Grafen Friedrich und Otto 
ihr (gewesener) „voit zu Lichtemberg11 genannt.

1468, 1472: Balthasar von Ostheim.
?: Kunz ron der Kehre, nach Biedermann (Rhon- 

Werra 205 A, 427 etc.) Amtmann auf Lichtenberg, Erbunter- 
marschall des Stifts Wiirzburg (ais solcher fehlt er bei Muller 
1. c. 8. 225), yermahlt 1476 mit Barbara v. Steinau, f 1478.

1480: Thietz von Miltz und Eckardt von 
Bibra. Sie siegeln ais Amtleute eine Urkunde, in welcher 
Kunz und Hertnid v. Stein zu Ostheim J/2 fi, Zins von einer 
Wiese zu kirchlichen Zwecken stiften. Diez v. Miltz, Schwie- 
geryater des Amtmanns zu Sand Hans v. Spefshart, ist 
spater Oberamtmann zu Romhild. Biedermann: Diez v. M. 
zu Kbnigshofen, wiirzb. Amtmann zu Wildberg, 1505, 1506.

1499: Ehrhardt (Eberhard) von Ostheim, Sohn 
Balthasars v. O. (s. o.). Er diente unter Graf Hermann VIII. 
zu Romhild und wurde im genannten Jahre Amtmann auf 
Lichtenberg (Weinrich).

1505: Philipp vom Stein. Sein Schwager Wolf 
v. Herbilstadt zu Kaltennordheim (s. u.) nennt sich ihm 
gegeniiber einen jungen, unyerstandigen Amtmann; Ph. v., 
Stein mufs also schon langere Zeit Amtmann gewesen sein. 
Er starb 1527.

? Dietrich Truchsefs von Wetzhausen, Bun- 
dorfer Linie, geb. 1479, verm. 1502, f 1517, zu Wetzhausen 
begraben (nach Biedermann, der aber von seiner Amtmann- 
schaft auf Lichtenberg nichts weifs).

? bis 1517 (?): Hans von Miltz. Nach Biedermann, 
der auch ihn ais Amtmann yon L. nicht kennt, war Hans v.
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M. wurzb. Marschall und Amtmann zu Wallburg, 1493, 
j- 1532. Um diese Zeit, vielleicht mit ihm, starb das Ge- 
schlecht aus.

1517 (?)—1547: Hans von Ostkę im auf Friesen- 
hausen, „ist bei 30 Jahre lang Amtmann gewesen“, f 1553. 
In die Zeit seines Regiments fallt die Zerstórung der Lichten- 
burg im Bauernkriege, wie auch die ganze reformatorische 
Wirksamkeit Luthers, welcher er feindlich gesinnt gewesen 
zu sein scheint (s. S. 80).

1547—1553: Moritz vom Stein, Sohn Philipps 
(s. o.). Seine Bestallungsurkunde vom Peterstage 1546 liegt 
im Ostheimer Amtsarchiy *).

1) „Wir Bertholdt vonn gottes gnaden graue und her zw Hennen- 
berg bekhennen mit diesem brieff, unnd thun kunth allermeniglich, das 
wir dem vhesten unserm liebenn getreuenn Moritzen vom Steyn unsers 
sehlos und amptshalben, Lichtenberg, uberkomen sindt, ine zw unnserm 
amptman, rathe und diener auffgenommenn und ime das gemelt unnser 
sehlos unnd ampt Lichtenberg vier jare nach datum dis brieffs, die sich 
dan uff heut dato diesselben briefs anfahen sollenn, inn nachuolgender 
formę beuolhen und eingeben haben: also das er in dem obgemeltem 
sehlos sein wesentlich unnd persónlich wonung haben, auch dasselb sehlos 
und ambt mit thurnleuttenn, torwartten, wechternn und nacht hunden 
uff sein eigen cost und lohne getreulich bestellenn, bewarn, und die armenn 
leuth desselben ampts schutzen, vertheidingen, ine auch rathe unnd bey- 
stand thun sol, ais einem amptman aus byllikeitth zuthun geburt, on- 
geuerdt. Er sol auch die gerichte desselben ampts nach altem herkgomenn 
hegen, besitzenn unnd handhaben, auch mitt freybottenn, landknechten 
bestellen, wie vor bestalt gewest ist, unnd waB bussen an denselben 
gerichten mit urthell gesprochenn unnd zu recht erkanth worden, unnd 
sunderlich was hals und hand betrift, sol er an uns gelangenn lassenn, 
mit unserm rath und wissenn handlen ; dieselben alle bussen sollen uns 
unnd unsernn erbenn volgenn und einzunemen geburnn, die auch durch 
unserm zentgrauen, oder ein schulthes jedes orts eingenomen, uns geant- 
wortt unnd verrechnet werdenn. Unnd dieweyll hieuor unnser amptman 
Hans von Ostheim die bussenn, ausgenomen was hals unnd handt betrift, 
eingenomen, dogegenn an ’ denn orttenn, do wir nit atzung und leger 
haben gesessen, so sol nun hinfuro gemelter unserr amptman, die zeit 
er unser diener des orts ist, an denselbigen orten, do er sich onn das 
selbst verlegen muB, von unserntwegen von gemelter buse oder sunst, was 
zimlich und geburlieb, verlegt werden. Unnd dieweil auch unser voriger
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Nach dem Yerkaufe des Amtes blieb Moritz vom Stein 
Torlaufig in mansfeldischem Dienste. Unter ihm begann die

amptman, Hans von Ostheim, ein stuck felds mit unserm wissen gerott, 
welches wir ime drey jarlang fur sein ausgewant rodgelt zugenissen gnedig 
vergunnet, unnd gemelte jar verschinnen, so habenn wir uns mit itzigem 
unserm amptman, Moritz vom Steyn, verglichen, das er uns diBe jare 
unnd furtter, solang er unser diener ist, jherlichen vonn gemeltem rode 
funfzehen guldenn uf Petri cathedra, nach endung des jars, reichen und 
gebenn sol. Er sol auch die armen leutth desselben ampts on unsern 
willen on recht nit straffen, auch mit atzung und leger nit zu hoch be- 
schwern. Furtter ist beretth, das er unser gehultz, wasser und wildbann, 
sunderlich den Hayn, dorynen er auch selbst nit weidwerckenn sol, vor 
andern leuten getreulich hegen, und aus dem gehultz nichts verkauffen 
und hingeben, eB geschee dan mit unserm willen. WaB er aber brenholtz 
in dem gnanten schlos zur nottorff bedarff, sol man ime zeigen, und 
sich des zu brennen nach nottorff gebrauchen, onngeuerde. Darumb sollen 
wir gnantem Moritz vom Stein, domit er solchs desterstatlicher, wie 
vorgeschrieben stehett, volnstrecken mogę, zu belonung geben wie nach- 
uolgt, nemblich: funfzig malter korns Fladinger maB, sechzig und vier 
malter habern, auch Fladinger maB, funfzig vafinachtbunner, funfzig sumer 
huner, vier khue, ein sin (?) schwein oder zweinzig Wirtzburgische pfundt 
gelts dofur, funf schock eyer, drey lambsbeuch, acht gennB, sechzehen keB, 
sechs schonbrott, sechs pfundt unschlitts, das hey zum Albrechts, die zehend 
acker ardfels unter dem schlos Lichtenberg gelegen, darfor ein weingart 
gewest, und das wasser die Strey genant, so weytt es der herschaft zu- 
fiscben zustehet, sol er ais ein amptman zufischen haben und sunsten 
dasselbig anders niemants zufischen gestat werden. Auch sol er zuschencken 
haben auff den kermessen zu Kaltensontheim, Sontheim, Stetten, Urspringen, 
Wolmathausen und Mittelsdorf. Auch soli er sich gebrauchen des weyd- 
gelts, auch alle fron und dinst allenthalben im ampt ungeuerlich. Dar- 
nach ist berett, das der vorgenant Moritz vom Stein unnB das nechstbe- 
stimpt iare mit zweien reisigen pferden unnd einem reisigen knecht ge- 
wartenn sol. Unnd wir sollen ime hoffgewant . . . leib wie andernn unsern 
dienern geben, .... auch schirmen, vertheidingen und versch . . . gein 
aller meniglich, woe wir sein zuver . . . dt, ais andere unser amptleut, 
und . . . ime schreiben werdenn, in unsern .... oder er in unsern ampts- 
sachen oder gescheft, .... ntlichen oder kuntlichen schaden empfieng, 
denselbenn schaden, der reysig hieB unnd were, sollen wir ime nach 
billikeitth gutlich ablegenn. Woe wir bede uns darumb gutlich nit ver- 
tragen kontten, so sollen unnser, grauen Bertholds, rethe, die wir, graue 
Bertholdt, unngeuerlich darzu gebenn, uns darumb mit freuntlichenn rechten 
entscheiden, unnd derselben entscheidung durch uns bedetheil onn wegerung

XVII. 12
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Einfiihrung der Reformation; er „verordnete“ fiir mehrere 
Amtsorte eyangelische Geistliche, z. B. noch zu Michaelis 
1552 fiir Kaltensundheim. Auf seinem Grabdenkmale in der 
Ostheimer Kirche ist er mit seiner Frau Anna v. Ostheim 
(Nichte seines Amtsvorgangers) in knieender Stellung betend 
dargestellt; ihnen zu Fiifsen 7 Kinder, von denen indes nur 
3 (Hans, Christoph und Katharine) mir urkundlich vorge- 
kommen sind. Aufser ihren Familienwappen sind das Herbil- 
stadtsehe, das Lichtensteinsehe und das Truchsefssche (nam- 
lich die seiner Mutter Scholastika und seiner beiden Grofs- 
miitter), eins mit steigendem Pferde 1), wieder das Lichten- 
steinsche und ein verschwundenes (das yon Annas Mutter und 
die ihrer beiden Grofsmiitter) angebracht. Die Umschrift lautet: 
Anno domini 1560 den 27 Juni ist der edel und ernoest 
Moricz vom Stein in Gott seliglichen vorschieden deseń 
Selle Gott gnedig und barmhercAg sey. amen.

1) Dieses Wappen, welches auch auf den Grabsteinen seiner Sóhne 
Hans und Christoph wiederkehrt, halt Rein fiir das Pferdsdorfsche oder 
das Riedheimsche. Anna v. Ostheims Mutter war Elis. v. Mafsbach — 
es mufs also ein Mafsbachsches sein, welches vielleicht ein Zweig der 
Familie angenommen hatte. Von dem Mafsbachschen ist es ganz ver» 
schieden.

1553—1555 : Hans Friedrich von Kiinfsberg. 
Kaum iiber 28 Jahre alt Amtmann geworden, ging er mit

volg gethan werdenn sol. Unnd so uns, oder gemeltem vom Stein solch 
amptmanschaft nit lenger zuhaben geliebt, so sollen wir ime, oder er unnB 
das ein halbes jare vor ausgang gemelter jarBfrist aufschreibenn. Woe 
aber unser keiner dem andern dermassen aufschreiben wurd, so solt diese 
verschreibung unnd bestallung vernner in irer wirckung bleibenn also 
lang und vil, biB solchs wie obgemelt auffgeschriebenn wurdt, alles on- 
geuerdt. Dorauff der gnant Moritz vom Stein uns globt und geschworn 
hat, unsern, unser erbenn und herschafft schaden zuwarnnenn, fromen 
zuwerben, unsern rathe unnd geheim zuderschweigen, unnd zuthun alles, 
das ime nach ausweisung dis briefs zuthun geburtt, onngeuerde. Zu 
urkunth haben wir unser .... wissentlich uf diesen brieff thun truckenn, 
der gebenn ist uf sant Petters tag, cathedra gnant, nach Christi unsers 
lieben hem geburt funfzehenhundert unnd im sechs unnd virzigistenn 
jarnn.“
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jugendlichem Feuereifer, aber auch wohl mit jugendlicher 
Riicksichtslosigkeit an die Ausrottung der letzten Reste des 
Katholizismus in seinem Bezirke. Bei dem Ubergange des 
letztern aus mansfeldischem in sachsischen Besitz scheint er 
seine Stellung aufgegeben zu haben.

Biedermann (Steigerwald, 119) und Uso Freiherr von 
Kiinfsberg (Gesch. der Freih. v. Kiinfsberg) wissen yon seiner 
Amtmannschaft auf Liehtenberg nichts. Nach ihnen war er 
am 12. Dez. 1524 geboren, studierte 9 Jahre in Wittenberg 
(wo Luther noch persbnlich auf ihn eingewirkt haben wird) 
und Ingolstadt und wurde spater (nach 1555 ?) Fiirstl. bran- 
denb. Rat und Amtshauptmann zu Kronach und Kommandant 
der Veste Rosenberg, dann der Plassenburg (Kulmbaeh). Im 
Jahre 1565 yerheiratete er sich mit Ursula Fbrtsch v. Thurnau 
und starb am 6. Juni 1571 (nach Biederm. 1593) ais der 
Letzte der Wernsteinschen Linie. In seinem Testamente legte 
er am Schlusse noch seinen Erben treues Festhalten an der 
eyangelischen Lehre ans Herz.

1556—1557 : HansBott, Centgraf in Romhild, scheint 
das Amt nur interimistisch verwaltet zu haben. Noch 8 
Tage vor Mich. 1557 fiihrte er in Wohlmuthausen einen 
Pfarrer ein.

1557 —1578: Georg von Dandorff, „21 iar ampt- 
mann uff Liehtenberg gewest, ist in diesem 1578. Jar den 
26. febriiarij seliglich gestorben, gott verley im ein froliche 
aiifferstehung. Leit zue Coburg begrabenn“ (S).

1578—1579: Arnold von Heldritt; wurde feier- 
lich eingefiihrt am 18. April 1578 durch Kaspar Bopp, Ober- 
amtmann zu Romhild, und den Landrentmeister Friederaun 
aus Coburg. Im Jahre darauf wurde er Oberamtmann der 
Herrschaft Romhild. Bei seinem Abgange vertraute er das 
Amt Liehtenberg bis zur Wiederbesetzung einem Wolf 
Kempf — yermutlich damaligem Amtsschreiber— an, wel- 
cher es fast ein Jahr yerwaltete. A. v. Heldritt war mit 
einer Tochter des Hans Marschalk y. Ostheim yerheiratet; 
sie starb 1593. Er hatte 4 Tochter: Anna Marie, yerheiratet 

12*



174 Das ehemalige Amt Liehtenberg vor der Rhon.

mit Siegmund Voit v. Salzburg; Ursula, verm. mit Andreas 
v. Hefsberg, Katarine yerw. v. Boyneburg, und Anna Marie, 
welche Schannat nur ais unyerehelicht kennt.

1580—1599: Veit von Heldritt. Nach Illhardt
war er, schon 1562 mit einem Hofe zu Stepfershausen und 
mit Schmerbach belehnt, zuerst im Dienste Georg Ernsts, 
des letzten Grafen y. Henneberg, Amtmann zu Mafsfeld. Am 
21. Marz 1580 wurde er, 43 Jahre alt, durch Arnold y. 
Heldritt, seinen Yetter, und Landrentmeister Eriederaun auf
Liehtenberg eingefiihrt. Einige Monate darauf, am 22. Aug., 
wurde er gleichzeitig zum Unteraufseher iiber allen Lander- 
besitz der unmiindigen sachsischen Prinzen Joh. Kasimir

und Joh. Ernst, thiiringischen 
und frankischen Kreises, er- 
nannt1 *). Zu dieser beyorzug- 
ten Stellung mochte Yeit y. 
Heldritt wegen seines ern- 
sten, entschiedenen Wesens, 
das sich in allen seinen Er- 
lassen, wie auch schon in seiner 
Handschrift ausspricht, beson- 
ders geeignet erscheinen. Mit 

1) Die Urkunde (O) ist ausgefertigt zu Coburg von Kurfiirst Lud
wig, Pfalzgraf bei Bhein und Herzog in Bayern, Kurfiirst August ron 
Sachsen, und Markgraf Friedrich von Brandenburg ais Yormiindern der 
beiden obengenannten Sbhne des in lebenswieriger Gefangenschaft in 
Ósterreich weilenden Herzogs Joh. Friedrich des Mittleren, ,,ihrer liebenn 
vetternn, schwogere unndt oheimen11. Es wird ihm aufgetragen, fleifsig 
im Lande umherzureiten, um iiberall zum rechten zu sehen, namentlich 
darauf, dafs alle Gefalle und Strafgelder richtig eingingen und nach Coburg 
abgeliefert, und dafs die Kammergiiter richtig bewirtschaftet, die Amt- 
hauser und Wirtschaftsgebaude in Stand gehalten wiirden. Die notigen 
Baulichkeiten solle er sofort selbst anordnen, und nur bei bedeutenderen 
dem Oberaufseher, Grafen Burkard v. Barby zu Coburg, vorher Bericht 
erstatten. ,,Dorgegen unndt zu ergetzlichkait dieser seiner dienstwartunge14 
werden ihm aufser seiner lichtenbergischen Amtsbesoldung jahrlich 200 fi. 
in viertelj ahrlichen Raten, neben freier Fiitterung, Hufschlag und Schaden-
stand bei seinen Amtsreisen, zugesichert.
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aller Strenge ging er ais Amtmann z. B. gegen das damals 
gewdhnlicb iibermafsige Zehren und Zechen der Gemeinde- 
behórden auf Gemeindekosten vor, und mit aller Riieksichts- 
losigkeit gegen die Unabbangigkeitsbestrebungen des Ostheimer 
Adels, welcher Ostheim durehaus zu einem Ganerbiat machen 
wollte. In einer gemeinsamen Eingabe hatten unter dem 30. 
Nov. 1581 die Ostheimer Edelleute— unter ihnen sein Yater, 
ein Schwager und Gerattern — sich gegen ihn in 5 Punkten 
beschwert: 1) dafs er die alte Kapelle an die Gemeinde ver- 
kaufen wolle zu einem Backhause, da diese doch, „wie menigk- 
lichenn bewust“, eine Stiftung ihrer Yorfahren, und sie willens 
seien, sie renovieren und den rechten Gottesdienst mit reiner 
christlicher Lehre darin treiben zu lassen. „Meinenn kindt- 
lichenn Gehorsam, auch Freundtlichen willigen Dinst zuvor> 
Edle, Ernvheste, Freundtlicher lieber Yatter, Yettern, schwager 
und gefattere“ — so beginnt er in verbindlicher Weise seine 
Antwort vom 30. Dez. 1581, um dann in um so derberem 
Tonę ihnen den Standpunkt klar zu machen. Wenn es jeder- 
mann so bekannt ist — das ist der Sinn seiner Antwort — 
dafs ihr iiber die Kapelle zu verfiigen habt, warum hat man 
sich da an das Amt, und nicht an euch gewendet? Was das 
Renovierenlassen der Kapelle betrifft, so „will ich euch Ampts- 
halben verwarnet, fur meine Personn gebetten habenn, das 
ihr euch solchs nicht understehett, dan Niemandt anders alls 
Meine gnedige Furstenn unnd Herren, die Hertzogenn zu 
SachBenn, die Collatur dieBes orts, welche auch kirchenn unnd 
Pfarhen zu gottesdinsten, und nicht Ihr, zu bestellenn. Ich 
achtet auch darfur, doe Ihr gernn geldt ausgebenn wollet, dar- 
durch kirchenn und schulen inn baulichenn WeBenn erhalten, 
mann hette ahn der Rechten Pfarkirchen gnug zu bauen, 
auch keiner kirchen mehr ahn diesem Ort bedurfftig. Doe 
ihr auch mit dieser meiner Anttwortt nicht gesettiget, mocht 
Ihr dasselbige bey mehrermelter Fr. Regierung, Meinenn 
gnedigen unnd gunstigen Herrn, Oder woe Ihr sonstenn wolt 
suchen, achte darfur, es werde euch gnugsamer Bescheidt 
darauf ervolgen“. — 2) Sein Yieh, Schafe und Schweine 
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hatten auf ihren Ackern grofsen Schaden gethan. Antwort: 
Den Rechten eines Amtmanns gedenke er nichts entziehen 
zu lassen; hatten sie sein Vieh, das ihren Klagen nach be- 
sonders breite Fufse haben miisse, da er doch hbchstens 14 
,,scheff“ halte, die noch dazu mit den Sehweinen gingen, auf 
verbotenem Grund und Boden betroifen, so hatten sie es doch 
pfanden sollen. Er verbitte sich aber auch das Hiiten ihres 
Viehes auf h e r r sch af t li ch e m Gebiete. — 3) Durch sein 
Hetzreiten habe er ihren „armen Leuten“ grofsen Schaden ge
than. Antwort: Gerade iiber ihr Hetzreiten liefen von den 
Leuten unaufhbrlich bittere Klagen ein; er sei hbchstens 
einmal iiber erfrorene Weinstbeke geritten. — 4) Er fiige dem 
Eischwasser in der Sulz grofsen Schaden zu, da er mittels 
Reufsen und Leuchten fangen lasse. Er antwortet, er wisse 
nicht, dafs das verboten sei; ihr dariiber mit Arnold v. Heldritt 
geschlossener Yertrag gehe ihn nichts an. — 5) Er habe 
beim Besichtigenlassen der Taubenschlage auch in den Hausern 
ihrer Lehnsleute, noch dazu „ais Niemandt doheymen*1, die- 
selben besichtigen lassen. Antwort: Er habe allerdings dem 
Thorwart befohlen, die Taubenschlage im ganzen Dorfe mit 
Ausnahme der adligen Freihbfe — nicht aber der Lehnhauser — 
zu besichtigen; „welchs dann geschehen. Ob nhun etzliche 
derselbigen Tauben Diebe nicht anheims gewesenn, achte ich 
mich nicht schuldig, denselbigen erst einen Potten zuschicken, 
sondern sind die Thiiren bey heillenn lichten tag geoffnet unnd 
die Taubenschlege besichtiget worden. Giebt mir auch wenig 
zu schaffenn, das es euch . . . verdrossen . . . derhalben 
ich, meinenn Pflichten nach, meinenn gnedigen Fursten und 
Herrn, oder dem Ampt nichts gedenke entziehen zulaBen" etc. 
— Im iibrigen wiinsche er ihnen ein gliickseliges, freuden- 
reiches neues Jahr.

Unter Veit v. Heldritts Regierung, der den Titel eines 
Fiirstl. S.-Coburgischen Hofmarschalls und Rates fiihrte, wurde 
Ostheim zur Stadt erhoben (1586). 1599 wurde er wieder 
zum Amtmann von Mafsfeld und Meiningen uud zugleich ais 
Kriegsrat zum Oberaufseher (Statthalter) der gemeinschaftlichen 
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hennebergischen Regierung zu Meiningen berufen. Ais solcher 
fiihrte er ein nicht weniger strenges Regiment ais auf Lich
tenberg; das beweist sein Yorgehen gegen Balth. Rab v. 
Spefshart auf Aschenhausen bei dessen Kirchbau und bei der 
Lostrennung des Amtes Kaltennordheim von der Cent Kalten
sundheim (s. u.).

Nach dem Aussterben des v. Kohlhausenschen Geschlechts 
(1566) hatte er dessen Stammsitz, die Kohlhausen zu Helmers
hausen erworben, wo er sich von Meiningen aus viel aufge- 
halten zu haben scheint. Es wird noch mehrmals von ihm 
die Rede sein.

1599—1608 (^): Nikolaus H am m e r s ch mi dt, aus 
Kreuzburg. Wohl wegen seiner biirgerlichen Geburt fiihrte 
er, wie auch seine beiden Nachfolger, nur den Titel „Amts- 
schosser". Unter ihm wurde die Kaltenordheimer Halfte *)

1) Amtmanner zu Kaltennordheim waren bis dahin gewesen:
1334: Wolfram Schrimpf (1331 Amtm. in Schmalkalden) ver- 

pfandete die Yogtei, die er amtmannsweise besafs, an die Briider Apel 
und Heinrich Sintram und versprach Einlosung binnen 2 Jahren. 1351 
ist er wieder Amtmann in Schmalkalden. — 1384: Friedrich v. d. 
Tann; Abt Friedrich von Fulda, derz. Besitzer, erlaubt ihm 200 fl. an 
dem Schlosse zu verbauen. — 1438: Wilh. v. Buchenau; von ihm 
lóst Graf Wilhelm Schlofs und Dorf KNordheim ein.— 1447: Giinther 
V a s a n t, im Centweistum genannt. — ca. 1463—1475 : Balth. v. S p ech - 
s a r t, unter Heinrich dem Unruhigen. — 1505 : Wolf v. Herbilstadt, 
von dessen Amtmannschaft weder Biedermann noch Heim etwas weifs; 
ein ungebandigter, aufserst gewaltthatiger Charakter, auch seinem Landes- 
und Lehnherrn gegeniiber (vgl. Heim, Henneb. Chronik, Yorrede zum 
2. Teile). Im Lande unmoglich geworden, wurde er 1519 (bis 1523) 
Amtmann zu Lichtenberg in der Grafschaft Katzenelnbogen. — 1512: 
Heinz Rufswurm. — Bis ca. 1545: Hans Zufrafs, vorher Amt
mann in Wasungen, nach 1545 in Meiningen.— 1548 : Hans Hartung 
(gen. im Centbuche). — ?: Balthasar Spefshart, Kriegsrat und Amt
mann. — Bis 1567 (f); P h i 1 i p p Schenk v. Sch weinsberg, Amtmann 
zu KNordheim und Sand, verungliickte bei Solz infolge Durcbgehens der 
Pferde (Denkmal in der alten Kirche zu KNordheim). — 1567—1575: 
Kaspar Unrath. — 1575—?: Johann Steitz, vorher Amtmann 
im Amte Sand. — 1587: Werner Witstein (nach Weinrich). — 
1601 : Johannes Grofsgebauer, Amtm. zu KNordheim und Fisch- 
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von der Cent Kaltensundheim abgetrennt. Am 7. Febr. 1600 
gebar ihm seine Frau Barbara auf Liehtenberg einen Sohn, 
und schon am 20. August wurde er mit Katharina, Tochter 
des Sachs.-Coburg. Landrentmeisters Spielhausen in der Ost- 
heimer Kirche kopuliert, wohin sich der Hochzeitszug vom 
Rathause aus bewegte. Hammerschmidt erwarb den Rohr- 
zins (dem Kloster Rohra zustandig gewesenen Zins) fiir 
1000 fl.

1608—1615: Georg Fulda, yermutlich ein Sohn des 
Mag. Andreas Fulda, Dekans zu Schleusingen 1589 —1596. 
Ais Sekretar des Herzogs Johann Ernst zu Eisenach hatte er 
sich 1607 mit Regine, Tochter des 1587 verst. David Spiel
hausen, Amtsschossers zu Salzungen, yermahlt. Von den 
Erben seines Yorgangers iibernahm er den Rohrzins fiir 
1000 fl. Am 31. Okt. 1615 ging er „gul septennium paene 
municipio Lichtenbergico praefuit paterne et benigne“, 
ais Amtmann nach Salzungen *), von wo er spater nach

berg, nach Weinrich bis 1613. Ein Sohn, Jurist, war Mentor und Reise- 
begleiter der Sóhne des kursachs. Hofpredigers Hoe v. Hohenegg, spater 
Amtmann in Meiningen, Schwiegersohn des Georg Chr. Rapp (s. u.).

1) Er bestand in folgenden Beziigen : aus Ostheim: 5 fl. 1 Gr. 
8 Pfg., 8 Fastnachtshiihner, 1 Michelshahn, 8 Pfd. Unschlitt; aus Hel
mershausen: 2 fl. 6 Gr., 4 Mit. 4 Ms. Korn, 3 Mit. 6 Ms. Hafer, 
8 Hiihner, 9 Hahne, 2 Schock Eier; aus Wohlmuthausen: 3fl. 
19 Gr. 3 Pfg., 6 Mit. 7 Ms. 1 Mtz. Korn, 17 Mit. 3 Mtz. Hafer, 8 Hiihner, 
3 Hahne, 3% Schock Eier; aus Kaltensundheim: 2 fl. 9 Gr. 6 Pfg., 
3 Mit. Weizen, 3 Mit. 1 Ms. Hafer, 13 Hiihner, 9 Hahne, 2 Schock 25 
St. Eier; aus Mittelsdorf: 11 Gr. 3 Pf., 4 Mit. 2 Mtz. Korn, 4 Mit. 
4 Ms. Hafer, 1 Fastnachtshuhn, 1 Michelshahn; aus Sondheim: Ifl. 
11 Gr. 3 Pfg.

2) Sóhne von ihm sind vermutlich der Salzunger Stadtleutnant 
Hans Fulda (,,Foll“, wie er seiner Trunksucht wegen hiefs), welcher 1645 
ein fiir Salzungen verhaognisvolles Scharmiitzel verursachte und einige 
Jahre spater in der Trunkenheit sich zu Tode stiirzte, und der Stadt- 
schreiber Fulda, welcher mit Joh. Gabriel Grofsgebauer zusammen 1685 
das Amt Salzungen pachtete (Heim). Auf dem Osth. Friedhofe tragt ein 
aus der alten Kirche stammendes Denkmal die Inschrift: Magd. Sib. 
Fuldin f 1612.
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Eisenach versetzt wurde. Der Einweihung der renovierten 
Wartburgkapelle 1628 wohnte er im Gefolge des Herzogs ais 
„redituum et municipii prcefectus gravissimus *) bei. Wenn 
Heim ihn erst am 24. April 1643 Landrentmeister werden 
lafst, so ist dies also ein Irrtum; dieser Tag kónnte eher 
sein Todestag sein. Am 20. Marz 1643 lebte der „geheimbte 
Rath“ noch; 1644 war Franz Rasch Landrentmeister.

1615—1618: Paul Schippel, eingefiihrt am 25. 
Noyember 1615. Sieben Wochen darauf totete ein Sohn des 
,,Amtssch6ssers“ durch Zersprengen 
Gewehres einen Diener — „omi- 
nosum principium !u bemerkt Gbtz, 
damals noch Pfarrer in Sondheim. 
Im Jahre 1616 steuert „Amtsyoigt 
Schuppel“ 1 Mit. Korn zum Neubau 
der Ostheimer Kirche. Mit seinem 
„ominosum principium11 behielt 
Gotz Recht. Eine Ostheimer Nacb- 
richt erzahlt: „Schippel ist im Jahre 
1618 bei der Nacht abgeholt und 
geschlossen nach Eisenach gebracht, 
und. ist eine lebenslangliche Gefang- 
nisstrafe iiber ihn yerhangt, ist aber 
spater doch wieder frei geworden. 
Er hat sich sodann nach Wiirzburg 
begeben, wo er gestorben ist.“ Hal- 
ten wir diese Nachricht zusammen 
mit einem Berichte in Limbergs 
„Lebendes und schwebendes Eise- 
nach“ S. 221 : „Unter der Wohn- 
stuben (auf Wartburg) ist das Ge- 
fangniB, darinnen ist sieben Jahr ein

eines zu stark geladenen.

Halbe Grofse.

Rentmeister gesessen NahmensSchiipler,der sol in wahrenderZeit 
zwey Sachsische Wapen, mit seinen Nageln am Finger in einen 1 

1) Gotz (Generalsup.) Rmonalia Wartenburgica, 1628.
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harten Stein gemacht haben, eins mit zwey Schwerdtern (?), 
das ander mit den Balcken, das dritte hat er angefangen (?), 
ist aber drauf erlediget worden", und mit der Bemerkung 
K. S. Thons in seinem „Schlofs Wartburg" bei Erwahnung 
der Wachtstube: „Darin ist ein abgesondertes Gefangnis, an 
dessen Fenstergewólbe in einen Stein der sachsische Rauten- 
kranz und die altenburgische Bose zierlich eingegraben sind. 
Der Rentmeister Schiipler soli dieses in seiner siebenjahrigen 
Gefangenschaft mit seinen Nageln bewirkt haben. Das Yer- 
brechen dieses Schiiplers und die Zeit, wenn er eigentlich 
hier gesessen hat, ist mir nirgends yorgekommen" — so ist 
wohl kein Zweifel, dafs in unserem Amtsschósser Schippel der 
Rentmeister Schiipler aufgefunden ist. Thon, Oberkonsistorial- 
direktor in Eisenach, der „auf der Burg (Lichtenberg) sein 
Dasein erhalten und seine Kinderjahre froh verlebt", hat 
wohl von der Geschichte Schippels, der bete noire unter den 
Yorgangern seines Yaters, keine Kenntnis gehabt. Bei der 
Stellung Schippels ais Amtsschósser oder Rentmeister ist bei 
seinem Yerbrechen wohl an eine Unterschlagung zu denken.

1618—1637 (f): Eitel1) Heinrich vom Stein 
zum A11 e n s t e i n 2), Fiirstl. sachs. Geheimrat und Hof-

1) Dieser Name, der etwa rein, echt bedeutet, ist ais ,,Fitel“ bei 
Schultes in alle spfiteren einschlagigen Schriften iibergegangen; Muller 
(1. c.) verbosert ihn sogar in ,,Fidel“.

2) Uber sein Stammschlofs Altenstein in Unterfranken (1% Meile 
von Heldburg) und sein Wappen (3 Hammer) s. Bechstein, Sagenschatz 
des Frankenlandes, S. 192. — Sein Grofsvater Wilhelm wohnte 1530 zu 
Augsburg im Gefolge des Bischofs v. Wurzburg der Ubergabe der Augsb. 
Konfession bei, trat dann ais Rat und Amtmann zu Konigsberg i. Fr. 
(1546—1552) in die Dienste des Markgrafen Albrecht v. Brandenburg- 
Bayreuth (Dichter des Liedes: Was mein Gott will etc.), wurde Kaiserl. 
Obrist und Feldmarschall. Wegen seiner Parteinahme fiir den geachteten 
Markgrafen zog der Bischof Melchior, der spater, wie man annahm auf 
A-nstiften Wilhelms v. Grumbach, ermordet wurde, seine Lehngiiter ein. 
Schutz und Hilfe suchend wendete er sich an Herzog Job. Friedrich den 
Mittleren nach Gotha, wurde dadurch zupa Parteiganger seines Schicksals- 
genossen Grumbach, beteiligte sich an dessen Belagerung von Wurzburg 
und wurde mit ihm geachtet. In Gotha 1567 mit ihm und Dr. Briick,
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marschalL Geboren 1575, war er zuerst mit Anna v. Lin- 
singen (dereń Mutter eine geb. Keudel v. Schwebda war), 
dann mit Anna Johannetta, Tochter Martins v. d. Tann, 
dessen Enkel Martin (Sohn Konrads und Ottiliens geb. Keudel 
v. Sohwebda, kop. auf Lichtenberg 1629) spater unseres 
Amtmanns Tochter Anna Johannetta heiratete, und endlich 
mit Katharina Keudel v. Schwebda, kop. auf Lichtenberg 1623, 
f 8. Okt. 1643, yerheiratet. Seit 1633 lebte bei ihm auf 
Lichtenberg sein unverheirateter Bruder Hans Christophel, 
geb. 1583 zu Hafenpreppach ; „ist sonsten in der jugend ein 
kriegsmann u. Ritter gewesen, der sich am Bamb. u. Wirtzb- 
Hoffen aufgehalten, auch zweimal in Ungern wieder den 
Turcken u. sonsten in dem krieg in Beutsehland, besonders 
auf dem weifsen Berg, in ElsalJ u. in der Pfaltz gebrauchen 
lafien, biB er Alters u. kranckheit halben sich zu seinem 
Bruder auf Lichtenberg begeben". Die nach seinem bewegten 
Kriegsleben ersehnte Ruhe fand er indes auf Lichtenberg 
nicht. In die Amtszeit Eitel Heinrichs v. Stein z. Alten- 
stein fallt die Zeit der schrecklichsten Greuel des 3O-jahrigen 
Krieges, der tJberfalle der Kroaten, der Pest etc. Der Amtmann 
starb 1637; am 19. Juli wurde er in die Kirche „bei des Hn. 
StadtschultheiBen Stuhl“ begraben. Seine Glaubensansichten 
scheinen den Geistlichen seines Bezirks sehr yerdachtig ge
wesen zu sein; Pfarrer Strahm in Helmerhausen, vorher 
Knabenlehrer in Ostheim (s. S. 100), nennt ihn im Kirchen- 
buche einen „Calvinisten“, damals ein schwerwiegender Vor- 
wurf! Er mochte, wie spater sein beriihmter Nachkomme, 
der preufsische Kultusminister Karl v. Stein zum Altenstein,

dem Herzogl. Kanzler, gefangen genommen, wurde er mit ihnen gevier- 
teilt (s. III., unter Ostheim). Seine Witwe Ckcilie geb. Stiebar v. Buttenheim 
f 1582 zu Heldburg. Sein Sohn Joh. Sebastian, Fiirstl. S.-Cob. Kriegsrat, 
geb. 1538, gest. 1614, war der Vater unseres Amtmanns. Er war zuerst 
mit Barbara v. Schaumberg, dann mit einer Tochter des Hieronymus 
Marschalk v. Ostheim, Anna (j 1595), verheiratet, durch welche er in 
den Besitz des Untermarschalkischen Hofes (den sein Sohn zur „Munze“ 
machte) gekommen sein mochte, und lebte auf Hafenpreppach.
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der reformierten Kirche weniger engherzig gegeniiber gestanden 
haben, ais ihnen lieb war.

1637 —1647 (j-): Kasimir Christian v o m Stein, 
zum Altenstein, des Yorigen Sohn, geb. im Mai 1606. 
„War anfanglich Dom Capitular Herr zu Merseburg (Osth. 
Krchbch. 1628: „„damals in frembden Landen““), bo dann 
aber nach der Resignation Hofurstl. Sachsen Eisen. Rath 
und Amtmann" (Biedermann, Baunach). Er war zweimal ver- 
heiratet: 1) mit Helene v. d. Tann, einer iSchwester seines 
Schwagers Martin v. d. Tann, 2) mit Kunig. Barbara v. 

• Spefshart-Aschenhausen 26. Aug. 1679, 65 Jahre alt). 
Am 6. Febr. 1643 starb bei ihm sein Onkel Hans Christoph, 
der Kriegsmann, und am 8. Okt. desselben Jahres seine Stief- 
mutter. Von ihm riihrt die wertvolle Amtsbeschreibung von 
1643 her i). Osth. Krchbch. 1647 : „Der WohlEdle Gestrenge 
Casimir Christian vom Stein zum Altenstein, Fiirstl. S. Wey- 
marisch. Ambtman auf Lichtenbergk, so Sonnabend den 4. 
Septembris eines unverhoften uhrplótzlichen iedoch sanfften 
todes zwischen 1. und 2. Uhren nachmittag im Herrn selig- 
lich entschlaffen und den 10 bujus mit gewohnlichen AdL 
Christl. Ceremonien in die Kirche zu ostheimb bey gesetzt 
worden, cet suce. 41 an. 16 Septim. & 3 dies“.

1648—1649 (f): Hans Melchior von Buttlar 
auf Tuttles (Dietlas) und Leimbach. Nach seines Yorgangers 
plótzlichem Tode hatte dessen Faktotum, der Amtsfórster 
Martin Schmidt, mit dem Amtssehreiber Christoph Linek die 
Amtsgeschafte ais „Amtsverwalter“ weitergefiihrt. Noch beim 
Eintreifen der Nachricht vom westfalischen Frieden (24. Okt. 
1648) nennt der Sondheimer Pfarrer Delitius in einem lat-.

1) Schon am 7. Okt. 1641 war ihm von Herzog Albrecht die Ein- 
sendung einer solchen aufgegeben worden. Auf eine scharfe Erinnerung 
vom 16. Jan. 1643 schickt er sie am 20. Marz ein mit der Entscbuldigung, 
dafs „in dem feindlichen Croatischen einfall ao 1634 die hierzu dinlichen 
Ambts acta mehrsten theils zernichtet worden, und was daran von den- 
Soldaten und meusen noch ubrig gelaBen gewefien, in bisherigen Kriegs. 
oecupationen noch nit allerdings registrirt werden konnen". 
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‘Gedichte Martin Schmidt ais solchen — ,,Quaestor“ des 
Tersmafses wegen. H. M. v. Buttlar kann also nur wenige 
Monate Amtmann gewesen sein. Er war geboren im Okt. 
1592, yermahlt mit Juliane v. d. Tann. „Der WohlEdle, 
Gestrenge HanB Melchior von Buttler, Er. SachB. Weymarischer 
Ambtman uf Lichtenbergk, so den 12. Mart, friie umb 4 
Uhr in Gott yerschieden unnd den 16. hujus in die Kirche 
allhier Christlichem Adl. gebrauch nach bey gesetzt worden, 
seines Alters 56 jahr 4 Monat und 13 tag“ (Osth. Krchbch. 
1649).

1649—1665 (•(■): Martin Schmidt, Amtsverwalter, 
hatte von der Pikę auf gedient und durch seine Strebsamkeit 
und Tiichtigkeit sich zu dieser angesehenen Stellung empor- 
gearbeitet. Geboren im Aug. 1603 zu Ostheim, 1624 „Ambts 
Diener uf Lichtenberg", 1626 „Holzforster**, 1628 „Holz- 
forster und Ambtschreiber", 1636 „Forstschreiber", 1642 
„Ambtsfórster". „Seiner biBher verspurten treiien Dinste 
wegen“ befreite am 19. Jan. 1642 Herzog Albrecht seine 
Hofraite, den Schafhof, „zwischen Gregor Kleen und David 
GenBlern gegen dem Bathhaus iiber gelegen", lichtenbergisches 
Lehn (jetzt Gasthof zum Schwan), „nebst darzu erhandeltem 
gartlein" von allen dem Amte und der Stadt schuldigen 
Fronen und Zinsen und schenkte ihm iiberdies 8 Klafter De- 
putatholz aus dem Hóhn, „so lang die Schmidtische linien 
wahret". Diese Begnadigungen wurden am 26. Marz 1669 
seinen Nachkommen bestatigt.

Unter dem 23. Marz 1649, 11 Tage nach v. Buttlars 
Tode, erhielt der Amtsschreiber Chr. Linek eine Verfiigung 
des Herzogs, „daB du, sowol der Forstmeister Martin Schmidt, 
das Ambt, wie es nach absterben des Ambtman Steins sel. 
gehalten worden, biB uff Kunfftige fernere yerordnung ver- 
sehen . . . sollet“, wozu am 10. Mai noch der Zusatz kam, 
dafs Linek von Schmidt ais dem eigentlichen Amtsverwalter 
„dependiren und ihme den gehorigen respect erweisen solle". 
Schmidt versah das Amt so zur Zufriedenheit seines Fiirsten, 

‘dafs dieser ihn bis zu seinem Tode darin beliefs. „Der
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WohlEhrnreste, GroBachtbare und Wohlyornehme H. Martin 
Schmid, Fiirstl. SachB. Ambtsverwalter uf Liehtenberg, welcher 
den 25 Xbris (1665) hora 10 Vor mittag unter wehrender 
friiepredigt gestorben, Donnerstags hernacher den 28. dieses 
uf den GottesAcker begraben worden. Die Leich wurde 
unter wehrender Leiehpredigt yor dem Altar niedergesetzet" etc., 
„cet. suce 62 an. & 15 Septiman“ (Osth. Krchbch.).

Fast ware nach dem Tode dieses „43 Jahr lang alten 
Ambts Dieners" noch sein guter Name vernichtet worden. 
In Eisenach stellte man nach den lichtenb. Amtsrechnungen 
einen Fehlbetrag von 3391 fl. 5 1/2 Pfg. fest. Daraufhin 
reisten der Ostheimer Stadtschreiber und, in Yertretung der 
Amtsdórfer, der Kaltensundheimer Schultheifs im Juni 1667 
nach Eisenach und gingen mit einer Regierungskommission 
alle Amtsrechnungen von 1652 bis 1666 durch, wobei es 
sich herausstellte, dafs Schmidt viel Geld direkt nach Weimar 
geschickt, Frankenwein fiir den Hof gekauft hatte etc., „und 
wurd eine gute richtige abrechnung darauB, truncken auch 
einen guthen Rausch dariiber *), welcher uf 3 theil abbezahlt 
worden, und kamen mit guthen Content also, Gott lob 1 yon 
einander" (8).

1) In jenen Zeiten schien eine festliche Gelegenheit nur dann des 
Erwahnens wert, wenn es dabei „prave Reiisch gesetzet“, was die Chro- 
nisten mit besonderem Behagen zu berichten nie versaumen. Wer nie- 
mals einen Rausch gehabt, war schon damals kein braver Mann. Am 
10. Mai 1670 z. B. mufste der ais Furstl. Kommissar bei der Steuer- 
revision im Amte anwesende W. S. v. Herda auf Brandenburg in Sond
heim zuriickgelassen werden „wegen gehabten Rausches“. Ach wenn die 
deutschen Knecht und Herm nicht leider so versoffen warn, so war kein* 
schóner Nation unter des weiten Himmels Thron ! (Ringwald).

2) Wahrend sein Vorganger jahrlich 250 fl. Amts- und 50 fl. Rats- 
besoldung, 50 Mit. Hafer und den ganzen Ertrag des Schlofsfeldes (gegen 
Abgabe von 50 Mit. Kom), 40 Klftr. Holz, die Jagdnutzung im Amts- 
bezirke, 24 Trifthammel von Ostheim, und von den Ein- und Abzugs-

Im Jahre 1663 hatte M. Schmidt auf Erfordern eine 
Besoldungsaufstellung (O) gefertigt, welche zugleich einen 
Blick in die hauptsachlichsten Amtsgeschafte thun lafst2).
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Bei seiner karglichen Besoldung ist es ihm wohl kaum zu 
yerdenken, wenn er jeden Yorteil mitgenommen hat, den

und Hilfsgeldern den 3. Pfennig bezogen und doch noch starkę Zehrungen 
berechnet und unnotige Baukosten veranlafst habe, habe e r nur 150 fl. 
bar, 16 Mit. Korn und 25 Mit. Hafer Amts- und 5 Mit. Hafer Forst- 
besoldung, 24 Klftr. Holz, 6 Fiiderlein Rhonheu von Melpers, das Fisch- 
wasser zu Ostheim und die Jagd. Daron beziehe aber sein Sohn Joh. 
Georg nach behordlicher Verordnung 50 fl. bar und 5 Mit. Hafer fiir 
Verwaltung des Forstwesens und fur Schreiberdienste und Botenritte, 
miisse aber auch wieder einen Holzknecht auf seine Kosten halten. Der 
ihm, dem Amtsverwalter, verbleibende Rest betrage etwa den 4. Teil des 
Einkommens seines Vorgangers, obgleich er doch mehr Arbeit habe ais 
jener, besonders mit dem Weinkauf. Die Accidentien bestanden nach wie 
vor 1) in dem Uberschufs aus dem Ostheimer Bannwein (die Ostheimer 
„mufsten“ jahrlich 1 Fuder Wein trinken, den das Amt 1% Pfg. pro Mafs 
teurer lieferte, ais er sonst kostete, was etwa 2 bis 3 fl. ertrug, da die 
Herrschaft 15 fl. rorwegnahm); 2) aus dem Helmershauser Bannwein unter 
gleichen Verhaltnissen, und 2’/2 fl. fiir das Nichtbesuchen der dortigen 
Kirmes; 3) 6 Mit. Hafer von Sondheim, Urspringen und Stetten fur die 
Teilnahme des Beamten am Fladunger Centpetersgericht; 4) je 3 Mit. 
Hafer von diesen 3 Dórfern fiir das Nichtbesuchen ihrer Dorfpetersgerichte 
und 2 Mit. von Sondheim fiir das Nichtbesuchen seiner Jahrmarkte; 5) je 
2 Mit. Hafer von Kaltensundheim, Mittelsdorf und Wohlmuthausen fiir 
die Anwesenheit beim Centpetersgerichte zu Kaltensundheim, fiir das 
Diktieren der Gerichtsstrafen etc.; 6) aus dem Bodensatze von dem Schutt- 
getreide auf der Burg, der aber mit 1% °/0 zu hoch bemessen sei, sodafs 
der Beamte meist Schaden habe; 7) aus der Jagdnutzung, die aber da- 
durch, dafs die Jagd mit Ausnahme der Wohlmuthauser iiberall Koppel- 
jagd sei und von den vielen Edelleuten schonungslos ausgeubt werde, 
immer mehr zuriickgehe. Der Jager erhalte fur ein Reh 1 fl., fiir einen 
Fuchs oder eine Wildkatze % fl., fiir einen Marder l1^ Viertelfl., fiir 
ein Feldhuhn 6 Pfg. „Von hohem Wildtprecht ist in 14 iharen kein thier 
oder stiick Roth- noch Schwartzwildprecht in hiesigem Ambt gefaldt noch 
einbracht worden“. Was die Schreib- und Siegelgebiihren betreffe, so 
triigen sie jahrlich auch kaum 30 Rthlr. ein, wofiir noch Pergament, Kapsel 
und Schnure geliefert werden miifsten ; Ostheim fertige seine Geburtsbriefe 
selbst aus, ein Dorfler habe fiir einen solchen nur 2 bis 2^ Rthlr. zu 
zahlen; fur ein besiegeltes Testament oder einen selten erforderlichen 
Kaufbrief werde 1 fl. bis 1 Thlr., fiir eine Intercession 1 bis l1^ Kpfst. 
fiir einen Rezefs 2 bis 4 Kpfst., fiir eine Citation oder ein Reskript 2 Gr., 
fiir die Protokollierung einer miindlichen Verhandlung gar nichts erhoben. 
,,WaB hingegen ein Beampter bey stettigem zuesprechen Adlicher und.
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seine Stellung mit sich. brachte. 1669 erklarte der Stadt- 
schultheifs dem Amtmann Heher, weleher von jedem Ostheimer 
Jahrmarkt ’/2 Thlr. beanspruchte, „das es nit also herkommen ; 
wenn vor defien ein jahrmarck wehre gewesen, so der Be- 
ampte oder defien Diener ufs RathhauB kommen wehren, so 
hetten sie mitt getrunckhen; weil aber H. Martin Schmidt 
Ambtsverwalter mit den seinigen zu starek gekommen, 
hette er begehrt, man sblle ihm Bathswegen ein mas wein 
oder 2 oder 3 zuschickhen, so wolten sie nit hinauf kommen, 
welches man hette gethan; und wehre keine schultigkeit oder 
von alters hero nit also herkommen“ (S).

1666—1668: Johann Georg Schmidt und Jo- 
hann Peter Wagner, „Amtsinspektoren“.

J. G. Schmidt war der Sohn des Amtsverwalters, geb. 
1630. Ende Mai 1649 brachte ihn sein Vater „nach Co- 
burgk ins publicum zue Continuirung seiner studien“. 1657 
wurde er ais „Er. Sx. Forstbedienter“ mit der Tochter des

anderer Benachtbarden, auch ankommenten botten und frembten personen 
ehrentwegen vor ufwanth thun muB, ist mit vorgesetzten accidentien nicht 
zu vergleichen noch zue bezahlen. W o bleibt der Dinstbothen lohn, be- 
ndtigte Kleider und anders, dormit die wenige besoldung ufgehet!“

Das unter den Besoldungsstiicken erwahnte Schlofsfeld bestand nach 
der Amtsbeschreibung von 1643 in ,,94 Acker Artfeld in 3 flor zusammen, 
welche aber sehr bbB, und ohne ubermeBigen baw wenig nutzen bringen; l 
l1^ Acker Wiesen im Roth, so theils arthaft gemacht; auBer diesen hat 
es mehrere nit umb das AmbthauB..........(sondern nur noch bei Melpers). 
Item ein boser diirrer rein, der Jórgen gart genennet, unter dem fiirstL 
AmbthauB, mehrst mit wilden obs baumen bewachsen“. — Das eben- 
falls erwahnte Fischwasser war die Streu oberhalb Ostheim bis an 
die Nordheimer Grenze, standig fur 4 fl. verpachtet, und die Sulz vom 
Sulzsteg bis an das Wilmarser Wasser, wahrend die Edelleute nur bis 
einen Steinwurf abwarts vom Sulzsteg zu fischen hatten. Das Fisch
wasser ,,nutzet aber ietziger Zeit nichts, denn solches in biBherigen Kriegs- 
laufften durch auBgiBen veróset worden; sonst hat es Krebs dorinnen 
geben “ (1643). Eine Streitigkeit mit Stockheim wegen der Sulz wurde 
am 9. Aug. 1683 dahin entschieden, dafs jeder Schultheifs von Stockheim 
mit dem Amtmann zu Lichtenberg sich des Fischens im Sulzbach con- 
junctim bedienen diirfe.
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Amtsschreibers Linek in der Burgkapelle kopuliert. 1658 
heifst er Forstschreiber, Forstyerseher, 1663 Amtsschreiber.

J. P. Wagner, Sohn des Generalsuperintendenten Joh. 
Wagner in Eisenach, ist 1655 legum studiosus; 1656 ver- 
heiratete er sich „cum virgine castissima Anna Elisabełha“, 
Martin Schmidts Tochter. Seine erste Anstellung hatte er 
ais Gerichtsbalter in Kaltensundheim gefunden.

Beide, Schmidt ais Forst-, Wagner ais Amtsschreiber auf 
Lichtenberg, wurden nach des Amtsverwalters Tode unter 
dem 30. Dec. 1665 von Herzog Adolf Wilhelm berufen, das 
Amt einstweilen zu verwalten, und dem Forstschreiber noch 
besonders aufgetragen, sich 8 Tage nach dem grofsen neuen 
Jahre in Person in Eisenach einzufinden, um die notigen 
Weisungen entgegenzunehmen. Der Kaltennordheimer Amt
mann Ebhardt sei mit dem yorlaufigen Yerschlusse der Akten 
betraut. Am 20. Februar, nachdem der Herzog sich ent- 
schlossen, bis auf weiteres das Amt ganz den beiden anzu- 
yertrauen, erhielten sie Befehl, am 28. wegen Einholung 
ferneren Bescheids in Eisenach zu erscheinen, „inzwischen 
aber UnBer Haus Lichtenberg durch deu StadtLieutenant und 
etzliche MuBąuetierer, damit in Euerm abwesen niehts ge- 
fahrliches yorgehen mogę, in gute obacht nehmen zu lafien“. 
Ihre gemeinsame Yerwaltung dauerte bis in den Juni 1668.

Schmidt heifst seitdem bald Amtschreiber, bald. Forst- 
meister; der Schafhof (jetzt Schwan) heifst 1695 „des alten 
Ambtschreibers Haus“.

Wagner blieb noch ein Jahr ais Amtsschreiber auf der 
Burg, dann wurde er Amtsrichter in Kaltensundheim. Am 
8. Juni 1669 bat der neue Amtmann Heher in einem Rund- 
schreiben die Gemeinden, da sie ja nur einem Amtmanne den 
Transport schuldig seien, um 10 Fuhren, die Sachen des 
Amtsschreibers binnen 8 Tagen nach Kaltensundheim zu 
fahren.

1668—1676: Georg Lorenz Heher aus Rudolstadt. 
Herzog Adolf Wilhelm brachte ihn am 17. Juni 1668 mit 
nach Ostheim (s. S. 121). Er hat wertyolle .Additionales“ 

XVII. 13 
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zu der Amtsbeschreibung von 1643 verfafst (O). Die Ge* 
meinden hatten oft Ursache iiber ihn zu klagen, z. B. klagten 
1676 Sondheim, Urspringen und. Stetten, dafs er sie bei 
einem Truppendurchmarsche ganz im Stiche gelassen hatte» 
Noch in demselben Jahre ging er ab; wohin ist unbekannt.

1676—1680: Friedrich Sebastian vom Stein 
zum Altenstein, Sohn des Amtmanns Kas. Christian, 
geb. 27. April 1641 auf Lichtenberg, kopuliert 7. Nov. 1676 
in der Miinze mit Rosine Sabinę v. Stein-Yólkershausen. Er 
war der letzte Amtmann von Adel und der letzte auf Lich
tenberg. Im Jahre 1680 wurde er nach Coburg berufen ais 
Fiirstl. Geheimer wie auch Hof- und Justizrat und Land- 
schaftsdirektor. „Der Reichsfrey Wohlgebohrne, H. Herr 
Friederieh Sebastian v. Stein z. Altenstein, gewefiener Geheimbter 
Hoffrath zu Coburg, welcher am 2. Julii nach Mittag zwi- 
schen 1 und 2 Uhr seel. in Gott entschlaffen, und den 4. 
dieBes Monats in die groBe *) Kirche auf die Seiten neben 
den Taufstein, wo der Pfarr steht, wann er ein Kindt taufft,. 
Abendts iim 10 Uhr beygesetzet worden, Hernacher aber 4.. 
Sontag Trin. die Leich Predig v. Diac. Schencken 1 2 3 * * * *) aus dem 
16. Psalm gehalten“ (Osth. Krchbch. 1698). Seine Witwe 
starb 1715 64 Jahre alt in Ostheim und wurde neben ihrem 
Eheherrn beigesetzt 8).

1) So genannt im Gegensatze zu der 1664 erbauten Friedhofskirche.
2) Dem Dichter des Verses : Unsern Ausgang segne Gott etc. (Nunr 

gottlob ! es ist etc.).
3) Sein Sohn Chr. Wilhelm, geb. 1685 zu Coburg, 1717 in der 

Miinze kop. mit Polyzene Sab. Marie v. Stein-V61kersh., starb ais Truhen- 
meister des Ritterkantons Rhón-Werra 1734 in Ostheim. Von seinen 
5 Sóhnen war der Hlteste Phil. Gottfried, fiirstl. ansp. Oberschenk und 
Hofmarschall, welcher 1765 die Miinze verkaufte, der jiingste Friedrich 
Ernst, geb. 1. April 1732 in der Miinze, verh. mit Juliane Phil. Wilh. 
v. Adelsheim, gest. 30. Dez. 1779 ais fiirstl. brandenb. Husareurittmeister
und Kammerherr in Anspach. Dessen altester Sohn, Karl, geb. 1. Okt.
1770 das., ist der langjahrige treue Diener des Konigs Friedrich Wil
helm III., der erste eigentliche Kultusminister in Preufsen (1817—1837,
t 1840), bekannt durch die Umgestaltung des preufs. Yolksbildungswesens
und den Yersuch der Union der beiden evangelischen Kirchen.
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1680—1684: Melchior Siegmund Schmidt, J. U. 
Lic. — Ais Pate bei einem Kinde des Hauptmanns Grund- 
eisen auf Lichtenberg 1681 heifst er: „Ihro Exeellenz und 
Hoch Edle Herrlichkeit, hochfiirstl. SachB. Eisen. Hochahn- 
sehnl. Herr Rath und Amtmann“ '). Er wurde am 30. Sept. 1680 
vom Kammerverwalter Schlegel aus Eisenach zugleich mit 
dem neuen Amtsschreiber Gerlach auf Lichtenberg den 
Schultheifsen rorgestellt, welche ihm Handgelobnis thun 
mufsten. Die iibliche Mahlzeit fand fur die Beamten, Geist- 
lichen etc. auf Lichtenberg statt, „und wurde sobalt das ge- 
treidig vortgesliirtzt“; die Schultheifsen wurden in Ostheim 
gespeist. Fur die Umzugskosten forderte Schmidt von den 
Amtsorten 100 Thlr. in 2 Fristen. — Uber sein spateres 
Leben ist nichts bekannt.

1684—1686: Georg Ludwig Schellhas, Kat, 
Schwiegersohn des Eisenacher Regierungsprasidenten Ave- 
mann, der ihn am 14. Sept. 1684 einfiihrte. Die Feierlich- 
keit fand auf dem Rathause statt. Nach der Einfiihrungsrede 
und der Gegenrede des Amtmanns hielt der Adjunkt (Super- 
intendent) Góbel die iibliche Danksagung im Namen der 
Geistlichen, der Gefreiten (des amtssassigen Adels und der 
Freisassen) und der Unterthanen. „Er liefs aber den Rat 
(der Stadt Ostheim) auBen, weil nichts an ihn begehret wor- 
den; war fast etwas Spbtlich, hette ufs Raths Seitten auch 
geschehen konnen, wenn nur die Sach bedacht worden“ (S). 
Hierauf gelobten die Ortsbehorden und die Schulbedienten 
des Amts dem neuen Amtmann an, „und neigete man sich 
auch zugleich gegen dem Hn. Prcesident, aber ohne Hand- 
bietung“; die Geistlichen und Gefreiten folgten dann dem 
Prasidenten und dem Amtmann in die „kleine Stube“, „daB 
man nicht wiBen oder sehen konte, ob sie auch angelobt oder

1) 1685 beifst eine Schulmeistersfrau : „Die Viel Ehren und Tugend- 
reiche Frau NN, des wohl Ehren Vesten, Yorachtbaren und wohlge- 
lahrten etc. NN Schuldieners Eheliebste-'. 1643 klagt der Amtmann 
v. Altenstein, dafs jeder, der auch nur einen Anteil an einer Kuh habe, 
schon ein Bauer sein wolle. Heutzutage will er schon ein „Herr“ sein 1 

13*
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was yorgangen1'. An der gemeinschaftlichen Mahlzeit nahm 
auch das Kaltennordheimer Gerichtspersonal teil. Am andern 
Morgen liefs die Stadt dem Prasidenten mit der Bitte, „dero 
guther freundt und Patron zu verbleiben“, einen Eimer 
Frankenwein prasentieren und ihn zum Friihstiick aufs Rat- 
haus zu den Resten der gestrigen Mahlzeit einladen. Er bat 
jedoch seiner mit ihm gereisten „Jumpfer Tochter“ wegen 
ihm lieber etwas „hiniiber ins Hn. Ambtmans behausung" zu 
schicken. Nachmittags reiste er nach Kaltennordheim ab in 
Begleitung des dortigen Gerichtspersonals. — Schellhas wurde 
1686 Amtmann, spater Yicekanzler und Konsistorialprasident, 
Exc., in Eisenach.

1686—1692: J o h. Wilhelm Schróter, vorher 
hessischer Amtmann in Schlitz. Am 30. April 1686 wurde 
er auf dem Rathause von seinem Yorganger eingefiihrt. Die 
Mahlzeit, welche 32 Thlr. kostete, fand in Stadtleutnant 
Wendcl Fischers Hause (dem Hefsb. Schldfschen) statt, „und 
hatte Prave Reiisch gesetzt; theils Geistlichen hatte sich auB 
der fretz (?) gesoffen, und hett bałt einer im wasser Ungliick 
gehabt, wie auch die Schulm. hatten sich deBen wolgebefiert, 
daB es also Gottlob wol abgangen". Am Abend kamen noch 
die Mellrichstadter und Fladunger Amtskeller und Amts- 
schreiber dazu, „daB es allenthalben guthe Reiisch gesetzt". 
Im Jahre 1688 starb Schróters Frau geb. Fabricius 35 Jahre 
alt im Kindbett und wurde in die Kirche begraben. Am 
12. Sept. 1692 wurde er ais Amtmann nach Eisenach yersetzt 
und zum Hof- und Konsistorialrat ernannt. Bei seinem Ab- 
schiedsschmause ging es zu „wie luc. am 16. Capitel" (herr- 
lich und in Freuden). Er wurde spater Geheimderat, Yice
kanzler und Konsistorialprasident, Exc„ ais welcher er am 
8. Mai 1699 im Amte Lichtenberg die Erbhuldigung fiir 
Herzog Joh. Wilhelm einnahm. Die iibliche Mahlzeit fand 
in Dr. Klinghammers Hause (jetz. Rechnungsamte) statt; „es 
gab auch zimmliche Reiische, jedoch wurde es alles gliicklieh 
geendiget". Er starb ais Kanzler in Sondershausen.
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1692—1697: Dr. Paul Henrich Thilemann. 
Ohne yorhergegangene feierliche Einfiihrung trat er am 20. 
Oktober 1692 sein Amt an. Seit 1680 wohnten seine Vor- 
ganger in Mietwohnungen; er kaufte von Stadtleutnant 
Wendel Fischer das Hefsb. Schlbfschen, in welchem, nachdem 
er es bei seinem Wegzuge an Frań Oberstl. v. Spefshart 
yerkauft hatte, auch seine Amtsnachfolger wohnten. Im 
Jahre 1697 wurde er von Herzog Bernhard ais Hofrat und 
Konsistorialprasident nach Meiningen berufen, geadelt und 
spater in gleicher Eigenschaft nach Eisenach yersetzt. „Dieser 
Amtmann war ein praver, ehrlicher und gelehrter Mann, war 
der gantzen Stad-Burgerschafft und Ambt wohl gerathen" etc. 
Bei seinem Abzuge bewilligte ihm auf sein freundliches Er- 
suchen die Stadt „aus sonderbarer Hóflichkeit“ die notigen 
Fuhren, woriiber er am 17. Nov. 1692 einen Reyers ausstellte.

1697—1700 : Johann Rudolf Limbach; 1685 Amt
mann in Ilmenau. 1698 wurden seine Schwiegermutter und 
2 Sbhne, 1699 ein dritter Sohn in der Kirche an der Sacristei- 
thiir begraben.

1700 —1701: Johann Wilhelm Schellhas, wahr- 
scheinlich Sohn des G. L. Schellhas (S. 189), Schwiegersohn 
des Geheimrats Leonardi in Eisenach.

1701 —1716: Johann Heinrich Rohn, Prasidenten- 
sohn aus Eisenach, wurde 1705 in Dr. Klinghammers Hause 
mit Thilemanns altester Tochter Rachel Justine kopuliert. 
1716 wurde er Hofrat in Hildburghausen, wo er noch zum 
Geheimrat und Kanzler aufstieg.

1716—1730: S e b. Heinrich Kii hn (s. S. 128), wurde 
abgesetzt.

1730—1733 : Joh. Ludwig Geissel, Rat.
1733—1756: Nikolaus Erdmann, Kommissionsrat. 

1747 starb seine Frau im Alter von 41 Jahren; auf seinen 
Wunsch wurde sie, ohne Prajudiz fu.r seine Nachfolger, in 
die Gottesackerkirehe begraben, wo auch er, wenn er in Ost
heim stiirbe, begraben zu werden wiinschte. Im Jahre 1754 
stellte er eine hier yielfach angefiihrte, ausfiihrliche Amts- 
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beschreibung zusammen. 1756 wurde er ais Hof- und Geh. 
Regierungsrat nach Eisenach versetzt.

1756—1758 (j-): Nicolaus Schwendler, vorher 
Aktuar.

1758—1784 (f): Johana Heinrich Christian 
Th on, „Hn. Martin Thons, wohlangesehenen Biirgers zu 
Eisenach jiingster Sohn“, geb. 1699. Am 24. Febr. 1729 
wurde er ais Amtsvogt auf Lichtenberg mit Magd. Joh. Juliane, 
Tochter des Osth. Diakonus Limpert, kopuliert. Ais Amt
mann erhielt er den Ratstitel. Er erwarb die „tannische“ 
oder „ Aufsenmuhle“, welche seitdem Amtmannsmuhle heifst, 
ferner das halbe Dorf Wilmars etc. und ist der Stammyater 
eines Geschlechts geworden, das unter seinen Gliedern eine 
ganze Reihe hochangesehener Manner und Frauen zahlt1), und 
yon dem es noch jetzt heifst: Im Weimarischen ist Thon 
guter Boden.

1) Sein altester Sohn wurde sein Amtsnachfolger, sein zweiter 
Justizamtmann in Gersfeld, dann in Ortenburg; der dritte (der „Magister**) 
Pfarrer in Kaltensundheim (dessen Schwiegersóhne Pfarrer Hercht das. 
und Justizrat Ortmann in Ostheim); der vierte Amtsrentsekretar in Kalten
nordheim ; der fiinfte, Karl Salomo, Oberkonsistorialdirektor in Eisenach 
(S. 180), dessen einziger Sohn ais ósterr. Soldat verschollen ist. — Seine 
Schwiegersóhne waren Major Kohler in Ostheim, Dekan Ortmann in 
Kaltennordheim (dessen Schwiegersóhne die Oberforstrate v. Cotta in 
Tharand und Kónig in Eisenach) und Oberpfarrer Amelung in Gersfeld 
(dessen Schwiegersóhne die Geheimrate Hufeland und Suckow in Jena).

1784—1807 (f): Heinrich Christian Kaspar 
Thon, geb. 1730 auf Lichtenberg, 1754 Hofadyokat zu 
Kaltensundheim und zugleich Mlarschall von Ostheimscher 
Gerichtsverwalter zu Waltershausen, 1758 Amtsyogt auf Lich- 
tenberg und einige Jahre vor dem Tode seines Vaters Amts- 
yerweser. Dann wurde er Amtmann mit dem Titel Kommissions- 
rat, spater Hofrat; „ais thatiger Geschaftsmann riihmlichst 
bekannt“ (Schultes). Aufser anderen Schriften (z. B. einer 
Beschreibung der Rhón in Fabris Neuem Magazin I, 3. Stiick) 
yerfafste er 1797 anonym die gegen die unberechtigten An- 
spriiche des Osth. Adels gerichtete „Auf Acten und Urkunden 
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gegriindete Darstellung des gegenwartigen Besitzstandes der 
ganerbschaftlichen Verfassung im Amte Lichtenberg in Be- 
ziehung auf die von ihrem Ursprung her entwickelte Herzogl. 
8. Landeshoheit daselbst", die wir im III. Teile noch dfter 
kurz ais ,,Thons Ganerbenverfassung‘‘ anfiihren werden. Er 
tauschte gegen halb Wilmars Rittergut und Dorf Weimar- 
schmieden ein und baute die Kirche daselbst (s. III.) l).

1) Sein altester Sohn, geb. 1755 in Kaltensundheim, wurde Geheim- 
rat und Kanzler in Eisenach (dessen altester Sohn, Liitzower, Adjut. Karl 
Augusts, zuletzt Geh. Legationsrat, f 1842 ; der zweite Kammerprasident und 
Geh. Staatsrat in Eisenach ; der dritte, Gustav, Staatsminister in Weimar, 
■f 1882 [dessen Sohn der Geh. Justizrat, OLGRat und Prof. der Jurispr. 
Dr. Aug. Thon in Jena]); der zweite war Wirklicher Rat; der dritte, geb. 1759 
auf Lichtenberg, Grofsh. Legationsrat in Nurnberg, Salzwerkbesitzer im 
Elsafs; der vierte der Amtsnachfolger seines Vaters (s. u.) und der fiinfte ais 
„Thon von Dittmar“ in Bayern geadelt (ein Sohn 1848 bayrischer Minister). 
— Des Amtmanns Schwiegersbhne waren Superintendent Genfsler (von 
dessen Sbhnen der eine Justizamtmann in Geisa, der andere Generalsuper- 
intendent in Coburg wurde) und Diakonus Geheeb in Ostheim.

2) Sein Sohn Heinrich Christian wurde Geh. Finanzrat in Weimar. 
Ein Schwiegersohn war der Pfarrer Stapff in Dorndorf a. W., ein Sohn 
seiner zweiten Tochter der Universitatsamtmann Gorwitz in Jena.

1808—1816: Georg Philipp Friedrich Thon, 
vorher Amtsvogt auf Lichtenberg, seit 1796 auch Amtsver- 
weser. Ais 1816 das Hintergericht vom Amte abgetrennt 
wurde, wurde er Amtmann und Justizrat in Ilmenau 2).

Amtssehreiber.

In der Ritterzeit bedurfte es in den meisten Fallen 
seitens des Amtmanns nur einer miindlichen Entscheidung 
oder Anordnung; nur in den allerwichtigsten Angelegenheiten 
waren Feder und Tinte, Pergament oder Papier, Wachssiegel, 
Kapseln und Schniire notig. Nicht einmal seinen Namen 
brauchte der Amtmann schreiben zu konnen; dessen Stelle 
vertrat das Wachssiegel. Hielt er sich einen Schreiber, so 
hatte er ihn selbst zu besolden, was teils in bar, teils in 
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Naturalieu geschah. Diese Beziige wurden mit der Zeit regel- 
massige und standige. Je mehr das papierne Zeitalter sich 
geltend machte, um so schneller fiillten sich die Akten- 
schranke, auch mit Schriftstiicken des Amtmanns, der nun 
immer weniger im Stande war, seine vielseitigen Geschafte 
allein zu bewaltigen, von denen nun nach und nach dem 
Amtsschreiber das Forst- und Steuerwesen und dergl., aber 
immer noch unter Verantwortung des Amtmanns, iibertragen 
wurde. Es wurden nun auch studierte Leute zu dieser 
Stell ung berufen.

Nach Yerlegung des Amtes von der Burg in die Stadt 
(1680) blieb der Amtsschreiber allein auf der Burg wohnen 
und fiihrte nun den Titel A m ts v o g t, vorlaufig war aber auch 
noch das 2. Aktuariat in Ostheim mit seiner Stelle verbunden. 
Nachdem 1811 der Amtsyogt von der Burg in das Dr. Kling- 
hammersche Haus in der Stadt gezogen war, und durch den 
Wegfall der Centgerichte alles eine andere Ordnung erhielt, 
wurde seine Stellung dem Amtmanne gegeniiber eine vdllig 
selbstandige; er erhielt den Titel Bentbeamter, spater Rech- 
nungsamtmann. Auch das Forstwesen war seit der Yer
legung des Amtes nach Ostheim einem Fachmanne unterstellt 
worden.

Uber die Personlichkeiten der Amtsschreiber habe ich folgen- 
des erkundet:

1574: Die Ostheimer Vierer riigten bei der Cent Mellrichstadt, dafs 
der Schreiber des Amtmanns zu Liehtenberg am Sonntage Vocem jucundi- 
tatis zwischen 9 und 10 Uhr vorm. am Rauenstein vom Wetter erschlagen 
worden sei (Muller a. a. O.).

1579: Wolf Kem pf (s. S. 173).
1599: Valtin Gumpert, „Schreiber auf Lichtenberg“, spater 

Centgraf in Kaltensundheim.
1612—1620: Hieronymus Lewe (Lewius), „Amptschreiber auf 

Lichtenberg“.
1620—1626 : Hans Wirth. Am 26. Sept. 1629 starb zu Stetten 

„Anna, Caspar Wirths Hausfrau. Eine recht betriibte fraw, der ihr Sohn 
Hans, gewesener Amptschreiber auff Liehtenberg, sich zu der Friedlan- 
dischen Armee begeben und fiir einen Sekretarium gebrauchen lassen, und 
vor 2 Jahren zu Osterwik soli strangulieret worden sein“. 1634 ver- 
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heiratete sich „Joh. Wirts Sel., gewesenen Ambtschreibers uff Lichtenberg 
delicta et relicta vidua Elisabethe“ (mit ihm kop. zu Ostheim 1622) mit 
einem Feldscher.

1626—1638: Joh. Georg Muller-Stein (Miillerstein etc.)r 
geb. 1605 in Kaltensundheim, verh. 1629 mit Sib. Schertinger aus Ost- 
heim, 1639 mit einer Pfarrerstochter (Amthor) aus Bettenhausen. 1635 
war er gleichzeitig v. Hefsbergischer Vogt. Er wurde Gerichtsverwalter 
in Kaltensundheim.

1638—1662 (f): Christoph Linek1), Tuchmacherssohn aus 
Meiningen, Jurist; kop. 1638 auf Lichtenberg mit der Tochter eines graf- 
lich hanauischen Pfarrers und Inspektors Horneck. Yon seinen Kindern, 
die meist tot zur Welt kamen, blieben nur 2 am Leben : die Frau seines 
Nachfolgers, und ein Sohn, Schulmeister in Wohlmuthausen. „Der Ehrn- 
veste, Yorachtbare und Wolgelahrte“ Linek starb auf Lichtenberg den 
3. Febr. 1662 im Alter von 50% Jahren.

1) Im Jahre 1649 gab er auf Erfordern an, was ihm „biBhero von 
dem Beampten wegen verrichteter Amptschreiberey iahrlich pro Solaria 
gereicht worden: 50 fl. an Geld, 12 mld. Korn hiesig Klein gemees, 6 
mld. Hafer, % mld. Weitz, 6 mld. Gerste, 4 maas ErbeiB, 6 maas linBen,. 
2 mld. hopffen“.

1662 bis (mit der Unterbrechung von 1665—1667, wahrend welcher 
er mit seinem Schwager Wagner Amtsinspektor war) ca 1695: Joh. 
Georg Schmidt.

„Amtsvógte“:
1680 —1709 (f): Christian Heinrich Gerlach, Schwieger- 

sobn Wagners. Sein Schwiegersohn war der Diakonus Sartorius ; deshalł> 
wurde er, 1709 56 Jahre alt auf Lichtenberg verstorben, von der 
,,Kaplanei“ aus beerdigt.

1709 —1729: Joh. Christoph Wolf. Er starb 1732, 55 Jahre 
alt, „welcher durch einen schlag fluB an der Lungen verderbet worden,. 
daB er viele Jahre daran an der Sprache vieles Ungemach ausstehen 
miiBen ; den 8. 9bris mit 24 Fackeln und ganzer Procession vom Amt- 
haus abgeholt“.

1729—1758: Joh. Heinrich Christian Thon (s. S. 192).
1758—1784: Heinr. Chr. Kaspar Thon, des Yorigen Sohn j 

versah zuletzt die Stelle seines alten Yaters mit ais ,,Amtsverweser“.
1784—1808: Georg Phil. F r. Thon, des Yorigen Sohn, 1796 

auch zum Amtsverweser ernannt.
1808—1823 (f): Gottl. Wilh. Konr. Hópfner, vorher Stadt* 

schreiber und Amtsadvokat, seit 1808 „Amtsverwalter“.
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Die Forstbeamten.
Nach Yerlegung des Amtes in die Stadt wurde die bis- 

her mit dem Amtsschreiberdienste verbundene Forstverwaltung 
einem besonderen Beamten iibertragen, der 1719 das fiir ihn 
in Ostheim erbaute Forsthaus bezog.

1715—1737 (f 74 Jahre alt): Joh. Kaspar Dorn, 1723 Jager, 
Forstbedienter, zuletzt Oberfórster.

1737—1739: Philipp Heinrich Reifenstahl, Oberfórster.
1739—1776 (f 1793, 81 Jahre alt): Melchior Chr. Kap 1 er, 

hatte sich durch eigne Kraft emporgearbeitet; durch ihn wurde die Forst- 
wissenschaft gehoben“ (Schultes). 1739 ,,Forstbedienter“, auf sein Bitten 1760 
zum Oberfórster und 1776 zum Wildmeister ernannt. Die Amtsforst 
trug, wie er 1760 in seinem Gesuch anfiihrt, anfangs 100, jetzt 800 bis 
1000 Thlr. jahrlicb. Ihm unterstanden zuletzt die 4 ,,oberlandischen“ 
Forsten Ostheim, KNordheim, Erbenhausen und Urnshausen.

1776—1805 (j*) : Wilh. He i nr. Kapler, 1779 zum Oberfórster, 
1792 zum Wildmeister, 1804 zum Forstmeister ernannt. Er hatte, wie 
schon sein Vater, immer viel Forsteleven um sich, die von ihm in Kalli- 
graphie, Arithmeiik, Geometrie, Zeichenkunst, Forstbotanik, Forstnatur- 
geschichte und Forsttaxation unterrichtet sein wollten. Seinem Sohne ge- 
lang es nicht, in seine Stelle einzutreten. Die Kaplerschen Vermógens- 
werhaltnisse waren unverschuldet immer sehr traurige.

1805—1833 (j*) : Moritz Sckell, Oberfórster.

Die Offlziere der Miliz (des „Ausschusses11).

Der Ausschufs (s. S. 93), die Auswahl der tauglichsten 
jungen Leute jedes Ortes, wurde je nach der Grofse des 
letzteren von einem oder 2 Korporalen, die ihren standigen 
Wohnsitz da erhielten, und einem Tambour, der zugleich das 
Ausrufen (,,Austrommeln“) der Gemeindebekanntmachungen 
iibernahm, einexerziert. Fiir Beschaffung alter Musketen, fiir 
Lunten und Pulver hatte die Gemeinde zu sorgen. Zuweilen 
kam dann der Leutnant aus Ostheim, gewdhnlich ein Hand- 
werker, der diesen Dienst ais Nebenamt yersah, oder der Amts- 
hauptmann, welcher auf der Burg, in Ostheim oder auch in 
Helmershausen seinenSitz hatte, vielleicht sogar der Landhaupt- 
mann aus Eisenach, um nach dem Stande der Dinge zu sehen, 
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■die Dorfmauern und Thorhauser zu besichtigen und dergl. 
mehr. Bei solchen Gelegenheiten mufsten wohl auch die 
Ausschiisse mehrerer Gemeinden zusammen exerzieren, wie 
z. B. die Yordergerichtsdorfer auf der Pfingstweide. Im Jahre 
1702 wurde yerordnet, dafs die „Defensioner“ an den Peters- 
geriehtstagen, den eigentlichen G e m e i n d e festen — also zur 
Paradę — exerzieren sollten. Im Jahre 1751 yerordnete 
das Oberkonsistorium, dafs auch an Sonn- und Feiertagen 
nach dem Gottesdienste und der Katechismuslehre, welche 
deshalb nicht zu spat und nicht zu lang zu halten seien, die 
Leute exerziert, und der Anfang der tlbungen von der Kanzel 
abgekiindigt werden solle; es diirfe aber keiner diese Ubungen 
zum Vorwande fiir das Schwanzen des Gottesdienstes und der 
Katechismuslehre nehmen. Im Jahre 1717 wurde ein Miliz- 
reglement fiir das Fiirstentum Eisenach gegeben, worin auch 
fiir die einzelnen Uoungen genaue Vorschriften erteilt wurden1).

1) Von den 65 Kommandos bei den Schiefsubungen seien aus dem 
gothaischen Reglement nur folgende angefiihrt: „25. Das Gewehr hoeh! 
26. Her slellt den Hahn! 27. BlaBt aus die Pfann! 28. FaBt das
Pulyerhorn! 29. Pulyer auf die Pfann! 30. SchlieBt die Pfann! 31. 
Schwenckt das Gewehr zur Ladung! 32. FaBt die Patroni 33. Oeffnet 
die Patroni 34. Die Patron in Lauf! 35. Ziehet aus den Lade-Stock ! 
36. Hoch den Stock! 37. Kiirtzt den Lade-Stock! 38. Den Lade-Stock 
in Lauff! 39. Setzt an die Ladung! 40. Ziehet aus den Lade-Stock! 
-41. Hoch den Lade-Stock! 42. Kiirtzt den Lade-Stock! 43. Den Lade- 
-Stock an seinen Orth ! 44. Mit der rechten Hand unter den Hahn !“ ete. 
— Nun, du Reiter, halte still, weil man dich erschieśsen will!

Praktische Yerwendung fand der Ausschufs, wenn es 
galt, auf fliichtige Yerbrecher zu streifen oder behordlichen 
Anordnungen widerspenstigen Gemeinden gegeniiber Nach- 
druck zu yerleihen, in einigen wenigen Fallen auch zu 
kleineren kriegerischen Unternehmungen.

Erdmann sagt in seiner Amtsbeschreibung 1754: „Die 
Land Miliz ist dem Amte Lichtenberg wegen seiner aufiersten 
Grantzlage und iibermachtiger Wiirtzburgischen Nachbarschaft, 
Streichern und Diebs Gesindel hóchst nbthig, und bey dereń 
Einrichtung nach dem Steuer FuB dem Amte Lichtenberg zu 
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dem Infanterie Regiment 191 Mann mit prima piana zu- 
getheilet worden, welche unterin Commando des Major Kohlera 
und Lieutenant Seyferts der gemachten Einrichtung nach auf 
jedes Amts Kosten nechstens neu montirt werden. Die 17 
auf das Amt L. auch vor 40 Jahren nach der Steuer 
repartirte Dragoner hingegen sind an Mannschaft, Pferden,. 
Montur und Gewehr schon langst vom Rost gar angefressen, 
mithin rbllig undienstbar, auch an und vor sich ganz un- 
udthig, mithin auf hohen Befehl vor weniger Zeit abgedanckt. 
Bei der neu aufgerichteten Land Miliz scheinet, daB unter 
der Herren Officiers Begiinstigung die jungę Pursche bey 
vorfallenden Civil-Straf-Sachen der weltlichen Gerichtsbarkeit 
sich entziehen wollen, wodurch iible Folgen entstehen diirften; 
sodann wird denen darunter befindlichen Handwercks Purschen 
bey yorhabenden Wandern in die Fremde der yerlangende 
PaB schwer und weitlaufig gemacht oder gar yersaget, welches 
ihnen und dem gemeinen Wesen schadlich fallet. Endlich 
miiBen sie um allerhand Kleinigkeiten willen yielle unnbtige 
weite Wege gehen.“ Im Jahre 1785 wurde, nach Schultes, 
die lichtenbergische Landkompagnie wieder aufgehoben und 
in einen Landausschufs yerwandelt, der statt des Ober- und 
Untergewehres — aus Riicksicht auf die Gefahrlichkeit dieser 
Dinger, oder aus Sparsamkeit ? — mit Springstocken yersehen 
wurde. „Das Marschwesen wird von dem jedesmaligen Aktuario 
besorget11.

Man darf annehmen, dafs die Sehlacht bei Jena diesem 
Landsoldatenwesen ein Ende gemacht hat. In Preufsen hatte 
schon Friedrich Wilhelm I. es abgeschafft.

Hier das Verzeichnis der Offiziere des lichtenb. Aus- 
schusses, welches freilich auf Vollstandigkeit keinen Anspruch 
macht.

1621: Kaspar Z inn, „Stadt-Leutenambt“. — 1632: Andreas 
Leopold, Hauptmann. — 1635: Melchior Grób, Stadtleutnant.— 
1634—1646: Matthes Schmidt, Stadtleutnant und v. Stein’scher Vogt, 
Bruder des Amtsverwalters Martin Schmidt.— 1668: Tobias Fahler, 
Stadtleutnant. — 1670: Veit Ludwig Schmidt, Leutnant.— 1674t 
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-A ndreas Wendelin Gresselius, „Leutenand und Commandant auf 
Lichtenbergu. — 1676 starb Valtin Hauenstein, 57 Jahre alt, 
16 Jahre lang Amts- und Stadtleutnant geweseu. — 1678: Grumbrecht, 
Hauptmann. — 1678: Abraham Franciscus (Franęois, Franz), 
Refugie, Schneider, wurde am 9. Juli genannten Jahres „ufm RathhauB 
zu einem Stadt Fendrich angenommen und den Offlcirer vorgestelt“. Zu 
dem Schmause, den er gab, waren die Offiziere, der Kaltennordheimer 
Leutnant, der Stadtschultheifs und der Stadtschreiber geladen worden, „und 
trugen guthe Reiisch davon“. Noch 1705 ist er Stadtleutnant. — 1679 
und 1683: Gregor Grundeisen, „furstl. bestellter Hauptmann uff 
Lichtenberg“. 1683 nahm er zu Paten eines Sóhnchens aufser 11 
adligen und anderen vornehmen Personen „die gesambte SchultheiBen in 
Forter und Hintergericht“.— 1683: Wendel Fischer, Stadtleutnant. 
— ca. 1690: Johann Friedrich v. Nessen. Im ungarischen 
Kriege erprobt, wurde er zum Amtshauptmann iiber die Amter Dermbach, 
Kaltennordheim und Lichtenberg und zum Kommandanten des Schłofses 
Lichtenberg ernannt. Seinen Wohnsitz hatte er in Helmershausen. — 
1696 starb Hubert Mólter, „Fennerich, welcher erst den tag vorher 
zu unserer Relion getreten“, 50 Jahre alt1).— 1709: Joh. Friedrich 
Diener, „fenndrich“, 1710 Leutnant. — 1709: Joh. Christian 
Frań z, Sohn des Abraham Fr., „Stadtfennerich“, 1710 Leutnant, f 1749 
ais Stadtleutnant. — 1709: Joh. Jochem Gerber, Stadthauptmann, 
1731 Major iiber die 2 Komp. der Amter Lichtenberg und Kaltennord
heim, j- 1737, 64 Jahre alt, und wurde, wie vorher einige seiner Kinder, 
und nachher 1743 seine Witwe, in die Kirche begraben. — 1710: 
Georg Hartmann WeiB, „Fennerich unter den defensioner allhier“, 
t 1733, 50 Jahre alt, ais „Stadtleutnant und Adjotant“. Auf dem Wege 
zum Gottesacker wurde die Melodie: „Herzlich thut mich verlangen, vers- 
weis bald gesungen, bald traurig geblasen und gedrummelt“ ; am Grabę 
wurden 3 „Salben*4 gegeben und beim Weggehen „huben die beyden 
<Jompagn. mit ihrem Fróligen Paucken scbaall und wahrt bis in des 
Majors HauB“. — 1737: Joh. Friedrich Will, Major, erhielt in 
diesem Jahre sein Bestallungsdekret und nahm Wohnung in der Miinze. 
1747 starb er, 62 Jahre alt, und wurde in die Gottesackerkirche begraben. 
— 1743 wird verfiigt, dafs Kreishauptmann von Schardt zu Ostheim 
seinen Wohnsitz in Eisenach behalten diirfe. — 1749: Kohler, Stadt
leutnant, 1752 Stadthauptmann, 1754 Major; Thons Schwiegersobn. — 
1754: Seyfert, Leutnant. — 1762 : Stellmann, Stadtleutnant.

1) Seine Nachkommen erscheinen neben denen des Abraham Franz 
und Wendelin Fischer ais in erster Linie zum Genufs des Klinghammer- 
schen Stipendiums berechtigt (s. III).
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B. Rechtspflege.

Das Kapitel von der Rechtspflege im Amte Liehtenberg- 
ist deshalb ein besonders interessantes, weil dieses nicht einen 
Jurisdiktionsbezirk fiir sich bildete, sondern 3 auslandische — 
einer davon wenigstens zur Halfte auslandisch — sich darein 
teilten (XVI, 272).

Uber die Rechtspflege in diesen 3 Centbezirken im all- 
gemeinen ist folgendes Yorauszuschicken.

Die Gerichtsbarkeit iiber geringere Yergehen stand den 
Dorf- bez. Stadtgerichten (s. III), in ritterschaftlichen Orten 
den Vogteigerichten zu; nur schwerere Vergehen und Yer- 
brechen gehdrten vor die Cent. Die Grenze zwischen 
geringeren und schwereren Yerbrechen stand aber nicht in 
allen Fallen fest, was zu yielen Streitigkeiten zwischen den 
lichtenb. Amtmannern, ais Yorgesetzten der Ortsgerichte und 
zugleich Yertretern ihres Landesherrn gegeniiber den An- 
spruchen der fremdlandischen Centherren und dereń Beamten 
Yeranlassung gab, um so mehr, ais in jedem Centbezirke fast 
jedes Ortsgericht wieder seine besonderen Kompetenzgrenzen 
hatte, wie sie sich aus den besonderen Territorial- und an- 
deren Yerhaltnissen heraus geschichtlich entwickelt hatten 
und zum Herk om m en geworden waren. Das Herkommen 
galt, da es allgemein giltige Gesetzbiicher noch nicht gab,. 
ais oberstes Gesetz, das ohne beiderseitige Zustimmung nicht 
aufgehoben werden konnte. Aber auch das wurde zuweilen 
strittig; dann kam es darauf an, es zu fixieren, und so er- 
folgte allmiihlieh bei allen, Dorf- wie Cent- und anderen 
Gerichten eine „fiir alle Zeiten“ giltige Aufzeichnung des 
Herkommens nach der pflichtmafsigen Aussage der Schoffen, 
an den verschiedenen Gerichten zu yerschiedenen Zeiten. So 
entstanden die „Weistiimer“ oder, da sie an den Peters- 
gerichtstagen yerlesen wurden, „Peterweistiimer“.

Mit dem 22. Februar (Petri cathedra) jedes Jahres be- 
gann ein neues Gerichtsjahr. In der Zeit von 14 Tagen vor 
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bis 14 Tagen nach Petri hielt jedes Gericht sein Jahresfest 
— das „hohe", „Haupt"- oder „P etersgeri chtf‘. Nicht 
alle Gerichte hielten es an einem Tage, weil der Amtmann 
mehreren beizuwohnen hatte, den Cent- und urspriinglichi 
auch allen Dorfgerichten. Am Petersgerichte konstituierte 
sich gleichsam das Gericht wieder auf ein Jahr, indem in 
feierlieher Sitzung der „Richter" — bei Centgerichten der 
Centgraf, bei Dorfgerichten der Schultheifs — es „hegte", 
d. h. den Gerichtsherrn und die Gerichtspersonen ais solche 
anerkennen liefs, worauf das Peterweistum verlesen, die Be- 
lugnisse und Besonderheiten des Gerichts in Porm von Fragen 
und Antworten zwischen Richter und Schóffen namhaft ge- 
macht und die neuen Schóffen, Yierer etc. vorgestellt und 
yereidigt wurden. Auf das Geschaft folgte dann das Yer- 
gniigen: eine splendide Mahlzeit, das „Petersmahl", auf dem 
Dorfe auf Gemeindekosten, an der Cent auf Kosten des Cent- 
bezirks.

Der Amtmann, welcher mit der eigentlichen Recht- 
sprechung nichts zu thun hatte, wohnte jeder Verhandlung 
nur bei, um ihr durch seine Anwesenheit ais Yertreter des 
Landesherrn grófsere Wiirde zu yerleihen und bei etwaigen 
Ubergriffen der fremdlandischen Beamten die Rechte seines 
Herrn zu wahren.

Die Yerhandlungen leitete der Richter (Centgraf); er 
hielt bei jeder Yerhandlung, wie auch beim Dorfgericht der 
Schultheifs, einen Stab (Scepter) in der Hand ais Symbol 
seiner Gewalt. Das Centgrafenamt war ein (hie und da erb- 
liches) Lehn, um welches sich in fruherer Zeit auch Edel- 
leute bemiihten.

Die Beisitzer waren die Schóffen, welche ehrlich 
geborne, fromme, unbescholtene Leute sein mufsten. Nicht 
jedes Dorf hatte einen Schóffen zu stellen, yielmehr lag 
diese Last bestimmten Orten ob, die ihnen Weg und Yer- 
saumnis zu vergiiten hatten. Einzelne Orte hatten je 2 
Schóffen zu stellen; den zweiten yermutlich fiir eine ein- 
gegangene Ortschaft, dereń Flur zu der ihrigen geschlagen. 
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war. Da jedes Centgericht unbedingt stets mit 14 Schoffen 
besetzt sein mufste, durch das Ausbleiben auch nur eines 
derselben eine Sitzung also unmbglich gemacht wurde, so 
war denselben zur heiligen Pflicht gemr.cht, sich „durch 
nichts ais durch Gottes Gewalt“ vom Gange nach dem Cent- 
gerichtsorte abhalten zu lassen. Wie ernst dies gemeint war, 
ist aus dem Mellrichstadter und noch mehr aus dem Fladunger 
Centweistume zu ersehen. An der einen Cent safsen die 
Schoffen nach dem Alter, an der andern in einer seit alten 
Zeiten feststehenden Reihenfolge ihrer Ortschaften; an der 
einen wurden sie auf ein Jahr, an der andern auf Lebenszeit 
gewahlt.

Ais Centschreiber diente gewbhnlich der Gemeinde- 
schreiber des Centortes, was in den meisten Fallen der Schul
meister war.

Auch der Centbuttel (Freibote, Landknecht) mufste 
ein unbescholtener Mann sein. Aufser der Besorgung der 
Ladungen und anderer Gange bestand sein Dienst darin, die 
Untersuchungsgefangenen yerwahrt zu halten, zu bekbstigen, 
sie vor- und abzufiihren, beim Foltern dem Nachrichter zur 
Hand zu sein oder auch seinen Dienst zu yersehen, bei Hin- 
richtungen, wenn es ihm herkbmmlich zukam, die Missethater 
zu „beschreien" etc.

Nach dem Petersgerieht wurde dann im Laufe des Jahres 
jeden Monat an einem feststehenden Tage eigentliches Cent
gericht gehalten. Spater, im 16. Jahrhundert, wurde die 
Zahl der jahrlichen Gerichtstage auf 4 beschrankt. Diese 
Centgerichte hatten den Zweck, das Amt iiber alle Yorkomm- 
nisse in den Centorten auf dem laufenden zu erhalten, um 
so jedes Vergehen zur Bestrafung ziehen zu kbnnen. Daher 
mufste an jedem Centgerichtstage nach der feierlichen Hegung 
von jedem centpflichtigen Orte durch seinen Schoffen alles 
„Rugbare", das seit der letzten Sitzung rorgefallen war, alle 
Injurieu, Schlagereien, Feldfrevel etc. zur Anzeige gebracht, 
alle yerlorenen und yermifsten Gegenstande angegeben, alle 
gefundenen abgehefert werden, wenn die Gemeinde nicht sich 
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•der Gefahr aussetzen wollte, „um eine yerschwiegene Rug“ 
„yon einem Fallthore bis zum andern“ mit schwerer Geld- 
bufse bestraft zu werden. Dieser Neugier der Behbrde lag 
nicht etwa die Idee zu Grunde, durch Siihnung jedes Ver- 
gehens die Gesetzesubertretungen immer seltener werden zu 
lassen — im Gegenteil! -—• sondern yielmehr die Ansicht, die 
Rechtspflege miisse dem Landes- bez. Gerichtsherrn etwas 
abwerfen, was um so leichter war, ais der Gerieh.tsbezirk 
schon das ganze Gerichtspersonal zu erhalten hatte. Fiir jede 
Cent war die Summę, bis zu welcher sie strafen konnte, die 
„hochste Bufi“, festgesetzt; hdhere Geldstrafen wurden durch 
die Kanzlei des Centherrn bestimmt. An einigen Centen 
war den Missethatern nachgelassen, vor der Gerichtsyerhand- 
lung sich mit dem Centherrn der Strafsumme wegen zu „ver- 
tragen“.

„Peinliches11 oder „H al sge ric h t“ wurde gehalten, 
wenn ein zum Tode Verurteilter im Turme lag.

War in einem der centpfiichtigen Orte eine der „vier 
h o h e n R u g e n“ — Mord, Diebstahl, Brandstiftung, Notzucht — 
yorgefallen, so mufste der Thater, bez. auch der „Mord“ (die 
Leiche des Ermordeten), das gestohlene oder geraubte Gut 
(natiirlich wenn man es hatte) sofort, spatestens innerhalb 
eines halben Tages an die Cent geliefert werden. Der „Mord“ 
wurde vom Centchirurgen, dem Centgrafen und 2 Schóffen 
besichtigt, das „Leibzeichen" genommen (z. B. ein Fingerglied 
abgeschnitten) und auf dem ,,Centfriedhofe“ ehrlich begraben, 
wenn an der betr. Cent nicht ausdriicklich den Angehorigen 
nachgelassen war, ihn daheim begraben zu diirfen. Die Leiche 
eines Selbstmorders wurde auf dem Richtplatze yerbrannt oder 
yerscharrt, die eines Terungluckten an Centgerichtsstelle — 
natiirlich nur aufserlich — daraufhin untersucht, ob wirklich. 
ein Ungliicksfall yorlag.

Galt es, einen Yerbrecher festzunehmen, so fragte es 
sich, ob die betr. Gemeinde dies thun mufste, oder ob 
sie es durfte, oder ob sie sich das „Einfallen“ des Cent-

XVII. 14 
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grafen mit seiner Mannschaft gefallen lassen mufste — je 
nach dem Herkommen. In jedem Falle war jeder Cent- 
ptlichtige auf Erfordern zur Beistandleistung bei dem Er- 
greifen und der Einlieferung des Yerbrechers bei Strafe ver- 
ptlichtet; nur fragte es sich wieder, wie weit er zur „Nacheil" 
oder „Jagd“ auf den Fliichtigen verpflichtet war; gewóhnlich 
„so weit das Gericht wendet".

Zur Ermittelung der Schuld oder Unschuld eines Ver- 
klagten war nach und nach an die Stelle des Reinigungseides, 
des Zweikampfes und anderer Gottesurteile ein anderes, ein- 
facheres Mittel, aus der Romerzeit, getreten, die Folterl 
Auch eine Art Gottesurteil, weshalb sie ohne Gewissens- 
bedenken gebraucht wurde. Dem Unschuldigen half ja Gott 
selbst alle Schmerzen schadlos iiberstehen; erlag der Be- 
schuldigte den Qualen der Folter, nun, dann hatte eben der 
f t f seine schwarze Seele geholt. Gestand einer, was man 
wollte, dann wurden die Akten — die Anklage und das Ge- 
standnis („Urgicht") —- an die Kanzlei des Centherrn, in 
schwierigeren Fallen an den Schbffenstuhl der zustandigen 
juristischen Fakultat geschickt, und dort sprach man das 
Urteil. Das darauf von dem Amtmanne gewóhnlich auf einen 
Freitag angesetzte Halsgericht war dann -— den Schlufs natiir- 
lich ausgenommen — nichts ais eine leere Formlichkeit, denn 
es handelte sich dabei nicht mehr um Leben oder Tod, 
sondern nur noch um Tod, und darum, das Urteil mit so 
viel krasser Umstandlichkeit und Feierlichkeit ais moglich zu 
vollstrecken.

Es hatten dann alle centpflichtigen Manner des Cent- 
bezirks sich „mit ihrer besten Wehre" einzufinden, um ais 
„Satz" den Gerichtsplatz zu umstellen und den „Armen" 
nach dem Richtplatze zu eskortieren.

Nach der feierlichen Hegung des Gerichts auf dem 
Gerichtsplatze trat der Anklager vor und forderte die Be- 
strafung des Angeklagten, der nach mancherlei Frage und 
Antwort zwischen Richter und Schoffen nun aus dem Cent- 
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turme geholt1 *) und unterwegs dreimal „beschrieen" wurde, 
indem an bestimmten Strafsenecken oder Platzen der Zug 
hielt und der Centbiittel oder das „Peinlein" (der Nach- 
richtersknecht) jedesmal mit gellender Stimme schrie: „Waffen, 
Waffen, Waffen heut iiber mein Land und dies Lands Mdr- 
derjo" (oder „Diebjo" etc.), wofiir er den „8chreigulden“ er- 
hielt. Hatte der arme Siinder vor dem Centstuhle sieh noch 
einmal zu seiner Urgicht bekannt, so sprachen die Schóffen 
nach der Reihe die yerschiedenen „Urteile", durch die sie 
ihn ausschlossen von allen Rechten und allem Eigen; der 
letzte bestimmte die Todesart, zu der ja draufsen auf dem 
Richtplatze schon alle Vorbereitungen getroffen waren, der 
Richter zerbrach seinen Stab (Seepter) und warf ihn, je nach 
dem Herkommen, hinter sich oder dem Verurteilten vor die 
Fiifse. Dann brach man zum Richtplatze auf, voran der Amt
mann zu Pferde und der Centgraf mit den Schóffen, hinter 
dem Henker der Delinquent, der wieder mehrmais beschrieen 
wurde, begleitet von einem Geistlichen der Landeskirche — 
ohne Riicksicht auf Religion oder Konfession des Verurteilten — 
umgeben von dem „Satze", welcher dann den Richtplatz bis 
nach erfolgter Exekution zu umgeben hatte. Eine splendide

1) Im Jahre11583 bestimmte Bischof Julius, dafs fiir die letzte 
Mahlzeit eines Verurteilten nicht mehr ais 1 Pfd. ausgegeben werden 
solle, da es vorgekommen, dafs arme Siinder „ganz voll und unbesonnen 
heimgestorben wie das unverniinftige Viehe“, da ein soieher doch ,,zu seiner 
selbsten Seelenheil bei guter Vernunft, Sinn und Yerstand bleiben móge“. 
Auch die „Friihsuppen" fiir Richter und Schóffen auf Centkosten sollten
abgeschafft sein, weil etliche dahei „sich mit einem iiberfluBigen Trunk 
also beladen, dafs sie hernach in gesetztem Gericht nit gewust haben, 
was sie gethan, so doch ein jeder Mensch in solchen Fallen, und sonder- 
lichen des Menschen Leben, Fleisch und Blut betreffend, handlen und 
niichtern sein, auch also urtheilen solle, wie es einer gegen Gott den All- 
machtigen am jiingsten Gericht verantworten solle und miisse“. Der 
Arme wiirde dann an seinem Rechte desto weniger verkiirzt und mit 
besserem Bedacht und Verstand geurteilt werden. Auch fiir die Priester, 
wenn sie vor dem peinlichen Rechtstage den Ubelthater mit dem Sakra
ment versehen und getróstet, „neben andern Personen mehrst iibergesessen 
und nit ein Geringes vertruncken hatten11, sollte nichts mehr bezahlt werden.

14*
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Mahlzeit auf Kosten des Centbezirks fiir den Amtmann und 
das Gerichtspersonal beschlofs den Tag.

Zuweilen kam es vor, dafs eine fremde Herrschaft, z. B. 
einer aus der Ritterschaft, der keine eigene Cent hatte, einen 
tlbelthater oder auch einen persbnlichen Feind an die Cent 
brachte, um ihn richten zu lassen. Naturlich hatte sie dann 
auch die Kosten zu tragen.

Da samtliche Kosten der Reehtspflege von dem Cent- 
bezirke aufgebracht werden mufsten, Hel durch dieselbe fiir 
den Centherrn mancherlei ab, da ja alle Strafgelder ihm ge- 
hbrten. Fiir manchen wohlhabenden Yerbrecher wurde die 
yerdiente Todestrafe in eine hohe Geldbufse yerwandelt; den 
Galgen zu zieren, gab es immer noch arme Teufel genug. 
Das Sprichwort von den grofsen und kleinen Dieben hatte 
damals seine Berechtigung i). Wegen dieser Eintraglichkeit 
waren denn auch die fremdlandischen Centherrschaften darauf 
aus, nicht nur jedes Yergehen zu erfahren und zu strafen, sondern 
auch die Kompetenzen ihrer Centen immer mehr zu erweitern. 
Sache der lichtenbergischen Amtmanner war es nun, diesen 
Bestrebungen gegeniiber die Rechte ihres Landesherrn zu 
wahren. Die beiderseitigen Amter standen deshalb immer 
auf Kriegsfufs zu einander, und zwischen den Regierungen 
wurden dariiber oft Yerhandlungen gepflogen und Yertrage 
geschlossen. „So offt aber ein solcher Yergleich getroffen 
worden, so viel hat man Eisenachisch-Lichtenbergischer Seits 
dabey verlohren“ (Erdmann 1754).

1. Die Cent Mellrichstadt1 2).

1) Qui non habet aere luat corpore; z. B. 1625 „ist Linhard 
Wagner und Elsę Koch aus Klings wegen ihres stupri am Strick nach 
Kaltennordheim gefuhret worden. Wagner hat sich mit 200 fl. von der 
Strafe ledig gekauft, aber sie ist des Landes verwiesen worden**.

2) Vgl. Muller, Der Bezirk Mellrichstadt, Wiirzburg 1879.

Im Jahre 1230 hatte Graf Otto von Bodenlauben Lichten
berg und Hildenberg an das Stift Wiirzburg yerkauft. Mit 
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der „centa in Sunfheim“, einer Zugehórung zu Hildenberg, 
hatte Wiirzburg die Gerichtsbarkeit iiber den einstigen Baringau- 
bezirk, jetzt also auch iiber das fuldaische Yordergericht 
Lichtenberg erworben, welche sie auch bis in unser Jahr- 
hundert ausgeiibt hat. Ostheim, welches nicht fuldaisch 
war, wurde zur Cent Mellrichstadt geschlagen.

In der hennebergischen Zeit des Amtes Lichtenberg (seit 
1433) hatten 5 wiirzburgische und 9 hennebergische (teils 
schleusingische, teils rbmhildische) Schoffen den Mellrichstadter 
Centstuhl zu besetzen. Infolge der daraus entstehenden vielen 
Streitigkeiten wurde 1523 das Centweistum aufgerichtet.

Ais spater die Amtmanner, welche der Bestimmung des 
Weistums gemafs alle bis auf den letzten, Grafen von Merso- 
witz (1776), nur mit zwei Ausnahmen adlige und hochadlige 
Manner waren, denen zuweilen mehrere Amtsbezirke auf ein- 
mal anvertraut waren, nicht mehr die Burg zu Mellrichstadt 
selbst bewohnten, sondern ihren Hauptaufenthalt auf ihren 
Giitern oder in der Hauptstadt hatten, iibernahmen die 
„Amtskeller“ dereń Funktionen noch mit und bezogen 
auch die Burg. Die Amtskeller hatten eigentlich, den ,,Amts- 
vbgten“ auf Lichtenberg entsprechend, nur die Einkiinfte 
des Amtes Mellrichstadt unter sich, welches nur aus wiirz- 
burgischen Orten' bestand: Mellrichstadt, Ostheim (bis 1433), 
Oberstreu, Mittelstreu, Frickenhausen, Berkach und Wolfmanns- 
hausen (zu denen von Henneberg 1586 Eufsenhausen und 
Hendungen, vom Domkapitel Wiirzburg 1686 Stockheim hin- 
zukam), wahrend die Cent aufser den genannten Orten noch 
die hennebergischen (spater sachsischen) Stettlingen, Otten- 
hausen, Hermannsfeld (diese drei 1275—1596 [XVI, 286 f.]), 
Ostheim und Sondheim im Grabfeld, und die ritterschaftlichen 
Wilmars, V61kershausen, Bibra, Schwickershausen, Miihlfeld, 
Nordheim im Grabfeld, Bahra und Rofsriet umfafste.

Jeder neue Centgraf im Wiirzburgischen hatte sich 
dem Bischof persónlich vorzustellen und vor ihm knieend und 
2 Finger der rechten Hand auf den Stab in des Bischofs.
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Hand legend den Eid zu leisten, worauf er „mit Stab und. 
Bann“ belehnt wurde.

Die 14 Sehoffen wurden auf Lebenszeit gewahlt, doeh 
konnte der Centgraf, diejenigen, welche ihm nicht mehr taug- 
lich schienen, zuriickweisen. Nur die beiden Stockheimer 
Sehoffen wurden jahrlich gewahlt, und zwar die, „so in der 
Beth am hbchsten“. An den Gerichtstagen safsen die Sehoffen 
in folgender Reihenfolge: 1. Bank (welche Ostheim zu stellen 
hatte): Mittelstreu, Stockheim (2), Ostheim, Wilmars, Miihl- 
feld, Hendungen; 2. Bank: Oberstreu (2), Sondheim (Grab- 
feld), Sehwickershausen, Berkach, Bahra, Eufsenhausen. Keine 
Sehoffen brauchten zu stellen: Mellrichstadt, Eriekenhausen, 
Yolkershausen, Bibra, Nordheim (Grabfeld), Rofsriet und Wolf- 
mannshausen. Wenn in Eallen der Uneinigkeit zwischen 
Henneberg und Wiirzburg die hennebergischen Sehoffen nicht 
an der Cent erschienen, so sollten — nach dem Weistum — 
auch die 5 wiirzburgischen fur sich allein „miindig und 
kiindig“ sein und „einen schedlichen Mann vom Leben zum 
Tode zu urtheilen wissen“. Die Einkiinfte der Sehoffen waren 
sehr verschieden ; die beiden Stockheimer mufsten sogar um 
1600 „aus eigenen Sekhell atzen und zechen“. Der Ost- 
heimer Schbffe erhielt 1500 6 Mit. Hafer, 1600 5 fl., 1800 
121/2 fl. Der letzte Ostheimer Sehóffe (1803) war Just Stapf.

Aus der Zahl der Sehoffen wurden dem Klager wie dem 
Beklagten „Wortredner“ bestellt, „die ihnen ihre Sach 
und Nothaurft, so gut sie kónnen, fiirbringen“. Wurde ein 
Wortredner nicht aus dem Ringe des Gerichts genommen, so 
mufste er besonders vereidigt werden.

Wenn sich die Sehoffen in ihrem Spruche nicht einigen 
konnten, so hatten sie sich bei der Cent Neustadt a. S. „Rats 
zu erholen“.

Die Rugen wurden an der Cent Mellrichstadt nicht durch 
die Sehoffen, sondern durch die Gemeinde-Yiere r vorge- 
bracht. Diese erhielten nicht Jahresbeziige, sondern Diaten.

Den C en t s eh r ei b e r-Dienst versah der jeweilige Stadt
schreiber , der zugleich auch Amtsschreiber und gewóhnlich
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auch óffentlicher Kotar war. Aufser fesrstehenden Beziigen 
erhielt er 1 fl. fiir einen Bericht in peinlichen Halsgerichts- 
sachen, 15 Pfg. bei einem giitlichen oder peinlichen Examen, 
15 Pfg. von jedem Folterprotokoll, 1 Pfd. von jeder Zeugen- 
aussage, 15 Pfg. „dem Gefangenen seine Urgicht wieder vor- 
zulesen".

Der Centbiittel (Landknecht) erhielt aufser seiner 
Besoldung von jeder Meile Wegs, wenn er zum Gericht 
heischte, von jedem Geheischten einen Schilling, „aber welcher 
in der Cent seBhaftig, und ihm einen Freyboten-Laib jahrlich 
giebt, dem soli er die erste Heyssung umsonst thun“. Aus 
Ostheim erhielt er 93 Brotlaibe, auf je 3 Pfg. veranschlagt. 
Auch bekam er, ebenso wie der Centgraf, „so oft daB Per- 
sonen um malefitzischer Verwirckung willen gefenglich ein- 
gezogen worden", und, „da die miBthetigen Personen vom 
Leben zum Tode gerichtet worden", einen „Fanggulden"; fiir 
jedes Examen, „es sei gleich peinlich oder gutlich", 21 neue 
Pfennige. In Ermangelung eines Nachrichters bei peinlichen 
Fragen hatte er das „Aufziehen, Brennen, Zwicken, Schneiden" 
etc. zu besorgen.

Der lichtenb. Amtmann brauchte diese Cent nicht zu 
besuchen. Um etwaigen wiirzburgischen Ubergriffen recht- 
zeitig begegnen zu kbnnen, stellte Henneb.-Schleusingen — 
— zugleich Henneb.-Bomhild zu gute — zu jeder Yerhandlung 
einen „Horcher“, der, sobald er etwas dergleichen bemerkte, 
die hennebergischen Schóffen sofort heimschicken konnte.

Was die besondere Stellung Ostheims zur Cent be- 
trifft, so ist hervorzuheben, dafs es, wie auch Stettlingen, 
Hermannsfeld, Wilmars etc., keinen Fali an der Cent zu 
riigen hatte, wenn es nicht gleichzeitig den Thater („den 
Dieb am Seil“, wie es im Ostheimer Weistum heifst) ein- 
liefern konnte. Fiir Ergreifung und Einlieferung desselben 
hatte die Gemeinde selbst zu sorgen (der Centgraf durfte 
nicht „einfallen"), ebenso dafiir, dafs das geraubte oder ge- 
stohlene Gut eingeliefert wurde, bei Strafe von 10 Pfd. 
Aufser den Schóffen und Yierern hatte durchaus kein Ost-
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heimer Burger an irgend einer Cent, auch nicht an der zu. 
Mellrichstadt, etwas zu schaffen, etwa eine Anzeige zu 
machen oder etwas zu bezeugen — das durfte nur beim 
Amte Lichtenberg geschehen, welches mit der Cent schriftlich 
dariiber yerhandelte. Daher liefs 1696 der Stadtschultheifs 
den Georg Menges, ais er verlauten liefs, er sei vor 2 Jahren 
nach Mellrichstadt gelaufen und habe Kaspar Amereln wegen 
Dieberei angezeigt, „fiir diesen groBen Yorwitz gleich stehen- 
den FuBes in das Gefangnis stecken, damit ins Kiinfftige kein 
dergleichen praejudicium der Stad geschehen móge“. Folgte 
einer hinter der Obrigkeit Wissen einer Ladung ais Zeuge 
vor eine Cent, „so hat es seine geweiste weg“; zeigte er es 
zuvor beim Amte an, „so ists ihm schont verbotten, denn 
die Obrigkeit darf es nit nachgeb“ (S). Zum „Satz“ am 
peinlichen Halsgericht mufsten anfangs samtliche Ortsnachbarn 
mit Ausnahme der Alten, welche daheim bleiben und das 
Dorf bewachen mufsten, erscheinen; spater nur der yierte 
Teil der Biirgerschaft. Jahrlich mufsten 6 Mit. „Centhafer“ 
an die Cent geliefert werden, welchen die Dorfsmeister von 
denen, welche die Gemeinde-Ellern ł) innehatten, einsammel- 
ten, „und hat jeder Nachtbar 6 Acker in die 3 Fliir1 2), und 
gibt alle Jahr 2 Acker 1 MaB“ (8).

1) Nicht mehr ais Artland benutzte Grundstiicke.
2) der Dreifelderwirtschaft.

Ob die adligen Hófe in Ostheim centfrei seien, war 
1570 bei der Cent selbst zweifelhaft, „dann sich bey Menschen- 
gedenken in gemelten Schlossern keine Centfalle zugetragen". 
Nach Thon (Ganerbenyerfassung) erstreckte sich zu seiner 
Zeit das wiirzb. Centrecht auch auf diese „Freihdfe“.

a) Petersgericht.

Da die hennebergischen Amtmanner durch den „Horcher“ 
yertreten waren, konnte das Petersgericht regelmafsig am 
Dienstag nach Petri gehalten werden.

Nach der feierlichen Eroffnung des Gerichts durch den



Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhon. 211

Centgrafen wurde das Weis tum1) verlesen, worauf etwaige 
an Stelle yerstorbener oder sonst abgangig gewordener Schóffen

1) Es ist abgedruckt in Reinhards Beitragen etc. (III, 154), in 
Grimms Weistiimern (III, 890) und in Schultes’ Histor. Scbriften (195) 
und entscheidet der Reihe nach iiber folgende Puukte: 1) Centherr ist 
der Fiirstbischof. 2) Ihm stehen an der Cent alle móglichen Gebote und 
und Verbote zu. 3) Der Amtmann mufs adlig sein. 4) Der Centgraf 
kann alle 14 Tage, unter Umstanden nach kurzerer oder iangerer Frist 
ein Centgericht halten; der Landknecht erhalt von jedem Centpflichtigen 
jahrlich einen „Freibotenlaib“, und von einem Vorgeladenen fur jede Meile 
Wegs 1 Schilling. 5) Henneberg kat einen Horcher an der Cent sitzen. 
6) Unter den 14 Schóffen sind 5 wiirzburgische, die unter Umstanden auch 
allein zu urteilen wissen miissen. 7) „Item, wann einem Schópffen zu Gericht 
verkundt, und darzu gehen will, und kommt an Wasser, dariiber er gehen 
muB, soli er nein gehen biB an die Knie, und sein Stab fiir sich setzen; 
ist dann das WaBer, daB ihme an die Knie gehet, so soli ein halb Meil 
"Wegs nauff und nab, und wieder biB an die Knie gehen und sein Stab 
fiir sich setzen ; bediinckts ihme zu tieff, mag er heimgehen und hat ihme 
niemands darum zu straffen“. 8) Die obere Querbank hat die Centherr- 
schaft, die untere Querbank Hendungen (dessen Schulz das Recht hatte, 
bei den Yerhandlungen ohne Erlaubnis sich zu setzen oder aufzustehen) 
und die lange Bank Ostheim zu stellen ; der Landknecht hat bei Reinigungs- 
eiden gegen Yergiitung die nótigen Heiligenbilder beizuschaflfen; fiir den 
Diebstock (Pranger) hat Queienfeld zu sorgen ; ,,wer eines Galgen bedarf, 
der soli ihne schicken“. 9) Das Amt hat das Recht, alle Mafse und Ge- 
wichte in der Cent zu priifen, wie auch 10) die Miihlen zu besichtigen 
(was in der aus dem Fladunger Centweistume unter 11) ersichtlichen 
Weise geschah). 11) Jeder Muller hat einen Beilwurf vom Schutzstege auf 
und ab das Fischereirecht, auch wurden die Beschaffenheit der Wehre in 
der Streu und Sulz und die Wasserungstermine bestimmt. 12) In Fehde- 
zeiten hat das Landvolk Nachfolge zu leisten „biB sie Nacht und Nebel an- 
treibt“; sind die Herren dabei, soweit diese ziehen; die Kirchhófe sind 
diesen offen zu halten, dem Feinde zu verschliefsen. 13) betrifft Be- 
schadigungen der Landstrafse und Waldfrevel. 14) Jeder Centpflichtige 
kann sich durch seinen 12-jahrigen Sohn beim Satze vertreten lassen, 
wenn derselbe einen mit Ring und Stachel versehenen Stab tragt. 15) Die 
4 hohen Rugen miissen an die Cent gebracht werden ; „wo eine genoth- 
ziicht wiirdt, so soli sie lauffen mit gestraubten Hare und nasser Mauzen, 
ihren Schleier an der Hand tragen, allermenniglich, wer ihr begegnet, um 
Hiilffe anschreyen iiber dem Thater. Schweigt sie aber diBmal still, soli 
sie hinfiir auch stillschweigen“. 16) Ein Yerbrecher mufs innerhalb eines- 
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neugewahlte durch die betreffenden Ortssehultheifsen dem 
Gerichte vorgestellt und durch den Centgrafen vereidigt, wie 
auch die neuen Yierer vorgestellt und in Pflicht genommen 
wurden, indem sie ihm an den Stab angeloben mufsten, 
„dafi sie die Riigen, wie von Alters herkommen, und so 
oft sich eine bei ihnen zutriige , zur Anzeige bringen 
wollten".

Auf diese Feierlichkeiten folgte dann das Petersmahl.

b) Centgerichte.

Die Centgerichte wurden stets Dienstags, anfanglich alle 
14 Tage, dann monatlich, spater nach Miser. Dom., Yitus, 
Kreuzes Erhdhung, Michaelis, Maria Opferung, Thomas und 
Maria Lichtmefs, seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts 
nur yiermal, um die Mitte der Monate Mai, Juli, Oktober 
und Januar gehalten, wie auch an den andern Centen um 
dieselbe Zeit die Yierzahl der Sitzungen eingefuhrt wurde.

Die YerhandlungenJ) wurden damit eroffnet, dafs der 
Landknecht auf Befragen des Centgrafen yersicherte, die 
Schótfen recht herbestellt zu haben, worauf dieselben nach 
Yerlesung ihrer Namen ihre Platze einnahmen. Nachdem 
dann der Centgraf im Namen der Dreifaltigkeit den Stab er- 
hoben, richtete er an die einzelnen Schoffen seine Fragen, 
auf welche er, bei ihrem Eid, folgende (kurz wiedergegebene) 
Antworten erhielt. (Der Schbffe yon) Mittelstreu: Wenn die 
14 Schoffen beisammen sind, dann kann das Gericht be- 

halben Tages nach seiner Ergreifung eingeliefert werden. 17) Ein Vor- 
geladener kann um Aufschub bis auf das iibernachste Centgericht bitten, 
aber 18) nicht, wenn sein Yergehen erwiesen ist. 19) Ein Fischer darf, 
mit einem Fufse im Wasser stehend, sich Ruten schneiden zur Aus- 
besserung seiner Reufsen. 20) Obige Restimmungen sollen alteren Gerecht- 
samen einzelner Orte keinen Abbruch thun (wie z. B. in Ostheim nur 
dem lichtenb. Amtmann das Recht zustand, Mafse und Gewichte zu priifen 
und die Miihlen zu besichtigen. Auch war Ostheim nicht zu „ReiB, Volge 
und Nacheil“ verpflichtet).

1) Ausfiihrlich bei Muller 1. c. S. 48 ff. 
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ginnen. Stockheim (1.): Es ist jetzt auch die rechte Tages- 
zeit dazu. Hierauf hegt der Centgraf das Gericht in ahn- 
iicher Weise, wie wir es spater an der Fladunger Cent aus- 
fiihrlich hóren werden, fragt weiter, und erhalt folgende 
Antworten: Stockheim (2.): Das Gericht ist in rechter Weise 
gehegt. Ostheim: Einem jeden kann hier nun am Vor- wie 
am Nachmittage sein Eecht werden. Nun fragt der Centgraf, 
wieder mit Mittelstreu beginnend, nach den Eiigen aus den 
einzelnen Orten, die Yierer bringen vor, was seit dem letzten 
Gericht sich Eugbares bei ihnen begeben hat, und die Schoffen 
bestimmen die Bufsen. Nach Verlesung des Protokolls fragt 
der Landknecht nochmals laut, ob nichts mehr vorzubringen 
und zu riigen sei, und der Richter schliefst die Sitzung mit 
den Worten: „Weil nun dieBmals weiters keine Klager sind 
rorhanden, und ohne das die rechte Tagzeit ist, allbereit 
wiederum aufzustehen, so lege ich meinen Richterstab ais 
im Namen der hochgelobten heiligen Dreifaltigkeit, Gott 
Vater, Sohn und heiliger Geist, und erlaube dem ganzen 
lóblichen Gericht wiederum aufzustehen im Namen Ihrer 
fiirstlichen Gnaden unsers gnadigsten Fiirsten und Herrn“.

Die „hóchste Bufse“, bis zu welcher das Gericht er- 
kennen konnte, war 20 gute oder 40 neue Pfund, und ge- 
horte dem Bischof ganz. Von der „gemeinen Bufse“ fiel in 
bestimmten Fallen auch fiir den Centgraf etwas ab. Im 
Falle einer „verschwiegenen Rug“ hatte jeder „Hausgenofs" 
(Nachbar) der betr. Gemeinde die hóchste Bufse zu zahlen. 
Die auf das Schimpfwort „Dieb“ gesetzte Strafe betrug 10 Pfd., 
„Liigner“ oder „8chelm“ kostete 6 fi.., Beulen und „Blau- 
móhler“ kamen auf 6 Pfd., „Blutriiste" auf 3 fi. 3 gr. 6 Pf. 
zu stehen. Ein Frevel „iiber Rain und Stein" wurde mit 
10 guten Pfd. bestraft. Das Wegbleiben oder Zuspatkommen 
zum Gericht hatten die Schóffen, Klager etc. mit 21/a Pfd. 
zu bufsen. — Gefundene Sachen wurden nicht dem Verlierer, 
sondern ebenso wie herrenlose dem Centgrafen und Land
knecht zugestellt; goldene, silberne und eiserne aber verfielen 
•dem Centherrn.
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c) Halsgerichte.
Die Ostheimer Vierer brauchten kein Yergehen oder 

Yerbrechen an der Cent zu riigen, wenn sie nicht zugleich 
den Thater mit einliefern konnten. War aber ein „Mifs- 
handler“ ergriffen, so mufste der „Dieb am Seil“ eingeliefert 
werden „in die Kellerey an die dritte Sprafsel der leitter 
am Dormb“. Ein „liegender Mordt“ wurde geliefert „haufsen 
vor der Stadt bey der Cent, undt nicht weitters; wóllen sie 
dene nit annehmen, so hat man das Recht, den entleibten 
doselbst hin zu legen und dayon zu. gehen“ (S). War die 
Leiche besichtigt und das Leibzeichen genommen, so durften 
die Angehorigen an dieser Cent die Leiche mitnehmen und 
daheim beerdigen. Auch die Leichen Yerungliickter wurden, 
um ja nichts zu yersaumen, von den Ostheimern, obgleich 
sie thatsachlich nicht dazu yerpflichtet waren, an die Cent 
geliefert, woraus diese dann dem Amte gegeniiber ein Recht 
machte. Das Kirchenbuch von Sondheim a. d. Rhon berichtet 
yerschiedene Falle, in denen Sondheimer Leute in Ostheimer 
Flur yerungliickten, und die Leichen derselben auf dem Um* 
wege iiber die Mellrichstadter Cent nach Sondheim gefahren 
wurden.

Wie „At z und Kosten“ eines Untersuchungsgefangenen 
zu bestreiten seien, dariiber bestand in den yerschiedenen 
Orten yerschiedenes Herkommen. In Bahra und Ostheim 
hatten, wenn das Yermdgen des Beschuldigten nicht aus- 
reichte, die Gemeinden einzustehen, in Hendungen der Kla- 
ger, „so ihn einbringt“, anderswo nur die Gemeinde. Der 
Centbiittel bekam datur, dafs er ihn „in leidentlicher Gefang- 
nus“ hielt und ihm taglich „1 MaB gemains Weins, 2 Pfd. 
Brods, 1 Pfd. Fleisch und GemiiB‘‘ reichte, 1 Pfd. neu Geld 
pro Tag, wahrend zu Gefangnis Yerurteilte „in harterer Ge
fangnis zu hal ten und bios mit Wasser und Bród zu tranken 
und zu speisen“ waren.

War in einem peinlichen Rechtsfalle vom 
Wiirzburger „Malefizamte" die Entscheidung gefallt und das- 
Todesurteil ausgesprochen, so wurde der Tag der Hinrichtung 
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bestimmt, die Schóffen und der Satz bei fruher Tageszeit zu 
erscheinen geheischt. Die Yerhandlungen des peinlichen Hals- 
gerichts fanden vor der Stadt rechts von der Strafse nach 
Meiningen statt, auf dem Platze, wo jetzt die Yiehmarkte 
abgehalten werden.

Muller (a. a. O. S. 62 ff.) bringt Wort fiir Wort eine 
peinliche Yerhandlung, wie sie am Donnerstag nach Pfingsten 
1575 iiber die Hinrichtung des Jorg Roser aus Wiilfershausen 
stattgefunden hat, der yerscbiedener Diebstahle in Hendungen 
und anderen Orten iiberfiihrt war. Es war in der Zeit, ais 
die hennebergischen Schóffen wegen Uneinigkeit der Herr- 
schaften jahrzehntelang nicht an der Cent erschienen; Ost
heim war also nicht beteiligt. Es geniige daher, den Gang 
der Yerhandlung kurz anzugeben.

Der fiirstlich bestellte Anklager bittet den Richter, ein 
Schóffenurteil zu veranlassen, wie zu „geparen“ sei, dafs 
der Thater vor das Halsgericht komme. Wie diese, lasst er 
nun den Richter auch die folgenden Fragen an die Schóffen 
stellen; diese bitten bei einigen derselben um Erlaubnis, 
ihren „Abtritt zu nehmen“ und „in Bedenken zu gehen‘‘ 
— obgleich sie doch langst wissen, was sie zu antworten 
haben — und so erfahrt man denn nach und nach, dafs der 
Thater aus dem Gefangnis zu thun sei; dafs das der Land- 
knecht zu besorgen habe; dafs derselbe nótigenfalls den Yogt, 
den Centgraf und das Landvolk um Beistand ansprechen 
solle; er habe ihn dem Scharfrichter zu iiberantworten, und 
zwar vor dem Gefangnis, und dann sei der arme Siinder in 
den Stock zu fiihren.

Jetzt gehen der Landknecht und der Scharfrichter ab, 
um ihre Auftrage auszufiihren. Hierauf „urteilt“ ein Schóffe, 
man miisse den Uebelthater „besehen, ob er im Stockhaus 
sitzt wie ein Uebelthater", und der nachste, das hatten 
2 Schóffen zu thun, und zwar der zuerst- und der zuletzt- 
sitzende, welche denn auch abgeschickt werden.

Die folgenden Urteile bestimmen, dafs der arme Siinder 
dreimal zu beschreien sei; das habe das Peinlein zu thun; 
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es habe zu gesehehen das erste Mai im Stock, das andere 
Mai oberm Rathaus, das dritte Mai zwischen den Thorenp 
nun sei er vor Gericht zu fiihren.

Nachdem dies gesehehen, wird weiter geurteilt, dafs er 
3 Schritte vom Gericht stehen soli; diese habe der Land- 
knecht abzumessen.

Nun wird dem Delinquenten noch einmal die Anklage 
und seine Urgicht yorgelesen, und nachdem er sich noch 
einmal zu derselben bekannt, beginnen nun die peinlichen 
Urteile, dereń jedes von einem andern Schóffen in der be- 
stimmten Reihe auf des Richters besondere Frage abge- 
geben wird.

Der 1. Schoffe spricht dem Siinder „alles das gut Land- 
recht, das ein Biedermann haben soll“, ab; der 2. „theilt“ 
seine Frau zu einer wissentlichen Wittfrau, der 3. die Kinder 
zu wissentlichen Waisen; der 4. spricht den Kindern das 
Eigen, der 5. den Herren das Lehen *) zu; der 6. nimmt ihm 
das Recht auf Kirchen und Klausen, der 7. auf „alle seine 
Pflugsgewehr, die ein frommer Mann haben soll“; der 8. 
spricht ihm Weg und Steg, der 9. alle Gemeinschaft der 
Christenheit, der 10. Miihle und Backhaus und alle seine 
Gerechtigkeit, die ein solcher Mann haben soli, und der 11. 
„Wald und Waag“ ab; der 12. „theilt“ ihn dem Vogel in 
der Luft und dem Fisch im Bach frei, und der 13. urteilt, 
dafs man ihn hinfiihren solle, da man andere Ubelthater 
pflegt hinzufuhren. Ehe der 14. seine Antwort giebt, bittet 
er um Erlaubnis, mit seinen Eidsbriidern einen Abtritt nehmen 
zu durfen, und nachdem er sich mit ihnen „des Halsurtheils 
berathen“, giebt er auf die abermalige Frage des Richters 
das „Endurteil" ab: „Also haben michs meine Manner gelehrt, 
sprichs auch selbst mit ihnen zurecht, daB der Ubelthater, so 
gegenwartig vor diesem Gericht stehet, der Ubelthat halben, 
so er mit Stehlen geiibt hat, Andern zum Exempel, ihm aber

1) Grand- oder Hausbesitz war in den seltensten Fallen freies Eigen- 
tum der Centpflichtigen.
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zu wohlverdienter Straf hinaus gefiihrt, an den hellen lichten 
Galgen aufgehenckt, mit dem Strang und der Kette yom 
Leben zum Tod hingerichtet werden soli. Wann das ge- 
schielit, so hat er sein Recht erstanden und ist dem Recht 
und Urtheil ein Geniigen geschehen."

War eine Yerhandlung soweit gediehen, so wiederholte 
der Centgraf, den weifsen Stab in der weifsbehandschuhten 
Rand, das Todesurteil und fiigte hinzu: „Im Namen und 
von wegen des Hochwirdigsten Meines gnedigsten Fiirsten 
und Herrn zu Wiirzburg etc. befiehl ich jetzo dem Scharpf- 
riehter und gebiete ihm auf sein Eid, das abgelesene Urtheil 
mit guter Gewahrsam zu vollziehen; und thue ebenmaBig 
dem ganzen Umstand andeuten, daB Reiner bei Strafe Leibs 
und Guts dem Nachrichter verhin der lich sein solle; auch ob 
ihm mifilunge, nit Hand anzulegen, und befiel bie Seel Gott 
dem Allmechtigen und Barmherzigen." Hierauf zerbrach er 
den Stab und warf ihn dem Yerurteilten vor die Fiifse, wor- 
auf man nach dem Richtplatze, dem jetzigen Turnplatze vor 
der Stadt, aufbrach. Nach der Hinrichtung fragte der Henker 
den Richter, ob er recht geriehtet habe, worauf dieser er- 
widerte, „so er recht geriehtet habe, wie Urtheil und Recht 
geben, so laB ers dabei bleiben“.

Die Gesamtkosten einer Hinrichtung betrugen um 
diese Zeit gegen 46 fl., wovon ein guter Teil auf die darauf 
folgende „ziemliche“ Mahlzeit der Gerichtspersonen kam.

Der Galgen bestand aus 3 aufrechten, oben durch Quer- 
hólzer verbundenen Balken; sie standen auf einem steinernen 
Unterbau, der von einer ziegelbedeckten Umfassungsmauer 
gekrbnt war. Die mit Weifsblech beschlagenen Balken waren 
6 Fufs yoneinander entfernt; die Hóhe des Galgens betrug 
20 Fufs. — Nachdem 1574 der 1500 erbaute Galgen ver- 
fallen war, wurde auf Befehl des Bischofs Julius ein neuer 
erbaut. Das vom Stadtrate angewiesene „Galgenholz“ wurde 
yon 13 Miillern auf den Richtplatz gefahren, am 13. Mai 
von samtlichen Zimmerleuten des Centbezirks behauen und 
am folgenden Tage unter Beihilfe von 54 Mannern (je 6 aus
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jedem Centorte mit Ausnahme von Ostheim, Hendungen und 
Sondheim) aufgerichtet. Die Arbeitsleute zogen jedesmal mit 
einem Pfeifer und einem Trommler zum und vom Richt- 
platze. Die Kosten, welche der Bischof ais Centherr trug, 
betrugen 98 fi. 4 Pfd. 10 Pfg. — Im Jahre 1595 wurde 
der Galgen mit einem Kostenaufwande von 103 fl. frk. 
restauriert. — Am 2. April 1664 erging auf eine beziigliche 
Pragę des Centgrafen der Bescheid, das eingegangene Hoch- 
gericht unverziiglieh wieder notdiirftig reparieren und yer- 
bessern zu lassen. Daraufhin wurde am 7. und 8. April 
unter den alten Formalitaten der letzte Galgen der Cent auf
gerichtet, und am 26. April auf Befehl des Malefizamtes ein 
unverbesserlicher Dieb, Koth aus Hausen bei Kissingen („von 
den sammtlichen Centgerichts Schopffen zum Strang „condem- 
niret“'), daran gehangt.

Liefs eine auswartige Herrschaft einen Ubel- 
thater an einer wiirzburg. Cent riehten, so galten nach 
Bischof Julius’Yerordnung von 1585 aufser 10 Batzen Diaten 
fiir den Nachrichter und 16 fiir seinen Knecht folgende 
Preise fiir des ersteren ,,Arbeiten“: Fiir eine giitliche Frage 
1 Ort (1/4 fi..), fiir eine peinliche, ,,die Person werde gleich 
1, 2 oder Smal aufgezogen“, ł/2 fl.; fiir Leibesstrafen, ais 
Augenausstechen, Zungen- oder Ohrenabschneiden, Lbeher an 
die Stirn und durch die Baeken brennen, Hand- oder Finger- 
abhauen, Rutenausstreichen etc. 1/2 fi.; eine Person mit dem 
Strange, Schwert oder Wasser zu riehten, 3 fi.; fiir das Yier- 
teilen, Yerbrennen, ,,Spissen“, Lebendigbegraben und Pfahlen, 
„weilen Er zu solchem mehr Arbeit brauehen muB“, 4 fl. 
u. s. w.

d) Streit - und Centfalle.
Im Jahre 1515 yerbot Graf Wilhelm v. Henneberg seinen 

Unterthanen, an der Cent zu erscheinen, da er „etliche Riige, 
so der Centgraf yon Mellerstat wider die Gemeinde zu Her- 
mannsfeld fiirgenommen, fiir beschwerlich und unbillich an- 
gezogen hat“. Deshalb ruhte bis auf weiteres alle Rechtspflege; 
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€rst 1520 besuchten infolge eines neuen Vertrags die Schoffen 
die Cent wieder. — 1522 yergleichen sich Bisehof Konrad 
und Graf Wilhelm dahin, dafs die Bufsen und die jahrlich 
am Petersgeriehtstage yon den Dorfern zu gebenden Satzungen 
an Geld, Holz, Hiihnern, Heu und Hafer in 3 Teile gehen 
sollen, 2/3 an Wiirzburg, 1/6 an den Centgrafen, 1/6 an den 
henneb. Horcher (Wm). — 1523 wurde das Weistum auf- 
gerichtet. — 1536 war Heintz Simon von Eusenhausen vor 
die Cent gefordert worden, weil er einen Mellrichstadter 
Burger eines Korndiebstahls bezichtigt hatte. Graf Wilhelm 
protestierte jedoch gegen die Citation in einem Schreiben yom 
Tage Viti, da dieses Yergehen nicht vor die Cent, sondern yor 
sein Gericht gehore; auch habe er den Forster Belhart von 
Henneberg yerordnet, jenen Simon yon der Cent abzufordern 
und gegen dergleichen Yorgehen zu protestieren. Die Sache 
kam yor das kaiserl. Kammergericht zu Speier, und es yer- 
ging eine Beihe yon Jahren, ehe der Streit zum Austrag 
kam. Unter dem 24. Mai 1540 liefs Kaiser Karl V. ein 
allgemeines Mandat ergehen, dafs jeder Schoffe im Wiirz- 
burgischen, der fur sich selbst oder aus Befehl seiner Herr- 
schaft seine Cent nicht besuche, bei einer Pon von 4 Mark 
lotigen Goldes (halb dem Fiirsten, halb dem Reiche) zu seiner 
Pflieht anzuhalten sei, und dafs die Gemeinden an Stelle der 
bisherigen Schoffen andere ehrbare, unyerleumdete Manner zu 
Schoffen yerordnen sollten bei derselben Pon; sonst mogę der 
Bisehof die fehlenden Schoffen aus s e i n e n Orten erganzen. 
Schon 1536 hatte der Bisehof den Centstuhl mit 5 Schoffen 
aus Oberstreu, 4 aus Mittelstreu, 3 aus Wolfmannshausen 
und 2 aus Stockheim besetzt. — 1542 hiefs der henneb. 
Horcher, Zitterich aus Siilzfeld, die henneb. Schoffen auf- 
stehen und die Cent yerlassen. Nach einer Notiz yon 1588 
(S) hatte „sider der Zeit kein henberger schopff aldo gesessen, 
denn was sieder der Cents yergleichung SachgBen und wirtz- 
biirgk geschehenn ist“. Nach dem Aussterben des Hauses 
Henneberg waren namlich durch Yertrage zwischen beiden 
Herrschaften 1585 zu Schweinfurt und 1586 zu Schleusingen

XVII. 15
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die Differenzen ausgegliohen worden. In dem letzgenannten 
Yertrage war auch bestimmt worden, dafs 1596 Hermannsfeld 
und Stettlingen mit Ottenhausen zur Cent Meiningen, Franken- 
heim und Birx zur Cent Fladungen geschlagen werden sollten. 
Inzwischen hatten aber auch in der Zeit der Zwietracht alle 
in den hennebergischen Orten vorgekommenen Centfalle an 
der nur von wiirzburgischen Schbffen besetzten Cent Mellrich
stadt g e r ii g t werden miissen.

Nachstehend folgen einige Ostheim betreffende Cent
falle aus dem die Zeit von 1500 —1739 umfassenden Cent- 
protokolle (nach Muller a. a. O.), andere aus dem Kirchen- 
buche und aus dem Schlufsprotokoll zu Ostheim.

1558 antworteten die Ostheimer Yierer den entleibten 
Hans Schneider auf die Cent, „den Michel Ewert von Fricken- 
hausen entleibt haben soll“.

1564 brachten die Yierer die Leiche eines neunjahrigen 
Kindes zur Cent, „welches in ein Messer gelaufen und also- 
verwundet, dafs es darunter gestorben“.

1569 antworteten die Yierer die Leiche des von Lorenz 
Trost von Nordheim v. d. Bhón erschlagenen HanB Buchner 
auf die Cent; solche wurde von den Schóffen besichtigt und 
gefunden, „dali er durch diesen Schlag erschlagen worden; 
solches hab Merten Urban, der damals am Thore gehiitet hat, 
gesehen“.

1572 ist Klaus Schnepf, ein lediger Geeelle, zu Ostheim 
auf der Gasse zu Fastnacht nachts tot gefunden, auf die Cent 
gefahren und durch die Schóffen besichtigt, aber „kein mórd- 
licher Schad“ an ihm erkannt und gefunden worden, „dann 
allein die Nase habe ihm geschweist und sey aber sein ganzer 
Leib blau gewest“. Am Freitag nach Judica wurde iiber 
Hans Heim, einen ledigen Gesellen aus Ostheim, „so den 
Schnepf im Dorfe daselbsten mit einem Fleischtremmel zu 
todt geschlagen “, das Halsgericht gehalten, in welchem der 
Schóffe von Wolfmannshausen das Endurteil yerkiindigte: 
„Der seharpff Bichter soli Inn mit dem schwert zum todt
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richten zwischen hiemel und erden, und Inie verbieten, das 
ers nit mehr thue“.

Am 5. April desselben Jahres zeigten die Ostheimer 
Yierer an, „daB Letz Schmidt, ihr Mitnachbauer, eine zeitlang 
an der jetzt regierenden Krankheit gelegen und sich am vor* 
hergehenden Tage zur Zeit, ais der Hirt ausgetrieben, mit 
einem Sehnitzer ermordt und entleibt habe“.

1573 zeigten die Vierer an, „daB sich Magdalenę, Kaspar 
Marckerts Weib, in dessen Scheuer an einer ZaBspindel Garn 
oben an eine Leiter selbst gehenkt und getbtet habe“.

1574 wurde der am Rauenstein (aufserhalb des cent- 
freien Territoriums um das Schlofs her) durch Blitzschlag 
erfolgte Tod des Amtschreibers von Liehtenberg durch die 
Vierer angezeigt (s. S. 194).

1599 wurde im Yertrage zu Trappstadt festgesetzt, dafs 
Ostheim, Schwikershausen und Sondheim (im Grabf.) wieder 
einen Schóffen, aber nicht einen Beisassen zur Cent zu 
schicken verbunden seien.

1607 auf dem Ostheimer Palmarum-Markt wurden die 
Junker Kaspar Rapp von Hausen (s. III., Sondheim) und 
Johann Drott von Henneberg x) uneins und forderten einander 
vor dem Thore zum Zweikampf heraus, wobei der Rapp den 
Drott erstochen.

1617 weigerten sich Schwickershausen und Sondheim 
(im Grabf.) abermals, ihre Schóffen zur Cent zu schicken; 
ais aber unter Hinweis auf Kaiser Karla V. Mandat von 1540 
der Befehl erging, „daB man die (Henneb.-)Rómhilder ais 
Ungehorsame bey 4 Mark lótigs Golds zum Gehorsam sitiren 
solle", haben beide Schóffen sich „wieder gehorsamlich ein- 
gestellt".

1618 stach zu Ostheim David Schmidt 3 Wochen nach 
seiner Hochzeit seinen Schwager, mit dem er sich schon vor 
der Hochzeit oft „geunwilliget", mit einem Brotmesser in die

1) Im v. Trottschen Hause zu Henneberg war 1583 der letzte Henne- 
berger, Georg Ernst, gestorben.

15*
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Seite, dafs er nach 14 Tagen starb. „Solche gesellen mógte 
man wol mit eysernen ruthen zu Land ausstreichen und mit 
Galgen und Rad ihnen den Lohn geben. Wie er dan alsdann 
seinen Lohn bekommen, indem ihm zu Eisenach der kopff 
abgeschlahen worden" (Kirchbch.). Er war wohl dort auf 
der Flucht ergriffen worden.

1629 wurde der zum Feuertode verurteilte, aber auf sein 
Bitten vom Bischof zum Schwert begnadigte Martin Mufs- 
macher aus Ostheim enthauptet. Er hatte einem Falschmiinzer 
aus Schwarzhausen Zinn geliefert und dessen Fabrikate (Frank
furter, Niirnberger und Bremer Thaler) yertrieben.

1631 den 3. Nov. hatte Martin Stirner von Wilmars 
(nach S aus Helmershausen), der auf der Heimreise von der 
Wiirzb. Weinlese mit seiner Frau in Ostheim eingekehrt war 
und „sich allhier vollgesoffen“, am Burgwege beim Nikols- 
garten, wo noch jetzt ein steinernes Kreuz an die That er- 
innert, seine hochschwangere Frau mit einem Brotmesser 
„gantz toller weis im Bauch gestochen", dafs sie am folgenden 
Tage starb. Die Mellrichstadter Centherren (Amtmann Lukas 
v. d. Tann, Schwager des lichtenb. Amtmanns, und Amtskeller 
Fuchs) wollten aber weder die Leiche noch den Mórder an- 
nehmen, da das wiirzb. Malefizamt zur Zeit nicht bestellt sei 
— etwa 5 Wochen vorher waren die Schweden im Mellrich
stadter Amte eingefallen. „Ihre Konigl. Mayest. zu Schweden 
hatte das Stifft Wiirtzburg und gantz Franckenland einge- 
nommen, da dann die meinsten beambten, und der Bischoff 
mit seinen yornembsten Herren selbsten ausgerissen", und iiber- 
lieBen es der sachsischen Regierung, mit dem Ubelthater 
nach Gefallen zu yerfahren. Von der fiirstl. Regierung zu 
Eisenach wurde deshalb „nach einem Uhrtel nacher Coburgk 
geschickt"; dieses lautete auf Enthauptung. Nun wurde am 
20. Dezember in Ostheim „yor der obern Rats Stigen“x) 
peinlich.es Halsgericht gehalten. Ais Richter fungierte der

1) Damals fiihrten noch aufsen am Rathause von beiden Seiten 
Treppen nach der iiber dem Durchgange gelegenen Ratsstube.

peinlich.es
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Centgraf aus Kaltensundheim, Yalentin Gumpert, ais Gerichts- 
schreiber der dortige, Hans Jorg Firnhaber, ais Sehoffen 5 
Ostheimer Burger. Nach den iiblichen Formalitaten ist der 
arme Siinder „ein wenig niiber nach dem GenBwasser *) ge- 
fiihrt und aldar endhauptet worden; liegen beede unten uffm 
Gotts Acker begraben. Gott yerleyh ihnen eine frblche Auf- 
erstehung. Amen". Die Exekution yollzog Meister Heinrich 
von Dreifsigacker mit seinem Solinę; ersterer erhielt 20, dieser 
1 Thlr. Samtliche Kosten mufste das Amt (d. h. der Amts- 
bezirk) tragen.

Auch nachdem Herzog Bernhard von Weimar von der 
Krone Schweden mit dem Herzogtum Franken (dem wiirzb. 
Stiftslande) belehnt, und sein Centgericht Mellrichstadt wieder 
bestellt war (Amtmann wurde Joh. Kaspar v. Bibra, Cent
graf Konst. Freund), erschienen Ostheim und Wilmars nicht 
auf der Cent, da sie unter des Herzogs Autoritat ein eignes 
Gericht haben wollten. Erst nachdem infolge der Nbrdlinger 
Schlacht der Bischof wieder Besitz von seinem Lande er- 
griffen — mit Behagen wird nun eine Verordnung des 
sehwedischen Centgrafen durchstrichen mit der „Nota: Ist 
nuli und nichtig, der Konig von Schweden hat kein Recht 
im Rómischen Reich zuesuchen“ — nahmen sie vom 6. Marz 
1635 an ihre Platze im Centstuhl wieder ein. Bis zum Aus- 
gange des Kriegs war natiirlich an eine regelmafsige Rechts- 
pflege nicht zu denken, da bei dem unaufhorliehen Pliindern, 
Morden, Brennen und Schanden seitens der Soldaten auch 
Falle der 4 hohen Rugen unter den „Centverwandten“ kaum 
noch in Betracht kamen. Im Jahre 1660 am 22. Juli wurde 
zum ersten Małe wieder Centgericht am Centstuhl — aufser- 
halb der Stadt — gehalten.

1663 wurde zu Kaltensundheim eine Ostheimer Hexe, 
Margarete Diemar, enthauptet und verbrannt. Weil Ostheim 
diesen Fali nicht an der Cent Mellrichstadt geriigt hatte, 
wurde jeder eingesessene Centrerwandte um die hochste Bufse,

1) Es war damals noch nicht eingefafst; dies geschah 1633.



224 Das ehemalige Amt Liehtenberg vor der Rhon.

20 Pfd., gestraft; die ganze Strafsumme betrug iiber 3000 Gul
den frk.

1674 liefsen sich auf dem Ostheimer Estomihi-Markte 
Beutelschneider und Diebe yermerken; die Summę der an- 
gezeigten Verluste betrug gegen 60 Thaler. Da brachten 2 
Nordheimer einen Fremden, anscheinend Franzosen oder 
Italiener, der sich dann aber ais ein nach Frankfurt reisender 
jiidischer „Tubackspinter“ Marx Levi aus Prag auswies, ge- 
schleppt, von ihnen „wol im Koth rumb gewelzt und ubel 
zerschlagen“, und beschuldigten ihn, einem von ihnen den 
Beutel aus der Tasehe gestohlen zu haben. Alles lief zu- 
sammen, jeder Geschadigte beschuldigte ihn, er aber „lugen- 
straffte“ sie alle. Man holte den Amtmann aufs Rathaus; 
der examinierte ihn scharf und liefs ihn „seine Hosensack 
reiimen und auBfegen, hatte dereń 5 und thete alles herauB, 
was er hatte, da war es 3 fl. 12 Br., thete die Hosen runder 
und entblóste sich bałt gar“, es fand sich jedoch nichts. Am 
anderen Tage wurde die Sache dem Keller Freisleben zu 
Mellrichstadt, welcher mit dem Centschreiber Zeuge des Auf- 
laufs gewesen war, berichtet, „nicht auB schiiltigkeit, sondern 
nur den argwohn zu benehmen, zumahlen die Jahrmarckte wie 
an andern orden ihre freyheit haben“, „ist also die abferdi- 
gung nur auB guther nachtbarschafft, und nitt auB schultigkeit 
beschehen". Der Keller aber liefs dem Amt und Stadtrat 
seinen Dank vermelden, „das man ihm diBfalB solche ehre 
anthun wollen, und (hat) sich also herausgelaBen: weil der 
Jud kein gelt hette, so wehre seiner Fr. Herrschafft 
mit ihm nitt gedient; man soli den schelm oder dieb hin- 
lauffen laBen, wo er hergelauffen“. Da liefs man den Ver- 
hafteten, nachdem man „einen Juden Eyd mit weitleuftigen 
inhalt gestellt“, „mit aufgehobenen Fingern" (!) schwóren, 
an der Stadt keine Rache iibea zu wollen, und liefs ihn 
laufen. Von seinem Gelde erhielt er aber nur einen Thaler 
und etliche „Schillinger" wieder; das ubrige behielt man fiir 
gehabte Miihe und Gange zuriiek. Wer hatte ihn auch in 
Verdacht kommen heifsen?



Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhon. 225

1673 klagt Amtmann Heher in seinen „Additionales“ 
zur Amtsbeschreibung von 1643 (O) iiber verschiedene Uber- 
griffe und Ungesetzlichkeiten der Cent Mellrichstadt. Ein- 
mal heifse es zwar: „ein Dieb am strang, und also der das 
leben verwiirckt; allein seindt aus Yersehen vihl Jahr her 
auch geringe Dieb dahin gelivert worden, welche gantz nichts 
wiirdige sachen gestohlen" x). Lichtenberg konne indes auch 
einige Palle von Bestrafung solcher geringen Diebstahle auf- 
weisen, sodafs es „bis zu einiger conferenz in der possession 
verbleiben mbgte“. Ferner sei „bis anhero res furtiwa, zu- 
gleich mit dem Dieb, dahin gelivert worden, 1. zum groBen 
prcejudiz des eigentl. Herrn, ais welcher, weilen er seine sach 
doch nicht wieder bekomen sol, stilgeschwiegen, wordureh die 
delicta impunita verbleiben; 2. meldet das Peter Weis- 
thumb kein Wort, ist auch wider die klare fteichs Constit. 
und andere Rechte bevoraus“. Endlich wolle Wiirzburg „in 
po. Homicidij auch die ungefehre todesfalle, ais, wann einer 
durch Yerungliickung erseufft oder sich zu tode falt, vor die 
Cent gezogen haben, da doch dieses proprie kein homicidium-, 
ob nun wohl dergleichen Acta auch disorths vormahligen 
yersehen, die Centh Mellerstadt auch einige Actus vor sich 
zu allegiren, so hatt man doch Amts Lichtenberg wegen 
contrar. Actus vor sich, auch sich bisanhero in der pos
session der nicht liyerung gehalten“.

Dieser und yieler anderer (auch politischer) Streitigkeiten 
wegen wurden nun 1678 zu Meiningen und 1686 zu Neu- 
stadt a. S. zwischen Sachsen und Wiirzburg Verhandlungen 
gepflogen und Yertrage geschlossen.

Im Meininger Yertrage wurde unserer Cent wegen 
nur bestimmt, dafs aufser den 4 hohen Bugen alles, was 
nach Karls V. peinlicher Halsgerichtsordnung durch den 
Nachrichter abzustrafen sei, „an die Centh Mellrichstadt ge-

1) In der Amtsbeschr. von 1643 heifst es freilich, dafs ein auf 
frischer That ergriffener Dieb an die Cent geliefert werden miisse, „wann 
er auch gleich nur eines groschens werth gestolen hette“. 
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ruget, doselbsten abgestrafft, und fiihrohin Kein maleficant 
von der Voigtey (Lichtenberg) aus der Centh gefiihrt werden 
soll“.

Im Neustadter Yertrage wurde dieses tjberein- 
kommen bestatigt und noch hinzugefiigt, dafs Ostheim zwar 
nur die 4 hohen Falle zu riigen schuldig sei, „wiewohln aber 
der Cent gleichwohl unbenommen seyn solle, auf furkommende 
indicia uf obige (durch den Nachrichter zu strafende) De- 
licta in loco ipso zu inguiriren, die Unterthanen dariiber 
auch (nach § 4 des Trappstadter Yertrags) schuldig seyn,. 
dem Centgrafen an Hand zugehen und Kundschaft zu gebem 
Wann aber von nóthen seyn wiirde, Zeiigen aus Ostheim 
Jurato zuhbren, sollen dieselben von dem Wiirtzburg. Cent
grafen citirt und in loco Judicij zu Mellrichstadt (es weren 
denn die Zeiigen alters undt unvermdgenheit halber dahin 
nicht zu bringen) die ZegiaZische Yerhórung yorgenommen 
werden, InmaBen dann nicht weniger mit der Ezecution der 
Centstraff, Riigen und Centkosten in loco ipso allerdings wie 
in den 4 Dorfschatften Sundheim, Urspringen, Stetten und 
Melpers gehalten und observiret werden", d. h. wenn Amt 
Lichtenberg die angemeldeten Strafen und Kosten nicht binnen 
4 Wochen eingezogen und nach Mellrichstadt abgeliefert hatte, 
konnte nun der Centgraf in Ostheim „einfallen" und sie mit 
Gewalt eintreiben, wahrend er zur Ergreifung eines Yerbrechers 
ohne yorherige Meldung an das Amt, entgegen dem bis- 
herigen Rechte, einfallen konnte. Auch das Citationsrecht 
war der Cent zugestanden worden. Yergl. Erdmanns Bemer- 
kung 8. 206.

1709 wurde Martin Massengeil aus Ostheim iiber dem 
Ausgeben falschen Geldes in Eisenach ergriffen; in seinem 
Hause wurden Miinzinstrumente gefunden. Diese, und einen 
mitschuldigen Petschierstecher (ein Dritter war entwichen) 
lieferte die Cent, nachdem sie ihn in Mellrichstadt ad examen 
gezogen, „aus bloBer nachbarlichen Ereundschaft und zu Be- 
fórderung der heilsamen Justitz", ohne prajudizierliche Folgen, 
gegen Revers an Eisenach aus.
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1712 am 14. Oktober hatte der „adel. bestellte Exa- 
manater am neiien Thor“, Ruprecht, den 44 Jahre alten 
Stephan Freund mit seinem Holzwagen am Thore angehalten, 
ihm ein Scheit abgefordert und ihn, naehdem er es ihm nach 
einigem Widerstreben gegeben, durch den Leib — wie sich 
bei der Besichtigung durch die Mellrichstadter „Zehnt schafften“ 
herausstellte, durch Lunge und Leber — geschossen, sodafs 
er tot niederstiirzte. Am 3. Febr. 1713 wurde Ruprecht in 
Mellrichstadt enthauptet.

1739 wurde Eva Sabinę Trabertin von Ostheim in Mell
richstadt enthauptet; worin ihr Yerbrechen bestanden, ist 
nicht angegeben.

1761 hatte in Helmershausen eine Diebsbande bei nacht- 
licher Weile einen Kramladen ausgeraumt. Einer der „Jauner<!, 
„Schlumperjackle", wurde auf dem Nikolaimarkt in Ostheim 
erwischt und an die Cent Kaltensundheim geliefert. Dagegen 
erhob die Cent Mellrichstadt energisch Einspruch, und so 
wurde er zwar ad locum unde (Ostheim) zuriicktransportiert, 
gegen die Zumutung aber, Ostheim habe ihn an die Cent 
zu schaffen, vom Amte Lichtenberg entschieden protestiert. 
Endlich wurde er vom Amtskeller Yey, 2 Centschóffen und 
2 Centbiitteln, zu denen noch der aus Kaltensundheim hin- 
zukam, nach Mellrichstadt transportiert, wo er am Galgen 
geendigt hat.

2. Die Cent Fladungen.

Uber die Yerfassung der einstigen Cent Sondheim, 
an dereń Stelle 1335 die zu Fladungen trat (XVI, 281), ist 
keine Nachricht vorhanden, doch ist anzunehmen, dafs die 
Yeranderungen, die seitdem mit der Cent des „Landes vor 
der Rhbn“ (des einstigen Baringaues) yorgegangen sind, hóch- 
stens ganz geringfiigige sind, da ja das Herkommen stets ais 
unyerbriichliches Gesetz galt.

Leider ist aber auch iiber die Cent Fladungen nur 
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weniges noch aufzufinden 1 *). Ihre Akten sind 1826 bei der 
Yereinigung des „Landgerichts" Fladungen mit dem zu Mell- 
richstadt wahrscheinlieh vernichtet worden. Das Nachfolgende 
ist der Hauptsaehe nach den auf fiirstl. Befehl zusammen- 
gestellten Centbeschreibungen von 1575 und 1596 (Wb) ent- 
nommen.

1) In „Die wahre Lagę des Baringaues11 (1852) und in spateren 
kurz vor seinem Tode erschienenen Schriften kiindigt Benkert das dem- 
nachstige Erscheinen eines „Beitrags zur Gesehichte der Hildenburg und 
des ehemaligen Amtes Fladungen11 an, in welchem vielleicht noch manches 
zu finden ware. Leider war das Manuskript, wenn iiberhaupt noch vor-
handen, nicht zuganglich.

Zum Centbezirke gehorten die seit 1230 wiirz- 
burgi schen Orte Fladungen, Oberfiadungen, Briichs, Ruden- 
schwinden, Hausen, Heufurt, Nordheim, Ober- und Unter- 
elsbach, Sondernau (nur soweit es links von der Sonder ge- 
legen), Weifsbach und Ginolfs; die sachsischen Sond
heim, Urspringen, Stetten und (seit 1599) Melpers, und die 
ritterschaftlichen (v. d. t a n n i s ch en) Leubach, Ober- 
waldbehrungen und (seit 1596) Frankenheim und Birx.

Sondernau, Weifsbach und Ginolfs bildeten zusammen 
das Fladunger „Hintergericht". Diese Orte brachten zu 
jedem Petersgericht die Behauptung vor, sie hatten vordem 
zum Gericht Grafenhain (jetzt Wiistung bei Weifsbach) ge- 
hort, welches dem Bitter Wilhelm Marchart zustandig ge- 
wesen. Ais dieser infolge seiner Fehden „verderbt“ war, 
„daB er des endes nimmer gesehiitzen kondt“, hatte er seinen 
Unterthanen auf ihr Gesuch erlaubt, „sich an ein ander ge- 
Ticht zu wilkuhrn“, „mit dem Undersehaidt, daB sie nit mehr 
thun sollen, dann die Vier Ruege und 6 Malter Habern, und 
6 Summerhuener und PĄ geschock Ayer, und er wolt seinen 
Zenthgraven selbst behalten, und sonst alle Gerechtigkeit, die 
er hett, in dem Hindergericht. A1B wolten die Yoit Herren 
zu Bischofsheim nit aufnehmen, er wolt dan den Zenthgraven 
ubergeben; daB wolt der genant Herr Wilhelm Marchart nit, 
er wolt sein Zenthgrafen selbst behalten, im Hindergericht.
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Also seindt die von WeiBbach khommen, mit der Willigung 
Herr Wilhelms, an die Voit Herren und Zenth Fladungen; 
die haben sie also aufgenommen, mit den Vier Eugen, und 
mit der gifft, und Hessen im seinen Zenthgrafen im Hinder- 
gericht, der noch darin, und altzeit mit ist“. "Wenn an 
dieser Tradition etwas Wahres ist, so hat der Anschlufs der 
genannten Orte an die Cent wohl noch in der Sondheimer 
Zeit stattgefunden, wo sie noch nicht so weit zum Gerichts- 
orte hatten wie spater nach Fladungen. Ist nichts daran, so 
hatten sie friiher schon zum Beringau gehórt.

Von Sondernau gehórte nur der westerwinkelsche, dies- 
seit des Wassers gelegene Teil zur Cent; der andere war 
nach Bischofsheim centpflichtig. Im Jahre 1630 wurde Son
dernau ganz nach Bischofsheim verwiesen. Ais man nach 
dem 30-jahrigen Kriege (1650) an die Berechnung und Ver- 
teilung der Kriegskosten ging, reichten die iibrigen Fladunger 
Am ts orte eine freilich erfolglose Bittschrift ein um Wieder- 
zuweisnng von Sondernau an das Amt Fladungen, um es mit 
zu den Kriegskosten desselben heranziehen zu kbnnen.

Frankenheim und Birx wurden 1596 dem Schleusinger 
Yertrage gemafs der Cent Fladungen zugewiesen; sie brauch
ten jedoch nicht die ,,Centpflicht“ abzulegen, sondern nur an 
den Gerichtsstab anzugeloben.

Im Gebiete der Cent lagen (1575) folgende centfreie 
Hbfe: „Hoff Haubenstain *), Wilhelm Yasants, und seine 
Behausungen zu Sontheim und Hausen. Hansen von Staius 
Kemmathen zue Sontheim, und desselbigen Hoff zue Eieppers. 
Wuestung Wermers 1 2). Der Hofflar; zwo Kemmathen zue 
Northeim, die Brickstatt daselbst; der Narbenhoff zue Hey- 
furth: den von der Thann gehorig. Ein Kemmathen zu 
Oberfladung, sammt etlichen Mannern daselbst, Eumródisch. 
Diese sollen der Zenth befreyet sein, auch nichts am Uncosten 
der Ubelthettigen Personen geben, weniger zue Dffrichtung der

1) Vgl. iiber diesen Hof Benkerts Abhandlung im Archiv des Hist. 
Yereins fiir Unterfr., XII, 1.

2) jetzt Gangolfsberger Forsthaus.
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Galgen, Stock und Gericht geholfen oder dartzue erfordert 
werden (welcher gestalt aber und wie die Junckere ein sol- 
ches zubeweisen, bab ich noch zur Zeit nit erfahren konnen, 
also das es mit disen Freyhbfen noch zweifelich, und die 
sachen uff besserer erkhundigung bestehet).“

Der Amtmann, stets ein Edelmann, wohnte auf der 
Hildenburg, nach dereń Zerstorung durch die Bauern in Fla- 
dungen. Der Amtskeller1) blieb samt der Zehnt- und 
Zinsgetreide- und der Geldeinnahme noch bis 1600 auf der 
Burg (XVI, 269). Nach und nach trat er, ganz wie der zu. 
Mellrichstadt, in die Geschafte des auswarts wohnenden Amt- 
manns ein, so dafs es einen solchen zuletzt nur noch dem 
Namen nach gab.

1) An der der Strafse zugewendeten Seite der Friedhofsmauer in 
Fladungen ist das Grabdenkmal eines Amtskellers, Lorenz Woblfahrt, zu
sehen.

Mit dem C e n t g r af e n - Amte war im 14. Jahrhunderte 
die Familie v. Fladungen, im 15. die v. Spefshart belehnt^ 
im 16. uud spater begegnet man nur biirgerlichen Namen.

Ais Centschreiber diente der Fladunger Schul- 
meister.

Die Schóffen, welche an dieser Cent jahrlich ge- 
wahlt4wurden, safsen in folgender Reihenfolge: Hausen, Heu- 
furt, Nordheim, Fladungen, Stetten, Sondheim (2; wegen der 
Wiistung Altenfeld?), Weifsbach (2; der eine „der Grefen- 
heimer Schopff, von wegen der Wuestung daselbt, Grefenheim, 
genannt“), Ginolfs, Oberelsbach, Urspringen (2; wegen der 
Wiistung Lahr ?) und Unterelsbach.

Wurde ein Schoffe vor Ablauf seines Jahres aus irgend 
einem Grunde abgangig, „Alsdann mufó deBelbigen Fleckens 
SchultheiB ein andere tiigliche Person an deBelben stat fiir 
gericht bringen, welcher gleichermaBen von dem Zenthgrafen 
angenommen wurdet“.

Fiir den Fali, dafs trotz der strengen Bestimmung des 
Weistums und trotz der Bufse von 10 Pfd. („doch haben die 
Schopffen zuvor daruber zuerkhennen11) ein Schoffe, yielleicht 
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„schwachheit oder anderer Ursachen halben“, zu einer Sitzung 
nicht erschien, hatte Oberfladungen einen „Notschóffen" be- 
reit zu halten, der dann die Cent half „besitzen“, Dafiir er
hielt er keine besondere „Belohnung“, da es zu seinem 
„Kirchen- und Flurschiitzen Ambt“ mit gehorte. Die Schóffen 
genossen folgende Jahresbeziige von ihren Gemeinden: Fla
dungen gab dem seinigen 7 Pfd., Hausen eine zweifuderige 
Wiese, Nordheim 4 fl., Oberelsbach bis 1575 3, seitdem 4 fl., 
Unterelsbach 4 fl., Heufurt 5ł/2 Mit. Hafer und ein wenig 
Wieswachs, Urspringen jedem 13 Pfd., Sondheim jedem 15 Pfd. 
(und V2 Pfd. Heller „fiir die Gerichts Pfenning“), Weifsbach 
jedem 14 Pfd. und ein einfuderiges Heufeld, und in Ginolfs 
gaben die 45 Nachbarn ihrem Schóffen jeder 15 Pfg.

In „zweifelichen Sachen“ war zur „R a t s e r h o 1 u n g“ 
der Centstuhl an die Cent Bischofsheim gewiesen, „und die 
Zehrung, so die geschickten Schopffen umb Rath verzehren, 
mueB die verlustigt Parthey auBrichten".

Die Peters- und die Centgerichte wurden in den ersten 
Jahrhunderten vor dem „Unterthore“ auf dem Platze gehalten, 
den jetzt der Friedhof einnimmt. Auch nachdem spater die Ver- 
handlungen in das Gemeindewirtshaus (jetzt Kiimmeths Hotel) 
yerlegt worden waren, war noch jeder centpflichtige Mann 
zum Petersgerieht zu erscheinen schuldig, nur war ihm nach- 
gelassen, ais Stellyertreter einen neuen Pfennig zu schicken. 
Im Jahre 1628 wurde dann das noch stehende Amts- und 
Centgerichtsgebaude errichtet. Den Platz desselben nahm 
friiher der Konrad v. Steinauische Hof ein, welchen (nach 
Biedermann) nebst einem halben Baumgarten iiber der Stadt 
hinterm Kirchhofe samt den Zinsen 1394 Heinrich v. d. Tann 
(1385 Besitzer und Amtmann des Amtes) fiir 65 fl. kaufte 
(s. S. 166). Im Jahre 1560 wurden die von der Tann 
von Henneberg belehnt u. a. mit einer Kemnate in Fladungen, 
2 Gutem, 2 Hausern und einer Badstube daselbst. Diese 
Kemnate iiberliefsen 1589 Martin und HannB v. d. Thann 
durch Yergleich dem Stifte Wiirzburg ais Eigentum und 
trugen dafiir der jetzigen Lehnherrschaft, dem Hause Sachsen, 
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ihren Hof Huflar zu Lehn auf (Schultes). An Stelle dieser 
Komnatę erbaute das Stift 1628 das Amthaus. Schon im Jahre 
1640 brannte dasselbe beim Einfalle einer kaiserlichen Rotte 
nieder, und der Amtskeller mufste jahrelang in einem Bauern- 
hause wohnen, bis es nach dem Kriege wiederhergestellt 
wurde.

a) Petersgericht.

Wie in Mellrichstadt der henneb. „Horcher“, so wohnte 
hier neben dem Fladunger Amtmanne der lichtenbergische 
Amtmann, weleher schriftlich dazu eingeladen werden mufste, 
dem Petersgerichte bei, „darmitt, Wann etwan an Wurzburg, 
seiten darbey newerungen Wegen der dorffschaften eingefiihrt 
werden wollten, solchen Contradicirt und yorgebawet werde“. 
Dafiir erhielt er von jedem der 3 sachsischen Dórfer 6 Ma£s 
Hafer. Spater beyollmachtigte er dann und wann einen der 
3 Schultheifsen und noch spater fast regelmafsig den Kalten- 
sundheimer Centgrafen (Amtsrichter) zu seiner Yertretung 
beim Gerichte.

Ferner erschienen samtliche Ortsschultheifsen mit den 
yorjahrigen und den fur das neue Gerichtsjahr gewahlten 
Schoffen. Jene wurden, wie im Trappstadter Yertrage von 
1599 ausdriicklich wieder bestimmt wurde, feierlich entlassen, 
und diese yon ihren Schultheifsen yorgestellt.

Die Verhandlungen nahmen folgenden Verlauf:
„Uff das zenth petersgericht soli der richter fragen, so sich die vier- 

zehen zenthschópfien nidergesetzt haben, ehe er inen den aydt uffgibt, 
dan es nur jahrschopflfen: Ir schultheysen (einen nach dem andern, oder 
ins gemein), ich frag euch uf den aydt und pflieht, die ir dem hoch- 
wurdigen fursten, meinem gnedigen herm von Wirtzburgk gethan habt, 
ob ir ihren f. g. zenthgericht mit frommen ehrlichen bitterleutten besetzt 
habt, damit man heut oder morgen uber fleisch und bluet gerichten kann.

Die schultheysen sprechen: „Ja, herr zenthgrafif, ich weiB nicht 
anders“.

Hierauf lafst der Centgraf durch den Centschreiber den „Schopffen 
Aydt“ vorlesen:

„A1B, von wegen meines genedigen herren von Wirtzburg etc. ich 
an das zenthgericht albie zu Fladungen zu einem schopffen angenommen, 
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also soli und will ich desselbes gerichts treulich wartten, und nach meinem 
besten verstendtnis, dem armen alB dem reichen, urtheil und recht 
sprechen, und daB umb keinerley sachen willen underlassen, die urtheil 
bis die, wie sichs geburt, erofent sein, auch alle heimblichkeit des gerichts 
verschweigen, die obrigkait und recht meines genedigen herren getreulich 
handthaben, seiner furstlichen genaden und desselben stiffts schaden 
warnen und frommen werben, ohn alles gevehrde, alB helff mir gott undr 
die heyligen.“

„Zenthgraff: Gełobt mir an den stab, und sprech ein ieder mit auf- 
gehobenen fingern nach, also : Was mir jetzo furgelesen ist und ich mit 
gelartten wortten underricht bin, daB ich auch gantz wol verstandten hab, 
dem will ich also treulich, steet, vest und unverbruchenlich nachkommen, 
so wahr mir gott helf und die heyligen.

Zenthgraff fragt denn schopffen von Stettheim rechtens. (Schopffł 
Rechts beim aydt.) So seindt des rechtenB beim aydt gefragt, und ir 
schopffen alle vierzehen, waB der hochwiirdig unnser gnediger furst 
und herr von Wirtzburgk etc. fur gerechtigkeit habe albie zu Fladungen 
an der zenth; bringt darumb waB recht sey, damit das meinem gn. 
fursten und herrn an iren f. gn. wolhabender gerechtigkeit nichts be- 
nommen sey.

Schopff bit umb erlaubnuB aufzustehen und sich des zuerfahren. — 
Wurdt erlaubt.

Zenthgraff: Ich erman euch deB urtheyls.
Schopff: Wir benennen kein urtheyl, bringens in einer antwort, es 

sey ein reformation vorhanden; do dieselben eingelegt und verlesen wirdt; 
damach soli ergehen waB recht ist.

Northeimer schopff legt mit erlaubnuB die reformation ein. 
Weysth umb (Reformation) 1).

1) vom Jahre 1438, mit dem spateren Zusatze im 3. Item.
2) in einer andern Abschrift: warten.

1. Item. So ist von alter herkommen, daB man meinem genedigen 
herren theilet in allen zenthpflichtigen dórffern alle muegliche gę
bo tt in dieser zenth, doch ohn schaden einem ietzlichen dorff an seinem 
alt herkhommen.

2. Item. Man thailet auch meinem genedigen herren, alle vier- 
zehen tag ein gericht zu sitzen an der zenth, und darzwischen nit, 
eB wer dan ein nothlandung; nach viertzehen tagen mag der voit 
beithen ) alB lang er will.2

3. Item. Man theilet auch meinem herrn zu recht, daB ein ieg- 
lich zenthpflichtig man das gericht suchen soli mit seinem selbst 
leibe; daB sey von alter so herkommen. Fur denselben gang ist ein ge- 
ding gemacht worden in die dorffer, daB die menuer daheim pleiben, wer 



234 Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhon.

nit zu schicken hatt, auBgeschlossen das petersgericht, daB soli ein ietzlich 
zenthpflichtig man suchen mit einn pfenning oder mit seinem selbst 
leibe; dabey soli man erkhennen, daB sie lenger in geding sitzen wollen 
oder nit, daB ers wiB den gerichtsherren zusagen. So soli ein ietzlich 
schultheiB selber kommen auf das petersgericht, und soli die pfenning 
bringen, und soli auch den stuel von seiner nachbauren wegen besetzen, 
daB das gericht darmit bewahrt sey.

4. Item. Man theilet auch zurecht: wann der voit das gericht be- 
stimbt, da sollen die schópffen aufmercken, und wan der gerichtstag 
khombt, so soli ein ietzlich schopff des abents zu seinem schultheiBen 
gehen und soli im sagen, daB das gericht morgen sein soli. So soli der 
schultheiB sein nachbaurn zusammen ruffen, wie gewonheit in dem dorff 
ist, und soli sie fragen umb die rugę, bei iren aiden, ob jemandts 
wisse wort oder werck, die an das gericht gehoren. Khumbt dan jemandt 
und clagt ein nachbaur von dem andern, soli sich der schultheiB umb 
sehen, ob jener auch da sey, von dem man clagt; ist er dann da, so soli 
er in fragen, ob er nein oder ja darzue spreche. Ist er nit inheimisch, 
soli der schultheiB die rugę aufschlagen bis zu dem negsten gericht. 
Spricht dan jener nein, so soli man im auch sein nain rugen, so soli er 
auch seinem nein folgen.

Auch solle der schopff das gericht suchen und sich nicht 
daran verhindern lassen. Und ob es sich begebe, daB ein 
wasser vor ihm were, da er nit getraut beyhin oder daruber zukommen, 
soli er doch daB mit vleiB versuchen, und in das wasser watten biB 
an den halB; so mag er umbkehren, und wider herauB gehen. Und 
soli sich zum andern mahl versuchen und wider ins wasser watten, biB 
an das kihn, und dann wider umbkehren und herauB gehen, und sich 
besinnen, waB er an daB gericht gelobt habe, und dan zum dritten mahl 
wider versuchen, biB in das wasser ins maul gehet; so mag er umbkehren 
und sein leben fristen.

5. Item. Man theilet auch zurecht, daB das gericht hat zurichten 
und zu helffen uber ein frevel, der mit wahrer rueg herkompt.

6. Item. Man theilet auch zurecht, daB man in keinem dorffe 
in der zenth zu richten oder zu helffen hat, uber keinen frevel.

7. Item. Man theilet auch zurecht meinem herren ein óffenung 
in allen zenthpflichtigen dorffern, und in allen zenthpflichtigen 
kirchofen, zu iren nóthen.

8. Item. Man theilet auch zu recht: mochte sich icht im gericht 
./sc. ereignen), daB man verkhundigen solle, waB des geschehe nach 
mittag, daB soli man dem zenthgrafen verkhundigen vor mitternacht; 
waB geschehe nach mitternacht, daB soli man verkhundigen vor mittag.

9. Item. Man theilet auch zurecht: bescheiden scheltwortt, 
die nicht ehr oder glimpff antreffent, und faustschlege, da nicht
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fliessende wunden von bekommen, und uber sc h u 1d t und uber s c h e d e n , 
da hat ein ietzlich schultheiB daheim uber zuhelffen.

10. Item. Man theilet auch zu recht: ob jemandt kehme, es wehr 
man oder fraw, knecht oder magdt, undt wurdt etwaB beschuldigt, daB 
im leib oder ehr angienge, muethe und begehrte hulff und rechts 
umb sein leumuth, der mócht vor gericht albie an der zenth mit recht 
solcbes leumuthes abnehmen, ob man das im nicht rugen woltę.

11. Item. Man theilet auch zu recht, daB vogt und zenthgraff 
haben zubesehen mueln, und webern ir ein und ir gezame, 
und weinmaB und alle gericht. Und wan sie kommen in ein mueln, 
so soli man nehmen zwen besten strenge und soli die mit den schlingen 
in einander schleiffen, und soli auch daran stricken zwen knotten, und 
soli das seil umb den muelstein thun mit den knotten, und die zargen wider 
daruber thun und die mueln anlaBen gehen. Gehet dann die zargen umb, 
so ist der muller gerecht, pleibt aber die zargen stehen, so ist der muller 
buesfellig. Auch soli der muller die zargen bewahren, daB kein meel 
daraus gehe im zu nutz, und soli auch mitzen mit gerechter metzen, soli 
auch zu einem gang nit mehr dan zwei schwein haben; eins am ehrn 
daB ander auf dem stall, und zwólff hiener und ein han, auch zu eim gange.

12. Item. Wan der voit und zentgrave ein solch besehung thun 
woli en, sollen sie in einem ietzlichen dorff den schultheiBen und 
schópffen darzu nehmen.

13. Item. Wurdt dan einer bueBfellig, den man ungerecht fundę, 
es wer ein muller oder ein weber oder ein weinschenck, theilt 
man dem voit zehen pfundt, dem zenthgrafen zehen schilling, und ietz- 
lichem schópffen ein schilling ; ist von alter also herkommen.

14. Item. So soli der weber durch recht gezawe weben und 
mit gerechter ehln messen, was er umb lohn wibt; so soli der wein
schenck messen. und geben mit gerechtem maB. Ein und maaB sollen 
gebrandt sein; findet man daB anders, so hat man darumb zubuessen.

15. Item. DiB gericht hat auch zurichten, zuhelffen und zuent- 
helffen uber ein mordt, uber ein dieb an einem strick, und uber eine 
nothzucht, und uber flieBendt wunden.

16. Item. Es hat auch zurichten und zurechten uber alle wortt 
und werck, die leib und ehr antreffendt.

17. Item. Man theilet auch zurecht, daB niemandt den andern 
h aus en oder herbergen soli, er wolle in dan versprechen.

Nach Verlesung solcher reformation:
Zenthgraf: Ich erman euch deB angestellten urtheyls.
Urtheil: Was die reformation inhalt und auBweist, weisen sie zu 

recht, sonderB waB die drey Sachssischen dorffer belangt, die haben einredt.

1) in der Hausflur.

XVII. 16
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Schultheis zu Stettheim tritt furundsagt: Seine gnedige fursten 
und herrn zu SachBen gesteen meinem gnedigen fursten und herrn von 
Wirtzburg iren f. g. nit mehr alB die vier haupt rueg und funff schopffen.

Herr ambtman antworttet: Es sey ein reformation vorhanden, 
deB helt sich mein gnediger furst und herr von Wirtzburgk.

Darbey lest man es beruhen und bleiben.“
Diese Einrede der sachsischen Orte kam nach den Ver- 

tragen von Trappstadt (1599), Meiningen (1678) und Neu- 
stadt (1686) in Wegfall. Dagegen wurde im Meininger Ver- 
trage, § 13, yerabredet, dafs zum Schlufs dieser Yerhandlung 
noch zwischen den beiden Amtmannern folgende „Curialia 
gehalten11 werden sollten:

Rede des sachB. beambten: „Dem herrn nachbarn ist be- 
kandt, wie zwischen beeder hober herrsehafft hiebevohr yerschietene 
zwistigkeiten sich enthalten, die durch nachbarlicbe vertrag hingelegt 
worden, zu dereń vesthaltung, wie man sich an seitten des fiirstl. hauses 
Sachsen erbiedet, also wil man sich vom hoch stifft Wiirtzburgk ein 
gleichmeBiges versehen.‘‘

Gegen rede des Wiirtzburg. beambten: „Mir ist wohl 
wiBendt, wie solche hienorige mifihelligkeiten bey gelegt worden, daruber 
man dem hoehfiirstl. bause Sachsen, wie verhoffentlich biBhero, also auch 
ins kiinfftige, einige prajuditz zu thun nicht gemeinet.“

Nach diesen Eroffnungsfeierlichkeiten brachten die Schult- 
heifsen von Oberwaldbehrungen, (halb) Sondernau und Leu- 
bach vor, was sich bei ihnen im abgelaufenen Gerichtsjahre 
Eugbares begeben hatte; dafur brauchten diese kleinen Orte 
das ganze Jahr uber zu den eigentlichen Centgerichten nicht 
zu erscheinen.

Die festliche Petersmahlzeit beschlofs den Tag. Da zu 
derselben oft ganz unbeteiligte Personen eingeladen wurden, 
kamen sie dem Centbezirke ziemlich teuer zu stehen. So 
kostete z. B. die von 1756 100 ń. 20 gr.

b) Centgerichte.

Wahrend in friiherer Zeit auch zu den Centgerichten 
alle Centpflichtigen erscheinen mufsten, blieben nach dem 
spater gemachten „Geding“ alle, die dabei nichts zu schicken. 
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hatten, zu Hause, und die Gerichte wurden nun aus dem 
Freien in das Gemeindewirtshaus yerlegt.

Noch 1575 wurden jeden Monat, ausnahmsweise auch 
zweimal, Centgerichte gehalten; 1596 war inzwischen ihre 
Zahl auf jahrlich 4 beschrankt worden. Diese wurden ais 
„Offene Tage“ regelmafsig an den Montagen nach Quasi- 
modogeniti, nach Johannis, nach Michaelis und nach Neujahr 
gehalten.

Die hóehste Bufse betrug an dieser Cent 10 Pfd.
Jeder Partei, der klagenden wie der angeklagten, wurde 

aus der Zahl der Sehoffen ein „Wo r tr e d n e r“ beigegeben; 
davon hat „ieder uff iedes gericht ein schillinger zue beloh- 
nung, so inen die partheyen geben“.

Zum Beginn eines Centgerichts fragte der
„Zenthgraff: Ich frag euch, ihr 14 schópffen, ob es uff die tagzeit 

kommen sey, daB ich deB hochwiirdigen fursten, meines gn. herrn von 
Wirtzburg etc. ein gericht mogę hegen, wie von alters herkommen.

Sehoffen sambtlichen sagen ja.
Zentgraff: So heeg ich diB zenthgericht auB crafft, macht und ge- 

walt des hochwiirdigen fursten und herrn, herrn Julij, bischoven zu 
Wirtzburg und herzogen zu Franken, meines gnedigen fursten und herrn. 
Ich heeg auch ditz gericht auB crafft, macht und gewalt der ehrwurdigen, 
wohlgebornnen und edlen herrn, meiner gnedigen herrn des capitels 
im domb zu Wirtzburg. Ich heeg auch ditz gericht auB crafft, macht 
und gewalt deB edlen und ernvesten NN, ambtmannB, meines giinstigen 
junckern. Ich heeg auch diB gericht auB crafft, macht und gewalt mein 
alB des richters, und von wegen der vierzehen geschwornnen zenth- 
schopffen, so an disem gerichtsstuell sitzen.

Ich verbeut auch bey gerichts straffen, das keiner denn gerichts- 
stuel reum, auffstehe oder nidersitz, er thue dann solches mit erlaubnus. 
Ich verbeut auch, daB keiner dem andern sein wort redt, er thue dann 
solches mit erlaubnus. Ich verbeut auch, das keiner vor oder abtredt, er 
thue es dann mit erlaubnuB. Ich verbeut auch alle uberfrag, so hindter 
und vor dem gericht geschieht. Ich verbeut auch alles dasjenig, so ich 
von rechts wegen zuverbieten hab, und erlaub auch alles, was ich mit recht 
zuerlauben hab, alhie an meines gnedigen fursten und herrn zenthgericht.

Schópff vonn H aus en, wie frag ich euch rechtens. (Schbpff: 
Rechts beim aidt.) So seindt deB rechten urtheyls beim aydt gefragt, 
und ir schópffen alle vierzehen, ob diB meines gnedigen fursten und 
herrn von Wirtzburg ihren f. gn. zenthgericht recht und wol gehegt 

16* 
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sey; wer hierher kombt, der recht geben und nemen will, ob man dem- 
selben mit recht auch wol gehelffen konne. — Urtheil: So haben michs 
meine aydt brueder gelerth, auch selbst sprech ichs mit in zu recht: 
wer hieher kombt und will recht geben und nemen, dem kan man mit 
recht woli gehelffen, alhie an meines gnedigen fursten und herrn zenth- 
gericht. (Zenthgraff: Ich danck dem urtheyl.)

Zenthgraff fragt den schopffen vonn Heffurth rechtens. — 
Schópff: Rechts beim aydt, herr zenthgraff. — Zenthgraff: So seidt deB 
rechten urtheyls beim aydt gefragt, und ihr schopffen alle vierzehen, 
wie dits meines gnedigen fursten und herrn zenthgericht soli besetzt 
s e y. — Urtheil: So haben michs meine aydt brueder gelerth, auch 
selbsten sprech ichs mit innen zurecht, daB diB zenthgericht soli besetzt 
sey mit guetten tuglichen und unverleumbten mann vierzehen, die un- 
thattelhafft seyen. Also ist es von alter herkommen.

Zenthgraff fragt denn schopffen zu Northeim rechtens. — Schdpff: 
rechts beim aydt. — Zenthgraff: So seidt deB rechten urtheyls beim 
aydt gefragt, und ir schopffen alle vierzehen, wie man mag erfahren, 
was da r u e g b a r sey und was hiezwischen dem nechsten gericht ge- 
schehen ist, allhie an meiner gn. f. undt herrn zenthgericht. — Schópff: 
Herr richter, wollt ihr das urtheil hóren ? (Zenthgraff: Ja.) — Urtheil: 
Es haben michs meine aydtbrueder gelehrt, auch sprech ich selbst mit 
innen zu recht: bei gewandtem aydt soli man erfahren, was da ruegbar 
sey, daB hiezwischen dem nechsten gericht geschehen ist.

Nach disen dreyen ergangenen urtheyl g i b t s ein zenthgraffvon 
sich uff die schopffen, also: Ihr schopffen, so geb ichs euch uff 
die aydt und pflicht, damit ir dem hochwiirdigen fursten, meinem gn. herrn 
von Wurtzburgk verwandt seidt, das ihr wolt recht ruegen und recht 
urtheyl sprechen, keinem zu lieb noch leidt, auch solches umb keinerlei 
andere ursach willen'Junderlassen, weder umb freundtschafft oder feindt- 
schafft, noch sunst umb gunst, gab oder liebnuB, sonder dem armen ais 
dem reichen und dem reichen ais dem armen, und geb euch auch dem 
allmechtigen gott zu steur, und setz vonn unserer seele auf euere.

Andienung des schopffen zu Weis bach: Herr richter, ich ding 
an clag und antwort, obs so fern uf die tagzeit keme, das doch ein 
iederman seines rechten unverzuglich were.

Zenthgraff fragt den schopffen rechtens. — Schópff: Rechts beim 
aydt, herr zenthgraff. — Zenthgraff: Seidt des rechten urtheylB beim 
aydt gefragt, und ir schopffen alle vierzehen, dits geding, das der schópff 
gethan hat, do es zu schuldten keme, ob es auch crafft und macht haben 
móge. — Urteil: So haben michs meine aydt brueder gelerth, auch selbst 
spreche ich mit inen zurecht: das geding, das der schópff gethan hat, do 
es zu schuldten keme, das so wol crafft. und macht hett, alhie an meines 
gnedigen fursten und herrn zenthgericht.
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Nota. Hernach folgen die ruegen:
Zenthgraff: Schópff von Hausen, ich ermane euch der ruegen! 
Schópff: Herr zenthgraff, wolt ir die rueg heren von Hausen ? 

(Zenthgraff: Ja.) Es hatt gestem mein schultheys die nachtbauere bei 
einander gehabt und angezeigt, alls wie heut zentbgericht zu Fladungen 
sein soli; so fragt man die schopffen umb die rueg uff ein aydt. Des- 
gleichen hat mein schultheys die nachtbaueren auch gefraget, do jemandts 
etwas widerfahren sey oder nit; so etwas zwischen dem nechsten gericht 
geschehen, das da ruegbar sey, so soli er das anzeigen und offenbaren, so 
wblle er es an die ort schicken, dahin es gehórig, und woli sich und die 
nachtbaure verwahren vor schadten. So haben die menner gesprochen, 
sie wissen sonderlich nichts. Allein hierauf wurdt geruegt, und beschleuB 
letzlich wider. Weitters wissen die nachtbauere nichts. WeiB mein 
schultheiB auch von nichts, so weiB ich fur mich nichts. Und ding an 
zeit und frist, ’weil meines gnedigen fursten und herm gericht werth 
und ist. Wurdt mir etwas nachgeschickt, das da ruegbar ist, will ich 
mit demselben gebaren wie recbt ist, allhie an meines gnedigen fursten 
und herm zentbgericht.

Auff solche weiB wurdt vou allen schopffen und dorffern durchauB 
die rueg furbracht und angezeigt.

Zenthgraff: Schópff von Heffurth, ich erman euch der rueg 
schópff von Nordheim, ich erman euch der rueg; schópff von statt 
Fladungen etc. etc.“

Der Fladunger Schóffe, obgleich regelmafsig vom 
Richter dazu aufgefordert, weigerte sich ebenso regelmafsig> 
Riigen yorzubringen, da das Stadtgericht das Recht bean- 
spruchte, sie yor sein Forum zu ziehen. — Weifsbach und 
G i n o l f s weigerten sich, wenn auch erfolglos, unter Beru- 
fung auf die von ihnen vorgebrachte Geschichte yom Grafen- 
hainer Gerichte, doch immer wieder, fliefsende Wunden und 
Scheltworte, „so Ehr und Glimpff antreffen“, an die Cent zu 
bringen, da diese vor den Centgrafen des Hintergerichts 
(15 75 Antonius Johannes zu Ginolfs, der ais solcher von 
seinen „Junckern“, Eberhard v. Buchenau und Hans Wilh. 
v. Rumrodt, jahrlich 2 fl. erhielt) gehórten.

Ernstliche Streitigkeiten yerursachte die Weigerung der 
sachsischen Dórfer (Sondheim, Urspringen, Stetten, 
Melpers und des sachsischen Teils von Nordheim), etwas 
mehr an die Cent zu bringen ais die 4 Rugen und „Wunden 
und Stich, so bindbahr, hefitbar, beinschrddig, oder sonsten
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Glieds (d. h. 1 Zoll) tief oder lang“. In den spateren Yer- 
tragen mit dereń L a n d e s herrschaft gelang es der Cent- 
herrschaft ihren immer weiter gehenden Anspriichen gesetzliche 
Geltung zu verschaffen. — Auch Oberwaldbehrungen 
machte, angeregt durch den Amtmann auf Lichtenberg (ais 
Yertreter der Lehnsherrschaft), bestandig Schwierigkeiten, 
bis durch § 6 des Neustadter Yertrags dem Amte jede der- 
artige Beeinflussung der Gemeinde verboten wurde (s. u.).

Ubrigens war Oberwaldbehrungen ebenso wie 
Sondę r n au und L e u b a c h bei diesen Centgerichten nicht 
yertreten, da die Schultheifsen dieser Orte die bei ihnen im 
yergangenen Gerichtsjahre yorgefallenen Riigen am Peters- 
gerichte zur Anzeige brachten. Die iibrigen nicht durch 
Schoffen vertretenen Orte (Briiche, Riidensehwinden 
und Roth) hatten ihre Riigen an den Centgerichten durch 
je „einen Man aufi der gemaindt“ anzubringen.

„WaB die gemaine Zenthgericht durch die Schdpffen und 
andere Gerichts Personen v e r z e r t und yerthan wurdet, daB 
betzahln sie aufi irem eignen Seckel.“

c) Halsgerichte.

„Wan ein zenthpflichtiger Orth und Fleckh ein Ubel- 
thetter oder schadtbare Person bekommen, behalten sie den- 
selben in Yerwahrung und zaigen es inmittels irer schuldig- 
keit nach dem Zenthgrayen zu Fladungen alBbalden an. 
Alsodan wurdt inen der Landtknecht yon dem Zenthgrafen 
zugeordnet, dem sie die yerhaffte schadtbare Person uber- 
antwortten, mit ettlichen Nachbarn auB demselben Dorff, so- 
yil er dereń dartzue notturfftig, gegen Fladungen fuhren 
lassen. Und ist das alhie wol acht zunehmen, daB bisher 
alle Ubelthetter ohn Underschiedt, so irer Yerwirckung halben 
durch den Hencker zustraffen sein, und in den oberzelten 
zenthpflichtigen Flecken, sowol den dreyen Sachsischen 
Dbrfern alB den zu WeiBbach, Ginolfs und Oberwalberingen, 
betretten und zu yerhafften kommen, nach Fladungen uff die
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Zenth gefuhrt werden. Item unser genediger Herr von Wirtz- 
burg etc. alB der orths Zenthherr, oder ir furstliehen genaden 
beambte haben guet macht, in alle zenthpflichtige flecken 
ihres gefallens einzufallen und die Ubelthetter daraufi 
zunehmen." Hinsichtlich dieses Punktes bestimmte der Trapp- 
stadter Yertrag, dass die saehsischen Schultheifsen und Ge- 
meinden bei Strafe fiir die Ergreifung und Einlieferung der 
„miBthatigen Persohnen“ zu sorgen hatten, und daB „die 
Inventation und Arrestation1' durch beide Amtmanner von 
Fladungen und Lichtenberg „miteinander und sammenhafft" 
an einem ,,vergliehenen“ Tage yorzunehmen sei.

„Und der Uncosten uff solchen gefangenen, ehe er 
an die Zenth geantwortt wurdet, lauffendt, mueB die gantz 
Zenth tragen, so ferr er anderst durch Unsern genedigen 
Herren peinlich gerechtfertigt wurdet." Im Neustadter Yer
trage von 1685 einigten sich jedoch beide Herrschaften da
hin, dafs die beiderseitigen Unterthanen immer nur die in 
ihrem Teile yeranlafsten Centkosten zu tragen hatten.

„Item die geraubte oder gestolene gueter seyen 
die Zenthyerwanthen neben dem Thetter dem Zenthgrafen 
iederzeit zu liefern auch sehuldig."

Hinsichtlich der Z eugenverhbre wurde im Trapp- 
stadter Yertrage von 1599, durch welchen iibrigens das 1555 
erst wieder besiedelte Melpers der Cent definitiv zugewiesen 
wurde, ausgemacht, dafs in Fallen der 4 hohen Riigen, oder 
was Leib und Leben, Hals oder Hand betrafe, die Zeugen 
der Ladung vor die Cent zu folgen hatten; in anderen Cent- 
sachen dagegen sollten die saehsischen Unterthanen „bey den 
Lichtenbergischen beambten per modum subsidii et impto- 
rationis erfordert und alsdann von besagtem Beambten un- 
weigerlich und unaufhaltlich remittiret und gewiesen, und 
also an der Centh verhbrt werden".

Auch yereinigte man sich dahin, dafs, wenn ein tJbel- 
thater zur Yerweisung aus den Stiftslanden yerurteilt 
wiirde, diese Yerweisung auch auf das Amt Lichtenberg, 
namentlich auf das Yordergericht ausgedehnt, und dafs die 
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Exekution eines Todesurteils „so viel miiglichen gefórdert 
und nicht aufgezogen werden" solle.

„Wann Peinliche gericht gehalten werden, ist gebreuch- 
lich, von alter Herkommen und iedertzeit gehalten worden, 
daB man aus iedem Dorff, es sey Wirtzburgisch, Sachsiscbr 
oder der Junckere, ein anzahl bewehrter Personen 
nach Yermóg des Flecken und sovil man dereń notturftig, 
genommen, und welcher Zenthverwandter auch also erfordert,. 
der ist mit seiner besten Wehr zuerscheinen und daB Gericht 
helffen zubeschutzen schuldig." Fladungen, Nordheim, 8ond- 
heim und Oberelzbach hatten je 60, Stetten, Urspringen, 
Weifsbach und Unterelzbach je 30, Hausen 24, Obertladungen 
21, Heufurt 17, Leubach und Ginolfs je 15, Riidenschwinden 
9, Oberwaldbehrungen 8, Sondernau und Roth je 7, Briichs 
3 Mann zu stellen. Nachdem seit 1596 noch 6 aus Franken- 
heim und 3 aus Birx hinzugekommen waren, bestand also 
der „8atz“ aus 495 Mann.

Das Halsgericht (der „peinliche Rechtstag") wurde 
„vor dem underthor aller nechst vorn Schrancken under der 
clainen Linden“, also da, wo jetzt der Friedhof oder der 
Garten der Schulschwestern sich befindet, gehalten. Der 
Yerurteilte lag bis zu diesem Tage im „Malefiz“- oder „Ober- 
turm“ am Oberthore.

„In peinlichen sachen r e d e t dem Cleger und beclagten 
iedem ein Zenthschopff, welchen sie auB dem ring fordem, 
doch redet gemainlich dem Cleger der Schopff, so von 
der Statt Fladungen wegen an der Zenth sitzet. Davon 
hat er zu John ein gulden, welchen im die Zenth geben 
muB, und wirdt in die andern gerichtscosten gerechnet. Des 
Beclagten Wortredner gibt man nichts“ — einem schon Ver- 
urteilten half ja auch alles Reden nichts mehr.

„Wami ein iibelthetter umb haals und haupt gefangen ligt und fur 
peinlich gericht gefuhrt werden soli, so geet der zenthgraff sambt dem 
gerichtssehreiber und zwen schopffen fur denn thurn zu dem gefangnen 
und lest im sein urgicht, so er in der guet und in der pein bekandt, 
verlesen und fragt ine, ob er soleher seiner bekandtnus und thatten ge- 
stendig sey oder nit. Und wo er nun soleher seiner aussag yerlaugnen 
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thuet, so wurdt er widerumb durch den nachrichter peinlich gefragt; 
bleibt er uf dem verlaugnen, so wurdt solches an unnsern gnedigen 
fursten und herrn gelangt und umb fernneren gn. bescheydt underthenig 
gebetten. Wo aber der ubelthetter uf seiner urgicht und bekandtnuB be- 
stendig bleibt, alBdann geet der zenthgraff mit denn vierzehen schopffen 
vor das underthor an den schopffenstuel, setzen sich zu gericht, und wurdt 
solch peinlich halBgericht gehegt inmassen wie bemelt ist.

Und wurdt solch peinlich halBgericht ungeferlich umb 8 oder neun 
uhr vormittag angefangen, und gehen die frag, clag und urtheyl nach- 
einander wie volgt.

So dann das gericht gehegt ist, und ex officio wegen unnsers gne
digen fursten und herm von Wirtzburg etc. zu einem ubelthetter peinlich 
geclagt wurdt, so trit der c 1 e g e r fur und spricht: Herr richter, hie 
steet volmechtiger anwalt von wegen des hochwiirdigen fursten und herm, 
herrn Julio, bischoven zu Wirtzburg und hertzogen zu Francken, seines 
gnedigen fursten und herrn, und bit zum ersten, andern und drittenmal, 
das er mir ein mann erlaubt, der im sein wort redt. Solches erlaubt nun 
der richter und gibt ime den stattschopffen auB dem stuel zu, der 
ein clegern an disem peinlichen halBgericht sein wort rede. AlBdann 
nimbt der schópff mit dem cleger erlaubnuB vom richter, gehen zuruck 
inB gesprech, kommen wider, und spricht der schopff mit erlaubnuB: Herr 
richter, bit durch ein urtheyl zuerkennen, ob ich clegern sein wort zu 
reden zuthun schuldig seie. Die schopffen gehen in bedacht und bringen 
das urtheyl, welches der schopff von Northeim eróffnet. Urtheil: Ja, 
so der stattschopff vom f. anwaldt gebetten, so sey er das zuthun schuldig.

Der stattschopff trit fur und bit denn herrn richter durch ein urtheyl 
erkennen zulassen, waB dann sein belohnung darumb sein solL 
Darauff die schopffen widerumb in bedacht gehen, und bringen das urtheyl 
in einer antwort, so der schopff von Stetheim eróffnet. Urtheil: Es 
sey vonn alter also herkommen, das der richter 1 fl., der schreiber 1 fl., 
und der wortredtner 1 fl. zue belohnung geben (sic).

Der stattschopff bittet fernner durch ein urtheil zuerkennen: dieweil 
f. anwalt zwoubelthettige personnen in iren f. g. bandten etc. hab, 
wie er die auB dem gefencknus und hieher fur ir f. g. pein
lich halBgericht bringen mogę. Nach gehabten bedacht bringen sie das 
urtheyl und eróffnets abermals der schopff von Stetheim. Urtheil: Der 
landtknecht soli die auB irer f. g. bandten und handten nemen, under den 
thorn fiihren und dem cleger in sein handt antwortien.

Stattschopff bit abermal in recht zuerkennen, wie man mit den

1) Der Verfasser dieses amtlichen Berichts spricht bald von zwei, 
bald von einem „Armen“; er hat einen bestimmten Fali im Auge, ver- 
gif»t es aber zuweilen.
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armen geberen soli, das man recht thue und unrecht laB. Nach gehabtem 
bedacht bringen die schopffen das urtheyl; solches eróffnet der schopff 
von Suntheim uf anmanung. Urtheil: Der cleger soli sie annehmen 
und dem zuchtiger in sein handt antwortten.

Der stattschopff bit des rechtens zufragen, wie man weitter mit denn 
armen gebehren soli, das man sie hiehero fur das peinlich hals- 
gericht bringe. Nach gehabtem bedacht der schopffen bringt Suntheim 
das urtheyl. Urtheil: Der cleger soli sie erstlich dreimal under den thore 
beschreyen.

Der schopff bit weitteres deB rechtens zufragen, wie man weitter 
mit denn armen gebehren soli, das sie hieher gebracht werden. Weis- 
bach bringt das urtheil. Urthel: Sollen vom thurn biB an den branger 
gefurdt und alda dreymal beschrien werden1).

1) Der Pranger stand, wenigstens seit Errichtung des Amthauses, 
auf dem Platze vor dem einen Winkel bildenden Amthause.

Stattschopff bit fernner des rechtens zu fragen, wie man nun weitter 
mit denn armen geberen soli, das sie hieherbracht. Weis bach bringts 
urtheil. Urtheil: Der nechst und weittest schopff sollen hingehen und 
sollen b es eh en, wie die armen stehen. — A1B gehen sie hin, kommen 
wieder, und bringen in einer antwort : sie steen offentlich in pranger, 
wie ubelthetter steen sollen.

Stattschopff bit weitter mit recht zuerfragen, wie man fernner mit 
denn armen zugebehren, das man recht thue und unrecht laB. Ginolfs 
bringts urtheil. Urtheill: Der zuchtiger soli die thetter auB dem brang- 
ciBen nemen und biB zwischen die zwey thor fiihren; alda sol sie 
der cleger 3mal beschreyen.

Stattschopff bit mit recht damach zuerfragen, wie man weitter mit 
denn armen gebehren soli, das man sie hiehero an das peinlich halB- 
gericht bringen móge. Obernelsbach urtheilt. Urtheil: Der zuchtiger 
soli sie fuhren biB ane geverdte 3 schrit vom gericht, das nit rwertn- 
dissimo an disem seinem gericht kein einfall geschehe.

Stattschopff bit weitter mit recht damach zu fragen, wie man weitter 
mit denn armen gebehren soli. Ursprungen urtheilt: Dieweil der 
cleger uff die armen clagt und beschuldigt sie, dieB that gethan zu haben, 
so soli er zwen finger auff sein schedel legen und einen aydt schweren, 
das er sie dieB that ire gethann habe (sic).

Jetzt bitten die armen auch umb ein wortredtner, mags aber 
auch underlassen.

Stattschopff bit noch ferner in recht zuerfragen, wie man nun mehr 
mit denn armen gebehren soli. Ursprungen urtheilt. Urtheil: Er 
stehe alda wie verachter aller rechten, darumb verurtheilt man in 
heutzutag vom leben zum todt.
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Stattschopff bit weitter in recht zuerfragen, wie man mit denn 
armen gebehren soli, das man sie móg bringen vom leben znm todt* 
Niedernelsbach, urtheil: Sie weiBen die frauen zu einer offent- 
lichen wittiben, die kin der zu wissentlichen waiBen, und die lehen, 
so er dereń hat, dem lehenherrn, dem sie gebueren.

Stattschopff bit weitter in recht zuerfragen, wie man nun fernner 
mit dem armen gebehren soli, das er mag gebracht werden vom leben 
zum todt.

Urg i c h t.
Stattschopff bit hierauff, dieweil die armen solche miBhandlung be- 

gangen, wie nun mit inen zugebehren, das sie vom leben zum todt ge
bracht werden mochten. HauBen urtheilt: Die thetter, so beclagt seyen, 
haben die heiligen zehen gebot gottes, auch deB heiligen rómischen reichs 
aufgerichten, auBgekundten, wolgegrundten landfridten und die angebornne 
christliche lieb und treu hoch gebrochen.

Stattschopff bit fernner, wie man mit denn armen gebehren soli, 
das sie vom leben zum todt gebracht werden.

Haup turtheil.
Stattschopff bit fernner mit recht zuerfragen, wie weitter mit denn 

armen zugebehren. Northeim urtheilt: Der landtknecht soli vor denn 
armen hergehen, inen den weeg weiBen biB hin auf die malstat, das sie 
die martter leiden sollen.

Richter fragt den stattschopffen, wie mit denn armen zu
gebehren, das sie vom leben zum todt gericht werden. Stattschopff ur
theilt: Mann befelet gott und seinem himlischen heer die seel, denn 
vogeln in der lufft das fleisch und den fischen im wasser das gebein“. —

Die Kosten einer Hinrichtung wurden urspriing- 
lich von der ganzen Cent getragen. 1575 hatte man sich 
aber „vor Jahren“ schon yerglichen, dafs sie entweder vom 
wurzburgischen oder vom sachsischen Teile allein getragen 
werden sollten, je nachdem der Gerichtete dem einen oder 
dem andern Teile angehórt hatte.

Das Hochgericht stand am W ege nach Hausen oberhalb 
des jetzigen Kummethschen Kellers. ,,Die Galgen und andere 
gemaine Gericht werden uff der Zenthyerwanthen Uncosten, 
so sie sambtlich und zugleich bezahlen, uffgericht. Darzue 
muessen alle Zimmerleuth, Muller und Leineweber in der 
Zenth helffen; auch muessen alle Schmidt in der Zenth 
die Ketten und ander darzue gehórige Ding machen und 
schmitten.“
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Im Jahre 1556 wurde ein neuer Galgen aufgerichtet. 
Die sachsischen Ortschaften weigerten sich, dazu zu helfen, 
da sie nur die 4 hohen Riigen an die Cent zu bringen hatten 
und deshalb den anderen Orten nicht gleichzustellen waren; 
„aber PhilipB Diett der Ambtman hat sie deB gewiesen, wie 
sie dan darauff am 27. Februarij berurtee Jahrs Holtz zu 
Uffbauung desselben Galgens gefuhrt“. Allen bei der Auf- 
richtung desselben Beteiligten wurde auf Kosten der Cent 
eine „Verehrung“ gegeben.

Im Jahre 1590, ais sich wieder ein neuer Galgen notig 
mach te, liefs der Centherr, Bischof Julius, anfragen, ob es 
sich nicht empfehle, ein stein er nes Hochgericht zu bauen. 
Darauf antwortete der Amtmann: „Wann nun, wie E. F. G- 
melden, ein steinernes aufgericht werden solte, halten wir 
fur unser einfalt darfur, solches nicht viel mehr muhe oder 
uncostens dann ein hulzenes brauehen oder costen wurdte. 
Und hat gleichwol dise gelegenheit, das es heuer Samfelt. 
umb das Hochgericht hat, und vor kunfftiger Erndten merck- 
lichen schaden nit wol etwas daran zu bauen ist“ etc. Dem- 
nach beschlofs die Regierung die Errichtung eines steinernen 
Galgens, und zwar nach folgender Vorschrift: „Erstlichen mit 
dreyen seulen von Quaterstucken und Rauensteinen unden 
von der erden an in die vierung 20 schuech hoch, biB in 
die Helfft 4 werckschuech dick, dann oben hinauB 3 schuech 
dick, und sollen solche seulen iede von der andern 6 schuech 
weit gesetzt werden in der Holn (im Lichten), und das 
Aleuerlein herumb soli 5 schuech hoch und 2 schuech dick 
sein, und ein gehauen thurlein 3 schuech weit und 5 schuch 
hoch“. Es betrug „der Steinmetzer Lohn vom Mauerwerck 
alle in der Zenth 75 fl.., . . (?) fl. der Steinbrecherlon, 
Jedem ein tag ein ortsgulden“ (ł/4 fl.). „Zu diesem ist er- 
fordert worden 36 Steinmetzen auB allen Zeutpflichtigen 
Dorffern, desgleichen 20 Zimmermenner.“ Bei der Aufrich- 
tung war mit den iibrigen Schultheifsen der Cent auch der 
von Fladungen anwesend, „gibt aber fur, er sambt seina 
Burger seindt zu disem Werck nichts zuthun schuldig“.
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d) Streit- und Centfalle.
Da Centprotokolle nicht mehr yorhanden sind, ist iiber 

Centfalle nur wenig zu berichten.
1582: Kaspar Rapp, ein Edelmann zu Sondheim, erschofs 

von seinem Fenster aus den Christoph Clesheim mit einem 
Feuerrohr um einer nichtswerten Ursache willen. Der Fla- 
■dunger Amtmann Otto Wilh. v. Gebsattel wollte gegen den 
Mbrder einschreiten, allein dieser pochte auf die (von der 
•Cent allerdings bestrittene) Centfreiheit der seinem Schwie- 
geryater, dem gleichfalls edlen Wilh. Vasant, gehbrigen Kem- 
nate (8. 229) wie auch auf seine Reiehsfreiheit, und Veit 
yon Heldritt, der lichtenb. Amtmann, schiitzte ihn darin, 
einmal weil sie gute Freunde sein mochten — seine Frau 
hatte erst im vergangenen Jahre ein Kind Kaspar Rapps aus 
der Taufe gehoben — dann aber auch weil es die yerhafste 
fremde Gerichtsbarkeit galt. Rapp yerliefs nach seines Schwie- 
geryaters Tode (1588) das der Herrschaft heimgefallene Gut 
und zog auf das seiner Frau zugefallene fuld. Lehngut zu 
Hausen.

1610: „27 Sbris decóllatus et exustus est Fladungce 
Joannes Schmid Sundheimensis, qui clependo et barpa- 
gando furum pila. . . sese exhibuit egregie“ (Sondh. 
Krchbch.). Uber diesen Fali ist ein starkes Aktenbiindel 
noch yorhanden (Wb). Hans Schmidt war trotz seiner 
Jugend yon 1601 bis 1610 schon fiinfmal wegen Diebereieu 
bestraft. In Henneberg hatte er gestohlen, in Helmershausen 
„ein Fohlen entritten", anderwarts Ketten und dergl. „ent- 
frbmbtet“. Zuletzt hatte er Drfehde schwóren miissen, war 
bei Schweinfurt in Dienst getreten, aber doch wiederge- 
kommen. Neuer Diebstahle wegen wieder in Untersuchung 
gekommen, gestand er unter der Folter, dafs der Teufel leib- 
haftig ihn zu aller Siinde yerfuhrt habe, das eine Mai in 
Gestalt einer „Jumpfer“, dann wieder in anderer. Er wurde 
nun yerurteilt, aber nicht ais Dieb zum Galgen, sondern 
wegen seines Umgangs mit dem Teufel zum Feuertode. Am 
29. Oktober berichtet der Amtmann Otto Heinrich y. Geb- 
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sattel: „Den 27. nechstyerwicheń Imjus ist der albie ge- 
weBene verhaffte Hans Schmidt von Sontheim peinl. Gerichtl- 
yerurteilter massen erstlich mit dem Schwert (auB E. E. G. 
sonderbahren genadt) vom Leben zum Thot gebracht unnd 
alB dan mit dem feuer verbrandt worden. Dieweil aber auch sein 
Yatter und Mutter“ in ublem Geruch, namentlich in dem der 
Hexerei stehen, so wird man auch gegen diese yorgehen 
miissen. „Dan in Neulichkeit ein weib zu Sontheim an 
Handen und fiifien erlamet, deBen wegen Niemandt anderst 
alB ermelts Schmiden Mutter in Yerdacht gehabt“ etc. und 
so hat sich ohne Zweifel an diesen Fali noch ein schbner 
Hexenprozefs angesponnen — nur fragt es sich, ob den das 
Amt Lichtenberg sich hat nehmen lassen.

Was die Strittigkeiten zwischen den Amtem 
Lichtenberg und Fladungen bez. den beiderseitigen Herr- 
schaften der Cent wegen betrifft, so war denselben durch 
den Trappstadter Yertrag von 1599 durchaus noch nicht ein 
Ende gemacht. Es war darin ais herkbmmlich festgesetzt 
worden, dafs die sachsischen Dbrfer aufser den 4 hohen 
Rugen alles, „was Leib und Leben, HalB oder Handt und. 
mit dem Nachrichter zu straffen betreffen thut, auch iiber 
dieses Wunden und Stich, so bindbahr, hefftbar, beinschrodig,. 
oder sonsten Glieds tief oder lang“ an die Cent zu bringen 
hatten; doch war das noch nicht genau genug, dafs die Cent 
ihre Anspriiche nicht hatte immer weiter auszudehnen ver- 
suchen sollen. Hat der lichtenb. Amtmann Heher in seinen 
„Additiondles“ (1673) zur Amtsbeschreibung von 1643 schon 
yiel iiber Streitigkeiten mit Mellrichstadt zu klagen, so noch 
yiel mehr iiber solche mit Fladungen — „da fanget sich erst 
der cumulus dereń strittigkeithen an“x). Die yon ihm an-

1) ,,1. Wegen stellung derer d elinguent en an das cent- 
gericht, welches man in geringen fali en ihnen disorths negirt, li
der eenth die gewóhnliche geldbus nur zu schicken gemeinet, welches sie 
aber anzunehmen recusiren, das also disorths kein delinguent sistirt, ien- 
seits kein straf angenommen wirdt.

2. Wollen sie alle feldyerlust geriigt wisen; disorths sagt man 
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gegebenen und andere Streitfragen wurden durch die Yer- 
trage von Meiningen (1678) und Neustadt (1686) erledigt,. 
und zwar in einer Weise, die wieder an die Bemerkung Erd- 
manns S. 206 erinnert.

Der Meininger Yertrag (§ 10) bestimmte: „DaB 
fiihrohin obigen Trappstattischen Yertrag gemeB alle darein be- 
nahmbte falle (darunter diefeldt Ru gen, wie gering sie auch 
sein, nichts ausgesehlossen) ordentlieh, die ereignete brandt aber 
ohne Zeit Yerliehrung so balden geruget und bey der Centh 
angezeigt, all wo dann alle und iede obige Casus unter- 
suchet und gerechtfertiget werden, zu dem ende die interes- 
sirte und delinguenten uf iederweilige Citation ohne 
einmischung und Yorerkentnus der V o y t e y 
(Lichtenberg) sich stellen, wie auch in allen furkommenden 
bludigen Schlagereyen und befundenen toden Córpern (es 
seye dann von eines oder andern offenbahrer Naturlicher 
ableibung, manniglich Kundt und wiBend) die besichtigung; 
der Centh Fladungen, iedoch in beysein des iederweiligen 
orths Schulthesen zustehen; darbey es doch diese Meinung 
hat, das gleichwohl die Mortt- und vorsetzliche brand allein 
bey der Centh abgestrafft; die iibrige ungefehrde Casual- 
briinste aber nur, doch zeitlichen, geruget werden sollen“, 
„wie dann gleichfallB (§ 12) . . . gleich allen iibrigen centhbaren

aber, das dergleiehen denen fluhrschiitzen und dorffheimbiirgen zu judi- 
ciren zustiinde. Man iiberweiset uns aber mit vihlen aclibue, das yordeBen 
auch dergleichen feldt diebereyen an das centhgericht geruget worden.

3. Wollen sie in criminibus und andern delict. die ingst. und 
cognitionem causae haben, disorths aber negirt man ein solches, 
mit yermelten, das es wider den klaaren buchstaben des Trappst. yertrags, 
welcher vermag das dahin geriigt solte werden, was mit dem nachrichter 
zu bestraffen, dann die beschriebene wunden; nun konte ein solches nicht 
geschehen, es were dann das factum klar und der thater iiberwiesen; 
darauff hette die centh nur bios die ezecution der strat.

(4 . u. fi. betreffen Oberwaldbehrungen, Frankenheim und Birx [s. u.].)
6. Wollen sie die hiesige centpflichtige unterhanen dahingehalten 

wifien, das sie den m a le.fi % thurm mit bauen helfen sollen, welches 
man iedoch disorths nicht schuldig.11
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Unterthanen die Sachsische zur repartition deB Centh- 
thurms zu Fladungen mit beyzutragen schuldig“.

§ 5 des Neustadter Vertrags bestimmt, daB zu dem 
„alles, was durch den Nachrichter am Leib und Leben ab- 
gestraft wird“, alle Ehebruche, einfache wie doppelte, 
und die zu Trappstadt naher bezeichneten „Blu tr ii s t e n“ 
gehóren und nach Befinden „mit lebens, leibs, Tlelegations 
oder geldstraffe“ an der Cent abzustrafen sind, wahrend 
dem Amte Liehtenberg nur die Yerbalinjurien , simplices 
fornicationes, die noch. nicht centbaren Blutriisten und Sehla- 
gereien, die Feldriigen und die Diebstahle in furto primo 
(solange es sich bei einem solchen, ob auf ein oder mehrere 
Małe geschehen, nicht um mehr ais 5 11. frk. handle, was 
in jedem Falle durch den Ortscentschoffen unter Zuziehung 
des nachsten wiirzburgischen pflichtgemafs abzuschatzen sei) 
zustehen sollen. Beziiglich der „V e r s eh w i e g e n e n Kuge“ 
beliebte es Wiirzburg „aus Nachbarschafft“ nachzulassen, dafs 
im Falle einer solchen nicht eine ganze Gemeinde, sondern 
nur diejenigen, die darum gewufst, gestraft werden sollten, 
yorausgesetzt, dafs nicht der Schultheifs oder der Centschóffe 
sich des Yerschweigens schuldig gemacht hatte. Alle Yer- 
wundungen seien beziiglich ihrer zur Centbarkeit erfor- 
derlichen Lange und Tiefe durch den Centgrafen unter Zu
ziehung des Ortsschultheifsen, -Schóffen und -Baders und 
eines wiirzburgischen Schóffen pflichtgemafs und fleifsig zu 
besichtigen und nach Befinden entweder der Cent, oder dem 
Amte Liehtenberg zuzuweisen. Werde ein Yerbrecher oder 
verfallenes Strafgeld trotz der Mahnung durch den Cent- 
biittel nicht rechtzeitig eingeliefert, so habe die Cent dies dem 
Amte „bliislich zu notificiren"'; sei nach 4 Wochen noch 
nichts erfolgt, so habe der Centgraf das Recht in loco ipso 
einzufallen und freie Hand zur Exekution; handle es sich 
aber um einen Kapitalyerbrecher, so konne der Centgraf „ob 
mores periculum et fuges suspicionem“ ohne weiteres einfallen.

Auch die Streitfragen wegen der tannischen Orte Ober- 
w a Idb ehrun g en , Frankenheim und Birx, dereń 
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Pechte ais sachsischer (urspriinglich henneb.) Lehen der 
lichtenb. Amtmann der Cent gegeniiber mit zu vertreten hatte, 
wurden durch jene Yertrage entschieden.

Hinsichtlich Oberwaldbehrungens klagt Heher 
1673: „4., Ratione Walberingen, welches Sax. Lehn, wollen 
sie alles rugbahr haben, da sie iedoch nichts ais die 4 Haupt- 
rugen zu riigen hergebracht“. Hierzu brachte der Meininger 
Yertrag: „So bleibet das Dorff Ober Walbehringen neben denen 
vier hohen fallen auch bludrust und scheldtwort an der Cent zu 
rugen und zu rerbufien schuldig“; und der zu Neustadt: „So 
sollte nicht weniger 6., Ambt Lichtenberg denen Oberwald- 
behrungern in Yerweigerung ihrer Centsehuldigkeit keine 
Assistenz thun oder sich in selbige unter einigen Prcełext 
ferner immisciren“.

Heher klagt weiter: „5., Wegen B ir x und Francken- 
heimb wil man die Uuterthanen zu wiircklicher Ablegung 
der Centhpflicht anhalten, da sie vordeBen doch nur bios an 
Gerichtstab angelobet“. Im Meininger Yertrage heifst es hier
zu : „Zum 22., sollen beede Thannische Dorffschafften Birx 
und Franckenheimb von dem hochfurstl. Hause Sachsen nicht 
ferner von der wiircklichen Centpflicht abgehalten, sondern 
fiirs Kiinfftig dem in Anno 1589 zwischen dem Hochstifft 
Wiirtzburg, dann Martin und HanB Melchior gebriideren von 
der Thann ufgerichten Recess gemeB die bey der Centh 
Fladungen herkomliche Pflicht mit erhobenen Finger ablegen 
laBen, da zumahlen man sich won seiten Wiirtzburg einen 
beglaubten Extract, daB sothane Centhpflicht von wegen Bi- 
schoffen Philipp Adolphen gleichfals von bedeuten Unterthanen 
eingenommen worden, ex superfluo einzuschicken sich er- 
botten hat“.

Endlich suchten beide Centen Mellrichstadt und Fladun
gen dem Amte Lichtenberg die schon 1484 durch Papst In- 
nocenz VIII. sanktionierten, aber besonders im 17. Jahr- 
hundert in Aufnahme gekommenen Hexenprozesse 
streitig zu machen, obgleich Wiirzburg keine Bestimmung 
eines der Weistiimer fiir sich anfiihren konnte. Heher klagt 

XVII. 17 
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namentlich uber Mellrichstadt, „das es die Centgerechtigkeith 
in puncto Veneficii exerciren wil, -welches Crimen iedoch 
in denen 4 Speciebus nicht benahmet, deswegen dann Volu- 
mina Actorum gegeneinander geweselt worden. Interim ist 
man disorths in der possession, dan in wurcklicher executionr 
in Yerbrennung, auch Yerweisung derer Hexen verblieben“. 
Diese Frage wird in keinem der oben erwahnten Yertrage 
beriihrt; das Amt behielt also die Hexenprozesse, dereń Zeit 
iibrigens nun bald zu Ende war. Akten dariiber sind leider 
nicht mehr yorhanden.

Einige Falle aus Ostheim vom Jahre 1635, welche zeigen, 
wie auch unter den Schrecken der Kroateneinfalle, der Hun- 
gersnot und Pest der Aberglaube sein Recht behauptete: 
„Anna Brolzin, so 5/4 Jahr wegen beschuldigter Zauberey 
gefangen gesessen, ist in dem Gefangnis auf der Neuenthor- 
stube gestorben und wurde ohne alle Ceremonien begraben." 
Ferner verstarb „deB alten Hansen GenBlers fraw, und weilen 
sie lange Zeit der Hexerey beschultigt gewesen, auch vor 
deBen auf sie von andern bekant worden, welches noch also 
unerordert bey der hohen Obrigkeit gestanden, ist sie ohne 
Ceremonien alB ein putidum membrum Ecclesice unten auf 
den Gottes Acker, do dergleichen unbuBfertige Persohnen 
liegen“ (z. B. seit 3 Jahren Martin Stirner und seine Frau 
[S. 222]) „begraben worden. Ist sie unschultig gewesen, 
wolen so wird ihr diese zeitliche Schmach, so fern sie sich 
an den Hn. Chr. mit glauben gehalten, an ihrer Seeligkeit 
nichts schaden: Ist sie aber schultig gewesen, so wird sie 
nunmehro albereit ihren gerechten Lohn empfangen. Der 
liebe Gott behiite unB fur solchen exempel“. So schreibt ins 
Osth. Kirchenbuch der Kirchner und Knabenlehrer Strahm, 
spater Pfarrer in Helmershausen.

Die Mellrichstadter Centakten enthalten (nach Muller) 
noch folgende Notizen: Ende Juni 1663 wurde die Frau des 
Weifsgerbers Hans Klee zu Ostheim vom Amte Lichtenberg 
Hexerei wegen eingezogen und zum Feuertode verurteilt, im 
September die „schwarze Eatarine“, und im Marz 1664 Su-
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sannę, des Schusters Hans Yohler (Fahler) in Ostheim Haus- 
frau. Das sind von vielen nur einige Falle, dereń Kenntnis 
wir nur der Eifersucht und Mifsgunst der Mellrichstadter 
Centbeamten verdanken.

Die Statte der Hexenverbrennungen fur das Yordergericht 
war unterhalb der Lichtenburg auf dem „Gestrupp“ bei der 
grofsen Linde, die erst 1818 ausgegraben worden ist.

Sehr lastig fur die Yordergerichtsorte war die Huldi- 
gungspflicht, die sie aufser ihrem Landesherrn auch 
dem Fiirstbischof von Wiirzburg ais ihrem Gerichtsherrn zu 
leisten hatten, sobald derselbe nach seiner Inthronisation in 
die Gegend kam, und gegen die schon 1482 Fiirstabt Johann 
von Fulda ais Pfandherr des Amtes yergeblich protestiert 
hatte (XVI, 299 f.). Nur Ostheim, obgleich die dortigen 
„Centverwandten“ regelmafsig nach dem jedesmaligen Huldi- 
gungsorte (z. B. 1. Juni 1674 nach Mellrichstadt, 28. August 
1687 nach Neustadt, 1725, und den 14. Juni 1748 nach 
Kónigshofen etc.) geladen wurden mit der Yerpflichtung, sich 
daran „von nichts ais durch Gottes Gewalt“ hindern zu 
lassen, fiigte sich nicht; es schickte jedesmal 2 seiner 6 
Biirgermeister nach Mellrichstadt an die Cent, gegen solche 
Zumutung zu protestieren, bis endlich die Ladungen aus- 
blieben.

Die Huldigungspflicht der Yordergerichtsorte war im 
Trappstadter Yertrage fixiert worden. Damach mufsten alle 
centpflichtigen Naehbarn (auch die Witwen) „Erstlich mit 
Handgebenden Treuen, dann mit uffgehobenen Fingern“ 
schwóren:

„Das ich dem Hochwiirdigen Fiirsten und Herrn, Herrn 
Julio, Bischoffen zu Wiirtzburg und Hertzogen zu Francken, 
auch dem Ehrwiirdigen Herrn Dech ant und Capitel zum 
Thum zu Wiirtzburg und ihren Nachkommen, meinen gna- 
digen Herrn, von Ihrer und Ihrer Gn. Stiffts erblichen ge- 
rechtigkeit wegen, und der Cent Fladungen halben, wie Ihrer 

17*
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Gn. und derer Yorfahren hergebracht in Ubung und gebrauch 
gehabt, gewertig und gehorsam seyn soli und will, also uf 
Ihrer Gn. und Stiffts erblicher gerechtigkeiten, wie oben ge- 
meld, eine reehte Huldigung thun, Ihren und deBelben Stiffts 
schaden bewahren und frommen getreulich werben, auch Ihrer 
fiirstl. Gn. gewalt und Recht helffen handhaben und hegen, 
ais mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium“.

Der Neustadter Yertrag bestimmte noch, dafs, wenn das 
Amt Fladungen nebst den centpflichtigen sachsischen Orten 
zur Huldigung citiert wurde, „ais denn von dem Wiirtzburg. 
Beambten denen Lichtenbergischen eine unyerfangliche freiindl. 
Communication davon wiederfahren mbge.“

Uber die Huldigung von 1748 schreibt der Sondheimer 
Schultheifs Martin Reichart:

„D. 11. Juni 1748 ist die Cent Hultigung in Neiistatt 
gehalten worden; hab ich die Specification iiber die Nachbar 
miisen zu Fladungen eingeben. Wer alt und schwach ist 
gewesen, und die alte Witt Weiber haben wir mit einander 
zu HauB gelasen, und 12 Mann hab ich zur wach zu hauB 
gelasen; ist in der Neiistatt kein Nachfrag gehalten worden, 
sondern die Shachsischen Dorffschafften haben musen Handt 
GelopniB thun dem Fursten und den beyten 2 tom Herrn, 
und dann darauf geschworn."

Nachdem durch Reichsdeputationshauptschlufs vom 25. Fe- 
bruar 1803 der weltlichen Herrschaft auch des Bischofs von 
Wiirzburg ais Herzogs von Franken ein Ende gemacht wor
den war, wurde am 24. Mai des genannten Jahres die letzte 
Centsitzung in Mellrichstadt gehalten. Die Gerichtsbarkeit 
ging nun auf Ferdinand von Toskana, den neuen „Kurfiirsten", 
spater „Grofsherzog" von Wiirzburg iiber1). Infolge des Rhein- 

1) Grofsherzog Ferdinand besuchte mit der Fiirstin von Tburn und 
Taxis am 3. Okt. 1810 die Lichtenburg ; sie bestiegen auch den grofsen 
Turm.
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bundes fiel endlich 1810 die wiirzburgische Gerichtsbarkeit 
iiber das Yordergericht ganz weg.

Ein Urteil aus jener Zeit iiber die Aufhebung der frem- 
den Gerichtsbarkeit, in dem „Neujahrszettel" des Osth. Kirch- 
ners Stumpf fiir 1811 : „Ais ein neues EreigniB im hiesigen 
Amt ist zu bemerken, daB in dem laufenden Jahr die ehe- 
mals nach Wiirzburg gehórige Cent- oder peinliche Gerichts
barkeit zu Ostheim, Sondheim, Urspringen, Stetten und Mel- 
pers unter dem Schutz der Rheinbunds-Akte von gnadigster 
Landes-Herrschaft eingezogen worden ist, und nun solche 
yon dieBeitiger Obrigkeit ausgeiibet wird, wie schon mehrere 
Falle yorgekommen sind. Hierdurch sind theils den Uuter- 
thanen wesentliche Yortheile zugewachsen, theils werden 
auch viele zwischen den beyderseitigen benachbarten Amts- 
Behbrden iiber der Centausiibung entstandene Mishelligkeiten 
unterbleiben, und daraus ein besseres Einyerstandnifi ent- 
stehen, das manche erspriesliche Eolgen fiir die Gewerbs- 
leute und fiir Handel und Wandel im AUgemeinen haben 
kann."

Noch heute hdrt man in Ostheim beim Bekanntwerden 
einer Ubertretung: Das ist ja ein Centfall! —

Nachdem 1816 das Hintergericht vom Amte Lichtenberg 
abgetrennt und zum „Justizamt Kaltennordheim“ gesehlagen, 
das Yordergericht aber zum „Justizamt Ostheim" geworden 
war, gab es fortan kein Amt Lichtenberg mehr, und wir 
hatten nichts mehr iiber die Rechtspflege in demselben zu 
berichten, wenn nicht ein bald darauf im ehemaligen Yorder- 
gerichte yorgekommener Fali, der zweite (abgesehen von 
Hexenyerbrennungen) und letzte, dafs in Ostheim peinliches 
Halsgericht gehalten worden ist, Erwiihnung yerdiente.

Am 17. Juni 1817 hatte der katholische, mit einer Ost- 
heimerin yerheiratete Schuhmacher Stephan Bessemer von 
Hutsberg in der Nahe yon Schmerbach den Wilmarser Juden 
Manes Sternberger mit einem in das Taschentuch gekniipften 
Steine erschlagen und ihm seine Trodelwaren abgenommen. 
Da er schon einiger, besonders in Sondheim begangener 
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Diebstahle verdachtig war, kam er zuerst in Ostheim, dann 
in Untermafsfeld, seinem zustandigen Gerichte, in Unter- 
suchungshaft. Nachdem er dort sein Yerbrechen gleich ge- 
standen, wurde er tags darauf auf seinen Wunsch nach Ost
heim zuriickgebracht, wo er zur Enthauptung und Flechten 
des Korpers aufs Rad yerurteilt wurde. Die Hinrichtung 
fand erst am 18. Juli 1818 statt. Tags yorher war ein 
Detachement berittener Gendarmen eingeriickt; am Tage der 
Hinrichtung friih 8 Uhr trafen die auswartigen Kompagnien 
des Landsturmbataillons ein, welchen sich die Ostheimer an- 
schlofs. Um 9 Uhr, nachdem eine ungeheuere Menschen- 
menge sich auf dem Markte und in den Hausern versammelt 
hatte, nahm Justizamtmann Ortmann ais Centrichter mit den 
Aktuaren Limpert und Schambach und 3 Ostheimer Biirgern 
ais Schoffen an einer schwarzbehangenen Tafel yor dem Rat- 
hause Platz. Nach feierlicher Eroffnung des Gerichts legte 
Bessemer sein Gestandnis noch einmal dffentlich ab; das 
Urteil wurde yerlesen, der Stab iiber ihn gebrochen und er 
den Scharfrichtern Protzmann aus Geisa und Schwarz aus 
Fulda liberiiefert. Diese fiihrten ihn durch das Fallthor hin- 
aus nach dem Richtplatze, welcher linkę von dem an Stirners 
Mordthat erinnernden steinernen Kreuze hergerichtet war. 
Eine auf 12000 geschatzte Menschenmenge umgab das Ge- 
richt. Pfarrer Schmidt aus Stockheim, welchem Superinten- 
dent Genfsler, obgleich Bessemer sich stets seine Besuche 
ausgebeten und yon einem katholischen Geistlichen nichts 
hatte wissen wollen, nun alles weitere iiberlassen hatte, betete 
auf dem Schaffot mit ihm und spraeh, wahrend Bessemer 
niederkniete, den Segen iiber ihn. Dann wurde ihm Hals 
und Brust entbloBt, er richtete noch einige ermahnende Worte 
au das Volk, ein Knecht fafste ihn, nachdem er sich gesetzt, 
bei den Haaren und Protzmann fiihrte den Streich. Der 
Kórper wurde auf den Weihershauk geschafft und auf ein 
Rad geflochten, welches auf einem 22 Fufs hohen Stamme 
befestigt wurde. Dieser Stamm ist erst 1848 entfernt worden.
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3. Die Cent Kaltensundheim.
Im Jahre 819 schenkte Reginolt seine Besitzungen (die 

im Yerhaltnis zu seinen immensis peccatis nur geringwertig 
seien) in (Kalten-) Nordheim, (Kalten-) Lengsfeld, Stoekheim, 
Siilzfeld und Herpf im Grabfelde, ferner in den Gauen Folk- 
feld, Gozfeld und Werngau dem Kloster Fulda. „Facta 
hac traditio in conuentu publico in uilla Sundheim coram 
comite et iudicibus suis“ etc. Hier wird Kaltensundheim 
zum ersten Małe ais Gerichtsort genannt.

Die Cent bildete urspriinglich, auch politisch, ein Ganzes. 
Yermutlich steht ihre friihzeitige Zweiteilung mit der Er- 
bauung der Lichtenburg in Zusammenhange. Yon dieser Tei- 
lung ist jedoch erst 1315 urkundlich die Rede. Der eben 
inthronisierte Fiirstabt Heinrich war mit Berthold YII. von 
Henneberg, dem Besitzer der Kaltennordheimer Halfte, der 
Cent wegen in Streit geraten, welcher durch Schiedsmanner 
(auf fuld. Seite Ludewig v. Schenckwalt und Gyse von Wyers 
[Weihers] „der do heyszit v. Ebirsperg", auf hennebergischer 
Hertnid v. dem Berge und Bertolde Yoyte v. Henneberg; 
Mittelsmann Conrad v. Byenbach) am Sonntage nach Bonifatii 
gesehlichtet wurde. Es wurde festgesetzt, dafs an die Cent 
in „Yzem“ (unserm) Sundheim die 4 Rugen („mort, dube, 
notnunfft, nachbrant“), „falsch wundin und watschar *), waf- 
fin schrey, heymsuche und wegelage", „geczuckit swert adir 
meszir“ zu bringen seien; widersprache der Richter einem 
Urteile der Schbffen, „so sullin die schepphin daz recht holin 
zeu Bischoffisheym“; die Unterthanen des einen Fiirsten 
brauchten o h n e ihn dem andern „dekeyne lantfolge (zu) 
haldin adir thun uszwennig dem gerichte1*. Die Urkunde 
(M; gedruckt u. a. bei Schultes) ist nur nach einer 1454 
vom Dechant („Johann Swallungin“) und Kapitel des 8t. Egidii- 
stifts zu Schmalkalden beglaubigten Abschrift bekannt.

1) Wat mhd. = Gewand, z. B. „Er sach in bluotesróten: sin wat 
was elliu naz“ (Nibel., 1036); schar = trennen , reifsen; vgl. Schere, 
(Pflug-) Schar. Schultes liest irrtumlich ,,waltschat“.
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Von 1332 bis 1333 waren beide Halften in henneber- 
gischer, von 1350 bis 1366 in fuldaischer Hand vereinigt 
(XVI, 279, 302).

Im Jahre 1427 am Jakobitage wurde eine Streitsache 
zwischen Wiirzburg und Henneberg wegen ihrer gemeiu- 
schaftlichen Cent von den Schoffen nach dem Herkommen 
entschieden *).

Ais es 1447, bald nach dem Regierungsantritt Heinrichs 
des Unruhigen in Kaltennordheim, wieder der Cent wegen 
Zwistigkeiten gab, stellten die Schoffen das bis 1600 in Gel- 
tung gebliebene W e i st um auf; doch wurde noch mehrmals, 
da es nicht fiir alle Falle ausreichte, die Entscheidung der 
Schoffen in Anspruch genommen. Auch die Beglaubigung 
der Abschrift des Schieds von 1315 im Jahre 1454 deutet 
auf ein Heryorholen desselben in einer Streitsache hin.

Uber die Verfassung der Cent giebt besonders 
das erhalten gebliebene „Centbuch“ aus den Jahren 1566— 
1583 (Wm) Auskunft. — Der Centbezirk umfafste die 
saehsischen (lichtenb.) Orte KSundheim, Mittelsdorf,. 
Schafhausen, Gerthausen und Wohlmuthansen (Pfaffenhausen 
war schon Wiistung; Helmershausen hatte noch seine eigne 
Cent); die hennebergischen (kaltennordh.) KNordheim, 
Westheim mit der Wiistung Lichtenau, Ober- und Unterweid,

1) Von dieser Entscheidung sind nur folgende Bestimmungen er
halten :

,,Item das gericht zu Kaltensundheim ist meinen hern halb und ge- 
hortt gein Northeym, und was hals und handt antrifft, das gehort gein 
Northeim unden an den thurn und die leitern, und nicht gein Lichten
berg; daran sol man einem voigt zu Lichtenberg seinen antheil thun.

Were es auch, das sich ein jagett machte von meines hren wegen^ 
die leute, die den von gerichts wegen jagten, die jagen nicht ferner dann 
das gericht wendet. Werde indes imandt schedlichs begriffenn, den solt 
man auch gein Northeym und an den thurn antworten und daran einem 
voigte zu Lichtenberg auch seinen anthel thun ; geschee aber das nicht 
und das mein her ferner jagete mit seinen eygen leuten uf dem gericht 
und dann imandt begriffen, den solte man auch gein Northeim thun, und 
der voigt von Lichtenberg hette keinen teill daran.“
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Erben- und Reichenhausen, und das „Oberamt": Bettenhausen 
und Seba1), und das ritterschaftliche Weimarschmie- 
den, das nur die 4 hohen Rugen an die Cent zu bringen 
hatte, da die „Junker“ daselbst die Yogteilichkeit hatten.

1) Die Namen derselben, soweit bekannt, sind: 1447 Hans Ehe- 
gotz, im Centweistum genannt. — 1468: Herm. Tiele, Inhaber des 
fronberechtigten Hofes („Vogtei“, ,,Freihof“) unter der Schule (jetzt Gast- 
haus). — 1491 : In einer Streitsache (wegen der Fiseherei in der Lotte) 
zwischen Lichtenberg und KNordheim wird das Zeugnis eines Wild- 
f e u e r angerufen, der des Amtmanns Melchior v. d. Tann „Untervogt“ 
(Centgraf?) gewesen und jetzt Untersafs des Grafeu Otto in Helmers
hausen sei. — 1552 : Peter Schmidt. — 1556—1595: Melchior 
Richmann (j* 1604). — 1595 — ?: Wolf Stollberg. 1606 ver- 
kaufte die Herrschaft den Yogteihof. — ? — 1622: Christoph T e u b a c h 
(t 1629). — 1622 — ? (noch 1631, S. 223): Valentin Gumpert, 
vorher Amtsschreiber. — ? — 1635 (f) Tobias Weinrich, Sohn 
des Rektors am Gymnasium in Eisenach Valentin W., damals bekannten 
Dichters. Jeremias, ein anderer Sohn und Dienstnachfolger desselben,

An dieser Cent hatte jede der beiden Centherrschaften 
zu allen Gerichtstagen nicht nur ihren eignen Amtmann, 
sondern auch ihren eignen Centgrafen und Centbiittel, was 
oft zu Streitigkeiten Yeranlassung wurde. Der lichten- 
bergische Amtmann bevollmaehtigte, schon wegen der fiinf- 
stiindigen Entfernung, zuweilen den Schultheifsen von KSund- 
heim zu seiner Yertretung; Yeit von Heldritt schickte wohl 
auch seinen Forster Wolf (Kempf? S. 173). Der Amtmann 
(Yogt) von Kaltennordheim hatte das Recht, an jedem Ge- 
richtstage „ein essen fisch in der Lotten zu fahen, laut der 
Yertrag“.

Die Centgrafen des liehtenbergischen Teils wurden 
von den Amtmannern auf Lichtenberg ernannt2). Das

1) Ais nach der Zerstórung der Burg Hutsberg 1275 und nach der 
Auflosung des gleichnamigen Amtes Helmershausen nebst seinem Gerichte 
an Fulda gekommen war, wurde fiir Bettenhausen und Seba ein eigenes 
Gericht mit einem Centgrafen eingerichtet, das zuerst dem Amte Sand, 
dann der Yogtei KNordheim unterstellt wurde und deshalb die Cent 
KSundheim „in etlicben Sachen zu suchen hatte“. Der Bettenhauser 
Centgraf besuchte mit dem Bettenhauser Schóffen alle Gerichtstage zu 
KSundheim.
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KNordheimer Centgrafenamt war henneberg. Lehn *). Zur 
Bestallung des Centgrafen gehorte ein Hof zu KNordheim (der

ist der Vater des Joh. Michael W., Inspektors des Lyceums za Meiningen, 
Verfassers des „Hennebg. Kirchen- und Schulenstaat“. Tobias Weinrich 
hatte in Leipzig studiert und wurde 1623 ais „Not. publ. Caes.a mit des 
Hefsberg. Yogts Joh. Schertinger Tochter Ursula (Schwester der Frau des 
Gerichtsverwalters Muller-Stein und des Lehrers Joh. Schertinger zu 
Sondheim) zu Ostheim kopuliert. 1634, ais Ostheim die unter Bernhard 
v. Weimar stehende Cent Mellrichstadt nicht mehr besuchte, war er 
„Centrichter zu Lichtenberg und Kaltensundheim4*. 1635 wurde er mit 
seiner ganzen Familie aufser seinem Sohne Elias (s. u.) und einer Toch
ter, welche 1647 sich mit einem Sohne des KNordb. Amtmanns Eberhard 
verheiratete, von der Pest hingerafft; am 29. August wurde er begraben. 
— 1635—1643: Konrad Heppe. — 1643 —1652 (f) Friedrich 
Muller. — 1652—1656 (f zu Ostheim): Georg Miiller-Stein, 
vorher Amtsschreiber auf Lichtenberg. Er fiihrte, wie auch sein Nach- 
folger, den Titel Gerichtshalter. — 1656—1665: Joh. Peter 
Wagner (S. 186). Ais er zum zweiten Małe dieses Amt antrat (1668, 
bis 1706 [t]), erhielt er den Titel Amtsrichter, den auch seine 
Nachfolger behielten. Von 1693, der Zeit des ,,tannischen Wiederkaufs“ 
an, war er lichtenbergischer und tannischer Amtsrichter. Seine Frau 
(S. 187) starb 1701. Von seinen Tochtern heiratete die alteste den 
Amtsvogt Gerlach (1682), die 2. den Amtsverwalter Schróter zu Lengs- 
feld (1680), die 3. den Leutnant Herm. v. Jossa zu KSundheim (1682), 
die jiingste den Pfarrer Gobel in Rothausen (1691). Ein Sohn Elias 
Heinrich war 1673 geboren. — 1706 —1720 (f): Johann Andreas 
Lammerhirt. — 1720—1724 (f): Christoph Schróter. — 1724 
bis 1743 (•{*) Joh. Christ. Heuchlin, wegen seiner Beziehungen zu 
den Herren v. d. Tann, und weil er in der Tann einen Bruder hatte, ver- 
mutlich daber gebiirtig. 1693 wurde er tannischer Gerichtschreiber 
in KSundheim, 1703 tannischer Amtsvogt (Amtmann) ; so, und Polizei- 
kommissarius hiefs er bei der Wiederlosung der Wiederkaufsorte 1728. 
1699 hatte er sich mit der Besitzerin des Vogteihofs, einer Tochter der 
verw. Frau Obristleut. Walter (aus der adligen Familie Rapp) verheiratet. 
Seine Tochter aus 2. Ehe (1723) mit Juliane Marg. Funk, Juliane Marg. 
Regine, geb. 1728, wurde die Gattin des Amtmanns und Hofrats H. Chr. 
K. Thon. Eine 3. Frau (1730) war die Tochter des Hofpredigers Bulai 
zu Remlingen.

1) Anfangs waren Edelleute damit belehnt, so 1359 Petz v. Schaf
fa aus en (daher der „Schafhauser Hof“ in KNordheim). 1420 und 1427 
wurde Heinrich Pfaff (1447 im Weistum genannt), 1463 Bastian und 
Wilhelm Pfaff damit und mit allen dessen ,,Ehren, Wurden und Zuge- 
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„Schafhauser Hof“), 2 halbe Giitlein zu Westheim etc. In 
der letzten Zeit der gemeinschaftlichen Cent war das Amt 
dem Bettenhauser Centgrafen mit iibertragen (z. B. 1570 
Franz Molter, 1600 Wolf Baumbach), welcher in Bettenhausen 
und Seba die Rauehhuhner (2 Hiihner aus jedem Hofe, „der 
Rauch hat“) und andere Einkiinfte bezog.

Ais Cen t s ch re i b e r dienten bis 1617 die Schulmeister 
des Centortes 2).

2) Bis ca. 1586: Joh. Balth. Schreiner, Sohn des ersten 
evang. Pfarrers. — Bis 1599: Joh. Riiger. Centgraf Stollberg be- 
seitigte ihn, weil er nur lesen, schreiben und rechnen konne, vielleicht 
wolite er aber nur seinen eignen Schwager versorgen. — 1599—1608 
Georg Zwierlein, spater Pfarrer in Goldlauter ete. — 1608—1609 
J o h a n n Christoph Firnhaber, mufste den Gerichtsschreiber- 
dienst aufgeben, weil sich die Gemeinde iiber Yersaumung der Jugend 
beschwerte; bis 1610 rersah der alte Riiger wieder den Gerichts- 
schreiberdienst. — 1610—1613 Joh. Schneider (Sartorius), kam ais 
Schulmeister nach Stetten, und ais Pfarrer wieder nach KSundheim. — 
7613—1623 : Der obengenannte Firnhaber. Ais 1617 die Gemeinde 
ihre friiheren Beschwerden wiederholte, gab er die Schule auf — es gab 
jetzt in der Folterkammer viele Hexengestandnisse zu protokollieren ! — 
1623—1632 (f) Joh. Ad. Firnhaber, und 1632—1634 Joh. Georg 
Firnhaber, Solinę des Vorigen. — 1634—1635 (f) Kaspar Greif- 
2 u, starb an der Pest. — 1635 —1646 (f): Joh. Molter, zugleich Schult- 
heifs in KNordbeim. — 1646—1701 (f) Elias Weinrich, seit 1661 
auch Schultheifs in KSundheim. — 1701—1736 (f) Joh. Georg 
Wagner. Nach seinem Tode kam die Gerichtschreiberstelle in Wegfall.

Die Schóffen, welche auf Lebenszeit gewahlt wurden, 
safsen in folgender Ordnung: Bettenhausen, Wohlmuthausen 
(2, wegen Pfaffenhausen ?), Gerthausen, Schafhausen, Erben- 
hausen, Reichenhausen, Westheim, Oberweid, Unterweid, 
KNordheim, KSundheim (2, wegen Rieden?) und Mittelsdorf.

Anfangs waren an der Cent zwei Freiboten. Auf 
dem Tage zu Stockheim 1468 (s. u.) machten die Schiedleute 
u. a. aus: „Es soli auch e i n freybote ye zu zeiten durch 
bede Herren gesetzt werden, und der also gesetzt wirdet, 
soli iglichem Herren souile ais dem andern pflichtig zuthun

horungen" belehnt. 1468 ist Konrad (Konz) Pfaff Centgraf. 1483 wird 
Jorg Rauw, 1505 Fritz Paufs, 1517 Valentin Paufs belehnt.
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und verpunden sein“. Spater hat jeder der beiden Centherrerb 
wieder seinen eignen Biittel an der Cent.

a) Peters geri cht.

Solange alle Centverwandten zum Petersgerichte erscheinen 
mufsten, wurde es im Freien, hinter dem Kirchhofe, wo jetzt die 
Turnanstalt sich befindet, in spaterer Zeit im Wirtshause gehalten.

„Gemeyne urtheill,
so alle petersgericht zu recht gesprochen werden 1).

1) Auf die Wiedergabe des ei-Lautes durch ie, wie auch des allzu- 
haufig angewendeten Doppel-n im Original wird hier verzichtet.

2) Heiligenkasten heifsen in der Gegend noch die Depositenkasten 
der Kirchkassen. '0

Der richter fraget die schopffen, auff den eidt, wie man dis zent 
petersgericht h e g e n soli, das es zum rechten gnugsam sey, das man 
einem iden rechts verhelffen khann, der es begert, wie von alter her
kommen ist. — Urtheill: Der richter soli es hegen von wegen unser g. 
f. und herm, SachBen und Hennenbergk, und von wegen beder ampt- 
manner Lichtenbergk und Kaltennortheim, und von wegen beider zent- 
graffen, und von wegen der vierzehen schopffen, und beder landtknecht, 
auch von aller der wegen, die an diesem zent petersgericht recht geben 
und nehmen wolien.

Der richter fragt, wie man diesen stuell besetzen soli, das er 
zum rechten gnugsam sey. — Urtheill: Man soli in besetzen mit vierz 
zehen mann, die frum und ehrlich geborne leuth sein, unuerlaumet und 
zu dem rechten woli duglich und geschickt sein.

Der richter fragt, wer dies zent petersgericht besuchen soli.— 
Urtheill: Alle die unther unsern g. f. und hern zent wonen und zent- 
pflichtig sein, und die sich wonne und weide, holz und felde gebrauchen, 
und die da eigenen rauch haben, und die da recht geben und nehmen 
wolien.

Der richter fragt, was bede unsere g. f. und hern SachBen und 
Hennebergk fur gerechtigkeit und herlichkeit an dieser zent 
haben.— Urtheill: Es leigt ein verdrag zu Kalten Sontheim im heiligen 
kasten2), daran hangen drey siegell, darneben ein vortrag von beden 
unseren g. hern grauen Wilhelmen und grauen Bertoldthen, in neulich- 
keiten auffgericht; dieselbigen soli man offentlich vor der zent verleBen._ 
Darinne findet man und horet, was bede unsere g. hern in dieser zent 
fur gerechtigkeit und herlichkeit haben.

Nach diesem urtheill werden die verdreg offentlich verleBen.
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I. Von gotts gnaden, wir Wilhelm und Herman geuettern, grauen 
und herren zu Hennenberg, bekennen mit dieBem brieff fur uns, 
unBer beider herschaft und erben, so ais sich des gerichst halber 
zw Kaltensontheim zwitracht begeben, darvon sulch gericht etlich 
zeit nidergelecht geweBen, und aber uf heiit dato durch den hoch- 
wirdigen und hochgeporen lieben hern und vettern zwischen uns 
einen schied ufgericht, nemlich so sich zwischen uns beiden her- 
schaften copieen fanden eins briefs daruber gehalten, der umkomen, 
das wir sulche brieff wiederumb in lauth sulcher copien unter unser 
beider insiegel zwiefeltich ufrichten und fertigen, der unBer ider 
herschafft einen haben, und den dritten in den heiligen casten zw 
Kaltensontheim darinne furter zw pleiben erlegen sollen, lautende 
wie von wort zu worten hernach volget:

(Weistum)1) „ „Ich Tholl Letz von Bettenhaufien, Lutz Same 
und Gerlach Schultheies zu Wolmathaufien, Heinrich Walpurg von 
GerthauBen, Betz Yolhart von SchaaffhauBen, Hans StreiiBer von 
ErbenhauBen, Petter Franek von Reichelhaufien, Heinrich Weber 
und Pauls ReBdorf von Weistheim, Claus Matthes von Mittelstorf, 
Heintz Naw und Heinz Eichorn von Kaltennortheim, Tholl Schmidt 
und Klaus Molier von KaltenBontheim 2): bekennen" " etc. 3).

1) Abgedruckt bei Schultes mit einigen abweichenden Lesarten.
2) In diesem Verzeichnisse fehlen die Schóffen von Ober- und 

Unterweid — gehórten diese Orte noch nicht zur Cent? — dafiir hatten 
Westheim und KNordheim je 2 zu stellen.

3) Sie teilen zu Recht 1., dafs beide Herrschaften alle Peterstage 
ein Gericht haben, welches alle Centpflichtigen zu besućhen verpflichtet sind. 
2., dafs die Amtmanner alle 14 und 1 Tag ein Centgericht halten kónnen, 
und dafs, wenn beide Herrschaften in Feindschaft geraten, ein jeder 
seinen Centgrafen ein Gericht ansetzen konne, welches, unbeschadet der 
Rechte des andern, alle Centpflichtigen zu besućhen hatten. 3., Beide 
Herren haben alle móglichen Gebote an der Cent. 4., Alles gestohlene 
und gefundene Gut, ,,Dwb und Dwbinnen" sind unter den Turm zu 
KNordheim zu liefern und beiden Herren zugut zu verwahren. 5., Jeder 
Centverwandte ist verpflichtet, beiden Herren auf Erfordern Nachfolge zu 
leisten, dem eiguen, soweit er will, dem andern ,,als vern ais die Zent 
werett“. 6., Beiden Herren sind in Friedenszeiten alle Kirchhófe offen 
zu halten, in Fehdezeiten nur dem eignen. 7., Jeder der Herren hat 
dafiir zu sorgen, dafs die seiner Halfte zustehenden Schóffenstiihle voll- 
zahlig besetzt sind. 8., Dem Grafen Heinrich miissen seine Dórfer und 
Kirchhófe (Lichtenau ist hier noch mit genannt) offen stehen, es sei Tag 
oder Nacht.

Auf Bitten der Schóffen ist das Weistum von Hans v. Allendorf
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Das nu demnach wir obengenanten graue Wilhelm und graue 
Herman von Henneberg uns sulchs briefs inhalts vor uns und unBra 
erben halten und den an weigerung wollen und sollen nachkomen, 
das haben wir zur urkunt unser itzlicher sein insiegell vor uns, 
unser beder herschafft und erben hir angehangen, und furter mit 
vleis gebetten den hochwirdigen, hochgepornen fursten und hern, 
hern Johan, abt des stieffts zu Fulda obgenannte, das er Beiner 
apthei insiegel auch hieran gelangen. Das wir itzo genanter abt 
Johann also uf geschehene bitt gethan haben, hiemit bekennen, doch 
uns und unserm stieft on schaden. Geben uf suntag nach sanct . . . tag: 
und Cristi unsers lieben herrn geburt funffzehenhundert neun jar.

II. Von gottes gnaden wyr Wilhelm und Bertholdt, grauen und 
herrn unser beder theils graffschafft und herschafft zu Hennebergky 
bekennen mit diBen brieff fur uns, unser erben und herschafft nach- 
kommen, das wir uns mit unBer bedertheils guten wilłen und wiBen 
der zent halber zw Kaltensuntheym umb etliche stritigen artickeln 
hirnach volgendermaBen verglichen, vereyniget und endlichen ver- 
tragen haben.

Ais erstlichen der kosten der peinlichen rechtfertigung halber, sza 
wir beyde obgenante gevettern oder unser erben einen ubeltheter 
peynlichen rechtfertigen oder richten laBen wollten, waB dy kostung 
der amptleiith Lichtenberg und Kaltennortheym (doch das ir keyner 
iiber drey oder vier pferd oder person mit sich pringt), auch der 
zenntgraffen, zentschopffen, freybotten und des nachrichters kosten 
treffen oder gestehen wurden, sollen wyr beyde denselbigen kosten 
zwgleich gellten und bezalen; szo aber unBer eyner oder unBer 
erben eynen ubeltheter allein wollt laBen richten, szo solle derselbig 
oder deBelbigen erben den gemellten gerichtskosten allein gellten 
und auBrichten ; szo aber ein auslandischer oder eyner in der zent 
wohnhafft eynen ubeltheter wollt peynlich rechtfertigen und richten 
laBen, derselbig oder dyselbigen sollten obvermelten peynlichen 
gerichtskosten fur sich on unBer zuthun bezalen und erlegen. Ge- 
schehe aber ein miBhendler aus fiirbit oder aus gnaden des lebena 
gesichert und umb ein gelltstraf ausgelaBen, dieselbig straff sollen

(so nannte sich ein Zweig des Vasantschen Gescblechts nach Allendorf 
bei Salzungen ; es starb 7 Jahre spater mit Hans aus) und dem Pfarrer 
Heinrich ,,New“ zu Urspringen besiegelt worden; auch hingen die Amt- 
m&nner Giinther YaBolt (Vasant) fur sich und den lichtenb. Amtmann 
Heintz Lincke und der Centgraf Hans Ehegotz fur sich und den KNordh. 
Centgrafen Heintz Pfaff ihre Siegel daran. Datum Donnerstag nach 
Luciom 1447.

1) Onkel des Grafen Wilhelm VI.
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unsern jeden und derselbigen erben zum halben theyll volgen und 
werden.

Zum andern, so sollen alle zentbare dórffer und wustenung in- 
wohner von alter an dy zent gehorig zusampt den vier haupt 
rugen, plutendte flieBende wunden, desgleichen alle gerockte und 
gezogene wehre an gedachten unsern zentgericht geruget, eingeleget, 
gerechtfertiget und gestraffet werden, und alle monat durch beyde 
amptleuthe ein gerichtstag verglichen und ein zentgericht gehalten 
werden, ausgenommen die ferien, doch dergestalt: was also ruge- 
weis einbracht von straffen oder sunsten der fliefienden wunden und 
der gerockten und gezogenen werhe halber erkannt oder zu recht 
getheillt wirdet, sollen dieselbigen straffen unser jden und der
selbigen erben von ihren unterthanen allein vollgen einzunemen 
ais nemlichen uns grauen Wilhelm und unsern erben zu Betten- 
hausen und Sebe, die sollen ire rugen der flieBenden wunden und 
gezogenen werhe an unsern vogt oder dorffgericht doselbst rugen 
und einlegen und unB allein verbuBen; doch sollen sy mit den 
vier haupt rugen an alle mittel an dem zentgericht zu Kaltensunt- 
heim, ais von alters bescheen, zw rugen und zw antworten ver- 
pflichtet sein und pleyben, und was von nachbenanten unsers 
grauen Wilhelms dorffern und wustenung eynwonern zentpflichtigen 
denen von Reichenhausen, ErbenhauBen, Obem und Nidern Weyta, 
Westheim, Lichtenau und Kaltennortheim geruget wirdet, ais wir 
oben gemeltet, die erkant straff uns und unsern erben allein auch 
volgen; und dann uns, grauen Bertholden und unBern erben von 
nachbenanten dorffern inwonern, ais nemlich WollmethauBen, Gert- 
hauBen, SchaffhauBen, MittelBdorf und Kaltensuntheim, ais obgedacht, 
auch die gemellt straff allein werden und pleiben, an alles geverde. 
Doch sollen diese bewilligte mittel sunsten dem weistumb, auch 
den auBgesprochen brandenburgischen urthel und dem urthel am 
kayserl. cammergericht ergangenx) und darauff bewilligten und 
auffgerichten vertregen in den andern puncten gar nichts benemen 
noch verletzlichen sein. Des zu urkund sein dieses vertrags brieffs 
zwen gleichs lauts geschriben mit unsern iden anhangenden insigill 
fur uns und unser erben besiegelt. Der geben ist am montag nach 
aBumptionis Marie nach Christi unBers lieben herrn geburt XVc 
und in xxxvij jare.

Der richter fragt, dieweyll sulche verdreg hiebeuor mechtig ge- 
sprochen worden sein, ob sie auch noch mit billig in iren wi r d en 
und krefften stehen und pleiben. — Urtheill: Sulche verleBene 
verdreg sprechen wir mit allen iren puncten und artickeln gantz voll--

1) Uber beide Schiedsspriiche s. Teil III unter KSundheim. 
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mechtig und krefftigklich in allen wirden, wie hiebeuor auch gesprochen 
worden sein.

Der richter fragt, was man an diesem zentpetersgericht weiters 
handel en soli. — Urtheill: Man soli handelen von gemeinem nuże, des 
lands not, und darumb dis zentgericht hergebotten ist.

Der richter fragt, was ein gemeyner nuże sey, landen und 
leuthen. — Urtheill: Wo mangell were, an wegen und stegen, an rein 
und stein, in holz und feldt, oder an andern gemeinen, das soli man offen 
und vorbringen.

Der richter fragt, wer das handthaben soli, das es geschehe. — 
Urtheill: Das sollen die schulltheyBen und heimburgen in dorffern thun 
mit der hern hilff, darmit das landen und leuthen recht geschehe.

Der richter fragt, wie man das halten soli, das landen und leuthen 
recht geschehe, mit malen, mit maB en, mit marckstein, und 
mit weiffen. — Urtheill: Die herrn sollen die mulln besichtigen laBen, 
ob die gerecht sein, und die marckstein mit willen und wiBen setzen laBen, 
die daran stoBen haben; man soli weiffen und maB alle jhar besehen ; 
welche ungerecht befunden wirt, soli in der herrn straft sein.

Der richter fragt, wo man das k o r n m a B und die lenge der 
weiffen boleń soli. — Urtheil: Sulch maB hole man billich an dieser 
landtzent1).

1) Die KNordheimer Halfte erhielt nach der Lostrennung von der 
Cent 1601 andere Mafse.

Der richter fragt, wie die m u 1 s t e i n und anch die z a r g geschickt 
sal sein. — Urtheill: Die zarg sali wolbewant sein und keinen abgang 
haben; einen besten strang mit dreyen knoten, und der stein sali die 
zarge nit ruren, der lauff sali dreymal mit umbgehen unuerseret; und wer 
alda ungerecht gefunden, ist geweist, das die hern den zu straffen haben, 
und die hern haben die mullen zu besichtigen und zu bestellen laBen.

Der richter fragt, was des m o 11 e r s lone sey von einem malter. 
— Urteill: Man soli dem moller geben von einem malter nach lauth der 
hern mullordenung.

Der richter fragt, wie man es mit dem dorff frieden und 
eynung halten soli. — Urtheill: Die dorffriede sollen in gutem baue ge- 
halten werden, und was die schultheiBen und heimerichen in dorffern fur 
einig machen, das sollen die nachbar halten ; welcher es uberdrit, der sol 
von der gemein gestrafft werden laut irer einung, und wo sich einer 
weren wolt, soli man sich der hern hilff gebrauchen.

Der richter fragt, wie es mit den notwegen in dem brach- 
felde gehalten soli werden. — Urtheill: Man soli die notwege offen und 
einem iden im brachfelde sein eckere tungen und beBeen laB, zu gebur- 
licher zeit, und sal keiner dem andern zu weren haben uber den brach- 
acker zu faren ; wo er aber besamet were, sal er bey hinfaren.
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Der richter fragt, wie es sich im winter fluer geburt, so einer 
sommerfrucht darein seben wolt. — Urtheill: Er sali das thun vor 
sant Walpurgen tag, und sich geburlich halten; damach hat ers nit 
macht, er thue es denn mit willen.

Der richter fragt, wie es sich mit den zaun und befriedung 
der gemein und an der strafsen gehalten soli werden. — Urtheill: 
Man soli es befriden wie von alter herkommen ist.

Der richter fragt, wo zwen auff dem fellde an der gemein 
beyeinander, wie sie sich halten sollen mit der befridung. — Urtheill: 
Wo zwen beyeinander haben und woli der ein das sein befriden, sali er das 
thun an des andern schaden, und wo einer befriden will und der ander 
nit, geschehe dem andern schaden durch die lucken, so soli der, der nit 
befridt hat, dem andern seinen schaden ablegen.

Dor richter fragt, wo zwen wie Ben beyeinander’haben, wie sie 
sich mit der weBerung halten sollen. — Urtheill: Der unther sali ein 
furg macht haben mit einem pflug zu thun ais tieff ais er will, durch 
den obern; will ers weiter haben, soell ers mit jeneB willen thun.

Der richter fragt, wie man sich mit dem wilden waBer in felde 
und dorff halten soli. — Urtheill: Es sal sich einer weren es seer ais 
er konnde, ahn ander leuth schaden.

Der richter fragt, wie man sich mit den dinstboten, meyden 
und knechten halten soli. — Urtheill: Wer einen dienstboten hat 
gedinget, geschiehet auff meynung in einem jar oder benante zeit zu 
dienen ; so das gesindt ahne redlich ursachen, das er beweiBen khan, von 
dem hem ziihe, sali er in nichts geben zu lohne. Wann aber der herre 
mit dem gesinde der maBen umbgieng, das es nit zu leiden, alsdann 
sali er im seinen vollen lone geben. Es soli aber der knecht oder meidt 
den hern zuuor besenden, im den gebrechen entdecken; wo der herre 
den gebrechen nit abstellen will, sollen sie miteinander gutlich abrechnen. 
Dergleichen sali der herr widerumb dem knecht oder meidt auch be- 
sprechen, und ob dann das gesinde den gebrechen nit abstelt, sollen sie 
auch miteinander abrechen und nach ergangener zeit bezalen.

Der richter fragt, so einer einen wiBentlichen marckstein 
ausgrube, was sein straff sey. — Urtheill: Wer einen wiBentlichen marck
stein ausgrebet, den sali man in die erden graben bis an den hals, und 
sali dann nemen vier pferdt, die des ackers nit gewonet sein, und einen 
pflug, der neu ist, und sollen die pferde nit mehr (d. i. noch nicht) ge- 
zogen und der acker nit mehr gearen, noch der pflughelter nit mehr den 
pflug gehalten haben, und im dann nach dem hals ehren, bis so lang er 
in den hals abgearn hat.

Der richter fragt, wo baum zwischen zweyhen stehen, wie sie sich 
mit der f r u c h t halten sollen. — Urtheill: Wo baum auff dem felde stehen, 
was denn auff einem iden felldt, das sali im volgen; wo sie aber in 

XVII. 18 
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gerten stehen, were es dann, auff den es feldt, das er es mit willen nit 
behalten kan des andern, so sali er es dem andern dem stamme nach 
halb wieder geben.

Der richter fragt, wo man einen pfendt, wie man es mit dem1 
pfandt halten soli. — Urtheill: So einer einen pfendt, umb schuldt oder 
schaden , (soli er) ein offenes pfandt furen in eines offenen wirtshaus 
oder schultheis hauB und also drey tag stehen las; wirt es nit gelostT 
sollen sichs die hern underwinden. Wer es aber sach, das es ein 
iegendt pfandt were, sali er es im vierzehen tag zu gute halten 5 w’er 
es dariiber nit lost, sali er es umb sein gelt verkeuffen oder versetzen 
und sich damit lofien.

1) ,,Szo einer ahn dieser zent mit rugen geruget und der datth 
schuldig ist, szo setzt der richter ein urteil ahn die schopffen: ob ehr 
solcher daet nicht unrecht habe. Daruf urtellt der schópff, er hab das 
verricht; alsdan gelobt derselbige dether ahn den gerichststab, sich mit 
den gerichsthern zuuertragenłt.

Der richter fragt, was man einem lantknecht, kirchner, 
hirten und andern knechten fiir ein brodt geben sali. — Urtheill r 
Alle, die brodt geben, ais landtknechten, kirgnern, hirten und andern 
knechten, den sol man ein brot, der man zwolff auB einem maB becket,. 
geben.

Der richter fragt, wann einer einem dienstbotten verdienten 
lone schuldig were, wann er in bezalen sali.— Urtheill: Er sali in 
bezalen bey scheynender sonne.

Der richter fragt, wie viel bare thauben ein ider zenthpflichtiger, 
der thauben haben will, mag haben. — Urtheill: Ein ider zentpflichtiger,. 
der thauben haben will, der sali nit meher denn funff bare thauben haben j 
so er meher hat, sollen im die herrn die nehmen und darzu in der hem 
straff umb einen gulden verfallen sein.

Der richter fragt, so einer am zent gericht mit r u g e n einkompt,. 
ob er nit billig mit der eingebrachten rugę am zentgericht erscheinen und 
sich derselbigen rugę mit recht verantwortten, oder sich mit unsern 
gn. hern verdrag umb den freuell, so er geiibt und gethan hat. — 
Urtheill: So ein dorffschafft einen mit rugen einprengen will, so sali der 
schultheis in dem selbigen dorff den, so man rugen will, durch den dorff- 
knecht fiir die gemein erfordern, im daselbig anzeigen, das er sich der 
selbigen rugę am zentgericht so balde mit recht verantwortten sali oder 
mit unsern gn. hern zuuertragen“ 1).

Hatte ein Schultheifs einen neugewahlten Schoffen vor- 
zustellen, so wurde er auf die „Schopffen-Pflicht“ vereidigt:
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„Ir werdet mir da von wegen meiner gnedigen fursten und hern 
SachBen und Hennebergk ais zenthern an den geriehtstab angelohen,, 
und damach einen ayd und zu got dem almeehtigen schweeren, das ir 
wolt recht urtell sprechen, dem feinde wie dem frewnde, dem unbekanten 
wie dem bekanten nach ewren besten yorstande und gewifien, und keinem 
sein recht felschen und zw unrecht urteln, wo irs beBer vorstet und wist, 
darmit sich nimandt uher gewaldt oder unrecht zubeclagen hab; auch 
wo ir etwas von ambtleuten, zentgrafen oder eweren banckgenoBen, das 
heimlich oder vorschwiegen sein sali, erfaren wurdet, das wollet wedder 
weis noch kinde, auch sunst niemanth offenbaren, sundern bies in ewere 
dorf yorschweigen, und euch in sulchem eweren schdpffenambt halten, wie 
einem bidermann und urtheillsprecher zustehet, eigent und geburt, und 
wie ir auch sulchs gegen got dem almeehtigen am jiingsten tag vorant- 
worten wollet, getreulich und ungeverlichu.

Zum Schlufs wurden noch alle aus den Centortsehaften her- 
beigeschafften Ellen, Weifen und Mafse, welche von der der Cent 
eigentumlichen Grofse sein mufsten, auf ihre Richtigkeit ge- 
priift. Nur Schafhausen und Gerthausen liefsen die ihrigen von 
ihrem Yogtgerichte, Bettenhausen und Seba von ihrem Cent- 
grafen priifen, wie sie yorgaben. Auf dem Centgerichte am 
16. Sept. 1577 mufste jedoch der Schultheifs von Gerthausen 
an den Gerichtsstab geloben, „das er uf erfordern mit seinen 
nachbarn allen mas und weiffen mit ausrichtunge der scheden 
uf die zent antworten soll“, und der von Schafhausen, „das 
er wolle gewertig sein, was ime hierinnen urtel und recht 
geben wurde, darbey es der Richter hat uff dies mail auch 
wenden laBen“.

Nach Erledigung der feststehenden Tagesordnung folgte 
auch hier auf das Geschaft das Yergniigen — das Peters- 
mahl.

b) Centgerichte.
Cent- oder Helfgerichte wurden zuerst „alle 14 und einen 

Tag“, nach dem Yertrage yon 1537 (S. 265) jeden Monat 
an einem von den beiden Amtmannern ,,verglichenen“ Tage 
— ausgenommen die Ferien (Festtage) — und seit 1573 an 
den Montagen nach Reminiscere, Trinitatis, Exaltationis 
crucis und Luciae und Ottiliae gehalten. Die Protokolle werden 
dann naturlich viel umfangreicher.

18*
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Das Oberamt brachte seines eignen Centgerichts wegen 
nur die 4 Hauptriigen an die Cent; Schafhausen und Gert- 
hausen standen „in einigen Sachen“ unter den Vogtgerichten 
ihrer Junker, und Kaltensundheim und Wohlmuthausen be- 
haupteten, nichts „umb schulde, schaden, eynung, anwantung 
(Grenzirrung) und dergleichen weysen" zu miissen.

Ais Beispiel, was alles bei einem Centgerichte vorgebracht werden 
muBte, mogę hier das Protokoll der Sitzung vom Montag nach Matthai 
1572 folgen.

„Der schopff von BettenhauBen ruget nichts.
Der schopff von WolmathauBen ruget, Heintz Walter hab 

5 garben weizen auf dem felde verloren; weis niemanden zu schuldigen. 
— Der schopff ruget, Michell Herbert hab auch ein garben weizen auf 
dem felde verloren ; weis niemandt zw schuldigen. — Der schopff ruget, 
Hanns Bhon hab ein wenig linBen auf dem felde verlorn; weis niemandt 
zu schuldigen.

Der schopff von GerthauBen ruget nichts.
Der schopff von SchaffhauBen ruget nichts.
Der schopff von ErbenhauBen ruget nichts.
Der schopff von ReichenhauBen ruget, Andres Leutbecher hab 

des nachts einen bienen aus dem garten verloren; weis niemandt zu 
schuldigen. — Der schopff ruget ferner, Simon Leutbecher hab ein hem- 
ketten aus seinem houv verlorn ; schuldigets niemandt. — Der schopff 
ruget, Jorg Drescher sey zu ErbenhauBen auf einer taufet geweBen und 
auf den abent sey er auf das felt gangen, seiner kue gras zu holen, do 
sey ime Michell Drescher aufgestofien, und Jorg Drescher gesaget, Michell 
Drescher hab ine mit einer heppenx) uberlauffen; solchs gesthet ime 
Michel Drescher nicht, es sey kein nachtbar darbey geweBen.

Der schopff von Westheim ruget: Es hat sich in neulichkeiten 
zugetragen, das mit namen Valten Homann von Westheim und sein bruder 
Caspar und Hans Dietzel zu OpffershauBen sind im schenckhaus geweBen 
und mit worten zusammen komen und an einander gefallen und einander 
blutriistig geschlagen, aber es ist sonst kein wher oder etwas gezucket 
worden zu diesem mail. — Der schopff ruget: Ferner hat es sich zuge
tragen im schenckhaus, das etliche nachtbarn, ais mit namen Claus Lim- 
pert und Bernhart Wagner sindt mit etlichen worten zusamen kommen ; 
hat der Wagner an ClaBen Limperten gewolt, da hat Hans Hartmann 
wollen scheiden, und Bernharten Wagner hinter den Disch gestoBen, also 
auf einander gefallen ; so ist Hans Hartmann in arm gestochen worden,

1) Heppe (Hippe) = Hackmesser zum Schlagen des Buschholzes, 
mit einem stark gekriimmten Haken am Ende der Klingę.
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yreis aber niemant zu schuldigen. — Der schopff ruget, Balzar Bhon 
hab zwo echen uf einem schliten bey der . . . miillen stehen gehabt, so 
ist eine abgehoben worden und uber die straB uf jene seiten getragen 
worden und sindt die zincken alle rauBer geschlagen worden; weis aber 
niemandt zu schuldigen. — Der schopff ruget, Dóllen Hanns hab ein 
pflugsketten verlorn; weis niemandt zu schuldigen.

Der schopff von Oberweitha ruget, Claus Geyers des sauhirten 
frauen stiefschwester hat HanBen Schmiden witwen helfen einernthen; hat 
sie ir bey der nacht zwo garben weizen gestolen, in des sauhirten 
schupffen getragen: sindt dieselben garben von dem sauhirten dem 
schultheiBen zugestelet worden. — Der schopff ruget, Lorenz und Claus 
Amborn gebruder haben iren stiefvater Eckart Leimbach helfen samen 
dreschen; hat Lorenz mit einem strohalmen gegen ClaBen seinen bruder 
gehandtscherzt, hats Claus nit leiden wollen und sich in sein eignen finger 
mit seinem weidner geschnitten, sich alsbalt, doch der oberkeit nichts be- 
nomen (!), vortragen. — Der schopff niempt uf etliche sacben schueb 
bis zum negsten gericht.

Der schopff von Niderweitha ruget, es hab sich begeben uf ir 
kirmes, das ein taufet so bałt in der schenck geweBen ist; hat ein weip 
Cunzen Murder aus der schenck gefurt und an den tanz gebracht, und 
das weip gesagt, er soit mit ir tanzen. Ist alldo in tanz der jungker 
diener von der Thann, Engelhart Dreysch genannt, und am kaulleig1) 
geseBen und zu Cunzen Murder gesaget, er solt mitt im kugeln umb ein 
gnacken; do hat Cunz gesaget, er kundte es im nicht wol absehlagen. 
Im selbigen hat Cunz Murder einen gnacken2) heraus geschlagen und 
denselbigen ufgesetzt; do hat der jungker diener gesaget, er solt uf seinen 
gnacken, den er in der faust hette, hinausschieben ; im selbigen hat der 
jungker diener hinausgeschoben und der kellen gefelet. Nachdem hat 
Cunz Murder auch hinausgeschoben und zwen kell getrofen. Demnach 
hat Cunz Murder der jungker diener den gnacken angefordert, den er ge- 
wonnen gehabt; do hab der jungker diener zu Cunzen Murder gesaget, er 
sey ein fischdiep. Do hat sich Cunz Murder der ersten rede nicht hart 
angenomen ; darauf hab er in noch ein mai einen fischdiep gescholten. 
Uf solche gethane scheltwort hat Cunz an der jungker diener gewolt, da 
sein die nachbar dazwischen komen und sie nicht zusamengelaBen. In 
demselbigen hat der jungker diener ein buchBen furgeschlagen, sich dar- 
mit zur gegenwher gesezet; da hat der wirt und die andern nachbarn 
den jungker diener in die schenck gebracht, das nichts mehr gegen einander 
ist furgenomen worden. Auch haben sich beide mit einander yortragen^ 
aber doch beiden hern ohn schaden.

1) Kugelleg.
2) ein Geldstiick im Werte von % Groschen.
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Der schopff von Kaltennortheim ruget nichts.
Der schopff zu Mittelstorff ruget, .... Grób hab zwey hembdt 

und ein pfiillziechen auf seinen hoff verlorn ; weis niemandt zu schuldigen. 
— Der schopff zu Mittelstorff nimpt ferner zu etlichen sachenn schueb 
bis zum negsten gericht.

Der schopff zu Kaltensontheim ruget nichts.
Zugedencken:

Uf den 10 nouembris soli widerumb zentgericht gehalten werden.“
Noch sei ein Sehdffenurteil iiber einen Verleumder (es handelte sich 

um eine Beleidigung des Herm von Auerochs in Opfershausen und anderer 
vornehmer Herren) aus einer anderen Sitzung erwabnt, welches das Wort 
des alten Horaz vom irrevocabile v er bum zu schanden macht: ,,Meine 
brueder und ich erkennen und sprechen fur recht: Es sol gegenwerttig 
beclagten die eingewantte rugę vorgelessen werden ; nach vorlesunge der- 
selben sol er sich uf sein mahul vor offendtlichen gericht schlahen 
und sprechen, das er die ausgegossene schme und injurien, so er clegern 
ingesampt zugemesscn und uf sie unbillicber weisse gelogen, so thieff 
wiederumb in sich schlahen solle, ais er die hette ausgegossen und 
geredt, mit ausrichtunge gepurlicher expens und uncosten, von rechts 
wegen!“

c) Halsgerichte.

Die Yerhandlungen an peinlichen Halsgerichtstagen fan- 
den auf demselben Platze wie in alter Zeit die Petersgerichte, 
nordlich vom Kirchhofe, statt; der Richtplatz dagegen befand 
sich am Fufse der Altmark. „Unten am Berg, so schreibt 
Erdmann 1754 in seiner Amtsbeschreibung, „ist ein schoner 
Brunn, Fichten und ander Buschholz, Huth, und auf derselben 
das neulich erbaute Hochgericht“.

Uber den Verlauf eines peinlichen Rechtstages bringt das Centbuch 
folgendes aus der mansfeldischen Zeit (1548—1555).

„So man peinlich gericht uber schadbare leuth 
sitzen will.

So sich die schopfen nidergesettzt haben, so fragt der richter den 
nehesten schopffen: Wie frag ich des rechten ? — Antwort der schopff: 
Bey meinen eydt. — Richter: Bey sulchem eidt so seidt eines rechten 
urtheills gefragt, und ir schopffen all vierzehen, ob dies peinlich gericht 
zu endtlicher rechtfertigung izo besetzt, auch an der tagzeit sey, das man 
landen und leuthen, witwen und waiBen uber schadbar leuth richten móge. 
— Urtheill: Meine brudere und ich erkennen und sprech ich von unser 
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aller wegen zu recht, das dis peinlich gericht zu endtlicher rechtfertigung 
in crafft unser gnedigen fursten und hern wol besezt und rechter tagzeit 
sey, uber schadbar leuth zu richten..

Auf dieses urthell sali der richter das gericht, wie nachfolget, 
h e g e n :

Ich hege und verbanne dis peinlich halBgericht in gewalt, crafft und 
macht des hochgebornen fursten und hern, hern Wilhelms grauen und 
hern zu Hennenbergk, meines g. f. und hern. Ich hegs auch in gewalt, 
crafft und macht der wolgebornen hern, hern Hans Jorgen und hern Hans 
Albrechten gebriidere, grauen zu Mansfelt und edele hern zu Heldrungen, 
m. g. hern. Ich hegs auch mit gewalt, crafft und macht beder unser g. 
hern amptleut, des amptmanns zu Lichtenbergk und des amptmanns zu 
Kaltennordheim, bede hie entgegen. Ich hegs auch in gewalt, crafft und 
macht beder zentgraffen und vierzehen schopffen. Ich hegs auch in gewalt, 
crafft und macht beder amtknecht.

Verbiete euch schopffen, das keiner (von) seinen stuell aufstehe 
oder nidersitze, er thu dann sulchs mit laub. Verbiete euch schopffen 
und allen umbstenden, das keiner dem andern sein wort rede, er thue 
dann das mit laub. Ich gebeut recht und verbeut unrecht. Ich verbeut 
alle uberpracht, auch das niemant heimlich oder offentlichen daran reden 
noch handell soli, dann die ienigen, den es von rechtswegen gepurt und 
erlaubt wirt. Ich verbeute alle auffrure, zweyhung oder miBhellun^, 
dardurch dies peinlich gericht mocht geirret, gehindert oder betaubt werden.

Und beuelch euch, den schopffen, nach clag und antwort 
nach ordenung dieB peinlichen gerichts urthell zu finden und zu sprechen, 
dem reichen ais dem armen, dem armen ais dem reichen, domit landen 
und leuthen, witwen und weyBen ires rechten geholffen wirt; das nit zu 
laBen umb lieb, leidt, freundtschafft, feindtschaffc, umb gabe, forcht, draw, 
verwandtschafft, noch keinerley sachen willen, die das recht verhindern 
und die unrechtigkeit fórdern mochten, wie ir das dann leiblich geschworn 
eiden an hochgenannt meiner g. hern zentgerichten allhie zuuollbringen 
gethan, und das am jiingsten gericht vor got dem allmechtigen verant- 
worten wollet, getreulich an alle geuerde.

Darauff fragt der richter den schopffen, ob diB peinlich gericht 
gnugsam gehegt sey. — Urtheill: Meine brudere und ich erkennen 
und sprechen zu recht, das sulch gericht zu peinlicher rechtfertigung 
gnugsam geheget sey.

Nach diesem urthell sali der richter der gerichtsknecht einen offent- 
lich ruffen laBen: Ob imandt im rechten peinlich zu handelln hat, der 
mocht das furnemen wie recht sey. — Allsdann sali der A n c 1 e g e r 
furtreten und sagen: Herr richter, von wegen etc. und seine clag nach 
vermoge der miBhandlung oder verwirckung furen, und sich allso wie 
sichs geburt andingen, und so sich allso, wie recht ist, der ancleger gnug» 
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sam angedingt hat, weiter des rechten fragen : Herr richter, ich biet ur- 
tbeill zu fragen, ob ich mich also hiermit fur diesen peinlichen gericht 
gnugsam angedingt habe. — Urtheill: Meine brudere und ich erkennen 
zu recht, es sey nach gewonheit dies gerichts gnugsam angedingt; er 
mocht fort faren wie recht sey.

Ancleger: Herr richter, weyll urtheyll und recht erkanndt, das ich 
mich gnugsam angedinget habe, und nachdem ich an stat hochgenanter 
m. g. h. zu N clag, wie furter gebaren soli, darmit ich meine clag eroffen 
und vollnfaren mogę, bit urthell anzustellen. — Urtheill: Man soli den 
theter durch die gerichtsknecht dem zuchtiger uberantworten und den fur 
gericht brengen laBen.

Und so der theter fur gericht pracht wird redet ferners der
Ancleger: Herr richter, weyll nuhn der theter offentlichen fur gericht 

erscheint, biet ich weiter vrtheyll, ob ich mit billig meine clage eroffen 
soli. — Urtheill: Der ancleger mag clagen wie recht, soli im wie recht 
geholffen werden.

Ancleger: Herr richter, ich stehe hie anstat und von wegen hoch- 
genannter m. g. hem, und clag peinlichen zu N, wie er wider ehr, got 
und recht, auch gemeinen landtfrieden etc. und (so soli er) nach der 
miBhandlung clagen, und so die clag, wie recht ist, yollenden, verner den 
richter bieten urtheyll anzustellen, das soliche offentliche malefiz mit 
dem N (Strang, Schwert, Feuer etc.) vom leben zum dot gerichtet wer
den soli.

Uff solche clag soli der richter den beclagten fragen, ob er der 
clag gestendig sey, und so er bekennt jha, soli der

Ancleger sagen: Herr richter, weill der beclagt der clag gestendig 
und nit verneynet, bit ich weiter urtheill anzustellen, wie er seine ge- 
purliche straff, wie gebeten, erlangen muge. — Urtheill: Nach gehabtem 
radt erkennen meine mitbrudere und ich, sprechen zu recht, das gegen- 
wertiger theter vom zuchtiger an gewonliche richtstat gefurt und mit dem 
N vom leben zum dot gericht werden soli.

Ancleger: Herr richter, ich biet urtheill anzustellen, wer dem zuch
tiger den wegk weiBen sali. — Urtheill: Das sollen thun die gericht- 
knecht.

Ancleger: Herr richter, ich biet urtheyll anzustellen, were schuz, 
schirm thun und halten soli, domit dem gesprochene urtheill yollnstreckt 
werden. — Urtheill: Das sollen thun unser gnedigen hem amptleut und 
gewalt.

Nach diefsem urtheill sali der richter den stabe zurbrechen und 
hinter sich werfen, und den armen dem nachrichter beuhelen, bey seinem

1) DaB dabei auch das Beschreien nicht fehlte, beweist ein Fali 
you 1468 (s. u.).
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eidt gebieten die gegebene urtheill getreulich zuuollziehen, alBo vom ge
richt auffstehen und darob halten, damit der nachrichter die gesprochene. 
urtheill mit guter gewarsam und sicherheit volnziehen mócht“.

d) Streit- und Centfalle.

Im Jahre 1446 wurde Graf Heinrich v. Henneberg mit 
seinen Anspriichen auf KLengsfeld, Bettenhausen und Seba 
ais Zugehórungen seines Amtes KNordheim von seinen Vet- 
tern abgewiesen, da KLengsfeld stets eine Zugehdrung des 
Amtes Sand gewesen, Bettenhausen und Seba aber blofs in 
etlichen Sachen das Gericht zu KSundheim zu suchen hatten, 
keineswegs aber zu KNordheim gehórten,

1468 : Um verschiedene Streitigkeiten zwischen Heinrich 
und den Brudem Friedrich und Otto (Rómhilder Linie) die 
eben auch gefiirstet worden war) zum Austrag zu bringen^ 
wurde auf Mittwoch nach Erhardi ein „Tag“ zu KSundheim 
gehalten, auf welchem die genannten Herren mit ihren Amt- 
leuten und Centgrafen erschienen waren *). Da eine Eini- 1 

1) Auf die betr. Klagen der fiirstl. Briider antwortete Graf Heinrich: 
Den Kaspar Tholmar (er war „dwbe halben“ in den KNordheimer Cent- 
turm gesteckt worden) habe er, da er „sein gedingter und gebroter knecht*1 
gewesen, allerdings ,,ausgelassen“, aber selbst ihn gestraft; die „Ochsen- 
rewber“ (sie hatten in Schweinfurt 7 Ochsen gestohlen und waren in 
Oberweid ergriffen worden) und die Ochsen hatten vor die Gerichtsbarkeit 
seines Neffen Wilhelm gehórt, dessen Leute sie ergriffen hatten; den 
Weyprecht Phabe und Steffen Horningk aus Wohlmuthausen und den 
Bankriefs aus KSundheim habe er allerdings ausgelassen, aber sie vorher 
in seinem und ihrem (der beiden Grafen) Namen eidlich geloben lassen 
sich der verwirkten Bufse zu unterwerfen. Dem entlaufenen Erbenhauser 
Mórder, der mit Brandstiftung gedroht, habe er mit Zustimmung der 
Witwe seines ermordeten Schwagers „umb des pesten willen geleytt ge- 
geben“, „daB er wider einkommen und ein besBerung (GeldbuBe) nach 
seinem vermogen thun solte“ ; der „Mort“ aber sei ganz „smecken“ ge- 
worden, weshalb man ihn nicht auf die Cent geschaffr, sondern nach 
Nehmung des Leibzeichens begraben habe. Gegen das alles machten die 
Grafen geltend, Tholmar sei in KNordheim „bewlich gesesBen“ und des- 
halb centpflicbtig; die Ochsendiebe gehórten an die Cent, in dereń Be- 
zirk sie ergriffen seien; ohne ihre, der Grafen, Genehmigung hatten die
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gung, auch wegen auderer nicht die Cent angehender Punkte 
nicht zustande kam, beriefen sie ein Schiedsgericht, das aus

3 anderen nicht ausgelassen, dem Erbenhauser kein Geleit gegeben wer
den durfen ; ,,so mogę auch der dott nit so sere gesmeckt haben“, da er 
doch nur eine Nacht gelegen, und von des Morders Pferden, die der 
KNordheimer Centgraf Contz Pfaff genommen, sei ihnen auch „nichts 
worden“. Ubrigens habe dieser auch in Mittelsdorf einem ihrer ,,armen44 
„ein biene“, den er in seinem Garten gefunden, genommen und „gein 
Kaltennortheym gefurt ais fur funden gut, das doch nach gewonheit dieB 
gerichts ihnen halb zusteen solt; ine sey aber nichts davon worden44. 
„Das verantwort Contz Pfaffe, er habe dem mann den biene nit genom
men, sundern den umb ein andern, des er gewest were, fur ein malter 
habern kaufft“.

Nun kam Graf Heinrich mit seinen Klagen, und die Bruder ver- 
antworteten sich : Ihr Vogt von Lichtenberg, welcher „von ungeschichten44 
nach Wohlmuthausen gekommen sei, habe den Weiprecht Phabe, nicht 
weil er sich mit Horningk geschlagen und ,,gewondet‘‘, sondern weil er 
ihr „offener veihent‘‘ sei, aus der Cent nach Lichtenberg gefiihrt. Auf 
die Klage Heinrichs, sie hatten ihren Schóffen ein von ihm gebotenes 
Gericht zu besuchen verboten, und es sei doch „von alther herekomen 
undt werde auch alle iare am petersgericht erteilt, wenn sich die voit 
eines gerichts mit einander nit vertragen konnen, so mogę ein yeder voit 
mit seinem zentgrauen ein gericht besietzen“ und ,,es sey herekomen, 
das ein yeder voit on den andern gericht zugepieten und zubesitzen macht 
habe, das auch ein yeder zentpflichtiger zubesuchen pflichtig sey“ ant- 
worteten sie: ihre Schóffen behaupteten, „wann sie am gericht beyde 
voit und z w en zentgrauen sehen sietzen, so wusten sie woli, das sie 
auch sietzen solten; sunst seyen sie das zutun nit pflichtig“. Ubrigens 
hatten sie das Gericht nur aufgeschoben wissen wollen, bis Graf Friedrich 
selbst dabei sein konne, da seine und seines Bruders arme Leute in 
Wohlmuthausen und KSundheim „von einem valthore zum andern“ von 
Graf Heinrich wegen zu geringer Sache vor das Gericht geheischt seien. 
In Wohlmuthausen hatte namlich ein Knecht des lichtenb. Amtmanns 
einem, der diesem eine geheischte Frone zu thun sich geweigert, einen 
Kessel pfanden wollen, „dafure die frawe gepeten ... er solle ein ann- 
der pfant nemen“, und weil der Schóffe dies nicht an der Cent gertigt, 
ware die ganze Gemeinde geheischt; die Kaltensundheimer aber, weil sie 
nach ihrem Dorfsrechte ,,anwantung geweist und Clausen Boppen gepfent, 
darumb das sein vihe den lewten zuschaden gangen habe“. Auch weil 
Graf Heinrich sich mit seinen bufsfalligen Unterthanen „hinter dem ge- 
richt vertrage, aber ihre armen lewte nit dartzu komen und des gleichen 
'bescheen laBen wolle, das nit pillich, auch nit herekomen noch gleyth
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Jorge von der Kehre ais Obmann und 4 „Zusetzen“ („Hansen 
von Wisentawe und Baltasarn Spechtzhart“ von Heinrichs, 
und „Baltasarn von Ostheym und Pauls Narben“ von Fried
rich und Ottos Seite — die beiderseitigen Amtmanner also 
dabei) bestand, fur den Dienstag nach Vocem jucund. nach 
Stockheim *).

sey“, hatten sie das Gericht ,,aufgeslahen“ wissen wolien. „Item des 
brieffs (von 1315 oder von 1447?) halben, innhaltende was gerechtickeyt 
bede herren inn dem gericht haben sollen, haben m. g. herren sich vor- 
mals inn der gutlichkeit erpoten, damach suchen zulaBen, und so der 
funden wirdet, den fur zupringen, ingetrawen er ine also woli ais meyn 
herren graue Heinrich zustehen und nutze sein sollen“. Auf beiden Seiten 
gab es solcher Klagen noch mancherlei.

1) „Zum ersten ist durch sie beteydingt und abgeredt, das bede 
herschaft, wenn ine ebent das petersgericht und andere gericht daselbst 
besietzen laBen sollen, nach lawte des versiegelten briues, innhaltende wie 
die schopffen zu Kaldensuntheym vormals geteylt haben, des alsdann vor 
ine ein mdimus dargelegt worden ist, und so sie also des gericht besetzen 
und umb das sietzen, wie und wo iglicher voit und zentgraue sietzen 
solle, uneynigk wirden, sollen sie sich von beyden teylen die schepffen 
desselben gerichts darumb, wie yederteyle sietzen solle, entscheyden laBen. 
— Furter ist durch sie abgeredt, was von buBen an dem gemelten gericht 
durch die schepffen geteilt werden sollen, sich die, die also buBfelligk 
erkant sein, mit igliches herren voit und zentgrauen rertragen, so soli 
auch keins herren voit mit keynem zentpflichtigen umb sach, die an das 
gericht geheren, vereynen oder vertragen on des anndern hern voit wiBen 
und willen. — Meer ist abgeredt, das iglichs herren voit, der ye zu 
Tseyten ist, kein gebott thun oder gebieten soli on den andern; und so 
einer ein gebote thun woltę, solte er zu dem anndern schicken und ime 
das zu wissen thun. Were er nu nicht anbeym, so solte doch der voit, 
der inheymisch ist, solich gebott thun und anlegen, von beyder herren 
wegen, biB auff des anndern herren voit zukunfft, und so derselbe, der 
also nit inheymisch ist, anheym komet, soli ime das durch den anndern 
verkundet werden. Dieselben voit sollen auch alsdann solich gebote 
keyner on des anndern wiBen und willen offen und abthun, es were dann, 
'das ir eyner nicht inheymisch, und das gebote so lange, biB der awB- 
wertig queme, anstehen zulaBen nit togelich were, so mochte der inhey- 
mische in beyden zu gute solich gebote ablegen und offen. — Item es 
soli auch ein freybote ye zu zeiten durch bede herren gesetzt werden, 
und der also gesetzt wirdet, soli iglicliem herren souile ais dem andern 
pflichtig zutun und verpunden sein. — Und solich stuck obgemelt sollen
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1472 hatte einer der beiden Grafen Heinrich oder Otto 
(seit der Landteilung von 1468 alleiniger Herr von Lichten
berg) ein Gericht gebieten, der andere es seinen Unterthanen 
yerbieten lassen, weil der Streit wegen der Rangordnung 
ihrer Beamten am Gericht sich verscharft hatte, sodafs eine 
Zeitlang das Gericht „niedergelegt“ war. Ein Schiedsgericht 
(Berlet v. Bibra und Jorge v. d. Kehre auf Heinrichs, Balth. 
v. Ostheim und Paul Narbe auf Ottos Seite) entschied, dafs 
sie diese und jede ahnliche Streitfrage zum Petersgericht 
durch die Schóffen entscheiden lassen sollten *) (Wm).

1501 und 1502 gab es Irrungen zwischen den Grafen 
Wilhelm und Hermann, weil letzterer mehrere „MiBhandler“ 
aus der Cent nach Lichtenberg, ja sogar nach Romhild hatte 
fiihren lassen, um die Strafgelder allein einzustreichen.

1505 am 19. April war einem fuldischen Unterthan ein 
Pferd gestohlen und dieses in KSundheim dem Diebe, welcher 
entwischte, abgenommen worden. Ais deshalb der Amtmann 
Wolf von Herbilstadt (s. S. 177) nach KSundheim kam, hatte 
der Schultheifs das Pferd schon nach Lichtenberg geschickt- 
Wolf v. Herbilstadt erhielt nun vom Grafen Wilhelm den

beseheen und damit also, wie obinberurt ist, gebandelt werden bill zum 
auBspruch'*. — Hinsiehtlich der iibrigen unerledigt gebliebenen Punkte 
sollte „iglichs herren zusetz iren sprueh“ binnen 6 Wochen und 3 Tagen 
(der „sachsischen Frist“) an den Obmann einsenden.

1) Vermutlich ist nachfolgendes „SchbffenurteiP* ohne Datum darauf 
erfolgt: „Zum ersten ais von alter herkommen ist, das bede herren von 
Henneberg oder ir voyt allwege Petri Cathedra ein landgericht haben zu 
Kaltensontheim 14 tag vor adder 14 tag nach sankt peterstag ungeverlich; 
do sollen sitzen beder herren voyt: des ersten der voyte von Lichten
berg, daru ach der voyt von Kaltennortheim; darnach der zentgraf von 
Lichtenberg, derselb sal den stab halten und sal freger seyn, darnach der 
zentgraff von Kaltennortheim ein verhorer“ etc. (D). — Das Centbuch 
bringt dazu noch die Bemerkung: „Ein ambtmann zw Lichtenbiirgk hat 
zu Kaltensontheim am zentgericht den vorsitz, und ein zentgraf zu 
Kaltensontheim hat alle peinliche und auch zentgericht, den gerichtstab 
und alle fragen“. Demnach leitete der KNordheimer Zentgraf die ge- 
heimen Untersuchungen mittelst giitlicher und peinlicher Fragen, der- 
KSundheimer alle óffentlichen Yerhandlungen und Exekutionen.
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Bescheid, er solle sofort von seinem Schwager, dem Amtmann 
Ph. v. Stein, das Pferd zuriickfordern; erhalte er es nicht, 
so mogę er den Schultheissen oder 2 oder 3 von dessen Pferden 
oder auch von andern Nachbarn in Gewahrsam bringen, doch 
„nichts uberflussigs“ vornehmen. Am 23. kam die Antwort 
von Ph. v. Stein, er habe erst bei seiner Heimkunft von der 
Sache erfahren und das Pferd auf Ersuchen des Abts dem 
Eigentiimer gleich zuriickgegeben. Darauf schickte unter dem 
27. Graf Wilhelm seinem Amtmanne einen in dessen Namen 
geschriebenen Brief an Ph. v. Stein, worin dieser aufgefordert 
wurde, einen Tag zu bestimmen, an welchem sie gemeinsam 
den Schultheifsen wegen seiner „mishandlung" vornehmen 
wollten, denn das Pferd habe ais gestohlen Gut nach KNord
heim gehbrt. Am 2. Pfingstfeiertage, 14 Tage darauf, be- 
richtet Wolf seinem Herrn, er sei heute nach KSundheim 
einer vorgefallenen Schlagerei wegen geritten, da sei der 
Schultheifs gekommen, den er des Pferdes wegen angelassen 
und eingesteckt habe. Dabei habe ein Sundheimer zu dreien 
Malen auf ihn „mit einer brant buchssen angezundt“. Am 
Pfingstmittwoch beschwert sich Graf Hermann bei Graf Wil
helm, Wolf habe den Schultheifsen „gutlich" vor sich ge- 
fordert, ihn aber festnehmen lassen und „unyerklagt, uner- 
sucht , on alle schuld geweltiglich“ ete. gefangen nach 
KNordheim gefiihrt, auch auf einen Nachbar geschossen und 
den yerwundet; er bittet, solchen „krenckgencglichen tatten 
abtrag unnd karung“ zu thun. Am Tage darauf tritft die 
Antwort Wilhelms aus Siilzfeld ein, er habe seinem Amt
manne den Befehl zugehen lassen, yorlaufig, bis zu seiner 
Riickkunft von der yorhabenden Reise, den Schultheifsen 
ledig zu geben.

1509, ais sich der Cent wegen zwischen beiden Herr- 
schaften „zwitracht begeben, daryon sulch gericht etlich 
zeit nidergelecht gewefien“, und 1537 wurden die beiden 
Vertrage (8. 263 tf.) gesehlossen, welche nun auch an jedem 
Petersgericht yerlesen wurden.

1539 bekennen Hanus Zufraes, Amtmann zu Kaltennort- 
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teim, und Hans yoin Oisteim, Amtmann zu Lichtenberg an 
der Heine, urkundlich, dafs sich beide Herren von Henneberg 
an Petri cathedra dahin verglichen haben, dafs alle Appellations- 
sachen ein Jahr ums audere von einem derselben, doch stets 
ais in beider Namen erledigt werden, und dafs dem Lose 
nach, welches beide Amtleute geworfen, Graf Berthold damit 
anfangen solle.

1543: „Auff freittag nach Marie himelfart haben die 
fuldischen anwellde ein peinlich halBgericht auff iren costen 
wider iren abgesagten feinde, Linhart von HauBen genant, 
bestelt und gehalten, und bis ins yierde halBgericht sulche 
clag und antwort sich erstrecket, dardurch zwey urthell zu 
Leypsigk gebracht worden, wie hernach geschrieben ist:

(1.) „Demnaeh sprechen wir schopffen zu Leipzigk vor recht: Dieweill 
beclagter die clag verneint, so sein auch elagende anwellde den grunde 
derselbigen in zweyen monaten, und durch die vorgebrachte vhedesbrieff 
ader sunst wie zu recht gnugsam zuerweiBen schuldig; sulchs geschehe 
also aber nit, so ergehet darauff (der eingebrachten des beclagten kundt* 
schafft ungeacht) furder was recht ist, von rechts wegen. Zu urkundt 
mit unserm insiegell versiegelt. — Schopffen zu Leypzigk.11

Item auf freitag nach purificationis Marie des 44. ist 
wider ein peinlich halBgericht gehalten worden; ist das leyp- 
zigker endturthell der sachen gemanet und vorleBen worden,. 
lautende wie volgt:

„Demnaeh sprechen wir schopfen zu Leypzigk vor recht, das 
elagende parthey mit den vorgeprachten des beclagten brieff so viel er- 
weist, das beclagter mit dem feuher zum dot gestrafft wirt, ron rechts 
wegen. — Schopffen zu Leypzigk.“

Auff sulch urtheill hat der beclagt umb gotes willen yor 
dem ganzen gericht und cendtyolck zu zwey und drey mail 
gebeten, im sulch grauBamlich urthell mit barmherzigkeit zu 
uermengen und in mit dem schwert zu riehten, welchs die 
anwellde von Fulde nachgeben, und ist der arm mit dem 
schwert gericht worden.“

1548: „Auff freitag nach Tincula Petri des 48. ist 
einer, Jorg Rehe genannt zu ErbenhauBen, einer notzucht 
halber gefengklich angenomen, und auff den genanten tagk 
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vor das halBgericht gestellet, und mit einem urthell von Leip- 
zigk brachet, mit dem schwert gericht worden. — Nota-. 
Bede unsere gn. f. und hern von Hennenbergk haben sulchen- 
peinliehen costen zugleich miteinander abgoltten".

1550 : Stephan Weifsenborn aus KNordheim war eines 
Diebstahls iiberfuhrt und ohne Zuthun des Nachrichters ge- 
standig. „Auff sulch bekentnus ist von wegen beider unser 
g. hern Hennenbergk und Mansfelt den zentpflichtigen Borffern 
geboten worden, einen galgen zu Kaltensontheim zu maehen 
lafien und auffgericht, in willens, den ubelltheter auff freitag 
nach Luciae des 50. jhars mit peinlichen gericht furzunehmen. 
Auff den sechzehenden tagk in der nacht ist er zu Kalten- 
northeim aus dem thurm gebrochen, und sein bet mit sich 
gen omen und daruon“.

„Item der galgen ist nichts desto minder gemacht und aufgehoben 
worden“. KSundheim gab das Holz, die iibrigen Dórfer zogen der 
4 Holzfuhren wegen Halme; das Los traf Westheim, Erbenhausen, Wohl- 
muthausen und Mittelsdorf. „Item alle wergkleut von zimmermenner, so 
viel in der zent gefunden worden, haben den galgen gemacht und auff 
der richstat zugelegt, und ein zimmermann zu BettenhauBen mit namen 
Jacob Nadmann hat sich sulchs zuthun gewegert und etlich ursach fur- 
geben; haben in die andere meyster darumb vor bede voigten beclaget, 
hat er sich in zw straffe eingelaBen, haben sie in umb einen gulden ver- 
soffen. Item Enders Leutbechers sonę von ErbenhauBen hat erstlich den 
galgen helffen maehen, und ist damach ais ein zimmermann zum heben 
aufiplieben; denselbigen haben bede voigt den zimmermenner zu straffen 
ubergeben, haben sie in umb einen halben gulden gestrafft, angesehen 
das er ein junger gesell sey. Item bede zentgraffen und das landvolck 
haben den gallgen auffgehaben. Item man hat idem wagen 15 gnek. zu 
belonung geben. Item ein ider Schmidt, die in der zent wonen, hat einen 
ringk an der keten zum galgen maehen muB. Item auff sulch galgen 
maehen und aufheben ist von voigten, zentgraffen, schopffen und 
schultheis sampt hem landtknecht und andern mehr zw uncosten yerzert 
worden 19 gulden 9 gnek. ; das haben meine g. f. und hern grauen Wil- 
helms zu Hennenbergk centverwanten die helft, und die andere helffit 
meiner g. hern von Mansfelt zentpflichtigen geben“’

Seiner Bestimmung, den neuen Galgen ais Erstling zu. 
zieren, entging Steffen Weifsenborn nicht. Mittwoch nach 
Ostern 1551, ein Yierteljahr nach seiner Flucht, wurde er in
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seinem Hause ergriffen und Freitag nach Q,uasimodog. vor 
das Halsgericht gestellt und „mitt urtl und recht vermoge 
seiner yerwirckung und urgicht mit dem strang vom leben 
zum tode gestrafft". „Item ides dorfschafft in der zent hoben 
2 mhan geben mussen, die haben die galgenleitern machen 
mussen, den hat man 1 fi. und 16x/2 gnacken zuuerdrincken 
geben“ und dem Scharfrichter mufsten die Centverwandten 
41 fi. 131/2 gn. zahlen.

1) 1745 erhangte sich in Unterweid (jetzt zur Cent KNordheim ge- 
hórig) ein Trunkenbold. Weil niemand durch Beriihrung der Leiche un- 
ehrlich werden wollte, wurde ein Bettler gedungen sie abzuschneiden. 
Dann wurde sie in den Friedhof durch eine in den Zaun gemachte Liicke 
gezogen und in einer Ecke ohne Sarg in das Grab geworfen. Ebenso 
wurde 2 Jahre spater mit der Leiche des Schultheifsen verfahren, der 
sich erhangt hatte.

1556: Nach Ostern hatte sich in Unterweid ein junger 
Mann erhangt; die Leiche wurde sofort zur Cent geliefert 
und dort von Leuten aus Unterweid Tag und Nacht bewaeht, 
bis sie 5 Tage darauf verbrannt wurde. Jedes Dorf mufste 
dazu eine Fuhre Holz liefern, alle Centpflichtigen mufsten 
der Yerbrennung beiwohnen, auch die Amtmanner waren zu- 
gegen x). Von den auf die ganze Cent verteilten Unkosten 
trug es jedem Centpflichtigen 13 gute Pfennige. „Die von 
Nidernweithe haben den, so sich erhangen, auff die zent 
auff einem karn geantwortet; hat der nachrichter die pferde 
yolgen genomen, in seinen nuz gewandt.1*

1570: Hans Scholl aus Hilders hatte gestohlen und den 
Hans Limpert in Oberweid erstochen, weshalb er einem 
Jenaer Schóffenurteile zufolge gehenkt wurde. Obgleich er 
ein Auslander gewesen, und im Hennebergischen ergriffen 
worden war, mufs doch auch der sachsische Teil der Cent 
die Kosten, 102 fi. 12 gn., zur Halfte tragen, was zur Nach- 
achtung fur spatere Falle ins Centbuch notiert wird.

Am 11. Mai desselben Jahres war Balth. Giinther von 
„Weisteim“ in Mittelsdorf auf der Gasse von Lorenz Fick 
aus Mittelsdorf erstochen und die Leiche auf die Cent
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geschafft worden. Bei der Besiehtigung am folgenden Tage 
durch „beider hern SachBen und Hennenbergk Hennenbergk 
und SachBen" x) Schóffen aus Seba, Wohlmuthausen, West- 
heim, KNbrdheim und KSundheim im Beisein der Schult- 
heifsen von KNordheim in Yertretung des Amtmanns Kaspar 
Unrath und von KSundheim fiir den Centgrafen Richmann, 
sowie des Bettenhauser Centgrafen Franz Multer sind zuerst 
„von beyder hern landtknechten die kleider geoffnet worden, 
darauf hoben beyder herrn sechsischen und hennebergischen 
zentschopfen den entleibten am leib ahn allen orthen besich- 
tigt und besehen und an dem entleibten uf dem riick am 
leib eynen stich in leib hinein unter dem rechten schulter- 
beyn funden. Darauff hoben die schepfen zu recht erkantt, 
das der entleibte von sollichem stich gestorben sey. Zum 
andern, so hoben die schepfen mher an dem entleibten einen 
schaden am mundt funden; die schopfen hoben aber nit er- 
kennen konnen, ob es eyn wurff oder eyn schlagk sey ge- 
wesen.

Dyse handtlung und mordtaten ist mit des entleibten Guntera weib 
und kindern vortragen wurden; doch etliche des entleibten frendschafft .... 
hoben in den vortragk, den das weib mit dem theter gehalten und ge- 
macht, ghar nit willigen wollt. Item der teter Lorenz Fick, der sich dan 
allein ais teter hyrzu erkant, hat sich mit beyden zenthern . . . von 
wegen soleher mordtat und begangenen freuels, auch darumb mit i. f. g. vor- 
tragen. Und so hoben beyde zenthern an der straff glich, eins nit mher 
ais der ander genomen. Ob es sich zutragen wurde in m. g. f. und hern, 
graffen Georgen Ernsten zu Hennebergs teyll, das derglichen auch ge
halten werden soli. — Nota: Uber die besiehtigung des entleibten Balthasern 
Guntern ist von den zentschopfen und andern vorthan wurden 5 fl. und etlich 
gnacken, welches domals der zent zugerechnet wurden und dem wirt be- 
zalet. Es soli aber der teter die wirte sich (ziivor erst mit den zenthern) 
und mit des entleibten weib yortragen, der zent solch gelt wieder erstatten 
und erlegen, welches also eyn alt herkomen, und hynfurder also gehalten 
werden soll.“

1582 am 26. Mai wurde Marg. Hartmann aus Mittels- 
dorf, welche am 2. ihrem Kinde den Hals umgedreht hatte,

1) So konute sich keine der beiden Herrschaften vor der andern 
zuriickgesetzt fiihlen!

XVII. 19
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und in demselben Jahre Hans Kohler ebendaher unbekannter 
Ursache wegen gekopft.

1599: . . . „ist der arme unschuldige Heintz Spiegel 
von Wihlmars allhier auf der centh besichtiget worden und 
hernach allhier ehrl. begraben, welchen die gottlose zween 
briider yon adel Hans Ulrich und Merten GeiB von Heltrit, 
ais er seine sehaafhiirten yortgeschlagen, schandlich und un- 
ehrlicher weiBe erschlagen haben“ (KS. Krchbch.).

Dieser Fali wurde die hauptsachlichste Veranlassung zur 
Lostrennung der Yogtei K al t e n n o r d h eim von 

der Cent.
Auf Yerwendung der altenburg. Regierung wurde zwar 

der Prozefs gegen die Mdrder, die Besitzer von Yorder- 
weimarsehmieden, niedergeschlagen, diese aber doch zu einer 
ansehnlichen Geldstrafe yerurteilt. Ais nun Herzog Fried
rich Wilhelm von S.-Weimar ais Yormund des Kurprinzen 
yon Sachsen, des Oberherrn der gemeinschaftlichen henne- 
bergischen Regierung zu Meiningen (und so derYoigtei KNord- 
heim) 300 fi. yon dieser Strafsumme fiir die Witwe und Kin
der des Ermordeten — er heifst in den Akten (Wm) stets 
Schnipler, war v. Steinscher Yerwalter auf Hinterweimar- 
schmieden gewesen und wiire yielleicht mit dem Leben da- 
yongekommen, wenn er nicht seine Wunden Ouacksalbern 
anyertraut hatte — bestimmte, blieb die zustimmende Er- 
klarung Joh. Ernsts yon S.-Eisenach aus — er wollte es 
durchsetzen, dafs die ritterschaftliche Weimarschmieden hin- 
sichtlich der Gerichtsbarkeit ganz ais zu seinem Hintergericht 
gehdrig behandelt werden sollte. Uberhaupt fing er, nach 
der Darstellung Yeits von Heldritt, des derz. Chefs der Mei- 
ninger Regierung, allerlei Yorrechte und ein „plenum direc- 
torium“ an der Cent zu beanspruehen an; schon hatte er den 
neuen Centgrafen Wolf Stolberger (Stollberg), ohne den an- 
deren Teil zu fragen, allein angestellt, da man doch nach dem 
Yertrage von 1509 solches nur „uff den fali begebender 
discrepantz“ zu thun habe, uberhaupt scheine er es auf eine 
ydllige Trennung beider Amter abgesehen zu haben. Unter 
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dem 21. Febr. 1601 berichten „Statthalter und Rethe“ zu 
Meiningen gutachtlich dariiber an den Herzog von S.-Weimar, 
die andrerseits angestrebte Trennung sei dem Amte KNord- 
heim mebr zu- ais abtraglich; es seien jenseits nur 5, dies- 
seits ohne die Wiistung Lichtenau 8 Dórfer, aus denen die 
Vierzehnzahl der Schoffen sich leicht erganzen lasse; die Ge- 
richte konnten zu Kaltennordheim, und zwar vom diesseitigen 
(Bettenhauser) Centgrafen Wolf Baumbach gehalten werden. 
Nur diirfe nicht geduldet werden, dafs die aufserhalb beider 
Amter liegende Weimarschmieden mit dem noch nicht er- 
ledigten heldrittischen Falle vom Amte Lichtenberg ganz fiir 
seine Cent in Beschlag genommen werde, worauf es jenseits 
vor allem abgesehen zu sein scheine. Unter dem 22. Marz 
bittet dieselbe Behorde abermals um Entscheidung, da in- 
zwischen am 11. Marz zu KSundheim das Centpetersgericht 
„unersucht und abwesendt dieses theils“ vom lichtenbergischen 
Centgrafen und Schoffen allein gehalten und nur im Namen 
des Herzogs Joh. Ernst gehegt worden sei. Die Trennung blieb 
nun yollzogene Thatsache und wurde unter dem 10. Marz 1603 
von Herzog Johann von S.-Weimar und Kurfiirst Christian II. 
sanktioniert.

Um die durch den Wegfall der KNordheimer Amtsorte 
doch sehr zusammengeschmolzene lichtenb. Cent einigermafsen 
wieder zu vervollstandigen, wurde nun das Gericht Helmers- 
hausen (XVI, 287 f.) ganz aufgehoben und der Ort der Cent 
zugewiesen. Zwar suchte dieser 1619 beim Amte Lichten
berg um Kestitution seiner Cent bittlich nach und erbot sich 
aus Dankbarkeit 200 Thlr. in specie zu erlegen, doch ver- 
geblich. —

Etwa ein Jahrzehnt nach Trennung beider Amter fing 
der Hexenwahn ganz besonders iippig zu wuchern an; die 
heilige Justiz trat mit der Bindę des Wahns um die Augen 
und mit der Fackel statt des Schwertes in der Hand in den 
Dienst des Aberglaubens und — der Bosheit, fiir welche die 
Angeberei ein bequemes Mittel war, sich unbequemer Leute 
zu entledigen. Denn war eine Ungliickliche — unter 1000 

19*
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Hexen gab es damaliger Annahme nach nur einen der Hexerei 
schuldigen Mann — unter den Handen der Folterknechte, 
so war sie yerloren; leicht war sie dann dazu gebracht, 
auch noch „auf andere zu bekennen“. Blieb eine unter den 
Qualen der Folter, und fand man sie am nachsten Morgen 
mit gebrochenem Genick, so hatte das naturlich der f f f 
Bose gethan 1). Noch iiber 7 Jahrzehnte dauerte dieses Un- 
wesen 2).

1) Aus Helmershausen allein wurden 1611—1621 14 Hexen an der 
Cent gerichtet, dereń Namen genannt werden; jedenfalls aber gab es der 
Opfer in diesen Jahren noch mehr, dereń Namen nicht aufgezeichnet worden 
sind. 1611, 16. Sept. wurden eine Mutter und Tochter, Hex Amsa und 
Hex Barbara, „propter magiam punitae et interfectae“. — 1612, 27. Juni 
wurde Anna, Hans Kirschen Frau, verbrannt; am 20. August Mum (Muhme ?) 
Barbara, „cui propter magiam in car cer e asserratae cerricem cacodaemon 
fregit, igne comburitur“; den 16. Sept. „hern Anna“ und dereń Tochter 
Barbara „propter magiam gladio et igne punitae et interfectae11. — 1613,     8***12
8. Febr, erlitt Orthey Arpert, die Miillerin, den Feuertod. — 1620 den
3. Nov. Valtin Bardorfs Witwe „igne comburitur Kaltensundhemii propter 
magiam^, — 1621, 11. Jan. Agathe, Matth. Arperts Frau „igne com-
buritur propter incantationem11 ; den 15. Febr. Anna, Matth. Bardorfs 
Witwe, und ElBe, Kaspar Wilcks Ehefrau; am 15. Marz They, HanB 
Leipperts Frau, Osanna, HanB Kirchners Frau, und Grethe, HanB Mullers 
Frau.

Noch einige Falle aus dem Amte KNordheim aus spaterer Zeit: 
1652, 28. Jan. starb in Oberweid der Pfarrer Krieg, von einer Hexe zu 
Tode gemartert (Krchb.). — 1657 starb in Westheim Hans Bischof, der 
16 Jahre mit den Kroaten geritten, und den seine Mutter zu Tode ge- 
zaubert haben sollte. — 1658 brachte der Teufel eine Hexe aus West
heim im Gefangnisse um. — 1660 wird die KNordheimer Hebamme Kat. 
HeB verbrannt; sie hatte ihre Schwiegertochter behext, dafs sie 12 Jahre 
verriickt war; am 27. Sept. Osanna Kirst, des Schmieds in Westheim 
Weib. — 1663 wurde Martha, Anton Scharfenbergers Weib aus KNord
heim verbrannt; ferner Ursula, Heinz Traberts Weib aus Westheim 
(8 Wochen darauf hielt der brave Heinz wieder Hochzeit!). — 1682,
12. Jan. wurde in Oberweid Jakob Gottbehiits Kind begraben. Am 15. 
trat starkes Tau- und Regenwetter ein, und das Grabchen sank ein, „wor- 
aus etliche gemuthmaset, es miiBe das ungetaufte Kind durch Hexerei heraus- 
genommen worden sein, ja wollen wohl durch HineinstoBen gefiihlet 
haben, der Deckel sei vom Lg,dlein“. Wiewohl Pfarrer Sell selbst mit
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1653. Da es fiir die aufsersten Orte des Hintergerichts 
sehr lastig sein mufste, alle Civilsachen bei dem Amte Lich
tenberg anzubringen, so hatte man mehrfach sich an die 
Centgrafen (jetzt „Gerichtshalter") zu wenden angefangen; 
diese hatten sie angenommen und, wie Heher klagt, darin 
dem Amte „gar zu weith eingrieff thun wollen". Durch 
Entscheidung des Hofrats Chr. v. Hagen vom 25. Okt. 1653 
wurde „uf widerrufen einigen Hintergerichtsbeamten auch 
CwiZsachen zu expediren erlaubet, aber mit genugsamer 
limitation und restriction, welche iedoch auch so gros vor 
dismahl nicht beobachtet werden“ (Heher).

Wahrend des „Tannischen Wiederkaufs“, 1693—1728 
(S. 131, 140), iibten die Herren v. d. Tann die Centgerichts- 
barkeit iiber die yerpfandeten Orte aus. Die Funktionen 
eines Amtmanns wurden den jeweiligen Amtmannern zu 
KNordheim iibertragen; den lichtenb. Amtsrichter und Ge- 
richtsschreiber iibernahm der Kaufer erst ein Yierteljahr auf 
Probe und behielt ersteren auch langer bei, bis er Heuchlin, 
den er schon 1693 zum Gerichtsschreiber bestellt hatte, zum 
Amtsvogt ernannte. Der Sitz der Cent iiber diesen neuge- 
bildeten Bezirk sollte dem Ubereinkommen gemafs, neben dem 
lichtenbergischen, KSundheim sein, doch sollte eine eigne, 
von der sachsischen abgesteinte Richtstatte beschafft werden £ 
des Gefangnisses sollte er sich mit bedienen diirfen. Spater

einem Stabe auf den Deckel stofst, beriehtet er doch den Fali an das 
Amt, welches Ausgraben des Sarges und schleunigen Bericht anordnet^ 
Naturlich findet sich alles in Ordnung. Ob nicht gleichwohl mit diesem 
Vorgang zusammenhangt, dafs am 7. Marz nach gehoriger Tortur Marg. 
Liimpert, Osanna Greif und Anna Scharfenberger aus Oberweid in KNord- 
heim verbrannt wurden ? Das war die letzte Hexenverbrennung im Ober- 
lande. Ais 1692 Hans Jiirgwebers Kind zu Westheim im Sarge lag und 
beim Eintreten der Dora Bohn der kleinen Leiche 3 Blutstropfen aus der 
Nase fiossen, wurde dies vom Pfarrer zwar auch ais hochst verdachtig 
an das Amt beriehtet, das ging jedoch schon auf seine menschenfreundliche 
Idee nicht mehr ein.

2) Die letzte Hexe in Thiiringen wurde 1690 in Oldisleben ver- 
branut.
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■wurde die tannische Herrschaft auch ermachtigt, zur Ergrei- 
fung von Missethatern die Hilfe des Ausschusses, den sich 
der Herzog vorbehalten hatte, in Anspruch zu nehmen, und 
verpflichtet, alle Cent-, wie auch in den Wiederkaufsorten 
alle Dorf- und Petersgerichte mit im Namen des Herzogs 
hegen und halten zu lassen. — 1712 kaufte Oberhofmarschall 
v. d. Tann in KSundheim ein Haus zum Absteigeąuartier 
fiir sich und zur Wohnung des Gerichtsbeamten; Herzog 
Johann Wilhelm befreite es auf die Bauer des Wiederkaufs 
von allen Lasten.

1736 starb der Centschreiber Wagner und 1743 der 
Amtsrichter Heuehlin. Ihre Stellen wurden nicht wieder 
besetzt, sondern „es musten auf ungiitigen Yortrag die zween 
Lichtenbergische Beamte (namlich Amtmann und Amtsschreiber) 
sothane Centbesorgung einsweilen ubernehmen und mit blosen 
7 Thlr. 4 ggr. Centschreibers Besoldung und denen wenigen 
Cent Accidenzien gedultig sich begniigen; die damalige 
dirigirende Herren Camerales aber behielten die Amtrich- 
tersbesoldung bey der Cammer“ (Erdmann 1754). Bei dieser 
Einrichtung blieb es bis zur Aufhebung der Cent.

1753, 31. Okt. wurden die Pfarrer des Hintergerichts 
zum geistlichen Beistand mehrerer armen Siinder vor Gericht 
beschieden; auch die Schulmeister erhielten den Befehl, mit 
den ,,dauerhaften“ Kindern der Hinrichtung beizuwohnen.

1754 spricht Erdmann von dem „neulich11 erbauten Hoch- 
gerichte. — In diesem Jahre wurde ein Dieb, Wellauer, ge- 
henkt. Bisher hatte stets ein Geistlicher der Landeskirche 
die armen Siinder, ohne Biicksieht auf dereń Konfession oder 
Religion, auf ihrem Todesgange begleitet; da in diesem Jahre 
aber die Wiirzburger Regierung bei der Eisenacher den An- 
trag gestellt hatte, es mdchte im Amte Lichtenberg kathol. 
Geistlichen Todkranken und armen Siindern kathol. Konfession 
Trost zu spenden erlaubt werden, wie auch sie dann nachgeben 
werde, dafs in ihrem Gebiete evang. Geistliche „denen zur 
Todsstraff gualificirten Fiirstl. S. Eisenachischen Delinguenten 
oder sonst todtlich krancken Personen“ Augsb. Bekenntnisses
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„in denen letzten Lebenstagen“ beistiinden, so wurde auch 
zu dem katholischen Wellauer ein Priester zugelassen. Wiirz- 
burg ging dann aber auf die von Eisenach gestellten Beding- 
ungen nicht ein, und so blieb es in spateren Fallen wieder 
beim alten.

Um diese Zeit machte Weimarschmieden dem Amte viel 
zu schaffen. Es war ein Diebs- und Hehlernest, ein Juden- 
ort, eine Herberge fiir Vagabunden geworden; Herr v. Wil- 
dungen aber behauptete die Centfreiheit seiner Besitzung, 
hatte auch 1736 einen kaiserlichen Bescheid zu seinen gunsten 
erreicht. Neuerlich yorgekommene Falle yeranlafsten Erd- 
mann, die Centpffichtigkeit des Ortes und die Notwendigkeit 
derselben in einer anonymen Druckschrift nachzuweisen. So 
war einmal nachts eine Diebsbande iiber die hohe Stettener 
Dorfmauer geklettert, hatte gestohlen und war von den er- 
bitterten Stettenern bis Weimarschmieden yerfolgt worden, 
•ohne dafs man ihr schliefslich etwas anhaben konnte. Ein 
dortiger Gutsyerwalter hatte langere Zeit mit einem 12-jahrigen 
Judenmadchen Unzucht getrieben (spater ist er, fliichtig ge
worden, in Dermbaoh auf der Briicke tot zusammengebrochen). 
Ein andermal wurde ein des Diebstahls yerdachtiger Jude Eisig 
vom Amte festgenommen und ihm von der Eisenacher Kanzlei 
„der erste forfurgrad mit den Daumschrauben" zuerkannt; „er 
hat aber solche mit einer ungemeinen Contenance und jiidischer 
Yerstockung ausgehalten“, und Erdmann bittet um Ermachti- 
gung zu weiterem Yorgehen. Das Amt hielt also seine Ge- 
richtsbarkeit iiber Weimarschmieden aufrecht, und Vorder- 
weimarschmieden hatte, nach Schultes, um 1800 in Kalten- 
sundheim die Centhuldignngspflicht abzulegen.

1796 wurde Lorenz Grób aus Rofsdorf wegen Diebstahls 
in KSundheim gehenkt. Das mag eine der letzten Hinrich- 
tungen daselbst gewesen sein.

„Noch jetzt“ (etwa 1800) „wird daselbst jahrlich ein 
Uentpetersgericht fiir 6 Orte gehalten, auf welchem alle Cent- 
pflichtigen erscheinen miissen. Wenn Delinquenten daselbst 
in Yerhaft kommen, so werden sie hier yerhort, die Unter- 
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suchungsakten zum rechtlichen Erkenntnis instruirt und die 
Exekution vollzogen. Alle Ciyilsachen hingegen werden im. 
Amte Liehtenberg verhandelt“ (Schultes).

Nachdem 1815 das Amt Dermbach an das Herzogtum 
— von nun an Grofsherzogtum — Sachsen gekommen und 
die Orte Urnshausen, Wiesenthal und Fischbach, die seit 
1764 zu KNordheim gelibrt hatten, dahin yerwiesen worden 
waren, wurde dafiir das bisherige Hintergericht yom Amte 
Liehtenberg, welches dadureh zu bestehen aufhbrte, getrennt 
und zum Amte KNordheim geschlagen. Die Uberweisung 
erfolgte am 1. Juli 1816.

4. Das geistliehe Gericht.

Seit der Einfiihrung der Reformation stand in kirchlicher 
Beziehung das Amt unter dem Superintendenten der Herr- 
schaft Henneberg-R om h i 1 d, welcher mit dem Oberamt- 
manne derselben in nicht rein geistlichen Sachen die oberste 
Behorde bildete. Nachdem Herzog Johann Kasimir miindig 
geworden und zugleieh im Namen seines Bruders Johann 
Ernst die Regierung iibernommen hatte, wurde Coburg, 
und nach der Landteilung zwisehen beiden Briidern Eise
nach der Sitz dieser Oberbehdrde, des „Konsistoriums", 
welchem mehrere Ratę beigegeben waren.

Die geistliehe Behorde des A m t s bestand aus dem „Ad- 
junkt“ (des Landes Superintendenten) und dem Amtmanne 
und yerfiigte „Adjunktur und Ambts wegen“. Ais das Kon- 
sistorium zu Eisenach sich „Oberkonsistorium" nannte, erhielt 
die geistliehe Behorde des Amts die Bezeichnung „geistliches 
Untergericht“, zu Anfang unseres Jahrhunderts „Konsistorium“, 
1849 „Kircheninspektion“.

Aufser der Einfiihrung der Pfarrer und „Schulmeister“ 
lag ihr besonders die Aufsicht iiber das Kirchen- und Stellen- 
yermbgen im Amtsbezirke ob. Die Priifung und Genehmi- 
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gung der letztjahrigen Kirchrechnung wurde anfangs in jedem 
Orte jahrlich mit einer Kirchen- und Schulyisitation, welcher 
auch der Amtmann beiwohnte, und bei welcher auch die Er- 
wachsenen sich zum Kirchenexamen zu stellen hatten, ver- 
bunden.

Eine andere Aufgabe des geistlichen Gerichts war die 
Ausiibung des kirchlichen Strafrechts, der Kirchenzucht.

Unkirchlichen Personen yersagte sie die kirchlichen Ehren- 
rechte und nach ihrem Tode ein feierliches, ehrliches Be- 
grabnis. Das letztere that sie auch bei der Beerdigung 
Andersglaubiger 1), denen ais Yerachtern des wahren Glaubens 
die Graber in der Friedhofsecke angewiesen wurden.

1) z. B.: ,,Claus BartholmeB, welcher plótzlich gestorben,.......... 
und weil er alB auff seinen Papstischen glauben ohne Bekehrung gestorben,. 
ist er auf befehlich des Herrn Amptmanns Eitel Heinrichen vom Stein 
und des Herrn Mgr und Adjuncti Joh. Gótzen zu Ostheim an einen be- 
sondern Ort auf den Gottesacker begraben worden, zwar mit geleut, aber 
ohne geleit der Schulen und gesang, andern Yerachtern der Smenten zum 
schrecklichen Exempel“.

2) Ein recht bezeichnender Fali aus Fischbach (damals im Amte 
Fischberg): 1621 wurde Simon Holstein auf Amtsbefehl mit Dorothea,. 
Hans Kefslers taubstummer Tochter, kopuliert. Ihre Mutter sagte an 
ihrer Stelle das Ja. Simon Holstein aber erklarte, er habe die Dirne 
nicht fleischlich beriihrt, sondern nur nach junger Leute Art mit ihr ge- 
scherzt („geschimpft‘9; er habe nur bekannt schweren Gefangnisses und. 
Tortur wegen, er wolle es Gott befehlen und Gewalt leiden.

Hauptsachlich aber kam die Kirchenzucht bei Yergehen 
gegen das 6. Gebot in Anwendung. Notzucht gehorte ais 
eine der 4 hohen Rugen yor die Cent und wurde mit dem 
Tode bestraft; „simplices fornicationes“ zu bestrafen, hatte 
nur die Cent Fladungen beansprucht, bis der Artikel 5 des 
Neust. Yertrags (S. 250) sie dem Amte, d. h. dem geistlichen 
Gerichte zuwies. Uber die Schuldigen wurde zunachst eine 
weltliche Strafe, 8- bis 14tagige, ja in schwereren Fallen 
yierteljahrige „Turmstrafe" yerhangt; der Schwangerer mufste, 
auch wenn es ihm eine wirkliche Strafe war, oft unmittelbar 
nach beider Entlassung aus dem Gefangnis auf der Amtsstube 
die Gefallene sich antrauen lassen2), jedenfalls aber geschah 
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es „ohn frolchen gesang, Klocken- und Pfeiffer Klangk“. 
Yorher aber sprach der Pfarrer in offentlichem Gottesdienste 
in ihrem Namen eine „Deprecation“ wegen des der Gemeinde 
gegebenen Argernisses, wobei sie vor dem Altare stehen oder 
knien oder auf einer besonderen Bank quer sitzen mufsten. 
Dann erst wurden sie wieder zum heil. Abendmahl zugelassen 
und getraut1).

1) Kurz vor dem 30-jahrigen Kriege berichtet der Stettener Pfarrer 
von einem Paare, das ,,nach gehaltenem Ampt, ais sie zuvor public^ de- 
preciret und darauf das Abentmal empfangen, summó cum dedecore in con- 
spectu totius communitatis copuliret worden, do denn die geschwangerte 
Dirne ihren Mantel aufm Haupt getragen, gleich einer, welche leide trage 
ihres fals wegen*4. — In Ostheim wurde 1626 ein Paar getraut „post 
publice factam deprecationem^ „sind die ersten, so vermóg F. Befehligs 
unter wehrenden Predigt fórn Altar gestelt worden, und hat auch neben 
ihnen gestanden Hansen Bohlichs tochter44.

Hatte sich ein Paar mit allen Ehren trauen lassen, ohne 
sie verdient zu haben , so wurde ihm, „in honorem matri- 
monii“, das Stehen vor dem Altare, nicht aber die Depre- 
kation erlassen. Schlimmer stand die Sache, wenn zu einem 
unehelichen Neugebornen sich kein Yater fand; dann wurde 
die Turmstrafe verlangert und yerscharft durch schmale Kost, 
die Dirne wohl auch „unter Umbstandten“ eine Stunde an 
den Pranger gestellt. Noch schlimmer bei einem Riickfall; 
dann wurde sie nach Herzog Johann Ernsts 1619 erlassener 
und 1622 erneuerter Yerordnung „zwo oder drey stunde 
offentlich ins HalBeisen geschlossen, hernacher durch den 
Scharffrichters Knecht mit einem Klipfel auBgebaucket, und 
des landes uff drey Jhar lang verwieBen“. Mit Geld, das 
freilich in solchen Eallen wohl selten zu haben gewesen sein 
wird, lieB sich indes zur Milderung oder gar Abwendung der 
schimpflichen Strafen schon manches erreichen, und das Er- 
kaufen der Dispensation, wenn man’s konnte, kam immer mehr 
in Aufnahme.

Im allgemeinen hatte „Adjunktur und Amt“ fiir 
Hebung des kirchlichen und sittlichen Lebens 
und fiir Abstellung von a 11 er lei Mifsstanden auf 
diesem Gebiete zu sorgen, und manche zu diesem Zwecke erlassene 
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heilsame Yerfiigung zeugt davon, wie weit sich ihre Fiirsorge 
erstreckte J).

Nachdem am 1. Juli 1816 die Hintergerichtsdorfer dem 
Justizamte KNordheim zugewiesen worden waren, wurden sie 
der Yerordnung des Grofsherzogs Karl August vom 27. Febr. 
1817 zufolge auch der dortigen Diocese einverleibt.

1) So ist z. B. „Ao 1620 nachfolgende amptsordnung wegen der 
gevatterschafft und tauffenden gemacht und verlesen worden, welche Ao 
1630 repetirt worden:

„Soli hinfiiro bey straff 5 fl. nicht mehr ais 14 gr. eingebunden, 
auch nur ein gevatterkuchen, ein huhn und doten *)  hembd geliefert 
werden. Wie es aber bishero mit den tauffenden, das nemblichen 
dieselbe in den gemeinenschencken gehalten werden, soli es darbey 
hinfiiro sein verbleibens haben, und ist auch hierbey zu mercken, 
das die newenjahrsgesehenck sich uber 1 schreckenb. nicht erstrecken 
sollen, und soli solches nicht langer ais 6 jahr (wenn das dodlin 
6 jahr alt ist, soli man nichts mehr geben) und soli auch die wieder- 
gab gantz abgeschafft sein“.

*) Dot = Patenkind ; Dot = Pate.

Um dieselbe Zeit erschien folgende die Hochzeiten betr. Verordnung 
Adjunktur- und Amts wegen:

„1. Soli hinfiiro bey straff 1 fl. niemand von kindern oder gesinde 
die hochzeit zubesuchen macht haben, es sey denn sonderlich und 
mit namen eingeladen, auch der vierdte hochzeittag gentzlich 
abgeschafft sein. — 2. Sollen auch bei straff 5 fl. mehr nicht ais 
uf einer hochzeit 6 tisch gehalten und bey ebenmessiger straff also- 
balden nach zehnschlagen das hochzeithaus und gassen, zumaln 
aber vom jungen gesind und spielleuten gereumet werden. — 3. Nach
dem auch das ledige gesind benebend den spielleuten gemeiniglich 
von der hochzeit den brautfiihrer nacher haus begleiten, doselbsten 
allererst yielfaltige costen und unruhe yerursachen, woraus dann 
entstanden, das derentwegen nur die reichen gesucht, die armen 
aber, denen solche verrichtung von yerwandschaft wegen gebueret, 
entweder zuriickgesetzt, oder doch in beschwehrung gefuhrt werden, 
so soli solches gantz abgeschafft und bei straff 10 fl., halb dem 
brautdiener und halb den andern iibertretenden jungen gesellschaft 
zu erlegen, rerboten sein.“
Im Jahre 1630 wurde den Geistlichen befohlen, darauf zu halten, 

•dafs bei Taufen von den Paten das „Ja“ deutlich ausgesprochen werde, 
wegen des Yerdachts des Biindnisses mit dem Teufel.
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Berichtigungen.
S. 149 Z. 15 v. u. ist nach Eisenach einzuschalten: vom 24, Oktober.
„ 153 „ 15 „ o. ist statt 1800 zu lesen 1810.
„ 232 „ 7 „ o. (unter ,,Petersgericht“) ist statt Mass zu lesen Malter.
„ 236 „ 20 „ o. ist statt hienorige zu lesen hievorige.
„ 244 „ 8 „ o. „ „ thore „ „ thorn (d. i. Turm).
„ 249 „ 3 „ u. (Fulsnote) ist statt unterhanen zu lesen unterthanen.



IV.

Die Zerstórung der Stadt Gera 
im saehsisehen Bruderkriege 

am 15. Oktober 1450.
Von

Berthold Schmidt.





Das liebliche Thal der weifsen Elster bildet das natiir- 

licbe Ausfallsthor von Bóhmen ins Thiiringerland hinein. 
Auch im Mittelalter haben wiederholt feindliche Heerhaufen 
ihre Raubziige auf jenem Wege unternommen und gewdhn- 
lich arge Verwiistung hinter sich gelassen. Zur Zeit der 
Christianisierung sind die ersten Kirchen des Vogtlandes oft 
mehrmals hintereinander durch Einfalle der benachbarten 
Slaven zerstort worden. Die Hussiten haben Plauen nieder- 
gebrannt und unter den Bewohnern der Stadt ein entsetz- 
liches Blutbad angerichtet. Im sachsischen Bruderkriege endlich 
wurde Gera das Opfer der tscheehischen Wildheit. Geras Zer- 
stórung mit ihrer Vor- und Nachgeschichte soli nun Gegen- 
stand der folgenden Darstellung sein. Dabei ist yorauszu- 
zuschicken, dafs es noch keine zeitgemafse Bearbeitung des 
Bruderkrieges giebt. Dankenswerte Vorarbeiten sind die Auf- 
satze Bachmanns iiber die Soester Fehdeund Anemiillers 
iiber den schwarzburgischen Hauskrieg1 2). Auch meine Zu- 
sammenstellung soli nur ein Beitrag zu jener grofseren Auf- 
gabe sein 3).

1) Neues Arehiv fiir sachs. Geseb. u. Altertumsk. II, 2, S. 97 ff.
2) Programm des Gymnasiums zu Rudolstadt, 1867, S. 1 ff.
3) Eine vollstandige Darstellung des Bruderkrieges erfordert 

vielleieht ein Menschenalter und jedenfalls reichliehe Mittel, die hoffent- 
lich einmal gemeinschaftlieh von Sachsen und Thuringen ad hoc be— 
willigt werden.
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I. Die Vorgeschichte bis zum Jahre 1450.

Nachdem die wettinischen Briider Friedrich und Wilhelm 
ihr yaterliches Erbe in Sachsen, Meifsen und Thiiringen 
mehrere Jahre gemeinschaftlieh besessen hatten, sollte 1445 
plotzlich geteilt werden. Die Anregung dazu ging von Her
zog Wilhelm aus. Kurfiirst Friedrich war ais alterer Bruder 
seither immer der Leitende gewesen. Das behagte dem ehr- 
geizigen Wilhelm nicht, und so gelang es seinen Giinstlingen, 
den Herren Yitzthum, leicht, den jungen Fiirsten gegen den 
Bruder aufzuhetzen. Auch der anfangliche Entwurf der Erb- 
teilung war ihr Werk und die Absicht dabei, dafs Herzog 
Wilhelm Thuringen erhielt, wo ihre zahlreichen und nicht 
immer rechtmafsig erworbenen Giiter lagen. Jedenfalls hat 
Apel Yitzthum, das Haupt seiner Sippe, damals eine recht 
zweideutige B,olle an den saehsischen Hofen gespielt und 
nach beiden Seiten hin Yersprechungen gemacht. Friedrich 
warf ihm spater óffentlich vor, er hatte „zweierlei Kohl in 
einem Topfe gekocht“. Man hatte, wie es scheint, den Kur- 
fiirsten dadurch fiir die Teilung gewonnen, dafs entgegen 
sonstigem Gebrauch der jiingere Bruder teilen und der altere 
wahlen sollte ł).

Der Teilungsentwurf liefs zunachst das Land zu Sachsen, 
womit das Reichsmarschallamt yerbunden war, aufser Betracht 
und bezog sich nur auf Meifsen und Thuringen mit Zubehbr. 
Danach sollten zu dem einen Teile gehćiren das eigentliche 
Thuringen, die frankischen Bestandteile um Coburg, yom 
Oster- und Yogtlande Weifsenfels, Altenburg, die friihere 
Herrschaft Weida, der Orlagau, die Festen Ziegenriick und 
Sparnberg, ferner die beiden Herren yon Gera und die 
Schlosser Miihltrotf, Berga und Wolfersdorf 1 2), endlich rechts 

1) Nach Konrad Stolles thiiringisch-erfurtischer Chronik ed. L. J. 
Hesse (32. Publik, des Litterarisch. Vereins in Stuttgart, 1854), S. 4 f.

2) nordóstlich yon Berga.
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-der Pleifse noch die Orte Frohburg, Kohren, Fuchshain und 
Gnandstein. Zu Meifsen dagegen hatte man aus dem Oster- 
und Yogtland geschlagen die Stadte Leipzig, Pegau, Groitzsch, 
Stollberg, Mylau, Schmolln, Ronneburg, Schonfels, Werdau, 
Crimmitzschau, Yogtsberg, Oelsnitz und Adorf, ferner Kloster 
Griinhain, die Herren von Plauen zu Plauen, die Reufsen 
won Plauen zu Greiz, die Herren von Schonburg, die von 
Dohna zu Auerbach und Kaspar Schliek mit Schbneek, Elster- 
berg und Schwarzenberg. Freiberg mit seinen Silbergruben 
werblieb beiden Briidern gemeinsam. Endlich sollte der, 
welcher Meifsen erhielt, fiir eine gewisse Summę Landes- 
schulden, womit Thiiringen starker belastet war, dem anderen 
Teile die ebenerwahnten Stadte aufser Leipzig, Pegau, Groitzsch 
und Borna verschreiben und wegen dieser Pfandsumme auch 
die von Plauen, die Reufsen, die von Schonburg und Dohna 
mit der Erbhuldigung an den thiiringisehen Landesherrn 
weisen 1).

1) Teilungsvertrag d. d. Altenburg 1445 Sept. 10 in Liinigs Reichs- 
archiv part. spec. cont. II Abt. IV, 2 Nr. 222 ff.

2) Stolle a. a. O. S. 5.
XYII. 20

Man erkennt unschwer aus diesem Teilungsentwurfe das 
Bestreben der Yitzthum, fiir Thiiringen den grofseren Yorteil 
herauszuschlagen. Trotzdem rechneten sie bestimmt darauf, 
dafs der Kurfiirst sein Geburtsland Meifsen wahlen wurde. 
Zu ihrem Schrecken fiel aber seine Wahl auf Thiiringen. 
Her „schwer fette Herr“, wie der Chronist Konrad Stolle 
Friedrich schildert, wollte seine Buhe haben, und der jiingere 
Bruder sollte sich auch einmal in Meifsen gegen die Bdhmen 
wersuchen. Jetzt erklarten plotzlich die Yitzthum die Tei- 
lungsregister fiir mangelhaft und betonten, Herzog Wilhelm 
miisse schon deshalb Thiiringen haben, weil seiner kiinftigen 
Gemahlin Leibgeding darauf verschrieben sei 2).

So begann der fiir die sachsisch-thiiringischen Lande so 
yerderbliche Bruderstreit, in dessen Rahmen sich dann zahl- 
reiche Privatfehden einfiigten.

Zunachst kam es allerdings durch vieles Bemiihen be- 
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freundeter Fiirsten noch einmal zu einem Ausgleich zwischen 
den Briidern, indem zu Halle ein neuer Teilungsyertrag ab- 
geschlossen wurde. Derselbe fiel entschieden zu Gunsten des 
Kurfiirsten aus. Zwar begab sich jetzt Friedrich seines Wahl- 
rechtes und nahm die Lander Sachsen und Meifsen, doch 
erhielt er dazu noch Altenburg, Burgau, Zwickau und „son- 
derlich die Herren yon Gera“, wogegen er nur die Freiburg 
bei Naumburg an Herzog Wilhelm iiberliefs.

Um Schlofs Weida sollten beide Herren losen, und der 
Gewinner dem anderen 12 000 Reichsgulden auszahlen. Die 
fiir Meifsen so lastige Bestimmung wegen der Landesschulden, 
wie sie der friihere Yertrag hatte, wurde ebenfalls dahin ab- 
geandert, dafs jeder Teil die Schulden seines Landes, so
wie die Halfte der gemeinschaftlichen Anleihen yertreten 
sollte 1).

1) Vertrag d. d. Kloster Neuwerk vor Halle 1445 Dez. 9 in Liinigs 
Reichsarchiv a. a. O. Nr. 33, S. 225 ff.

2) Hartung Kammermeisters Erfnrter Annalen bei Meneke, Scripts 
rer. Germ. III, Sp. 1190.

Abgesehen davon, dafs Weida, welches Herzog Wilhelm 
erloste, etwas yorsprang, war also die thiiringische Ostgrenze 
bedeutend gegen die Annahme der ersten Teilung zuriick- 
yerlegt worden. Die Vitzthum hatten indessen ihre Absicht 
erreicht. Sie hatten nun freie Hand in Thiiringen, doch die 
fortwahrenden Klagen iiber ihr Treiben gaben auch dem 
briiderlichen Unfrieden neue Nahrung. Der Kurfiirst suchte 
zunachst den Bruder giitlich zu iiberreden, die yier Briider 
und Schwager Apel und Busse Yitzthum, Friedrich von Witz- 
leben und Bernhard von Kochberg aus seinem Ratę zu ent- 
lassen. Allein die Giinstlinge behaupteten nicht allein ihren 
Platz bei Wilhelm, sondern brachten den Herzog auch dazu, 
ein fbrmliches Sehutz- und Trutzbiindnis mit ihnen einzugehen. 
Es soli in diesem Vertrage sogar ein Artikel gewesen sein, 
welcher die Ausschliefsung Friedrichs von der thiiringischen 
Erbfolge in sich barg2). Ais der Kurfiirst hieryon erfuhr, 
drang er um so heftiger auf die Entfernung und Bestrafung
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der Yitzthum. Ein yon ihm gegen dieselben eingeleitetes 
Hechtsyerfahren in Halle, wozu beide fiirstlichen Briider per- 
sbnlich erschienen waren, verlief ohne Erfolg, ja fiihrte 
noch zu einer erheblichen Yerscharfung der Gegensatze; denn 
Wilhelm erklarte offen, die Yitzthum yerteidigen zu wollen, 
und sollte es ihm das eigene Land kosten l).

1) Wo nicht besonders citiert wird, beruht meine Darstellung auf 
Kammermeister und Stolle.

So brach denn der Krieg endlich aus. Beide Bruder riisteten, 
und schon stand der Kurfiirst im Begriff, die Yitzthum mit Heeres- 
macht zu iiberziehen, ais zuletzt noch Markgraf Albrecht von 
Brandenburg und andere mit yieler Miihe einen Waffenstillstand 
von Michaelis 1446 bis St. Georgentag (April 23) des folgen
den Jahres yermittelten. Aber der Friede wurde von beiden 
Fiirsten und den Ihrigen „iibel“ gehalten, berichtet der Er- 
furter Ratsherr Kammermeister. Herzog Wilhelm yerheerte 
das Gebiet des auf kurfiirstlicher Seite stehenden Bischofs 
yon Naumburg und brach die Burgen anderer Parteiganger 
Friedrichs. Dieser nahm den Yitzthum Stadte und Schlbsser 
ab und schonte auch den Bruder selbst nicht mehr. Er ent- 
zog ihm seinen Anteil an der Silberstadt Freiburg und ver- 
derbte dessen um Burgau liegendes Gebiet. Da yermittelten 
Brandenburg und Hessen abermals, und man einigte sich 
schliefslich allerseits, am 24. April 1447 zu giitlicher Hand- 
lung in Naumburg zusammenzukommen.

Inzwischen waren die Yitzthum nicht unthatig. Apel 
eilte nach Bbhmen und warb dort die allzeit fehde- und 
beutelustigen Herren des Landes auf Sold an. Ende April, 
ais der Naumburger Tag herannahte, zogen etwa 9000 bdh- 
mische Krieger iiber Eger durchs Elsterthal nach Thiiringen 
zu und wurden von Herzog Wilhelm in Weida, Weifsenfels 
und Umgegend untergebracht. Doch auch der Kurfiirst hatte 
sich yorgesehen und nicht allein im eigenen Lande stark ge- 
riistet, sondern auch aus Schlesien, der Mark und ebenfalls 
aus Bóhmen zahlreiche Soldtruppen in Dienst genommen.

20*
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Der nun eroffnete Naumburger Tag stand daher vdllig unter 
dem Druck der beiderseitigen Riistungen. Man stritt sich. 
wochenlang mit scharfen Reden herum, und es ist erstaun- 
lich, wie schliefslich der yermittelnde Markgraf von Branden
burg die Yerlangerung des Waffenstillstandes bis zum 1. Sept. 
durchsetzte. Bis dahin sollte in Muhlhausen weiter werhan- 
delt werden. Auch die Yitzthum wurden in den Frieden mit 
eingezogen

Herzog Wilhelm hat dann die jetzt uberfliissig gewor- 
denen Bohmen, die sich bereits in seinem eigenen Lande 
lastig machten, zu einer anderen Unternehmung yerwandt. Er 
zog bekanntlich damit dem Erzbischof von Koln gegen die 
westfalische Hansestadt Soest zur Hilfe. Auf die sogenannte 
Soester Fehde hier naher einzugehen, liegt kein Grund yor. 
Es geniigt die Thatsache, dafs der Zug ydllig mifsgliiokte. 
Ais daher Herzog Wilhelm die Bohmen nicht ablohnen konnte, 
trennten sie sich yon ihm, um unter yielen Entbehrungen 
und Gefahren in ihre Heimat zuriiekzukehren und zwar auf 
demselben Wege, auf dem sie gekommen waren 1 2). In Thii- 
ringen yersah man sich nichts Gutes yon den heimziehenden 
Bohmen und riistete yorsichtig zur Abwebr. Besonders hatten 
die Erfurter, vom Kurfiirsten thatig unterstiitzt, ein starkes 
Heer gesammelt,

1) Stolle a. a. O. Vergl. auch Neues Archiv fiir sachs. Gesch. II, 
2, S. 102.

2) S. Bachmanns vortreffliche Darstellung im Neuen Archir fiir 
sachs. Gesch. a. a. O.

3) Am 4. Aug. kamen sie schon in Eger an; s. Neues Archir fiir 
sachs. Gesch. II, 2, 8. 124.

Auch die Herren des Oster- und Yogtlandes waren zur 
Beobachtung der durchziehenden Haufen mit ihrer Mannschaft 
im Felde erschienen. So glich dieser Riickzug der Bohmen 
mehr einer Flucht, und es ware nicht schwer gewesen, ihre 
halbyerhungerten und stark gelichteten Haufen ydllig aufzu- 
reiben. Man scheint aber kurfiirstlicherseits andere Piane 
mit ihnen yorgehabt zu haben. Ais dieselben namlich am 
2. oder 3. August3) in der Nahe yon Schleiz anlangten, be-
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gaben sich die Herren von Schónburg, Gera und Plauen aus 
ihrem Heere zu den Bohmen und forderten sie geradezu zum 
Ubertritt in kurfiirstliche Dienste auf. Dabei gaben sie es 
gerade dem Apel Vitzthum schuld, dafs die Bohmen von Herzog 
Wilhelm nicht befriedigt waren. Sollte also der Kurfiirst mit 
Apel zum Kriege kommen, konnten sie sich an diesem rachen *). 
Die Bohmen gingen aber auf das Anerbieten nicht ein. Apel 
hatte gute Freunde unter ihnen. Auch hofften sie damals, 
binnen kurzem von Herzog Wilhelm ihre Forderungen berich- 
tigt zu sehen.

In den ersten Tagen des September kamen dann die 
etreitenden Briider und die vermittelnden Fiirsten in Miihl- 
hausen zusammen. Man hatte grofses Gefolge, auch die 
,,vornehmsten Doctores und trefflichsten Redner" mit sich. 
Es wurde damals auf dem „steinernen Hause“, dem Rathause 
der Stadt, ein fórmliches Schoffengericht niedergesetzt. Dazu 
gehorten die Markgrafen Friedrich und Albrecht von Branden
burg, Landgraf Ludwig von Hessen und zwanzig Mannen, 
von denen jeder Bruder zehn aus des anderen Teil zu wahlen 
hatte. Die beiden Hauptsprecher waren fiir den Kurfiirsten 
Heinrich der Jiingere, Herr zu Gera, und fiir Herzog Wil
helm der gelehrte Dr. Knorre. Zwischen beiden kam es am 
5. Sept. zu einer hitzigen Disputation, bis pldtzlich der von 
Gera seinem Gegner bestritt, ais Geistlicher auf einem welt- 
lichen Gericht den Sprecher machen zu diirfen. Er berief 
sich dafiir auf Stellen aus dem Sachsenspiegel und anderen 
Rechtsbiichern. Die Schoffen verwarfen hierauf in der That 
den Knorre ais Sprecher, doch ais dieser nun auch dem Geraer^ 
weil er ein Ritter sei, die Eigenschaft zum Sprecher ab- 
erkennen lassen wollte, erreichte er solches keineswegs, und 
der Geraer blieb unverworfen 1 2).

1) Schreiben des Alesch v. Sternberg an seinen Sohn d. d. 1447 
Aug. 15 in Fontes rer. Austriae. XLII, S. 46, Nr. 24.

2) Kammermeister a. a. O. Sp. 1195.

Drei volle Wochen wahrten die Miihlhauser YerhanćT- 
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lungen, und taglich hielt man von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr 
nachmittags Sitzung ab, ohne jedoch zum Ausgleieh zu kom
men. Schliefslich zogen die Parteien unversdhnt wieder ab, 
und nach Stolle gab man besonders dem Markgrafen Albrecht 
von Brandenburg die Schuld am Scheitern des Friedens- 
werkes.

Nicht lange darauf wuchs noch die Spannung durch den 
Kauf von Schwarzburg. Der sogenannte Schwarzburger Haus- 
krieg, der hier eingreift, ist dann fiir die friedliche Lósung 
des Bruderstreites ein schweres Hindernis geworden. Der 
letzte Grund zu dieser Fehde lag wohl in der nicht seltenen 
Erscheinung, dafs absterbende Linien den erbenden Seiten- 
verwandten mit gewissem Groll gegeniiberstehen. Graf Giinther 
von Schwarzburg hinterliefs nur Tóchter, von denen Ursula 
an den Grafen Ludwig von Gleichen zu Blankenhain und 
Meehtild an Heinrich von Gera, Herrn zu Lobenstein, ver- 
mahlt waren. Sein Lehnserbe aber war auf Grund einer 
alten Erbverbriiderung Graf Heinrich von Schwarzburg zu 
Leutenberg. Zwischen beiden Grafen bestand nun eine per- 
sbnliche Mifsstimmung, welche durch die politischen Gegen- 
satze noch yerscharft wurde; denn Giinther war geheimer 
Rat des Kurfiirsten, wahrend Heinrich eifrigst zu Wilhelm 
hielt. Giinther scheint auch in der That Schritte gethan zu 
haben, um entgegen dem Erbwertrag seine Tóchter und 
Schwiegersóhne mit seinem Hausgute zu bedenken. Jovius, 
der fiir diesen Streit wertvolle, doch leider jetzt yerlorene 
Quellen benutzt hat, giebt sogar den Schwiegersóhnen Giin- 
thers, denen von Gleichen und Gera „einzig und allein“ die 
Schuld an dem ganzen Streite ’). Nach „bósen Briefen“ von 
beiden Seiten kam es bald zu offenen Feindseligkeiten zwischen 
den Schwarzburger Yettern. Schon um Ostern 1447 hatte

1) Jovius, Chronię. Schwarzburgic. b. Schottgen und Kreysig, Diplom. 
et script. I, 267. —• Vergl. dazu Anemiiller a. a. O. S. 1 Anm. 1. — 
Nach Kammermeister a. a. O. Sp. 1199 riihrte die Verstimmung zwischen 
den Schwarzburgern daber, dafs Graf Giinther einmal in bedrangter Lagę 
von Heinrich im Stiche gelassen war. Das konnte ihm Giinther nicht 
wieder vergessen.
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der von Gleichen ohne Absage Heinricha Sohlofs Leutenberg 
zu iiberrumpeln gesucht. Dieser forderte dafiir Genugthuung 
und Versicherung wegen der Erbverbriiderung. Ais beides 
nicht erfolgte, griff auch er zu den Waffen 1). Hieriiber 
beklagte sich wieder Giinther bei den sachsisehen Herzógen, 
und daher war die Angelegenheit schon auf dem letzten 
Naumburger Tage zur Sprache gekommen. Man einigte sich 
hier zu einer Waffenruhe, die noch verschiedene Małe verlangert 
werden mufste, da Yerbandlungstage zu Erfurt, Saalfeld und 
Halle zu keinem Ausgleich fiihrten. Auch die Schwieger- 
sohne Giinthers, den Grafen Ludwig von Gleichen und Hein
rich den Altern von Gera, hatte der Leutenberger in dieser 
Fehde angegriffen und wurde hierbei besonders von einer 
Anzahl yogtlandischer Adligen, wie die Róder, die Raben, 
Póhler, von Watzdorf und andere, unterstiitzt. Es lag da- 
mals namlich Burggraf Heinrich II. von Meifsen, in den 
Quellen meistens der von Plauen genannt, mit der benach- 
barten Stadt Eger in Fehde. Beide Teile hatten zahlreiche 
Helfer, der Burggraf besonders seine Vettern, die Herren yon 
Gera und die Reufsen zu Greiz, Eger dagegen bdhmische 
Herren und die obenerwahnten adligen Lehnsleute, die sich 
damach im offenen Aufstande gegen ihren burggraflichen 
Herrn befanden. Der Grund dazu mag in der etwas dunkeln 
Heiratsgeschichte des von Plauen gelegen haben 2).

1) Jovius a. a. O. S. 267, 277 u. 503.
2) Vergl. B. Schmidt, Burggraf Heinrich IV. zu Meifsen etc., Gera 

1888, S. 16.
3) Schreiben d. d. Rochlitz 1448 Juli 3 im Auszug bei Jovius, S. 278-

Jedenfalls ist aus dem Angefiihrten die Gegnerschaft 
dieser Adligen gegen den Geraer ganz yerstandlich. In die 
•Schwarzburger Wirren mischte sich nun aber auch Kurfurst 
Friedrich ais Partei hinein. Er bedeutete namlich dem Leuten
berger ernstlich, dafs er den Grafen Giinther, sowie die von 
Gleichen und Gera, seine Ratę und Diener, sollten sie noch 
ferner von Heinrich angegriffen werden, gegen ihn kraftig in 
Schutz nehmen werde 3).
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Langst hatten hier auch wieder die Yitzthum ihre Hande- 
im Spiel. Apel hatte von Herzog Wilhelm die Pflege Coburg 
mit der im Bambergischen gelegenen Stadt Kónigsberg kauf- 
lich erworben. Letzteren Ort beanspruchte aber Graf Giinther 
von Schwarzburg ais ein ihm von den ehemaligen Grafen 
von Schliisselburg zugefallenes Erbe. Ais daher der Kauf 
Apels ruchbar wurde, schrieb der Kurfiirst, um die Besitz- 
ergreifung der Stadt durch den Yitzthum zu verhindern, an 
ihren Rat, er wiirde ihnen naehstens eine Gesandtschaft mit 
Heinrich von Gera zu Lobenstein an der Spitze zusenden, 
durch welche er seine Meinung kundgeben wolle1). Aus 
dieser Gesandtschaft wurde dann freilich nichts; denn schon 
wenige Tage darauf meldeten Graf Ernst von Gleichen und. 
der jiingere Herr von Gera dem Lobensteiner, es ware so- 
eben auf einem Zeitzer Tage alle Unterhandlung wegen des 
Konigsberger Kaufes bis zu einem nachsten Termin yertagt. 
worden, und sollten inzwischen weder Mann en noch Stadte 
zur Huldigung genótigt werden 2).

1) Schreiben d. d. Eilenburg 1447 Dez. 6 (St. Nikolaustag), Orig. 
im Sachs. Ernest. Gesamtarchiv (spater nur GesA. citiert), Weimar D. p. 
349 Nr. 7.

2) Schreiben d. d. Zeitz 1447 Dez. 13 (Mittwoch Lucie) ebendaj 
s. Beilage 1.

3) 2 Urkd. d. d. 1448 Mai 3 (am Kreuzestage incentionis) im 
Fiirstl. Hausarchiv Schleiz.

4) B. Schmidt, Urkdb. d. Vdgte v. Weida etc. (Thiiring. Geschichts* 
quellen N. F. II), Bd. II, Nr. 619.

Graf Giinther hatte dann im weiteren Yerlaufe des 
Streites seine schlusselburgischen Erbanspriiche „in Franken 
und auf dem Bambergischen Gebirge" seinem Schwiegersohn 
Heinrich von Gera iiberlassen 3).

Wir wollen hier noch einige kurze Notizen iiber die- 
beiden Briider von Gera einschalten, da sie ohne Frage im 
Bruderkriege politisch stark hervortretende Personlichkeiten 
waren. Der zu Lobenstein war am 14. Jan. 1404 geboren4)- 
und, wie schon bemerkt, mit einer Tochter Giinthers von 
Schwarzburg vermahlt. Aufser der Herrschaft Lobenstein 
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besafs er noch die Pflege Reichenfels mit der Stadt Zeulen- 
roda. Ais kurfiirstlicher Rat wurde er in dieser Zeit wieder- 
holt mit politischen Aufgaben betraut 1), doch war er offen- 
bar weniger bedeutend ais der jiingere Bruder. Dieser war 
am 11. Oktob. 1415 geboren2) und mit Grafin Anna von 
Henneberg-Rbmhild vermahlt. Schon vor der Erbteilung der 
sachsischen Bruder stand er bei Kurfiirst Friedrich in An- 
sehen; denn 1443 war er einer der Biirgen fur das Yerlob- 
nis zwisehen Friedricha Sohn und Carola von Savoyen3). 
Zu beachten ist ferner, dafs bei der zweiten Teilung der 
Kurfiirst sich „sonderlich11 die beiden Herren von Gera mit 
ausbedungen hatte4 5). Der jiingere Bruder erscheint zuerst 
zu Anfang 1446 ais kurfiirstlicher „Rat und Heimlicher" 6 7 * * *) 
und wurde im August des folgenden Jahres neben den Geist
lichen Bischof von Merseburg und Abt von Altzelle ais erster 
Yertreter der weltliche Landstande in den Yormundschaftsrat 
fiir die Kinder Friedricha yerordnet6). Von seinem hervor- 
ragenden Anteil an den Yerhandlungen des Naumburger Tages 
war schon die Rede. Erwahnt mag aber noch werden, dals 
ihn der Kurfiirst wegen seiner vielen treuen Dienste im 
Marz 1448 mit der Feste Rochsburg, welche der Geraer von 
Burggraf Albrecht von Leisnig gekauft hatte, erblich belehnte ’).

1) Vergl. S. 306 u. 308. Auch theidingt er am 24. Febr. 1448 neben 
seinem Bruder und anderen kurfiirst]. Raten zwisehen Heinrich Reufs dem 
Jungeren zu Greiz und denen von Wolfframsdorf; Orig. im Hausarchiv Greiz.

2) Schmidt, Urkdb., Bd. II, Nr. 619.
3) Absch. Pap. d. d. Weifsenfels 1443 Mai 12 (Sonntag Jubilate). 

im GesA. Weimar D. p. 17 Nr. 25 Fol. 20.
4) Vergl. S. 300.
5) Verschreibung des Kurfiirsten fur seine Gemahlin d. d. 1440 

Febr. 14 (Valentinstag). im GesA. Weimar D. p. 14 Nr. 19 a.
6) Orig. d. d. Altenburg 1447 Aug. 11 im Haupt-Staats-Archiv 

(spater HSA. citiert) Dresden Nr. 6991.
7) Orig. d. d. Meifsen 1448 Marz 12 (Dienstag Gregorii) im Haus-

archiv Schleiz. — Albrechts von Leisnig Sohn Otto, durch seine Gemahlin
Margarete ebenfalls ein Schwiegersohn des Grafen Giinther von Schwarz-
burg und Schwager des von Gera zu Lobenstein, war um 1447 gestorben.
(s. Jovius a. a. O. S. 268).
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Doch. kehren wir nach dieser Abschweifung zur Schwarz- 
burger Fehde zuriick. Der anfanglich auf den Montag nach 
Fabian und Sebastian (Jan. 21) angesetzte Zeitzer Tag ging 
erst um Mitte Juli 1448 vor sich. Unterhandler waren auf 
kurfiirstlicher Seite Bischof Johannes von Merseburg, Graf 
Ernst von Gleichen zu Blankenhain, Heinrich von Gera zu 
Lobenstein nad die Ritter Hans von Maltitz und Otto von 
Spiegel, fur Herzog Wilhelm dann Graf Siegmund von Gleichen, 
Marschall Barthel von Bibra, Friedrich von Witzleben, Hans 
Schenk, Georg von Bibra und Hans Hoberg. Man brachte 
aber in Zeitz auch nichts Besseres ais eine abermalige Waffen- 
ruhe von Freitag nach St. Jakob (Juli 26) bis St. Nikolaus- 
tag (Dez. 6) zustande. Inzwischen sollte auf Montag nach 
ULFr. Wurzweihe (Aug. 18) ein neuer Tag in Zeitz erdffnet 
werden, wo vier Ratę beider Herzóge die schwebenden 
Irrungen zum Austrag bringen sollten. Zugleich wurde auf 
diesen Tag die Entscheidung in der Fehde zwischen Graf 
Giinther von Schwarzburg, Graf Ludwig von Gleichen, Burg- 
graf Heinrich von Meifsen und den beiden von Gera an 
einem und Graf Heinrich zu Leutenberg, Heinz, Yólkel und 
Hans Róder, denen von der Heide, den Raben, Pohlem und 
Helfershelfern am anderen Teil verschoben. Bis dahin sollten 
alle Anforderungen und Brandschatzungen der Gegner „an- 
stehen und ungemahnt bleiben", auch alle Gefangenen, Adel 
und Reisige auf Treue, Burger und Bauern auf Biirgschaft 
hin, losgegeben werden. Wtirde man dem nicht nachkom- 
men, sollten die Herzóge Friedrich und Wilhelm sich des 
ungehorsamen Teils ganzlich „entaussern“ und dessen Bestra- 
fung nicht hindern *). Ein zwischen dem von Plauen und 
den Ródern angesetzter Suhntag in Oelsnitz wurde infolge 
der Zeitzer Bestimmungen wieder aufgehoben. Der Amt
mann zu Yogtsberg, Paul von Weifsbach, erhielt Befehl, den 
Ródern nach Eger, Hof oder Elbogen, oder wo sie sonst

1) Die Protokolle d. d. Zeitz Juli 18 u. 19; s. Beilagen Nr. 2 u. 3. 
---- Vergl. auch Jovius a. a. O. S. 279.
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aufgenommen wurden, den Abschlufs des Waffenstillstandes 
unyerzuglich mitzuteilen ’).

Letzterer wurde aber — .bezeichnend fiir das wiiste 
Fehdewesen jener Zeitlaufte — sehon am ersten Tage seiner 
Giltigkeit wieder gebrochen. Nach der Darstellung des Schwarz- 
burger Chronisten Joyius war der Yorgang folgender: Hein
rich der Altere von Gera hatte unter dem Siegel seines 
Mannes Gabriel Gbtz dem Grafen Heinrich yon Schwarzburg 
am 25. Juli den yereinbarten Waffenstillstand mitgeteilt und 
die Erklarung gefordert, ob der Leutenberger denselben an- 
nehmen wolle, damit er, der von Gera, und seine Freunde 
„entweder mit Friede oder Wehre“ sich danach zu achten 
hatten. Graf Heinrich schrieb aber nicht sofort zu, sondern 
er forderte Heinz und Hans Róder auf den 26. Juli, wo der 
Stillstand beginnen sollte, zu sich nach Leutenberg, um des- 
wegen mit ihnen zu beraten. Hieryon erfuhr der Geraer, 
und wohl weil er vom Gegner noch keine Antwort auf seine 
Anfrage erhalten hatte, ergriff er die giinstige Gelegenheit 
zu einem Gewaltstreich. Er lauerte den beiden Ródern auf 
ihrem Wege nach Leutenberg auf und fiihrte sie mitsamt 
einem Knechte und 6 Pferden gefangen nach Schleiz ab1 2). 
Hieriiber erhob sich natiirlich auf Seiten der Gegner grofser 
Larm. Graf Heinrich erklarte den Frieden fiir gebrochen 
und bat um Hilfe bei Herzog Wilhelm. Dieser forderte 
energisch die Losgabe der Gefangenen, erreichte aber nichts, 
denn die Geraer yerliefsen sich auf Kurfiirst Friedrich, dem 
sie damals gerade das Schlofs Schwarzburg in die Hande 
spielten. Man bewog namlich den alten Grafen Giinther, 
welcher des Streites langst iiberdrussig war, seine Grafschaft 
mit dem Haus Schwarzburg und der Stadt Kbnigsee an den 
Kurfiirsten zu yerkaufen. Der eigentliche Kaufbrief dariiber 
wurde zwar erst am 22. Noyember 1448 in Altenburg aus- 

1) Schreiben des Georg von Bebenburg d. d. Zeitz 1448 Juli 18; 
-s. Beil. 4. — Am 20. Juli teilt der Amtmann dem Heinz Roder obiges 
Schreiben mit; s. Beil. 5.

2) Jovius a. a. O. S. 280 ff.
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gefertigt1), aber schon anfangs August war der Handel so> 
weit gediehen, dafs der Jiingere von Gera Schlofs Schwarz- 
burg besetzte und an des Kurfiirsten Statt die Huldigung der 
Unterthanen annahm. Solehes teilte er auch dem Leuten- 
berger mit und warnte ihn, gegen den kurfiirstlichen Besitz 
etwas zu unternehmen 2).

1) Anemiiller a. a. O. S. 6. — Zu bemerken ist daraus, dafs der 
Kurfiirst neben der lebenslanglichen Yersorgung Giinthers noch jeder von 
dessen drei Tóebtern 3000 Gulden auszahlen mufste.

2) Jovius a. a. O. S. 506.
3) ..Beteidigunge umb Swartzpurg zu behertten“ d. d. 1448 Aug. 10 

(Sonnabend Laurentii) nebst Revers der beiden Schwarzburger Grafen von 
demselben Datum im HSA. Dresden. — Drucke bei Anemiiller a. a. O... 
Beil. I—IV.

4) Fehdebriefe vom 28. und 30. Aug. im HSA. Dresden; vergh 
auch Anemiiller, S. 5 Anm. 6.

Hatte schon der Streich mit den Rodern Herzog Wilhelm . 
arg verstimmt, so schlug nun der Schwarzburger Kauf dem 
Fasse vóllig den Boden aus; denn dieses Abkommen war offen- 
bar ein starker tjbergriff in die thiiringische Landeshoheit. 
Wilhelm schlofs daher sofort ein enges Biindnis mit dem 
Leutenberger und dem Grafen Heinrich von Schwarzburg zu 
Arnstadt gegen den Grafen Giinther und die von Gleichen 
und Gera ab, dessen ausgesprochener Zweck die Wieder- 
gewinnung Schwarzburgs war3). Mit ihnen sagten dann 
bald darauf noch Graf Siegmund von Gleichen, die Grafen. 
yon Honstein und Stolberg und yiele thuringische Edelleute 
dem Grafen Giinther und seinen Helfern ab4). Vom Kur- 
fiirsten war in allen diesen Fehdebriefen nicht die Rede,. 
aber bezeichnend fiir die ganze Sachlage ist ei^ Schreiben 
des Jiingern von Gera aus jenen Tagen. Er iiberschickte 
dabei dem Kurfiirsten die Absagen der Gegner an Giinther 
und Verbiindete, sowie ein dringendes Hilfsgesuch des Grafen 
Ludwig von Gleichen, welche Schriftstiicke ihm zur Weiter- 
befbrderung an Friedrich nach Gera zugebracht waren. Der 
Geraer hatte die Briefe geoffnet, „auf dafs er sich in den 
Sachen desto besser zu richten wufste“, und meint weiterhin, 
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man wurde jetzt feindlicherseits wahrscheinlieh Sehwarzburg 
angreifen. Der Kurfiirst mochte also dieses und Burg Ehren- 
stein, da sie nicht gut besetzt waren, mit der nbtigen Ver- 
starkung versehen lassen l).

1) Sehreiben d. d. Gera [1448] Sept. 2 (Montag nach Egidii) im 
HSA. Dresden.

2) Jovius a. a. O. S. 282 u. 507 ff.
3) Protokoll d. d. [1448] Okt. 23 ; s. Beil. 6 — Probeentwurf zu 

solcben Biirgschaftsbriefen des Grafen Heinrichs von Sehwarzburg und 
des von Gera zu Lebenstein s. bei Joyius, S. 282.

So brach der kleine Krieg denn aufs neue aus. Graf 
Heinrich yon Leutenberg durchstreifte nicht allein das Schwarz- 
burger Gebiet, sondern fiigte auch den Herren yon Gera mit 
Brandschatzung empfindlichen Schaden zu. Letztere warben 
daher zur Wiederyergeltung unter der benachbarten meifs- 
nischen Ritterschaft zahlreiche Bundesgenossen an. Die Fehde- 
briefe yom 23. Sept. nennen aufser den Herren yon Wilden- 
fels und Wejdą noch 41 adlige Namen 2).

Indessen legten sich bald wieder „friedliebende Herren" 
ins Mittel und vermochten die sachsischen Herzóge, ihre 
Ratę zu giitlicher Yerhandlung nach Naumburg zu schicken. 
Hier wurde am 23. Oktober (Mittwoch Seyerini) zwischen den 
kriegfiihrenden Parteien, dem Grafen Giinther von Schwarz- 
burg, Grafen Ludwig von Gleiehen, denen von Plauen und 
Gera, dem jiingern Reufsen zu Greiz und ihren Helfern einer- 
seits und Grafen Heinrich zu Leutenberg, den Rbdern und den 
anderen yogtlandischen Adligen andererseits ein neuer Waffen- 
stillstand abgeschlossen. Derselbe sollte vom 25. Oktober bis 
25. Noyember laufen, am 14. Noyember (Donnerstag nach 
Martini) aber ein weiterer Tag in Naumburg allen Streit 
schlichten. Zum Beginn des Stillstandes sollten alle Ge- 
fangenen losgegeben werden und zwar, wie iiblich, Adlige 
und Reisige auf Geliibde, Burger und Bauern auf Biirgschafts- 
briefe der Landesherren hin 3).

Solches geschah denn auch, und so kamen endlich die 
beiden Rdder aus ihrer Haft in Schleiz frei. Der zuletzt 
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angesetzte Naumburger Tag hatte jedoch wieder keinen an- 
deren Erfolg, ais die Yerlangerung der Waffenruhe bis zum 
2. Febr, des folgenden Jahres. Kaum war sie abgelaufen,. 
so brach der Geraer abermals gegen Graf Heinrich los und 
drang bis nahe an Leutenberg vor i). Was dann im folgen
den Jahr geschah, ist wenig erkennbar und die Uberlieferung 
so verworren, wie die Yerhaltnisse selber. Wiederholt wurde 
Waffenruhe hergestellt 1 2), aber in der Kegel durch neue Fried- 
briiche wieder yerletzt3). So hatte, um ein Beispiel anzu- 
fiihren, der kurfiirstliche Hauptmann auf Schwarzburg Dietz 
yon Wolframsdorf am 1. Juni 1449 einen Einfall in leuten- 
bergisches Gebiet gethan und den Landbewohnern Yieh und 
andere Habe weggenommen. Der Kurfiirst entschuldigte 
Dietz damit, dafs er wegen „Yerweilung der Boten“ von der 
Yerlangerung des Waffenstillstandes nichts gewufst habe4).

1) Jovius, S. 283.
2) So wurde auf einem Zeitzer Tage am 17. Mai 1449 ein neuer 

Waffenstillstand bis zum St. Jakobstage (Juli 25) abgeschlossen ; s. Beil. 7.
3) Jovius, S. 512—515.
4) Schreiben d. d. Grimma [1449] Juni 11 bei Jovius, S. 515. — 

Beilaufig bemerkt, wurde der von Wolframsdorf auch nach seinem Wohn- 
sitze Dietz von der Reuth (nordóstlich von Greiz) genannt (aus Egerer 
Akten); daher v. Raab, Regesten zur Orts- und Familiengeschichte des 
Yogtlandes, S. 284, zu berichtigen.

5) Fehdebriefe vom 31. Aug. im HSA. Dresden ; vergl. auch Ane- 
miiller a. a. O. S. 13 Anm. 15.

Ais beim Kurfiirsten alle Unterhandlungen wegen Her- 
ausgabe von Schwarzburg nichts fruchteten, nahm Graf Hein
rich im Yertrauen auf Herzog Wilhelm und mit Hilfe einer 
Anzahl machtiger Herren, darunter der Bischof von Hildes- 
heim, die Herzbge yon Braunschweig und die Grafen von 
Henneberg und Keinstein5), den Kampf wieder auf. Die 
Absagen der Yerbiindeten ergingen abermals an den Grafen 
Giinther von Schwarzburg, ohne wieder den Kurfiirsten auch 
nur zu nennen. Man that also politisch, ais ob der Yerkauf 
Schwarzburgs gar nicht stattgefunden hatte. Wie die Sache 
aber wirklich stand, beweist der scharfe Briefwechsel der
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saehsischen Bruder aus jenen Tagen. Der Kurfiirst beschwerte 
sich heftig dariiber, dafs Herzog Wilhelm dem Leutenberger 
Hilfstruppen geschickt habe, und ersuchte den Bruder, sein 
zu Kdnigsee liegendes Volk sofort wieder abzufordern, auch 
dem Grafen Heinrich ferner keine Hilfe mehr zu leisten. 
Herzog Wilhelm warf dagegen in seiner Antwort dem Kur- 
fiirsten vor, es sei unbriiderlich und unbillig von diesem, dafs 
er ihm, dem Bruder, Schwarzburg entziehen und auch den 
Grafen Heinrich davon „abdringen" wolle. Er bate daher 
den Kurfiirsten, dem Grafen sein Recht an Schwarzburg nicht 
zu nehmen und sich „der Billigkeit nach“ zu erweisen, um 
anderem „Unrat“, der daraus entstehen kbńnte, zuyorzukom- 
men, da Wilhelm den Grafen keineswegs im Stiche lassen 
wurde x).

Auf einem Tage zu NaUmburg machte am 13. Nov. 1 2) 
die Stadt Erfurt nochmals den Yersuch, den Kurfiirsten mit 
dem Grafen Heinrich rechtlich zu yertragen. Letzterer erbot 
sich auch, vor einem kurfiirstliches Hofgericht in Altenburg 
oder Leipzig mit Geleit zu erscheinen und inzwischen das 
besetzte Kdnigsee bis zur Entscheidung der Rechtsfrage den 
Erfurtern auszuliefern.

1) Schreiben der Briider vom 20. u. 25. Sept. bei Jovius, S. 516.
2) Jovius giebt den 16. Nov. an. Der Tag mufs aber schon am 13.. 

begonnen haben; denn wir besitzen ein Protokoll dariiber; s. Beil. 8.
3) Jbvius, S. 517.

Aber der Kurfiirst war bereits zum Kriege entschlossen. 
Er lehnte die Naumburger Abmachnng mit der Begriindung 
ab, dafs er sich vom Grafen Heinrich, ais seinem „gehuldeten 
und geschworenen Mann“ keine Bedingungen yorschreiben 
lassen konne. Der Graf sollte ihm Kdnigsee und andere 
zur Herrschaft Schwarzburg gehbrigen Stiicke herausgeben,. 
sich seinem Gerichte stellen und des Bescheides gewartig 
sein 3).

Ais dann zu Anfang des Jahres 1450 Graf Giinther von 
Schwarzburg auf seinem Ruhesitz Tharand yerstarb, ohne 
dafs sein Ableben einen EinfLufs auf die Schwarzburger Erage
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ausiibte, war an eine friedliche Losung derselben nicht mehr 
zu denken.

II. Der Kampf um Gera.

Das Jahr 1450 fing darni alierdings nochmals mit giit- 
licher Yerhandlung auf einem Tage zu Zeitz an. Es kamen 
wenigstens hi er zwischen den Raten der sachsischen Bruder 
einzelne Friedbriiche der Landsassen zur Sprache x). Ich 
erwahne daraus nur die auf das Yogtland beziiglichen Falle.

So hatte der bekannte Kunz von Kaufungen den Yogt 
des Klosters Cronschwitz in der Zwickauer Pflege iiberfallen 
und ihm Pferde und Habe abgenommen. Ferner hatten die 
von Wolfersdorf dem Kloster nachtlicher Weile die Dbrfer 
Clodra und Dittersdorf „gepocht“ und dabei 16 Pferde und 
anderes Eigentum erbeutet. Auch wegen einer Anfeindung 
der Stadt Eger durch den Reufsen zu Greiz in Herzog Wil- 
helms Geleit wurde yerhandelt 1 2).

1) Konzept in GesA. Weimar D. p. 379 Nr. 7 mit der Uberschrift: 
„Item nuwe verlauffen gebrechen, die nach richtungen und spruchen der 
fursten auch nach erkentnusz der rethe und landschafft ergangen und uff 
dem tage circumcisionis domini (= 1. Jan.) anno lo mitsampt andern 
sint gelegt und gehandelt sind zu Czitz.“

2) Es handelt sich wohl hier um einen Yorfall, der sich bereits zu 
Anfang des Jahres 1449 ereignet hatte. Der jiingere Reufs war namlich 
am 14. Februar d. J. mit einigen Mannen in Eger eingetroffen, um mit 
dem Herrn von Schwamberg zu tagen. Auch ein Herr von Sternberg 
war zufftllig in Eger. Ais nun der Reufs die Stadt mit ihrem Geleit 
wieder verliefs, traf er die Pferde des von Sternberg in der Tranke vor 
der Stadt. Sofort verjagte er die Knechte und Trofsbuben „seines Fein- 
des“, wie er spater zur Entscbuldigung anfuhrte, und fuhrte die Pferde 
davon. Da verfolgten ihn die Egerer wegen des verletzten Geleits, so 
dafs er nur mit Miibe entkam. Hieruber mehrere Schreiben im Stadt* 
arcbiv Eger Abt. Sachs. Reufs I und II. Auch Nr. 31 in den Font. rer. 
Austriac. 42 S. 57 bezieht sich offenbar auf obigen Fali, doch ist hier 
das Jahr dann falsch.

Wahrend daun im Schwarzburgischen Graf Heinrich die 
kurfiirstlichen Befehlshaber durch Streifen und geschickte 
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Uberfalle in Atem hielt, zog im Westen des Landes eine 
grbfsere Gefahr fiir Friedrich herauf. Es hing das mit seinem 
zweideutigen Yersuch zusammen, die Lausitz an sich zu 
bringen *). Dadurch verfeindete er sich mit dem Markgrafen 
von Brandenburg, welcher die Landyogtei daselbst kauflich 
erworben hatte, und mit den Bohmen der Podiebradschen 
Richtung, die eine Schmalerung der Krone Bohmen darin 
erblickten; denn die Lausitz war Lehen derselben 2). Auch 
der von Plauen, der Sachsen wegen Fortnahme des Burg- 
graftums Meifsen grollte, hatte seine Hande mit im Spiele. 
Obwohl selbst krank, riet er den Bohmen doch eifrigst zu, 
die gute Gelegenheit, den Kurfiirsten zu bekampfen, nicht 
ungeniitzt zu lassen 3). So kam es denn wirklich zu einem 
grofsen Biindnis gegen letzteren, indem sich am 27. Marz zu 
Wunsiedel die Bohmen mit dem Brandenburger und den 
Herzdgen Otto von Baiern und Wilhelm von Sachsen ver- 
banden 4). Kurfiirst Friedrich suchte und fand dagegen wieder 
Hilfe bei dem katholischen Adel Bóhmens, den sogenannten 
Strakonitzern unter Ulrichs von Rosenberg Fiihrung. Schon 
Mitte Marz fanden deswegen Yerhandlungen in Pilsen statt, 
wozu ais kurfiirstliche Ratę Heinrich der Jungere von Gera, 
Helfrat von Einsiedel und einer von Miltitz erschienen 
waren8). Aber erst am 12. April kam es zu einem form- 
lichen Kriegsbiindnis zwischen Friedrich und den Strakonitzern 
— darunter auch Heinrich der Altere von Weida zu Hauen- 
stein — gegen Georg Podiebrad und seine Yerbiindeten6). 
Um Pfingsten 1450 standen sich dann der Kurfiirst und die

1) Anemiiller a. a. O. S. 14.
2) Droysen, Gesch. der preufsischen Politik II, S. 84. — Bottcher- 

Flathe, Gesch. des Kurstaates und Konigreichs Sachsen I, S. 386.
3) Font. rer. Austriac. XLII, S. 56 Nr. 30 mit der Uberschrift: „Wie 

der von Plawen in seiner krankheit den Behmen einen ratę geben had, 
sich zu den marggraven von Brandenburg wider die herrn von Saxssen etc. 
zu slahen.“

4) Bóttcher-Flathe a. a. O.
5) Fontes rer. Austriac. XLII, S. 58 ff. Nr. 32, 33, 36, 42.
6) d. d. Kaaden 1450 April 22, Abschr. im GH u. SA. Weimar.

XVII. 21
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Bohmen Podiebrads auf der Kaiserwiese bei Altenburg kampf- 
bereit gegeniiber1), aber es kam nicht zum Schlagen. Der 
Erzbischof von Magdeburg legte sich ins Mittel und rerein- 
barte am 2. Juni zu Zerbst einen Vergleich zwischen den 
feindlichen Parteien, worin sie sich wegen der Lausitz ver- 
trugen, Brandenburg aber entschieden den grófseren Vorteil 
erhielt. Die briiderlichen Streitigkeiten der Wettiner sollten 
auf einem Naumburger Tage beigelegt werden. Was mit den 
Bohmen verhandelt wurde, erfahren wir nicht, doch miissen 
sie damals sehr schnell wieder heimgezogen sein 2).

1) Kammermeister a. a. O. Sp. 1201.
2) Botteher-Flathe a. a. O. I, S. 337. — Font. rer. Austriac. XLII, 

S. 71.
3) Schreiben d. d. Dresden 1450 Juni 12 (Freitag [nach] Barnabę ; 

denn Barnabas fiel auf den Donnerstag) s. Beil. 10.
41 S. Beil. 9.
5) S. Beil. 11.

Eriedrich hatte in Zerbst offenbar nur darum nachge- 
geben, um gegen Thiiringen Luft zu bekommen. Das geht 
aus allem heryor. Er entliefs also sein Heer nicht, sondern 
rief unverziiglich den jiingeren Herrn von Gera zu sich, da 
er „ins Feld riicken“ wollte 3).

Zu Anfang des Jahres hatte Eriedrich mit diesem seinen 
Berater eine kleine Yerstimmung gehabt; denn er schrieb am 
25. Jan. an denselben, es thate ihm wehe, dafs der Geraer 
heute „mit so grossem Zorn“ von ihm geschieden sei. Das 
ware fiir sie beide nichts nutz, da sie der Sachlage nach auf- 
einander angewiesen waren. Er bate daher den Geraer, so 
bald wie mbglich zu ihm zuriickzukehren 4). Leider erfahren 
wir nicht, um was es sich dabei handelte.

Jedenfalls war Friedrich inzwischen langst wieder mit 
dem Geraer ausgesohnt und bestellte jetzt diesen zum „obersten 
Hauptmann“ des kommenden Feldzuges. Heinrich von Gera 
liefs sich aber einen feierlichen „Sehadlosbrief“ vom Kur- 
fiirsten geben fiir den Fali, dafs er infolge seiner neuen Stell- 
ung Yerluste erleiden wiirde 5).
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Friedricha Vorhaben — mag es nun ron den Gegnern 
durchschaut sein oder nicht — erhielt noch einen willkom- 
menen rechtlichen Grund, ais am 18. Juni die Absagen des 
Grafen Heinrich yon Schwarzburg und seiner Yerbiindeten, 
der Grafen Adolf und Siegmund von Gleichen, Bernhard Yitz- 
thum, Georg von Hopfgarten und anderer, dem Kurfiirsten 
auf der Kaiserwiese bei Altenburg iiberreicht wurden 1). Jetzt 
brach der Krieg sofort los.

Am 23. Juni Tiickte Friedrich mit einem ca. 18 000 Mann 
starken Heere durchs Saalthal in Thiiringen ein, warf sich 
zuerst auf Bernhard Yitzthum und yerwiistete dessen Besitz- 
ungen um Magdala und Mellingen. Dann zog er die lim 
aufwarts und lagerte sich vor das schwarzburgische Stadt-Ilm, 
doch bestiirmte er den Ort, welchen Graf Heinrich selbst 
yerteidigte 2), ohne Erfolg und zog nach aeht Tagen wieder 
nordwarts ab, um die yon Gleichen zu bestrafen. Am 4. Juli 
lag er bei Molsdorf3). An demselben Tage war sein Feld- 
hauptmann Heinrich von Gera in Erfurt und yersicherte sich 
der Hilfe dieeer machtigen Stadt4).

Wirklich zogen damals die Erfurter „mit einem schónen 
Volk und gutem Zeuge an Biichsen“ dem Kurfiirsten zu5). 
Auf die Einzelheiten dieses Zuges, der nach der zeitublichen 
Fehdeart in Pliinderung, Brandschatzung und Zerstórung be- 
stand, braucht hier nicht eingegangen zu werden. Es gluckte 
den Yerbiindeten indessen nicht, die Burgen Gleichen und 
Tonna zu nehmen; denn noch wahrend dereń Belagerung 
drohte den kurfiirstlichen Landem selbst grofse Gefahr, so

1) Fehdebriefe im USA. Dresden; s. Anemiiller a. a. O. S. 15, 
Anm. 19.

2) Kammermeister a. a. O. Sp. 1201 f.; Stolle a. a. O. S. 30; 
Jovius a. a. O. S. 519 ff.

3) Hier sagte Heinrich der Jiingere von Weida den Yitzthum ab, 
Orig. d. d. Molsdorf 1450 Juli 4 im GesA. Weimar D. p. 349 Nr. 7 h. 
— Jovius a. a. O. S. 520.

4) Yersprechen des Rats deswegen d. d. 1450 Juli 4 im HSA. 
Dresden, Or. Nr. 7147.

5) Kammermeister a. a. O. Sp. 1202 ; Stolle a. a. O. S. 32.
21*
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dafs Friedrich schleunigst nach dort aufbrechen mufste. Da 
es ihm an Geschiitz mangelte, schickte er am 10. Juli den 
Grafen Ernst von Gleichen zu Remda und den von Gera 
nochmals an den Erfurter Kat mit dem Ersuchen, ihm ihr 
Geschiitz zu leihen, aber die Erfurter wollten nicht weiter 
mitthun und schlugen Friedrichs Bitte hbflichst ab ’).

Auch Herzog Wilhelm und Graf Heinrich von Schwarz- 
burg hatten unterdessen ein starkes Kriegsvolk angesammelt 
und zogen ins Vogtland gegen den von Gera, yerheerten 
dessen Land und drangen bis Altenburg yor1 2). Auf die 
Nachricht, dafs der Kurfiirst zur Rettung herbeieilte, zog 
Wilhelm yor die Stadt Gera und yerschanzte sich dort3), um 
den Bruder zu erwarten. Friedrich kam auch, und beide 
feindlichen Heere lagen um Mitte Juli bei Gera so nahe an- 
einander, dafs sie sich mit „Biichsen“ erreichen konnten4).

1) Nach der etwas unklaren Darstellung bei Stolle a. a. O. Ubrigens 
mufs es bei letzterem wohl heifsen Freitag v o r Kilian, denn Kilian fiel 
auf den Mittwoch.

2) s. Beii. 14, S. 1. (Die Seitenzahlen geben die Seiten der Hand- 
schrift an.)

3) — „unde hatten sich yorgraben da yor“ — s. Stolle S. 33.
4) Cod. dipl. Saxon. regie II, 5, Nr. 243.
5) Ebenda.
6) Vergl. den beigefiigten von Herrn Lehrer A. Auerbach in Gera 

angefertigten Plan der aiten Stadt Gera und Umgegend.

Da der Kurfiirst thalaufwarts zog und dann nach einem 
Schreiben seiner Gemahlin auf einem Berge lagerte5), so 
mufs er auf dem Galgenberge gestanden haben, wahrend 
Wilhelm, der von Altenburg her gekommen war, das gegen- 
iiberliegende Plateau des Geiersberges 6) besetzt hielt. Beide 
Gegner beobachteten sich einige Tage und erwarteten noch 
Zuzug. Wilhelm mochte vor allem, was noch zu erwahnen 
sein wird, auf brandenburgische Hilfe rechnen, und Friedrich 
hatte eben deswegen einen grofsen Teil seines Heeres ab- 
trennen miissen, war also bedeutend schwacher ais sein Bru
der. Die Lagę war in der That damals recht kritisch fiir 
ihn, und man kann es yerstehen, wenn in jenen Tagen die 
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Kurfurstin den Dresdener Rat dringend auffordert, ihrem Ge- 
mahl scbleunigen Zuzug zu leisten. Die Dresdener Mann- 
schaft sollte am 22. Juli in Pegau eintreffen. Schon am 
20. dieses Monats aber ereignete es sich, dafs einige Leute 
von beiden Heeren in der Tranke1) feindlich aneinander ge- 
rieten, bis schliefslich ein grbfseres Gefecht daraus entstand, 
wobei sich auch die Burger der Stadt beteiligten. Dieses 
Treffen fiel nun entschieden zu Gunsten Wilhelms aus. Wie 
er dem Grafen Adolf von Gleichen zu Tonna brieflich mit- 
teilte, hatten seine Truppen dabei den Grafen Ludwig von 
Gleichen, sowie anderthalbhundert Burger und Trabanten ge- 
fangen, iiber hundert erschlagen, 23 reisige Wagen und zwei 
Biichsen erobert2). Der von Gleichen wurde vom Herzog, 
wie ein tlbelthater an Handen und Fiifsen gefesselt, in den 
Turm zu Weida gesetzt 3).

1) Diese Tranke war jedenfalls der friihere, jetzt verschiittete Rats- 
teich, welcher durch den Leumnitzbach gespeist wurde.

2) Schreiben vom 10. Aug. bei Jovius a. a. O. S. 521.
3) Stelle a. a. O. S. 33. — Der Graf wurde also nicht enthauptet, 

wie die Sagę berichtet, sondern spater ausgewechselt; vergl. Beil. 14, S. 7.
4) Die gleichzeitigen Quellen (Kammermeister, Stolle etc.) wissen 

nichts von diesem Yorgang. Die Sagę findet sich zuerst in dem Appendix: 
Res. Misnicae der Altenzeller Chronik (bei Mencke, Script. rer. Germ. II, 
425), der, obwohl mit dem Jahre 1488 schliefsend, doch aus sprachlichen 
Griinden kaum noch dem 15. Jahrh. angehoren durfte. Dieser Ansicht 
scheint auch Mencke (Sp. 434 Anm.) gewesen zu sein. In jenem Appen- 
dix heifst es noch ganz kurz: „Item ynn der zeit wart auch herzog Wil
helm bereyt zu ziehenn vor Gera, das dann abgestalt was durch freunt- 
liche bete der frawenn vonn Gera.“ Ausgebildet findet sich die Sagę dann 
in der Mansfeldischen Chronik des M. Cyriacus Spangenberg (v. J. 1572), 
S. 384, und ist bisher nicht allein unbeanstandet geblieben, sondern wo- 
moglich nach ausgeschiniickt und breitgetreten worden.

Trotz des errungenen Yorteils zog Herzog Wilhelm bald 
darauf von Gera ab. Nach der Sagę soli ihn hierzu die 
Mutter des Herrn von Gera, Leutrud, geborene Grafin von 
Honstein, bewogen haben, indem sie mit ihrer Schwieger- 
tochter und anderen adligen Frauen in Trauerkleidern aus der 
Stadt zog, vor dem Herzog einen Fufsfall that und mit 
Thranen um Schonung der Stadt bat 4). Aber so sentimental 
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war jene rauhe Zeit denn doch nicht. Wegen schwarzer 
Kleider und ein paar Weiberthranen hatte Herzog Wilhelm 
Gera sicherlich nicht geschont. Die Sagę hat jenen Fufsfall 
wohl nur darum geschaffen, weil der pldtzliche Abzug Wil
helma nach einem gliicklichen Gefecht nicht gleich Yerstand
lich war. Eine jiingst von mir aufgefundene Quelle iiber 
den Bruderkrieg x), die wenige Jahre nach den Ereignissen 
niedergeschrieben sein mufs und von Heinrich dem Alteren 
von Gera ausging, berichtet, dafs der Kurfiirst das erste Mai 
seinen Bruder von Gera „abgetrieben" habe 1 2). Das ist nach 
der Sachlage, da Friedrichs Heer das schwachere war und 
noch eben eine Schlappe erlitten hatte, wohl nicht wortlich 
zu nehmen, aber doch war in jener Zeit eine fiir den Kur- 
fiirsten gliickliche Wendung eingetreten, die Wilhelm zum 
Riickzug nótigen konnte.

1) Uber dieselbe soli im 3. Teil eingehender gesprochen werden.
2) S. Beil. 14, S. 1.
3) Stadte-Chroniken VII, S. 385 ; Stolle a. a. O. S. 31. Letzterer 

nennt zwar den Herzog Ernst, Friedrichs Sohn, ais Anfiihrer der Kur- 
fiirstlichen, aber Ernst war erst 9 Jahre alt. — Vergl. auch Beilage 14.

Wir miissen hier zunachst zuriickgreifen. Ais entgegen 
der Zerbster Abmachung der Krieg zwischen den sachsisehen 
Briidern doch losbrach, stellte sich Markgraf Friedrich von 
Brandenburg sofort wieder auf Wilhelms Seite und fiel mit 
einem stattlichen Heere sengend und brennend in Sachsen 
ein. Beide Verbundete scheinen sich bei Gera haben treffen 
zu wóllen. Das mufste Friedrich yerhiiten. Wahrend er daher 
selbst gegen den Bruder zog, schickte er seinen Hauptmann 
Heinrich von Gera den Markern entgegen. Obwohl diese 
anderthalbhundert Pferde mehr hatten, erlitten sie doch eine 
empfindliche Niederlage durch die Kurfiirstlichen. „Des freute 
sich das ganze Land zu Meifsen, und sangen Messe und 
lobten Gott“, erzahlt der patriotische Stolle. In jenem Treffen 
wurden dem Markgrafen viele seiner besten Leute erschlagen, 
aufserdem 300 Pferde und 102 Gefangene abgenommen, 
darunter 2 Bannerherren (barones) und 14 Ritterbiirtige 
(nobiles). Die Gefangenen wurden nach Wittenberg gefiihrt3).
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Der von Gera behielt von denselben „mit Gunst“ des Kur- 
fiirsten ais Beuteanteil die reichen Seifart von Saldem und 
Erhard von Ecker, die hernachmals aber ohne Lósegeld frei 
gegeben wurden 1). Zeit und Ort des Gefechtes bediirfen noch 
der Aufklarung. Fiir erstere nehme ich nach den Ouellen 2) 
die Tage um den 20. Juli an, wo beide Briider abwartend 
bei Gera lagen. Beziiglich des Ortes vermute ich, dafs das 
Treffen bei Biilzig siidwestlich von Zahna stattfand, da letztere 
beiden Orte ais Endpunkte des brandenburgischen Zuges be- 
zeichnet werden, und man die Gefangenen nach dem nahen 
Wittenberg brachte 3).

1) S. Beil. 14, S. 2.
2) Stolic, Jorius, Beilage 14, S. 1 u. 2, und Brief der Kurfurstin, 

S. 318, Anm. 4.
3) Die Magdeburger Schoppenchronik (Stadte-Chronik. VII) S. 385 

beriehtet: „Mit dem vorscheiten wan he (der Markgraf) Tzane und Beltz. 
Dar na kemen de Sassenlender etc.“ — An die markische Stadt Belitz ist 
jedenfalls nicht zu denken.

4) wohl iiber Grofsenstein oder Ronneburg, da die alte Heerstrafse 
iiber Langenberg durch den Kurfiirsten verlegt war.

5) Nach dem Schreiben Wilhelms vom 10. Aug. bei Jovius S. 521.

Ais Wilhelm von dieser Niederlage seines Yerbiindeten 
erfuhr, mochte es ihm doch nicht geraten erscheinen, den 
Kurfiirsten weiter anzugreifen. Er brach daher von Gera 
auf und zog iiber Zeitz 4 5) und Pegau bis kurz vor Leipzig. 
Dann schwenkte er rechts ab und suchte die Orte Geithain, 
Rochlitz, Rochsburg, das dem Geraer gehorte, Waldenburg 
und andere heim, die sich zum Teil durch eine Geldzahlung 
von der Pliinderung freikauften. Unzahlige Dorfer der Um- 
gegend aber, besonders die Giiter der Ritter Hermann von 
Harras und Kunz von Kaufungen, wurden gepliindert und 
ausgebrannt6). Wilhelm that hier seinem Bruder grofsen 
Schaden von Leipzig bis Chemnitz 10 Meilen lang und 4 
oder 5 Meilen breit.

Der Kurfiirst lag unterdessen an drei Wochen unthatig 
bei Leipzig, denn er war nach Kammermeisters jedenfalls 
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richtiger Angabe seinem Bruder gegeniiber zu ,,schwach“ ł). 
Es scheint sich. demnach die Riickkehr der gegen die Marker 
siegreichen Truppen langer yerzogert zu haben, ais nach der 
raumlichen Entfernung erwartet werden kann.

Herzog Wilhelm aber kehrte dann von seinem Zuge 
durchs Osterland zuriick und lagerte sich zum zweiten Małe 
yor Gera. Er moehte glauben, die Stadt jetzt leichter be- 
waltigen zu kónnen. Am 6. Aug. lag er hier „hinter dem 
Schlosse", also wiederum auf dem Geiersberg, und befahl von 
seinem Feldlager aus dem Ratę von Jena, ihm unyerzuglich 
Zimmerleute, Muller und andere mit dem Beil erfahrene 
Arbeiter zu sehicken, auch seinem Yogte in Jena ihre Stein- 
metzen zu iiberlassen, damit dieser noch mehr Steine zu seiner 
grofsen Buch.se hauen lasse konne1 2). Der Herzog daehte 
also allen Ernstes an die Belagerung der Stadt, wahrend er 
zugleich das umliegende Land furchtbar yerheerte. Nach 
Stelle soli er sogar damals Gera gestiirmt haben, aber die 
Einnahme gelang nicht. Noch zur rechten Zeit warf sich 
der von Gera in die Stadt und behauptete sie, nachdem, wie 
es scheint, die Biirgerschaft schon zur Ergebung geneigt ge
wesen war 3).

1) Kammermeister und Stolle a. a. O.
2) Alberti, Urkdsammlg. zur Gesch. der Herrschaft Gera S. 160.
3) „Hy czoch der jungę herre wedder vor Gera unnd logerte sich 

davor unnd vorterbete das Gerische land gancz unnd gar unnd stormete 
Gera, unnd der von Gera was selber in der stad, unnd dy menre in der 
stad hetten sich czitlichen ergeben, were der herre von Gera mit syner 
manschaft nicht selber darinne gewest. Also musste der jungę herre abe 
losze unde czoch vor Borgow am sontage vor Laurencii“; s. Stolle S. 34. 
— Auch Wilhelm selbst weifs in dem bereits erwahnten Brief (S. 321 
Anm. 5) an den Grafen von Gleichen nichts Ruhmliches von seinem 
zweiten Angriff auf die Stadt zu melden.

Am 9. August zog Wilhelm von Gera ab und riickte 
yor Burgau, das sich ihm rasch ergab. Ebenso nahm er die 
Lobdaburg ein und brandschatzte die umliegenden Ortschaften, 
besonders auch die Stadt Lobeda, wo der yon Gera Be- 

Buch.se
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sitzungen hatte1). Weiter verheerte der Herzog die Gleichensche 
Grafschaft Blankenhain, eroberte die Stadt Heroda, konnte 
aber Schlofs und Stadt Blankenhain nicht einnehmen; denn 
die Burger wehrten sich tapfer und fingen sogar einen Grafen 
von Honstein. Diesen wufste dann Heinrich von Gera in 
seine Hande zu bringen und iiberliefs ihn dem Kurfiirsten, 
um gegen denselben den vor Gera gefangenen Grafen Ludwig 
von Gleichen auszutauschen 2 3).

1) Nach Stolle S. 31. — Die von Gera und namentlich dereń Haus— 
kloster Cronschwitz hatten bei Lobeda ihre Weinberge; s. Schmidt, Urkdb- 
der Vdgte von Weida etc. II, Nr. 442, 483, 486, 492 u. 503.

2) Stolle S. 36/7. — Beilage 14, S. 7.
3) Stolle S. 35.
4) Kammermeister a. a. O. Sp. 1203. — Stolle S. 36.
5) Palacky, Gesch. Bohmens I, S. 242.

Friedrich hatte sich inzwischen gehbrig verstarkt und 
besonders wieder bóhmische Truppen angeworben8). Jetzt 
brach er abermals wieder in Thuringen ein, zunachst das 
Land um Weifsenfels 2) yerheerend. Hierauf wurden Eckards- 
berga, Buttstedt, Wiehe und Cblleda heimgesucht und die 
von Witzlebenschen Dbrfer um den Wendelstein zerstbrt4 5).

Ais sich Friedrich Weimar naherte, eilte Herzog Wil
helm zum Entsatz herbei und lagerte mit Markgraf Albrecht 
von Brandenburg am Ettersberge. Nun aber mufste der Kurfiirst 
wieder schnell zuriick; denn ihm waren die Bohmen Podie- 
bradschen Anhangs mit Feuer und Schwert in sein meifs- 
nisches Land eingefallen. Die gleichzeitigen Chronisten, wie 
Kammermeister und Stolle behaupten, dafs Herzog Wilhelm 
die Bohmen von Anfang an herbeigerufen habe. Palacky 
dagegen ist der Ansicht, dafs die Fursten, die mit Friedrich 
in Unfrieden lebten, den bohmischen Einfall nur gelegentlich- 
zu ihrem Vorteile benutzten 6). Ich mufs die Frage offen lassen 
und will hier nur die knappen Thatsachen mitteilen. Georg: 
Podiebrad gab ais Grund zum Kriege gegen Sachsen die- 
Riickforderung zahlreicher Stadte und Schlbsser an, die teils 
unmittelbar zum bohmischen Lande gehort hatten, wie Briix5,
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Riesenburg, Osseg, Dux und Konigstein, theils ehemals zur 
Krone Bohmen in Lehnsyerband standen, wie Pirna, Tharandt, 
Colditz, Eilenburg, Elsterberg und Plauen. In wie weit diese 
Forderungen berechtigt waren oder nicht, mag gleichfalls dahin- 
gestellt bleiben. Am 4. Sept. zog Podiebrad mit einem Heere 
von uber 20 000 Mann aus Prag fort und nahm am 8. d. M. 
Dux und Osseg ein. Nun fanden Friedensunterhandlungen 
statt, die sogar von Herzog Wilhelm eingeleitet gewesen sein 
sollen. Ob das zum Schein oder aufrichtig geschah, vermag 
ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls zerschlugen sich die 
Yerhan diun gen, und die Bohmen riickten uber den Wald 
nach Meifsen vor x). Ihre Art, alles griindlich zu yerwiisten, 
verlangsamte wohl den Zug mehr, ais Wilhelm lieb war. 
Der Marsch der Bohmen ging zunachst auf Alt-Dresden zu. 
Dann zogen sie westwarts uber Wilsdruf, Lommatsch, Dóbeln, 
Mitweida und Borna und lagerten sich endlich vor Pegau. 
Nach Jovius soli ihnen Herzog Wilhelm den Grafen Heinrich 
von Schwarzburg entgegengeschickt haben, der sie bis 
Pegau fuhren sollte2). Zweifellos suchte dann Wilhelm seine 
Yerbindung mit ihnen herzustellen. Er hatte nach Abzug 
seines Bruders nochmals die Grafen Ludwig und Ernst von 
Gleichen angegriffen und ihre Schlósser Blankenhain und 
Ehrenstein erobert. Hierauf war er nordwarts gegangen, 
hatte am 4. Oktober Schlofs und Stadt Nebra erstiirmt und 
wollte die Naumburger fur einen ihm zugefiigten grofsen 
Schaden abstrafen. Er forderte daher Georg Podiebrad auf, 
mit ihm vor Naumburg zu riicken3). Indessen lag er bei 
Kloster Pforta und liefs Schirme zum Sturme auf genannte 
Stadt anfertigen, wahrend er zugleich ihre Umgegend ver- 
wiistete und den reifen Wein ablesen liefs *). Auch auf Gera

1) Palacky a. a. O. S. 245. — Font. rer. Austria®. XLII, S. 74. 
2) a. a. O. S. 522.
3) Schreiben o. D. in Font. rer. Austria®. XLII, S. 75 Nr. 49. — 

Der Brief mufs dem Gange der Ereignisse nach (gestem sontag etc.) am 
-5. Oktober geschrieben sein.

4) Stolle S. 38.
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-wurde damals jeden Augenblick ein neuer Angriff erwartet. 
Bereits am 30. Sept. schrieb die Kurfiirstin Margarete an 
Heinrich den jiingeren Reufsen zu Greiz, dafs die Bohmen 
wn folgenden Tage (Oktober 1) nach Pegau ziehen und dann 
im Yerein mit Herzog Wilhelm yor Gera riicken wollten, um 
nicht wieder yon dort fortzuziehen, bis sie die Stadt gewonnen 
hatten. Der Reufse mdchte daher schleunigst den von Gera 
hieryon benachrichtigen, damit er sich darnach zu richten 
wisse; denn sie hatten das „in Wahrheit erfahren“').

Die Bohmen lagen 10—11 Tage vor Pegau und be- 
stiirmten den Ort, ohne ihn einnehmen zu kbnnen. Ais 
-wahrend des Herzog Wilhelm sie von seiner Stellung bei Pforta 
aus speisen wollte, gelang es sogar Heinrich Reufs dem 
.Jiingeren und seinen Helfern1 2), einen Teil dieser Zufuhr 
aufzuheben, wobei sie einige Peinde erschlugen, mehr ais 
100 Gefangene machten und 24 Wagen mit Speise nahmen. 
Die Gefangenen wurden nach Naumburg gebracht. Das ge- 
schah nach Stolle in der gemeinen Woche (also Okt. 4—10). 
Wilhelm kam dann mit 800 Pferden und 4 Schock Wagen 
yor Pegau an und zog jetzt sofort mit den Bohmen die Elster 
hinab, wie die Zwiekauer glaubten3), auf Greiz zu, aber es war 
auf Gera abgesehen.

1) Beil. 12.
2) Stolle nennt noch den Grafen Ernst von Gleichen, Hermann 

Harras und Apel Vitzthum zu Tannroda. Letzterer, ein Neffe des be- 
kannten Apels, stand auf kurfiirstlicher Seite; vergl. Kronfeld, Landes- 
kunde des Grofsherzogtums Sachs.-Weimar-Eisenach I, S. 219.

3) Schreiben des Rates von Zwickau an den von Eger d. d. 1450 
•Oktober 12; Font. rer. Austriac. XLII, S. 79 Nr. 53.

Nach der Altenzeller Chronik — die gleichzeitigen 
Kammermeister und Stolle wissen nichts dayon — soli Hein
rich der Jiingere von Gera dem Herzog damals in die Pflege 
Roda gefallen sein und ihm hóhnische Briefe geschrieben 
haben. Daraufhin hatte Wilhelm seinen Plan, Naumburg zu 
erobern, aufgegeben und ware yor Gera gezogen. Gleich 
hinterher erzahlt der Altenzeller Chronist aber die Gefangen- 
nahme des Grafen Ludwig von Gleichen bei der Tranke vor 
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Gera i), welcher Yorfall doeh naehweislich schon bei der 
ersten Belagerung stattfand1 2). Ob der von Gera wirklich 
solche hbhnische Briefe geschrieben hat, lafst sich nicht be- 
legen. Der Einfall aber in die Piiege Roda reicht wohl noch 
in die friiheren Jahre zuriiek. Er pafst sogar nicht in diese 
besorgliche Zeit, wo bei der Nahe der Bohmen jeden Augen- 
blick ein Angriff auf Gera erwartet werden mufste. Wie wir 
noch sehen werden3), sind auch andere friihere Yorgange in 
den meisten jiingeren Darstellungen der Belagerung Geras auf 
einen Zeitpunkt zusammengedrangt worden. Kurfiirst Fried
rich stand am 9. Okt. mit seinem Heere bei Chemnitz. Er 
hatte den Geraer damals zu sich entboten, aber dieser ent- 
schuldigte sich mit der Nahe der Feinde 4 5).

1) bei Mencke II, Sp. 426.
2) S. 319.
3) S. 327.
4) Sehreiben des Kurfiirsten; s. Beil. 13.
5) Eisel, Sagenbueh des Vogtlandes S. 284.
6) S. a. a. O.
7) S. Beil. 14.
8) S. S. 325 Anm. 3.

Am 9. und 10. Oktober mochten Herzog Wilhelm und- 
seine Yerbiindete vor Gera angekommen sein. Sie zogen 
jedenfalls die alte Heerstrafse iiber Langenberg und lagerten 
dann im Westen der Stadt, wenigstens soli der Sagę nach 
das Baderthor zuerst erstiirmt worden sein 6). Stolle erzahlt 
noch, dafs Wilhelm fiir den Sturm Korbę aus Weidengeflecht 
habe anfertigen lassen6). Heinrich von Gera war in der 
Stadt und schickte viel Botschaft an den Kurfiirsten, um ent- 
setzt zu werden. Friedrich vertrostete ihn auf sein baldiges 
Kommen und befahl, inzwischen die Stadt „fest zu halten“, 
Auch liefs er seinen Hofmeister, den Grafen Ernst von Gleichen, 
der wohl in Naumburg stand, und andere dem von Gera zu- 
ziehen 7). Friedrich selbst sollte, wie die Zwickauer glaubten, 
am 12. Oktober in ihrer Nahe voriiberkommen, um die 
Bohmen anzugreifen8), aber er kam nicht. Die Stadt Gera. 
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war nun trotz der Yerstarkung durch Ernst von Gleichen 
und einige Bohmen, der katholischen Richtung ’) keineswegs 
geniigend mit kriegsgeiibter Besatzung yersehen, wenigstens 
nicht einem so iiberlegenen Feind gegeniiber; denn aufser 
Herzog Wilhelm und Georg Podiebrad mit ihren Heeren 
riickte von Siiden her Markgraf Albrecht von Brandenburg 
mit grofsem Volke heran. Er lag in jenen Tage eine Nacht 
in Weida, wobei durch Fahrlassigkeit der Seinigen Feuer 
auskam und mehr ais die halbe Stadt eingeaschert wurde 1 2). 
Wahrend dann die Yerbiindeten Gera einschlossen, soli nach 
jiingeren Ouellen auch Kurfiirst Friedrich wirklich hier ein- 
getroffen sein, um die bedrangte Stadt zu entsetzen. Da er 
sich aber gegen die vereinigte Macht der Gegner zu schwach 
gefiihlt hatte, ware er wieder abgezogen und habe einen Teil 
seines Kriegsvolkes nach Thuringen, einen anderen ins Branden- 
burgische hineinriicken lassen. Auf diese Weise hatte er ge- 
hofft, die Feinde von Gera fortzulocken. Man sieht das Un- 
gereimte dieser Nachricht sofort ein; denn ins Thiiringische 
und Brandenburgisehe konnte der Kurfiirst in der kurzeń 
•Zeit, die zwischen seinem ersten und dem spateren Erscheinen 
auf dem Kriegsschauplatze liegen mufste, nicht kommen. Es 
sind vielmehr in der spateren Darstellung die Ereignisse der 
mehrfachen Belagerungen Geras vermengt und in ein Bild 
zusammengebracht. Die Ziige nach Thuringen und gegen die 
Brandenburger fanden, wie wir schon berichteten, bei den 
beiden friiheren Belagerungen Geras statt3).

1) S. S. 325 Anm. 3.
2) Altenzeller Chronik bei Mencke II, Sp. 426. — Spangenberg, 

Mansfeldische Chronik I, cap. 330.
3) Vergl. S. 316 u. 320; doch konnte auch der zweite Zug Friedrichs 

nach Thuringen (S. 323) hier in Frage kommen.

Kurfiirst Friedrich kam also nicht rechtzeitig genug zur 
Entsetzung der gefahrdeten Stadt herbei. Herzog Wilhelm 
und die Bohmen lagen einige Zeit davor und scharmutzelten 
mit den Belagerten. Am Donnerstag vor St. Gallen, den 
15. Oktober, erfolgte endlich der Sturmangriff auf die Stadt.
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Sie wurde genommen und schrecklich yerwiistetx). Dieses> 
hoehdramatischen Stoffes haben sich dann die Sagę und 
Phantasie der Lokalhistoriker bemachtigt. Daher ist manches 
entstellt oder hinzugethan worden, so dafs die sichere Schei- 
dung des Historischen vom Erdichteten oft sehr erschwert 
wird. Nach der Altenzeller Chronik soli Herzog Wilhelm 
die Stadt an drei Enden zugleich haben stiirmen lassen 1 2). 
Dafs ein zweimaliger Sturm auf die Mauern stattgefunden 
habe, wie Spangenberg in seiner Mansfeldischen Chronik zu 
berichten weifs3), beruht dagegen auch nur auf dem Mifsver- 
standnis der mehrfachen Belagerungen. Kammermeister und 
Stolle, welche zeitlich der Zerstórung am nachsten stehen,. 
erzahlen, dafs die Bóhmen ein schreckliehes Blutbad in der 
Stadt errichteten und nicht Miinner, Weiber und Kinder 
schonten. Auch hatten sie die Kirchen beraubt und yiele- 
Glocken, Altargerate und andere Beute dayongefiihrt. Es 
ware aber yiel Volks und Habe in der Stadt gewesen4). 
Jedenfalls hatte sich auch eine Menge Landbewohner mit 
ihrem beweglichen Eigentam in die Stadt gefluchtet. Die 
chronikalischen Berichte iiber die Anzahl der damals in Gera, 
getóteten Mensehen gehen sehr auseinander und schwanken 
zwischen 500 und 5000 5). Letztere Zahl ist aber sicherlich 
zu hoch gegriffen, da Gera alten Planen nach doch nur klein 
war und kaum so yiel Einwohner gehabt haben kann. Be- 
merkenswert ist, dafs unter den Getóteten keine Hóher- 
gestellten genannt werden. Da fiir Ritter und Reisige ein 
gutes Lósegeld zu erwarten stand, so lafst sich ihre Schonung 

1) Nach dem Brief des Peter von Sternberg an seinen Vater d. d. 
Gera 1450 Oktober 15; gedr. in Archiv ćesky II, 1, S. 45, deutsch im 
17. Jahresbericht des vogtl. Altertumsforsch. Yereins S. 62, und Alberti, 
Urkdsmlg. zur Gesch. der Herrschaft Gera S. 161. — Der Tag war 
friiher zweifelhaft (14., 15., 16. Okt.), ist damit aber sicher festgelegtj 
vergl. dazu Behr, Beitrage zur Geschichte von Gera II, S. 11.

2) a. a. O.
3) I, c. 330.
4) Kammermeister a. a. O. Sp. 1204; Stolle S. 37.
5) Yergl. dazu Behr, Beitrage zur Gesch. der Stadt Gera S. 11.
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von seiten der Bohmen leicht begreifen. Die meisten Ge- 
tóteten wurden also wohl bei der Pliinderung niedergemacht 
und gehbrten den Burgern und den in die Stadt gefliiehteten 
Landbewohnern an. Schlofs 4) und Stadt wurden dann mehr 
oder weniger ausgebrannt und ihre Mauern niedergerissen. 
Auch machten die Bohmen bei der Einnahme Geras eine 
grofse Anzahl Gefangener, und der beste Fang aarunter war 
entschieden Friedrichs Kriegshauptmann, Heinrich der Jungere 
von Gera. Wie Stolle erzahlt, wurde sich dieser eher haben 
tóten lassen, ais sich in Herzog Wilhelms Hande zu ergeben. 
Er mochte wohl dessen sichere Rache fiirchten, und so ergab 
er sich lieber dem Georg Podiebrad2). Wenn Peter von 
Sternberg damals triumphierend an seinen Vater schrieb, in 
dieser Stadt Gera sind des Kurfiirsten tapferste und vor- 
nehmste Leute, welche seine Kriege gefiihrt, gefangen und 
erschlagen worden, so pafst das auf niemand besser ais auf 
Heinrich von Gera3). Dafs dieser sich in den Turm der 
Johanniskirche gefluchtet haben soli und dort gefangen wurde, 
ist wohl eine Sagę, dereń historischer Kern zweifelhaft ist4). 
Aufser dem Geraer wurden noch gefangen Graf Wilhelm von 
Orlamiinde, Burggraf Hartmann von Kirchberg, Hans von 
Dohna zu Auerbach und der bekannte Kunz von Kaufungen 5).

1) Gemeint ist hier das alte vogteiliche Schlofs in der Stadt. Der 
Osterstein, das jetzige Besidenzschlofs in Gera, soli nach Jovius (bei 
Kreysig, Beitrage II, S. 106) durch einen Hans von Selmenitz und seine 
Sohne so tapfer verteidigt worden sein, dafs die Feinde abziehen mufsten. 
Vergl. dazu meine Bausteine zur Gesch. der Stadt Gera III u. IV (Geraer 
Zeitung 1893, Nr. 207 u. 225).

2) Stolle, S. 38; Altenzeller Chronik a. a. O.
3) S. S. 328, Anm. 1.
4) Spangenberg a. a. O. berichtet hingegen, dafs das gemeine Volk 

in die Kirche gefluchtet, aber daraus hervorgezogen und erschlagen 
worden sei.

5) Kammermeister a. a. O. Sp. 1203; Stolle S. 38; Brief des 
von Sternberg im 17, Jahresbericht des vogtl. Altertumsver. S. 67. — 
Limmer, Entwurf einer Gesch. des Vogtlandes S. 790, berichtet, dafs 
Kunz von Kaufungen und ein Pflug an der Pfortener Briicke gefangen 
worden waren. Beleg fehlt.
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Schadenersatz wegen der vor Gera erlittenen Sehaden erhielten 
spater auch die von Zetwitz, Wiedersberg, Reitzenstein, Tosse, 
Fafsmann u. a.1). Auffallend ist, dafs nach Sternbergs 
Berichte die Bohmen nur 15 Tote und nicht viel mehr Ver- 
wundete aufzuweisen hatten. Barnach scheint der Sturm, 
wenn auch schwer, wie Sternberg selbst erzahlt, doch nur 
kurz gewesen zu sein. Auch waren die Angreifer ja, wie 
bereits angegeben, durch Weidenkórbe gedeckt, wahrend wieder 
nach anderer Mitteilung es den Verteidigern an Geschiitz 
fehlte 2). Nach dem gelungenen Sturm verloren die Bohmen 
wohl nur wenige Leute mehr; der Schrecken in der Stadt 
war jedenfalls so grofs, dafs niemand an weiteren Widerstand 
dachte. Auch 350—400 Reitpferde erbeuteten die Bohmen. 
Vielleicht lafst sich daraus ein Schlufs auf die Anzahl der 
Ritter und reisigen Knechte machen.

1) Quittungen von 1453—54 im HSA. Dresden, Or. Nr. 7313 b u. c, 
7314 a u. b, 7321 b, 7338 u. 7388.

2) Stolle S. 38 ; Kammermeister a. a. O. Sp. 1204.
3) S. 38. — „Item der alte herr hatte grosz volk bye einander unnd 

lag kurne czwo mile von des jungen hem heir unnd hette dy stad Gera 
wol gereth unnd dy hem, dy darinne gefangen worn, hette er gewolt.“

4) S. 328 Anm. 1.
5) Eisel, Sagenbuch S. 285.

Kurfiirst Friedrich war endlich mit seinen Riistungen 
fertig geworden und riickte zum Entsatze heran. Man hat 
ihm schon zu Stolles Zeiten nachgesagt, dafs er Gera nicht 
habe retten wollen3). Eine wirklich absichtliche Preisgabe 
der Stadt ist aber doch kaum denkbar. Auch schrieb der 
von Sternberg damals an seinen Vater „und der alte Meifsner 
(der Kurfiirst) brach auf und wollte Gera retten; nun ziehen 
wir gleich auf ihn los, wenn er sich etwa mit uns schlagen 
wollte1'4). Der Fehler Friedrichs bestand allenfalls darin, 
dafs er zu lange mit dem nótigen Entsatz zógerte. Er kam 
von Chemnitz und zog, wie ich vermute, iiber Crimmitzschau. 
Ais er die Zerstorung Geras erfuhr, besetzte er den Zoitz- 
berg bei Liebschwitz 5), wodurch er das Elsterthal nach Siiden 
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hin vollstandig beherrschte. Der Bergvorsprung, wo das 
Geschiitz gestanden, soli davon seinen jetzigen Namen „Buchsen- 
berg“ erhalten haben. Nach der Sagę soli ferner Herzog 
Wilhelm damals seinem Bruder gegeniiber auf dem Heersberge 
bei Oberroppisch gelagert haben, worauf sich dann die be- 
kannte Anekdote griindet, ein Biichsenmeister Friedrichs habe 
sich erboten, den Herzog Wilhelm in seinem Zelte mit einer 
Kugel zu treffen, der Kurfiirst aber solches mit den Worten 
■yerhindert: „Schiefs, wen Du willst, nur meinen Bruder 
nicht“. Ais Wilhelm hierron yernommen habe, sei ihm 
jene grofsmutige Handlung der Anlafs zur Yersdhnung mit 
dem Bruder geworden x).

Wenn man dagegen die ganze damalige Sachlage erwagt 
und die Gegend selbst in Augenschein nimmt, so ist eine 
solche Stellung Wilhelms nicht wahrscheinlich. Da er nam
lich doch nach Sternbergs Brief sich mit dem Kurfiirsten 
schlagen wollte, konnte er nur auf dem Plateau der Ronne- 
burger Hohe, also auf dem rechten Elsterufer, ihm entgegen- 
ziehen, wahrend der Heersberg auf dem linken liegt. Fiir 
letzteres sprache auch die Aufstellung des kurfiirstlichen Ge- 
schiitzes auf dem Biichsenberge, die sonst ziemlich zwecklos 
wiire, da man hier vom Heersberg noch iiber einen Kilometer 
entfernt ist, und so weit reichten die Steinkugeln wohl doch 
kaum. Endlieh sind die Bdhmen dann nachweislich am 
rechten Elsterufer heimgezogen 2). Es ware demnach im an- 
deren Falle ein zweimaliger Flufsiibergang derselben anzu- 
nehmen, was angesichts des feindlichen Heeres mifslieh war. 
Somit wird jene Sagę aus der Geschichte des Bruderkrieges 
einfach zu streichen sein. Auch ihr historischer Kern ist 
nicht mehr erkennbar. Kurfiirst Friedrich mufs bereits am 
16. oder 17. Oktober bei Gera eingetroffen sein, denn an 
letzterem Tage erwahnt der Egerer Hans von Kager in einem 
Briefe, den er „im Heere vor Gera“ an seine Stadt schrieb,

1) Eisels Sagenbuch S. 285.
2) S. 333.

XVII. 22 
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dafs die Bohmen durchs Egerland heimziehen wollten ’). Bar
nach scheint der Waffenstillstand damals bereits yerabredet. 
gewesen zu sein. Es waren namlich inzwischen kaiserliche 
und erzbischoflich mainzisehe Ratę in den Heeren der 
sachsischen Bruder ersohienen und hatten zunachst eine 
Waffenruhe hergestellt, die wohl die Hauptbedingungen des 
spateren Friedenschlusses schon yoraussetzte. Weil dann die 
Nachwelt die Griinde der Aussohnung nicht erkannte, ent- 
wickelte sie die oben besprochene Sagę yom Bilchsenschufs. 
Der wahre Grund fiir die rasche Beendigung des Krieges mag 
bei Friedrich yielmehr darin gelegen haben, dafs er durch Geras- 
Eroberung und die Gefangennahme seines Feldhauptmannes> 
Heinrichs von Gera, augenblicklich doch entschieden im Nachteil 
war und einen billigen Frieden wiinschen mufste. Er gab 
daher, wie aus den spateren Yorgangen zu schliefsen ist, da
mals wenigstens insoweit nach, dafs er seinen Handel mit. 
dem Grafen Heinrich yon Schwarzburg einem fiirstlichen 
Schiedsspruch unterwarf1 2) und damit wohl im Prinzip auf 
Schwarzburg yerzichtete. Herzog Wilhelm anderseits mufste 
ebenfalls Bediirfnis nach Frieden haben. Er hatte seine Rache 
an dem Geraer griindlich gekiihlt, den ganzen Feldzug mit 
Erfolg gefiihrt und, wie ich schon mutmafste, sein nachstes 
Ziel, Schwarzburg zu behaupten, einigermafsen erreicht. Dann 
stand ihm sein Bruder doch immer noch mit einem starken 
Heere entgegen, und konnte Wilhelm auch hoffen, den Kur- 
fiirsten zu schlagen, so mufste doch seine Politik, mit Hilfe 
der Bohmen zu siegen, besonders angesichts der grauenyollen 
Zerstórung Geras yiel bóses Blut in den sachsich-thuringischen. 
Landen machen. Endlich scheint man doch auch von kaiserlicher 
Seite einen Druck auf die briiderlichen Gegner ausgeiibt zu 
haben 3). So gelang die Friedensstiftung wirklich. Das kur- 
fiirstliche Heer zog sich wohl zunachst aus seiner Stellung am

1) Font. rer. Austriac. XLII, S. 79, Nr. 54.
2) Anemiiller a. a. O. S. 19.
3) Ebenda.
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Biichsenberge zuriick, um den abziehenden Bohmen freien 
Weg zu lassen, und zwar, wie ich annehme, wieder auf 
Krimmitzschau zu; denn erst hier wurde am 23. Oktober der 
Waffenstillstand diplomatisch festgelegt. Derselbe sollte bis 
zum 25. Mai andauern, inzwischen aber zur yolligen Aus- 
sohnung ein giitlicher Tag in Bamberg stattfinden ł).

Mit den Bohmen war aber schwer zu unterhandeln. Sie 
wollten ihre in Meifsen und Gera gemachte Beute nicht her- 
geben. Man mufste sie ihnen notgedrungen lassen, und so 
schleppten sie die Gefangenen und grofsen Raub nach Bohmen 
fort. Sie nahmen dabei ihren Weg auf dem rechten Elster- 
ufer nach Eger hin und fiigten dem Vogtland noch grofsen 
Schaden zu. Zunachst rachten sie sich an dem jiingeren 
Reufsen zu Greiz1 2), dem sie fiinf Dorfer „auspochten". 
Dann pliinderten sie die Ortschaften Reiehenbach, Limbach, 
Herlasgrun, Pfaffengriin, Auerbach, die Umgegend von Oels- 
nitz, Marieney, Landwiist, Arnsgriin und Adorf. Abermals 
wurden dabei Kirchen beraubt, Glocken weggefiihrt, Wohn- 
statten yerbrannt und Menschen erschlagen. Der durch die 
Bohmen beim Ruckzuge angerichtete Schaden wurde auf etwa 
2000 Schock Groschen geschatzt3).

1) Palaeky, Geschichte Bohmens IV, 1, S. 252; vergl. auch Fontes 
rer. Austriac. XLII, S. 84, Nr. 60. — Kammermeister (Sp. 1205) lafst 
die WaSenruhe nur bis St. Georgi (12. Marz) und Stolle (S. 38) bis zum 
Sonntag Reminiscere (21. Marz) dauern.

2) Vergl. S. 325.
3) Verzeichnis der Schaden in Font. rer. Austriac. XLII, S. 87, Nr. 63.
4) Stolle S. 39.

III. Die Geraisehen Schadlosforderungen.

Nach dem Krimmitzschauer Waffenstillstande wurde die 
yollige Aussohnung der Wettinischen Briider eifrigst betrieben. 
Ein hierzu in Merseburg angesetzter Tag yerlief allerdings 
erfolglos4), und wurde daher ein weiterer Tag auf den 6. Jan. 
1451 nach Naumburg anberaumt. Drei Wochen zogen sich 

22*
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aber die Verhan diun gen noch hin und waren fast wieder ge- 
scheitert; denn Herzog Wilhelm verlangte die unentgeltliche 
Freigabe der den Brandenburgern abgenommenen Gefangenen, 
wollte dagegen den in Gera gemachten nicht die gleiche Be- 
handlung zukommen lassen, „was dann Jedermann unbillig 
dauchte“, bemerkt Konrad Stolle dazu. Endlich gelang es 
dem Landgrafen von Hessen, der jedenfalls grofses Verdienst 
um die Herstellung des Friedens gehabt hat, den Herzog zum 
Nachgeben zu bewegen. So wurde dann am 27. Jan. der 
endgiltige Friede auf etwa folgende Bedingungen hin ge- 
schlossen. Wegen Schwarzburg zunachst, der Hauptursache 
des Krieges, wurde ein nochmaliger Yergleichstermin an- 
gesetzt, und, um das hier gleich zu bemerken, zog sich die Bei- 
legung des ganzen Streites noch bis 1453 hin. Kurfurst Fried
rich gab dann endlich gegen gewisse Zugestandnisse, darunter, 
dafs iiber die an die Tochter des verstorbenen Grafen Giinther 
gezahlten 9000 fl. quittiert wiirde !), das Schwarzburger Land 
an seinen Bruder, Herzog Wilhelm, zuriick, und dieser belehnte 
sofort die erbberechtigten Grafen von Schwarzburg zu Arn- 
stadt und Leutenberg damit.

Ferner bestimmte der Naumburger Tag die Freigabe 
aller Gefangenen. Herzog Wilhelm sollte auch die von den 
Bbhmen gemachten befreien, wenn nicht anders moglich., fiir 
ein Lbsegeld, das die Fursten von Sachsen und Brandenburg 
gemeinsam aufzubringen hatten.

Im iibrigen sollten die Fiirsten und Herren ihrer Urfehde 
ledig und los sein, aller Kriegsschaden ungemahnt bleiben, 
und die eroberten Schlosser, Stadte, Giiter und Lehen ihren 
rechten natiirlichen Erbherren wieder eingeraumt werden. 
Die „Sache“ zwischen Graf Heinrich von Schwarzburg zu 
Leutenberg und den Gebriidern Heinrich und Heinrich von 
Gera, Herren daselbst und zu Lebenstein, sollte durch ihre

1) Heinrich von Gera ąuittierte dem Kurfiirsten am 24. April 1453 
iiber 4500 fl., welche ihm dieser wegen Schwarzburg schuldig gewesen ; Or. 
Nr. 7316 im HSA. Dresden.
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und der Herzdge zu Sachsen Ratę mit Markgraf Hans von 
Brandenburg ais Obmann entsehieden werden. Interessant 
ist endlich noch die allerdings mir nur aus Stolic bekannte 
Bestimmung, dafs keiner der Briider wieder Bóhmen ins Land 
fiihren solle '). Hierin aber lag, meine ich, hauptsachlich 
der innere Grund fiir die Aussóhnung der Wettiner.

Die in deutschen Handen befindlichen Gefangenen wurden 
wirklich bald ohne Lbsegeld freigegeben, nicht aber die von 
den Bóhmen entfiihrten, darunter vor allem Graf Wilhelm 
von Orlamiinde, Heinrich der Jiingere von Gera und Burg- 
graf Hartmann von Kirchberg.

Palacky giebt freilich an, Heinrich von Gera ware zunachst 
von Georg Podiebrad auf Ehre und Treue entlassen worden. 
Ais aber der Kurfiirst mit der Auslósung gezógert habe, 
ware Heinrich in die Gefangenschaft zuriickgekehrt und darin 
bald gestorben 1 2). Woher Palacky’s Nachricht stammt, weifs ich 
nicht. Auffallend ist, dafs Heinrichs Bruder in seiner spater 
zu erwahnenden Schrift an die Magdeburger Schóffen nichts 
von solcher Entlassung erwahnt.

1) Anemiiller a. a. O. S. 19 ; Stolle S. 39. — Die Vertragsurkd. 
d. d. Naumburg 1451 Jan. 27 im HSA. Dresden, Or. Perg. Nr. 7186a/b.

2) Palacky, Geseh. Bohmens IV, 1, S. 246 Anm. 211.
3) Font. rer. Austriac. XLII, S. 87, Nr. 63.
4) Stolle S. 41; Fontes a. a. O.
5) Demnacb miissen also Entlassungen auf Treu und Glauben docb 

stattgefunden haben.

Yersuche zu seiner Befreiung waren allerdings gemacht 
worden. Man hatte zur Auslósung der Gefangenen am 
24. Juni (Peter Paul) einen Tag in Eger abgehalten 3). Ais 
hier Herzog Wilhelm, doch wahrscheinlich ohne Geld erschien, 
werweigerten die Bóhmen alle Unterhandlung 4). Darauf wurde 
ein zweiter Tag in Briix angesetzt und hier den Bóhmen 
durch Herzog Wilhelm und Markgraf Albrecht von Branden
burg ais Unterhandler 16 000 fi. nebst dem Verfallspfande 
fiir die nicht Gestellten5) zugesagt. Jetzt aber nahm der 
Kurfiirst solche Bedingungen trotz der von ihm seinen Unter-
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handlem erteilten unbeschrankten Yollmacht nicht an, und 
so zerschlug sich auch dieser Tag. Wann derselbe stattfand, 
vermochte ich nicht zu bestimmen, doch sehr wahrscheinlich 
im Hochsommer oder Herbst des Jahres 1451.

Zur Zeit des Briixer Tages lebte der jiingere von Gera 
noch, und kurz zuvor hatte der Kurfiirst dem Bruder des
selben zu Lobenstein, ais er diesen in irgend einer Mission 
nach Breslau schickte, noch persbnlich versichert, er wolle 
den gefangenen Geraer ausldsen oder „weder Leben noch Gut 
behalten“ *).

Heinrich starb dann in Prag nebst yielen anderen Ge
fangenen wohl an der damals in Bbhmen wiitenden Pest, und zwar 
bald nach dem yergeblichen Briixer Tage noch im Jahre 1451 
oder spatestens Anfangs 1452; denn am 14. Februar dieses 
Jahres wurde seine Gemahlin Anna schon ais Witwe be- 
zeichnet 1 2). Er hinterliefs einen Sohn und zwei Tóchter, fiir 
die sein Lobensteiner Bruder Yormund wurde.

1) Beil. 14, S. 2.
2) Alberti, Urkdslg. zur Gesch. der Herrsch. Gera S. 168, nach 

dem Orig. im HA. Schleiz.
3) S. Beil. 14.

Fiir diesen seinen Neffen suchte dann Heinrich der 
Altere zu Lobenstein yom Kurfiirsten wegen der Zerstorung 
Geras Schadenersatz zu erlangen. Ais er aber abschlagig 
beschieden wurde, forderte er von dem Magdeburger Schóffen- 
stuhl ein Rechtsgutachten dariiber ein. Das Konzept zu 
dieser interessanten Eingabe befindet sich im Fiirstl. Haus- 
archiy Schleiz unter dem Lokat S I, BI. 4—7. Es ist von 
einer Hand aus der Mitte des 15. Jahrhunderts auf 4 Blatter 
(in Grofs-Q,uart) geschrieben und yielleicht aufser den wenigen 
gleichzeitigen Urkunden die alteste schriftliche Quelle zum 
Bruderkriege3). Das Schriftstiick spricht namlich einmal 
von den Schaden zu Gera „nachst in dem Verlust leider er- 
gangen“ und mufs jedenfalls yor dem 9. August 1456 ge
schrieben sein; denn an diesem Tage war der Sohn Heinrichs 
des Jungeren, welcher zur Zeit der Abfassung der Anfrage
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nach Magdeburg noch lebte, sicherlich schon tot1). Nach 
der Eingabe des Lobensteiners an die Magdeburger Schoffen 
hat es ganz den Anschein, ais habe an Friedrichs Hofe eine 
gewisse Partei bestanden, welche dem Kurfiirsten einredete, 
dafs er zum Schadenersatz an die von Gera nicht verpflichtet 
ware. Da Friedrich selbst an den Kriegsschaden noch schwer 
zu lei den hatte, so war ihm solche Herabminderung der 
Kosten nicht unwillkommen.

1) Nach Dresdener Akten (unter Lokat: Reufsische Sachen. C. Haus 
■Gera, Kapsel III, BI. 430 b) starb dieser Sohn 5 Jahre nach der Ver- 
pfandung des Schlosses Rochsburg an einen von Schonfeid. Letztere mag 
1451 geschehen sein; denn der Lobensteiner ais Vormund des Brudersohnes 
verpfandete jenes Schlofs wegen der im Kriege erlittenen Schaden. Am 
9. Aug. 1456 stelite der Lobensteiner zuerst eine Urkunde aus, wo er sich 
einfach Heinrich Herr z u Gera nennt, wahrend er vordem, wie auch in 
■der Anfrage an die Magdeburger Schoffen Heinrich v o n Gera, Herr zu 
Lebenstein, heifst. In derselben Urkunde (Orig. im HA. Sehleiz) setzt er 
sich auch mit der Witwe seines Bruders wegen der Versorgung ihrer 
Tochter auseinander. Von dem Sohne des letztgenannten ist hier und 
seitdem nie mehr die Rede.

2) s. Beil. 13.

Jene Hofleute oder Ratę behaupteten nun zunachst, der 
verstorbene Herr von Gera ware gegen den Willen des Kur- 
fiirsten nach Gera geritten, obwohl die Stadt doch nicht zu 
retten gewesen ware. Deshalb hatte der Geraer sich den er- 
littenen Schaden selbst zuzuschreiben.

Der Lobensteiner bestritt solche Eigenmachtigkeit seines 
Bruders, ob ganz mit Recht, mufs dahingestellt bleiben. Dafs 
dieser aber geradezu gegen den Willen des Kurfiirsten gehandelt 
haben soli, scheint nach dessen bereits angefiihrtem Briefe 
tom 9. Oktober ausgeschlossen zu sein 2). Immerhin mag 
der Kurfiirst anfangs Bedenken gehabt haben, Gera zu halten, 
liefs dann aber doch nicht allein seinen Kriegshauptmann ge- 
wahren, sondern schickte ihm auch seinen Hofmeister, den 
Grafen Ernst von Gleichen, mit einiger Hilfe zu und ver- 
trbstete ihn, was die Hauptsache ist, auf Entsatz.

Weiter sagten die kurfiirstlichen Berater, der Geraer 
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hatte seine Niederlage durch sein herausforderndes Betragem 
verschuldet1). Dafs hiermit die hbhnischen Briefe gemeint 
sind, welche der Geraer an Herzog Wilhelm geschrieben 
haben soli2), lafst sich doch ohne weiteres nicht behaupten. 
Der Lobensteiner wandte einfach gegen diese Beschuldigung 
ein, sein Bruder hatte ais Hauptmann getreulich sein „Bestes“ 
gethan und kbnnte fur den Mifserfolg nicht verantwortlich 
gemacht werden. Von jenen Briefen spricht er nichts.

1) So verstehe ich wenigstens den Wortlaut: „Item es sey ubel be- 
stalt und verhomut wordenu; s. Beil. 14.

2) Yergl. S. 325.

Zum Dritten fiihrte man an, der Geraer hatte auch 
wegen eigener Angelegenheiten den Herzog Wilhelm befehdet 
und daher selbst seinen Schaden zu tragen. Hiergegen wieś 
der Lobensteiner auf einen geraischen Klageartikel Herzog 
Wilhelms hin, worin dieser geschrieben habe, dafs er zur 
Rettung des von Schwarzburg auf den jiingeren Herrn von 
Gera gezogen sei.

Endlich kliigelten die kurfiirstliehen Ratę noch heraus,. 
die Stadt Gera ware nicht des Kurfiirsten, sondern des von 
Gera Eigentum gewesen. Wenn also ersterer, um sie zu 
halten, einige der Seinen hineingelegt hatte, so ware es genug, 
wenn er die Schaden der eigenen Mannschaften auf seinen. 
Teil nehme.

Der Lobensteiner erwiderte hierauf, die Stadt sei aller- 
dings seinem Bruder zugehórig gewesen, aber dieser hatte 
sie doch immer ais Hauptmann des Kurfiirsten verteidigt, da 
er noch im Amte gewesen sei. Aufserdem habe der Kurfiirst 
auch das Offnungsrecht fur Gera und „seine Kiiche“ dort be- 
sessen. Solches Offnungsrecht suchte der Lobensteiner durch 
Ausziige aus einer Urkunde von 1374 Dezbr. 21 darzuthun. 
Mit ihr lassen die V6gte von Gera den Markgrafen von 
Meifsen Schlofs und Stadt Gera zu Lehen auf und schliefsen 
mit denselben ein Schutz- und Trutzbiindnis ab, worin sich 
die Markgrafen fiir alle denen von Gera aus diesem Yerhaltnis-
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erwachsenden Nachteile zum Schadenersatz yerpflichten 1 2). 
Es ist auffiillig, dafs der Lobensteiner nicht den Schadlosbrief 
des Kurfiirsten fiir seinen Bruder gekannt zu haben scheint. 
Er hatte denselben sonst sicherlich erwiihnt und mit ihm 
den besten Beweis fiir die Yerpflichtung des Kurfiirsten zur 
Schadloshaltnng wegen Geras erbringen kónneu. Dagegen 
fiihrte er noch an, dafs Graf Ernst von Gleichen doch eben- 
falls seine Ausriehtung erhalten hatte. Somit hatte solche 
seinem Bruder ais Hauptmann noch mehr gebiihrt.

1) Beil. 14. Fiir die fast wórtlich entnommenen Ausziige ist auf die 
betreff. Drucke in meinem Urkundenbuch der Yógte von Weida, Gera 
und Plauen etc. II, Nr. 221 und 222 zu verweisen.

2) S. Beil. 11.
3) Nach Dresdener Akten unter Lokat: Reufsische Sachen; C. Haus. 

Gera. Kapsel III, BI. 404—464.

Was die Magdeburger Schoffen auf die Anfrage des 
Lobensteiners geantwortet haben, erfahren wir leider nicht. 
Der Streit um diese Anforderung taucht dann erst geraume 
Zeit nach Kurfiirst Friedricha Tode (1464) wieder auf. Der 
Herr von Gera machte bei dessen Sóhnen in den 70er Jahren 
nochmals den Yersucb, wegen Geras von Sachsen Kriegsent- 
schadigung zu erhalten. Er that das jetzt, da sein Bruders- 
sohn lange tot war, fiir die Sehwestern desselben. Aber er 
hatte natiirlich noch weniger Erfolg damit ais friiher. Man 
warf ihm sogar bei dieser Gelegenheit von sachsischer Seite 
einen Lehnsfehler vor, da er yerabsaumt hatte, Gera nach 
dem Ableben des Neffen aufs neue zu muten. Gegen den 
yerstorbenen Bruder wurden die friiheren Yorwiirfe wieder- 
holt. Im Jahre 1473 hat man dieses Streites wegen sogar 
eine kaiserliche Kommission angeordnet, und nach 2 Jahren 
erhielt der Geraer den endgiltigen Bescheid, dafs Sachsen 
nicht yerpflichtet ware, den Schadenersatz zu leisten 3). Ware 
Heinrich der Jiingere am Leben geblieben, so diirfte dieser 
ganze Streitfall wegen seines nahen persónlichen Yerhaltnisses 
zum Kurfiirsten eher zu seinen Gunsten ausgetragen worden 
sein. Die Toten aber haben kein Becht.



340 Die Zerstorung der Stadt Gera im sachsischen Bruderkriege.

Es war, um noch das anzufiihren, schliefslich nur die 
Konseąuenz des eigenen Yerfahrens, wenn 1485 die Herzoge 
Ernst und Albrecht zu Sachsen in einem feierlichen Hofgericht 
die Anspriiche auf Schadenersatz, die ein Wilhelm von Schbn- 
feld wegen seiner bei der Eroberung Geras erlittenen Schaden 
an die Herren von Gera machte, in ahnlichem Sinne ent- 
scheiden lassen. Es heifst in dem Erkenntnis, die von Gera 
waren deswegen zu solchem Schadenersatz nicht verpfl.ichtet, 
weil Gera nach dem Tode ihres Vaterbruders auf dessen Sohn 
vererbt, nach des letzteren Ableben aber ais erledigtes Lehen 
ihrem verstorbenen Yater aufs neue verliehen und erst dann 
auf sie vererbt sei 1).

1) Or.

Wahrend ich diesen Aufsatz niederschrieb, hat die Stadt 
'Gera das letzte sichtbare Andenken aus der Zeit des Bruder
krieges verloren. Es wurde ein zum alten vogteilichen Schlofs 
(im Innern der Stadt) gehoriger Turm, von dem noch ein 
sparlicher Rest stehen geblieben war, jetzt vollends abgetragen, 
um modernen Bauten Platz zu maehen.

Beilagen.

11. Schreiben des Grafen Ernst von Gleichen und Hein- 
richs, Herm su Gera, an Heinrich von Gera, Herm 
zu Lebenstein. — Zeitz 1447 Dez. 13.

Dem edeln ern Heinrichen von Gera herren zu Lobinstein 
unserm liben ohmen und brudere.

Unsern fruntlichin dinst und bruderliche truwe zuvor. 
Edler Iiber ohme und brudere, wir lassen uch wissen das 
itezund alhie uf dem tage zu Ciczs betedingt ist wurden, das 
alle sachen von des kouffes wegen ern Apeln Vicztum von 
unserm iungen herren umbe Koburg, Konigisperg etc. gescheen, 
sal gutlich ungehandelt anstehinde bliben bisz uf eynen an- 

■ dem tag, der alhie zu Ciczs sin sal uf den mantag nest noch 
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.'Fabiani und Sebastiani schirsten, also das bynnen des wider 
mannę noch stete furder zu huldunge oder zu worsigeln, was 
bereite nicht geschen ist, nicht gedrungen noch getwungen 
werden sollen ane alle gewerde, ais yn das unser gnediger 
herre ernachmals eigintlichir zu sehriben wirdet. Wir haben 
auch den hofeluten, die gein Czwigkaw solden komen sień, 
widerbyten lassen, das ir uch darnach habt zu richten. Geben 
zu Ciczs, am mittewoehen Lucie, under unserm graven Ernstes 
insigile, anno dom. etc. slseptimo.

Ernst grave von Glichen und 
Heinrich herre zu Gera.

Nach Orig. Pap. im Sachs. Ernest. Gesamt - Archiv (GesA.) 
Weimar D. p. 349 Nr. 7.

.2. Erstes Protokoll der Yerhandlungen auf dem Zeitzer 
Tage. — Zeitz 1448 Juli 18.

Zu mercken ais der irluchten hochgebornen fursten und 
herren hern Friderichs und hern Wilhelms herczogen zu 
Sachsen lantgraven in Doringen und margrawen zu Missen 
unnser gnedigen herren rete uff diyisio apostolorum nechst- 
wergangen gein Giez komen sind den erlengten tag von ge- 
brechin wegin czwuschin yrer beider gnaden und den yren 
won beiden teilen zu besuchen, da durch sie ey[n]mutiglich 
beteidingt, worwillett und uffgnomen ist, so das ufz iglichs 
genanten fursten rete, ais die geinwertig sint, sechs yrer 
herren frunde und rete mit namen von unnsers herren herczog 
Fridrichs siite die erwerdigen in got vater, edele, gestrengen 
und vehsten herrn Johann bischoff zu Merseburck, graven 
-Ernst von Glichen herren zu Blankenhain hoffmeister, hern 
Heinrichen won Gera herren zum Lobenstein, Jurgen von 
Bebemburg marschalg, ern Hannsen von Maltitz ritter und 
Otten Spiegel und von unnsers hern herczog Wilhelm wegin 
hern Sigemund graven und herren czu Glichin, Bartholomes 
von Bibra marschalg, ern Fridrich von Wiczleubin, ern 
.Hannsen Schencken rittere, Jurgen von Bibra und Johansen 
-Howerk darczu gegebin haben — [diese 12 sollen die zwischen 
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den Herzogen schwebenden Irrungen giitlich berichten; wenn> 
sie sie sich aber nicht einigen kdnnen, sollen die Herzoge 
statt derselben je zwei ihrer Eate, die sie zuvor von ihrer 
Pflicht entbunden haben, zu Schiedsrichtern bestellen.] — Geben 
czu Czicz, am dornstag nach sanct Allexius tage, anno domini 
etc. xlviij.

Nach Konzept im GesA. Weimar ebenda.

3. Zweites Protókóll der Yerhandlungen auf dem Zeitzer 
Tage. — 1448 Juli 19.

Esz sal ein tag uff den montag nach unser lieben frauwen 
tage wurtzwye schieret zcu Giez sin zcwuschen beyden unsern 
gnedigen hern von Sachsen herczogen Friderichen und her- 
czogen Wilhelmen von irer gebrechen wegen und vier irer 
beyden gnaden rethe. Was uff diesem geinwertigen tage zcu 
Cczicz nicht gescheyden oder geendet wirdet, dann zcu vor- 
horen und damach ynwendig eynem virteil iars gancz zcu 
scheiden und usz zcu sprechen nach lut der anlasze briffe. 
Geordent und geschigkt werdin vor dieselbin vier ader ander 
an yre stad geschigkt, so sich ez nach gelegenheit der per- 
sonen geburen wurde, sullen auch die wolgeborn Gunther 
grave zcu Swarczpurg, Ludewig grave vonn Glichen, Heinrich 
burggreye von Miessn herre zcu Plawen, Heinrich und Hein
rich gebruder hern zcu Gera an eynem und Heinrich grave 
zcu Swarczpurg herre zcu Lutenberg, Heincz, Volkel und 
Hans Eoder, ettlich von der Heyde, die Haben, Peler und 
ander solch sache berurnde dem andern teyle yon alle yrer 
spruche spenne und gebrechin wegen. Darumb sie zcu friden 
gein enander komen sin ader wie sie die zcusamen sust 
hetten yr eyner dem andern darumb unyerdingt und unge- 
weigert eren und rechtes sin phlegen und gebin vor und 
nach, ouch daz eins mit dem andern zcugehe. Wie die 
herren darczu geordent darumb uff denselbin tage oder hynnoch 
hyrinen obgeschreibener frist erkennen werden dann, dem 
sullen sie von allen teylen auch gancz also nachkomen, daz 
halden und yolfuren ungeyerlich. Es mag auch ein teyl,
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welcher wil, vor sich hinden setzen, was in fehedin geschen 
st, und. daruff sal auch zcwischen in allen yren helffern, 
und die mit in fyent wurden sin, alle vehde und vintschafft 
ganez abgethan sin, auch alle gedifnjgnis und brantschaczunge 
sich darynne gemacht ungemanet und anstehinde bliben, alle 
gefangen die erbarn und reysigen uff yre truwe, burger und 
gebure uff borgen tag habin und des also uugeverlich die 
zciit nemlich biz uff den schirsten sant Niclaus tage getagt 
werdin, und die riehtigunge sal intreten uff den frytag nehst 
nach sant Jacobffs tage mit der sonnen uffgange, und wer es, 
daz der erste teyl ais der von Swarczpurg, der von Glichen, 
der von Plauwen und die von Gera dem nicht also thun, so 
sal der obgenante unser herre herzcog Frederich sich der- 
selbin und des ungehorsamen teyls in der sache gancz ussern, 
yr er nicht annemen, yn des keyn zeulegunge ader hulffe 
thun, nach den sinen zcu thun gestaten, sundern ernstlichen 
weren und vorbiethen lassen und dem gehorsamen teyl, ader 
die des dem gehorsamen teyl uber die ungehorsamen teyle 
helffen wolten oder hulffen, nicht vordencken, nach hindern 
ader hindern lassin. Desgleichen wer es, daz der ander teyl 
ais der zcu Lutenberg und dy Roder, Haben und von der 
Heyde mit yren helffern dem also nicht teten nach thun 
wulden, so sal der obgenante unnsir liebir herczog Wilhelm 
sich der selbin ungehorsamen in der sache gancz ussern, yrer 
nicht annemen, yn keyn zeulegunge ader hulffe thun, nach 
den sinen zcu thun gestaten, sundern ernstlichen weren und 
yerbiethen lassen und auch dem gehorsamen teyl, und dy 
desz dem gehorsamen teyl helffen wulden, nicht yordengken, 
hindern nach hindern lassin, und daz sal von den obgenanten 
fursten den obgerurten teylen alspalde vorkundigt und ge- 
schriebin, und welcher teyl daz nicht thun wulde, dann dem 
andern teyl zcu wissen gethan werde vor dem frietage, dir 
nehst nach sant Jocoffs tage schirsten komen wirdet, sich 
■wissen zcu weheren und dornach zcu richten. Czcu urkunde 
mit Jurgen von Bebemburgs und Bartholomes von Bybra 
beyder obgenanten fursten marschalgken uffgedrugkten insigeln
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yersigelt und gebin zcu Czicz, am frietage nach Allexii, annc> 
domini xl octavo.

Inseriert in ein Protokoll des zweiten Naumburger Tages von> 
1449 Nov. 13 (s. Beil. Nr. 8).

4. Befehl an Paul Weifsbach, Amtmann zu Yoglsberg, 
die von Boder wegen des abgeschlossenen Waffenstill- 
standes zu benachrichtigen. — Zeitz 1448 Juli 19.

Dem yesten Pawi Wiszbach yoyt zcu Yoytzperg unsern liben. 
besundern guten frunde.

Unnser gunst und dinst zcuvor lieber besundern und 
guter frunt. Ais eyns tages zcu Olsznitzce dem von Plauwen 
und den Rodern uff den nehsten montag gewartet solt werden.. 
lassin wir dich wissen, das solche sache zcwuschen den obin- 
genanten teylen durch beyder unser gnedigen herren von 
Sachsen rete hie uff dem tage zcu Cicz uffgenomen und. 
gerichtet. Darumb derselbe tag zcu Olszniczce nu abe ist 
und nicht furgang gewynet. Darume wir von unsers gnedigen. 
hern herzcog Frideriche wegen begern, biten dich ouch mi 
flisz, daz du den Rodern solchs an die ende, da sie uffge
nomen solden werden ais nemlich gein Eger, dem Hoff und 
Elbogen, zcu stund und ylende zcu wissen thust und wyder 
bitest und da bie zcu erkennen gebist, daz solche richtunge 
uff den nehsten frytag nach sent Jacoffstag schirsten mit 
der sonnen uffgang in treten sol, ais sye daz und anders, wye 
esz uff der genanten fursten rethe zcwischen yn zcu usztrag 
sal komen, bye grayen Heinrich yon Swarczpurg zcu Lutem- 
berg wol erfaren wer[d]en, darynne keynen ylisz sparest. 
Daran geschit unserm obgenanten gnedigen hern und uns wol 
zcu dangke, und wir wollen es ume dich yorschulden und 
yerdyenen. Gebin zcu Cicz, am fritage nach Allexii, anno 
dom. xlviij°.

Jorge von Bebenberg marschalk 
Hans von Malticz und Spygel.

Nach Konzept im GesA. Weimar ebenda.
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5. Der Amtmann von Yogtsberg vollzieht sólchen Befehl.. 
— [1448] Juli 20.

Dem erwern vesten Heinczen Roder myme guten frunde.
Min dinst zcuvor lieber houbtman, ich thu uch wissen, . 

daz mir hutę myns gnedigen herrn Fridrichs rethe geschriben 
haben, den briff laszt uch leszin, damach werdit ir uch 
richten und sendt mir den wyder, und waz ich uch dynen- 
solt, daz thete ich gerne. Gebin am sonn[a]bende vor Marie 
Magdalena.

Paul von Wiszbach amptmanu 
zcu Yoiczperg.

Nach Konzept im GesA. Weimar ebenda.

6. Protokoll der Yerhandlungen des Naumburger Tages. . 
— [1448] Oktober 23.

Item beider meiner gnedigen herren von Sachsen rete 
haben uff mittewochen Severini zcu Numburg berett und uff- 
genomen, das zwischen graven Gunthern von Swarczpurg 
graven Ludewigen von Glichen, beiden herren von Gera, dem 
von Plauwen, dem jungen Ruszeń von Greucz und allen iren 
helffern an eyn, graven Heinriche von Leutemberg, den Rodern, 
von der Heide, den Raben, Pellern, Curd von Waczstorff [und] 
andern, die des mit yn zcuthun, und iren helffern am andern 
teilen eyn fride sin, der uf den nehsten sontag vor Symonis 
et Jude fru mit uffgang der sonnen yntreten und furt be- 
steen und wehren sal bisz uff sente Catherinen tag schirst 
und den tag allen ungeverlich, und sallen alle obgenante 
partien uf dornstag noch Martini uf den abend zcu eym tage 
gein Numburg komen, da sollen beider unser gnedigen herren 
rete ire gebrechen gein einander verhoren und sie fruntlieh 
ader rechtlich mit einander entscheiden und vorrichten, dorczu. 
ein iglich herre der sinen mechtig sin sal. So sollen die 
zciit des frides alle gefangen beidersyt tag haben, erbar und 
reisige uff glubde, und was burger und gebuer gefangen sin,., 
fur die sallen ir iglichs herre sinen offen briff geben gut fur
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sie zcu sin sie wider ynczustellen zcu uszgange des frides, 
ab es nicht gerichtt wurde. Doruf sal eyn tag werden. Auch 
sal alle dingnisz, schaczung, aczung und ungegeben geld die 
zcyt des frides ungegeben und ungefordert bliben angeyerde.

Nach Konzept im GesA. Weimar ebenda.

7. Protolwll der Zerhandlungen des (gweiteri) Zeitzer 
Tages. — 1449 Mai 17.

Anlasz Swarczpurg, Gera und Koder 
anno xlix°.

Zcu wiszeń, das uff sonnabend vor vocem iocunditatis 
anno etc. xlnono durch beider unnser gnedigen herrn yon 
Sachsen rethe uff dem tage zu Citz in der vehde, zcweitracht 
und unwillen zcwuschen graven gunthern von Swarczpurgk, 
dem yon Plauwen, beyden herrn von Gera, beyden Ruszeń 
von Groicz und allen den eren, helffern, helffershelffern, und 
wer des mit yn zu thunde had, an eynem, graven Heinrichs 
von Lutemburgk, auch in sunderheit Curd von “Watisdorff, 
Thomas Roder, Raben und von der Heyde, welch fiehend 
sind, und allen iren helffern, helffershelffern, und wer des mit 
yn zu thunde had, am andirn teyle eyn frede bereth und 
ufgenomen ist, der uff den negsten dinstagk nach vocem 
iocunditatis fru mit ufgange der sonnen intreten, sind be- 
stehen und weren sal bisz uff santd Jacobffs des heiligin 
zcwelfboten tagk schirst yolgenden und den tagk allen bisz 
zu undergange der sonnen ungeverlich. Bynnen dem frede 
sollen unnsere gnedigen herrn von Sachsen eynen tagk geyn 
Numburgk vorramen, yr iglicher drey seyner rethe daruff 
schicken und beyde partien darczu yorboten. Fiir dieselben 
sechs rete sollen da beyde teyl yre sachin und gebrechin 
uszgesloszen, was yn der fede geschen ist, geynenandir 
brengin, doch unyordingit, wer sich iglicher dorinne mit 
rechte behelffin mogę, die sie in rechte darusz entscheiden, 
oder wesz sie nicht eyns werden megin, zu Magdeburgk holen 
lasen und uszsprechin sollen. Es sal auch umb zuspruche, 



Die Zerstórung der Stadt Gera im sachsischen Bruderkriege. 347

darin graye Heinrich von Swarczpurgk den eldern von Gera von 
Henczen und Hannsen Roder wegin genomen had, uff dieselbin 
sechs rete stehen, sollich sachin zuvor zu handeln und zu 
irkennen, inmaszen dieselbe sache stehet, und yormals vor 
beyder herren reten zu Numburgk gehandelt und gelaszen 
ist, und das alles sal bynnen zyd des fredes zu ende bracht 
und uszgericht werde. Es sollen auch die zyd des fredes 
beyderseit alle gefangen, erbar und reyszige uff eyde und 
glubde, burger und gebuer uff bestand getagt werden, und was 
schatzunge beyderseyt yortagt und yorfallen ist, magk iglich 
teil manen und inbrengen und alle unyertagt schatzunge, 
brandschatzunge und gedincknisz sollen anstehende bliben die 
zyd des fredes. Diszer beteidigung zu bekentnusz sind diesz 
anlasz zwen under unnszin Johannsen bischofs zu Mersburgk 
und graven Ernsts von Gleichin hofmeisters von unnsers 
gnedigen hern herczogin Friderichs und unnsirn Conrads zu 
Bappenheym hoffemeisters und Bartholomeus yon Bybra obir- 
marschalks von unnsers gnedigen hern herczogk Wilhelms 
seyten ufgedruckten insigeln den parthien obirgeben, am tage 
und im iare obgeschrebin.

Nach Konzept im Haupt-Staats-Archiv Dresden, wovon mir be- 
glaubigte Abschrift durch die Giite des Herrn Archivrats Anemiiller 
in Eudolstadt mitgeteilt worden.

8. Protókóll zum (zweiten) Naumburger Tage gehorig. — 
1449 Nov. 13.

Handell zwischen grayen Heinrichen von Lutenberg und 
den yon Gera vor beyder myner gnedigen [herrn] von Sachsen 
rethen uff dem tage zcu Numburg, der uff dornstag nach 
Martini anno etc. xlviiij° dohin berampt, was ergangen. Nach 
ettlichen reden und wyderredin yor beyder fursten von 
Sachsen rethen gescheen die 'friedebruche berurnde und zcu 
recht gestalt, ist geurteylt zcu recht, daz die friedebruche 
zcu erste sallen gerechtfertiget werdin. Dar nach mag dann 
ein parthye die andern furt schuldigen, ais sich gebure.

XVII. 23
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Ais grave Heinricha von Swarczpurg herre zcu Lutten- 
berg sine ansprache thun wolde wyder den alden von Gera 
umb Heinczen und Hansen Rodere, die er ym in eyme be- 
tedingtenn friede und richtegunge sal abgegangen habe, had 
grave Heinrich, ehir syner schu.lt vorgeleget, den anlasz 
zcwischen synen wyderteyln, im und beydersiite den, die daz 
mit beruret, zcu Cczicz ais ein richtegunge von beyder myner 
gnedigen hern von Sachsen rethen und dem alden von Gera 
begriffen und ubirgebin und den lassin lesen, der dann von 
worte zcu worten hirnach geschrieben sted und also lutet: 
[Folgt das Protokoll des ersten Zeitzer Tages v. 19. Juli; 
s. Nr. 3.]

Nach Konzept im GesA. Weimar Ee Nr. 525.

9. Schreiben des Kurfiirsten Friedrichs zu Sachsen an 
Heinrich den Jungeren von Gera. — 1450 Jan. 25.

Dem edelnn wolgeborn Heinrichen herre zcu Gera unnserm 
lieben gefatternn unnd heymlichen.

Fridrich von gots gnaden herczog zcu Sachsen etc. Edeler 
lieber getruwer, gefatter und heymlicher. Alszo ir heute 
sontag von unns gescheiden seit mit grossem zcorne, das uns 
wehe thut, das ir alszo zcornig wart, wann uwer zcorn und 
unser zcorn kegen eynander nicht not ist, nachdem wir an 
eynander gewandt sein, unnd nach gelegenheid der sache 
gestalt ist. Wie dem allem, begern wir von uch bittende, 
das ir an alles seuwmen an uns komet, alszo wir nicht 
zcwiveln, das ir das thun wert, unnd ap ir das ye nicht ge- 
thun kont, das ir yo uff den sontag nach dato ditz briefes 
quwemet unnd yo nicht lenger aussenbleibet, wenn unns 
macht daran gelegen ist, alszo ir das selber wol wisset, und 
sewmet damit nicht, das thut uns von uch wolgefallen. 
Geben unter unserm secret, am sontag an sent Pauelstag 
apostoli, anno etc. lmo.

Nach Konzept in GesA. Weimar D. p. 349 Nr. 7.

schu.lt
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10. Schreiben des Kurfilrsten su Sachsen an Heinrich 
den Jungeren ron Gera. — Dresden 1450 Juni 12.

Dem edeln ern Heinrichen hern zcu Gera unserm heymlichen 
liben getruwen.

Fridrich. von gots gnaden herczog zcu Sachsen des hei- 
ligen Romischen richs erczmarschalk landgraff in Doringen 
und marggraff zu Miessen. Unsirn grus zcuvor edler libir 
getruwir und heymlicher, uwir schrifft in vil wortten uns iczt 
getan haben wir wol verstanden, und ist nit not die furder 
uch zcu vernewen noch zcuverzeln. Uns ist wol inndenk, 
daz ir uns habt zugesagt, ir woldet bei uns uch fugen und 
mit uns ins feld rugken, des und allis, des ir uns schuldig 
seit, ermanen wir uch auch mit flisz begerende, daz ir on 
allis verziehen bei uns ins feld komet, wo ir wisset, da wir 
sin werden, und in keine wiese ussen bleibt, wenn ir wol 
wisset, daz wir unser sachen uch getruwen und uff uch die 
zu volfuren gestalt haben. Umb Caspar von Huwgwicz und 
Bertold von Drachswicz, also ir schreibt, wollen wir furder 
handel, so ir bei uns komet, mit uch haben, und bleibt in 
keine wiese awssen, wen wir uch des gancz getrawen. Daz 
wollen wir in allem gut gein uch erkennen. Geben zcu 
Dreszden, am fritag [nach] Barnabę, anno dom. etc. lmo.

Nach Konzept im GesA. Weimar ebenda.

11. Kurfurstlicher Schadlosbrief fiir denselben. — 1450 
[um Mitte Juni].

Copia des schadlosbrieff.
Wir Fridrich von gots gnaden herczog zcu Sachsen lant- 

graff inn Doringen unnd margraff zcu Missen bekennen 
uffintlich vor uns, unnsere erbin und erbnemen, nachdem wir 
den edlen wolgeborn herren Heinrichen herren zcu Gera zcu 
eynem obirsten houbtman uber unnser furstenthum, leuthe, 
slosse, lande unnd stete mit unnserm bruder inn dieszem 
zcukunfftigem kriege auszerwelet, gekorn und gesaczt haben, 
gepieten wir bei unnsern furstlichen hulden unnd macht, das 

23* 
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ein iczlicher unter den unnsern sich. nach dem obgenanten 
unnserm houbtman genczlich riehten unnd halten sullen inn 
allermasz, ais wir personlich hei ym im felde, slos oder steten 
funden unnd troffen worden. Geschee aber, das der obgenante 
unnser heubtman an sein eygen landen, leuthen, slossen unnd 
steten, so er uns und den unsern dieselbigen seyne lant, 
sloss unnd stete, wie offt das not geschee, mit aller seiner 
hilff zcu offen, davon schaden neme, solliehe scheden gereden 
unnd globen wir vor uns unnd unsere erben pey unsern 
furstlichen waren truwen den genanten unsern houbtman, 
seine erben unnd erbnemen davon zcu brengen, schadlos zcu 
halden unnd alle seine gebrechen von unnsern wegen gencz- 
lichen zcu entheben, das ym wol gnugt. Datum anno etc. 
quinquagesimo.

Nach Konzept im GesA. Weimar ebenda.

12. Schreiben der Kurfurstin Margarethe zu Sachsen an 
Heinrich Reufs den Jungeren zu Greiz. — Colditz 
[1450] Sept. 30.

Dem edelnn hern iungen Reussen von Plauwen herren zcu 
Grewcz unserm lieben getruwen.

Von gots gnaden Margaretha geborne von Osterreich 
herczogen zcu Sachsenn etc. Unnsern grus zcuvor edler 
lieber herre, wir lassen uch wissen, das dy Behemen uff morgen 
donrstag hyn geyn Pegauw zcihen werden, herczog Wilhelms 
do harren werden, unnd alszo balde herczog Wilhelm zcu 
den Behemen kumpt, so wollen sie von stund an vor Gera 
zcihen unnd davon nicht komen, sie habens denn gewonnen. 
Hirumb begern wir von uch, ir sullet dem von Gera von 
stund an botschafft thun, das er sich wisse darnach zcu riehten, 
wenn wir das inn warheid erfarn haben. Geben zcu Coldicz, 
am mitwoch nach Michael.

Nach Konzept im GesA. Weimar ebenda.

13. Schreiben des Kurfursten an Heinrich den Jungeren 
non Gera. — 1450 Okt. 9.
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Dem edelnn herren Heinrichen herren zcu Gera unnserm rat 
und liebenn getruwenn.

Fridrich von gots gnaden herczog zcu Sachsen des hei- 
ligen Romischen reichs erczmarschalgk lantgraf in Doringen 
und margraff zu Miessen. Unsern grus zcuyor, edeler heym- 
licher lieber getruwer. Ais ir uns habt geschrieben, ir wollet 
zcu uns komen, so stargks ir ymmer werden konnet, aber 
mit den uwern uff Kempnicz zcu zcihen, nachdem dy 
Behemen iczund ligen, sei uch sollich zcug gar uneben etc., 
ais das uwer brieff forder yermeldet, haben wir wol yer- 
standen unnd konnen wol gemergken, das das alszo ist, von 
uch mit ganczem vleis begernde, ir wollet mit den uwernn 
inn gereitschafft sitzen rustig zcu sein, unnd wenn wir uch 
anderweit schrieben und benennen werden, wu ir zcu uns 
stossen sullet, unns dann an dieselben ende, so stergks ir 
werden konnet, mit macht yolgen. Das wollen wir gein uch 
inn gute unyergessen sein. Geben zcu Kempnicz, am freitag 
Dyonisii, anno dom. etc. lmo,

Nach dem Konzept im GesA. Weimar ebenda.

14. Heinrich von Gera, Herr su Lobenstein, bittet den 
Schbffenstuhl zu Magdeburg um ein Lechtsgutachten 
in Sachen der Geraischen Schadlosforderungen. — 
[1453—1456] i).

Wir Heinrich yon Gera herre zu Lobinstein nemen uns 1 
ye fur und nicht zcweiyeln billich, das der durchleuchte 
hochgeborne furste und herre her Friderich herczoge zu Sachsen 
des heiligen Romischen reichs erczmarschalg lantgrave in 
Doringen und marcgraye zu Meissen unnser gnediger herre 
die scheden zu Gera nehist in der yerlust leider ergangen 
gancz und gar beczalen, richten und auch gern tun werde,

1) Wegen der Datierung vergl. S. 336. — Zur leichteren Orien- 
tierung sind die Seiten der Handschrift durch am Bandę zugefugte Żabien 
(1—8) bezeichnet.
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unnd das man unsers furnemens billichkeit ais kegen seinen 
gnaden, so wir im manschafth und ratishalben gewant sein, 
nicht anders zu tun, wu wirs verstanden, zcimpt, dester 
gruntlicher verstehen mag, setzen wir von erst des schadens 
herkunft, ais hernoch volget:

Sich hatt begebin, das der wolgeborne grave Heinrich 
von Swarczpurgk herre zu Arnstet und Sundershusen des ob- 
genanten unsers gnedigen hern herczogen feint wart, darumme 
sein gnade mit hereskreften uffin czoch in das land zuDoringen 
und saczte auch zu haubtmanne den wolgebornen herren 
Heinrichen herren zu Gera seliger gedechtnisse unsern lieben 
bruder, der sust sein gehuldeter man, rat, diner und hofe- 
gesinde, und ais menlich yerstund, im wol zu gefallen was, 
zcoch und lag alslange uff dem obgenanten von Swarczpurg, 
bisz das herzog Wilhelm seiner gnaden bruder auch sich be- 
sampte und dem von Swarczpurg obgnant zu hulfe und rettung 
unnserm hern herczogen Friderichen in sein forstentumb 
widerumb zcoch nemlich in das Osterland, herete und brante 
umb Aldemburg und lagerte sich vor Gera, yilleichte in mey- 
nunge, sein bruder werde sich von des haubtmans wegen 
dester ehr von grayen Heinrichen wenden. Ais kartę sich 
unser herre herczog der aide umme und treib sinen bruder 
deszmals von Gera ab, binder des was marcgraye Friderich 
in der Margk uff unsern gnedigen herren herczogen Friderichen 
in das herczogetumb zu Sachsen geezogen, ais hadte unser 
bruder etliche reisige, auch drabanten und wegene ausz dem 
heer gnomen, mit den er in das herczogtum zu Sachsen sich 
wider die Mergschen wantę, gab god den sig, das an einem 
slaen der Merkischen der besten und treflichstenn vil der- 
nyder gleget und uber hundert gefangen worden, das desz
mals das gnant herczogtum also entschiittet was, und mit dem 
selbin frumen aller schade hernach ergangen wol wer erstatet 
worden, und wie furder unser herr herczogk Wilhelm zcoch, 
herete, zum andern mai Gera belagirte, wider abe zcoch, die 
Behmen mit irem heer und er zusamen stissen und aber 
hereten, lassen wir itczund ungeschriben, denne unser her
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herczoge Wilhelm belagerte die stat Gera mit den Behmen 
zum drittenmal, und ye furder dann eine andere stat gemeinet 
ward, von wegen der hauptmanschaft, auch das unsers hern 
herczogen Friderichs gnade eine offenunge seine kuche da 
zu haben begert und daruff die seinen, die von seiner gnade 
wegen sich zu Gera ausz und in uff herczogen Wilhelms 
schaden beholffen, da ligen hadte, und unszer bruder also be- 
legert tat vil botschaft an unsern herren herczogen Friderichen, 
der in aber allemal wol troste und empot, er solde veste 
halden. Sein gnad hisz auch graven Ernsten von || Gleichen, 2 
der doch seiner gnaden hofemeister ist, und andere mer un
serm bruder zu volgen, dahin oder wuhin er begerte zu reiten 
und komen, ais ward Gera die stat genotiget, gewunnen, us- 
gebrant, vil erslagena), und unser bruder alsz ein haubtman 
mit dem von Orlamunde, dem borcgraven und fast guten leuten 
gefangen, alsbalde zcwisschen den fursten gefridet und eins 
tags in dem selbin fride zu Bamberg zu warten uff redeliche 
behoruuge gemacht, alle gefangen darauff getaget, usgeslossen 
unser bruder, der von Orlamunde und der borcgrave, worden 
kegen Behmen gefurt, darnaeh der tag zu Bamberg und die 
verhorunge abgetilget, und das gar gericht, alle gefangen, die 
ausz der Marg und andere, die darunder gefangen waren, losz 
gegebin, aber unser bruder, der von Orlamunde, der borcgrave 
unde alle mit in zu Gera gefangen bliben zu Behmen be- 
sitczen und alslange swerlich und gefenglich gehalden, bisz 
leider unser bruder und ir vil storbin und die andern her- 
nach geschaczt worden und etliche noch gefangen seyn, das 
zcelen wir unserm hern herczogen und den sinen nicht zu 
unglympfe zu, dann in unsern syn wil nicht, das sulch fride 
und richtigunge, darinne unser bruder und die andern gefangen 
haften bliben und geschaczt sein, in keiner andern meynunge 
geschen sei, danne das man solchen lobelichen fride zcwisschen 
den fursten damit nicht habe wollen abslaen und dennoch unsern 
bruder und die andern gar trostlich losen und ires gefengnisses

a) Am Rande von anderer Hand: scribatur ultra. 
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wol ergetczen wolle, das sie sich des frides und der richtigung, 
auch ais billich wer, gefrauwen muchten, darumb auch unser 
bruder unserm gnedigen hern, auch landen unde leuten zu eren 
nicht swermiitig darinnen und deshalben auch nicht ungelympf 
darinne, sundern eine gute meynunge gewest ist, und hedten 
wol gemeynet, unser gnediger herre werde nicht aufgeczogen 
haben, dem so tun werde, und were ir vil mer gewest, alle 
geloset, und solde er sich darumb etwaz grosses derwegen 
haben, und meinen das noch, ais er danne [an] manchen 
enden lauten lisz und uns selbis zusagte, ais er uns gegen 
Breslaw schickete, er wolde unsern bruder, der die zceyt noch 
lebte, wol losz machen oder wider leib noch gud behalden, zu 
Briix darumb tage gehalden, geteidinget und uff eine schatczung, 
damit die gefangen losz solden werden, dabei es aber nicht 
bleib, gegriffen had, auch eine steur angeslagen und aufsaczte 
zu nemen von der lantschaft, die da hoch zu herczen nummen 
und betrachten, das man sulche frume leute, die so erberlich 
in getruwen dienste dernyder gelegen waren, gancz losen 
und ire scheden beczalen solde, und dester Iiber das willigeten, 
wie wol sie kaum vor einem iare vor auch steur gegebin 
hadten a). Wir gaben auch Seiferten von Salder und Er- 
harten vom Ecker, da unser bruder gereit tod was und die 
andern geschaczt waren, dorch geheisz unsers gnedigen hern 
herczogen Friderichs losz, die doch nymants anders gefangen 
warn noch globit hadten, danne unserm bruder und sinen 
erben, und von etlichen gesellen, die uff ihre eigene ebentur 
ebenteurten, gefangen und so, wannę sie der sust nymande 

3 gonnen noch zufugen wolden, an unsern || bruder bracht wor
den, die er danne mit gunst unsers gnedigen herren vor sich 
in sunderheit behilt, waren reicher gefangen zwene, und 
weren ir vil und noch reicher gewest, hedten wirs doch ge- 
tan, und wir hadten alsgar nicht zcweivels, das ymant se 
grób sein und ais einen solchen fromen fursten anders, danne 
das er die gefangen, so dernyder gelegen und in richtigung

a) Am Rande von anderer Hand: usąue huc.
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behaft und geschaczt, genczlich losz und schadelosz machen 
solda, raten oder gewenen worde. Nu finden wir wol, das 
mancherley leute uff ertreich sein, das einsteils solchs, wie 
bosen grund das haft, dennoch raten und gewenen torren, 
doch daran sein gnade, ais wir die wissen, nicht keren wirdet, 
und man lest lauten, unser gnediger her sei der scheden zu 
Gera empfangen unserm unmundigen yedtern nicht pflichtig, 
ais wir hernachmals stuckeweise damach unsere widderrede 
und mehr, daruffe wir grunden, setzen.

Item sie lassen lauten, unser herre habe unserm bruder 
geweret zu reyten kegen Gera, ez sie nicht zu behalden ge- 
west, hedte in liber bey im behalden und gewost, daruber 
sei er dahin geryten, und was im schadens darunder ent- 
standen sei, gehe unsern herrn nichts an zu entgelden.

Item es sei ubel bestalt und yerhomut worden, des- 
halben in die scheden auch nicht angehen solle.

Item es habe auch unser herre herczog Wilhelm selbe 
schulde zu unserm brudere gehabt und darumb auch unser 
bruder herczogen Wilhelms feint worden sei, deshalben aber 
unser herre die scheden obgedacht zu keren nicht pflichtig sei.

Item darumb, das die stat nicht unsers hern herczogen, 
sundern unsers bruders selbst gewest ist, ab nu unser herr 
ais ein furste zu unserm bruder ais dem sinen die seinen 
kegen Gera das zu behalden gleget hedte, und da der schade 
ergangen sei, so sei es gnug, das er den sinen, die er da 
gehabt habe, usrichtung thu und sei nicht pflichtig umb 
unsers bruders und seiner mannę scheden, die ime seine stat 
haben wollen helffen behalden, und ab er wol sein haubtman 
gewest ist, so sei er dasmal in seiner eigen stad gewest die 
zu behalten.

Daruff ist unser widderrede und auf den ersten artikel, 
das unser herre unsern bruder nicht gern gesehen habe kegen 
Gera zu reiten etc., und wir sprechen, unser bruder seliges 
gedechtnusse ist unsers gnedigen hern herczogen haubtman 
und darumb ime yerbunden gewest, das er, so sein gnade 
das ernstlich hedte wollen yon ime haben, bei im mussen



356 Di® Zerstorung der Stadt Gera im saehsischen Bruderkriege.

bleiben, darausz und auch das unser herre ye unsern bruder 
getrost, andere die seinen zu im kegen Gera geschicket und 
graven Ernst seinen hofemeister, wie obin berurt, unserm 

4 brudere zu volgen etc. geheissen hatt | wol zu mercken, das 
er wider sinen willen dahin nicht geryten ist, und getrauwen 
lose rede, ab ez yderman gern oder ungern gesehen hedte, 
solle unserm unmundigen vettern nicht zu schaden komen.

Uff den artikel, das es verhomutet sey etc., sprechen 
wir: Wir horen zumal ungern, das man in nu ein solchs 
nachsaget, in meynunge billichen glassen werde, wannę doch 
unser herre herczoge umb der rede willen der scheden nicht 
emprochin gesein mag, sundern wannę ein haubtman das 
beste, ais er verstehet, getreulichen tutt, ais er danne ane 
zcweifel getan hatt, so lesset man in unbillich entgelden, ab 
er anders, danne er gern sehe, geretet.

Uff den artikel, unser bruder habe selbs fehde gehabt etc., 
meinen wir mit unsers hern herczogen Wilhelm verclagungen 
die zceyt gehort, darinne er schreib, er wer graven Heinrichen 
yon Swarczpurg etc. zu redtunge wider uff den iungen von 
Gera geczogen, und auch mit der haubtmanschaft und allem 
handel obin gemeldet yerleget haben.

Uff den artikel, er sei in sein selbis stat dernyder glegen 
etc., sprechen wir, das unserm bruder habe gefuget nicht 
anders danne alsze einem haubtmann zu Gera, wie wol es 
sein stat, und doch damit unserm hern herczogen gewertig 
gewest ist ader andern enden, daweil die haubtmanschaft nicht 
abgewest ist, legen und tun, damit und das unser herre her
czoge Friderich seine kuche zu Gera gehabt hatt, und auch 
mit einem brife, den wir von der herschaft haben, und die 
artikel, die das uszdrucken, hernach gesaczt, solle die 
wehr *), ais wir meynen, gebrochen sein.

Des brifs obgemelt erster artikel1 2):

1) = Gewahr.
2) Vergl. mein Urkdb. der Vogte etc. II, Nr. 221 u. 222.

Auch ist beteidinget, das Gera das slosz und alle andere 
ire slosz, die sie von uns zu lehne haben, unsere und unserer 
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.erbin uffene slosz sein sollen zu allen unsern noten und 
krigen allermeniglichem nymandes ausgnomen, wie dicke wir 
und unser erbin ymmer des bedorffen, also ab wir die unsern 
in ire slosz legten zu unsern krigen, das solden wir tun uff 
unser eigene koste und mit den solden wir bestellen, das sie 
sie vor schaden bewarten, so sie beste mochten, ane geverde.

Der andere artikel:
Mehr ist gerett, ab die obgnanten von Gera oder ire 5 

-erbin eniche festen yerluren von unser krige wegen, so 
solden wir und unser erbin uns nummer gesunen noch ge- 
frunden mit den, die uns und in den schaden zugeczogen 
hedten, den egnanten yon Gera und iren erbin were vor ir 
slosz wider worden ader mit in gemacht, das in billichen 
daran gnuget.

Der dritte artikel:
Wer auch, das wir oder unsere erbin der egnanten von 

Gera, irer erbin oder irer mannę bedorften mit uns oder mit 
unsern haubtleuten, zu den wir sie schicketen zu felde zu 
.zcien, den solden wir vor schaden stehen ais andern unsern 
.hern und mannen.

Der yirde artikel:
Wer auch, das wir oder unsere erbin die unsern legeten 

uff der egnanten von Gera ader uff irer erbin slosz, da sie, 
ire erbin ader mannę selbist uffe weren, nemen sie schaden, 
den sollen wir und unsere erbin in oder iren erbin legen, 
ais mugelichen were.

Es hat auch unser gnediger herre herczog Friderich 
seiner lantsehaft einen brif gebin sie bei alden freiheiten und 
priyilegien zu bleiben lassen, darumb diser gemeldeter brif 
•dester billicher bei kreften bleibet.

Zu steuer unsers billichen furnemens setczen wir mer 
grunde, worumme unser gnediger herre die kost, scheden und 
yerterbnisse zu Gera entstanden richten und erstaten sol, und 
das darczu nicht wegerunge gehore oder eniche were, tuge 
noch bestehen muge, so usz der handelunge obin gemeldet 
sich auch finde und hernach stuekweise geschriben stehen.
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Item zum ersten darumb: Es sol der man dem herren 
dinen und der herre dem mannę vor schaden stehen durch 
recht, ais had unserm gnedigen hern herczogen Friderichen 
unser bruder seliger gedechtnisse in allen sinen krigen und 
sust getreulichen gedinet nicht alleine ais sein man, hofe- 
gesinde und ratt, sundern auch in disem obgedachten krige 
ais sein haubtman, darumb sal ouch sein gnade nicht alleine 
schaczgelt, pferde und harnasch ais einem andern gemeynen 
mannę, soldener oder mitreiter, sundern das und auch sust alle 
andern scheden unde yerterbnisse yor schaden stehen, das 
keren und richten pflichtig sein, ais er sich danne yerlassen 
hat und im zugesaget ist.

6 || Item darumb, das auch der frume wol yorhanden gewest 
ist nemlich an den Mergschen in seiner haubtmanschaft im 
herezogetumb zu Sachsen gefangen, wie obin berurt, danne 
ab ez ein gemeyn gesellen krig und reiten gewest wer und 
nymant dem andern fur schaden gestanden hette, dennoch 
solde man den schaden mit dem frumen gericht haben. Alsz 
man danne damit der helfte des frumens die scheden alle 
gnuglichen gerichtet hedte.

Item darumb das unser herre herczog Friderich seine 
kuche zu Gera gehabt had, und da dannen auch seine hofe- 
leute unserm hern herczogen Wilhelmen faste schaden gefuget 
und sich des beholfen haben, des und der haubtmanschaft 
halben unser bruder und die stat dester mehr gegremet, ge- 
meynet, herter angegriffen, zum hertesten ime und den seinen 
geraten ist, ye sein forstlich gnade ein solchs auch uff das 
hochste billich bedechte und auch gehalden werde nach laute 
des brifes yorgemeldet, der umme die kuche uszdrucket.

Item darumb, das sein gnade unsern bruder also belegert 
yil getrostet hatt und lassen trosten, hulfe und rettunge zu 
sagen, und ab das ime und den seinen zum ergesten geraten 
ist, so mag doch sein gnade seinem nachgelassen sunę in den 
und andern sachen wol trost und hulfe erscheinen lassen.

Item darumb weren yon unsers gnedigen hern feinden 
gebaur oder sust gemeyne leute uber irer erbeit oder anderer 



Die Zerstórung der Stadt Gera im sachsischen Bruderkriege. 359

irer selbist handelungen gefangen und worden die selbigen in 
richtigung des krigs ussen glassen und von den yeinden ge- 
schaezt, so solde dennoch die selbin also geschaczten, wie wol 
sie nicht an unsers gnedigen hern dinste gewest, da sie be- 
treten weren, dennoch losz und unschadehaft gemacht werden, 
solde anders die richtigung ein tugen haben, nochmehr unser 
bruder seliger gedechtnisse nu der seiner gnaden getruwe 
haubtman gewest, das im leider alczu swer worden, nyder 
gelegen, yerterbit und gestorbin ist, die andern in richtigung 
swerlich gesessen und geschaczet sein, solde reichlichen er- 
stattet werden, und darczu ye nicht widderrede gehoren.

Item darumb, das wir einen briff wie obingedacht yon 
seiner gnade eldern seliger gedechtnisse vor ire erbin sich 
kegen uns und unsern erbin yerschriben daruber haben.
|| Unnser bruder hat auch mit grayen Hansen yon Hon- 7a) 
stein, ern Hansen von Blanckenberg ridtern und Veiten yon 
Obirnicz, die an seiner hand yon etlichen gesellen in sunder- 
heit gefangen worden, die er mit gunst unnd willen unsers 
gnedigen hern vor sich hadte, grayen Ludewigen yon Glichen, 
der unserm hern herczogen Friderichen abgefangen was, losz 
gemacht unnd der vil mynner und die helfte nicht alsyil 
hadte kegen dem und umb alle gefangen, die unser bruder 
seliger gedechtnisse vor sich selbist mit unsers gnedigen hern 
gunst gehabt hedt und doch hynnach in seiner gnaden frumen 
gewant und losz gelassen weren, alsz wir meinen, unsir alder 
her herezog unserm unmundigen yedtern eine sundere wider- 
statunge tun solle.
|| Item darumb das grayen Ernsten um seine yerterbnisz 8b) 
usrichtung geschen ist, noch mer solde unserm bruder, der 
ein haubtman gewest ist, usrichtung umb seine scheden und 
yerterbnisse geschehen.

Item darumb, daz man etliche usz der Marg gefangen 
unsern yedtern Reussen oder von Weida yerheissen hadten

a) Einschiebung bis: Wir getrauwen. — b) Hier greift die Ein- 
schiebung auf S. 8 der Handschrift iiber.
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an ihre hant zu komen lassen, unser[m] bruder und sinem 
mannen zu gute, damit dester furderlicher losz zu werden.

7 || Wir getrauwen, sintmals unser bruder des kriges unser» 
gnedigen hern herczogen Friderichs keyn orsache noch uff- 
setzczer, sunder alleyne houbtman gewesin ist und zu Gera, 
da sein gnade kuehe zu haben begert und die sinen da ligen 
gehabt hatt, mit vil seiner gnaden mannen und dinern ver- 
legen gewest, und also von den yeinden die stat Gera ge- 
wonnen ist, er mitsampt andern darinnen nydergelegen eins- 
teils erslagen, die andern in befridung und richtigung in ge- 
fengnisse gestorbin und geschaczt worden sein, ais wissentlich 
ist, und beweisen mugen, so sol unser herre herczog Friderich 
die kost und scheden, die unser bruder seliges gedechtnisses- 
und alle seine man und diner in sulchem krige und einem 
iclichen, der kegen Gera komen wern, von in selbist 
ader verboth den zu Gera zu helffen, gnomen und empfangen 
hedten, ganz richten und das nach laute des brifes, der 
darumb sagt, halden, [auc]ha) die scheden, verterbnisse und 
ergerunge, die unser bruder an der st[adt Gera]a) unnd seiner 
kegenheit gnomen hatt, legen und erstatin, [darum das]za)' 
er haubtman gewest ist.

Und wir gnante Heinrich von Gera herre zu Lobinstein 
bitten euch ersamen herren scheppin der alden stad Magde
burg hir uff zcu sprechenn, was recht ist.

Hdschr. im Fiirstl. Hausarchiv Schleiz S I BI. 4—7. Aufschr. 
aus Mitte des 16. Jahrh. ivon des burggrtiflichen Kanzlers Johann 
Stenglin Hand: Ain belernung an die hernn scheppen zu Magdaburg 
des gemeinen schaden halben in eroberung der stadt Gera im 1450 
[iare], darinnen ain her von Gera hertzog Friderichen zu Sachssen 
churfursten etc. oberster feldthauptman gefangen gegen Behaim gefurdt 
und in der gefengnuss gestorben, gesteldt.

a) Loch in Handschrift.
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1.

Sehutzenmeister und Gesehutzgiefser der Wettiner im 
14. Jahrhundert.

Mitgeteilt von Staatsarchirar Dr. Wold. Lippert.

In den „Historischen Untersuchungen, Ernst Forstemann 
zum 5O-jahrigen Doktorjubilaum gewidmet“ (Leipzig, Teubner, 
1894) habe ich in einem Aufsatze „Uber das Geschiitzwesen 
der Wettiner im 14. Jahrhundert" eine kurze Skizze sowohl 
uber die Verhaltnisse der alten Waffengattung der Ballisten, 
wie iiber die Einfiihrung der Feuerwaffen in das Geschiitz- 
wesen der Wettiner (seit 1371) gegeben und eine Anzahl 
Urkunden beigefiigt, landesherrliche Bestallungen fiir Schiitzen- 
meister und fiir Biichsenmeister aus den Jahren 1353—1405 
und die alteste mir bekannt gewordene Geschutzgiefserbestallung 
aus dem Jahre 1449. Durch Mitteilung dieser Urkunden soli 
keineswegs das einschlagige Materiał erschopft sein, denn eine 
specielle Durchforschung nicht blofs des Dresdner, sondern 
auch der thiiringischen Archive wird gewifs noch zahlreiche 
Nachtrage liefern 1), die sachlich nichts wesentliches Neues

1) Von den a. a. O. S. 85 und 91 gedruckten Bestallungen fiir den 
Thamsbriicker Schiitzen- und den Dresdner Biichsenmeister, beide vom 
13. Juni 1371, finden sich Eintrage auch im Copial 30 fol. 29 b, von 
denen der erstere ganz gleichlautend ist mit Cop. 26 fol. 91 b, der 
zweite nur wenig abweicht: „Item domini contulerunt Johanni Schustel 
(so lautet hier die Form) iuniori ąuatuor sexagenas et II maldra frumenti 
de precaria in Dresden super festo Walpurgis et Miehaelis singulis annis 
ad sue vite tempora capiendas, donec domini duxerint revocandum. Datum 
anno LXXI° feria sexta antę Viti.“

24*
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liefern werden, denn die Gehalts- und Lieferungsrerhaltnisse’ 
sind, von Abweichungen in den Zahlen abgesehen, in dem 
behandelten Zeitraum immer die gleichen. Eine Erganzung 
aber hat sich inzwischen gefunden, die sachlich nicht un- 
wesentlich ist: eine Geschutzgiefserbestallung 
bereits aus dem Jahre 138 8. Sie zeigt uns also, dafs 
schon bald nach Einfiihrung der neuen Waffe die Wettiner 
auch betreffs der Herstellung von Feuergeschiitzen sich auf 
eigene Fufse stellten, um in gefahrlichen Zeitlaufen nicht von 
auswartigen Geschaftsbeziehungen abhangig zu sein, und zwar 
ist es Landgraf Balthasar von Thiiringen, auf den schon 
a. a. 0. 8. 89 ais besonderen Freund der neuen Kampfmittel 
hingewiesen ist, der sich einen eigenen Biichsengiefser zu 
Gotha halt. Die Urkunde ist in mehrfacher Hinsicht in- 
teressant, denn sie giebt uns auch einen Fingerzeig fur die 
Art der Geschiitzbereitung, indem eine Kupferlieferung an- 
geordnet wird, und ferner gewahrt sie zugleich ein Zeugnis 
fiir die Ausbeutung der Kupferminen zu Sangerhausen.

Da die friiheren Urkunden und Regesten grdfstenteils 
sich auf Thiiringen bezogen (von 15 Stiick betreffen 9 
Thiiringen, und zwar Weimar, Jena, Koburg, Gotha, Alten- 
burg, Salza, Thamsbriick), mogę die Yeroffentlichung der 
obenerwahnten Giefserurkunde von 1388 in dieser Zeitschrift 
erfolgen und dabei zugleich noch ein paar andere Erganzungen 
mit beigegeben sein.

Fiir Markgraf Friedrich den Ernsten sind a. a. O. 8. 81 
ais Zeugnisse fiir die Yerwendung von Schiitzen im Felde die 
Stellen des Chronicon Sampetrinum iiber die Belagerungen 
von Nebra 1341 und Salza 1346 angefiihrt. Doch gerade 
fiir ihn haben wir eine wichtige, noch etwas altere Beleg- 
stelle in der interessanten Ordnung des thiiringischen Land- 
friedens, die Friedrich am 30. Noyember 1338 erliefsJ).

1) Betreffs des Naheren begniige ich mich mit dem Hinweis auf 
J. Schwalm, Die Landfrieden in Deutschiand unter Ludwig dem Baiern 
(Gdttingen 1889), S. 94 f., 134 f., der auch die Uberlieferung und Drucke 
dieser Urkunde eingehend behandelt.
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Hierin sind die Kontingente der einzelnen Mitglieder der 
Landfriedensyereinigung genau angegeben: Friedrich stellt 
50 Reiter, 10 Schiitzen mit Ruckarmbriisten x), 1 Blidę und 
1 Ebeuhóhe (fumfczig man uffe rossin und zen schutzin mit 
rnckearmbursten unde eine bliden und eyne ebinhoe), die 
anderen Grafen, Herren, Manneu und Stadte stellen eine 
ihren Macht- und Vermogensverhaltnissen entsprechende 
Zahl von Reitern und Schiitzen. Dabei ist beachtenswert, 
dafs bei ersteren das Zahlenyerhaltnis der Reiter zu den 
Schiitzen ein anderes ist, ais bei den Stadten; denn der Land
graf stellt auf 50 Reiter nur 10 Schiitzen, die Grafen Fried
rich und Hermann von Orlamiinde auf 15 Reiter 5 Schiitzen, 
Graf Heinrich von Orlamiinde und andere Grafen auf 10 
Reiter je 3 Schiitzen, jeder Dienstmann fiir je 100 Mark 
Jahreseinkommen 3 Reiter und 2 Schiitzen, fiir Einkommen 
von 40—100 Mark 1 Reiter und 1 Schiitzen, unter 40 Mark 
blofs 1 Reiter, von den Stadten hingegen stellt Erfurt auf 
nur 25 Reiter 10 Schiitzen nebst 1 Blidę und 1 Ebenhóhe, 
Miihlhausen sogar auf 10 Reiter 5 Schiitzen noch dazu mit 
10 Ruckarmbriisten, nebst 1 Blidę. Beim Aufgebot des 
Landesherrn und des hohen Adels iiberwiegt also die berittene 
Mannschaft ganz bedeutend, wahrend bei den Stadten — ent- 
sprechend ihren Militaryerhaltnissen, die wemger auf Feld- 
dienst ais auf Eestungskrieg, besonders auf die Yerteidigung 
ihrer Mauern, berechnet waren — den Schiitzen mehr ihre 
gebiihrende Stellung zu teil wird.

In noch friihere JJeit, aber gleichfalls unter Friedrich 
den Ernsten, fiihrt uns eine Urkunde Herzog Rudolfs I. von

1) Uber die Namen und techniscben Unterschiede der Armbriiste 
sind in meinem Aufsatze S. 83 die nótigen Hinweise gegeben. Die Bliden 
sind die schweren, groGen Wurfmaschinen, die besonders zum Bresche- 
legen, zum Einschiefsen der Turme und Ahnlichem dienten. Die Eben- 
hóben sind Belagerungsmaschinen, bewegbare Turme oder Geriiste, die, 
wie ihr Name sagt, der Hóhe der feindlichen Mauern gleich oder nahe 
kamen, um beim Sturm Yerwendung zu finden oder das Bestreichen der 
Mauern und Plattformen durch Geschosse zu erleichtern; s. A. Schultz, 
Das hófische Leben zur Zeit der Minnesinger II, S. 358.
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Sachsen und der Fiirsten Bernhard und Albrecht von Anhalt 
vom 14. Mai 1327, worin sie dem Markgrafen ihren Bei- 
tritt zum Landfrieden erklaren ; denn hierin werden das 
sachsische und das anhaltische Kontingent auf je 20 Bewaff- 
nete mit 6 Ruckarmbrusten und 1 Blidę festgesetzt. Die 
Mannschaftszahl Friedricha selbst ist zwar nicht mit erwahnt, 
doch lafst sich nach jenen Ansiitzen annehmen, dafs auch auf 
ihn eine Anzahl Ruckarmbriiste und Bliden gekommen sind *).

Kriegsschadenvergutung an Schutzen 1362.
Nota stipendium in litigio erga dominum de Mansvelt 

quartale unius anni.
Primo societas de Holbach Heinricus, Hartmannus Gut- 

heyl et Erhardus, Theodericus de Eichelborn, Theodericus de 
Greyendorf, Heinricus Zcaczerney, Heinricus de Wiczleiben, 
Heidenrich de Ulstete et Johannes Talheim serviverunt sine 
stipendio cum VI sagittariis...................................................................

Item sagittarius Bachlleisch unum equum amisit 1 2) esti- 
matum VI sexagenarum precisorum (scil. grossorum).

1) S. Schwalm, Landfrieden, S. 115 f.; von Heinemann, Cod. dipl. 
Anhaltinus III (Dessau 1877) S. 368 Nr. 526.

2) Ais Erganzung zu den a. a. O. gegebenen Bemerkungen iiber 
persónliche und Dienstverhaltnisse der Schutzen lerneu wir hieraus kennen, 
dafs sie dem Fiirsten beritten ins Feld folgten, ob samtlich, ist frag- 
lieh, wahrseheinlich aber die festangestellten, landesherrlichen Schutzen- 
meister, da sie ja noch Gehilfen unter sich hatten und eine geachtete 
Stellung einnahmen.

Item Pruthenus sagittarius amisit unum equum VI sexa- 
genarum precisorum.

Hauptstaatsarchiy Dresden Copial 5 fol. 71. Uber diese Kriegs- 
kostenrechnungen vergl. Lippert, Wettiner und Wittelsbacher und die 
Niederlausitz im 14. Jahrhundert (Dresden, Bansch, 1894), S. 123 f. 
Anm. 94. Abgesehen von ihrem kriegsgeschichtlichen Werte sind sie 
auch verfassungsgeschichtlich interessant, denn sie sind ein Zeichen 
des beginnenden Einflusses der Stande auf die landesherrliche Finanz- 
yerwaltung. Fur die Kriegskósten gegen den Mansfelder war eine 
besondere Bede erhoben worden, wobei ausdrucklich festgesetzt wurde. 
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dafs sie unter Kontrolle einer bestimmten Kommission, ohne irgend 
welche Einmischung Friedrichs, und nur zu dem gedachten Zwecke 
Verwendung finden diirfe.

7. September 1383. Bestallung fur den Schutzenmeister 
zu Yoigtsberg.

Item dominus eontulit sagittario in Yoiczperg V sexa- 
genas tollendas de abbatia in Grunenhayn anuatim, dum est 
in seryicio domini, ita tamen quod idem sagittarius domino 
dare debet VII balistas. Datum in yigilia nativitatis Marie 
yirginis anno LXXXIII°.

Hauptstaatsarchiy Dresden Copial 30 fol. 97 mit der Aufschrift 
„Sagittarii in Yoiczperg". Hinter „anuatim" ein Wort „itim" mit 
er-Ktirzung.

Gotha 15. Mai 1388. Ermdchtigung des landgraflichen 
Buchsengiejsers Martin zu Gotha zum Bezug von 
Kupfer aus den Gruben zu Sangerhausen.

Wir Balthasar etc. bekennen etc., das wir Mertine buch- 
singisser czu Gotha gesessin unserm dinere solche gunst und 
gnade getan habin, also das wir ym gegeben und gelihin 
habin, geben und lihin geinwertiglich in craft diB brifes drie 
czentener kopfers uz unserm czehenden unsers kopfirwergkes 
czu Sangerhusin ufczuheben und inczunemen alle jar je uf 
sante Michaelis tag, die wiele er bie uns in unser stete eine 
wanet und unser diner ist und wir auch des nicht wider- 
sprechen und auch ym bequem . . und heissin auch unsern 
innemer und yorsteher desselbin unsers czenden, der uns 
iczund ist adir in czukunftigen czieden sin wurde, das er ym 
die alle jare in allir masse, ais oben geschriben stet, reiehe 
und gebe von dem egnanten unserm czehenden ane allin 
yorczog und ane widerrede; und haben des czu urkunde etc. 
Datum Gotha anno domini MCCCLXXXVIII feria sexta antę 
festum Penthecostes.

Hauptstaatsarchiy Dresden, Copial 2 fol. 84, mit der Aufschrift 
„litera Mertin buchsinmeisters uber drie zentener kuppfers ime gegeben".
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Weimar 5. Juni 1388. Belehnung des Schutzenmeisters 
Hans zu Weimar mit dem Hofe rechts vorm Schlosse 
zu Weimar.

Wir Balthasar etc. bekennen und thun kunt offintlichin 
mit diesim brife, alz er Friderich von Polenczik rittir den 
hoff allirneste vor unserm slosze Wymar uf die rechten hant, 
alz man von demselben unserm slosze gehit, gelegin, yon uns 
czu rechtem lehen gehabt hat und den yorkauft Hanse unserm 
schuczemeister daselbiz czu Wymar, Jutten siner elichin 
wirtynne, und uns den uffgelaszin, ais gewonlich ist, alzo 
haben wir durch sunderlieher gnade und gunst willen den 
yorgenanten hoff dem egenanten Hanse unserm schuczemeistere, 
Jutten siner elichen wirtynne und iren erben yorerbit und 
czu rechtem erbe gelegin und lihen mit diesim selben brife 
alzo, daz sie davone uns und unsern erben alle jar jerlichen 
uff sente Michels tag ein hfm czu rechtem erbeczinse uff daz 
obgenante unser sloz Wymar antworten und geben sullen. 
Dez czu urkunde [etc.]. Datum Wymar anno domini 
M« CCC °LXXX VIII feria sexta die Bonifacii.

Hauptstaatsarchir Dresden, Copial 29 fol. 196b.

2.

Der Sturz des Markgrafen Poppo von der Sorbenmark.
Von Dr. O. Dobenecker.

Im Jahre 892 wurde Poppo, der Yorsteher der sorbischen 
Mark, seines Amtes entsetzt x). Er hatte ais wiirdiger Nach- 
folger des tapferen Thakulf mit kraftiger Faust die Thuringer 
und die zu diesen stehenden Slayen an der Saale 880 gegen 
einfallende Daleminzier, Czechen, Sorben u. a. geschiitzt1 2).

1) Regino in MG. SS. I, 605: Boppo dux Thuringorum diguitatibus ex- 
spoliatur et ducatus quem tenuerat, Chuonrado commendatur. Ann. Fuld. 
in SS. I, 408 : Poppo dux Thuringorum honoribus privatus est.

2) Ann. Fuld. in SS. I, 393.
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Ais Sprbfsling des yornehmsten Geschlechtes in Ostfranken 
und ais Bruder des ausgezeichneten Verteidigers des Reiches 
Karls des Dicken gegen die Normannen Łat er auch am Hofe 
der Kdnige eine einflufsreiche Stellung eingenommen und auf 
die Regierung des Reiches eingewirkt '). Um so auffalliger 
mufs sein Sturz erseheinen. Da die Chroniśten nur das 
Faktum berichtet haben, so war der Spekuiation der Forscher 
nach allen Seiten Raum gelassen worden. Die verbreitetste 
Ansicht war bisher, dafs der Tod Arns, Bischofs von Wiirz- 
burg, in ursachlichem Zusammenhang mit Poppos Absetzung 
stehe. Gleichzeitig mit dem Zuge des K. Arnulf gegen 
Miihren (Sommer 892) unternahm Arn auf Rat Poppos einen 
Kriegszug gegen die Slaven, nach Thietmar im besonderen 
gegen die Czechen. Auf dem Ruckmarsch wurde er an der 
Chemnitz im Gau Chutizi am 13. Juli 892 von den Slaven 
iiberfallen und erschlagen 1 2).

1) SS. I, 601; s. a. Dronke, Cod. d. Fuld. no. 633; Eckhart, 
Franc. or. II, 896 no. 22.

2) Regino in SS. I, 605 ; Thietmar in SS. III, 735; Miracuia s. 
Wigberti in SS. IV, 225. iiber den Tag s. Eckhart, Franc. or. II, 730 
und Ann. necrol. Fuld. in SS. XIII, 187.

3) So schon Leibniz, Ann. imp. II, 135 und Eckhart, Franc. or. II, 
730 ; Diimmler, Osttr. R. II, 356; Richter, Ann. II, 509 (wo aber auch 
auf den Gegensatz zwischen Babenberger und Konradiner hingewiesen 
wird) ; Knochenhauer, Gesch. Thiir. 41 ; Schultes, Dipl. Gesch. d. grafl. 
Hauses Henneberg I, 14.

Trotzdem Regino Arns Untergang und Poppos Sturz 
yollkommen auseinanderhalt, lag es sehr nahe, anzunehmen, 
dafs Poppo abgesetzt worden sei, weil Arn auf seinen Rat 
den yerhangnisyollen Zug angetreten und von ihm nicht ge- 
niigend unterstiitzt worden sei 3). Schafarik (81av. Altert. II, 
525) Łat einen anderen Grund meŁr geahnt ais nacŁgewiesen. 
Er meint, seine Absetzung sei eine Folgę der Bedriickung der 
Glomatscher und Chutizer und der daraus sich ergebenden 
Unruhe derselben gewesen. Die Ann. Fuld. ad a. 897, auf 
die sich Schafarik beruft, beweisen freilich nichts. Durch 
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einen glucklichen Fund, der jiingst gemacht worden ist, 
kommt indessen m. E. einigermafsen Klarheit in diese Erage.

Yon Oefele fand im Reichsarchiy zu Miinchen einen 
Fascikel (Literalien des Hoehstifts Eichstatt Nr. 3), der unter 
den Abschriften Eichstadter Urkunden zwei Kopien einer 
Urkunde des Kaisers Arnulf d. d. Regensburg 899 Marz 11 
enthalt. Arnulf restituiert darin seinem und seiner Yorganger 
im Reich getreuen und beharrlichen Diener Poppo die kon- 
fiszierten Giiter.

Da diese fiir die thuringische Geschichte wichtige Ur
kunde in einer in Thuringen wenig yerbreiteten Publikations- 
serie1) abgedruckt ist, so scheint es angemessen, hier auf sie 
zu yerweisen, trotzdem sie spater in den Monumenta Boica 
nochmals gedruckt und auch in die Regesta dipl. Thuringiae 
im Auszug aufgenommen werden wird. Ihr wesentlicher In- 
halt ist folgender:

1) Sitzungsberichte der philos.-philol. und hist. Klasse der K. b. 
Akademie der Wissenscb. zu Miinchen (1892) 127 f.

Kaiser Arnulf thut kund, dafs er seinem und seiner 
Yorganger im Reich getreuen und beharrlichen Diener Poppo 
(Poppo fidelis nostri et assiduus seryitor tam nostri quam 
deyotae memoriae praedecessorum nostrorum) auf seine Bitte 
die ihm yon seinen Yorgangern iure hereditario yerliehenen 
Hdfe: Rahanyelde, [Poppen-LJauer (Jura) und Chiolyesheim, 
Rodach (Radaha), Kdnigshofen, W e chm a r (Yiugmara), S aal- 
feld, Apfelstedt (Affolesto) und alle iibrigen, die er ihm 
ungerechter Weise auf die aus einigen seiner Burgwarden 
an ihn gerichtete Klage entzogen (et ceteris omnibus, quas 
etiam suggestu quorundam municipiorum eius et iniuste ab- 
stulimus), in Erinnerung aber an seine załilreichen und treuen 
Dienste und aus Reue iiber das, was er ihm angethan, zuriick- 
gegeben hat, durch kaiserliches Pracept zu yollem Eigen be- 
statigt, so dafs er sie yeraufsern oder seinen Nachkommen 
yererben kann.

Die Daten der nicht yollstandig iiberlieferten Urkunde 
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stimmen. Die Signumzeile ist allerdings unvollstandig, die 
Arenga und die Recognition fehlen, augustus nach imperator 
ist ausgefallen, einige Worte sind yerschrieben, einige Aus- 
driicke ungewdłinlich. Alle diese Sonderheiten, die Anlafs 
zu Ausstellungen geben, erklaren sich aus der mangelhaften 
tlberlieferung. Beide gefundene Kopien konnen nicht direkt 
auf das Original zuruckgehen. Die Yorlage enthielt die 
Dorsualnotiz: Redditio praedii Popponis Arnolfi data anno 
Domini 899 etc. und das Archivalzeichen X 4. An der 
Echtheit ist nicht zu zweifeln.

Wie schon von Oefele bemerkt, konnen wir unter Poppo 
nur den friiheren Mgr. des limes Sorabicus verstehen. Die 
Angaben des Diktators iiber die Konfiskation der Giiter 
Poppos scheinen sich auf dasselbe Ereignis vom Jahre 892 
zu beziehen, das oben erwahnt worden ist. Die Konfiskation 
erfolgte ,,etiam suggestu quorundam municipiorum eius“. 
Nimmt man municipium in der Bedeutung von Burgward 1), 
so kann man Schafariks Ansicht mit bestimmten Einschrankungen 
gelten lassen. Denkt man an die sorbischen Bewohner der 
Burgwarde Poppos, die Klage erheben, so ist man berechtigt, 
anzunehmen, dafs der Uberfall, dem Arn zum Opfer fiel, 
eine Reaktion gegen Poppos hartes Regiment gewesen ist, so 
dafs der Sturz des Mgr. immerhin in einem Zusammenhang 
mit Arns Tod gestanden haben kann, allerdings in einem 
anderen, ais man bisher angenommen hat. Arnulfs Worte 
besagen aber mehr. Er gesteht ein, dafs sein Verfahren 
gegen Poppo ungerecht gewesen sei; er empfindet Reue 
dariiber, er denkt bei der Restitutio in integrum an sein 
Seelenheil, ja er scheint sein Verfahren ais Undank gegen 
einen treuen Diener aufgefafst zu haben.

1) NA. f. a. d. G. XVIII, 217; Waitz, DVG. VIII, 196; Schwarz, 
Anf. des Stadtewesens in den Elb- und Saale-Gegenden, 10 u. 43 Nr. 32; 
Uhlirz, Gesch. d. Erzb. Magdeburg, 123 f.

Es scheint hiernach nicht zu gewagt, an einen Gewalt- 
akt des Kónigs zu denken, fiir den der suggestus quorundam 
municipiorum den Yorwand abgeben mufste. Yielleicht war 
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ihm Poppo zu machtig geworden. Vermehrtes korperliches 
Leiden liefs den Kaiser 899 an sein Ende denken und be- 
gangenes Unrecht gut machen. Die Markgrafschaft behielt 
jedoch Burchard. Durch diese ITrkunde erfahren wir ferner, 
dafs Poppo 899 noch lebte 1), und lernen die Giiter kennen, 
die er in Thiiringen, wo bis jetzt solche nicht nachgewiesen 
werden konnten2 3), besessen hat. Sie sprechen nicht datur, 
dafs er, wie angenommen worden ist, Ahnherr des weimarischen 
Grafenhauses gewesen sei.

1) Sein Todesjahr unbekannt. Schultes, Dipl. Gesch. d. grafl. Hauses 
Henneberg I, 15 lafst ihn um das Jahr 895 sterben.

2) Knochenhauer 1. c. S. 38 f.
3) Dronke, Cod. d. Fuld. no. 68.
4) Schultes 1. c. I, 222.
5) Schultes, Dipl. Gesch. des grafl. Hauses Henneberg I, 83 no. 6

und I, 560.

Die Namen der Ortschaften sind anscheinend z. T. ver- 
derbt. Die Hófe sind offenbar alle in Franken und Thiiringen 
zu suchen. Kahanyelde weifs ich nicht zu deuten; ich yer- 
weise jedoch auf die yilla Ronefelt in pago Gozfelt in 
Alwalachs Tradition8), auf die villa Rounyelt in pago 
Weringowe in der Falschung Stumpf 2925 und auf „Obirn 
Ranfeylt in dem Urbarium vom Jahre 1317 4). Fiir Jura 
durfte Lura zu lesen und Poppen-Lauer LG. Miinnerstadt zu 
yerstehen sein. Chiolvesheim ist wahrscheinlich yerderbt; ob 
Gochsheim b. Schweinfurt? Kodach liegt im H. Coburg; es ist 
wohl nicht Ober- oder Unter-Rodach o. Kronach zu yerstehen. 
Konigshofen im Grabfeld wird spater wiederholt ais Eich- 
stadtisch.es Lehen genannt5 *). Dieser Umstand giebt auf die 
Frage Antwort, warum die Urkunde unter Eichstadtische 
Diplomata gekommen ist. Wechmar liegt im AG. Ohrdruf, 
Apfelstedt im AG. Gotha. Saalfeld ist offenbar die jetzige 
Stadt Saalfeld, nicht das Dorf gleichen Namens im AG. Miihl- 
hausen. Die res ceterae omnes, die Arnulf suggestu guorun- 
dam municipiorum eius konfisziert hat, sind wahrscheinlich 
im Sorbenlande zu suchen.

stadtisch.es
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1.

Bau- und Kunstdenkmhler Thuringens. Im Auftrage 
der Regierungen von Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Mei- 
ningen und Hildburghausen, Sachsen - Altenburg, Sachsen- 
Coburg und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reufs altere Linie 
und Reufs jiingere Linie bearbeitet yon Prof. Dr. P. Lehfeldt. 
Jena, Yerlag von Gustay Fischer.

Heft XVIII. Grofsherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, 
Amtsgerichtsbezirk Weimar.

Der yorliegende stattliche Band beschreibt auf 244 Seiten 
Text mit 1 Ubersichtskarte, 11 Lichtdruckbildern und 62 
sonstigen bildlichen Darstellungen die Bau- und Kunstdenk- 
maler in 54 Ortschaften des Weimarischen Kreises, untei' 
denen die Hauptstadt des Grofsherzogtums mit ihren viel- 
fachen Denkmalern wesentlich yoransteht, da sie die grbfsere 
Halfte des vorliegenden Bandes fiir sich allein beansprucht. 
Aber auch sonst ist an einzelnen Orten mehr yorhanden, ais 
man erwarten durfte, und namentlich geben einige erhaltene 
mittelalterliche Befestigungswerke sehr bemerkenswerte Auf- 
schliisse iiber die Ausfiihrung dieser Bauten.

Im einzelnen ist zu erwahnen:
S. 222 (22). Ettersburg. Kirche. Die Holzdecke ist 

nicht flach, sondern folgt der Neigung des ziemlich steilen 
Satteldaches.

S. 225 (25). Ettersburg. Schlofs. Der alte Chorstuhl 
in der Herrschafts-Empore ist wieder nach Thalbiirgel zuriick-
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gebracht und daselbst im neuen Chor der ausgebauten Kloster- 
kirche aufgestellt worden.

An dem Kirchturm zu Ettersburg finden sich Steinmetz-

zeichen von

S. 246

der Form

(46). Grofscromsdorf. Das Schlofs ist nicht

und r .

Kammergut, sondern kronfiskalischer Besitz.

8. 264 (64). Kapellendorf. Schlofs. Das Zeichen 

am siidlichen Strebepfeiler der sog. Ruinę (vergl. Lageplan 
auf 8. 262 des Heftes XVIII d. Denkmaler) wird nach den 
neueren Untersuchungen, die der Grofsh. Bauinspektor Witt- 
chen in Weimar angestellt hat, ais sog. Versatzmarke anzu- 
sprechen sein. Es finden sich derartige Zeichen fast auf 
jedem Stein der 8 Strebepfeiler, doch sind sie nur nach 
langerem Regenwetter erkennbar, wenn die Feuchtigkeit die 
vertieften Stellen der Zeichen deutlicher heryortreten lafst. 
Die 3 Strebepfeiler sind bis zu etwa 6 m Hohe erhalten 
und haben geneigte Yorderseiten von 1,50 m und 1,63 m 
Breite. Diese Yorderseiten sind je aus 2 Werksteinen gebildet. 
Es finden sich nun die Zeichen auf den beiden zusammen- 
passenden Q,uadern derselben Schicht und zwar meistens auf 
der schragen Yorderseite, seltener auf den senkrechten Seiten- 
flachen.

Am siidlichen Pfeiler:

Yon den eingeklammerten Zeichen sind die Gegenzeichen 
auf den Nachbarsteinen wegen starker Yerwitterung nicht 
mehr zu erkennen. Nach ahnlichen Zeichen, die sich z. B. am 
Magdeburger Dom yorfinden, wird man die Erbauung der in
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Rede stehenden Pfeiler in die Mitte des 14. Jahrhunderts 
setzen diirfen.

S. 270 (70). Liebstedt. Kirche. Die Glocken sind 
nicht erwahnt.

S. 274 (74). Liebstedt. Schlofs. An den Fensterbriistungen 
des obersten Geschosses am Thorhause sind Mafswerk- 
fiillungen erkennbar, die zum Teil durch das Yordach ver- 
deckt werden. Da die Mauer des obersten Geschosses gegen 
die untere Geschofsmauer um mehr ais 1 m zuriicktritt, so 
ist anzunehmen, dafs friiher vor dem obersten Geschofs ein 
Wallgang yorhanden war, der jetzt zum Schutz der Gebaude- 
mauer mit einem Yordache belegt ist.

S. 337 (137). Weimar. Stadtkirche. Bei den Yorarbeiten, 
die fiir die dereinstige Aufstellung der im Chorfufsboden liegen- 
den Grabtafeln inzwischen gemacht worden sind, ist eine sudlich. 
des Altars liegende und teils von ihm bedeckte Grabtafel auf- 
gefunden worden, die derjenigen der Churfiirstin Agnes 
(S. 354) sehr ahnlich ist. Die Umschrift konnte bisher nicht 
gelesen werden, da die Platte ohneYornahme grofserer Arbeiten 
nicht unter dem Altar entfernt werden kann.

Fast alle mit Holztafelung iiberlegte Bronzeplatten im 
Chorraum der Stadtkirche haben eine gleichmafsige dunkel- 
griine Patina angenommen.

S. 378 (178). Weimar. Das rotę Schlofs. Die Steinmetz- 
zeichen 1 und 3 links sind gleich, nur ist die Stellung ver-

schieden. Nicht aufgefiihrt sind die Zeichen (links) und 

(rechts).

S. 398 (198). Der Lageplan des Kornhauses ist im Mafs- 
stabe 1 : 500, nicht, wie angegeben, 1 : 2000 gezeichnet.

NB. Die Zeichen + und * bei den Litteraturangaben etc. 
bediirfen der Erlauterung.

Weimar, im Juni 1894. E. Kr i esc he.

XVII. 25
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2.

Berichtigungen und Erganzungen zu Apfelstedt:

Bau- und Kunstdenkmaler des Fiirstentums Schwarzburg- 
Sondershausen. Zweites Heft: Oberherrschaft.

Von Hermann Schmidt, Rektor in Arnstadt.

Diese Berichtigungen und Zusatze betreffen zunachst das 
Arnstadter Rathaus, wie es Apfelstedt im 2. Heft 8. 41—45 
durch Wort und Bild zur Anschauung gebracht hat. Es heifst 
dort: „Das Rathaus, an der Nordostecke des Marktplatzes 
gelegen, wurde, nachdem das yorige im Jahre 1507 (soli 
heifsen 1501) abgebrannt war, von 1583—1585 in nieder- 
landischem Gesehmack und speziell nach dem Vor- 
bilde des Briisseler Rathauses neu aufgefiihrt, wohl 
hauptsaehlich darum, weil Graf Giinther der Streitbare, welcher 
sich damals in den Niederlanden aufhielt, von dort aus dies 
gewiinscht hatte.“

Aber dem Augenscheine nach ist das Arnstadter Rathaus 
nicht nach dem Muster des Briisseler Rathauses gebaut. Man 
vergleiche nur ein Bild von diesem Stadthause, wie es sich 
z. B. in Liibke, Denkmaler der Kunst, Stuttgart 1864, Tafel 
XXVII, Nr. 6, findet, mit dem Arnstadter Rathaus. Auch 
nicht die geringste Ahnlichkeit! Nicht blofs der gewaltige 
Turm in der Mitte des Briisseler Stadthauses, sowie die 
sechseckigen Tiirmchen der Ecken fehlen hier, sie sind in 
Stil und Aussehen — deutscher Renaissance-Stil — yollig 
yerschieden. Ebensowenig hat Graf Giinther der Streitbare, 
welcher sich damals in den Niederlanden aufhielt, von dort 
aus gewiinscht, dafs man das Arnstadter Rathaus nach dem 
Vorbild des Briisseler auffiihren solle. Dieser Wunsch griindet 
sich einzig auf eine yerfalschte Inschrift, die iiber dem Por
tale des Ratskellers auf einem Eries zu lesen ist. Sie lautet 
nach Apfelstedt:
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Quas Nebel exitio dederat małe providus aedes — 
Yulcano proprios eoneremat ipse Lares —

Auspiciis Jam Guntheri pia jussa facessens, 
Condidit has Patriae provida cura patrum.

Hier steht es allerdings klar und deutlich: der Rat hat 
nach Giinthers leitenden Winkęn, seinem frommen Gebote 
folgend, wie Apfelstedt den 3. Vers iibersetzt, das Rathaus 
erbaut.

Uber dem Eingange selbst lautet der Vers:
Auspicio Jam Guntheri pia jussa facessens, 

wie man sich leicht durch den Augenschein iiberzeugen kann.
Aber es hat nicht immer so dagestanden, die Inschrift 

ist erst in neuerer Zeit gefalscht, von unkundiger Hand 
yerballhornt worden. Alle Lokalschriftsteller bis in den An- 
fang unseres Jahrhunderts, die diese Inschrift bringen, stimmen 
einmiitig darin iiberein, dafs bei ihnen der Vers lautet:

Auspicio Jan Guntheri pia jussa facessens.
So hat den Vers Olearius in seiner Arnstadtischen Historie 

von 1700; so der Rektor Treiber in seiner Genealogia u. 
Chorographia Schwarzburgica von 1717; ebenso der Direktor 
Nicolai in seiner „Sammlung hier befindlicher Inschriften" IV. 
1826. Noch Hatham schreibt in seiner Beschreibung Arn- 
stadts von 1842, ihnen folgend, richtig 8. 240: Auspicio Jan 
Guntheri.

Erst nach dieser Zeit ist diese Inschrift wieder auf- 
gefrischt worden, und ein iibelberatener Farbekiinstler hat 
aus dem N ein M gemacht (die Inschrift ist durchgehends 
in Majuskeln geschrieben), aber doch nicht so geschickt, dafs 
er sich nicht verraten. Denn betrachtet man das ii des JAM 
genau, so sieht man leicht, wie es von den ubrigen in der 
Inschrift enthaltenen ganzlich abweicht. Die ubrigen M 
haben keine steilen Anfangs- und Endstriche, wie das N sie 
zeigt, sondern schrage. Nur das fragliche M zeigt die steilen 
Striche des N.

Jedenfalls hat man damals mit dem Jam nichts anzu- 
fangen gewufst, wahrend es doch in der Zeit der Entstehung 

25* 
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der Inschrift die ganz gewdhnliche Zusammenziehung aus 
Johann war, wie sich leicht nachweisen lafst. So mufs 
Johann Friedrich der Grofsmiitige, der glaubenstreue Kurfiirst 
von Sachsen, es sich gefallen lassen, in einer Inschrift der 
Jenaer Stadtkirche ais Jan Fridericus zu erscheinen. Imperii 
magnis Jan Fridericus avis, so lautet ein Pentameter. Siehe 
Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmaler Thiiring., Heft I, 99.

Aber noch mehr, und was die Lesart Jan Guntheri ais 
richtige und ursprungliche iiber allen Zweifel erhebt, selbst 
in Arnstadt findet sich noch ein zweites Mai in einem 
lateinischen Yerse einer Inschrift dieselbe Abkiirzung. Es 
ist die Inschrift des in der Oberkirche befindliehen Denk- 
mals des Kriegsobersten Leo Pacmor, der sich um die Biblio- 
thek dieser Kirche sehr yerdient gemacht hat, mitgeteilt von 
Apfelstedt a. a. O. II, S. 37.

Aber auch hier ist in der Wiedergabe der Inschrift ein 
leicht nachweisbarer Fehler gerade in Bezug des strittigen 
Punktes untergelaufen, der yerbessert werden mufs. Die 
Verse lauten:

Inyicti monumenta vides tumulumque Leonis, 
Cujus Martę viget gloria, pace viget.

Martę potens Comiti Gunthero assistere suetus, 
Haud Leo pugnanti ductor ineptus erat.

Suetia testis erit Dano submissa potenti, 
Scaldis regna secans Belgica testis erit.

Pacis amans Gunthero fidissimus haesit, 
Usibus addixit munera larga piis.

Mille instructa libris hinc bibliotheca superbit, 
Hinc nitor est aedis splendidus iste sacrae.

Jeder, der den Yers : Pacis amans Gunthero fidissimus haesit 
aufmerksam liest oder scandiert, wird sofort bemerken, dafs der 
Hexameter hinkt, weil er um einen halben Fufs zu kurz ist.

Auch der yorgenannte Direktor Nicolai bringt in seiner 
Inschriftensammlung diesen Yers, aber er giebt ihn der In
schrift des Epitaphiums entsprechend richtig wieder:

Pacis amans Jan Gunthero fidissimus haesit.
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Es ist in den yorhergehenden 3 Distichen davon die 
Rede, dafs Leo Pacmor ais tapferer Kriegsoberst dem kiihnen 
Grafen Giinther tren zur Seite gestanden. Dem in Kriegs- 
ruhm erstrahlenden Giinther wird nun die Friedensthatigkeit 
seines Bruders Johann Giinther entgegengestellt, in welcher 
ebenfalls Leo Pacmor sich ais treuer Beistand erprobt habe. 
Johann Giinther I. residierte nach dem Tode seines Bruders 
in Arnstadt und erwarb sich allen Anspruch auf den Titel 
eines Landesyaters. Er pflegte allen, die ihm Bbses iiber 
andere hinterbrachten, mit dem abweisenden Ausrufe ent- 
gegenzutreten: „Wer weifs, ob es auch wahr ist.“ Er und 
nicht sein schon vor dem Beginne des Rathausbaues im 
Jahre 1583 heimgegangener Bruder hat den Arnstadter Rat 
in dem Wiederaufbau der Stadt unterstiitzt, und nur ihm 
kbnnen die Worte der Inschrift iiber dem Ratskeller gelten, 
die in urspriinglicher Eassung jedenfalls so gelautet haben:

Quas Nebel esitio dederat małe proyidus aedes, 
Yulcano proprios dum cremat ipse Lares,

Auspicio Jan Guntheri pia jussa facessens 
Condidit has Patriae provida cura Patrum.

Oder in deutscher Ubertragung etwa:
Ward zu Asche yerbrannt durch Nebels Leichtsinn das 

Rathaus,
Ais er sein eigenes Heim sorglos den Flammen geweiht, 

Unter Jan Giinthers Schutz, der Pietat nur gehorchend, 
Haben die Yater der Stadt sorglich den Aufbau bewirkt.

Es bleibt also gar nichts anderes iibrig, ais in der In
schrift die urspriingliche Lesart Jan Guntheri wiederherzu- 
stellen.

Ich wende mich nun zu einer Erganzung des Apfel- 
stedtischen Berichts, indem ich die Frage nach dem Bau- 
meister des Rathauses zu losen suche. Ich meine, dafs in 
dieser Beziehung schon die Inschrift selbst einen leisen Wink 
gebe, der dann durch andere Teile des Portals yollends auf 
die rechte Spur fiihrt.

Es befindet sich namlich iiber der Inschrift, wie man 
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auch aus der Apfelstedtischen Beschreibung und Abbildung 
deutlich ersehen kann, das Wappen der Stadt, ein schwarzer 
einkbpfiger Adler im goldenen Felde, und an jeder Seite 
3 Wappen der damaligen Biirgernaeister und Ratskumpen mit 
ihren Monogrammen. Diese Monogramme sind aus den „Be- 
stallungen des Neuen Raths“ fur die Jahre 1583—85 leicht 
zu entziffern. Oben links H. R. steht das Wappen des 1. 
Biirgermeisters im Jahre 1585 Hieronymus Richter, rechts 
C. J. das des 2. Biirgermeisters Christoph Junghans. In der 
Mitte steht links L. S. das Wappen des 1. Kammerers Lorenz 
Stieff, rechts S. S. das des 2. Kammerers Siegmund Sehiiller. 
Unten steht links L. K. das Wappen des 1. Bauherrn Lorenz 
Kramer, rechts J. H. das des 2. Bauherrn Johann Horcher. 
Unter diesen 6 Personen diirfte nach dem letzten Verse der 
Inschrift der Baumeister des Rathauses zn suchen sein.

Man kónnte zunaehst freilieh an die Bauherren ais die 
eigentlichen Leiter des Baues denken, die merkwiirdigerweise 
auch in diesen Jahren nebenher die Bezeichnung Baumeister 
fiihren, aber diese standigen Ratskumpen hatten doch eigent- 
lich mehr die Feuersicherheit der Gebaude zu iiberwachen. 
Die Kammerer kommen in baulicher Beziehung weniger in 
Betracht, und der 1. Biirgermeister Hieronymus Richter wird 
in den Jahren 1582 und 83 ais Stadtschreiber aufgefiihrt, 
war daher wohl mehr eine mit der Leitung des Stadtwesens 
rertraute, schrifterfahrene und rechtskundige Persónlichkeit. 
So bleibt nur der 2. Biirgermeister Christoph Junghans iibrig, 
dessen Wappen (Kreuz, Winkel) iiberdies sichtlich ein Stein- 
metzzeichen enthalt und seinen Beruf ais Baumeister offenbart.

Freilieh schweigen sich die stadtischen Akten fast voll- 
standig uber diesen baumeisterlichen Beruf des Biirgermeisters 
Christoph Junghans aus, und so ist es gekommen, dafs alle 
spateren Berichte bis in die neueste Zeit herab von dem 
Baumeister des Rathauses nichts wissen und nichts angeben. 

Erst eigentlich aus seiner Wirksamkeit aufserhalb Arn- 
stadts bin ich auf ihn aufmerksam gemacht worden. So ent- 
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halt Tettau, Bau- und Kunstdenkm. des Kreises Erfurt auf 
S. 19 folgende Notiz:

Ein Christoph Junghans erbaute das Spielberger Thor 
(in Erfurt). Anno Chr. 1589 ist dieser Bau vollbracht. Und 
aus den Erfurter Stadtrechnungen von 1581—92 ergiebt sich, 
dafs Christophel Junghans aus Arnstadt am 18. Marz 1588 
vom Ratę in Erfurt ais Baumeister angenommen worden 
und im Dienste der Stadt bis 1591 geblieben ist.

Ebenso war er auch nachweislich in Langensalza 
ais Baumeister thatig. Der Thurm an der Marienkirche 
wurde im Jahre 1474 bis zur laufenden Wehr in spat- 
gotischem Stil erbaut; der Bau der Spitze im Renaissance- 
Stil gelangte unter Oberleitung des Biirgermeisters Jungkunz 
(yerschr. fur Junghans) aus Arnstadt in den Jahren 1590 — 92 
zur Ausfiihrung. In den Kammereirechnungen zu Langen
salza aus den Jahren 1590 und 91 finden sich eine Menge 
Posten, die sich auf seine Bauleitung, Besichtigung des Turms, 
Abrifs, Kostenauschlag u. s. w. beziehen. Er sollte kraft des 
Vertrags im ganzen 100 fl. und einen silbernen Becher erhalten.

Aus diesen Anfuhrungen geht so viel hervor, dafs der 
Biirgermeister Christoph Junghans in Arnstadt ein in Thiiringen 
geschatzter und gesuchter Baumeister war. Um so yerwunder- 
licher ist es, dafs die stadtischen Akten so wenig iiber ihn 
enthalten. Es lafst sich dies nur daraus erklaren, dafs Jung
hans infolge eines yerungliickten Unternehmens, der Anlegung 
eines schlecht rentierenden Eisenhammers in Liebenstein (bei 
Arnstadt), in Konkurs geriet und verarmte. Doch fehlen 
einzelne Andeutungen nicht, wie, dafs er an den Guts- 
gebauden der Frau Amtmann von Enzenberg bauliche Ver- 
iinderungen vorgenommen; dann ist von einem steinernen 
Brunnen die Rede, den er dem Grafen Albrecht in Rudolstadt 
fiir 30 fl. gemacht habe.

Endlich fand sich in dem Arnstadter Handelbuche von 
1570—91 eine Notiz, worin Junghans ais Schwarzburgischer 
Herrschaftsbaumeister aufgefiihrt wird.

Es kann hiernach fast keinem Zweifel unterliegen, dafs
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Junghans der Erbauer des Arnstadter Rathauses ist. Der 
biirgerfreundliche Graf Hans Gunther iiberliefs der Stadt 
seinen trefflichen Baumeister, und dieser baute das Rathaus 
im deutschen Renaissance-Stil aufx).

Eine weitere Erganzung mochte ich hier noch anschliefsen 
zu dem, was Apfelstedt a. a. O. S. 30 und 31 iiber den 
Altar in der Oberkirche zu Arnstadt gesagt ist. Ich yermisse 
hier den Abdruck der Inschrift auf diesem Altare. Statt 
dessen findet sich auf der beigegebenen Zeichnung eine ganz 
liickenhafte und. unrichtige Andeutung derselben: Gunther . . . 
Anno MDCXII (1612) (fiir 1641). Er hatte so leicht die 
yollstandige Inschrift aus seinen Yorgangern Jovius, Treiber, 
Nicolai entnehmen konnen. Ich gebe sie aus Nicolai: Gun- 
therus, Joh. Guntheri filius, Guntheri nepos, ex IV viris 
S. Imperii Comitum, Comes de Schwarzburg et Hohnstein etc. 
annum aetatis LXXI superans ad Dei sospitatoris gloriam et 
ad exemplum Annae sororis desideratissimae suggestum et 
baptisterium hic exstruentis Altare hoc juxta sepulchretum 
suum novum ita ornare voluit vivens, ut tandem in Christo 
beate moriturus. Anno Christi MDCXLI (1641).

Wir erfahren daraus, dafs Graf Gunther XLII. in Nach- 
eiferung seiner 1640 verstorbenen Schwester Anna, die vor- 
her 1625 die Kanzel und 1639 den Taufstein in der Ober
kirche gestiftet hatte, in derselben Kirche einen neuen 
prachtigen Altar hatte errichten lassen, und zwar, wie Olearius 
angiebt, nach der Angabe des Burkhard Rohl. Der alte Altar 
wurde, wie es friiher auch mit der Kanzel geschehen war, 
in die Liebfrauenkirche yersetzt, wie dies ja auch Apfelstedt 
a. a. O. 8. 23 berichtet, aber nicht yon Christian Giinther, 
der erst 1643 nach dem Tode Gunthers XLII. zur Regierung 
kam, sondern von Gunther XLII. im Jahre 1642.

1) Vielleicht ist das in derselben Zeit im Renaissance-Stil erbaute 
Hans „zum breiten Heerd“ in Erfurt auf Grund eines ganz ahnlichen 
Steinmetzzeichens auch ein Werk unseres Junghans.
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3.
Einert, E.: Ein Thiiringer Landpfarrer im 30-jahrigen 

Kriege. Mitteilungen aus einer Kirchenchronik. Arnstadt, 
Druck und. Verlag von Emil Frotscher, 1893. IV und 
95 SS. 8°.

In der Zeitschr. des Yereins fiir thiir. Gesch. u. Altert.- 
XIII, 179—268; XIV, 375—482 u. XV, 67—172 hat 
E. Einert, der verdienstvolle Erforscher der Geschichte Arn- 
stadts, auf Grund eines reichen arehivalischen Materials eine 
sorgfaltige Untersuchung iiber „Arnstadt in den Zeiten des 
dreifsigjahrigen Krieges1' yerbffentlicht. Seine Darstellung 
stiitzte er in wesentlichen Teilen auf eine Kirchenchronik, 
die der biedere, derbe und tapfere Pfarrer Thomas Schmidt 
zu Dornheim bei Arnstadt wahrend des 30-jahrigen Krieges 
geschrieben hat. Das Dorf, die Heimat des bekannten Huma- 
nisten Crotus Rubianus, dessen Lebensbild uns Einert in 
dieser Zeitschrift (XII, 3 — 71) entworfen hat, liegt zur Seite 
des wichtigen Strafsenzugs, der seit alter Zeit, iiber den 
Kamm des Thiiringer Waldes hiniiberfiihrend, den Norden 
mit dem Siiden , Erfurt mit Niirnberg verbindet. Es hat 
wie Arnstadt ereignisvolle Tage in, jener furchtbaren Zeit 
erlebt. Inhaltsreich ist daher die gen. Kirchenchronik und 
die aus ihr schBpfende Darstellung. Wenn sich jetzt Einert 
entschlossen hat, die Leiden dieses kernigen, jeder Senti- 
mentalitat baren Hiiters der Gemeinde Dornheim im Zu- 
sammenhang zu schildern, so wird jeder Leser ihm Dank 
dafiir wissen. Es schadet nicht, dafs der Kenner jener 
grófseren Abhandlung iiber Arnstadt in den Zeiten des 
dreifsigj. Krieges so und so oft auf Bekanntes, hier wieder 
Verwertetes stofst. Der Wert des kleinen Werkchens liegt 
darin, dafs das Detail der Erlebnisse eines Pfarrers von dem 
mit seinem Stoff vortrefflich vertrauten Forscher in ansprechen- 
der Weise in Zusammenhang gebracht wird mit dem Schick- 
sal der Grafschaft Schwarzburg wie mit den grofsen Stiirmen,. 
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die iiber ganz Deutschland hereinbrausen. Anziehend ist die 
Form der Darstellung; Einert liebt es, seinen Gewahrsmann 
in seiner kernigen Sprache selbst erzahlen zu lassen und 
weifs fiir diese Erzahlung den reehten Hintergrund in der 
Schilderung der grofsen Zeitereignisse zu bieten. Gleich der 
Anfang versetzt uns in die wildbewegte Zeit. Zu Wege- 
lagerern herabgesunkene Krieger -werden vor Arnstadts Mauern 
gerichtet. „Eine herrliche Augenlust“, schreibt 1625 der
ergrimmte Pfarrer in sein Kirchenbuch. Des Friedlanders 
Armada zieht 1626 durch jenes Gebiet, und nicht weniger 
denn 80 768 fi. mufsten von dem Amte in demselben Jahre 
an Kontribution und (łuartiergeldern aufgebracht werden. 
Eine Truppe folgt der andern, jede die vorhergehende iiber- 
bietend an Ziigellosigkeit und Frechheit. „Wehe Euch, der 
Teufel kommt!“ schreibt 1627 der Pfarrer. „Den 10. Novem- 
ber ist — Robert Bornival, ein Schuft aus dem Stift Liitich, 
zu Rudersleben eingefallen'1. Mit dem Morgenstern mufs der 
tapfere Pfarrer selbst Freireiter abwehren. Schlimmer wird 
die Lagę, ais Tillys Horden sich gegen Magdeburg, dann 
gegen Hessen und schliefslich gegen Chursachsen walzen. Es 
folgen die Ziige Gustav Adolfs, Bernharda und seines Bruders 
Wilhelm, der churfiirstl. saehsischen, kaiserlichen und schwe- 
disch-franzosischen Heere. So zieht der ganze unheilvolle Krieg 
an unserem Auge voriiber, so werden uns die Wirkungen 
des grafslichsten der deutschen Kriege auf einen kleinen 
Kreis von Menschen geschildert, so erleben wir die Leiden 
jener Dorfgemeinde gleichsam mit, sehen wir, wie allmahlich 
die sittliche Yerderbnis von einer ziigellosen und gemeinen 
Soldateska auf die Gemeinde selbst iibergreift. Bauern ver- 
tauschen Sense und Pflug mit dem Schwert, um zu rauben 
wie jene Horden; Dorfmadchen ziehen mit Soldaten davon 
und verfallen unrettbar dem Elend. Unverdrossen harrt der 
Pfarrer aber in seiner Gemeinde aus, sie immer wieder 
sammelnd, zusammenhaltend und beschutzend. Mit Hecht 
hebt Einert die Yerdienste dieser treuen Hirten 8. 79 beson- 
ders hervor.
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26. Sept. 1631 fiir 22. u. 26. Juli; 8. 43 Z. 9 : 121 Romermonate.

Dr. O. Dobenecker.

4.
Bemerkung zu Miszelle 2.

Nachtraglich ist mir bekannt geworden, dafs von Oefele 
inzwischen einen neuen Fund gemacht hat’), der jeden 
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zeile : „Signum Arnolfi (M.) imperatoris“ u. die Rekognitions- 
zeile: „Engilpero notarius ad yicem Diothmari archicappellani 
recognovi“.

Dr. O. Dobenecker.

5.
Ubersicht der neuerdings erschienenen Litteratur zur 

thiiringischen Geschichte und Altertumskunde.

Abraham Jacobsens Bericht iiber die Slavenlande 
vom Jahre 973. Ubers. in Geschichtschreiber der deut- 
schen Yorzeit. 2. Gesamtausg. Bd. XXXIII, 138—147.

1) Vermifste Kaiser- und Konigsurkunden des Hochstiftes Eichstatt. 
In Sitzungsberichte der philos.-philol. u. hist. Klasse der k. b. Ak. der 

'W. zu Miinchen (1893) I, 288 ff.
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Yorwort.
Yorliegende Abhandlung ist im wesentlichen identisch 

mit einer Arbeit, welche im Jahre 1893 von einer hohen 
philosophischen Fakultat der Uniyersitat Jena den ersten 
Preis erhielt.

Die Darstellung der Politik des Herzogs Johann Casimir, 
des Sohnes Johann Friedrichs des Mittlern, hat sie sich 
zur Aufgabe gesetzt.

Wenn der Beachtung, welche diesem Fiirsten yon seiten 
der Historiker zu teil geworden ist, der Mafsstab fiir seine 
politische Bedeutung entnommen wird, so ist diese recht 
minderwertig gewesen, denn gar diirftig sind die in den 
mannigfaltigsten Biichern yersteckten Mitteilungen iiber seine 
politische Thatigkeit. Ja gerade die Manner, welche die 
ernestinische Geschichte jener Jahrzehnte und speziell das 
Leben und die Wirksamkeit Johann Casimirs behandeln, an 
ihrer Spitze Schultes (S.-Coburg-Saalfeld. Landesgeschichte) 
und Gruner (Geschichte Johann Casimir.) schweigen sich, 
von einzelnen, unzusammenhangenden Bemerkungen abge- 
sehen, yollstandig aus iiber die Stellung des Fiirsten zu den 
politischen Fragen wie zu den politischen Personlichkeiten 
seiner Zeit.

Ich war deshalb sehr erstaunt, ais ich in dem geheimen 
Staats- und Hausarchiy zu Coburg zahlreiche politische Korre- 
spondenzen, Relationen etc. vorfand, aus denen mir heryor- 
zugehen schien, dafs Johann Casimir doch nicht blofs Herzog 
yon Coburg, sondern auch ein deutscher Reichsfiirst gewesen 

27* 
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ist und dafs er ais solcher von seinen furstlichen Zeitgenossen 
weit naehr geachtet und geschatzt worden ist ais von den 
Historikern spaterer Tage.

Besonders erhellt dies aus seiner politischen Corre- 
spondenz mit Friedrich V. von der Pfalz, dem Kurfiirsten 
und spateren Kónig von Bóhmen 1). Natiirlich beleuchten 
diese Wechselschreiben, denen viele andere Briefe, Memo
riale etc. in Abschriften beigefiigt sind, nicht nur die poli- 
tische Stellung, Anschauung und Thatigkeit des Herzogs von 
Coburg, sondern sie werfen auch interessante und teilweise 
neue Streiflichter auf die kurpfalzische Politik.

1) Hiuc inde ergangene Schriften in Reichssachen 1613—1615, 
B. II, 7, No. 115. — Vertrauliche Korrespondenz mit Kurpfalz das 
bohm. Unwesen betreff. 1617—1619. A. 1, 32 a, 5, No. 96. 155 Blatter. 
— Korrespondenz des Konigs Friedrich v. Bóhmen, Pfalzgraf bey Rhein 
mit Herzog Joh. Casimir. A. I, 32 a, 5, No. 17. 36 Blatter.

2) L>ie kursachs. Korresp. ist in den verschiedensten Fascikeln ver- 
streut. VgL besonders: Korrespondenz der Kurfiirsten Christian II. und 
Joh. Georg von Sachsen mit Joh. Casimir 1608—1632. A. I, 32 a, 5, 
No. 103. Einzelne Aktenstiicke, die Reichstagsangelegenheiten zu Regens
burg betr. 1613 —1624, B. II, 7, No. 106, etc.

3) Korrespondentz Schreiben zwischen Sachsen-Coburg und Hessen 
1613—1614. A. I, 32 a, 5, No. 61. 113 Blatter.

4) Korrespondenz zwischen Landgraf Moritz von Hessen und Herzog 
Joh. Casimir 1580—1632. A. I, 32 a, 5, No. 53. 160 Blatter.

Die Korrespondenz mit Kursachsen ist, was die Zahl der 
Schriftstiicke politischen Inhalts anbelangt, viel weniger um- 
fangreich ais die pfalzische; doch das Wenige 2), was das 
Coburger Archiv in dieser Beziehung bietet, ist hdchst 
charakteristisch fiir die kursachsische wie andererseits fiir 
die ernestinische und speziell die coburgische Politik.

In der politischen Korrespondenz mit dem Landgrafen 
Moritz von Hessen aus den Jahren 1613 und 16143), der 
sich einzelne versprengte Briefe aus anderen Jahrgangen 
anschliefsen 4), steht die Jiilicher Frage in dem Yordergrund, 
wahrend der politische GedankenaustauschCasimirs mit seinem 
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Bruder Johann Ernst dem Aelteren, dem Herzog von Eisenach *), 
und mit Herzog Johann Ernst dem Jungeren von Weimar1 2) 
Riicksicht nimmt auf die bohmischen Yerwickelungen, die 
den 30-jahrigen Krieg einleiteten.

1) Wechselschreiben mit Herzog Joh. Ernst den Aeltern zu Sachsen, 
Hausangelegenheiten und die bohm. Unruhen betreff. A. I, 32a, 5, No. 118. 
30 Blatter.

2) a) Wechselschreiben mit Joh. Ernst den Jungeren, das bohm. 
Unwesen betreff. A. I, 32 a, 5, No. 129. 29 Blatter. — b) Korres- 
pondenz des Herzogs Joh. Ernst des Jungeren zu Weimar mit Herzog 
Joh. Casimir 1606—1626. A. I, 32 a, 5, No. 124. 203 Blatter.

3) Z. B. die Korrespondenz Casimirs mit dem Kurf. Joachim Fried
rich v. Brandenb., Reichstagssachen, B. II, 7, No. 86 ; die Korrespondenz 
mit dem Erzbisch. v. Mainz. A. I, 32 a, 5, No. 76. 9 Blatter, etc.

4) Vgl. besonders: a) Instruktion fiir den Reichstag 1603, B. II, 
7, No. 63. — b) Instruktion und Spezialinstruktion fiir den Reichstag 
1608, B. II, 7, No. 75 u. No. 85. — c) Instruktionen fiir den Reichs
tag 1613, B. II, 7, No. 114. (Relationen in Reichssachen der uff den 
Reichstag abgeordneten sambt darauff ervolgten Resolutionen.) — d) In
struktion fiir den Niirnberg. Korrespondenztag, B. II, 7, No. 120, etc.

5) a) Einzelne Schriften, den Reichstag 1603 betreff., B. H, 7, No. 62. 
— b) Reichstagssachen 1608, B. II, 7, No. 84. — c) Relationen Heufsners 
(Coburg. Kammersekretars) 1607—1620 mit angefiigten Instruktions- 
schreiben Joh. Casimirs, Gutaehten seines Kanzlers etc. A. I, 32 a, 5, 
No. 160. — d) Relationen vom Reichstag 1613 mit Instruktionsschreiben etc., 
B. II, 7, No. 114.

6) Die Gutaehten sind den verschiedenen Fascikeln beigelegt.

Neben diesen Hauptkorrespondenzklassen, denen solche 
mit nur einzelnen politischen Briefen zur Seite treten3), 
gewahrt eine Eeihe von Instruktionen4 5) und Instruktions- 
sohreiben, Relationen B) und Gutaehten 6) ein reiches Materia! 
zur Beurteilung der Coburger und in beschrankter Weise auch 
der kursachsischen und der kurpfalzisehen Politik.

Den historischen Stoff, der aus diesen Archivalien zu 
erheben war, habe ich dem Rahmen der Reichsgeschichte in 
der Weise einzufiigen versucht, dafs ich ihn um die poli
tischen Brennpunkte jener Zeit, die Unions-, die Jiilicher- 
und die bohmische Frage gruppierte. Die allgemeine Ein- 
leitung wie die allgemein historischen Ausfiihrungen im Ver- 
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lauf der Abhandlung mussen auf die Rechnung dieses Ver- 
suehs gesetzt werden.

Eine Anzahl von Archivalien, die mir wiehtig er- 
schienen, habe ich auf den Rat meines hochyerehrten Lehrers, 
Henn Prof. 0. Lorenz, in Originalabschriften der Arbeit 
beigefiigt.

An Winken und Gesichtspunkten hat es mein hoch- 
verehrter Lehrer auch sonst nicht fehlen lassen, so dafs ich 
mich ihm dafiir zu herzlichstem Dank yerpflichtet fiihle. 
Ebenso bitte ich Herrn Archivrat C. Frenzel fiir sein liebens- 
wiirdiges Entgegenkommen wahrend meiner Thatigkeit im 
Coburger Archiv auch an dieser Stelle meinen innigsten 
Dank entgegenzunehmen.



Einleitung.
I. Politische Lagę in Deutschland nach dem Augsburger 

Beligionsfrieden.

Da der Augsburger Beligionsfrieden eine Zeit ununter- 
brochener kriegerischer Unruhe abschliefst und den Anfang 
einer Epoche langen Friedens in den deutsohen Landen be- 
zeichnet, einer Epoche, die ungewohnte Ordnung, Sicherheit 
und bffentliche Freiheit im Innern unseres Yaterlandes mit 
einer bliihenden wirtschaftlichen Lagę vereinigt, so liegt die 
Yermutung nahe, dafs in den Bestimmungen jenes Friedens 
die Griinde dieses veranderten politischen Zustandes liegen. 
— Aber wie wenig gerade sie fiir eine Friedensbasis geeignet 
sein konnten, beweist schon die Thatsache, dafs iiber die 
beiden Hauptbestimmungen des Friedens zwischen den beiden 
Parteien, der katholischen und protestantischen, keine Eini- 
gung erzielt worden war.

Hartnackig und ohne sich durch die protestantische 
Opposition einschuchtern zu lassen, hatten die Katholiken 
am Reichstag auf der Anerkennung des geistlichen Yor- 
behalts, der ihnen den Besitz der geistlichen Gebiete auch 
in der Zukunft sicherte, bestanden. Ebenso entsohieden 
hatten die Protestanten ihrerseits, trotz des heftigsten Wider- 
standes der Katholiken, an der Forderung freier Religions- 
iibung fiir ihre Glaubensgenossen in den geistlichen Terri- 
torien festgehalten. Manchmal schien es, ais wiirde der 
Reichstag ohne Resultat auseinandergehen, ais wiirde noch
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einmal der Krieg beginnen, da hat schliefslich der Kenig 
Ferdinand, der ais Yertreter des Kaisers die Yersammlungen 
leitete, nach eingeholter Yollmacht eine Entscheidung ge- 
troffen, indem er jeder der beiden Parteien ihre Haupt- 
forderung gewahrte. Doch wurde neben dem geistlichen 
Yorbehalt und neben der Deklaration, die eben die Ertiillung 
des protestantischen Yerlangens enthielt, auch die Bemerkung 
in den Reichstagsabschied mit eingefiigt, dafs die Stande 
hieriiber nicht zu yergleichen gewesen waren.

Eine zufriedenstellende Lósung fiir die Zukunft gefunden 
zu haben, war man also weit entfernt, und wenn Deutsch- 
land in den folgenden Jahrzehnten von inneren Kriegen so 
gut wie yerschont blieb, so liegt die Ursache nicht sowohl 
in jenen Eriedensbedingungen ais yielmehr in dem frei- 
willigen Zusammentreten der meisten yorwaltenden Fursten 
des Reichs zur Erhaltung des Friedens, weiter aber und 
besonders in dem Umstand, dafs es dem Protestantismus ge- 
lungen war, das entschiedene Uebergewicht zu erlangen. 
Ober- und Niedersachsen beherrschte er yollkommen, die 
Bistiimer vermochten ihm nur geringen Widerstand entgegen- 
zusetzen, Adel und Stadte in Schwaben und Franken hiefsen 
die neue Lehre willkommen; auch in Bayern und Oester- 
reich, am Rhein und in Westfalen machte sie die grdfsten 
Fortschritte. Eben dieser grofse Abfall der Nation vom 
Papsttum spricht aus allen Berichten der Auslander. „Nur 
ein Zehntel von Deutschland ist noch katholisch“, berichtet 
der Yenetianer Badoero in die Heimat 1).

1) Rankę, Zur deutscheu Gesehiebte vom Religionsfrieden bis zum 
dreifsigjahrigen Krieg, 3. Aufl. 28.

Aber dieser geringe Bruchteil von Deutschland, der 
noch dem alten Glauben anhing, war yertreten durch die 
Majoritat in den Reichsinstitutionen, besonders im Reichstag.

Wollten daher die Protestanten aus dem Uebergewicht, 
das sie in Deutschland in den Handen hatten, politischen 
Yorteil fiir ihre Partei ziehen, wollten sie dasselbe gegen 
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alle Moglichkeiten der Zukunft sichern, so mufste ihr Streben 
dahin gehen, das Stimmenyerhaltnis in der Reichsyersammlung 
zu ihren Gunsten zu andern.

Man hat dies protestantiseherseits auch sehr wohl er- 
kannt und darauf zielende Schritte unternommen. Die im 
Religionsfrieden aufgedrungenen Beschrankungen, vor allem 
der geistliche Yorbehalt, waren es, welche einen grofsen Teil 
Deutschlands der politischen Machtsphare des Protestantis
mus entzogen hatten. Gegen sie wurde denn auch der An- 
griff erbffnet.

Den Bestimmungen des Religionsfriedens zum Trotz 
finden wir gar bald im nordlichen Deutschland protestan- 
tisch-geistliche Fiirsten, welche ihre Reichsstandschaft keines- 
wegs aufgaben. Die Erzbistiimer Magdeburg und Bremen, 
die Bistiimer Verden, Liibeck, Osnabruck, Ratzeburg, Halber- 
stadt und Minden waren mit Mannern besetzt, die entweder 
schon offen protestantisch waren oder sich wahrend ihrer 
Regierung zum Protestantismus wandten x).

Die Kaiser schienen die Landeshoheit dieser eyange- 
lischen Bischófe oder Administratoren auch dulden zu wollen. 
Aber abgesehen davon, dafs dem Papst die Bestatigung der 
Wurde zukam, die natiirlich ausgeschlossen war, mufste der 
grofse Erwerb der protestantischen Partei ungesetzlich er- 
scheinen, solange der geistliche Yorbehalt von den Katho- 
liken ais giltig angesehen wurde. Um jede Gefahrdung ihres 
Besitzes aus dem Weg zu raumen, forderten daher die Pro- 
testanten Absonderung des Besitzes der Wahlfiirstentumer von 
dem Bekenntnis, der Reichstandschaft, die mit ihnen ver- 
kniipft war, von der Kurie. Es war dies die grofse Frage 
der Freistellung, welche Deutschland yom Religionsfrieden 
bis zum dreifsigjahrigen Krieg in Bewegung gehalten hat.

Von dem Kaiser Maximilian erwarteten die Protestanten 
ein willfahriges Eingehen auf dieselbe, mit seiner Hilfe 
glaubten sie ihr Begehren durchsetzen zu konnen. Hatte

1) Ritter, Geschichte der Deutschen Union I, 11. 
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er doch zu Lebzeiten seines Vaters mit ihnen sympathisiert 
und sich dariiber beschwert, dafs dieser in der Sache der 
Freistellung nicht etwas mehr gethan habe x). Aber im 
Falle er iiberhaupt an ein ernstliches Eingreifen zu Gunsten 
des Protestantismus gedacht hat, was bei seinem unbestandigen 
und in jeder Weise ęnergielosen Auftreten zu bezweifeln ist, 
so yermochte der Kaiser das Reich in eine dem neuen Glauben 
angemessene Yerfassung doch nur dann zu setzen, wenn 
dieser siegreich war und sich die Ueberzeugungen immer 
mehr unterwarf.

Leider aber trat gerade zur entscheidenden Stunde 
heftige innere Entzweiung in dieser neuen Glaubenspartei ein.

Nicht nur der Calyinismus, den Kurfiirst Friedrich III. 
Anfang der sechziger Jahre in der Pfalz eingefiihrt hatte, 
und das Luthertum begannen eine Polemik, die an Er- 
bitterung ihresgleiehen suchte, sondern im Luthertum selbst 
hatten sich zwei Richtungen, eine orthodoxe und eine ge- 
mafsigte, die sogenannte philippistische, geltend gemacht. 
Die eine yerketzerte die Anhanger der anderen, der Norden 
und Osten Deutschlands wurde zum theologischen Kampf- 
platz. Da Staat und Kirche in der engsten Yerbindung 
standen, so konnte es nicht ausbleiben, dafs dieser religiose 
Zwiespalt politisehe Gereiztheit nach sich zog. Es entstand 
denn auch in jenen Jahren der scharfe Gegensatz zwisehen 
den calyinischen und lutherischen deutschen Standen, der so 
yerhangnisyoll fur die protestantische Partei geworden ist.

Auf dem Reichstage yon Augsburg 1566 zeigten sich 
zum ersten Małe die yerderblichen politischen Folgen des- 
selben. Die Forderung der Freistellung, yon der uneinigen 
protestantischen Partei nicht mit Nachdruck erhoben und 
yertreten, scheiterte an der energischen, einmiitigen Opposi- 
tion der Katholiken. Denn gerade jetzt, wo der konfessio- 
nelle Gegensatz bei den Protestanten in aller Scharfe heryor- 
trat, hatten sich die Katholiken neu gesammelt. Nach der

1) Rankę 51.



Politik des Herzoga Johann Casimir von Coburg. 413

gliicklichen und erfolgreichen Beendigung des Tridentiner 
Konzils, dessen Beschliisse den formalen Ausdruck der katho
lischen Reformation bildeten, eilten die Schiller des Collegium 
Germanicum, vor allem aber die Zdglinge Loyolas iiber die 
Alpen, um den Lehren des modernen Katholicismus in dem 
fast ganz protestantisch gewordenen Deutschland Eingang 
zu rerschaffen und die Bestrebungen der Kurie iiberhaupt 
zu befordern. — Mit welchem Erfolg sie diesen Zieleń nach- 
trachteten, bewiesen gar bald rerschiedene Yorgange, die 
zugleich den Protestanten die veranderte Sachlage deutlich 
genug yor die Augen fiihrten. Sie mufsten namlich sehen, 
wie die Katholiken aus ihrer bisherigen Passiyitat heraus- 
traten, und wie entgegen der Ferdinandeischen Deklaration 
seit 1573 in Fulda, Mainz, Trier, Wiirzburg, Bamberg, Salz
burg, Koln, Paderborn, Luttich, kurz in allen geistlichen 
Territorien, sich nacheinander die Reaktion gegen den so 
tief eingedrungenen Protestantismus erhob 1).

Um diesen Strom des Yerderbens zu hemmen, stellte 
Pfalz beim Kurfiirstentag 1575, der iiber die Wahl eines 
neuen Kbnigs beriet, den Antrag, dafs die Ferdinandeische 
Deklaration in die Wahlkapitulation aufgenommen werde. 
Aber obwohl die Erklarung der geistlichen Kurfiirsten, dafs 
sie sich auf eine solche nicht entsinnen konnten2), genug- 
sam auf ihre Absicht, die Gegenreformation fortzusetzen, 
schliefsen liefs, obwohl die Annaherung des Kaisers an die 
spanische Politik die Hoffnung, die die Protestanten auf 
seinen Beistand gesetzt, hatte schwinden lassen, so wurde 
dieser Antrag doch nicht energisch von den protestantischen 
Kurfiirsten unterstiitzt. Der religios-politische Gegensatz 
zwischen der Pfalz und Sachsen, der gerade damals durch 
familiare Zwistigkeiten noch gesteigert war, verhinderte ein 
einmiitiges Yorgehen. So fiel die pfalzische Forderung, die 
Wahl wurde yollzogen, die Deklaration blieb unbestatigt.

1) Ritter I, 19.
2) Rankę 86.
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Auch auf dem Reichstag 1576 gelang es den Protestanten 
nicht, AbstelLung ihrer Beschwerden und Gewahrung ihrer 
Forderungen, besonders die der Freistellung, zu erlangen. 
Man wollte die Geldbewilligungen von dem allen abhangig 
maehen. Was die Protestanten jemals erlangt hatten, war 
auf diesem Wege erreicht worden. Der Kaiser schwankte, 
doch Sachsen weigerte sich, den alten Weg wieder einzu- 
schlagen. Die Streitigkeiten blieben unverglichen, die Gelder 
wurden bewilligt, die Gegenreformationen, die nunmehr auch 
in den weltlichen katholischen Furstentiimern begonnen hatten, 
dauerten fort. Bayern, Baden-Baden, Karl von Steiermark 
und der Pfalzgraf von Neuburg entfernten die protestantischen 
Elemente aus ihren Gebieten. Die Vertreibung des 1582 
protestantisch gewordenen Erzbischofs Gebhard von Koln 
und die Aechtung der Stadt Aachen zeigten die wachsende 
Macht der katholischen Partei.

n. Unionsgedanke und. Unionsversuche.
Mit Besorgnis blickten die Protestanten hin auf dieses 

Yorgehen ihrer Gegner, das, wie man glaubte, ein Glied in 
einer grofsen Kette von Unternehmungen sei, die, besonders 
in Frankreich und den Niederlanden durch die spanische 
Politik ins Werk gesetzt, die Vernichtung der religiosen wie 
politischen Freiheit der protestantischen V01ker bezweeken 
sollten.

Diese Befiirchtung mufste aber in ihnen zugleich den 
Gedanken wachrufen, einen sicheren Schulz fiir sich und ihre 
Anspriiche gegen die Machinationen und Bedrohungen der 
katholischen Machte zu suchen. Dafs die Institute der Reichs- 
verfassung, in denen die Katholiken die entscheidende Stimme 
hatten, einen solchen ihnen nicht bieten konnten, davon 
war eine Reihe von protestantischen Standen, Kurpfalz an 
der Spitze, iiberzeugt.

Da war denn keine Auskunft natiirlicher, keine durch 
Ueberlieferung mehr empfohlen ais der Abschlufs eines
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Biindnisses zwisehen den durch gemeinsame Gefahren ver- 
bundeuen Standem Aber die Stiftung eines solchen Bundes, 
der seine Wurzel hatte in dem Mifstrauen gegen die Reichs- 
gewalten, schlofs von selbst eine Opposition gegen diese in 
sich. So gingen in der That neben den Bestrebungeu, einen 
Bund zu griinden, bei den entschiedeueren Vertretern der 
protestantischen Partei Versuche einher, die deutsche Ver- 
fassung zu reformieren, oder yielmehr die Rechte der einzelnen 
Reichsgewalten, in denen die Gegner das Uebergewicht hatten, 
nach Mógliehkeit zu schwachen und zu untergraben.

So yertraten seit 1598 besonders die Pfalzer den Grund- 
satz, dafs in Religionssachen die Majoritat keine Gewalt habe 
iiber die Minoritat. Geldbewilligungen fiir den Tiirkenkrieg 
erklarte man fiir freiwillige, also von keinem Majoritatsbe- 
schlufs abhangige Leistungen ’).

Ferner griff man auf den Reichstagen 1594 und 1598 
das Yorrecbt des kaiserlichen Hofrats, die hbchste Gerichts- 
barkeit auszuiiben, und damit die wiehtigste Reliąuie der 
kaiserlichen Macht entschieden an 2).

Diese Unionsversuche and Reformplane kniipfen sich in 
den ersten Stadien ihrer Entwickelung an den Namen des 
Pfalzgrafen Johann Casimir, der damals ais Yormund des 
unmiindigen Friedrich IV. yon der Pfalz einen bedeutenden 
Einflufs besafs.

Doch seine Absichten und Vorschlage fanden bei einer 
grofsen Anzahl protestantischer Fiirsten, besonders des nórd- 
lichen Deutschlands, keinen Beifall und keine Unterstiitzung. 
An ihrer Spitze stand der Kurfiirst August von Sachsen, der 
machtigste und reichste Fiirst in diesem Teil. Nicht sein 
konfessioneller Gegensatz zu der Pfalz allein war bei seiner 
abweisenden Haltung dem Piane einer Union gegeniiber mafs- 
gebend, yielmehr ist seine politische Richtung hierbei be
sonders in Betracht zu ziehen. Festen Anschlufs an die

1) Ritter I, 40.
2) Ritter I, 36.
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Habsburger ebenso wie die Erhaltung des Friedens hielt er 
fiir die Sicherung seines Kurfiirstentums fiir notwendig. Die 
Union aber trat mit ihren Bestrebungen in offene Opposition 
zum Kaiser; sie gefiihrdete zu gleicher Zeit auch, wie die 
sachsische Politik annahm, den Frieden, weil sie einen Gegen- 
bund der Katholiken hervorrufen, dadurch die Gegensatze 
scharfen und den inneren Kampf entziinden miisse. Sachsen 
verwarf daher jeden protestantischen Bund und setzte nach 
wie vor sein Yertrauen auf den Religionsfrieden und die 
Reichsyerfassung. Diese Politik blieb vorbildlich auch fiir 
die Nachfolger Augusts. Nur sein Sohn Christian I. hat 
eine Ausnahme gemacht. Er liefs sich namlich durch seinen 
Kanzler Krell und besonders durch den Pfalzgrafen Johann 
Casimir iiberzeugen, dafs man sich yon seiten der eyangelischen 
Stande nur durch einen Bund gegen die spanisch-papstlichen 
Ansehlage schiitzen konne. Schon war in Torgau 1591 die 
Bundesakte zwischen Pfalz, Brandenburg, Braunschweig, Meck- 
lenburg und Hessen rereinbart '); nur die Ratifikation der 
Fiirsten fehlte noch, da liefs der Tod Christians den ganzen 
Plan scheitern, denn in Sachsen lenkte man unter dem 
Administrator wieder ein in die Bahnen der konservativen 
Politik Augusts, um sie nicht mehr zu verlassen.

Ebenso wie Kursachsen yerschlossen sich Wiirttemberg, 
Neuburg, Mecklenburg, Pommern und die sachsischen Herzoge 
den pfalzischen Unionsbestrebungen. Es war die konseryatiye 
Friedenspartei unter den deutsehen eyangelischen Fiirsten. 
Zwar waren auch sie nicht unbesorgt, dafs die Folgen 
etwaiger Siege ihrer auswartigen Gegner auch ihnen gefahr- 
lieh werden kbnnten, doch sie beruhigten sich damit, dafs 
sie einstweilen aufser Bereich der feindlichen Waffen seien 
und dafs einstweilen Feindseligkeiten ihrer katholischen Mit- 
stande nicht zu erwarten waren. Zu diesen Erwagungen 
aber kam bei den strengen Lutheranern noch das religiose

1) Ritter I, 46 ; Bottiger, Geschichte von Sachsen, 2. Aufl. bearb. 
von Flathe, II, 99, 100.
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Bedenken. Eine Yerbindung mit den Cąlvanisten zum Schutz 
der Religion schien ihnen nicht nur ein Verrat am gbtt- 
lichen Wort zu sein, sondern auch eine Gefahrdung ihres 
ganzen rechtlichen Zustandes in sich zu schliefsen, da ja die 
Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens auf alle von 
der Augsburgischen Konfession abweichenden Sekten keine 
Anwendung finden sollten.

Diese Fursten, dereń Lauder einen grofsen Teil des 
protestantischen Deutschlands ausmachten, verhielten sich 
also den pfalzischen Unions- und Reformbestrebungen, die 
nach Johann Casimirs Tode ais Erbteil auf die Ratę Fried- 
richs IV. iibergingen, durchaus ablehnend. — So sahen die 
Ptalzer das Feld ihrer Thatigkeit beschrankt auf einen kleinen 
Teil Deutschlands, besonders auf die protestantischen Stande 
des Westens. Unter den Lutheranern fanden ihre Bestre- 
bungen iiberhaupt nur Beifall bei dem Hause Brandenburg, 
dem Herzog Julius von Braunschweig und dem Landgrafen 
Moritz von Hessen, weil sie von der Voraussetzung aus- 
gingen, dafs die Vereinigung der Lutheraner und Calvinisten 
das einzige Mittel sei, um der katholischen Partei, die, wie 
sie meinten, beiden Konfessionen dasselbe Verderben bestimmt 
habe, ebenbiirtig gegeniibertreten zu konnen.

Vor allem aber waren es die religibsen Gesinnungs- 
genossen der Kurpfalzer, welche ihre Befiirchtungen teilten 
und mit ihren Planen, die sie auf Grund derselben ror- 
schlugen, einverstanden waren. Die Markgrafen von Baden- 
Durlach, der Herzog von Zweibriicken und die Fursten 
von Anhalt bildeten im Vereine mit der Pfalz diese Gruppe. 
Es war die Fortschrittspartei unter den evangelischen Fursten, 
welche der Politik des protestantischen Deutschlands einen 
im wesentlichen offensiven Charakter zu geben wiinschte.

Doch die Einigkeit der wenigen Stande, die sich zur 
Yerwirklichung des Unionsplans entschlossen zeigten, war 
bedroht durch die yerschiedenen eigenniitzigen und uneigen- 
niitzigen Auffassungen der einzelnen von den Zwecken des 
Bundes. Des Kurfiirsten von Brandenburg Zumutung z. B., 
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dafs die Unierten noch bei Lebzeiten des Herzogs von 
Julich in die dortigen Yerhaltnisse eingreifen sollten, um 
sein Erbrecht gegeniiber den spanischen und kaiserlichen 
Einfliissen zu sichern, rief den entschiedenen Widerspruch 
des Landgrafen Moritz hervor, der die Aufgabe einer Union 
lediglich in der Yerteidigung der rechtswidrig angegriffenen 
Mitglieder sah '). Ein zweiter Grund, der die pfalzischen 
Unionsversuche, dereń in den Jahren 1592—96 nicht weniger 
ais yier unternommen wurden 1 2), yereitelte, lag in der Besorg- 
nis, dafs ein Bund, zwischen so wenigen geschlossen, gefahr- 
licher sei ais gar keiner, denn ein solcher werde nur einen 
katholischen Gegenbund heryorrufen, der, von der spanischen 
Macht unterstiitzt, die kleine protestantische Yereinigung er- 
driicken musse.

1) Ritter I, 75.
2) Ritter I, 52.
3) Ritter I, 77.

Eine ofiene Allianż mit Frankreich, wie sie Johann 
Casimir wiinschte, die an Stelle der bisher von einigen 
protestantischen Fiirsten nach Frankreich gesehickten kleinen 
Truppen- und Geldsendungen treten sollte, hatte freilich die 
Widerstandskraft und die Sicherheit eines protestantischen 
Bundes erheblich yerstarkt. Aber abgesehen yon den Opfern 
und Gefahren, die eine solche Yerbindung mit sich bringen 
mufste, horte man nach Johann Casimirs Tode noch auf die 
Mahnungen, welche gegen einen Bund mit den Fremden an 
das reichsstandige Gewissen geriehtet wurden. So blieben 
denn auch die Yersuche, die Heinrich IV. 1590 und 1597 
machte, die protestantischen Stande offen auf seine Seite 
zu ziehen , erfolglos 3) : der weitere Bund mit Frankreich 
kam ebensowenig zu stande wie der engere unter den deutschen 
Fiirsten.

Nicht einmal der spanische Einfall yermochte den Unions- 
gedanken seiner Yerwirkliehung entgegenzufiihren. Anfangs 
allerdings schienen die Korrespondierenden — denn so nannten 
sich die Stande, welche die Union betrieben — durch Opfer- 



Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg. 419

willigkeit und Entschlossenheit die Reichsexekution in den 
Schatten stellen zu wollen. Sahen sie doch in diesem Ein- 
fall der Spanier den Beginn des Angriffs gegen die Freiheiten 
der evangelischen Fursten und ihre Religion! Aber der 
Geiz und die Aengstlichkeit rerschiedener Stande und dann 
der Streit des Herzogs Julius von Braunschweig mit dem 
Landgrafen Moritz von Hessen iiber den Oberbefehl des auf- 
zustellenden Heeres liefsen den Plan der Korrespondierenden, 
ais selbstandige Macht ihren auswartigen Feinden gegeniiber- 
zutreten, ebenso klaglich scheitern wie den erneuten Yer- 
such, ein allgemeines evangelisches Yerteidigungsbiindnis auf- 
zuiichten. Ais nun gar der Kurfiirst von Brandenburg und 
der Herzog Julius von Braunschweig die Reihen der Korre
spondierenden verliefsen, sahen die Uebriggebliebenen ein, 
dafs sie unter diesen Umstanden die Protestation gegen die 
im Reichstagsabschied 1598 festgesetzte Tiirkensteuer nicht 
aufrecht erhalten konnten. Im April und Mai waren die 
Spriiche des Kammergerichts, welche an die fernere Weige- 
rung die Drohung der Reichsacht kniipften 1), gefallen. Das 
Scheitern eines Bundes hatte den Korrespondierenden die 
Mógliehkeit entzogen, im gegebenen Fali Gewalt mit Gewalt 
abzutreiben. So wurde der Beschlufs durchgesetzt, dafs ein 
jeder zusehen mogę, wie er sich mit dem Kaiser vergleichen 
konne. Es folgte die Zeit, in welcher die 8teuerverweigerer 
die Anspriiche des Kaisers mit runden Summen befriedigten. 
Ja auf dem Reichstage 1603 wurden ihm 86 Romermonate 
bewilligt, die hbchste Summę, welche Rudolf vom Reiche er
halten hat 2).

1) Ritter I, 241.
2) Rankę 149.

Alle Yersuche, welche die pfalzische Partei seit 1590 
gemacht hatte, um den Plan einer Union zu realisieren, waren 
gescheitert an der geringen Zahl und Einigkeit derer, die sich 
zusammenfanden. Zu gleicher Zeit waren auch die Unterneh- 
mungenderpfalzischen Partei,die eben nur bei einerselbstandigen 

XVII. 28
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und mit Mitteln yersehenen Macht móglich waren, namlich 
die Steueryerweigerung, die Vertreibung der Spanier vom 
Reichsboden und die Behauptung des Administratora von 
Strafsburg gegen den Kardinal von Lothringen, resultatlos ver- 
laufen. Entmutigt durch die dreizehnjahrige fruchtlose Arbeit, 
gaben die Pfalzer die Unionsyersuche fiir einige Zeit auf. Dafs 
es nicht fiir immer geschah, dafiir sorgte der Reichstag 1603, 
auf dem nur dadurch, dafs der Kaiser die Erledigung desJustiz- 
punktes yerschob 1), der offene Ausbruch der Entzweiung verhiitet 
wurde, und dann nicht zum mindesten der Feuereifer und 
die rastlose Thatigkeit Christiana von Anhalt, des Leiters 
der pfalzischen Politik. Seiner Ueberzeugung nach war ein 
Kampf zwischen den protestantischen und katholischen Machten 
Europas unausbleiblich; zu einem solchen miisse man sich 
protestantischerseits riiaten, um im geeigneten Augenblicke 
zum Angriff, der vor allem die Schwachung der spanischen 
Macht bezwecken sollte, heryorbrechen zu konnen. Yon 
diesem Gesichtspunkte aus hatte er nicht nur die Yerbindung 
der deutschen Fursten mit den Staaten aufrecht erhalten, 
sondern er reiste auch im Jahre 1606 zu Heinrich IV., um 
die guten Beziehungen mit ihm, welche das Verhalten 
einiger Korrespondierenden in der bouillonschen Angelegen- 
hęit getriibt hatte, wiederherzustellen. Dies war ihm ge- 
lungen, nicht so die Unionsyerhandlungen, die er auf Grund 
des wiederhergestellten guten Einyernehmens begonnen hatte. 
Allerdings hatten die Pfalzer seit dem Reichstag 1603 
wenigstens insofern einen Fortschritt in ihrer Unionspolitik 
zu yerzeichnen, ais sie 1604 mit Anspach, Culmbach, Anhalt- 
Dessau und dem Landgrafen Moritz Schutzvertrage abge- 
schlossen hatten 2). Viel wiehtiger war das Sonderbiindnis, 
das im August 1607 zwischen Pfalz und Wiirttemberg in 
Heilbronn yereinbart wurde3), deswegen namlich, weil die 
Leistungen erheblich grofser waren ais bei jenen Land-

1) Ritter II, 32.
2) Ritter II, 227.
3) Ritter II, 224.
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rettungen und man auch. die Bestimmung getroffen hatte, 
dafs der Bund durch. Zuziehung anderer protestantischer 
Stande zu vergrdfsern und alsdann durch einen Vertrag mit 
Heinrich IV. zu yerstarken sei. Doch war yorlaufig wenig 
Aussicht dafiir vorhanden.

Da haben yerschiedene Ereignisse, in erster Reihe die 
Besetzung Donauworths durch Maximilian, die Unruhen in 
Oesterreich und dann der Yerlauf und die Sprengung des 
Reichstags 1608, den Gedanken eines protestantischen Bundes 
wieder mit aller Macht in den Yordergrund geschoben; 
diesmal mit dem Erfolg, dafs noch im Mai desselben Jahres, 
nachdem der Versuch des Kurfiirsten von Brandenburg, eine 
allgemeine evangelische Union zu griinden, gescheitert war, 
sich wenigstens eine Reihe von Standen in Ahausen zusammen- 
schlossen.

Endlich war das politische Ideał der Pfalzer, das sie 
seit Jahren unermiidlich verfolgt, wenigstens einigermafsen 
zur Wahrheit geworden. Freilich ein allgemeiner eyange- 
lischer Bund blieb immer noch das zu erstrebende Ziel, da 
die zu Ahausen geschlossene Union im wesentlichen aus 
siiddeutschen eyangelischen Standen bestaud. Der Ausbau 
der Union wie ihre Existenzfahigkeit uberhaupt hing daher 
von der Haltung ab, welche der Norden Deutschlands, welche 
besonders Sachsen ihr gegeniiber einnehmen wurde.

Ich habe mir yorgenommen die Stellung der ernestini- 
schen Linie dieses Hauses und besonders des Herzogs 
Johann Casimir zur pfalzischen Union zu ermitteln. Doch da 
jene einen Bestandteil der Politik der Ernestiner uberhaupt 
bildet und, ohne weiteres aus ihr herausgenommen, unyer- 
standlich sein wurde, gedenke ich auf das allgemeine poli
tische Verhalten der Ernestiner um die Wende das 16. Jahr- 
hunderts einen Blick zu werfen und besonders zu beriick- 
sichtigen, in welcher Beziehung die Ernestiner yor dem 
Abschlufs der Union zur pfalzischen Partei gestanden und 
wie sie sich den Unionsbestrebungen gegeniiber yerhalten 
haben.

28*
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I. Kapitel.
Charakter der ernestinischen Politik bei Beginn des 

17. Jahrhunderts.

Zur Zeit der Griindung der Union waren die beiden 
altesten der lebenden ernestinischen Fiirsten der Herzog 
Johann Casimir von Coburg und sein Bruder Johann Ernst 
der Aeltere, der in Eisenach residierte. Sie waren zugleich 
die beiden einzigen, welche ein selbstandiges Regiment fiihrten, 
denn die Herzoge von Weimar, die Sóhne des am 10. November 
1605 verstorbenen Johann III., ebenso wie die Nachkommen 
Friedrich Wilhelms, denen am 23. November 1603 der Alten- 
burger Teil ais besonderes Herzogtum zugewiesen worden 
war, befanden sich unter der Vormundschaft und natiirlich 
auch unter der politischen Leitung Kursachsens. In Weimar 
endete sie am 9. Noyember 1615 x) mit der Uebertragung 
der Landesregierung an Johann Ernst den Jungeren, wahrend 
Johann Philipp von Altenburg erst bei Beginn des Jahres 
1618 yolljahrig wurde und in die Yerwaltung des Herzog- 
tums eintrat 1 2). In der Zeit von 1605—15 deckt sich also 
die Politik Johann Casimirs und seines Bruders mit der 
Politik der Ernestiner. Ja wenn wir aus dem Teilungsver- 
trag vom 14. Dezember 1596, der den Coburger Teil der 
ernestinischen Lande in zwei Furstentiimer, Coburg und 
Eisenach, schied, die Bestimmung heranziehen, durch welche 
Casimir die aufsere Politik auch des Eisenacher Fiirstentums 
iibertragen wurde3), so kónnen wir sagen, dafs die Politik 
Johann Casimirs von 1605—1615, also auch speziell seine 
Stellung zur Union in dieser Zeit, identisch ist mit der 
ernestinischen Politik uberkaupt. — Ich beabsichtige deshalb

1) Róse, Herzog Bernhard der Grofse, I, 32.
2) Muller, Annalen des kur- u. furstliehen Hauses Sachsen, 314.
3) Dass. 269.
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diesen Fursten zum Mittelpunkt meiner Ausfuhrungen zu 
machen.

Wenn wir seine Politik verstehen wollen, so diirfen wir 
keinen Augenblick das Yerhaltnis der ernestinischen und 
albertinischen Linie, wie es zu seiner Zeit bestand, aufser 
aeht lassen. Casimir durfte Kursachsen, das im Gefiihl eines 
schleehten politischen Gewissens und in Erinnerung der ver- 
schiedenen Yersuche, welche die Ernestiner zur Wieder- 
erlangung der yerlorenen Kurwiirde gemacht hatten, mifs- 
trauisch und argwohnisch auf jede selbstandige Regung der- 
selben hinbliekte, in keinem Falle durch einen ernsten Gegen- 
satz reizen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, von den 
iibermachtigen Yettern ein ahnliches Schicksal zu erleiden 
wie sein ungliicklicher Yater. Lediglich aus dieser Furcht 
neben der Schwache seines Landes erklart es sich, dafs er 
auf den Reichstagen und bei anderen offiziellen Yersammlungen 
und Yerhandlungen fast ohne Ausnahme den Yoten der Kur
sachsen folgt. Den gemeinsamen Besitz des Landes Henne- 
berg und die Yerwandtschaft kann man kaum ais Grund 
dieses politischen Anschlusses annehmen, wie es Ritter, Ge- 
schichte der Union I, 53, thut. Der „gemeinsame Besitz" 
konnte nur bittere Empfindungen wecken, weil Kursachsen 
gegen alles Recht sich einen Teil der hennebergischen Erb- 
schaft, die einzig und allein den Sohnen Johann Wilhelms 
zukam, angemafst hatte x). Und was die Yerwandtschaft be- 
betrifft, so hat sie doch auch zur Zeit Johann Friedrichs des 
Mittleren bestanden, ohne die heftigste Feindschaft auszu- 
schliefsen.

Aber diese Yerbindung mit den Albertinern war ein un- 
natiirlicher Zustand. Die Ernestiner konnten das, was ihnen 
seit dem Schmalkaldischen Krieg von jenen widerfahren war, 
unmoglich aus der Erinnerung bannen. Die Erbitterung und 
der Hafs gegen Kursachsen, den Johann Friedrich der Mittlere

1) Bottiger II, 30.
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von seinem Vater ais Erbteil iiberkommen, dem er selbst 
genugsam Ausdruck verliehen hatte, ebenso wie sein Streben, 
die verlorene Kurwiirde wieder an die Glieder seines Hauses 
zu bringen ’), konnte durch seinen Fali nicht aus der Welt 
geschafft worden sein. Das allerdings hatte die schreckliche 
Katastrophe gewirkt, dafs seine Sdhne ihre Gesinnungen 
weniger offen zur Schau trugen, aber dafs der Gegensatz 
nach wie vor fortbestand, davon legt neben yerschiedenen 
aufseren Anzeichen, wie dem Yerhalten Casimirs gegen seine 
Gattin, die Tochter des Kurfiirsten August1 2), und dem Yor- 
mundschaftsstreit mit Christian II. im Jahre 1605 3) be- 
sonders sein Hinneigen zur pfalzischen Partei und zur Union 
Zeugnis ab. Wenn Casimir mit ihr sympathisiert, sie seiner 
Affektion yersichert, wenn er yersprieht, ihr alle wichtigen 
Sachen auf dem Wege vertraulicher Korrespondenz mitzuteilen, 
ja sich so zu benehmen, ais ob er in der Union ware 4), so 
ist es doch wohl klar, dafs keineswegs Uebereinstimmung der 
politischen Anschauung der Grund seines Anschlusses an die 
sachsische Staatsleitung gewesen ist, sondern dafs hauptsachlich 
die Furcht ihn dazu bewogen hat. — Diese kurzeń Be- 
merkungen iiber den Charakter der Politik Casimirs werden 
im weiteren Yerlauf meiner Darstellung oft ihre Bestatigung 
finden, oft wird uns das Janusgesicht der casimirianischen 
Politik entgegentreten.

1) Bottiger II, 22.
2) Sehultes, S.-Coburg-Saalfeldische Landesgeschiehte, 105 f.
3) Rosę I, 14.
4) Ritter, Briefe und Akten zur Geschichte des 30-jahrigen Krieges, 

111 n. 111 u. o.

II. Kapitel.
Aeussere Politik Johann Casimirs bis zur Griindung 

der Union.
Nach dem Tode des Kurfiirsten August (21. Februar 1586) 

hatte Casimir fiir sich und seinen Bruder Johann Ernst die 
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Regierung der Coburger Lande und mit ihr die bedeutende 
Schuldenlast, welche die vormundschaftliche Regierung hinter- 
lassen hatte, iibernommen. Sie betrug nicht weniger ais 
500 968 fi.1 2) und vermehrte sich im ersten Jahrzehnt seiner 
Regierung sowohl infolge des grofsen Aufwandes in der 
eigenen Hofhaltung wie durch die grofsen Geldsendungen 
nach Wiener-Neustadt zum Unterhalt des gefangenen Vaters 
um ein betrachtliches. Bei einer solchen Finanzlage, die 
erst am Anfang des 17. Jahrhunderts sich besserte8), war 
schon an und fiir sich eine selbstandige aufsere Politik aus- 
geschlossen. Casimir befindet sich denn auch yollstandig im 
Fahrwasser der kursachsischen Staatsleitung. So weigert er 
sich auf dem Reichstag des Jahres 1598 ebenso wie Kur- 
sachsen, an den pfalzischen Sonderyersammlungen teilzu- 
nehmen und fiir die 1594 von der pfalzischen Partei einge- 
reichten Beschwerden einzutreten. Auf der anderen Seite 
verwendet sich sein Gesandter nach dem Beispiel der Kur- 
sachsen fiir eine energische Unterstiitzung des Kaisers im 
Krieg gegen die Tiirken 3).

1) Schultes 78.
2) Schultes 80.
3) Felis Stieve, Die Politik Bayerns 1591—1607 (Briefe u. Akten, 

5. Bd.), 377.
4) Ritter I, 137 f. — Rommel, Neuere Geschichte von Hessen,

VII, 229.

Erst 1599 treffen wir Casimirs Namen und den seines 
Bruders im Zusammenhang mit einem Unternehmen, das von 
Kursachsen nicht gebilligt wurde, ich meine die so klaglich 
gescheiterte Expedition des frankischen, niedersachsischsn und 
westfalischen Kreises, der sich der Landgraf Moritz mit 
5000 Mann angeschlossen hatte, gegen die im Reiche ein- 
gefallenen spanischen Scharen4 *). Indirekt wurde namlich 
dabei der Landgraf eben yon Johann Casimir und seinem 
Bruder unterstiitzt, die ihm der Erbeinigung gemafs, die 
zwischen den Hausern Hessen und Sachsen bestand, auf seine 
Bitte 1000 Mann zur Deckung seiner eigenen Lande geschickt 
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hatten. Der ernestinische Administrator von Kursachsen, 
yollstandig abhangig von seinen Landstanden und Raten, die 
den Feind durch giitliche Mittel, wie sie der Kaiser yor- 
schlug, zur Raumung des Reiehs zu bewegen hofften x), hatte 
seinerseits nicht nur jede Hilfe abgelehnt und sich auf die 
Sendung eines Rosses beschrankt, sondern er gab auch den 
beiden Herzbgen nur ungern die Einwilligung zu ihrer Hilfe- 
sendung1 2) und auch dann schrieb er noch vor, dafs diese 
Truppen nicht aus der hessischen Landesgrenze schreiten 
sollten. — Diese Unterstiitzung bedeutete jedooh keineswegs 
den Beginn einer yeranderten Politik der beiden Bruder iiber- 
haupt. Sie hatten eben doch nur dem Yerwandten (Moritz 
war der Schwager Johann Ernsts) und dem erbverbriiderten 
Fursten ihre Truppen geschickt, nicht der Partei, welcher 
dieser angehórte. Allerdings hegte der Landgraf die Hoffnung, 
sie wurden zu bestimmen sein, auch dieser beizutreten. 
Wenigstens erklarte er auf der Heidelberger Tagsatzung, die 
uber den Abschlufs einer Union beraten sollte, man miisse 
mit Rucksicht darauf, dafs „etliche Differenzen“ zwisehen der 
albertinischen und ernestinischen Linie yorhanden seien, den 
Versuch machen, ob man nicht Weimar und Coburg, oder 
eines von beiden, zur Union heruberziehen kbnnte 3). — Das 
ganzliche Scheitern der Unionsverhandlungen machte der- 
artige Schritte iiberflussig. Dafs sie im anderen Fali zu 
irgendwelchem Resultat gefiihrt haben wurden, ist stark zu 
bezweifeln. Zwar hatte der Landgraf nicht Unrecht, wenn 
er das Bestehen von Differenzen zwisehen beiden Linien an- 
nahm. Denn dadurch, dafs der Herzog Johann von Weimar 
nach dem Tode Friedrich Wilhelms, des friiheren Administra- 
tors yon Kursachsen, sich gezwungen sah, den Kurfiirsten 
Christian II. in die Yormundschaft uber dessen Sohne aufzu- 

1) Ritter I, 124.
2) Rommel VII, 228.
3) Rittar, Briefe und Akten zur Geschichte des 30-jKhrigen Krieges, 

I, n. 292, p. 365.
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nehmen 1), war das Yerhaltnis zwischen beiden Linien nicht 
eben gebessert worden. Aber wie sehr sich trotzdem die 
Ernestiner vor einer offenen Opposition gegen Kursachsen 
scheuten, davon zeugt ihr Benehmen auf dem Reichstage 
von Regensburg im Jahre 1603, der unmittelbar nach dem 
Schlufs der Heidelberger Tagsatzung eroffnet wurde.

1) Rosę I, 12.
2) Briefe und Akten, I, n. 301, p. 388, Anm. 2.
3) Instruktion fiir den Coburger Reichstagsabgeordneten Dr. jur. 

Wolf, Coburg, 8. Jan. 1603. Coburger Archiv, B. II, 7, No. 63. Conzept.
4) . .. derowegen wir unsers theils uff eine gewiesse aber ertregliche

anzahl Monat schliefsen. Jedoeh soli sich unser abgesandter von den- 
jenigen, was per majora dieses Punckts halben bewilliget, sonderlichen von
dem fiirstlichen Weymarischen Vota nicht ausschliefsen . . . dafs es
wo moglichen bey yierzig oder zum hochsten bey fiinffzig Monaten 
bleiben, insonderheit aber dafs solche zu leidtliehen friesten und
zielle, so denn Standten zu erreichen erleget werden mógen. Woferne

Die sklavische Abhangigkeit von der kursachsischen 
Politik, die in der Haltung der Ernestiner noch auf dem 
Reichstage 1598 so scharf hervorgetreten war, ist freilich 
yerschwunden. Mit dem Tode des kaisertreuen ernestinischen 
Administratora hatte sie ebensfalls, wenigstens fiir einige Zeit, 
ihr Ende erreicht. Wahrend 1598 in der Tiirkensteuer und 
dem Justizpunkte die Herzoglichen sich den Kurfurstlichen 
in jeder Weise angeschlossen hatten, finden wir auf dem 
Reichstage 1603 hierin mannigfache Yerschiedenheiten zwischen 
beiden. Stieve p. 635 behauptet ajlerdings, dafs die Gesandten 
von Weimar und Coburg von Anfang an zur Gewahrung von 
100 Romermonaten ermachtigt gewesen waren, womit in 
diesem Punkt volle Uebereinstimmung mit Kursachsen be- 
standen hatte2 3). Aber die Instruktion des Coburger Ge
sandten spricht entschieden dagegen 8). Er solle, so heifst 
es in ihr, darauf sehen, dafs es bei einer Bewilligung im 
hbchsten Fali von 50 Romermonaten sein Bewenden haben 
mogę, doch von der Mehrheit sich nicht ausschliefsen; nur 
wenn es mehr ais 60 Romermonate werden sollten, tragt 
Casimir Bedenken zu folgen 4 * * *). Aufserdem soli der Gesandte 
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yerlangen, dafs von der bewilligten Summę die aufserordent- 
lichen Kontributionen, die dem Kaiser im yorigen Jahr vom 
obersachsischen Kreis bewilligt worden waren, und die fiir 
Weimar und Coburg 11 808 Thaler betragen haben, abgezogen 
wurden. Von einer ursprunglichen Ermachtigung zu 100 Monaten 
kann also nicht die Rede sein. Auch die Weimaraner waren 
anfanglich instruiert, im hóchsten Fali bis auf 60 Monate 
zu gehen. Doch schon am 12. April giebt Herzog Johann 
seinem Gesandten Yollmacht, 100 Monate zu bewilligen, und 
wenn dem Kurfiirsten von Sachsen mebr beliebe, diirften sie 
sich auch nicht strauben i).

Casimir scheint nicht geneigt gewesen zu sein, sich zu 
einer solchen Hbhe zu yersteigen. Ais ihm sein Gesandter 
den Brief Johanns iibersendet mit der Bemerkung, dafs die 
Kurfiirstlichen sogar auf 150 Monate instruiert seien und 
anfragt, wie er sich ferner yerhalten sollte, da yorauszusehen 
sei, dafs es bei den 64 Monaten, die schon jetzt der Fiirsten- 
rat per majora bewilligt habe, nicht bleiben werde 2), schreibt

aber I. M. Commissarius darauf replicieren wurde undt ein mehrers durch 
die Steude insgesambt bewilliget, so konnen wier uns davon nicht aus- 
schliefsen, wolien uns aber gentzlichen versehen, solche hulff werde der 
Stenndt vermogen undt also 60 Monatt nicht excedirn, darumb unser ge
sandter die weymarischen dariiber nicht zu schreitten mit vleils ersuchen 
wirdt, damitt inn dem Haubtwerck nicht discrepantia Vota gefallen, sondern 
yielmehr einer dem andern die handt bieten mogę . . .

1) Herzog Johann an seine Gesandten, Kopie, Cob. Arch. B. II, 
7, No. 62. (Einzelne Schriften den zu Regensburg abgehaltenen Reicbstag 
betreffend.)

. . . Ob wir wohl in der instruction unsere bewilligung auff 50 oder 
zum meisten 60 Monat denn einfachenn Romerzug nach vier ihar lang zue 
thun entschlossenn gewesenn .... alfs lassen wir nunmehr geschehenn, 
das ihr in yotando bifs 80 entlich auch uff hundert Monat einfachen 
Romerzugs bewilligen meget. Sollte aber auch unsers vetters defs Chur- 
fiirsten zu Sachsen Ld. dero gesandtenn befelch gebenn, etliche monat 
iiber die itzo gesetztenn bewilligen, so miifsen wir es entlichen auch ge- 
schehen lassen . . .

2) Relation Wolfs, Regensburg, 8. April 1603. Cob. Arch., Einzelne 
Schriften etc., B. II, 7, No. 62.
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Casimir am 3. Mai an den Erzherzog Matthias, den Yertreter 
des Kaisers am Reichstag, er miisse seinen Gesandten, weil 
er ihn notwendig an seinem Hofe brauche, yom Reichstag 
abberufen 1). Aber ais ihn der Gesandte darauf aufmerksam 
macht, dafs ein solcher Schritt,^ da noch nicht einmal der 
erste Punkt der kaiserlichen Proposition erledigt sei, unbe- 
dingt Anstofs erregen miisse und hinzugefiigt, es sei ihm 
gegeniiber die Meinung geaufsert worden, der Herzog wiirde, 
was die Quantitat der Kontribution betrafe, nicht schroff 
seinen Standpunkt festhalten 2), ais aufserdem ein Schreiben 
des Erzherzogs Matthias fiir das Verbleiben des Gesandten 
eintritt3), so giebt Casimir nach, und am 28. Mai schliefst 
sich Wolf der Majoritat an, welche 86 Monate in vier 
Jahren zu zahlen bewilligt.

1) Herzog Joh. Casimir an Erzherzog Matthias, Coburg, 23. April 
1603. Kopie, Cob. Arch., Einzelne Schriften etc., B. II, 7, No. 62.

2) Relation Wolfs, Regensburg, 18. Mai 1603. Cob. Arch., Einzelne 
Schriften etc., B. II, 7, No. 62.

3) Erzherzog Matthias an Herzog Joh. Casimir, Regensburg,. 19. Mai 
1603. Cob. Arch., Eiuzelne Schriften etc., B. II, 7, No. 62.

4) Stieve 656, 669. Briefe und Akten, I, n. 301, p. 396.
5) Stieve 670.

Beschrankte sich in dem Kontributionspunkt die Ab- 
weichung Casimirs yon dem kursachsischen Standpunkt im 
wesentlichen doch nur auf die Instruktion, so tritt sie in den 
Verhandlungen iiber den Justizpunkt auch in den Abstimmungen 
zu Tage. Es ist schon charakteristisch, wenn die Instruktion 
in betreff des Justizpunktes den Gesandten nicht nur auf die 
Vota Kursachsens sondern auch auf die der Hessen und 
Brandeuburger, welche gerade auf dem Reichstage 1603 an 
Entschiedenheit nicht hinter den Pfalzern zuriickstanden4), 
verweist.

So trat denn auch der Gesandte fiir die Hauptforderung 
der pfalzischen Partei, die Aussetzung der vier yielumstritte- 
nen Klostersachen aus den Reyisionen des Kammergerichts, 
ein 5).
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Kursachsen yermied anfangs Partei zu ergreifen; schliefs- 
lich aber wieś es seine Gesandten an, falls sich kein Aus- 
gleich finden lasse, fiir das unterschiedlose Yornehmen der 
Reyision zu stimmen 1).

1) Stieve 665.
2) Briefe u. Akten I, n. 301, p. 398, Anm. 1.
3) Briefe u. Akten I, n. 301, p. 402.
4) Briefe u. Akten I, n. 301, p. 381.
5) Stieve 650.
6) Muller, Annalen 262.

Doch um die Tiirkenhilfe zu sichern 2), gab Rudolf dem 
Drangen der Pfalzer insoferń nach, ais er die Erledigung 
des Justizpunktes auf einen spateren Reichstag verschob.

Es ist ein Hinneigen Casimirs zur pfalzischen Partei 
auf diesem Reichstag nicht zu verkennen. Yon einem offenen 
Anschlufs an dieselbe war er jedoch weit entfernt. Ihre 
Sonderversammlungen hat sein Gesandter nicht besucht3), 
die Majoritat in Geldsachen nicht angefochten, wie es die 
Kurpfalzer und ihre Anhanger gethan4), und auch in dem 
Justizpunkte hat er nicht bei allen Abstimmungen auf ihrer 
Seite gestanden 5). Die Furcht vor Sachsen war eben auch 
jetzt, wo doch ein Fiirst die Regierung fiihrte, der, wie er 
selbst gestand, mit fremden Ohren hóren, mit fremden Augen 
sehen miisse 6), bei den Ernestinern grofs. genug, um sie 
und speciell Casimir von einer Yerbindung mit den Pfalzern 
abzuhalten. Ob der Gegensatz zu dem Calyinismus ein 
zweiter Grund war, wagę ich nicht zu entscheiden. Die 
Rolle, welche Casimir in der Bouillonschen Sache spielte, 
scheint dagegen zu sprechen; sie scheint aber auch ein 
engeres Yerhaltnis zwisehen Casimir und der Pfalz yoraus- 
zusetzen, ais wir eben festgestellt.

Casimir gehbrte namlich zu den Fiirsten, welche auf des 
Kurfiirsten von der Pfalz Anregung hin und in Yerbindung 
mit ihm bei Heinrich IV. fiir den Herzog von Bouillon und 
zwar durch eigene Gesandte interyenierten. Nun allerdings, 
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wenn wir bei Ritter x) lesen: Kurpfalz, Brandenburg, Anspach 
und Coburg schickten besondere Gesandte, so konnen wir 
nicht begreifen, warutn Casimir in so ausgesprochener Weise 
fiir den reformierten Herzog, der das Sehofskind der Pfalzer 
war, Partei ergriffen hat. Das Ratsel lóst sich einfach da- 
durch, dafs Jobst von Marschall, ein Rittmeister Casimirs, 
sich damals zufallig in Paris befand. Ihn hat der Herzog 
auf die Bitte des Kurfursten von der Pfalz hin 1 2) aufgefordert, 
sich mit den kurpfalzischen Raten in Verbindung zu setzen 
und dann, nachdem er sich informiert, um eine Audienz beim 
Kdnig nachzusuchen und fiir Bouillon zu sprechen; er solle 
sich aber, wenn er seine Privatgeschafte rerrichtet habe, 
dieser Kommission wegen nicht langer aufhalten 3).

1) Briefe u. Akten I, n. 342, Anm. 2.
2) Kurfiirst Friedrich IV. an Herzog Joh. Casimir, Heidelberg, 

26. Februar 1605. Orig. Cob. Arch. A. I, 25 b, 3 a a, No. 50. (Die Aus- 
sbhnung des Herzogs v. Bouillon mit dem Konig v. Frankreich betreff.)

3) Herzog Joh. Casimir an Rittmeister Jobst von Marschall, Ofslaw, 
17. Marz 1605. Concept. Cob. Arch., A. I, 25 b, 3 a a, No. 50.

4) Bottiger II, 113.
5) Bose I, 14 u. 15,

Irgend welche politische Bedeutung legte also Casimir 
der Sache nicht bei. Es handelte sich bei ihm wohl nur 
um einen Gefallen, den er seinem Oheim um so lieber erwies, 
je weniger ihm derselbe kostete. Der Hintergedanke, dadurch 
seinem Namen im Westen bei der pfalzischen Partei einen 
guten Klang zu verschaffen und sie fiir die Zukunft auf 
billige Weise sich zu yerpflichten, braucht deswegen bei Casimir 
keineswegs ausgeschlossen zu werden.

Er mufste schon deswegen bestrebt sein, mit der pfalzi
schen Partei in Fiihlung zu bleiben, weil er Christian II. 
wegen Verstofsung und Gefangensetzung seiner des Ehebruchs 
iiberfiihrten Gemahlin, der Tante Christians, persónlich ver- 
hafst war 4). Der Streit, der wegen der Yormundschaft iiber 
die hinterlassenen Sóhne Johanns III. von Weimar zwischen 
beiden am Ende des Jahres 1605 entbrannte5), legt von 
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dieser personlichen Feindschaft ebenso wie von der fort- 
dauernden Spannung zwischen beiden Linien geniigend Zeug- 
nis ab. Natiirlich hat der Coburger dabei den kiirzeren ge- 
zogen. Obwohl er nach dem sachsischen Recht wegen des 
nachsten Grades seiner Yerwandtschaft, wegen seiner Eigen- 
schaft ais Haupt des ernestinischen Hauses der allein Be- 
rechtigte war, obwohl eine kaiserliche Verfiigung yom 
30. Januar 1606 ihm wenigstens die Teilnahme an der 
Weimarischen Yormundschaft zugestand, brachte es Christian 
doch beim Prager Hof dahin, dafs der yorgeschlagene Yer- 
gleich mit Coburg unterblieb.

So bitter Casimir das Yorgehen der Albertiner beriihren 
mochte, in seiner Politik, die jetzt mit der des ernestinischen 
Hauses zusammenfallt, hat es keine Yeranderung heryorge- 
rufen. Es ware auch jetzt, wo die kursachsische Macht 
durch die Yormundsehaft iiber Weimar sich in demselben 
Mafse yerstarkt hatte, wie die der Ernestiner geschwaeht 
worden war, eine Thorheit und Unyorsichtigkeit gewesen, 
die Albertiner durch eine yeranderte politische Stellung zu 
reizen. Kursachsen blieb eben das Yorbild in politischer 
Beziehung mehr denn je.

Einen markanten Ausdruck findet diese Abhangigkeit in 
der Instruktion, welche Yalentin yon Selwitz, Casimirs Rat, 
zum Reichstag 1608 erteilt wird1).

1) Instruktion vor Valentin von Selwiz, Rath u. Hofrichter allhier 
zu dem Reichstag 1607. Origin. Coburg am 22. Decembris 1608 (unter- 
zeichnet von Kanzler Yolkmar Schererd). Cob. Arch., B.II, 7, No. 75.

Es ist der Wunsch des Herzogs, heifst es dort, dafs, so 
weit es immer moglich, einhellige Yota im Kur- und fiirst- 
lichen Hause zu Sachsen zu stande kommen. Deshalb wird 
dem Gesandten die Instruktion, welche der Kurfiirst in Yor
mundsehaft der Altenburger und Weimaraner Herzoge erteilt 
hat, zugeschickt, um sich daraus zu informieren.

Dafs unter diesen Umstanden in dem Coburger Schrift- 
stiick yon einer selbstandigen und eigentiimlichen Auffassung 
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der yerschiedenen Hauptfragen der Zeit nicht die Rede sein 
kann, ist natiirlich. Es will iibrigens auch keine Spezial
instruktion geben; erst dann, wenn die kaiserliche Proposition 
publiziert ist, soli sie erfolgen. Nur in den allgemeinsten 
Wendungen wird darauf hingewiesen, dafs alle zu befurch- 
tende Unruhe im heiligen romischen Reich abgeschafft und 
allenthalben Friede und Eintracht erhalten werden miisse 
und dafs den Grayamina dem kaiserlichen Ausschreiben gemafs 
abzuhelfen sei. Der Fali Donauworth wird mit keiner Silbe 
erwahnt; von einer Spezialisierung der Grayamina ist keine 
Rede. Dafs Casimir eine Bewilligung von 50 Romermonaten 
fiir geniigend halt, obwohl Sachsen sich bis zu 60 Monaten 
entschlossen hat *), ist neben der Absicht, im iibrigen der 
kursachsischen Politik zu folgen, fast das einzig Konkrete in 
den langen Ausfiihrungen.

Am 12. Januar wurde durch Yerlesung der kaiserlichen 
Proposition der Reichstag eroffnet und am 5. Februar wird 
die dem Gesandten in Aussicht gestellte Spezialinstruktion in 
Coburg yerfafst 1 2).

1) . . . Und wiewohl J. J. F. F. G. G. aufs der Churfiirstl. 8 sich - 
sischen den Rathen in Vormundtsehafft erteilten Instruktion so viel ver- 
nommen, das dieselbe uf 60 Monat dirigiret, so lassen sich doch dieselbe 
bediinchten, es sey nach gelegenheit der unvermogenden Stennde etwas 
zuviel undt wehre enndtlichen in omnem eventum an den 50 Monaten ge- 
nugsamb; jedoch da in 60 beharret, sollet ihr dieselbe uf ratification 
J. J. F. F. G. G. schliefsliehen eingehen mit deme anhang , Ihr woltet 
solches denselben zuschreiben und nicht zweiveln, wann in gesambt dahin 
geschlossen undt niemanden befreyet. J. J. F. F. G. G. wiirden sich hiervon 
gar nicht ausschliefsen ....

2) Spezialinstruktion fiir Selwiz, Coburg, 26. Januar 1608 (von dem 
Kanzler Volkmar Schererd unterzeichnet). Inliegend in dem Fascic. 
Reichstags-Protoeolla 1608. Cob. Arch., B. II, 7, No. 85.

Sie bewegt sich im grofsen und ganzen, auch was die 
dem Kaiser zu leistende Kontribution anbelangt, in demselben 
politischen Gedankenkreis wie die friihere Instruktion; doch 
in einem Punkt tritt uns zwischen beiden ein bemerkens- 
werter Unterschied entgegen. Wahrend dort nur in ganz 
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allgemeineu Ausdrucken angedeutet wird, dafs der Friede im 
Reich erhalten werden miisse, so legt die Spezialinstruktion 
allen Nachdruck auf die Aufrechterhaltung speziell des Religions- 
friedens *) und schiebt diese Forderung weit mehr in den 
Yordergrund ais es in der ersten Instruktion der Fali war. 
— Ich yermute, dafs man in Coburg, indem man diesen 
Punkt besonders betonie, sich wiederum, diesmal allerdings 
mit Freuden, dem Yorgang Sachsens angeschlossen hat.

Sachsen, auf den friiheren Reiehstagen so bereitwillig 
die kaiserlichen Forderungen zu befriedigen, wich diesmal 
von der Regel ab. Infolge der Rankę der Jesuiten, dereń 
Einflufs die saehsischen Staatsmanner schon in der Yer- 
folgung der ósterreichischen Protestanten zu erkennen ge- 
meint hatten und denen sie jetzt wieder die Gewaltthat gegen 
Donauworth zuschrieben, hielt man in Dresden den Religions- 
frieden fiir gefahrdet1 2). Die giftigen Reden der Jesuiten 
gegen ihn und besonders die yerschiedenen Biicher3), in 
welchen der Friede ais ein Interim bezeichnet und uberhaupt 

1) . . Begehren demnach fiir unfs undt den hochgebornen Fiirsten 
Herm Joh. Ernsten etc. etc. hiermit gnediglichen, Ihr wollet voriger In
struktion gemefs, so euch abwesendt unfserer durch unfsere Rathe zuge- 
schickt, mit den Churfiirstlicheh in vormundtschaft aldenburg. Rathen, soviel 
móglichen mit den Churfiirstlichen selbsten ad partem dieses ersten puncts 
halben communicieren, die ietzo undt vor dessen angezogenen umbstende 
in grundt undt fundament erwegen, auch so ferne es móglichen dahin ver- 
gleichen, das es bey unfserer vorigen undt euch durch unfseren Cantzler 
und Rathe zugefertigten Instruction und derselben anhanng enndtlichen sein 
bleibens haben móge, insonderheit aber werdet ihr dieses in acht nehmen 
undt gegen wohlermelten Cbur- u. Fiirstl. Sachs, abgesanndten mit vleifs . 
erinnern, das gleichwohl und um fali eine treuherzige wohlmeinenndtliche 
huelffe bewilligt, defs heilsahmen Religionsfriedens wie auch desselben 
fortsetzunge und Conservation nicht vergessen werde, dann obgleich der
selben in specie nicht erwehnet, dieweil aber solcber neben dem prophan : 
undt lanndtfrieden das furnembste fundamentum darauf die gantze Politia 
alfs zweyen starken Seulen ruhet und bestehet, so will zum hóchsteu von 
nóthen sein, das beyde, Religion: undt prophanfrieden, erhalten werrden . .

2) Briefe u. Akten I, n. 527, p. 620.
3) Wolf, Geschichte Mazimilians I. u. seiner Zeit, II, 277.
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seine Geltung, weil ohne Zustimmung des Papstes eingegangen, 
bestritten wurde, bestarkten und yermehrten die Befiirchtung 
Sachsens *). —: Deshalb trug es seinen Gesandten auf, sie 
hatten darauf zu dringen, dafs der Religionsfriede auf gegen- 
wartigem Reichstage ais ewiger Vertrag bestatigt und das 
Schreiben und Predigen gegen ihn untersagt werde; solange 
dies nicht geschehen, diirfe man keine Steuern bewilligen.

Mit dem Entschlufs, die Steuerbewilligung von Be- 
dingungen abhangig zu machen, naherte sich Sachsen der 
pfalzischen Partei, eine Annaherung, die auch aufserlich ihren 
Ausdruck fand, indem die saehsischen Gesandten den Befehl 
erhielten, an den Privatsessionen der Evangelischen bei Kur- 
pfalz teilzunehmen 2).

Dieser Schritt Sachsens beseitigte die Trennung, die seit 
dem Reichstag 1594 die Protestanten ihrer bestenKraft beraubt 
hatte. Welchen Wert die Pfalzer diesem neuen, machtigen 
Bundesgenossen beilegten, sehen wir daraus, dafs sie, um die so 
lange entbehrte Einigkeit nicht durch Yerletzung der kon- 
servativen Gesinnung Sachsens aufs Spiel zu setzen, ihre 
extremen Forderungen und Tendenzen zuriicktreten liefsen 
vor dem Yerlangen Sachsens nach Bestatigung des Religions- 
friedens. So wurde denn dieses auch der Brennpunkt aller 
Yerhandlungen am Reichstag 8).

Casimirs zweite Instruktion hat uns gezeigt, dafs er in 
dieser Frage voll und ganz der Initiatiye Sachsens nachgegeben 
hat. Auch im Yerlauf des Reichstags, auf dem bald der scharfste 
Gegensatz zwischen den beiden Parteien sich geltend machte, 
hat sich sein Gesandter in jeder Weise den Yoten des von 
Kursaehsen instruiertenaltenburgischen Gesandten angeschlossen. 
Und dessen Yoten liefsen diesmal an Scharfe nichts zu

1) Briefe u. Akten I, n. 529, p. 635, Amn. 1.
2) Erklarung des kursachsisehen Kanzlers Joh. TimSus in der 

Privatsession der evangelischen Stande am 15. (a. S.) Januar. Reichstags. 
Protocolla 1608. Cob. Arch. B. II, 7, No. 85.

3) Ritter, Geschichte der Union II, 215.
XYII. 29 
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wunschen iibrig. — Besonders charakteristisch fiir die ver- 
anderte Stellung der sachsischen Politik ist die Rede, welche 
der altenburgische Gesandte am 17. April im Fiirstenrat 
hieltx). Sie fallt in die Zeit, wo der Kaiser, um den 
Grund hinwegzuraumen, der es nicht zur Beratung der Con- 
tribution kommen liefs, durch seinen Yertreter, den Erzherzog 
Ferdinand, den Yorschlag hatte machen lassen, der Religions- 
friede solle im Reichstagsabschied bestatigt werden, sowie er 
1566 bestatigt worden sei; iiber die Zusatze und Begehreu 
beider Parteien solle man hinweggehen, ohne dafs daraus 
ein Prajudiz abgeleitet werde 1 2 3). Es wird dariiber im Fiirsten- 
rat beraten. Da erklart eben der altenburger Gesandte, er 
wolle nicht annehmen, dafs in der Interpositionsschrift die 
Majora in Religionssachen behauptet wurden. Ferner seien 
von den Hofprozessen die, welche dem Herkommen und den 
Reichskonstitutionen zuwider, abzuschaffen, der Reichshofrat 
selbst mit Angehorigen beider Konfessionen zu besetzen; 
endlich miisse den Gravamina der Evangelischen iiberhaupt 
abgeholfen werden. Es sind Forderungen, die man friiher 
nur aus dem Munde eines pfalzischen Staatsmanns zu hóren 
gewohnt war.

1) Votum des altenburg. Gesandten im Furstenrath, 7. (a. S.) April 
1608. Reicbstags-Protocolla 1608. Cob. Arch. B. II, 7, No. 85.

2) Ritter II, 218.
3) Ritter II, 220.
4) Briefe u. Akten I, n. 529, p. 654, Anm. 1.

Sachsen hat schliefslich doch nachgegeben. Die kur- 
sachsisehen Staatsmanner erschraken vor der Aussieht auf 
eine Auflósung des Reichstages, auf welche nur zu leicht 
eine Auflósung der Reichsgesetze, vor allem des Religions- 
und Landfriedens folgen konnte. Deshalb entschlofs man 
sich in Dresden zu der Instruktion, der vermittelnde Antrag 
des Kaisers sei anzunehmen 8). Zugleich erhielten die Ge- 
sandten den Befehl, die kurpfalzischen Yersammlungen nicht 
mehr zu besuchen 4). Man war zur Einsicht gekommen, dafs 
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in ihnen nicht eben pro Caesare et imperii salute beraten 
wurde, wie einer der kursachsisehen Gesandten in einem 
Schreiben nach Coburg yersichert hatte l).

1) Bericht eines kursachsisehen Gesandten (ohne Unterschrift). 
Regensburg, 25. Februar 1608. Cob. Arch. Reichstagssachen B. II, 7, 
No. 84.

2) Wolf II, 292 fg.
3) Protocoll vom Montag den 18. (a. S.) April 1608. Cob. Arch., 

Reichstags-Protocolla. B. II, 7, No. 85 . . Haben Chur Pfalz in aller Evan- 
gelischen Stande nahmen ein schreiben begrieffen undt dem Kayserl. Com- 
missarius iibergeben iasfen, darinnen sie ihren abzug undt warumb dieser 
Reichstag nicht fortgengig sein konne, andeuteten undt das Concept, so 
bey Chur Pfalzs Cantzley verblieben, allen Evangei. Standen von hause zu 
hause zur subscription zuschicketen, die es auch fast alle aufser das Chur. 
u. Fiirstl. Hause so darzu nicht instruiret gewesen, gehandtzeiehnett.

Wie sich Casimirs Gesandter dieser neuen Sehwenkung 
Sachsens gegeniiber yerhalten hat, habe ich nicht finden 
konnen. Er scheint sich ihr wieder angeschlossen zu haben. 
Wenigstens hat er ebenso wie der kursachsische die Schrift 2), 
die, von Kurpfalz yerfafst und mit den Namen fast aller 
ubrigen Eyangelischen yersehen, ihre Absicht den Reichstag 
zu yerlassen aukiindigteund begriindete, nicht unterschrieben 3).

Am 28. April wurde die Schrift iibergeben; am 29. sind 
Pfalz und Brandenburg abgereist. Sachsens Schwanken hat 
sie dazu yeranlafst. Die ubrigen Stande folgten. Der Reichs
tag war gesprengt.

III. Kapitel.
Casimirs Stellung zum Brandenburger Unionsplan.

Bei der entschiedenen Weigerung der Katholiken, den 
Religionsfrieden zu bestatigen, wenn nicht alle seit 1555 in 
kirchlichen Dingen yorgenommenen Aenderungen riickgangig 
gemacht wurden, ist es begreiflich, dafs das Bedurfnis einer 
Union zum Schutz der protestantischen Interessen sich wieder 
mehr denn je geltend machte. Aufserdem hatten die mannig- 

29*
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faltigsten Geriichte die Protestanten in Schrecken gesetzt: 
Es kamen Nachrichten aus Italien, dafs man dort stark riiste; 
in Bayern und Bohmen sollten ebenfalls Truppen zusammen- 
gezogen werden1). Ja man wollte wissen, dafs im Marz 
zu Passau ein Biindnis zwischen Bayern und Oesterreich auf- 
gerichtet worden sei 2). Die Protestanten waren iiberzeugt, 
dafs sich ein grofsartiger Angritf gegen sie vorbereite.

1) Rankę 172.
2) Bericht aus Regensburg (ohne Unterschrift) 12. Marz 1608. Cob. 

Arch., Reichstagssachen B. II, 7, No. 86.
3) Briefe u. Akten I, n. 529, p. 658 u. 659.
4) Briefe u. Akten I, n. 529, p. 661.
5) Briefe u. Akten I, n. 529, p. 663.
6) Bericht aus Regensburg (ohne Unterschrift) 12. Mars 1608. Cob. 

Arch., Reichstagssaclien B. II, 7, No. 86.

Da war es der Kurfiirst Joachim Friedrich von Branden
burg, der, yeranlafst durch die aufgeregten Berichte seines 
Gesandten Pruckmann 3), sich fiir eine persdnliche Zusammen- 
kunft samtlicher protestantischer Fursten zur Stiftung eines 
Schutzbundnisses yerwandte. — Die kurpfalzischen Gesandten 
erwarmten sich natiirlich sofort fiir den Plan. Auch die Gesandten 
yon Neuburg, Hessen-Kassel, Anhalt, Culmbach, Anspach, 
Liineburg, Wurttemberg, Baden und den Wetterauer Grafen 
stellten einen giinstigen Entscheid ihrer Herrschaften in Aus- 
sicht 4). Doch der Kurfiirst yon Sachsen war weder brieflich 
fiir einen Konyent der eyangelischen Fursten zu stimmen, 
noch gab er dem persbnliehen Drangen Joachim Friedrichs 
auf einer Zusammenkunft in Annaberg am 19. April nach. 
Er lehnte es ab, zu erscheinen, weil ein solches Unternehmen 
jetzt nicht an der Zeit sei; man solle erst die Erregung sich 
etwas legen lassen 5).

Wahrend sich also Sachsen von yornherein dem Plan 
einer eyangelischen Union abgeneigt zeigte, nahmen Casimir 
und seine Ratę dem angeregten Projekt gegeniiber eine yóllig 
andere Stellung ein.

Schon am 22. Marz 6) war nach Coburg berichtet 
worden, dafs man unter den Eyangelischen sich mit dem
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Piane einer engeren Yereinigung trage. Naheres erfuhr man 
aus einer Relation des Gesandten, die am 16. April iiber- 
bracht wurde1). In derselben berichtet er: Am 12. April 
habe sich der brandenburgische Gesandte bei ihm melden 
lassen und ihm die Absicht seines Herm, die Evangelischen 
wegen der augenscheinlichen Gefahr, die ihnen drohe, zu 
einem Bund zusammenzuschliefsen, mitgeteilt. Eine stille 
Zusammenkunft, wo ohne Protokoll die Sache erledigt werden 
kBnnte, sei notwendig. Der Kurfiirst lasse nun durch ihn 
anfragen, ob Casimir und Johann Ernst mit der persónlichen 
Zusammenkunft einverstanden waren. Der Gesandte hatte 
erklart, nicht instruiert zu sein 2).

1) Relation Selwizens. Regensburg, 3. April 1608. Cob. Arch., 
Reichstagssaehen 1608, B. II, 7, No. 86. (Das Postscript, bezieht sich auf 
den Unionsplan.)

2) . . Auff dieses habe ich zwar geantwortćtt, das, wie es der Ge- 
sannde selbstverstendig zu erachtenn, ich uff dieses nicht bevehlichtt, 
solche sachenn auch, dieweill sie inn geheimb gehaltenn werden solltenn, 
der federnn nicht wohl zuvertrawenn, ich wollte aber nichtt underlassenn 
solches E. F. G. zu meiner ankunfft underthenig zu referiren . . cf. dazu 
Briefe u. Akten I, n. 529, p. 662: „Der Coburger Gesandte habe keinen 
giinstigen Entscheid in Aussicht gestellt.11

3) Gutachten des Kanzlers Schererd. Datum Coburg, 9. April 1608.
Concept. Cob. Arch., Reichstagssaehen 1608, B. II, 7, No. 86.

Ais die Relation ankam, befand sich Casimir in Be- 
gleitung seines Kammersekretars Heufsner in der Nahe von 
Eisenach. Des Herzogs Kanzler Schererd nahm sie deshalb 
in Empfang und verbreitete sich in einem ausfiihrlichen 
Gutachten, das er „ais unverfangliche Erinnerung“ fiir die 
Antwort an den Kurfiirsten von Brandenburg an Heufsner 
schickt, iiber den Plan desselben 3 *).

Entschieden tritt er fiir einen Bund der evangelischen 
Stande ein. Allerdings hatten dergleichen Yereinigungen 
bfters einen bósen Ausgang genommen, wie der Schmalkal- 
dische Bund bezeuge. Aber man diirfe nicht vergessen, dafs 
es etwas ganz anderes sei, wenn dieselben pro Caesare et 
Imperii salute und nicht contra Caesarem et ad offensionem 
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pacis publicae geschlossen wurden. Schliefslich fiigt er das 
ratselhafte Wort an : Unnd weil nichts so bose, es ist auch 
zu ettwas gut, mochte es (der Bund) yieleicht E. F. Gn. 
sachen zu einem befsern standt bringen.

Dieses Gutaehten mufs Casimirs yollen Beifall gefunden 
haben, denn der lange und interessante Brief, den er am 
29. April 1608 dem Kurfiirsten ais Antwort iibersandte x), ist 
ganz im Sinne desselben abgefafst.

Weil er den Besorgnis erweckenden Zustand im Reich 
und die Gefahr, in welcher die Evangelischen schweben, an- 
erkennen mufs, so ist Casimir und sein Bruder mit dem 
Yorsehlag einer geheimen, personlichen Zusammenkunft durch- 
aus einyerstanden. Was den Bund selbst angehe, so sei 
es nach der heiligen Schrift nnd der goldenen Bulle erlaubt, 
einen solchen zu schliefsen. Hatten sich doch z. B. yor 
zwei Jahren die Erzherzoge von Oesterreich, um die Freiheit 
und Hoheit ihres Hauses zu sichern und zu beschiitzen, auch 
nicht gescheut, eine besondere Konfoderation zu errichten. 
Nicht nur erlaubt sei ein solcher Schritt, sondern die Pflicht 
gebiete ihn sogar ; schon Thucydides sagę mit Recht: Non ii 
modo tyranni sunt, qui alios in serwitutem redigunt, verum 
longe potius ii, qui, cum eam yiolentiam reprimere possint, 
non curant. Nun sei ja zu hoffen, dafs nachdem alle 
Eyangelischen auf der Reichsyersammlung zusammengehalten, 
sich auch keiner von einem solchen Biindnis aussehliefsen 
werde. Um aber ganz sicher zu sein, ware es das Beste, 
wenn sich Joachim zuerst mit den beiden weltlichen Kur- 
fiirsten yerstandige. Weiter móge er dahin wirken, dafs bei 
diesem Werk alle Priyatbedenken und yor allem der Religions- 
streit zum Schweigen gebracht wiirde, damit das allgemeine 
Wohl der alleinige Mafsstab alles Yorgehens sein konne. 
Es sei ja freilieh zu wiinschen, dafs Einigkeit bestehe in den

1) Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Joachim Friedrich von Branden
burg. Coburg, 19. April 1608. Concept. Cob. Arch., Reichstagssachen 
1608, B. II, 7, No. 86, cf. Anhang I.
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wahren Lehren des Evangeliums, aber wenn es darauf an- 
komme, den Frieden zu ierhalten und einer Gefahr zu be- 
gegnen, so miisse man diejenigen, welche in der Religion 
nicht in allen Puukten und Artikeln dieselbe Meinung hatten, 
dulden. Es sei dies, wie ihm berichtet worden, die Ansicht 
vieler herrorragender Theologen der Vergangenheit und Gegen- 
wart. Nur wenn dies geschehe, konne die Trennung unter 
den evangelischen Standen, welche die Feinde so eifrig an- 
strebten, abgewendet werden. Man solle doch der geringen 
Differenzen wegen nicht den Plan eines allgemeinen Bundes 
fallen lassen und abwarten, bis die Flammen zum Himmel 
emporschlugen; danu wiirde es zu spat sein.

Vergleichen wir mit diesen Ausfiihrungen, die bei ihrem 
energischen Eintreten fiir den Abschlufs einer Union selbst 
einem pfalzischen Staatsmann Ehre gemacht haben wurden, 
mit der Bemerkung Christiana auf der Annaberger Zusammen- 
kunft, ein solcher Bund sei jetzt nicht zeitgemafs, so staunen 
wir iiber die Yerschiedenheit, ja iiber den diametralen Gegen- 
satz, der zwischen der ernestinischen und albertinischen Poli
tik in dieser Frage besteht. Wir wundern uns und suchen 
nach Griinden, welche Casimir veranlafst haben kbnnten, von 
seinem bisher beobachteten Prinzip, Sachsen in politischer 
Hinsicht sich stets zum Yorbilde zu nehmen, so scharf ab- 
zuweichen.

Ich vermute, dafs man in Coburg von einer Abneigung 
Sachens gegen den Unionsplan wie yon seinem Zuriickweichen 
aus der Opposition iiberhaupt noch nichts gewufst hat. Im 
Briefe steht wenigstens nichts davon. Im Gegenteil Casimir 
betont gerade die Einigkeit der Evangelischen auf dem Reichs- 
tag. Und dann scheint sein Anschlufs an die sachsische Staats- 
leitung auch in der Folgezeit ebenso wie sein yorsichtiges 
Benehmen der pfalzischen Union gegeniiber dafiir zu sprechen, 
dafs er auch damals, wenn ihm die ablehnende Haltung Kur- 
sachsens bekannt gewesen ware, Bedenken getragen hatte, 
der kursachsischen Politik in dieser Weise ins Gesicht zu 
schlagen.



442 Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg.

Doch warum ist Casimir so warm fiir das Zustande- 
kommen einer Union eingetreten? Vor allem deswegen, weil 
er sie im Interesse der protestantischen Sache fiir notwendig 
erachtete, dann aber auch wohl darum, weil man in Coburg 
die Hoffnung hegte, durch eine solche in den Priyat- 
angelegenheiten gefbrdert zu werden. Aus dem oben er- 
wahnten, ratselhaften Wort des Kanzlers glaube ich dies ent- 
nehmen zu konnen.

Aber nicht nur Kursachsen sondern auch andere Stande 
bewahrten dem brandenburgischen Projekt gegenuber eine 
reservierte Haltung. Die Eintracht der protestantischen Stande 
hatte also gerade ausgereicht, um das wichtigste Organ der 
Reichsyerfassung, den Reichstag, zu sprengen. Aber ais es 
sich darum handelte, an Stelle desselben eine Einrichtung 
zu schaffen, welche den Protestanten Sicherung gewahren 
sollte, da trat die alte Spaltung und Uneinigkeit wieder zu 
Tage. Bis zum 20. April waren bei dem brandenburgischen 
Gesandten erst von Kurpfalz, Anspach und Wiirttemberg zu- 
stimmende Erklarungen eingelaufen *). Bald sah der Kurfiirst 
ein, dafs er auf die Durchfuhrung seines Plans yerzichten 
miisse. Seine Antwort an Casimir legt von dem Mifserfolge 
seiner Bemiihungen Zeugnis ab 1 2).

1) Briefe u. Akten I, n. 529, p. 662.
2) Kurfiirst Joachim Friedrich an Herzog Joh. Casimir. Gegebenn 

inn unfserm hofflager zu Cólln an der Sprew d. 13. May 1608. Orig. 
Cob. Arch., Reichstagssachen B. II, 7, No. 86.

Neben dem Kurfiirsten von Brandenburg hatte aber noch 
ein anderer Mann den Plan einer Union, welchen der Regens- 
burger Reichstag gezeitigt, mit Freuden aufgenommen und 
mit Feuereifer betrieben. Es war der Fiirst Christian von 
Anhalt. Besonders deswegen wiinschte er jetzt das Zustande- 
kommen einer solchen, weil er yon der Hoffnung ausging, 
sie wiirde sich zum Eingreifen in die osterreichischen An- 
gelegenheiten treiben lassen, um gegen die durch die Auf- 
stande in Ungarn und Oesterreich und durch den Zwist
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Rudolfs und Matthias’ geschwachte habsburgische Macht den 
Todesstofs zu fiihren 1).

1) Gindely, Rudolf II u. seine Zeit I, 244.
2) Die Bundesakte, Wolf II, 413 fg.
3) Gindely I, 242.

Seinen Yorstellungen gaben auch die Markgrafen yon 
Anspach, Culmbach und Baden, die Herzóge yon Wiirttem- 
berg und Neuburg nach. Am 12. Mai fanden sie sich in 
dem anspachischen Dorfe Ahausen zusammen; der Herzog yon 
Neuburg hatte ais Yertreter seinen Sohn Wolfgang Wilhelm 
gesandt. Christian yon Anhalt leitete ais Beyollmachtigter 
des Kurfiirsten yon der Pfalz die Yerhandlungen nach eigener 
Einsicht. Ihr Resultat war die Griindung eines Bundes. 
Regelmafsige Bundessteuern und die Aufstellung einer Bundes- 
armee sollten seine Existenz sichern 2 3). Um nicht religióse 
Streitigkeiten einen hemmenden Einflufs auf die Ausbreitung 
der Union, an die sich Lutheraner wie Calyinisten anschliefsen 
sollten, gewinnen zu lassen, hatten sich die Fiirsten das 
Wort gegeben, ihre Theologen zur Ruhe zu yerweisen 8). 
Sie sollten schweigen, um das politische Werk, das die 
oppositionelle Partei unter den Fiirsten geschaffen, nicht zu 
stóren.

Freilich betonte man den defensiyen Charakter desselben • 
aber die Union wurde doch eigentlich gestiftet, um die Macht 
und die Machtanspriiche der Protestanten mit den Waffen zu 
yerfechten, nachdem der jiingste Reichstag die Unmóglichkeit 
einer giitlichen Yerstandigung gezeigt hatte.

Die Union, wie sie zu Ahausen ins Leben trat, war 
jedoch in Wirklichkeit nur ein ziemlich enges Yerteidigungs- 
biindnis.

Die nachste Aufgabe der Unierten mufste es darum sein, 
die Yerstarkung des Biindnisses durch ihre protestanrischen 
Mitstande anzustreben. An Yersuchen sie hereinzuziehen, 
haben es jene denn auch nicht fehlen lassen. Doch nur 
Kurbrandenburg, Hessen-Kassel, Anhalt und einen Teil der 
Reichsstande yermochten sie bis zum Jahre 1610 zu gewinnen.
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IV. Kapitel.
Stellung Casimirs zur Pfaizischen Union. 

Julicher Erbfolgestreit.

Ueber die Yersuche, die in der ersten Zeit nach der 
Griindung der Union gemacht wurden, Casimir zum Beitntt 
zu bewegen, wie iiber seine Antworten habe ich im Coburger 
Arehiy nichts finden konnen. Auf jeden Fali steht die That 
sache fest, dafs sich Casimir ihnen gegeniiber ablehnend ver- 
halten hat, er, der kurz vorher den Plan einer Union mit 
Freuden begriifst. Unzweifelbaft hat die Weigerung Kur- 
sachsens, sich der Union anzuschliefsen 1), auch diesmal wieder 
bestimmend auf seine Haltung eingewirkt.

1) Briefe u. Akten II, n. 25, p. 37.
2) Ritter, Geschichte der Union II, 261.
3) Ritter, Sachsen und der Julicher Erbfolgestreit, 3—6 (Abhand- 

lung | der^! III. Klasse der kónigl. Akademie der Wissensch., XII. Bd. 
Munchen.)

Man war seitens der Union Sachsen in jeder Weise 
entgegengekommen. Schon in Ahausen war die Absicht aus- 
gesprochen worden, die Union in zwei Kreise zu zerlegen 
und Oberdeutschland der Fiihrung Sachsens zu unterstellen, 
um seine zu erwartenden Einwendungen gegen den Vorrang 
des Kurfiirsten von der Pfalz zu beseitigen 2). Es war yer- 
gebens gewesen. Sachsens konservativ-orthodoxer Sinn wieś 
alle Annaherungsyersuche zuriick.

Die Julicher Erbfolgefrage kam hinzu und yermehrte die 
Spannung zwischen Sachsen und der Union. Denn wahrend 
Sachsen mit Hilfe des kaiserlichen Hofs und auf dem Wege 
des Rechts seine yermeintlichen Anspriiche auf die erledigten 
Lande Jiilich und Berg durchzusetzen hoffte 3), stand die 
Union auf der Seite seiner beiden hauptsachlichsten Mitbe- 
werber, Brandenburga und Neuburgs, die mit den Waffen in 
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der Hand des Landes sich bemachtigt und, durch das Er- 
scheinen des Erzherzogs Leopold ais kaiserlichen Sequestrators 
gleichmafsig hedroht, iiber den gemeinschaftlichen Besitz des 
Landes sich verglichen hatten. (10. Juni 1609).

Nicht weniger Interesse ais die Albertiner nahmen die 
Ernestiner an der Jiilicher Erbfolgefrage. Hatten doch auch 
sie ihrerseits ein Anrecht und zwar auf die gesamten Jiilich- 
Cleveschen Lande *), ein Anrecht, das auf jeden Fali besser 
begriindet war ais das des gesamten Hauses Sachsen auf 
.Tiilich und Berg 1 2).

1) Ritter, Sachs, u d. Jiil. Erbfblgestreit, 7—9.
2) Ritter, Sachsen etc., 9.
3) Ritter, Sachsen etc., 27.
4) Ritter, Sachsen etc., 28.
5) Muller, Annalen, 247.
6) Schultes 94.

Erst spat jedoch, ais schon der Streit im vollen Gange war, 
war man sich in Coburg der Anspriiehe des ernestinischen 
Hauses bewufst geworden 3). Im September 1609 sind dann 
die albertinischen und ernestinischen Ratę in Naumburg zu- 
sammengekommen und haben sich dem Vorschlag des kur- 
fiirstlichen Rates Gerstenberg entsprechend dahin verstandigt, 
die Verfolgung der aus den verschiedenen Privilegien ent- 
springenden Anspriiehe dem Kurfiirsten Christian zu iiber- 
tragen, der allerdings stets mit Zuziehung der Herzdge handeln 
sollte. Ferner erklarte man dort, dafs die Einweisung in den 
Besitz und die gerichtliche Erkenntnis lediglich dem Kaiser 
zustehe 4).

Wie schon so oft friiher, so hat man ernestinischerseits 
auch in dieser Frage offenbar der Initiative der kursachsischen 
Politik nachgegeben. Denn dafs Casimir der Entscheid der 
Frage durch einen Prozefs beim kaiserlichen Hofrat nicht 
sympathisch war, wenn er auch auf des Kurfiirsten von Sachsen 
Anordnung5) hin fiir den gliicklichen Ausgang desselben an 
Sonn- und Festtagen beten liefs6), ergiebt die Betrachtung 
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einer Reihe von Schriftstiicken, die teils von ihm herriihren, 
teils sich mit ihm beschaftigen.

Ganz im Gegensatz zur kursachsisehen Auffassung be- 
tont er in einem Brief an den Landgrafen Moritz (16. Mai) 
die Notwendigkeit eines giitlichen Yergleichs, damit sich nicht 
der Kaiser einmische, die Seąuestration verhange und die 
Sachen einem langwierigen Prozefs iiberliefere. In diesem 
Fali sei zu befiirchten, dafs die Spanier ihren Yorteil ersehen 
und unter irgend einem Yorwand der Lande sich zu be- 
machtigen suchen wurden ').

Casimir hat auch auf die Aufforderung des Landgrafen 
Moritz hin 1 2), der des Herzogs Ansicht vollkommen teilte 
und der auch seinerseits nichts sehnlicher wiinschte ais einen 
giitlichen Yergleich zwischen Brandenburg, Neuburg und 
Sachsen 3), yersucht den Dresdener Hof einem solchen geneigt 
zu machen. Doch kalt yerwies man Casimir von dort auf 
den beyorstehenden Naumburger Tag 4). Wie sich der Herzog 
hier der kursachsisehen Staatsleitung wenigstens offiziell 
fiigte, haben wir gesehen.

1) Ritter, Sachsen etc., p. 27, Anm. 1.
2) Ritter, Sachsen, 37,
3) Briefe u. Akten II n. 143, p. 292 — Rommel VII, 507.
4) Ritter, Sachsen etc., 39.
5) Ritter, Sachsen etc., 65.
6) Ritter, Sachsen etc., 32 u. 33.

Auch bei der Besprechung von Annaberg (25.—28. Sept.) 
zwischen dem Markgrafen von Anspach, dem Landgrafen 
Moritz und den B.aten der beiden saehsischen Hauser be- 
teiligte sich Casimir offenbar gegen seine Ueberzeugung an 
der Zuriickweisung der Yermittelungsversuche 5).

Kursachsen erwartete eben die Befriedigung seiner 
Jiilichischen Anspriiche von der „Gerechtigkeit und Macht‘‘ 
des Kaisers und wiederholte, nachdem die kursachsisehen 
Staatsmanner den Plan, die Anspriiche Sachsens an Oester- 
reich abzutreten, hauptsachlich infolge des energischen Pro- 
testes der beiden Herzoge 6), hatten fallen lassen, mit un- 
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ermiidlicher Geduld am Prager Hof die Bitte um Belehnuug 
mit den Landen. Aber so oft die Belehnung von Seiten der 
sachsischen Gesandten naehgesucht wurde, so oft wufste die 
kaiserliche Regierung auszuweichen.

Diese Zbgerung und Zweideutigkeit des Prager Hofes 
war nur dazu angethan, das Mifstrauen der Herzdge von 
Coburg und Eisenach zu bestarken und die Ueberzeugung in 
ihnen zu befestigen, dafs die kursachsische Politik falsch sei, 
dafs sie andere Bahnen einschlagen miisse, besonders jetzt, 
wo die Sachen sich immer mehr zu einem grofsen Krieg zu 
wenden schienen. Die Folgen eines solchen, das betonten 
die beiden Fiirsten mit Recht, mufsten verderblich sein fiir 
die sachsischen Anspriiehe, mochte der Kaiser siegen oder 
die possedierenden Fiirsten, denn dafs die Sieger die Lande 
festhalten wurden, war vorauszusehen. Deshalb ging die 
Meinung Casimirs und Johann Ernsts, die sie dem Dresdener 
Hof gegeniiber aussprachen, dahin, der Krieg miisse auf jede 
Weise verhindert werden. Zu diesem Zweck sei mit Branden
burg und Neuburg ein Ausgleich hinsichtlich des Besitzes 
und der Anspriiehe zu treffen, der sowohl den drei Fiirsten- 
hausern wie dem Kaiser genehm sei 1).

1) Kitter, Sachsen etc., 44.
2) Briefe u. Akten III, n. 19, p. 63.
3) Briefe u. Akten III, n. 19, p. 87, Anin. 1. — III, u. 2, p. 7.

Dafs ein solcher bei der Yerschiedenheit der Standpunkte 
unmbglich sei, bewiesen die Hofer Yerhandlungen 2). Am 
13. Februar, zwei Tage nach dem Abschlufs des Allianzver- 
trages zwischen Frankreich und der Union, der einer Kriegs- 
erklarung gegen das Haus Habsburg gleichkam, nahmen sie 
ihren Anfang.

Nur auf das Drangen Frankreichs und der Union hin 
hatte sich der Kurfiirst von Brandenburg dazu verstanden. 
Boisisse, der franzosische Gesandte, hatte dem Kurfiirsten 
noch kurz vor dessen Abreise von Schwabisch-Hall nach Hof 
erklart, qu’il ne doibt faire difficultó d’offrir au duc de Saxe 
quelque part en la succession 3). Wiirttemberg, Hessen, Anhalt 
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und Niirnberg hatten in Schwabisch-Hall ebenfalls die Zu- 
lassung Sachsens zum reellen Besitz gefordert 1). Auch der 
Fiirst Christian von Anhalt und iiberhaupt die kurpfalzischen 
Staatsmanner waren schon Monate vorher einig dariiber, 
dafs es sehr wichtig sei, Sachsen in der Jillicher Angelegen- 
heit auf die Seite der Unierten zu zieheu, denn wenn Sachsen 
fernbleibe, so sei auch auf Pommern, Mecklenburg und Hol- 
stein nicht zu rechnen; deshaib sei die Aufnahme Sachsens 
in die Administration des Jiilicher Landes zu befiirworten 2).

1) Briefe u. Akten 111, n. 19, p. 63.
2) Briefe u. Akten II, n. 225, p. 48. — II, n. 242, p. 466, 467.
3) Ritter, Sachsen etc., 45 u. 46.

Brandenburg und Neuburg haben sich damit nicht ein- 
verstanden erklart. Bei den Yerhandlungen in Hof ist denn 
auch in den brandenburgischeu Bedingungen nicht die Rede 
von einer Aufnahme Sachsens in den Mitbesitz. Nur eine 
Kaution soli es sicher stellen, wenn sein Recht im giitlichen 
Ausgleich obsiege. Datur yerlangte man von Sachsen Yer- 
werfung der Zustandigkeit des kaiserlichen Hofrates. Die 
Sachsen verharrten ihrerseits schroff auf ihren bisherigen 
Forderungen. Eine Basis fiir die Unterhandlungen war nicht 
zu finden; mit bittern Worten schied man3).

Dafs die Einladung zur Union, welche Christian von 
Culmbach zu gleicher Zeit bei dem Kurfursten von Sachsen 
vorbrachte, abgewiesen wurde, bedarf keiner Erklarung.

Trotz dieses Mifserfolges unternahmen es die beiden 
Briider Casimir und Joh. Ernst noch einmal Kursachsen um- 
zustimmen. Vom 25. Februar bis zum 5. Marz dauerten 
die Konferenzen in Dresden. Die Herzoglichen mahnten zur 
Yerstandigung, die Unannehmbarkeit der brandenburgischeu 
Yorschlage hielt man ihnen entgegen. Dem Bedenken der 
Ehrlichkeit des kaiserlichen Hofes gegeniiber betonten die 
Kursachsischen seine Gerechtigkeit. Und ais die herzoglichen 
Ratę darauf hinwiesen, dafs der Besitz der Lande, auch wenn 
sie vom Kaiser Sachsen [zugesprochen wurden, doch nur durch 
einen Krieg zu erreichen sei, in dem die Possedierenden ihrer 
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machtigen Yerbiindeten wegen im Yorteil waren, so hoben 
die Ratę des Kurfiirsten die Maeht des Kaisers heryor und 
stellten die Unterstiitzung der Possedierenden durch Erank- 
reich und die Union ais zweifelhaft hin 1).

1) Ritter, Sachsen etc., 47.
2) Briefe u. Akten III, n. 20, p. 102, Anm. 1.
3) Briefe u. Akten III, n. 35, p. 125, 126.
4) Briefe u. Akten III, n. 42, p. 134.
5) Briefe u. Akten III, n. 44, p. 137.

Am Tage vor Schlufs der Konferenzen hat der Kurfiirst 
auf ein Schreiben, das, von dem grbfsten Teil der Uuierten 
unterzeichnet 2), ebenfalls die Loslosung des sachsischen Inter- 
esses von der kaiserlichen Politik bezwecken sollte, mit 
scharfen Worten erwidert3): Uer Kaiser ist der einzige zu- 
standige Richter, seinen Erlassen ist zu gehorchen; unbe- 
griindet ist der Verdacht, dafs der Kaiser die Jiilicher Lande 
fiir sich und sein Haus gewinnen wolle.

Es war ein entschiedener Absagebrief der kursachsisehen 
Politik auf die Vermittlungsvorschlage der Union.

Yon den Namen Joh. Casimirs und Joh. Ernsts unter 
dem Schreiben gilt dasselbe, was wir schon oben erwahnt 
haben.

Doch das Interesse, welches die Union ebenso wie 
Heinrich IV. an der Gewinnung Sachsens nahm, war so grofs, 
dafs man trotzdem die Yerhandlungen noch nicht abbrach. 
Aus dem Briefe eines kursachsisehen Rates an Christian yon 
Anhalt, in dem es hiefs: Hatte man dem Kurfiirsten Auf- 
nahme in die Possession angeboten, so wurde er sich zufrieden 
gegeben haben 4), glaubte man schlitfsen zu kónnen, dafs der 
Kurfiirst Yermittlungsyorschlagen nicht durchaus abgeneigt 
sei; nur miisse man mit ihm selbst yerhandeln, nicht mit 
seinen Raten, die alle Pensionare des Kaisers seien.

Der Markgraf von Baden wurde von der Heidelberger 
Versammlung dazu ausersehen 5). Doch nichts anderes sollte 
er dem Kurfiirsten proponieren ais was Kurbrandenburg in 
Hof yorgebracht, da man nicht wisse, ob sonst Brandenburg 
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und Neuburg zustimmen wurden. In Sachen der Union móge 
er wegen der ungunstigen Stimmung des Dresdener Hofs vor- 
sichtig sein. Yorerst aber solle er die Herzdge von Coburg 
und Eisenach besuchen, die zuverlassigen Naehrichten zufolge 
die Jiilieher Anspriiche des Hauses Sachsen lieber auf giit- 
lichem Weg ais vor dem Forum des kaiserlichen Hofrats 
erbrtert sehen mbchten, und sich Anweisungen fiir die Yer- 
handlungen mit dem Kurfiirsten geben lassen *).

Am 8. April hat der Markgraf in Eisenach Johann Ernst 
zum Eintritt in die Union aufgefordert und ihn um die An- 
nahme giitlicher Verhandlungen in der Jiilieher Sache ge- 
beten, welche die Unierten nach Kraften zu fordern bereit 
sei en 1 2).

1) Briefe u. Akten III, n. 44, p. 139, Anm. 2.
2) Briefe u. Akten III, n. 111.

Johann Ernst ist mit einer solchen yollkommen ein- 
yerstanden. Er werde sich, so lafst er dem Markgrafen durch 
seinen Kanzler mitteilen, fiir sie wie bisher yerwenden. Be- 
ziiglich des yon ihm gewunsehten Beitrittes zur Union will 
er sich entscheiden, wenn er sich mit seinem Bruder be- 
nommen.

Welche Stellung dieser den Yorschlagen der Unierten 
gegeniiber einnahm, erfuhr der Markgraf wenige Tage spater 
in Coburg. Am 12. April liefs Casimir durch seinen Kanzler 
auf die Werbung des Gesandten hin erwidernd ausfiihren : 
Die Union, welche Religion und Freiheit gegen die Anschlage 
der Gegner yerteidigen wolle, sei fiir das Wohl des Reiches 
ndtig. Er sei auch zum Beitritt stets bereit gewesen, konne 
sich aber ohne Kursachsens Zustimmung nicht definitiy er- 
klaren. Erst neulich habe er dem Kurfiirsten jenen miindlich 
anempfohlen und bemerkt, da die Katholiken die Lande 
keinem Eyangelischen gonnten, so werde Sachsen, wenn es 
sich yon den Eyangelischen absondere, kein Recht bekommen. 
Indes der Kurfiirst habe ablehnend geantwortet und erklart, 
dafs er dem Kaiser yertraue, ohne dessen Zuthun er sieb 
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auch in keinen giitlichen Yergleich in der Jiilicher Sache 
einlassen wolle, den der Herzog seinerseits fiir den besten 
Weg halt.

Im tiefsten Yertrauen und mit der Bitte um strengstes 
Geheimnis hat der Herzog noch beigefiigt: Da er ohne Sachsen 
nicht in die Union eintreten konne, wolle er mit derselben 
doeh gute Korrespondenz halten, alles, was ihr schaden konne, 
ihr berichten und Nachteile nach Kraften von ihr abwehren; 
kurz, er wolle sich so verhalten, ais ob er in der Union 
ware *).

Mit klaren Worten giebt sich hier Casimir ais ent- 
schiedenen Freund und Anhanger der Union zu erkennen. 
Sachsens Weigerung allein verhindert ihn, sich offen an sie 
anzuschliefsen.

Die beiden charakteristischen Momente der Casimiriani- 
schen Politik, auf die ich schon friiher hingewiesen, stehen 
hier greifbar unmittelbar nebeneinander vor uns : Abneigung 
gegen Kursachsen und seine Politik, eine natiirliche Folgę 
der Spannung des ernestinischen und albertinischen Hauses, 
und doch aufserlicher Anschlufs an dieselbe, offenbar mit 
Riicksicht auf die triiben Erfahrungen, welche die Ernestiner 
in den letzten Jahrzehnten gemacht hatten, so oft sie sich 
den Albertinern entgegengesetzt.

In der That ganz verschieden von der politischen An- 
schauung, die der Markgraf in Coburg gefunden, war die 
welche ihm in Dresden aus den Worten des kursachsischen 
Kanzlers Schbnberg entgegentrat 1 2). Hatte Casimir die Union 
ais notwendig fiir das Wohl des Reiches hingestellt, so be
kam er hier zu horen, wenn man nur festhalte an der Reichs- 
verfassung, die ausgezeichneten Reichsgesetze beobachte und 
dem Haupt des Reiches den gebiihrenden Gehorsam leiste, so 
bediirfe es keiner Union. Der Kurfiirst schliefse sich deshalb 
von ihr ab. Dem Schmalkaldischen Bund sei seine Linie 

1) Briefe u. Akten III, n. 111.
2) Briefe u. Akten III, n. 111, p. 112.
XVII. 30
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ebenfalls ferngeblieben und habe deswegen Land und Digni- 
tat erlangt.

Auch in der Julicher Sache beharrte Sachsen auf seinem 
friiheren Standpunkt um so mehr deshalb, weil der Erlafs . 
des Kaisers, dafs er fiir Oesterreich keine Anspriiche auf die 
Julicher Lande erhebe J), Sachsen in jeder Weise beruhigt 
und fremden Einflusterungen gegeniiber unzuganglicher denn 
je gemacht hatte.

Wir finden es begreiflich, dafs Heinrich IV. von Frank- 
reich wegen der fortgesetzten Weigerung Kursachsens, die 
Partei der Habsburger zu verlassen, den Entschlufs gefafst 
hat, die Albertiner in den Untergang, den er jenen zu be- 
reiten gedachte, mit hineinzuziehen und die Kurwiirde den 
Ernestinern zuriickzugeben 1 2).

1) Ritter, Sachsen etc., 50.
2) Rommel VII, 280.
3) Haufser, Geschichte der rheinischen Pfalz, 232.

Die politische Lagę in Europa schien das Gelingen seiner 
Piane zu yerbiirgen: die Erblander der Habsburger waren 
durch die dynastischen Kampfe so zerriittet, die protestan- 
tische Partei in ihnen so stark, dafs Heinrich eher auf eine 
giinstige ais eine feindselige Beteiligung derselben zahlen konnte. 
Aufserdem durfte er sich auf den Beistand der schlagfertigen 
protestantischen Union in Deutschland yerlassen; die Nieder- 
lander yersprachen kraftige Unterstiitzung; Danemarks Neu- 
tralitat war sicher, Englands Anschlufs wahrscheinlich.

Die Habsburger konnten mit Gewifsheit nur auf die 
Krafte Spaniens rechnen. Nicht einmal die Macht der Liga 
stand zu ihrer Verfiigung.

Am 20. Mai wollte Heinrich an der deutschen Grenze 
sein mit der Bliite und Kraft seines ganzen Reiches. Am 
Niederrhein und im Elsafs hatten die unierten Fiirsten den 
Kampf mit den Truppen Leopolda schon begonnen 3), da zer- 
stbrte das Yerbrechen eines einzigen die Hoflnungen und 
Befiirchtungen yieler Tausende.
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Mit dem Tode Heinrichs hatte die Bewegung ihren 
Lebensgeist yerloren. Zwar wurde am 1. September die 
Festung Julich durch die vereinigten Truppen der Unierten, 
Staaten und Franzosen genommen; auch wurde der Krieg im 
Elsafs bis zum Waffenstillsand von Willstadt (10. August) 
fortgesetzt, aber ohne Einheit und Kraft. Bald wurde die 
Verbindung der Union mit Frankreich im wesentlichen iiber- 
haupt gelost.

V. Kapitel.
Versuche Sachsen zum Anschlufs an die katholische Liga 

zu bewegen und. Casimirs Verhalten ihnen gegentiber.

Ais der Kampf im Westen seinen Anfang genommen, 
hatte sich eine Reihe von Fiirsten der habsburgischen Partei 
am kaiserlichen Hof in Prag versammelt, um neben anderen 
Fragen die zu ergreifenden Gegenmafsregeln zu erbrtern. Es 
hatten sich dort eingefunden die Kurfiirsten von Mainz, Koln 
und Sachsen, der Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt und 
der Herzog Julius von Braunschweig.

Der scharfe Ton des kaiserlichen Mandats gegen die 
Union, das Auflbsung des Bundes und Trennung der Streit- 
krafte verlangte 1), schien anzudeuten, dafs man am Prager 
Hof wie im Kreise jener Fiirsten gesonnen sei, energisch 
gegen die Union Front zu machen.

1) Ritter, Politik und Geschiehte der Union, 89.
2) Moser, Patriotisches Arehiv VI, 477. 482.

Und in der That an Yersuchen, welche die fiir ein seharfes 
Yorgehen notwendige Basis schaffen wollten, hat es nicht ge- 
fehlt. Unter ihnen waren am bedenklichsten fiir die Union die- 
jenigen, welche von den Erzbischofen von Mainz und Koln 
ausgingen, deswegen namlich, weil sie darauf hinausliefen, 
die Liga mit den Standen der protestantisch-sachsischen Partei 
zu gemeinsamem Schutz gegen die Landfriedensbrecher zu
sammenzuschliefsen 2). — Die Gesinnung des Kurfiirsten von 

30*
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Sachsen, der am 7. Juli vom Kaiser iu aller Form mit Cleve 
belehnt worden war, ebenso wie die des Herzogs von Braun- 
schweig und des Landgrafen von Hessen schien fur den Er- 
folg zu biirgen. Denn sie erliefsen im Juli ein Schreiben au 
die Unierten, das die gleichgiltige Kalte gegen die Union in 
offene Feindseligkeit verwandelte l). Doch die Gedanken in 
die That umzusetzen und Maximilian bei der Exekution, die 
ihm vom Prager Hof auf Betreiben des Erzbischofs von Koln 
angetragen war, mit Truppen zu unterstiitzen, waren die 
Fursten des Konvents doch nicht zu bewegen; nur Geld- 
zahlungen stellteń ihre Beschliisse in Aussicht2). Maximilian 
lehnte darum die Uebernahme der Exekution ab 3). Nur um 
nicht wehrlos iiberfallen zu werden, beschlossen die Mit- 
glieder der Liga in Miinchen kurz vor der Uebergabe Jii- 
lichs die Aufstellung eines Heeres4).

1) Briefe u. Akten III, n. 227, p. 397.
2) Gindely II, 125.
3) Wolf II, 561—568.
4) Wolf II, 622.
5) Ritter, Politik u. Geschichte der Union, 89.
6) Wolf II, 655.

Der Ernst, mit dem die Liga riistete, veranlafste die 
Union, der schon die Mittel zum Unterhalt der Truppen aus- 
gingen5), eine Friedensgesandtschaft nach Miinchen zu 
schicken. Es gelang dort, eine Friedensbasis zu schaffen. 
Die Union entsagte jedem weiteren Angriff. Beide versprachen 
bis zum 15. November ihre Truppen zu eutlasseu 6).

In Deutschland war aufserlich die Ruhe wiederhergestellt, 
die drohende Bewegung an ihrer eigenen Kraftlosigkeit er- 
storben.

Ueber Casimirs politisches Yerhalten wahrend dieser 
Kampfesmonate habe ich nichts ermitteln konnen. Erst bei 
der Kolner Tagsatzung, die, vom Kaiser berufen, eine Ver- 
mittlung in den Jiilicher Sachen anbahnen sollte, doch ohne
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Resultat auseinanderging, erscheint seine Person wieder auf 
der politischen Bildflache1).

1) Muller, Annaleu, 256.
2) Haberlin - Senkenberg, Neue Teutsche Reichsgeschichte XXIII,. 

338—345.
3) Wolf III, 21. 22.

Jene ist deswegen interessant, weil der Kurfiirst von 
Mainz die in Prag begonnenen Yerhandlungen iiber die Ver- 
bindung Sachsens und seiner Partei mit der Liga hier wieder 
aufnahm und im Einyerstandnis mit K61n der sachsischen 
Gesandtschaft einen fórmlichen Unionsentwurf iibergab2). 
Yon dem Programm der Liga unterschied er sich dadurch, 
dafs keine Rede war von der allein seligmachenden Religion; 
es sollten sich nur die gehorsamen Stande des Reichs zur 
Aufrechterhaltung der kaiserlichen Hoheit und der heilsamen 
Reichskonstitutionen yerbinden.

Die Gesandten schickten ihn nach Dresden mit dem Be- 
merken, weder Coburg, noch Braunschweig, noch Hessen- 
Darmstadt fanden bei der Sache einen Anstand.

Der Kurfiirst erteilte hierauf am 28. Oktober Johann 
Casimir mit folgender Motivierung die Yollmacht zu weiteren 
Uuterhandlungen 3). Weil man auf Neutralitat jetzt nicht mehr 
bauen konne, so sei es besser, sich mit denen zu yerbinden, 
die den Kaiser ehren und achten und treu zur Reichsyer- 
fassung halten, ais mit solchen, die alle Reichsverfassung aus 
den Augen setzen, das Haupt des Reiches nur zum Schein und 
mit Worten ehren, in der That aber beschimpfen. Casimir 
habe ja selbst die Ansicht ausgesprochen, dafs die Werbung 
des Kurfiirsten von Mainz nicht aufser acht zu lassen sei.

Sechs Monate yorher hat der Herzog von Coburg er- 
klart, er wolle sich so yerhalten, ais ob er in der Union 
ware; jetzt steht er dem Anerbieten des Kurfiirsten yon Mainz 
freundlich gegeniiber. Nicht genug damit, er kommt dem 
Wunsch des Kurfiirsten von Sachsen nach und giebt, nach- 
dem miindliche Unterhandlungen in Aschatfenburg voraus- 
gegangen waren, in einem Schreiben an den Erzbischof
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Schweikhardt vom 19. November (a. S.) die Bereitwilligkeit 
des Hauses Sachsen zu erkennen, in den katholischen Bund 
einzutreten *). Er wiederholt die Griinde, die der Kurfiirst 
in seinem Brief an ihn vorgebracht, und schliefst die Bitte 
an, wenn ein Unionstag gehalten werde, mogę man es ihm 
mitteilen.

Am Ende des Briefes beriihrt Casimir die Yerhaltnisse 
in Julich. Es ist ihm mitgeteilt worden, dafs der bisherige 
Kommandant von Julich, der Oberst von Schbnberg, verreist 
und an seiner Stelle Heinrich von Hassau im Namen der Staaten 
uber den Platz gesetzt sei, Auf diese Yorgange miisse man, so 
meint Casimir, ein wachsames Auge richten, denn wenn diese 
Lande in fremde Hande kamen, so wiirde nicht nur dem 
Reich ein grofser Teil seines Respektes entzogen, sondern auch 
die possessio nomine Caesaris vollstandig aufser acht gelassen.

In den ersten Monaten nach dem Tode des Herzogs 
Wilhelm von Julich war Casimir der Ansioht gewesen, unter 
allen Umstanden sei die Seąuestration und ein langwieriger 
Prozefs beim kaiserlichen Hofrat zu yermeiden, denn sonst 
wurden die Spanier eine Gelegenheit abpassen, um sich der 
Jiilicher Lande zu bemachtigen; die Eolge werde sein, dafs 
die Staaten ihnen entgegentreten und die Lande zum Kriegs- 
schauplatz machen wurden. Ein giitlicher Yergleich zwisehen 
den Interessenten werde dies alles unmdglich machen. Er 
war nicht zustande gekommen. Die Sequestration war ver- 
hangt, der kaiserliche Seąuestrator jedoch mit Hilfe der 
Staaten, Erankreichs und der Union von den possedierenden 
Fursten yertrieben worden. Die Spanier hatten „von ihrer 
alten Art gelassen" und sich nicht geriihrt. Yielmehr waren 
es die Staaten, dereń Yorgehen in den Landen Casimir mit 
Argwohn betrachten zu miissen glaubte1 2).

1) Herzog Joh. Casimir an den Kurfiirsten von Mainz zu selbst- 
eigenen Handen. Coburg, 19. November 1610. Concept. Cob. Arch. 
A. I, 32 a, 5, No. 76, BI. 6—9 (Korrespond. mit dem Erzbiseh. v. Mainz 
1610 u. 1616, 9 Blatter). Im Auszug bei Wolf III, 23. cf. Auhang II.

2) Cf. den Schlufs des Briefes an den Erzbiseh.
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Es war also yielleicht nicht blofs das Nachahmung for- 
dernde Beispiel Kursachsens sondern Casimirs yeranderte An- 
schauung, welche ihn den Anschlufs an die Liga gutheifsen 
liefs, wenn anders man die sachsischen Anspriiche auf Jiilich 
mit Nachdruck aufrecht erhalten wollte. Dafs auf giitlichem 
Weg kaum etwas zu erreichen sei, hatte er selbst in Koln 
erfahren miissen.

Der Beitritt Sachsens, welcher der katholischen Union 
allerdings ein bedeutendes Uebergewicht gesichert hatte, er- 
folgte nicht.

Schon war das Gesamthaus Sachsen und andere fried- 
fertige lutherische Stande zu dem am 18. April 1611 in 
Wiirzburg stattfindenden Bundestag eingeladen worden. Der 
Kurfiirst von Mainz und Erzherzog Ferdinand hatten es gegen 
die Bedenken Maximilians durchgesetzt 1).

1) Wolf HI, 31. 32.
2) Haberlin-Senkenberg XXIII, 347.
3) Wolf III, 32 fg. (4. Jan. N. S. 1611).

Doch die Hoffnungen und Befiirchtungen der Parteien 
wurden diesmal getiiuscht. Der Kurfiirst yon Sachsen liefs 
durch den Landgrafen Ludwig von ELessen - Darmstadt dem 
Kurfiirsten von Mainz eróffnen, dafs er trotz der Billigung 
der katholischen Union in der bisherigen Neutralitat zu ver- 
harren gedenke 2).

Ais Veranlassung dieser plotzlichen Sinnesanderung 
nehmen Wolf und nach ihm Bbttiger u. a. den Brief des 
Herzogs Julius yon Braunschweig an, in welchem dieser 
Christian II. den Beitritt widerrat3).

Allerdings mdgen solche Bedenken, wie sie in dem 
Schreiben niedergelegt sind, mitgewirkt haben. Ais nachst- 
liegender und durchschlagender Grund erscheint mir jedoch 
die Annaherung Brandenburgs an Sachsen.

Brandenburg hatte namlich, von allen Seiten gedrangt, sich 
mit Sachsen zu yerstandigen, dem Markgrafen Christian yon 
Kulmbach und dem Landgrafen Ludwig von Darmstadt gestattet, 



458 Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg.

eine Yerstandigung mit dem Dresdener Hof einzuleiten '). Die 
Interponenten brachten es dahin, dafs auf den 14. Februar 
eine Tagsatzung zu Jiiterbogk verabredet wurde 1 2 3). Bis Aus- 
gang Marz wahrten hier die Yerhandlungen. Brandenburg 
nahm die sachsische Forderung (Aufnahme in den Mitbesitz) 
in der Weise an, dafs Sachsen den dritten Teil des Landes 
erhalten sollte 8). Doch die Kurfiirstin protestierte ; es pro- 
testierte Neuburg. Der Yertrag war hinfallig.

1) Droysen, Preufsisehe Politik II, Abteil. 2, p. 595. 596.
2) Muller, Annalen, 263.
3) Muller, Annalen, 259.
4) Ritter, Politik und Geschichte der Union, 123.
5) Rankę, 185.

Meine Yermutung, dafs hauptsachlich das Entgegen- 
kommen Brandenburga in der Jiilicher Frage das plotzliche 
Zuriicktreten Sachsens von einer Yerbindung mit der Liga 
rerursacht hat, scheint dadurch gestiitzt zu werden, dafs, 
nachdem die Jiiterbogksche Handlung resultatlos verlaufen, 
schon auf dem Niirnberger Kurfiirstentag (Oktober 1611) die 
Yerhandlungen iiber den Eintritt Sachsens in die Liga wieder 
aufgenommen wurden4 5).

Fiir die Reichsgeschichte ist dieser Kurfiirstentag des- 
wegen interessant, weil seine Beschliisse die letzte Yeran- 
lassung zu einer politischen Konstellatiou der sonderbarsten 
Art bildeten.

Kaiser Rudolf hatte gehofft, die Kurfiirsten wurden in 
Niirnberg iibereinkommen, ihn gegen seinen Bruder Matthias 
zu unterstiitzen, der vor kurzem die Krbnung zum Kdnig 
von Bohmen erzwungen hatte, nachdem ein vom Erzherzog 
Leopold ins Werk gesetzter und vom Kaiser begiinstigter 
Anschlag, der in letzter Linie sich gegen Matthias gerichtet 
hatte6), gescheitert war. Doch die Kurfiirsten zeigten sich 
keineswegs geneigt, Rudolf zu Hilfe zu kommen. Ja, noch 
mehr, sie fafsten im Gegensatz zu ihm den Beschlufs, im Mai 
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nachsten Jahres zusammenzukommen und zur Wahl eines 
deutschen Kónigs zu schreiten ł).

Jetzt war der Kaiser iiberzeugt, dafs ihn nur eine ent- 
schlossene Yerbindung mit der Union, der er sich schon vor 
mehreren Monaten genahert hatte 1 2), aus seiner Bedrangnis 
retten konnte. Die Ernenuuug Christiana yon Anhalt zum 
Mitglied des geheimen Rates galt ais eine sicher beyorstehende 
Thatsache. Keine Woche yerging, ohne dafs ein kaiserliches 
Handbrieflein an eines der Haupter der Union abging 3). 
Rudolfs Yerbindung mit der Union war dem Abschlufs nahe, 
ais er am 20. Januar 1612 starb.

1) Hanke, 205.
2) Haufser II, 251. Ritter, Politik und Geschicbte der Union, 100.
3) Gindely II, 322.
4) Ritter, Politik u. Geschichte der Union, 100.
5) Wolf III, 285.

Doch wie der Kaiser, so hatte auch Matthias schon 1610 
Beziehungeu mit der Union angekniipft. Er ahnte den gegen 
ihn beabsiehtigten Schlag und wollte sich durch sie starken 4). 
So war es dahin gekommen, dafs der Kaiser der Union nicht 
mehr gefahrlich war, des Kaisers Bruder ihren Bund suchte.

VI. Kapitel.
Matthias’ Kaiserwahl. Casimirs politisehe Thatigkeit 
wahrend der Wahlverhandlungen; seine Beziehungen 

zur Union.

Nach dem Tode Rudolfs machte sich unter den deutschen 
Eiirsten und Standen die Tendenz geltend, bei der Besetzung 
des Thrones yon dem Hause Habsburg einmal abzusehen. 
Man ist schliefslich doch bei ihm geblieben. Am 13. Juni 
wurde Matthias, der sich mit Eifer um die Krone beworben 5), 
zum Kaiser gewahlt.

Die Unierten waren fiir ihn eingetreten, von der An- 
nahme ausgehend, die katholischen Kurfiirsten wollten in
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Uebereinstimmung mit Spanien durchaus den Erzherzog Albert 
wahlen, und Matthias werde deswegen genbtigt sein, sich auf 
sie zu stiitzen. Bestimmte Zusagen haben sie von ihm vor 
seiner Wahl jedoch nicht erlangt1). Nicht einmal eine 
wesentliche Erweiterung der Wahlkapitulation kam infolge 
des Zuriickweichens Sachsens aus der Opposition 2 3 * * *) zustande.

1) Ritter, Politik u. Geschichte der Union, 119.
2) Wolf III, 307.
3) Bericht vom 25. Mai 1612 (Ort und Untersehrift unkenntlich ge-

macht). Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160. (Relationen so an Herzog
Joh. Casitnir von dem Cammersecretar Heufsner von Frankfurt a/M. u.
sonst zugeschickt; iugleichen Erlasse Herz. Joh. Casimirs an ihn 1607/20.)

Die Wahl eines neuen Kaisers hat auch in Coburg wie 
an den deutschen Hofen iiberhaupt lebhaftes Interesse her- 
yorgerufen. Doch nicht iiber die Yerhandlungen der Wahl
kapitulation oder iiber die Person des zu Wahlenden regte 
man sich dort auf, wie es neben den Kurfiirsten eine Reihe 
ron Standesgenossen Casimirs that, die, von Frankfurt nach 
alter Sitte ausgeschlossen, in yerdachtiger Haltung zu Heppen- 
heim an der Bergstrafse zusammenblieben und sich iiber die 
Frage ereiferten, ob die Kurfiirsten ermachtigt seien, ohne 
Beratung mit den Stiinden des Reichs gepflogen zu haben, 
dem Kaiser eine neue Wahlkapitulation yorzuschreiben 8). 
In Coburg bildete yielmehr die Jiilicher Frage den Brenn- 
punkt; sie hoffte man in Frankfurt aus der Welt zu schaffeu. 
Alles sollte zu diesem Zweck aufgeboten, kein Fleifs dabei 
gespart werden, so hatte man sich sachsischerseits in Dresden 
und dann in Eisenach yerabredet. Auf Unterstiitzung der 
geistlichen Kurfiirsten glaubte Kursachsen bauen zu konnen, 
die des Kaisers wollte es gewinnen.

Casimir, entschlossen auch seinerseits alles, was zum 
Gelingen beitragen konnte, zu thun, schickte seinen Kammer- 
sekretar Heufsner nach Frankfurt.

Die beabsichtigte Audienz bei Matthias, mit dem dieser 
auf der Hinreise in Wiirzburg zusammentraf, unterblieb wegen 
der Kiirze des kaiserlichen Aufenthalts. Doch hat der Kar- 
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dinal ClesI ihm gegeniiber die Ansicht geaufsert, es sei das 
Beste, wenn Sachsen nach Vereinbarung mit Neuburg dem Kur- 
fiirstenkolleg ein Gutachten iiber die Losung der Frage iiber- 
geben wiirde.

Anderer Ansicht waren zwei anspachische Ratę, der Graf 
von Lynar und der Oberst von Selbiz, mit denen Heufsner 
drei Stunden lang im Schlofs von Wurzburg konferierte. Sie 
meinten, Casimir, sein Bruder und die weimarisehen Herzdge 
sollten sich an die Unierten wenden, sie wurden gewifs nicht 
unverrichteter Sache abziehen. Auf des Kónigs Gunst sei 
nicht zu bauen; sie wiirde sich auf andere ergiefsen, denn 
er sei fromm. Deshalb trauten die Unierten diesem neuen 
Sonnenschein nicht. Es sei falsch, wenn Sachsen annahme, 
es miisse die Hilfe der Union in der Jiilicher Frage mit 
seinem Eintritt bezahlen. Dies forderten die Unierten nicht, 
sondern allein gute Korrespondenz und das Yersprechen, den 
Katholiken nicht mehr ais ihnen entgegenzukommenx).

Man sieht, welchen Eindruck offenbar die Verhandlungen 
Sachsens wegen Aufnahme iu die Liga auf die Unierten ge- 
maoht haben.

Aehnliches hatte Casimir in denselben Tagen von dem 
hollandischen Agenten Brederode zu horen bekommen: Ohne 
gute Nachbarschaft mit den Staaten, die leicht zu erhalten 
sei, und ohne die Hilfe der Unierten wiirde Sachsen von den 
Landen schwerlich etwas bekommen.

Curio, ein Rat des Landgrafen Moritz, hat ebenfalls be- 
tont, dafs der, welcher die Jiilicher Lande haben wolle, die 
Freund- und Nachbarschaft Englands, Frankreichs und der 
Staaten suchen miisse.

Casimir teilt Heufsner dies alles mit1 2), ermahnt ihn, 
mit Brederode, der ebenfalls nach Frankfurt gereist sei, in 

1) Heufsners Kelation. Wurzburg, 18. Mai 1612. Conzept. Cob. 
Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160.

2) Herzog Joh. Casimir an den Kammersekretar Sigism. Heufsner. 
Coburg, 11. Mai 1612. Origin. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160. 
cf. Anhang HI.
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enge Beziehungen zu treteu und bei Landgraf Moritz und 
seinen Raten wegen eines Schreibene an die Westmaehte 
Yorstellungen zu machen. Weiter will Casimir auch nach 
Empfang des Heufsnerschen Berichts von der kursachsischen 
Politik, die bei den geistliehen Fiirsten ihr Heil sucht, nicht 
abgehen, sondern erst den Ausgang des Wahltags abwarten *), 
obwohl er die Besorgnis hegt, dafs die geistliehen Fiirsten 
nicht daran denken, die wohlklingenden Versprechungen, die 
sie den sachsischen Staatsmannern in betreff der Jiilicher 
Frage gemacht, in die That umzusetzen 1 2 3).

1) Herzog Joh. Casimir an Sigism. Heufsner. Coburg, 18. Mai 1612. 
Orig. Cob. Arch. A. 1, 32 a, 5, Ko. 160.

2) a) Herzog Joh Casimir an Sigism. Heufsner. Coburg, 11. Mai 1612. 
Orig. Cob, Arch. A. 1, 32 a, 5, No. 160. — b) Herzog Joh. Casimir an 
Sigism. Heufsner. Coburg, 24. Mai 1612, Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 
5, No. 160. cf. Anhang V.

3) Kanzler Volkmar Schererd an Sigism. Heufsner. Coburg, 11. Mai 
1612. Orig. Cob Arch., A.I, 32 a, 5, No. 160. cf. Anhang IV.

4) Kanz.ler Volkmar Schererd an Sigism. Heufsner. Coburg, 18.
Mai 1612. Cob. Arch. Origin. (manu propria). A. I, 32 a, 5, No. 160.

Sein Kanzler Schererd spricht sich etwas scharfer iiber 
die kursachsisehe Politik aus: Unglaublich ist es, dafs wir 
unseren Todfeinden mehr trauen ais den Eyangelischens). 
Er ist der Ueberzeugung, dafs, solange man sich nicht mit 
der Union ins Einvernehmen setze, in den Jiilicher Sachen 
fiir Sachsen kein befriedigendes Resultat zu erzielen sei4).

In Frankfurt angekommen, hat Heufsner seinen miind- 
lichen und schriftlichen Auftragen gemafs bei den Kónig- 
lichen geheimen Raten, bei dem kurpfalzsischen geheimen 
Rat Camerarius, endlich bei den Sachsen Schonberg und 
Gerstenberg yorgosproehen; uberall hat er freundliches 
Entgegenkommen gefunden; uberall sind ihm erfreuliche 
Mitteilungen gemacht worden. Die Koniglichen hatten Be
fehl, beriehtet er, die Sachen, sobald sie zur Yerhand- 
lung kommen , zu Guusten des Hauses Sachsen zu be- 
fdrdern. Ebenso sei der Administrator der Kurpfalz ge- 
sonnen, mit Rat und That den sachsischen Anspriichen bei-
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zustehen. Auch Mainz solle gern sehen, wenn Sachsen in 
den Mitbesitz von Julich karne, Koln wegen der Nachbar- 
schaft noch viel lieber. Die Kursachsen versprachen eben- 
falls, wenn nur Zeit und Gelegenheit vorhanden, sich der 
Jiilicher Sachen anzunehmen. Nur Schonberg mache eine 
Ausnahme; er betrage sich so, ais ob zu Eisenach anderes 
beschlossen ware, und die Sachen gar nicht hierher gehbrten, 
sondern auf eine andere Zusammenkunft1).

1) Relation Heufners. Frankfurt, den 18. Mai 1612. Conzept. Cob. 
Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160.

2) Droysen, Preufs. Politik II, 2, p. 602. Muller, Annalen, 
264. 265.

3) Wolf III, 307.
4) Honns S.-Cob. Chronik revid. von Dotzauer, 95.
5) Herzog Joh. Casimir an Kaiser Matthias. Coburg, 15. Juni 1612. 

Cob. Arch. Conzept. A. I, 28 b, 3 a a, No. 22. (Herzog Joh. Casimirs 
Correspondenz und Fiirschreiben mit u. bey I. Kays. Mayest.)

Der kursiichsische Kanzler wufste wohl dieser seiner 
Meinung Geltung zu verschaffen. Wenigstens habe ich keine 
offiziellen Yerhandlungen uber die Jiilicher Frage in Frank
furt entdecken kónnen. Vielleicht hat sich Matthias schon 
damals rerpUichtet, eine Yersammlung zum Austrag derselbeu, 
wie sie im Januar nachsten Jahres natiirlich resultatlos in 
Erfurt tagte 2), zu halten und energisch fiir das Recht Sach
sens einzutreten. Ein Yersprechen, das auch die plbtzliche 
Schwenkung Sachsens wahrend der Wablkapitulationsverhand- 
lungen 3) mit erklaren wiirde.

Zu den Krónungsfeierlichkeiten ist Casimir selbst mit 73 
Personen im Gefolge nach Frankfurt aufgebrochen 4). Dem 
neuen Kaiser hat er in den freudigsten Ausdriicken gratuliert 
und Wiinsche fiir das Wohlergehen des Reichs und die Auf- 
rechterhaltung des Friedens in den deutschen Landen ange- 
schlossen 5).

Der Inhalt dieser Wiinsche bildete die Sehnsucht vieler 
in beiden Parteien. Von Matthias erwarteten sie eine Yer- 
anderung der unertraglichen Yerhaltnisse.
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Clesl, der Erzbischof von Wien, des Kaisers rechte 
Hand, schien, weil er die deutschen Angelegenheiten nicht 
in exklusiy-katholischem Sinn auffafste 1), der geeignete Mann 
zu sein, die Komposition ins Werk zu setzen. Seine Ziele 
gingen dahin, die Bundę aufzulósen, die Majoritat der Stande 
unter kaiserlicher Autoritat zusammenzufassen, sie alle zum 
ruhmreicłien Kampf gegen die Tiirken fortzureifsen. Die 
inneren Streitigkeiten wiirden dann ruhen, war seine Hoff- 
nung2 3). Dabei kam er den Protestanten insofern entgegen, 
ais er sich in einer der Hauptstreitfragen zu ihren Gunsten 
entschied. Er wollte die evangelischen Bistumsadministra- 
toren anerkannt wissen. Durch Aufzahlung aller Nachteile, 
welche ihre Ausschliefsung von den Reichsinstitutionen ge- 
bracht, suchte er die Katholiken dafiir zu stimmen 8).

1) Rankę, 219.
2) Ritter, Politik und Geschichte der Union, 122—124.
3) Rankę, 222. 223.
4) Wolf III, 340 fg.
5) Relation Heufsners. Frankfurt, 24. Mai 1612. Orig. Cob. Arch.

A. I, 32 a, 5, No. 160.

Die Reichsyersammlung, welche auf das Friihjahr 1613 
nach Regensburg ausgeschrieben wurde, sollte zeigen, ob die 
Mehrheit der Fursten yermittelnden Vorsehlagen Gehbr geben 
wolle oder nicht.

Vor allem kam es auf die Stellung der Union und der 
Liga an, — Die Mitglieder des katholischen Bundes ver- 
sammelten sich am 3. Marz in Frankfurt, um sich zum be- 
yorstehenden Reichstag zu riisten. Maximilians Yorschlage, 
welche die yermittelnde Stellung Clesls und seine Nachgiebig- 
keit den Protestanten gegeniiber entschieden zuriickwiesen, 
drangen durch 4).

Kaum hatten die Konferenzen in Frankfurt geendet, so 
trafen sich die Unierten in Rotenburg an der Tauber. Ihre 
Antwort auf den Cleslschen Plan, die Bundę aufzulósen, der 
ihnen schon wahrend der Wahlyerhandlungen zu Ohren ge- 
kommen war 5 *"), bestand in dem Beschlufs, sie wollten an der
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Union auch dann festhalten, wenn ihnen die Katholiken die 
Auflbsung der Liga ais Gegenleistung yersprechen wurden. 
Aufserdem einigten sie sich dahin, auf dem Beichstag die 
Gesamtheit der protestantischen Beschwerden in neuer Be- 
daktion yorzulegen, vor Erorterung derselben sich in keine 
anderen Yerhandlungen einzulassen 1), im Ealle einer voll- 
standigen Abweisung vom Beichstag abzuziehen. Einen An- 
griff, den sie nach Ausfiibrung dieses Beschlusses befiirch- 
teten 2 3), hofften sie im Bundę mit England und den Staaten, 
der kurz vorher geschlossen worden war8), zu begegnen.

1) Ritter, Politik u. Geschichte d. Union, 129.
2) Ritter, Politik u. Geschichte d. Union, 132.
3) Haufser II, 254.
4) Bericht aus Prag (ohne Unterschrift) den 29. Juni 1613. Cob. 

Arch., B. II, 7, No. 106. (Einzelne Aktenstiicke, die Reichstagsange- 
legenheiten zu Regensburg betreff.)

5) Abgedruckt in Gruners Geschichte Joh. Casimirs, 120—136.
(Copie im Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. Relationen in Reichssachen etc.)

Bei dieser Haltung der beiden Biinde war das Scheitern 
der Kompositionsverhandlungen yorauszusehen.

Wenn man einer Nachricht aus Prag Glauben schenken 
darf, so hat auch der coburgische Bat Barthol. Schwarzlofs, 
der wenige Monate spater ais coburgischer Gesandter am 
Beichstag fungiert, am Botenburger Tag teilgenommen oder 
wenigstens im Namen des Hauses Sachsen Yorschlage ge- 
macht 4 5 *).

Doch darf man jedenfalls mit Gewifsheit annehmen, dafs 
er nicht ais offizieller Yertreter zugegen war. Denn in 
diesem Fali ware es unbegreiflich, dafs sich die Unierten in 
dem Schreiben, dass sie von Botenburg aus an Joh. Casimir 
schickten, um ihn zum Eintritt in die Union zu bewegen ®), 
nicht auf Schwarzlofsens Anwesenheit bezogen haben. Eben- 
sowenig kbnnte man dann den Umstand verstehen, dafs Ca
simir in seinen politischen Briefen aus jener Zeit auch nicht 
die leiseste Andeutung von Schwarzlofsens Sendung macht. 
Eine geheime Sendung yon Coburg aus ist freilich nicht aus- 
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geschlossen 1), Sie wurde dann dasselbe haben erreichen 
sollen wie ein Schreiben Casimirs an die Yertreter der 
Stadte Niirnberg und Sehweinfurt beim Unionstag2), dessen 
Inhalt in dem Wunsche gipfelt, die betreffenden Gesandten 
sollten in Rotenburg ihr Moglichstes thun, dafs der Jiiter- 
bogksche Vertrag angenommen und seine Bestimmungen durch- 
gefiihrt wurden. In Coburg stand eben nach wie vor das 
Interesse an der Jiilieher Frage im Yordergrund, und in 
allen Tonarten klingt uns aus Casimirs politischer Korre- 
spondenz jener Jahre das sehnsuchtige Verlangen naeh Be- 
statigung des Jiiterbogkschen Yertrags entgegen.

1) Dafs eine Sendung stattgefunden hat, beweist, wie ich nachtrag- 
lich bemerke, des Kurfiirsten Friedrich von der Pfalz Brief an Casimir 
Heidelberg, d. 19. Oktober 1614. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. 
BI. 231. 232.

2) Herzog Joh. Casimir an die Niirnbergischen nnd Sehweinfurthi» 
sehen abgesandten beim Unionstage zu Rotenburg. Coburg, 19. Marz 
1613. Conzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 106. (Einzelne Aktenstiicke, 
die Reichstagsangelegenh. zu Regensb. betr. 1613/24.)

3) Haberlin-Senkenberg XXIII, 547.
4) Wolf III, 376.

Mit der Union hat Casimir wahrend der Monate vor 
dem Reichstag 1613 kaum engere Beziehungen unterhalten. 
Auch die Aufforderung zum Beitritt, die ihm jene, wie schon 
erwiihnt, von Rotenburg aus in offizieller Form zukommen 
liefs, hat keine Aenderung in dem Yerhalten Casimirs ihr 
gegeniiber zur Folgę gehabt. Ebensowenig wie der Kuifiirst 
von Sachsen, der Herzog Julius von Braunschweig und der 
Landgraf Ludwig von Hessen - Darmstadt, denen gleichfalls 
Einladungsschreiben 3) iibersandt worden waren, ist er in die 
Union getreten.

Kursachsen wiirdigte die Unierten nicht einmal einer 
sehriftliehen Antwort, sondern liefs auf dem inzwischen be- 
gonnenen Reichstag den kurpfiilzischen Gesandten den Ern- 
pfang des Schreibens mundlich mitteilen 4).

Casimir ist wohl auch kaum vorher zu einer Erklarung 
gekommen. Seinem Rat Waldenfels hatte er aufgetragen, den 
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Kurfiirsten von Sachsen zu fragen, wie man sich zu den von 
den Unierten beriihrten Punkten vor und auf dem Reiehstag 
yerhalten solle. Doch am 2. Mai war ihm noch keine Nach- 
richt zugekommen, wie aus einem Brief an seinen Bruder 
heryorgeht Da er nun den Wunsch hegt, in dieser wich- 
tigen Angelegenheit mit Sachsen Hand in Hand zu gehen, so 
tragt er Bedenken, solange ihm dessen Anschauung unbe- 
kannt, seine Ansicht iiber die Werbung der Union dem Land- 
grafen Ludwig von Hessen mitzuteilen.

Dieser hatte Joh. Ernsts und Joh. Casimirs Gutachten 
iiber das den Unierten gegeniiber zu beobachtende Verhalten 
erbeten8); Joh. Ernst hatte aber wegen der hochpolitischen 
Frage seinen Bruder aufgefordert die Antwort zu iiber- 
nehmen 3). Er hat Casimir auch diesmal wieder die alleinige 
Besorgung der Reichstagsgeschafte und die Vertretung der 
Eisenacher Stimme zugestanden 4).

VII. Kapitel.

Casimirs Politik auf dem Reiehstag von Regensburg 1813.

Die Einladung zu dem Reiehstag hatte der Kaiser am 
16. Februar iibersandt. Da er selbst nach Regensburg 
kommen werde, so hoffe er, dafs auch die Fiirsten durch ein- 
miitiges, persdnliches Erscheinen sich um die Hebung des

1) Herzog Joh. Casimir an Herzog Joh. Ernst den Aelteren. Coburg, 
22. April 1613. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. (Relationen 
in Reichssachen der uff den Reiehstag abgeordneten sambt darauff er- 
yolgten fiirstl. Resolutionen.) cf. Anhang VI.

2) Landgraf Ludwig von Hessen an die Herzoge Joh. Casimir und 
Joh. Ernst d. Aelteren. Darmstadt, 13. April 1613. Orig. Cob. Arch. 
B. H, 7, No. 114.

3) Herzog Joh. Ernst der Aeltere an Herzog Joh. Casimir. Eisenach, 
18. April 1613. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114.

4) Herzog Job. Ernst der Aeltere an Herzog Joh. Casimir. Eisenach, 
22. Februar 1613. Orig. Cob. Arch. B, II, 7, No. 114,

XVIL 31
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„gesunkenen Wesens“ bemiihen wiirden x). Um die Gefahr, die 
yon den Tiirken drohe, recht anschaulich zu maehen, mit 
anderen Worten, um Geneigtheit fiir die Tiirkensteuer zu 
wecken, hat der Kaiser im April noch verschiedene Berichte 
aus Konstantinopel iibersandt 1 2 3 *)

1) Kaiser Matthias an Herzog Joh. Casimir. Wien, 16. Februar 
1613. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114.

2) Kaiser Matthias an Herzog Joh. Casimir. Wien, 24. April 1613. 
Orig. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114.

3) Instruktion fiir den Gesandten Albrecht von Steinau und Barthol.
Schwarzlofs zum Reichstag 1613. Geschehen zu Coburg, 23. Juni 1613.
Cob. Arch B. II, 7, No. 114. cf. Anhang VH.

Erst am 3. Juli wurde die Instruktion fiir die Co- 
burger Gesandten, Albrecht yon Steinau und Bartholomaus 
Schwarzlofs, abgefafst s).

Die bekannte Formel: Der Herzog wiinsche, dafs im 
Hause Sachsen gleichfdrmige Vota fallen nidgen, die den Ein- 
gang bildet, hindert nicht, dafs der Inhalt nicht eben kur- 
sachsisch ist. Zwar sollen sich seine Gesandten, was den 
Besuch der Partikularkonyente der Korrespondierenden anbe- 
langt, dem Verhalten der Kursachsen anschliefsen, aber er fiir 
seine Person ist der Meinung, dafs das geschlossene Vor- 
gehen der Eyangelischen, wie es 1608 stattgefunden, auch in 
der gegenwartigen schweren Zeit unbedingt notwendig sei.

Dann geht die Instruktion auf die Aufgaben des beyor- 
stehenden Reichstages ein und spricht sich mit aller Ent- 
sehiedenheit dafiir aus, dafs yor allem der Justizpunkt yor- 
genommen und die Gravamina abgeschafft werden miifsten, 
ehe an eine Behandlung des Kontributionspunktes zu denken 
sei. Wenn man trotzdem zu dieser schreite, so seien die 
Bewilligungen yon Bedingungen abhangig zu maehen, durch 
welche der Kontributionspunkt thatsachlich nachgesetzt 
werde.

An erster Stelle sei zu fordern: Erneuerung des Re- 
ligionsfriedens ohne Klausel. Werde sie zuriickgewiesen, so 
sei zu befiirchten, dafs die Eyangelischen, dereń einhelliges
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Yorgehen in dieser Frage Casimir erwartet, die Sitzungen der 
verschiedenen Ratę nicht mehr besuchen wurden. Seine Ge
sandten sollen auf jeden Fali energisch fiir die Bestatigung 
eintreten, auch nicht dulden, dafs einige Stande von dem 
Religionsfrieden ausgeschlossen wurden.

Wenn nun mit der Erneuerung und Konfirmation des- 
selben der Grund gelegt, sei weiter dahin zu trachten, dafs 
die kaiserlichen Hofprozesse, die wider die Reichskonstitu- 
tionen seien, eingestellt, der Hofrat mit Angehorigen beider 
Konfessionen besetzt und endlich Donauworth restituiert werde.

Zeige man sich diesen Forderungen der Eyangelischen 
gegenuber willfahrig, so zweifelt Casimir nicht, dafs die 
eyangelischen Stande den Kaiser gegen den Erbfeind christ- 
lichen Namens unterstiitzen wurden; doch will er auch in 
diesem Fali móglichst wenige Rómermonate bewilligen. Er 
beabsichtige sich zwar nicht yon dem, was beschlossen wiirde, 
abzusondern, aber zu unmoglichen Dingen konne er sich auch 
nicht yerpflichten.

Es ist nicht zu yerkennen, dafs das Schreiben der Unier- 
ten Eindruck in Coburg gemacht hat. Fiir eine Reihe ihrer 
hauptsaehlichsten Forderungen tritt Casimirs Instruktion ein 
im yollen Gegensatz zu der des Kurfiirsten von Sachsen. 
Casimirs Gesandte driicken sich recht matt aus, wenn sie bei 
der Uebersendung der Altenburger Instruktion meinen, es 
habe das Ansehen, ais ob diese der ihrigen, vor allem was 
die Absohaffung der Hofprozesse betreffe, etwas zuwider- 
laufe x).

Am 22. April ist jene von Joh. Georg ais Yormund aus- 
gestellt1 2). Die Partikularkonyente sind nach dem Beispiel 

1) 3. Relation der Coburger Gesandten. Regensburg, 5. August 1613. 
Cob. Arch. B. II, 7, No. 114.

2) Instruktion fiir den altenb. Gesandten Elias Forster, ausgefertigt 
yon Kurf. Joh. Georg ais Vormund der Sdhne Friedr. Wilhelms. 
Dresden, 12. April 1613. Kopie. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. 22 
Blatter.

31*
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seiner Yorfahren nicht zu besuchen1), bestimmt er. Auch 
in Sachen der Gravamina ist er nicht geneigt von seinen 
„hochgeehrten Yoreltern und von der Politik des Administra- 
tors“ abzuweichen. Mit dem Justizpunkt, wofern er in der 
kaiserlichen Proposition an erster Stelle steht, soli der An- 
fang gemacht werden 2). Die Beschwerden gegen die Hof- 
prozesse gedenkt er nicht zu unterstiitzen 3), weil das Haus 
Sachsen bisher unter ihnen noch nicht zu leiden gehabt.

1) . . Ob auch wohll nach der Kayserl. proposition die Eyangel, 
Stende particulares consultationes halten u. von allerhandt gravaminibus 
zu communicieren und zu deliberieren pflegen, dann vor derselben darumben 
zusammen kommen, haben unsere geliebte yorfahren aus hochbedenck- 
lichen uhrsachen darzu nicht verstehen wollen; bey dergleichen meinung 
denn auch wir beharren . . .

2) Cf. dazUj ebenso wie zu den obigen Bestimmungen, die Coburg. 
Instruktion.

3) Cf. dazu die Coburg, Instrukt.

Dem kaiserlichen Hofrat hatte er die Verfolgung seiner 
Julicher Anspriiche anheimgegeben; wie hatte er auch gegen 
ihn Pront maehen diirfen 1

Was seine Yorfahren 1576, 1582, 1594, 1597 fiir gut 
befunden haben, das hat auch heute noch seine Berechtigung, 
ist der stete Refrain. Miinz- und Kalenderwesen nehmen in 
dieser Instruktion einen nicht eben kleinen Raum ein.

Was die Parteiverhaltnisse bei Beginn des Reichstags 
anbelangt, so stehen auf der einen Seite geschlossen die 
Dnierten, mit ihnen verbunden ais „Korrespondierende" die 
meisten anderen evangelischen Stande. Auf der anderen Seite 
bildet die Liga mit ihrer Partei die alte Mehrheit in ihrer ganzen 
Macht, die fest entschlossen ist, die Frankfurter Beschliisse 
durchzufuhren, mit anderen Worten, die an die Beschwerden 
der Protestanten gekniipften Forderungen entschieden zu ver- 
weigern.

Sachsen und Hessen-Darmstadt hatten Vermittelungsvor- 
schlagen, wie sie Clesl im Sinn hatte, wohl ihre Unter- 
stiitzung zu teil werden lassen. Aber im Rat des Kaisers 
hatte die scharf-katholische Richtung, der Reichsvizekanzler
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Ulm an ihrer Spitze, wohl schon vor dem Beginn des Reichstags 
uber den yermittelnden Standpunkt Clesls gesiegtx). Jene 
trugen deshalb kein Bedenken, sich auch ihrerseits im grofsen 
und ganzen an die Partei der Liga anzuschliefsen.

Sachsen-Coburg und Eisenach wiirde man ihrer Instruk- 
tion nach auf dem Reichstag in den Reihen der Korrespon- 
dierenden suchen; doch hat sie ihre bekannte Riicksicht auf 
Kursachsen yon einer so engen Yerbindung mit der Union 
abgehalten.

Am 13. August wurde die kaiserliche Proposition yer
lesen; ihr Wunsch: Auflosung der Bundę und 260 Rdmer- 
monate zur Yerteidigung der ungarischen Grenzen und Sie- 
benbiirgens. Der Justizpunkt war yorangestellt.

Ais die Beratungen am 17. August begauneu, erklarten 
die Unierten und Korrespondierenden den Rotenburger Be- 
schliissen und den Yerabredungen ihrer Sonderberatungen zu- 
folge 1 2), sie wurden sich nicht friiher an den reichstaglichen Ver- 
handlungen beteiligen, ais bis die notige Anordnung zur Er- 
ledigung ihrer Beschwerden, die sie in den nachsten Tagen 
iibergeben wollten, getroffen sei. Aber sie wurden von der, 
durch Sachsen und Darmstadt yerstarkten, katholischen Majo- 
ritat uberstimmt. Mit dem punetus justitiae beschlofs man 
den Anfang zu machen3).

1) Ritter, Politik u. Geschiehte der Union, 127.
2) Die erste wurde am 14. August gehalten, cf. 3. Relat. der Coburg. 

Gesandten. Regensburg, 5. August (a. S.) 1613. Cob. Arch. B. II, 7, 
No. 114. . . Sonsten berichten E. F. G. wir hiermit in unterthenigkeit 
ferner, das die Unirten albereit gestrigen tages Ihre erste zusammen- 
kunfft nach eroffneter Proposition absonderlich bey Chur-Pfalz’s Gesandten 
gehalten. — Ritter, Politik u. Gesch., 135 giebt den 10. August an.

3) Ritter, Politik u. Geschiehte der Union, 134.
4) 4. Relation der Coburg. Gesandten. Regensb., 10. August 1613. 

Cob. Arch. B. II, 7, No. 114.

Am 19. August friih 7 Uhr sollten die Beratungen im 
Kurfiirstenrat fortgesetzt werden, da sind Kurpfalz und Bran
denburg, ohne die Kurfiirsten zu griifsen, mit Protest gegen 
etwaige Beschlusse weggegangen 4). Die Sitzung des Fiirsten- 
rats hatten die Korrespondierenden gar nicht besucht.
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Die Coburger Gesandten waren anwesend; yon den 
Eyangelischen aufserdem noch die iibrigen fiirstlich - sSchsi- 
schen Yertreter nebst Henneberg, ferner Darmstadt und 
Mecklenburg, ohne jedoch in ein ferneres Yotieren zu willigen. 
Die Kursachsen haben auf das Bedenken der Coburger Ge
sandten hin sich dagegen yerwahrt.

So sah man sich genótigt, die Beratungen in den drei 
Raten bis auf weiteres aufzuschieben 1).

1) Cf. die 4. Relation der Gesandten.
2) Herzog Joh. Casimir an seine Gesandten. Tenneberg, 10. Aug. 

1613. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. cf. Anhang VIII.
3) Herzog Joh. Casimir an seine Gesandten. Tenneberg, 21. August 

1613. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. cf. Anhang IX.

In Coburg stiefs die kursachsische Politik, wie sie sich 
in der Altenburger Instruktion spiegelte, auf lebhaften Wider- 
spruch, Casimir befiehlt seinen Gesandten, sie sollten den 
kurfiirstlichen Raten gegeniiber der Hoffnung Ausdruck ver- 
leihen, dafs Kursachsen besonders in der Frage des Religions- 
friedens so weit nachgeben wurde, dafs keine Trennung unter 
den eyangelischen Standen entstehe und dem Yerdacht, dafs 
Sachsen an dem Untergang der Protestanten mitarbeiten 
wolle, vorgebeugt werde. Bei dem jetzigen Zustand des 
Reichs sei es unbedingt notwendig, die Rolle des Yermittlers 
auf sich zu nehmen, um zwischen beiden Parteien wieder 
aufrichtiges Yertrauen zu begriinden 2).

Wahrend Casimir in diesem Instruktionsschreiben ais 
deutscher und ais evangelischer Fiirst denkt und schreibt, so 
kann er in einem anderen, das 11 Tage spater fallt und sich 
auf die ihm gemeldete Absonderung der Korrespondierenden 
yon den Beratungen bezieht, seine Eigenschaft ais sachsischer 
Herzog nicht yerleugnen 3).

Zwar kommt er auch hier zu dem Schlufs, dafs Sachsen 
den Mittelweg einschlagen miisse, aber nicht darum, weil 
das Yaterland oder die Erhaltung der eyangelischen Stande 
dies fordere, sondern aus dem Grund, weil ein solcher Stand- 
punkt im Hinblick auf die Jiilicher Anspriiche des Hauses 
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Sachsen der beste sei. Denn wenn man sich den Korrespon- 
dierenden durchaus anschliefse, so werde der Kaiser in den 
Julicher Sachen Yergeltung iibeu, wahrend bei einer ent- 
gegengesetzten Politik die Unierten ihrerseits auf eine Unter- 
stiitzung Sachsens in dieser Frage verzichten wurden 1).

1) Postscriptum vom 21. August. Tenneberg. Konzept. Cob. Arch. 
B. II, 7, No. 114.

2) Wie heifs es am Reichstag herging, kann man auch daraus sehen, 
dafs der Coburger Gesandte Schwarzlofs einem Schreiben an den Hammer- 
sekretar Heufsner die Bemerkung anfiigt: Desiderans desidero Cerevisiam 
Coburgensem, sintemahl alhie khein rotbier mehr zu bekhommen und dafs 
weisse ais gahr zu new und in der Hitze gebrauet, gahr nicht gut ist und 
einer ihme leichtlich davon ein krankheit sauffen konte; deroweg im fali 
dem herrn Sartorio ein Trunek geschickt werden solt, ich gerne sehe, 
dafs auch uff solche fali ich mitt einem yefslein versehen werden móchte. 
Wiirde ich fiir mein person mich sonsten so viel mbglich des weins zu 
eussern. Der Gesandte Schwarzlofs an den Kammersekret. Sigism. 
Heufsner. Regensburg, 26. Juli 1613. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, No. 106.

Deshalb sollen seine Gesandten sich mit denen der Union 
in Yerbindung setzen, sich bei ihnen wegen ihres Fern- 
bleibens von den Sonderberatungen und von der Ueber- 
reichung der Gravamina mit dem Hinweis auf Kursachsens 
Stellung entschuldigen und ihnen die Yersicherung geben, 
dafs der Herzog trotzdem alles thun werde, was zur Erhal- 
tung des Religions- und Profanfriedens nbtig sei.

Wiirde jedoch Kursachsen auf die Politik der Mittel- 
strafse verzichten, mit den Katholiken in jedem Punkte Hand 
in Hand gehen und von ihnen, den Coburger Gesandten, das- 
selbe verlangen, so sollten sie erklaren darauf nicht instruiert 
zu sein.

Ebensowenig sollten sie beistimmen, wenn nach er- 
zielter Einigung die Reformation des kaiserlichen Hofrates 
verworfen wiirde.

Ueberhaupt geht aus allem hervor, dafs der Herzog von 
Coburg nicht geneigt ist, ein den Unierten entgegengesetztes 
Yorgehen der kursachsischen Politik ohne weiteres zu unter- 
stiitzen.

Casimirs Hoffnung, die Krisis wiirde bald iiberwunden 
werden, ging nicht in Erfiillung 2). Dem Drangen der Korre-
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spondierenden auf Erledigung ihrer eingelieferten Grayamina 
entgegen bestand die kaiserliche Regierung, gestiitzt auf die 
Majoritat des Reichstags, auf der yorherigen Erledigung der 
Proposition i). Dem Yerlangen nach freier Yerstandigung 
setzte sie die in gemeinen Reichssachen geltende Majoritat 
entgegen 3).

Kursachsen hatte sich dem Wunsche und der Hoffnung 
Casimirs zuwider voll und ganz der katholischen Mehrheit 
angeschlossen, wie Schwarzlofs schon am 7. September nach 
Coburg berichten mufste.' In- Uebereinstimmung mit den geist
lichen Kurfiirsten hatte es am 4. September dem Kaiser auf 
seine Anfrage hin den Rat gegeben, den schriftlichen Yer- 
kehr mit den Korrespondierenden abzubrechen. Ja aus Dres
den war der Befehl eingelaufen, dafs die kursachsischen Ge
sandten auch nach dem eyentuellen Abzug der Korrespon
dierenden an den Beratungen teilnehmen und per majora be- 
schliefsen sollteu s).

Diese Stellung der kursachsischen Politik, weleher der 
eoburgische Gesandte die bedenklichsten Konsequenzen prophe- 
zeit, yeranlafet diesen den Herzog zu bitten, ihn unter irgend 
einem Yorwand abzuberufen.

Yon einem Erkalten der intimen Beziehungen zwischen 
Sachsen und der katholischen Majoritat, das Ritter4) an- 
nimmt, kann unter diesen Umstanden.wohl kaum die Rede sein.

Ebensowenig weifs der eoburgische Gesandte 5 Tage 
spater etwas von einer Yeranderung der kursachsischen 
Politik5).

1) Haberlin-Senkenberg XXIII, 590 fg.
2) Cf. den Schriftenwechsel: Londorpii acta publica I, p. 124 fg. 

(Cob. Arch. ais Beilagen in Abschrift. B, II, 7, No. 114.)
3) 7. Belation des Gesandten Schwarzlofs (Steinau war nach Hause 

berufen worden). Regensburg, 28. Aug. 1613. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, 
No. 114. cf. Anhang X.

4) Ritter, Politik u. Geschichte der Union, 136.
5) 8. Relation des Gesandten Schwarzlofs. Regensburg, Donnerstag, 

2. Sept. 1613. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114.
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Mit tiefem Bedauern hat Casimir und sein Bruder den 
Bericht des Gesandten iiber den bedenklichen Charakter der 
kursachsisehen Politik entgegengenommen. Besonders schmerz- 
lich hat sie der Befehl des Kurfiirsten, dafs seine Yertreter 
auch nach dem Abzug der Korrespondierenden an den Yer- 
sammlungen und Beschliissen sich beteiligen sol'ten, beriihrt. 
Allem Herkommen sei dies zuwider’).

Die beiden Herzbge haben auch den Kurfiirsten von 
seiner falschen Politik zu iiberzeugen und zu einer ver- 
mittelnden Stellung zu bewegen versucht1 2), um ein ge- 
harnischtes Ablehnungsschreiben ais Frucht zu erzielen. Ganz 
ungewóhnlich und unerhórt sei es, so fiihrt der Kurfiirst in 
seiner Antwort3) aus, dafs die Korrespondierenden, obwohl 
der Kaiser den Justizpunkt ais ersten in seine Proposition 
gesetzt und yersprochen habe, dafs noch wahrend des Reichs- 
tags den Gravamina abgeholfen werden solle, sich abgesondert 
hatten und auch nicht zu veranlassen seien die Sitzungen 
wieder aufzunehmen. Sein Yorgehen wiirde hoffentlich nie- 
mand dahin auslegen, wie Casimir andeute, dafs es Starkung 
der Katholiken in ihrem Streben, die Eyangelischen zu unter- 
driicken, bezwecke. Von einem den Korrespondierenden ge- 
fahrlichen Yorhaben wisse er iiberhaupt nichts. Er konne 
auch nicht glauben, dafs der Kaiser bei der bekannten Milde, 
die ja das Haus Oesterreich vor anderen auszeichne, ein solches 
zulassen wiirde.

1) Herzog Joh. Casimir an den Gesandten Barthol. Schwarzlofs. 
Tenneberg, 1. September 1613. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. 
cf. Anhang XI

2) Den Brief (30. August) habe ich im Cob. Arch. nicht zu finden 
vermocht. Der Cob. Kammersekretar Christ. v. Waldenfels bezieht sich 
auf ihn in der angedeuteten Weise in einem Schreiben an Joh. Casimir 
(Tenneberg). Coburg, 9. Sept. 1613. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114.

3) Kurfiirst Joh. Georg an Herzog Joh. Casimir. Augustenburg, 5. 
September 1613. Origin. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. cf. Anhang XII.

Der Brief ist in Coburg nicht ohne Wirkung geblieben. 
Der Gesandte erhielt der kursachsisehen Instruktion gemafs 
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den Befehl, auch nach dem Abzug der Korrespondierenden 
zu bleiben und den Sessionen beizuwohnen. Sobald aber 
etwas zur Abstimmung gelange, das dem Religi onsfrieden und 
der Freiheit der Stande zuwiderlaufe, solle er nicht beistimmen 
sondern sich entfernen. Den Korrespondierenden sei dies 
alles mitzuteilen, mit der Yersicherung, dafs Casimir nicht 
daran denke, ihnen durch diese Bestimmungen in irgend einer 
Weise entgegenzutreten; der Herzog wolle yielmehr auch 
fernerhin in yermittelndem Sinne thatig sein.

Wie die oben angefiihrten Befehle, so ist wohl auch die 
Geneigtheit des Herzogs, dem Kaiser in der Steuerfrage, im 
Fali Not yorhanden und Beforderung in der Jiilicher Sache 
dafiir zu erwarten sei, entgegenzukommen *), durch das 
Schreiben des Kurfiirsten yeranlafst worden.

Doch der befiirchtete Abzug der Korrespondierenden fand 
noch nicht statt. Die immer mehr wachsende Tiirkengefahr 
und die Geldnot des Kaisers bewirkten schliefslich, dafs die 
Manner des Ausgleichs Gehbr fanden 1 2).

1) Herzog Joh, Casimir an Schwarzlofs. Datum uff unserm Schlofs 
Tennenberg, 9. Sept. 1613. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114 cf. 
Anhang XIII.

2) Ritter, Politik u. Gesch. der Union, 138. — Rankę, 236.
3) 8. Relation des Coburg. Gesandten. Regensb., 2. Sept. 1613. 

Cob. Arch. B. II, 7, No. 114.
4) Ritter, Politik u. Gesch. der Union, 139.
5) Schwarzlofs an den Kammersekretar Sigistn. Heufsner. Regensb., 

3. Sept. 1613. Cob. Arch. B. II, 7, No. 106.

Am 10. September kam Fiirstenberg im Auftrag des 
Kaisers zu den kurpfalzischen Gesandten und teilte ihnen mit, 
Matthias habe die feste Absicht, was sich immer von den 
Gravamina erórtern lasse, zu erortern 3). Es sollte auf dem 
Weg freier Yerstandigung geschehen, Erzherzog Maximilian 
die Rolle des Yermittlers iibernehmen 4). Die Korrespon
dierenden ihrerseits hatten die Absicht, den Herzog Joh. 
Casimir, auf den sie das beste Yertrauen setzten, ais Yer- 
mittler yorzuschlagen 5).
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Fiir dieses Entgegenkommen erwartete der Kaiser die 
Zustimmung der Protestanten zu der Nebenproposition, die 
am 1. Oktober dem Reichstag vorgelegt wurde und unter 
Yerschiebung aller ubrigen Angelegenheiten auf bessere Zeiten 
eine schleunige Tiirkenhilfe forderte1).

1) Ritter, Politik u. Geschichte der Union, 140.
2) 10. Relation des Coburg. Gesandten. Regensb., 24. Sept. 1613. 

Cob. Arch. B. H, 7, No. 114.
3) 10. Relat. des Cob. Gesandt. Regensb., 24. Sept. 1613. Orig.

Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. . . Ich aber dieweibln ich mich erinnerte

Nur wenn die yornehmsten Beschwerden sofort abge- 
stellt wurden, seien sie zu einer solchen bereit, erklarten die 
Korrespondierenden, ais am 3. Oktober in den yerschiedenen 
Raten Umfrage gehalten wurde.

Auch der altenburgische Gesandte, dem sich der wei- 
marische und der coburgische anschlossen, richtete zur grofsen 
Freude der Korrespondierenden an den Kaiser die Bitte, er 
mogę auf die Grayamina der Eyangelisehen horen, damit man 
an die Beratungen mit der Aussicht auf Erfolg herantreten 
konne 2 3 *).

Nichtsdestoweniger erneuerten sich die Scenen vom 17. 
August. Die Korrespondierenden werden von der Majoritat, 
die Hilfe ohne Riicksicht auf Bedingungen zu leisten be- 
schliefst, uberstimmt; sie enthalten sich abermals des Besuchs 
der Yersammlungen.

Die sachsischen Yertreter haben sich wieder eingestellt. 
Ais aber uber die zu leistende Hilfe beraten wurde, erklarte 
der Altenburger Gesandte unter Zustimmung von Weimar und 
Henneberg: Allerdings habe ihn der Kurfiirst instruiert, dafs 
er sich zur Zufriedenheit des Kaisers erklaren solle; doch 
weil der Fiirstenrat nicht yollzahlig sei, habe er sich noch 
einmal nach Dresden mit der Bitte um Yerhaltungsmafs- 
regeln gewandt, bis dahin musse er fines mandati angeben.

Schwarzlofs hat dasselbe gethan mit der Motiyierung, dafs 
der Herzog sich nur, nachdem Schritte in der Jiilicher Sache 
unternommen, erklaren wolle s). Senkenberg legt ihm in den
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Mund, es ware gut, wenn der Justiz geholfen wurde, ehe 
man von Beisteuern redetex). Sattler weifs sogar zu be- 
riehten, dafs die herzoglich-sachsichen Hauser nicht allein 
die Abstellung der so anstofsigen Hofprozesse, sondern auch 
die unbedingte Restitution der Stadt Donauworth und eine 
Garantie fiir den geistliehen Besitz der Evangelischen ge- 
fordert hatten 1 2). Im Coburger Archiv habe ich ein solches 
Votum nicht gefunden, doch wiirde es der Instruktion wenig- 
stens des coburgischen Gesandten nicht widerspreehen.

1) Haberlin-Senkenberg XXIII, 610.
2) Sattler, Geschichte Wiirttembergs, VI, 78.
3^ Kammersekretar Christ. v. Waldenfels an D. Fohmann, Ge

heimen Rat u. Direktor zu Coburg. Datum Liechtenberg, d. 30. Sept. 
1613. Origin. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. cf. Anhang XIV.

Ais die Relation des Gesandten iiber diese Vorgange im 
Fiirstenrat in Coburg eintraf, erkannte man dort sofort, dafs mar 
jetzt vor die Alternative gestellt sei. Fohmann, der Direktor 
des geheimen Rates, hat darum den Kammersekretar Waldenfels, 
der sich in Lichtenberg aufhielt, zu einer Konferenz einge- 
laden.

Auch dieser war sich iiber die Wichtigkeit der Sachlage klar 
und schrieb Fohmann, er wiirde, sobald er abkommen konne, 
bei Tag und Naeht nach Coburg eilen. Zugleich hat > r seinen 
unionsfreundliehen Standpunkt in einem ausfiihrlichen und 
hochinteressanten Schriftstiick begriindet 3).

Nach seiner Meinung hat der Gesandte fernerhin dreierlei 
zu beachten: Einmal seine ihm neulieh zugeschickte Instruk
tion, sodann im Hinblick auf den Kontributionspunkt das 
Yotum Pfalz-Lauterns, das unter Zustimmung aller iibrigen

wie E. E. F. F. G. G. jiingste gnadige resolution dahin lautet, wie sie 
z war nicht ungeneigt, wann die noth verhanden, Ihrer Kais. May. zube- 
zeigung Ihrer willfehrigkeit das Ihrige nach vermdgen zu leisten, doch 
auch sub conditione, woferne hinwiederumben in den Gulichischen Succes- 
sionswerk befórderuug zu gewerten, und das derowegen dieselben E. E. 
F. F. G. G. sich allererst ins kiinfftig nach gelegenheit des Gulichischen 
successionwerks sich endlich und eigentlich zu erkleren wissen wollen und 
defectum Mandati angegeben . . .
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Korrespondierenden erklart hatte, nur dann, wenn Friede und 
Recht im Reiche besser fundiert wurden, konne man an eine 
Tiirkenhilfe denken. Die Majora kónnten hierbei in keinem 
Fali Geltung haben. Schliefslich hat der Gesandte nach 
Waldenfels’ Ansicht zwar an den Versammlungen des Fiirsten- 
rates teilzunehmen; sobald jedoch etwas, das dem Religions- 
und Profanfrieden zuwider sei, unternommen und beschlossen 
wiirde, miisse er des Herzogs Widerspruch nachdrucklich her- 
vorheben und den Korrespondierenden davon Mitteilung machen.

Ueberhaupt miisse man bei einer solchen Wendung 
der Dinge dem Herzog den Rat geben, sein Yerhalten 
dem der Korrespondierenden anzupassen. Karne es gar zum 
offenen Bruch und zum Kampf, so sei es am sichersten, sich 
auch ihrem Bund, der Union, anzuschliefsen. Denn wurden 
die Katholiken die Oberhand behalten, so sei nicht daran zu 
denken, dafs der Herzog allein iibrig bleibe und seine Re- 
ligion und geistlichen Guter vor ihnen schiitzen konne. Bei 
einem Sieg der Ewangelischen dagegen wiirde er von allen 
mit mifsgiinstigen Augen angesehen werden.

Zu diesen Erwagungen, die fiir den Eintritt in die Union 
sprachen, komme ais unterstiitzendes Moment die politische 
Macht der Union und dereń fiir den militarischen Schutz der 
coburgischen Lande aufserst giinstige Yerteilung hinzu. End- 
lieh diirfe man nie vergessen, dafs Sachsen nur mit Hilfe der 
Union in den Besitz der Jiilichschen Lande kommen konne.

Waldenfels’ Ansicht hat Casimir voll und ganz beige- 
stimmt. Am 14. Oktober schreibt er an seinen Gesandten in 
demselben Sinn, fast mit denselben Worten *) und befiehlt 
ihm, sobald Beschliisse gefafst wiirden, die dem Religions- 
frieden und dem evangelischen Wesen iiberhaupt wider-

1) Instruktionsschreiben Herz. Joh. Casimirs an seinen Gesandten. 
Tenneberg, 4. Oktober 1613. Konzept Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. 
(Waldenfels’ 3 Punkte am Anfang seines Memorials sind im yorliegenden 
Schreiben wortlich aufgenommen; ebenso die Erklarung, dafs dem Herzog 
an der freundtsehafft der Union mehr gelegen sei ais an der faror einer 
hand voll ohnmechtiger und beschorner pfaffen.) 
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sprachen, sich nach dem Yorgehen der Gesandten der Korre- 
spondierenden zu richten und auch, falls sie vom Reichstag 
abzógen, ihnen zu folgen 1).

1) . . . Woferne da der handel endlieh uff die Extremiteten aus- 
lauffen solle, indeme dureh die Catholische Stende solehe majora und schlufs 
gemacht wiirde, so dem theuern Beligionsfrieden u. gantzem Evangelischen 
wesen, bevorab mitt stabilirung der hoffprocefs und was dem mehr an- 
hangig, directo zuwieder, ist unser will undt meinung, das Ihr ais da uff 
die correspondierenden zusehen, und im fali dero gesandte undt Bott- 
schafften abziehen, wiirdet ihr euch wenig nicht darnach zue achten undt 
also ihnen gleichmefsig zu erzaigen, defsen wir uff gepflogenen rath in 
erwegung allerhand nachdenklicher umbstende erhebliche und gnugsame 
uhrsache haben . . .

2) 11. Belat. des Cob. Gesandt. Regensb., 6. Okt. 1613. Cob. Arch. 
B. II, 7, No. 114.

3) 12. Relation des Cob. Gesandt. Regensb., 8. Okt. 1613. Cob. Arch. 
B. II, 7, No. 114. . . . Dahero und weihln den Correspondierenden 
andern Evangelischen standen solch approbatio der Majorum hartt zu
wieder . . . so hab ich ohne E. E. G. sonderbahren specialbefebl nicht 
wie andere der evangelischen Stande meinung zuwider in beriihrte Majora 
approbieren u. gutheissen mócht, mich ais beriihrte guaestio super quan- 
titate proponiret uff defectum mandati beworffen und hernach des Rath- 
gangs geaufsert . . .

4) Haberlin-Senkenb. XXIII, 626, Anm. — Relation Schwarzlofsens 
an die Herzoge Joh. Casimir u. Joh. Ernst. Coburg, 30. Oktober 1613. 
Origin. Cob. Arch. B. II, 7, No. 114. (Beiliegend zwei der Mainzer 
Kanzlei iibergehene Protestationsschriften.)

Ais daher im Fiirstenrat trotz der Abwesenheit der 
Korrespondierenden eine Steuer von 80 Rbmermonaten mit 
Zustimmung Altenburgs, Weimars und Hennebergs beschlossen 
wurde2), schlofs sich Coburg aus, enthielt sich des Rat- 
gangs3) und protestierte am 12. Oktober ebenso wie die 
Korrespondierenden gegen den Reichstagsabschied4).

Klaglich war der Yersuch einer Komposition gescheitert, 
deswegen, weil keine der beiden Parteien daran dachte, von 
ihren Prinzipien in etwas zu weichen. Die mafslosen For- 
derungen der Korrespondierenden waren natiirlieh nicht in 
Einklang zu bringen mit dem konservativen oder reaktionar- 
katholischen Standpunkt.
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Der Kaiser hatte sich schliefslich, um zwischen ihnen 
nicht allen Biickhalt zu verlieren, definitiv an die Majoritat 
angeschlossen; ja es gelang ihm die oberste Leitung der 
Liga in seine Hand zu bekommen 1). Da er nun auch den 
machtigsten protestantischen Fiirsten, den Kurfiirsten von 
Sachsen, auf seiner Seite hatte, glaubte er den Korrespon- 
dierenden weiter keine Rucksicht mehr schuldig zu sein. 
Das einzige reale Zugestandnis, das er ihnen machte, lag in 
der Erklarung, dafs Ostern 1614 in Speier ein Kompositions- 
tag zusammentreten sollte, um in einem paritatischen Aus- 
schufs iiber die Beschwerden und den Justizpunkt zu beraten 2).

1) Wolf III, 470 fg.
2) Ritter, Politik u. Geschichte d. Union, 144.
3) Rankę, 240.
4) Rankę, 241.
5) Verzeiehnis etlicher Punkte, so gegen beyorstehenden Chur- und 

Fiirsten- u. Stadtetag derselben zu Regensburg gewesene Rathe zum 
ferneren Nachdenken mit sich genommen. Memoriał. Kopie. Cob. Arch. 
B. II, 7, No. 109. cf. Anhang XV.

Mit Erbitterung schied man; Drohungen bekamen die 
Korrespondierenden zu horen. Die Besorgnis, dafs ein innerer 
Krieg bevorstehe, machte sich iiberall geltend3). Besonders 
die protestantischen Administratoren fiirchteten fiir ihren 
Besitz 4).

Die Gesandten der Korrespondierenden am Reiehstag 
haben ihre Ansichten iiber das, was in dieser gefahrvollen 
Zeit zu thun sei, in einem Schriftstiick niedergelegt und zum 
„ferneren Nachdenken mit sich genommen“ 5).

Die hóchste Notdurft erfordere, heifst es darin, mogę der 
versprochene Kompositionstag seinen Fortgang nehmen oder 
nicht, einen evangelischen Kommunikations- und Praparations- 
tag zu halten. Besonders mit Rucksicht auf die Anschlage 
der Liga seien die Instruktionen fiir ihn abzufassen, denn 
man habe ja in Regensburg zur Geniige erfahren, dafs die 
Papisten damit umgehen, unter dem Vorgeben, fiir die kaiser- 
liche Hoheit und die Justiz einzutreten, die von den Eyange- 
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lischen besetzten Bistiimer, Stifter und Klóster mit Gewalt 
wieder einzuziehen. Deshalb sei es angebracht, wenn die 
korrespondierenden Stande ihren Predigern einscharften, die 
„Greuel des Papsttums und Spanischeu Joehs den Zuhbrern 
deifsig einzubilden“, damit von seiten der Unterthanen desto 
williger Hilfe im Fali eines Kampfes geleistet werde.

Werbungen oder gar Durchziige und Einlagerungen seien 
nicht zu gestatten. Durch offene Man datę miisse yielmehr 
das Yerbot, in katholische Dienste zu gehen, erlassen und die 
Mahnung daran gekniipft werden, sich im Fali der Not be
reit zu halten. Aufserdem seien die Passe zu yerwahren und 
gute Kundschaft zu halten.

Besonders aber miisse wegen der drohenden Gefahr der 
Zusammenschlufs aller Eyangelischen angestrebt werden. Von 
denen, die sich noch nicht in der Union befanden, sei eine 
Erklarung zu fordern, ob und wie sie in dieselbe zu treten 
geneigt seien. Auf den Anschlufs der eyangelischen geist
lichen Fiirsten rechnete man. Vor allen Dingen jedoch, so 
lautet der Schlufs des Memorials, ist es notwendig, Sachsen 
auf die Seite der Korrespondierenden zu ziehen. Yon einer 
Zusammenkunft des Kurfiirsten yon Brandenburg mit Johann 
Georg yerspricht man sich das Beste.

In Heidelberg teilte man natiirlich die Befiirchtungen der 
Gesandten; ebenso war man iiberzeugt, dafs die Gewinnung 
Sachsens von grofsem Nutzen sein werde.

Der Herzog von Coburg, der stets zu ihrer Partei hin- 
geneigt, auf dem Reichstag sich sogar dem Protest der Korre
spondierenden angeschlossen hatte, sollte die Mittel und Wege 
angeben, die zum Ziele fuhren kbnnten, auch selbst in diesem 
Sinne thatig sein. Er wie die Korrespondierenden iiber- 
haupt seien infolgę seiner Politik am Reichstag, die sie 
hocherfreut habe, iiberzeugt, schreibt der Administrator der 
Kurpfalz an Casimir ł), dafs er sich den Anschlagen der

1) Johannes, Pfalzgraf bei Rhein, Administrator der Churfiirstl. Pfalz, 
an Herzog Joh. Casimir. JELeydelberg, 8. Novembris 1613. Origin. Cob. 
Arch. B. II, 7, No. 115, BI. 21—23. (Hinc inde ergangene Schriften in 
Reichssachen 1613—1615.) cf. Anhang XVI.
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Katholiken gegeniiber die Unterstiitzung der eyangelischen 
Sache angelegen sein lassen werde.

Diese Ueberzeugung habe ihn auch yeranlafst um des 
Herzogs Meinung dariiber zu bitten, auf welche Weise am 
besten eine Yereinigung aller eyangelischen Stande zu er- 
reichen und wodurch yor allem Kursachsen, das yielleicht 
immer noch an dem Ernst der Lagę zweifle, zu gewinnen sei.

Zugleich richtet der Administrator an Casimir das Er- 
suchen, alles aufzubieten, was geeignet sei, die Erreiehung 
des angegebenen Zieles zu befórdern.

Endlich fragt er an, ob der Herzog seinerseits sich an 
der geplanten Zusammenkunft aller eyangelischen Stande durch 
Schickung seiner Ratę beteiligen wolle und ob er hoffe, dafs 
alsdann auch Kursachsen zum Besuch dieses Tages sich be- 
stimmen lassen werde.

Der jungę Friedrich, der spatere Bohmenkbnig, hat 
ebenfalls ein Schreiben beigelegt mit ahnlichem Inhalt1).

Er weist hin auf den Protest gegen den Reichstags- 
abschied, dem sich auch Casimir angeschlossen, und bittet ihn 
auch fernerhin fiir des Reiches Wohlfahrt einzutreten und 
besonders, in der Erinnerung daran, dafs im Gebiet des 
Hauses Sachsen das Licht des Eyangeliums am ersten zu 
scheinen angefangen, sich darum zu bemiihen, dafs das Papst- 
tum nicht wiederum in Deutschland machtig werde.

Auf die Phrasen dieses Briefes antwortet 2) Casimir mit 
denselben Wendungen, nur dafs an Stelle des Wunsches 
seinerseits der geneigte Wille tritt.

Dem Administrator gegeniiber bedauert der Herzog3),

1) Kurfiirst Friedrich V. an Herzog Joh. Casimir. Heidelberg, 8. 
Noyember 1613. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. cf. Anhang XVII.

2) Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich V. von der Pfalz. 
Coburg, 5. Dezember 1613. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. 
BI. 30 u. 31.

3) Herzog Joh. Casimir an den Pfalzgrafen Johann, Administrator 
der Kurpfalz. Coburg, 5. Dezember 1613. Konzept. Cob. Arch. B. II, 
7, No. 115. BI. 34—36. cf. Anhang XIX.

XVII. 32
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dafs er ihm eine Yorantwort zu schicken genótigt sei; 
doch miisse er sich erst mit seinem Bruder und womoglich 
mit dem Kurfiirsten iiber die Lagę besprechen. Uebrigens 
■wurde er alles thun, was zur Erhaltung des Religions- und 
Profanfriedens dienlich sei. Was deu Korrespondierenden 
zum Nachteil gereichen konnte, wolle er von ihnen abwenden 
h elf en.

Auf die Pragę des Administrators, die sich auf die Ge- 
winnung Sachsens bezog, fiihrt Casimir in einem dem Schrei- 
ben angefiigten Postskriptum erwidernd aus: Nur dann konne 
an eine solche gedacht werden, wenn ein Sachsen genehmer 
Yergleich in der Julicher Pragę zustande karne.

Casimir hegt deshalb die feste Ueberzeugung, der Ad
ministrator wie die Union uberhaupt werde danach trachten, 
dafs die gefahrlichen Mifsverstandnisse, welche die Nicht- 
beriicksichtigung des Jiiterbogkschen Yertrags von seiten 
Brandenburgs und Neuburgs nach sich gezogen, aus dem Wege 
geraumt wiirden.

Man merkt dieser Antwort an, dafs Casimir nicht be- 
absichtigt, die Bahn, die er am Ende des Reichstags einzu- 
schlagen begonnen hat und die ihn hiniibergefiihrt hatte ins 
Lager der Union, weiter zu verfolgen, sondern dafs er an 
seinem friiheren, yermittelnden Standpunkt festzuhalten gedenkt.

Der Brief des Kurfiirsten von Sachsen vom 25. No- 
vember1) mag nicht wenig zu diesem Entschlufs beigetragen 
haben: Wegen der Gefahr in Siebenbiirgen habe man sich ent- 
schlossen, den Kaiser durch Kontributionen zu unterstiitzen; 
er konne deswegen Casimir keinen besseren Rat geben ais 
den, yon dem Protest, den sein Gesandter eingelegt, abzu- 
sehen und, um „allerhandt verdacht“ vorzubeugen, sich dieser 
Kontribution ebenfalls zu unterziehen.

1) Kurfiirst Joh. Georg an Herzog Joh. Casimir. Weidenhain, am 
15. Novembris 1613. Kopie. Cob. Arch. B. II, 7, No. 106. (Einzelne 
Aktenstiicke die Reichstagsangelegenheiten zu Regensburg betreff. 1613/24.) 
cf. Anhang XVIII.
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Den wohlgemeinten Rat von Sachsens Seite, der seiner 
Form nach einem Befehle gleiehkam, haben Casimir und sein 
Bruder befolgt. Am 1. Februar geht, von beiden nnter- 
zeichnet, ein Entschuldigungsschreiben J) an den Kaiser ab, 
in dem zugleich die Erklarung enthalten ist, dafs sie trotz 
der grofsen Erschopfung ihrer Lande sich doch so erzeigen 
wollen, dafs Kaiserl. Majest. sie ais getreue Reichsstande er- 
kennen konne. Ais Bedingungen ihrer Hilfe geben sie an: 
Frieden und Ruhe im Reich, gleichmafsige Verwaltung der 
Justiz und schleunige Durchfiihrung des Jiiterbogkschen 
Yertrags.

Das Scheitern der Verhandlungen, die Brandenburg mit 
Sachsen in den Wintermonaten iiber die Jiilicher Frage 
gefiihrt hatte1 2), war wohl auch ein Grund, der Casimir be- 
stimmte, einzulenken. Voll Unmut berichtet er nach Heidel
berg iiber den Yerlauf derselben und ihren Ausgang 3).

1) Herzoge Joh. Casimir und Joh. Ernst an den Kaiser Matthias. 
Coburg, 22. Januar 1614. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. 
BI. 40—45.

2) Droysen, Preufs. Politik II, Abteil. 2, 613.
3) Herzog Joh. Casimir an den Kurfiirsten Friedrich V. von der 

Pfalz. Coburg, 13. Februar 1614. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, 
No. 115.

Sachsen forderte Anerkennung des Jiiterbogkschen Yer
trags; Brandenburg ging darauf nicht ein. Ueber eine Ueber- 
tragung der sachsischen Anspriiche auf Brandenburg fiir eine 
Landabtretung in der Mark oder eine Geldentschadigung ver- 
mochten sich die beiden Parteien auch nicht zu einigen. 
Weil von seiten der Kurfiirstin von Brandenburg keine 
Yollmacht vorhanden war, hat man sachsischerseits schliefsen 
wollen, dafs Brandenburg die Yerhandlungen nicht ernst 
gemeint habe. Jetzt hat Joh. Georg alles der Inter- 
position des Kaisers anheimgestellt, zumal weil dieser ange- 
deutet hat, dafs Neuburg einen giitlichen Yergleich durch 
seine Yermittlung nicht auszuschlagen gedenke.

Casimir lafst es dahingestellt, ob auf diesem Weg das 

32 *
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bezweckte Ziel erreioht werden konne; doeh hat er yorlaufig 
nichts dagegen einzuwenden J).

Nach seiner Meinung ware es auf jedem Fali besser ge
wesen, wenn Brandenburg auf die Yerhandlungen iiberhaupt 
yerzichtet hatte, weil ihr Yerlauf nur dazu angethan gewesen 
sei, die Erbitterung zwischen den beiden Kurhausern zu 
steigern.

In der That die Dresdener Yerhandlungen waren ge- 
eignet, Sachsen in seiner kaisertreuen Politik zu bestarken 
und den Gegensatz zwischen ihm und Brandenburg zu festi- 
gen. Daneben war dieses mit dem Pfalzgrafen von Neuburg 
yollstandig zerfallen, seitdem er die katholische Religion an- 
genommen und sich mit einer Schwester Maximilians von 
Bayern yermahlt hatte. Union und Liga, beide durch aus- 
wartige Bundesgenossen yerstarkt, standen sich drohend 
gegeniiber. Unheilbar krankte das Reich an den scharfen 
Gegensatzen.

Dafs ein Reichstag nicht mehr helfen konne, hatte der 
Ausgang des letzten gezeigt.

Doch der Kaiser hatte ja in Regensburg yersprochen, 
dafs ein Kompositionstag zur Erledigung der Beschwerden 
und zur Herstellung der Ruhe und des Friedens gehalten 
werden sollte.

Die katholische Partei wollte jedoch yon einem Nach- 
geben nichts wissen: Die Jurisdiktion des Kaisers und die

1) . . Nuhn werden E. Ld. undt iedermenniglich verhoffentlieh im 
werck spuren, das unser lobl. Haufs alle guetliche mittell hervorgesueht, 
aber Brandenburg keines annehmblich gewesen; dannenhero des Chur- 
fiirsten zu Sachsen Ld. der Kays. interposition deferirt undt solches der- 
selben albereit den 15. Januar zugeschrieben, weil zumahln aus dem 
Kays. schreiben vermercktt worden, das Pfaltz Neuburgk kein guetlich 
mittell vor J. M. auszuschlagen gemeint.

Ob nuhn dieses der ort undt weg diesem weitaussehenden werck 
aus dem grundt zu helffen undt den rechten zweck zu erlangen sein 
werde, stellen wir ahn seinen orth; dieweihl aber J. K. M. biefs anhero 
ahn unfs nichts derwegen gelangen lassen, und sonsten auch kein ander 
mittell stattgefunden, konnen wir es auch geschehen lassen . . . cf. 
p. 485, Anm. 3. Casimir an Friedr. v. d. Pf. 13. Febr. 1614.
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Autoritat des rbmischen Stuliłeś wiirden dann hintangesetzt, 
das ganze Reichsgebaude zusammenfallen 1).

1) Rankę, 244.
2) Relation des Rathes Dr. Andreas Gugel an Herzog Joh. Casimir. 

Niirnberg, 2. Januar 1614. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. B. 48—53 
(Duplikat).

3) Wolf III, 605.
4) Haberlin-Senkenberg XXIII, 735 fg.
5) Cbarakteristisch fiir die Stimmung der Union ist der Brief eines 

ihrer Haupter, des Markgrafen Joachim Ernst von Anspach (Onolzbaeh

Die kaiserliche Regierung liefs sich dadurch bestimmen 
und stand von der Berufung des Tages ab. Ja man traf 
Anordnungen, die vorliegenden Achtungsmandate ausfiihren 
zu lassen. Die „eyfferigen Romanisten" hatten es zum grofsen 
Leidwesen Clesls und seiner Richtung durchgesetzt2).

Mainz und Darmstadt sollten die Acht an Friedberg voll- 
ziehen. Gegen Aachen riickte ais kaiserlicher subdelegierter 
Commissarius Spinola mit 20 000 Mann heran und schickte 
sich nach Uebergabe der Stadt, wohl im Einrerstandnis und 
nach Yerabredung mit der Liga3), an, die Jiilicher Lande 
im Namen des Kaisers zu besetzen.

Die Feindseligkeiten, welche dort zwischen Brandenburg 
und Neuburg begonnen hatten, und die Besetzung der Festung 
Julich durch die Hollander mógen die reaktionar-jesuitische 
Partei veranlafst haben das Yorgehen der Spanier zu be- 
fordern.

An der vollstandigen Einnahme der Jiilicher Besitzungen 
wurde jedoch Spinola durch die Heeresmacht des Prinzen 
von Oranien gehindert, welche Cleve, Mark und Ravensburg 
dem Kurfiirsten von Brandenburg rettete. Nach fruchtlosen 
Yerhandlungen zu Wesel und Santen4) behaupteten beide 
Heere ihre Stellung.

Der Todeskampf des alten deutschen Reichs hatte seinen 
Anfang genommen.

Die Union erkannte wohl die Gefahr, hegte Furcht und 
gute Wiinsches), aber die Einheit des Willens und die 
Kiihnheit der That fehlte ihr.
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Um Stellung zu den Vorgangen in Julich zu nehmen, 
yersammelten sich die Unierten im September in Heilbronn 1). 
Die Staaten und Brandenburg hatten ihren Beistand verlangt. 
Doch die Scheu, die Waffen gegen den Kaiser, in dessen 
Namen Spinola in die Lande eingedrungen war, zu ergreifen, 
ferner das Bedenken, ihre Gebiete in Oberdeutschland yon 
Truppen zu entblofsen, hinderte sie am Eingreifen.

1) Sattler VI, 90.
2) Cf. die Correspondenz zwisehen dem Landgrafen Moritz v, Hessen- 

Kassel und Herzog Job. Casimir in den Monaten Oktober u. November 
1614. (Correspondenz- Schreiben zwisehen Sachsen-Coburg u. Hessen 
1613/14. A I, 32 a, 5, No. 61. 113 Blatter.)

3) Sattler VI, 91.
4) Haberlin-Senkenberg XXIII, 728, 729.
5) Droysen, Preufs. Politik II, Abteil. 2, p. 621.

Bei dieser schwierigen Lagę, in der sich die Union be- 
fand, war es natiirlich, dafs sich die Gedanken ihrer Mit- 
glieder wieder eifrig mit der Frage beschaftigten, wie Sachsen 
zu gewinnen sei. Der Herzog von Wiirttemberg schlug, 
yon Hessen unterstiitzt2 3), vor, man solle Sachsen dahin 
bringen, sich mit Brandenburg zu yerbinden, weil sie ja 
beide von Spinola ihrer Lande entsetzt worden seien s).

Doch Joh. Georgs Antwort auf ein dahin zielendes Me
moriał, das Joachim Ernst im Auftrage der Union ihm iiber- 
geben hatte, bewies zur Geniige, dafs er in Spinolas Vor- 
gehen keine Gefahrdung, wohl aber eine Forderung seiner 
Anspriiche erblickte 4). In demselben Sinne schrieb er am 
11. November 1614 an Joh. Casimir: Von der Katholischen 
gefahrlichen Vorhaben ist uns nichts bekannt5). Dieselbe 
Ueberzeugung hat kurze Zeit yorher seinem Rat Gerstenberg

8./18. September 1614. Cob. Arch. Copie, B. II, 7, No. 115, BI. 248— 
250) an den Kardinal Clesl. Interessant ist dessen apologetisch gehaltenes 
Antwortschreiben, in dem er der Union alle Schuld des gegenwartigen 
Zustandes aufbiirdet. (Kardinal Clesl an den Markgrafen Joach. Ernst. 
Linz, 4. Okt. (n. S.) 1614. Kopie. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115, BI. 
242—246. cf. Hammer, Cardinal Clesl, III n. 451.)
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i

die Griinde diktiert, die gegen den Anschlufs Sachsens an 
die Union sprechen !).

Sachsen dachte eben nicht daran, von seinem „kaiser- 
lichen, unevangelischen System" abzuweichen.

VIII. Kapitel.
Casimirs Stellung zur Union wahrend des Spinolaschen 

Einfalls. Seine Teilnahme am Nurnberger
Correspondenztage.

Durch Vermittelung des Landgrafen Moritz hatten die 
Unierten auch den Herzog von Coburg ersuchen lassen, bei 
seinem geplanten Aufenthalt in Dresden, neben dem Mark- 
grafen Joachim Ernst, bei Kursachsen fiir die Beschutzung 
der Religion und der deutschen Libertat, denen gegenwartig 
gleichsam das Messer an die Kehle gesetzt sei, einzutreten 
und den Kurfiirsten zu veranlassen, seinen Einflufs bei der 
Gegenpartei dafiir in die Wagschale zu werfen, dafs die spa- 
nische und papstliche Exekution, die sich des kaiserlichen 
Befehls nur ais Vorwand bediene, eingestellt und die Jiilicher 
Frage wie die Beschwerden der Evangelischen durch einen 
giitlichen Vergleich beigelegt werden mdchten s). Die Unierten 
wurden ihrerseits nichts unterlassen, was die sachsischen An- 
spriiehe auf die Jiilicher Lande befordern kdnnte.

Wenige Tage spater berichtet der Landgraf, er habe 
alles aufgeboten, um bei den bevorstehenden Yerhandlungen 
iiber die Jiilicher Frage die anwesenden Gesandten Frank- 
reichs und Englands ebenso wie die Yertreter der Staaten 
und den Prinzen Moritz dafiir zu stimmen, dafs Sachsen 
Anteil an dem Besitz der Lande erhalte, oder dafs ihm

1) Londorpii acta pnblica I, p. 179,
2) Landgraf Moritz von Hessen-Kassel an den Herzog Joh. Casimir. 

Uebergeben zu Jena, 5. Okt. 1614. Orig. Cob Arch. A. I, 32 a, 5, 
No. 61. BI. 87—90. (Correspondenz - Schreiben zwischen S.-Coburg u. 
Hessen 1613/14.) cf. Anhang XX.
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wenigstens kein Prajudiz aus diesen ohne sein Vorwissen be- 
gonnenen Konferenzen erwachse. Was sein zu diesem Zweck 
von ihm abgeschickter Geheimer Kammersekretar in diesen 
Sachen ausrichtet, will er Casimir sofort beriehten i).

Auch die Union hatte einer von ihr nach dem Haag 
abgeordneten Gesandtschaft den Auftrag gegeben, im Interesse 
Sachsens thatig zu sein 1 2).

1) Landgraf Moritz an Herzog Joh. Casimir. Nordenstadt, 14. Ok- 
tober 1614. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 61. BI. 92/93.

2) v. Benigkhausen zu Walmenrade an den coburg. Rath Christ. v. 
Waldenfels. Heilbronn (in eyll), 21. Septemb. 1614. Orig. Cob. Arch. 
B. II, 7, No. 115. BI. 185.

3) a) Herzog Joh. Casimir an den bollandischen Agenten Brederode. 
Coburg, 12. Oktober 1614. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. 
BI. 172/173. — b) Herzog Joh. Casimir an den Markgrafen Joachim 
Ernst. Coburg, 12. Oktober 1614. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, 
No. 115. BI. 174/175. — c) Herzog Joh. Casimir an den Kurfiirsten 
Friedrich V. von der Pfalz. Coburg, 12. Oktober 1614. Konzept. Cob. 
Arch. B. II, 7, No. 115. BI. 177/180.

Merkwiirdigerweise nimmt Casimir den Wiinschen der 
Union gegeniiber trotz ihrer freundschaftlichen Yersicherungen 
und trotz der Schritte, die sie zu Gunsten Sachsens unter- 
nehmen will, eine etwas kiihle Haltung ein. Er erklart zwar 
alles, was in seinen Kraften stehe, thun zu wollen, um ein 
gutes Einyernehmen mit Sachsen herzustellen, aber er betont, 
dafs er erst Nachrichten iiber den Stand der kriegerischen 
Ereignisse in den Jiilicher Landen einziehen miisse; ferner 
mochte er wissen, welche Stellung die Westmachte und 
Brandenburg der angeregten giitlichen Handlung gegeniiber 
einnahmen. Der hollandische Agent Brederode, Joachim Ernst 
und der Kurfiirst von der Pfalz sollen ihm diese Fragen be- 
antworten 3). Kurpfalz interpelliert auch noch dariiber, wie 
man iiber Spinolas Expedition denke, vor allem, ob er sie 
auf Befehl des Kaisers hin unternommen habe.

Wie der Herzog, so sucht sich auch sein Kammersekretar 
Waldenfels iiber diese und ahnliche Fragen Klarheit zu ver- 
schaffen, indem er sich an Benigkhausen wendet, der ais 
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wiirttembergischer Gesandter in den Haag gereist ist und in 
der Nahe des Kriegsschauplatzes weiltJ).

Obwohl Casimir die Erfiillung des von der Union an 
ihn gerichteten Ansuchens nicht ohne weiteres verheifst, so 
will er doch mit ihr in der engsten Beziehung bleiben und 
die vertrauliche Korrespondenz fortsetzen 1 2).

1) Kammersekretar Waldenfels an den Geh. Rath Benigkhausen zu 
Walmenrade. Coburg, 15. Oktober 1614. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, 
No. 115.

2) Herzog Joh. Casimir an den Churpfalz. Geheimen Rath Ludwig 
Camerarius. Coburg, 13. Oktober 1614. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, 
No. 115. cf. Anhang XXI.

3) Herzog Joh. Casimir an Landgraf Moritz von Hessen - Kassel. 
Coburg, 17. Oktober 1614. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. 
Bi. 181/183. cf. Anhang XXII.

4) Herzog Joh. Casimir an den Prinzen Moritz von Nassau. Coburg, 
17. Oktober 1614. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. cf. auch

Man wird wohl nicht irren, wenn man in Casimirs 
reservierter Haltung den Wiinschen der Unierten gegeniiber 
eine Frucht seines Dresdener Aufenthaltes und seiner Be- 
sprechungen mit dem Kurfiirsten und dessen Raten erkennt. 
Der Kurfiirst von Sachsen hatte ihm namlich versichert, dals 
die Besetzung der Lande durch Spinola nur yerhindern solle, 
dafs sie nicht vom Reiche losgerissen wurden, was der Kaiser 
bei den Mifshelligkeiten der beiden possedierenden Fiirsten 
und zumal nach Besetzung der Festung Julich durch die 
Hollander befiirchtet habe 3 4).

Diese Bemerkungen Joh. Georga mógen in Coburg ander- 
weitigen Geriichten gegeniiber einen beruhigenden Einflufs 
ausgeiibt und Casimirs abwartende Haltung yerursacht haben. 
Doch dafs sie ihm zur Klarung der Lagę nicht geniigten, 
dafiir spricht eben der Inhalt der oben angefiihrten Schreiben 
und dann weiter die Sendung des Coburger Rittmeisters von 
Schaurotn zu Moritz von Nassau.

Moritz móge dem Gesandten seine Meinung iiber die 
Kriegszustande zu erkennen geben, bittet Casimir in dem 
Kreditiy *). Aber Schauroth solle auch seinerseits, soweit es 
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ihm moglich, zu erforschen sucheu, wie stark die yerschiedeuen 
Truppen, wo die Feldlager, was fiir Orte und Stadte beide 
Parteien eingenommen x).

Casimirs Yerlangen, genaue Auskunft uber die Lagę der 
Dinge in Jiilich zu erhalten, sucht Kurfiirst Friedrich nach- 
zukommen 1 2). Er bestatigt Sachsens Erklarung, dafs der Zug 
im Namen des Kaisers unternommen sei. Spinola fiihre 
sogar des Kaisers Wappen in den Fahnen 3). Jetzt sei auch 
Graf von Zollem yon Matthias in die Lande geschickt worden, 
um, wie man angebe, daselbst in die Sachen et-was Ordnung 
zu bringen. Doch auch die geistlichen Stande steuerten zu 
Spinolas Expedition bei 4 5), obwohl sie es in Abrede stellten.

1) Memoriał fiir Caroll von Schaurodt. Konzept. Cob. Arch., B. II, 
7, No. 115. BI. 96.

2) Kurfiirst Friedrich V. von der Pfalz an den Herzog Joh. Casimir. 
Heidelberg, 19. Oktober 1614. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. 
BI. 231/232.

3) Cf. dazu Haberlin-Senkenberg XXIII, 736.
4) Cf. dazu Wolf III, 638.
5) Pfalz. Geheim. Rath Ludwig Camerarius an den Herzog Joh. 

Casimir. Heidelberg, d. 19. Oktober 1614. Origin. Cob. Arch. B. II, 7,
No. 115. BI. 233/34.

Aufserdem beriihrt das Schreiben die Zustande in Jiilich 
und die Xantener Vergleichsverhandlungen mit ihren Schwierig- 
keiten: Der Herzog Wolfgang Wilhelm von Neuburg dringe 
auf Teilung der Lande. Kurbrandenburg ginge jedoch darauf 
nicht ein, damit den ubrigen Interessenten nicht allzuyiel 
prajudiziert werde.

Diese Bemerkung macht Friedrich offenbar, um Branden
burg Sachsen zu empfehlen, wahrend Camerarius, sein Rat, in 
Dresden Besorgnis wecken will, wenn er schreibt, dafs die 
heilige Liga einen Umsturz des Staates im Sinne habe; auf 
die Yernichtung aller Evangelischen sei es abgesehen 6).

Casimir hat sich diese Ansicht yorlaufig nicht angeeignet. 
Er scheint yielmehr die Hoffnung, welche Kursachsen auf

die Korrespondenz mit dem Prinzen Moritz v. Nassau. Cob. Arch. A. I, 
32 a, 5, No. 81.
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die Spinolasehe Expedition setzte, geteilt zu haben, besonders 
nachdem die Unionsgesandten bei den Xantener Yerhand- 
lungen eine Beriicksichtigung der sachsischen Anspriiche nicht 
durchzusetzen yermocht hatten1). Wie Kursachsen tritt 
auch er fiir die Interposition des Kaisers ein und stimmt 
dessen Yorschlag, die Lande bis zu einem giitlicheu oder 
rechtlichen Austrag in die Hande von Kurfiirsten und Fiirsten 
beider Religionen ais Kommissarien zu geben, bei. Der Kur- 
fiirst von der Pfalz und der Landgraf Moritz mogę bei 
Brandenburg in diesem Sinne intervenieren 2).

1) Kurfiirst Friedrich von der Pfalz an den Herzog Joh. Casimir. 
Heidelberg, 15. Dezember 1614. Orig. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. 
BI. 275/78.

2) a) Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. Eisenach, 
26. November 1614. Kopie. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. BI. 266/69. 
— b) Herzog Joh. Casimir an den Landgrafen Moritz. Eisenach, 28. No- 
rember 1614. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 61. BI. 96/100. 
cf. Anhang XXIII.

3) Cf. Londorpii acta publica I, p. 222 fg. — Ein Gedicht vom jetzigen 
Zustand des deutschen Reichs. Cob. Arch. A. I, 28 b, 3 a a, No. 29 
(Zeitungen 1614; fast am Ende des Bandes.)

Die kurpfalzische Politik erhebt natiirlich Bedenken: 
Man wisse nicht, ob die Stande von Julich, ob Wolfgang 
Wilhelm mit dem Piane einyerstanden sei. Die Ablehnung 
Brandenburgs sei jedenfalls wegen seiner Bedenken gegen den 
kaiserlichen Hofrat zu erwarten.

Doch in einem Punkte stimmt der Kurfiirst Friedrich 
mit dem Herzog von Coburg iiberein, namlich in dem 
Wunsche, ein Kompositionstag mdchte die Beschwerden der 
Eyangelischen erledigen.

Allgemein war diese Sehnsucht nach Frieden yorhanden. 
Sie klingt selbst aus den Streit- und Warnungsschriften der 
Yerfechter beider Hauptparteien 3). Die Korrespondenz des 
Kurfiirsten yon der Pfalz und des Reichserzkanzlers beweist 
ebenfalls, dafs weder .der erste katholische, noch der erste 
protestantische Reiehsfiirst eine Steigerung der Spannung fiir
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angebracht hieltx). Auch beide Bundę yermieden absichtlich 
jeden Anlafs zu sehrofferem Heryortreten: die Union im Ge- 
fiihl ihrer Schwache und Baufalligkeit; die Liga konnte, da 
sie damals sich in einer Krisis befand1 2), erst recht an 
einen Angriff nicht denken.

1) Der pfalz.-mainzische Schriftenwechsel. cf. Haberlin-Senkenberg 
XXIII, p. 705 fg. Zwei Briefe, die Senkenberg fehlen, babę ich im Cob. 
Arch. in Abschrift gefunden.

2) Wolf III, 470 fg.
3) Haberlin-Senkenberg XXIII, 741 fg.
4) Bericht aus Venedig. 30. Januar 1615. Ćob. Arch. A. I, 28 b, 

3 a a, No. 61. (Einzelne an den Herzog Joh. Casimir iibersandte Zeitungs- 
blatter 1612—1616.)

5) Auf den 25. Dezember 1614 ausgescbrieben, wurde er bis zum 
4. Februar 1615 vertagt. Cf. Kurfiirst Friedrich von der Pfalz an die 
ersamen, weisen etc. Rathe zu Nurmberg. Heidelberg, 26. Novemb. 1614. 
Kopie. Cob. Arch. B. II, 7, No. 120. (Den Evangel. Unions- u. Corre- 
spondenz - Convent zu Niirnberg und die Absendung Heufsners betreff.) 
BI. 3.

Aber weil die spanischen Truppen noch auf deutschem 
Boden standen, so fiirchtete die Union, dafs sie im nachsten 
Sommer gegen sie losbrechen wiirden 3). Auch aus Yenedig 
wurde berichtet, dafs in Italien starkę Riistungen, fur die 
Spanien die Mittel liefere, angestellt wiirden. Die Erhaltung 
des Hauses Habsburg beim Kaisertum bezweckten sie, denn das 
Trachten der protestantischen Fiirsten gehe dahin, einen aus 
ihrer Mitte zum Kijnig zu wahlen 4).

Um wenigstens yorlaufige Gegenmassregeln zu treffen, 
hielt die Union mit ihren Parteigenossen Anfang Februar in 
Niirnberg den schon langst geplanten Korrespondenztag ab5). 
Auch obersachsische und niedersachsische Reichsstande, nam- 
lich Braunschweig-Wolfenbiittel und Liineburg, Pommern und 
Oldenburg, waren durch Gesandte vertreten.

Neben anderen Nachrichten mbgen besonders die Erbff- 
nungen der Liineburger Gesandten, die auf dem Wege nach 
Niirnberg in Coburg yorsprachen, Casimirs Mifstrauen gegen 
den Zug Spinolas heryorgerufen haben, wahrend ihre Aeufse- 
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rungen iiber das Vorhaben des niedersachsischen Kreises, eine 
Defensionsordnung einzurichten *), seine Hoffnung auf das 
Zustandekommen eines allgemeinen eyangelischen Bundes 
wieder gestarkt haben konnen. Casimir entschlofs sich auf 
jedem Fali Kurpfalzens Einladung1 2) zu entspreehen und 
seinen Kammersekretar Heufsner nach Niirnberg zu senden; 
doch nicht ais offiziellen Yertreter. Er solle yielmehr sich 
bemuhen, heifst es in seiner Instruktion 3), dafs die Reise 
móglichst unbemerkt von statten gehe. Die Kreditiyschreiben 
an den Niirnberger Rat Gugel, an Camerarius und Fiirst 
Christian yon Anhalt 4) fordern ebenfalls geheime Beratungen 
Ihr Zweck: Erhaltung der yertraulichen Beziehungen und 
Ankniipfung neuer. Besonders aber ist Casimir daran ge- 
legen, zu erfahren, welches Defensionswerk in Niirnberg be- 
schlossen wurde. Der Gesandte móge deshalb allee aufbieten, 
um Einzelheiten dariiber zu ergriinden. Ferner solle er sich 
bemuhen die Absichten der Union und die Starkę ihrer 
Streitkrafte zu erforschen. Endlich solle er in Erfahrung zu 
bringen suchen, welche Hilfe Frankreich, England, die 
Staaten, Danemark und die Schweiz der Union im Falle der 
Not leisten wiirden.

1) Herzog Joh. Casimir an den Kurfursten Friedrich V. v. d. Pf. 
Coburg, 21. Dezember 1614. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, No. 115. 
Bi. 272/74.

2) Kurfiirst Friedrich V. v. d. Pf. an Herzog Joh. Casimir. Heidel
berg, d. 11. Oktober 1614. Kopie. Cob. Arch. B. II, 7, No. 120. Bi. 1.

3) Instruction Heufsners. Coburg, 8. Februar 1615. Konzept u. 
Origin. Cob. Arch. B. II, 7, No. 120. Bi. 9—10 bez. 11—14. cf. An- 
hang XXIV.

4) Coburg, 8. Februar 1615 Konzepte. Cob. Arch. B. II, 7, 
No. 120.

Ich yermute, dafs Casimir in der Yoraussicht eines all
gemeinen Kampfes den Gedanken, in die Union zu treten, 
erwog und deshalb ihre Machtyerhaltnisse genau erkunden 
woilte. „Bedenkliche Worte“ in einem kaiserlichen Schreiben 
an Kursachsen, das er dem Direktorium der Union zugleieh 
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mit der Yersicherung seiner treuen Freundschaft gegen sie 
iibermitteln liefs, mogen seinen Glauben an den Ernst der 
Lagę gestarkt haben.

Casimirs Hoffnung, der Tag wiirde sich iiber die Mittel, 
die zur Yerteidigung der Eyangelischen nótig seien, sehliissig 
werden, yerwirklichte sich nieht. Das Defensionswerk wurde 
auf kiinftige Kreisyersammlungen verschoben x). Yoll Unmut 
berichtet es Heufsner nach Coburg1 2). Es ist zu befiirchten, 
meint er, dafs jetzt die spanischen und italienischen Truppen 
aufbrechen und den Kampf beginnen werden. Wegen ihrer 
schlechten Gegenyerfassung standen die Sachen fur die Evan- 
gelischen „gantz hdchst gefahrlich“. Eine gutliche Ver- 
gleichung sei ausgeschlossen, denn bei einer Zusammenkunft 
des Kurfiirsten von Mainz und des Kurfiirsten yon der Pfalz, 
der auch der Bischof yon Speier und der Fiirst Christian 
von Anhalt beigewohnt, hatten die Katholischen klar und 
deutlich erklart, yor Restitution der nach dem Passauer Yer- 
trag eingezogenen geistlichen Giiter sich zu keiner Kom- 
position yerstehen zu wollen.

1) Cf. auch Haberlin-Senkenberg XXIV. Vorrede XXI fg.
2) Heufsners Relation. Niimberg , 17. Februar 1615. Cob. Arch.

B. II, 7, No. 120. cf. Anhang XXV.

Hatte sich Casimir, wie ich vermutet, mit dem Gedanken, 
in die Union zu treten, getragen, diese Schilderung ihrer 
Schwache war eben nicht dazu angethan, jenen zur That 
werden zu lassen.

Besonders das Scheitern eines Uniyersal-Defensionswerkes 
scheint ihm nahe gegangen zu sein, in erster Linie darum, weil 
er jetzt fest iiberzeugt war, dafs Spinolas Plan- dahin gehe, 
die eyangelischen geistlichen Gebiete Norddeutschlands zu 
restituieren. Unbegreiflich findet er dieser drohenden Gefahr 
gegeniiber die Sorglosigkeit des niedersachsischen Kreises, 
der „kalt und langsam“ yorhabe, erst dem Kaiser die Not- 
wendigkeit eines Kreistages und einer Gegenyerfassung dar- 
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zuthun *). Er bittet deswegen den Kurfiirsten Friedrich1 2 3) 
Schritte zu thun, damit dort mdglichst bald eine enge Yer- 
einigung zu stande komme. Markgraf Joachim Ernst werde 
wohl der geeignetste Mann sein, durch Mahnungsschreiben 
eine solche zu befordern.

1) Herzog Joh. Casimir an den Kurpfalz. geheimen Rath Ludwig 
Camerarius. Coburg, 4. Marz 1615. Konzept. Cob. Arch. B. II, 7, 
No. 115. BI. 309/11.

2) Herzog Joh. Casimir an Knrfiirst Friedrich V. von der Pfalz. Coburg, 
3. Marz 1615. Konzept. Cob. Areh. B. II, 7, No. 115. BI. 312/13. 
cf. Anhang XXVI.

3) Cf. dazu Muller, Annalen, p. 304 u. 307.
4) Kurfiirst Friedrich V. v. d. Pf. an die beiden Ausschreibenden des 

niedersachs. Kreises. Heidelberg, 14. Marz 1615. Kopie. Cob. Arch. 
B. II, 7, No. 115. BI. 364/65.

Weiter halt es Casimir fur ratsam, dafs die Union noch 
einmal den Yersuch mache, Brandenburg in der Jiilicher 
Frage zu einer annehmbaren Satisfaktion Saehsen gegeniiber 
zu bewegen. Wiirde sich Brandenburg jetzt, wo die Inter- 
position von seiten des Kaisers noch ais eine res integra zu 
betrachten sei 3), zu einer solchen yerstehen, so hegt Casimir 
die feste Ueberzeugung, dafs Kursacbsen eine gutliche Unter- 
handlung nicht abweisen werde.

Noch gieht also Casimir die Hoffnung, die er immer 
gehegt, alle eyangelischen Stande zusammenzuschliefsen, nicht 
auf. Die Gewinnung der niedersachsischen Stande und eine 
enge Yerbindung Kursachsens und Brandenburga hatten den 
Erfolg verbiirgt.

Pfalz hat auf Casimirs Anregung hin bei jenen einen 
dahingehenden Versuch unternommen. In einem Briefe an 
die beiden ausschreibenden Stande des niedersachsischen Kreises, 
an Braunschweig und Magdeburg, fordert der Kurfiirst diese 
auf, die Einberufung des Kreistages zu beschleunigen und in 
Yerbindung mit den iibrigen Standen sich dariiber schliissig 
zu werden, welchen Succurs an Yolk und Geld man den 
eyangelischen Standen im Siiden im Falle eines Angriffs 
leisten wolle, und wieyiel sie, wenn sie ihrerseits angegriffen 
wiirden, von ihnen erwarteten 4).
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In welcher Weise die Anregung yon den niedersach- 
sischen Standen aufgenommen wurde, habe ich. nicht finden 
kónnen. Doch steht die Thatsache fest, dafs auf dem Unions- 
tage in Heilbronn ein Hilfsyertrag mit dem niedersachsischen 
Kreise bestatigt wurde

Ebensowenig bin ich auf Yerhandlungen iiber die Julicher 
Frage zwischen Brandenburg und Sachsen, vermittelt durch 
die Union, gestofsen. Senkenberg behauptet1 2 3), sie hatten 
stattgefunden ; yergeblich sind sie auf jedem Fali gewesen.

1) Rommel VII, 343.
2) Haberlin-Senkenberg XXIV, 24.
3) Schultes, Beilage XIL.

Die Realisierung einer Union aller Evangelischen stand 
eben nach wie yor in weiter Ferne; ebenso fehlten natiir- 
lich evangelischerseits auch energische Mafsregeln zur Ab- 
wehr.im Falle des befiirchteten Angriffs.

Um wenigstens seinerseits nicht wehrlos iiberfallen zu 
werden, setzte Casimir sein Land in Yerteidigungszustand. 
Seine Staude bewilligten ihm zu diesem Zwecke 60 000 
Gulden s).

Doch die Spanier machten keinen ernstlichen Yersuch 
nach dem Osten yorzudringen.

Dafs aber die Befiirchtungen der eyangelischen Stande 
nicht grundlos und nicht beseitigt waren, das glaubten die 
Unierten und ihre Partei aus einem Memoriał des Erzherzogs 
Maximilian schliefsen zu konnen, welches in die Hande der 
pfalzischen Staatsmanner kam und in den ersten Monaten 
des Jahres 1616 seine Rundę an den protestantischen Hofen 
machte.

IX. Kapitel.
Bóhmiseh-osterreicłiische Erbfolgefrage.

Der Erzherzog Maximilian hatte, von der Ueberzeugung 
durchdrungen, dafs zur Erhaltung der katholischen Religion 
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wie des Habsburger Hauses ein lebenskraftiger und gut 
katholiseher Kaiser nbtig sei !), Schritte unternommen, welche 
die Nachfolge seines steiermarkischen Yetters Ferdinand 
sicher stellen sollten1 2). Das oben erwahnte Memoriał war 
dazu bestimmt, alle weiteren Hindernisse, welche die yon 
Clesl inspirierte kaiserliche Regierung seinen Planen ent- 
gegensetzte, zu beseitigen und die Einberufung eines Wahl- 
tags zur Festsetzung der Nachfolge zu yeranlassen.

1) Rankę, 246.
2) Gindely, Geschichte des 30-jabrigen Kriegs. I, p. 9 fg.
3) Londorpii acta publica I, 350, 351. Haufser II, 290.
4) Gindely I, 40.
5) Londorpii acta publica I, 352, 353.

XVII. 33

Aber es enthielt, weil es die Designation des Naeh- 
folgers ais Recht des Kaisers hinstellte, weil es ferner vor- 
schlug, die Wahl auch dann, wenn Brandenburg und Pfalz 
opponierten, vorzunehmen und ein Heer aufzustellen, um 
gegen jede Gegenwirkung geriistet zu sein 3), eine Beleidigung 
der weltlichen Kurfiirsten, eine Yerhohnung der Yerfassung 
uberhaupt.

Ais solche wurde der Inhalt des Memoriale aueh im pro- 
testantischen Deutschland aufgefafst. Grofs war die Bewegung, 
die es heryorrief. Das pfalzische Kabinett konnte jetzt mit 
einem schlagenden Beweis in der Hand die so oft erhobenen 
Anschuldigungen gegen die Habsburger wiederholen.

Nach Sachsen schickte es Camerarius ais Gesandten, um 
in Dresden Angst vor den gewaltsamen Planen der Habs
burger zu wecken4). Maximilian versuchte durch dasselbe 
Mittel etwaige Bedenken Sachsens zu zerstreuen. Die Ant- 
wort, welche sein Gesandter erhielt5), bewies jedoch, dafs 
Sachsen ebensowenig wie Pfalz und Brandenburg gesonnen 
war, Ratschliigen, wie sie das Gutachten enthielt, zuzustimmen. 
Maximilian, der seine Autorschaft geleugnet hatte, wird 
yielmehr gebeten, zu interyenieren, wenn im Sinne desselben 
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et w as ins Werk gesetzt werden sollte1). Auf jedem Fali 
mufste die projektierte Wahl einstweilen ais gescheitert be- 
trachtet werden.

1) Von Gindelys Behauptungen I, 42 habe ieh in dem Gntachten 
nichts finden kónnen.

2) Herzog Joh. Casimir an den Landgrafen Moritz. Coburg, 
14. August 1616. Concept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 53. (Corre- 
spond. mit dem Landgrafen Moritz von Hessen, 1580/1632.) BI. 77 
u. 78.

3) Kammersekretar Sigism. Heufsner an Herzog Joh. Casimir. Coburg, 
30. Aug. 1616. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160.

4) Droysen II,, 625, 626.
5) Haufser H, 284.

Von der politischen Korrespondenz Casimirs im Jahre 
1616 habe ich im Coburgischen Archiv nur geringe Bruch- 
stiicke gefunden. Sie scheint sich teilweise auf das bekannte 
Gutachten zu beziehen; doch kann man ihr wegen der All- 
gemeinheit des Inhalta nur wenig Positiyes entnehmen: 
Casimir hat mit Dresden unterhandelt und die Absicht ge- 
habt, dem Landgrafen Moritz in einer persbnlichen Konferenz 
zu eróffnen, dafs die Yerhandlungen mit dem Kurfiirsten zu 
seiner Zufriedenheit ausgefallen seien. Die Verhinderung 
eeiner Ratę, das Ausbleiben verschiedener notwendiger Nach- 
richten und der Wunsch, erst die Ankunft Christians von 
Anhalt abzuwarten, haben ihn jedoeh yeranlafst, jene hinaus- 
zuschieben 2).

Der eigentliche Grund war wohl der, dafs man in Coburg 
glaubte, bei dem gegenwartigen Stande der Dinge in den 
betreffenden „yornehmen Reichssachen“ nichts weiter er- 
reichen zu kbnnen3).

Beziehungen Casimirs zur Union in dieser Zeit habe 
ich nicht zu entdeeken yermocht. Eine Erklarung dafiir 
wird yielleicht in der zuriickhaltenden Politik, welche 
die durch Brandenburgs Austritt4 5) geschwachte Union nach 
den letzten Yorgangen in Julich beobachtete, zu suchen 
sein &). Bei einer Zusammenkunft ihrer bedeutendsten Mit- 
glieder in Stuttgart, Mai 1616, wurden sogar Stimmen gegen
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den Fortbestand der Union laut1). Mit Rucksicht auf den 
mit den Generalstaaten geschlossenen Bund, wohl auch in 
Anbetracht der durch die Umtriebe des Erzherzogs Maximilian 
gefahrdeten Lagę der protestantischen Partei, wurde doch 
die Fortfiihrung der Union in Heiłbronn, April 1617, auf 
weitere drei Jahre beschlossen 2).

1) Sattler VI, 100.
2) Rommel VII, 343.
3) Gindely I, 20.
4) Rankę, 247. 248.
5) Gindely I, 53.
6) Rankę, 249.

Mit Feuereifer hatte inzwischen Erzherzog Maximilian 
fur die Succession Ferdinands in den Erblanden wie im 
Reiche weiter gearbeitet. Die Erbitterung, die das Bekannt- 
werden seines Gutachtens heryorgerufen, hatte ihn ebenso- 
wenig abschrecken kdnnen wie die Opposition Spaniens, auf 
dessen Unterstutzung in dieser Frage er gerechnet.

Doch Philipp erhob selbst Anspriiche auf die Nach- 
folge 3) und forderte, ais er sah, dafs die Erhebung seines 
zweiten Sohnes Don Carlos nicht durchzusetzen sei, wenig- 
stens die Abtretung Tirols und der yorderosterreichischen 
Lande.

Clesl erklarte sich entschieden dagegen. Neue Ver- 
wirrung im Reich und Blutyergiefsen wiirden die Folgen 
eines solehen Zugestandnisses sein 4).

Es wurde doch gemacht. Ferdinand, dessen ganze Zu- 
kunft yon dem Beistand Spaniens abhing, yerstand sich in 
einem geheimen Vertrage zur Abtretung des Elsafs und 
der dazu gehorigen Dependenzen, sobald er den Thron be- 
stiegen 5).

Alle Hindernisse, die noch der Festsetzung der Suo- 
cession in den Erblanden entgegengestanden, wurden jetzt 
schnell beseitigt. Ferdinands Wahl zum Kónig yon Bohmen, 
yornehmlich ein Werk katholischer Barone des Landes6), 
erfolgte am 6. Juni. Auch in Ungarn kam man zum Ziel.

33*
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Freilich mufste man grofsere Zugestandnisse machen, ais man 
beabsichtigt hatte1).

1) Gindely I, 205 fg.
2) Gindely I, 191.
3) Rankę, 254.
4) Gindely I, 193.
5) Lonpidori acta publ. III, 595.

Die pfalzische Politik erkannte die Gefabr, die der 
Union drohte, wenn es dem mit Spanien eng verbundenen 
Ferdinand gelang, zu den Kronen von Ungarn und Bohmen 
die deutsche Kaiserkrone zu fiigen. An Anstrengungen, dies 
zu yerhindern, hat sie es nicht fehlen lassen. Nachdem der 
Herzog von Lothringen die Kandidatur abgewiesen 2), rich- 
tete das Heidelberger Kabinett seine Blicke auf Maximilian 
von Baiern. Die Wahl dieses Herzogs mufste, so schlossen 
die Pfalzer, die Habsburger und Wittelsbacher zu Gegnern 
machen. Der Nutzen fiir die protestantische Partei ware 
grofs gewesen. Dooh Maximilian yerwarf nach ernstlichen 
Erwagungen den pfalzischen Yorschlag3).

Einen letzten Yersuch, ihn zu gewinnen, sollte der 
jungę Kurfiirst in personlicher Zusammenkunft machen4). 
Yorher begab er sich jedoch nach Berlin und von da nach 
Dresden, um die beiden Hdfe seinen Absichten geneigt zu 
machen.

Vor allem kam es der pfalzischen Politik darauf an, 
dafs der auf den 2. Februar berufene Kurfiirstenkonvent 
mindestens hinausgesehoben, die Successionsangelegenheit 
zuriickgestellt werden móchte.

Brandenburga Kurfiirst stimmte Friedrich in diesen 
Punkten zu. Joh. Georg yerstand sich ebenfalls zur Proro- 
gation des Termins; auch er betonte ais Hauptaufgabe des 
Tages die Komposition. In der Successionsfrage konne man 
ja die kaiserliche Proposition abwarten. Es stehe dann den 
Kurfiirsten immer noch frei, ihre Entschliisse zu treffen 5).

Ob Joh. Georg deswegen dem Standpunkte der beiden 
anderen sich soweit genahert hat, um sie zu yeranlassen 
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auf dem Konyent zu erscheinen, in der Hoffnung, sie wiirden, 
yielleicht iiberrumpelt, Ferdinands Wahl gutheifsen, lasse ich 
dahingestellt. Soyiel ist sicher, dafs Friedrich das Entgegen- 
kommen Joh. Georgs freudig iiberraschte.

Gar nicht mehr feindlich gegen die Union hat er ihn 
gefunden *). Ja man habe ihm, dem Haupt derselben, in 
Dresden Ehren erwiesen, die nicht genug geruhmt werden 
kbnnten. Von der vertraulichen Korrespondenz, die ihm der 
Kurfiirst zugesichert, erwartet Friedrich den grdfsten Nutzen 
fur das Reich wie fur die eyangelische Sache1 2).

1) Londorpii acta publ. III, 595.
2) Kurfiirst Friedrich von d. Pf. an Herzog Joh. Casimir. Heidel

berg, 18. Dezemb. 1617. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 96. 
(Vertrauliche Korrespondenz mit Kurpfalz, das bohmische Unwesen betreff.) 
BI. 13—15. cf. Anhang XXVHI.

3) Herzog Job. Casimir an Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. Darmstadt, 
15. Dezemb. 1617. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 96, Bi. 6 u. 7. 
cf. Anhang XXVII.

4) Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. an Herzog Joh. Casimir. Heidel
berg, 18. Dezemb. 1617. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 96. 
BI. 13—17.

5) Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. an Herzog Joh. Casimir. Heidelberg, 
14. Dezemb. 1617. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 96.

6) Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. Darm
stadt, 17. Dezemb. 1617. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 96.

Casimir hat von der Zusammenkunft der beiden Kur- 
fiirsten dasselbe gehofft. Soilte seine Mitwirkung zur Fbrde- 
rung des guten Einyernebmens von Friedrich gewiinscht 
werden, so will er jede Gelegenheit ergreifen, urn in dieser 
Angelegenheit etwas Erspriefsliches zu schaffen, zumal da 
man allem Anschein nach auf der Hut sein und sich eng 
zusammenschliefsen miisse 3).

Friedrich nimmt Casimirs Anerbieten gern an. Bei erster 
Gelegenheit werde er seine Dienste in Anspruch nehmen4), 
Friedricha Stallmeister Obentraut, den er yorEmpfang des Briefes 
Casimirs zu diesem, der sich gerade zum Besuche bei dem 
Landgrafen Ludwig in Darmstadt befand, abgeschickt hatte 5), 
mag wohl in ahnlichem Sinne instruiert gewesen sein 6).
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Sachsens Gewinnung fiir die Unierten hatte freilich 
viel an Wahrsch.einlich.keit verloren, nachdem eine Ldsung 
der Jiilioher Frage mit Beriicksichtigung der sachsisohen 
Anspriiche nieht zu stande gekommen war1). Casimir schlagt 
nun vor, die Jiilicher Saohe ais causa publica zu betrachten 
und iu die Kapitulation des nachsten rbmischen Kónigs auf- 
zunehmen 2).

1) Rommel VII, 344. Anm
2) Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. Darm

stadt, 15. Dezemb. 1617. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 96, 
BI. 6 u. 7.

3) Gindely I, 199.
4) Gindely I, 229, 230.

Der Kurfiirstenkonvent, der nach dem Wunsche der 
katholischen Partei iiber die Wahl eines solchen beraten 
sollte, war in Aussicht genommen. Es war den Pfalzern 
nicht gelungen, der habsburgischen Partei in der Successions- 
frage eine Niederlage zu bereiten. Der Besuch Friedriehs 
in Miinchen hatte ebensowenig wie die friiheren Unterhand- 
lungen Maximilian bestimmen kdnnen, die Kandidatur an- 
zunehmen3). Dagegen durfte Ferdinand auf die Stimmen 
der geistlichen Kurfiirsten unbedingt zahlen. Sachsens An- 
schlufs war wahrscheinlich, Brandenburga Protest nicht ein- 
mal sicher. Kein Wunder, wenn Erzherzog Maximilian er- 
bittert war iiber die Yersuche, die Clesl maohte, die Eróff- 
nung des Tages hinauszuschieben 4).

Noch hatten die Yerhandlungen iiber die Berufung des- 
selben zu keinem Resultat gefiihrt, da brach der bohmische 
Aufstand aus. Die Hauptsorge Ferdinands und Maximilians 
war jetzt nicht mehr die Berufung eines Kurfiirstentags, 
sondern die Ausriistung einer Armee, um die Krone von 
Bbhmen zu sichern.
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X. Kapitel.
Casimirs Verhalten dem bóhmischen Aufstande 

gegenuber.

Die Wahl Ferdinands in Bohmen hatte die Protestanten 
dieses Landes mit Furcht erfullt. Zweideutige und schaden- 
frohe Aeufserungen der katholischen Partei liefsen das 
Schlimmste ahnen x). Die Behauptung Onates, des spanischen 
Gesandten, dafs die Kronen von Ungarn und Bohmen nur eine 
Schenkung seines Herrn Philipps III. seien1 2 3), mufste die natio- 
nalen Gegenbestrebungen wachrufen. Reaktionare Handlungen, 
von der in der Landesverwaltung vorherrschenden Partei ins 
Werk gesetzt, kamen hinzu. Einige Mitglieder der Opposi- 
tion wurden in ihren amtlichen Stellungen yerkurzt®). Der 
Gegenreformation auf den koniglichen und geistlichen Giitern 
schlossen sich Angriffe gegen die Freiheiten der fast ohne 
Ausnahme protestantischen Stadte an 4).

1) Gindely I, 238, 239.
2) Rankę, 249.
3) Gindely I, 237.
4) Gindely I, 241.
5) Gindely 1, 260, 262.

Der protestantische Adel sah ein, dafs fur ihn unter 
diesen Umstanden jedes weitere Zuruckweichen yerhangnis- 
voll werden mufste, besonders nachdem der Versuch der 
Begierung, die Stadte von seiner Seite abzuziehen, nicht 
ohne Erfolg abgelaufen war5).

Die Yorgange in Braunau und Klostergrab nahm man 
zum Anlafs. Aufgeregt durch die Bedrangnis der Gegen- 
wart und durch die in der Zukunft drohenden Gefahren, liefsen 
sich die Haupter der Bohmen zu jenem tumultuarischen Auf- 
tritt, dem Fenstersturz der Statthalter, hinreifsen, der in 
seinen Folgen die halbe Welt beriihrte. Unmittelbar an ihn 
schlofs sich die Einrichtung einer standischen Regierung von 
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dreifsig Direktoren an. Beschliisse zur Yerteidigung des 
Landes wurden gefafst.

In Wien wollten Matthias und Clesl selbst mit einigen 
Opfern den Frieden erkaufen. Von Ferdinand und seinen 
Anhangern wurde jedoch der Aufstand fur eine Wohlthat 
gehalten, weil sie nach seiner Bewaltigung nur noch riiek- 
siehtsloser auftreten wollten. Ein Staatsstreich, bestehend in 
der Yerhaftung Clesls, versehaffte dieser jesuitisch-monarchi- 
schen Richtung den Sieg.

Die pfalzisch-niederlandische Partei yerkannte die Wichtig- 
keit der Yeranderung nicht. Ihre Befiirchtungen vor einer 
habsburgischen Universalmonarchie und vor der Erblich- 
machung des rbmischen Reichs naeh Vernicbtung jeder reli- 
gibsen und politischen Freiheit wurden lebendiger denn 
zuvor 1). In Bbhmen solle der Anfang damit gemacht werden, 
nahm man an. Solchen Planen entgegen zu treten, mit an- 
deren Worten, die Bbhmen in ihrem Widerstand zu bestarken 
und eine Koalition zum Angriff gegen die Habsburger zu 
stiften, erkannten die Pfalzer ais ihre nachste Aufgabe2). 
Es war yorauszusehen, dafs sich ein furchtbarer Kampf gegen 
die Herrschaft der Habsburger anbahnen mufste.

1) K. A. Muller, Forschungen auf dem Gebiete der Gesehichte 
III, 108.

2) Gindely I, 352. Muller, Forscbungen III, 57. Londorpii acta 
publica I, 545.

Kursachsen erklarte sich zunachst fur keine der streiten- 
den Parteien, sondern suehte nach beiden Seiten hin fiir 
einen friedlichen Ausgleich zu wirken.

Wie an alle benachbarten Stande hatten die Bbhmen 
auch an Herzog Joh. Casimir geschrieben, das Berechtigte 
ihres Yorgehens nachzuweisen yersucht und auf Grund der 
Erbeinigung um Hilfe gebeten. Casimir gab daraufhin seinem 
Agenten Leander Riippel in Prag den Auftrag, ihn bei den 
bbhmischen Standen deswegen zu entschuldigen, dafs er eine 
bestimmte Erklarung ihnen yorlaufig nicht zukommen lasse; 
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doch er miisse sich erst mit den Erbeinigungsyerwandten in 
Yerbindung setzen und nahere Erkundigungen einziehen1).

1) a) Herzog Job. Casimir an Herzog Joh. Ernst den Jungeren von 
Weimar. Coburg, den 23. Juni 1618. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 
5, No. 129. BI. 5 u. 6. (Wechselschreiben mit Joh. Ernst d. Jungern, 
das bohm. Unwesen betreff. 1618. 29 Blatter.) cf. Anhang XXIX. — 
b) Herzog Joh. Casimir an Herzog Joh Ernst den Aelteren von Eisenach. 
Coburg, 11. Juli 1618. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 118. 
BI. 2. (Wechselschreiben mit Joh. Ernst d. Aeltern v. Sachs. Haus- 
angelegenheiten u. die bóhm. Unruhen betreff. 30 Blatter.)

2) Muller, Forschungen III, 118, 119.
3) Pfalzische Resolution auf das miindliche und schriftliche An- 

bringen der drey evangelischen Stande des Konigreichs Bohmen. Heidel
berg, 10. Juli 1618. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 96. (Ver- 
trauliche Korresp. mit Kurpf.) BI. 46 u. 47.

4) Kurfiirst Friedrich von der Pfalz an Kurfiirst Joh. Georg. Heidel
berg, 14. Juli 1618. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, No. 96. BI. 49/51.

Die Berufung der Bohmen auf die Erbyereinigung halt 
er seinerseits fur ungerechtfertigt, denn ein Yorgehen gegen 
den Kaiser schliefse sie aus. Auf der anderen Seite konne 
jedoch der Kaiser ebensowenig mit Beziehung auf sie Hilfe 
fordem, weil die Krone Bohmen in der Erbeinung begriffen 
und demnach gegen die Mitglieder derselben nichts unter- 
nommen werden diirfe.

Fast wortlich wiederholt der kursachsische Kanzler Póll- 
nitz seehs Wochen spater in einer Ratssitzung zu Dresden 
dieselbe Ansicht und findet allgemeinen Beifall 2).

Da bei den yorliegenden Yerwicklungen Yorsicht am 
Platze sei, halt Casimir wie Kursachsen Neutralitat fiir^das 
beste. Wie Kursachsen betont auch er die Notwendigkeit der 
Interposition, um grofserem Unheil vorzubeugen.

Wenigstens offiziell schliefst sich auch Pfalz in den 
ersten Monaten dem Kompositionsbestreben an.

Zwar yerspricht Friedrich den bohmischen Standen alle 
Gunst und Freundschaft; doch. fordert er sie auf, wenn der 
Kaiser mild yerfahre, sich mafsig und nachgiebig zu zeigen 3). 
Kursachsen bittet er mit ihm zu interyenieren4).
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Casimir bestarkt Friedrich in diesem Bestreben und 
schickt ihm ais Beweis fur die Geneigtheit Joh. Georga, an 
des Pfalzgrafen Seite das Kompositionswerk zu betreiben, 
Anfang August seine eigene Korrespondenz mit Kursachsen 
sowie andere Sehriftstiicke.

Doeh ist der Ton seiner Ausfuhrungen jetzt schon viel 
bóhmenfreundlicher ais einen Monat vorher. Mit Genug- 
thuung berichtet erx), dafs der kaiserliche Gesandte, Graf 
von Hohenzollern, in Dresden geringen Beifall gefunden habe, 
wenn er auch ais jesuitische Kreatur das Gegenteil be- 
haupte1 2); seine Absicht gehe ja nur dahin, die gefahrlichen 
Piane, dereń Inhalt mehr und mehr zu Tage trete, zu be- 
fórdern.

1) Herzog Joh. Casimir an den Kurfiirsten Friedrich v. d. Pf. 
Coburg, 21. Juli 1618. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 96. 
BI. 20/25. cf. Anhang XXX.

2) Zum wahren Sachverhalt cf. Muller, Forschungen III, 27, 29.
3) Cf. dazu Gindely I, 3.

Im ubrigen diirfe man diesen Yerwicklungen nicht langer 
teilnahmslos zusehen. Denn wenn die Bóhmen mit ihren 
Beschwerden nicht gehórt wiirden und der Kaiser fortfahre 
zu riisten, so sei ein Sturm zu befiirchten, der so leicht 
nicht wieder beschwichtigt werden konne. Fremde Truppen 
wiirden dann ins Reich kommen und dem Yaterland Yer- 
derben bringen.

Besonders bedenklich sei es, wenn das Geriicht sich be- 
statige, dafs dem Kónig Ferdinand unumschrankte Yollmacht 
in der bbhmischen Frage iibertragen werden solle. Denn wegen 
seiner jesuitischen Neigungen werde er bei den bóhmischen 
Standen wenig Yertrauen und Nachgiebigkeit finden, zumal 
wenn er von papstlichen und spanischen Truppen unterstiitzt 
werde. In diesem Falle werde wohl ein gewaltiges Ringen, dessen 
Ausgang gefahrlich und zweifelhaft sei, seinen Anfang nehmen.

Solchen bedenklichen Eyentualitaten durch Intervention 
nach Kraften vorzubeugen, sei die Pflicht besonders der 
weltlichen Kurfiirsten 3).
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Solange jedoch diese Interyention keinen Yergleich 
zwischen den streitenden Parteien ais Frucht gezeitigt, konne 
man es den Bohmen nioht yerdenken, wenn sie geriistet 
blieben, denn im anderen Falle wurde man ihnen harte Be- 
dingungen ohne weiteres diktieren.

Die Forderung des Kaisers, die Waffen niederzulegen, 
halt *er darum, iibrigens in Uebereinstimmung mit Kur- 
sachsen *), fiir unannehmbar.

Yon einem offiziellen Schreiben, das diesen Gedanken, 
die eine Scharfe der Auffassung und eine wunderbare Yor- 
aussieht kommender Ereignisse yerraten, auch den Bohmen 
gegeniiber Ausdruck yerliehen hatte, habe ich nichts ge- 
funden. Casimir scheint dem Rat seines Kammersekretars 
Heufsner, der unter Hinweis auf die yorsichtigen Erklarungen 
von Pfalz und Sachsen dahin ging, es yorlaufig bei der be- 
kannten Yorantwort zu lassen 1 2), nachgegeben zu haben.

1) Muller, Forschungen III, 83. ------
2) Kammersekret. Heufsner an Herzog Joh. Casimir (Unterneubrunn). 

Coburg, 6. August 1618. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160.
3) Joh. Ernst der Jiingere an die bohmischen Stande. Weimar, 

25. Juli 1618. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 129. BI. 15—17.
4) Herzog Joh. Ernst der Jung, an Herzog Joh. Casimir. Weimar, 

7. August 1618. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 129. BI. 7/9* 
cf. Anhang XXXI.

Auch Joh. Ernst der Jiingere, der alteste der Weima- 
raner Herzóge, hat sich damals noch auf eine solche be- 
schrankt 3). Obwohl er es den Bohmen yon Herzen gerne 
wiinsche, dafs sie bei ihrer gerechten, christlichen Sache 
zumal vom ernestinischen Hause, da sie ja Joh. Friedrich 
unterstiitzt, nicht ohne „runden, richtigen Trost“ gelassen 
wiirden.

Doch weil noch keiner der machtigeren Stande sich frei 
und offen erklart, so tragt er Bedenken seinerseits den An- 
fang zu machen und hat die erbetene Hilfe weder zu- noch 
abgesagt 4).
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Der Einfall Dampierres in Bohmen, der Anfang August 
stattfand, erhóhte den Ernst der Lagę. Ferdinand hatte, 
nachdem ihm der Kaiser die Leitung der bóhmischenl An- 
gelegenheiten iibertragen, die Riistungen moglichst beschleu- 
nigt. Mit 14 000 Mann hoffte er Bohmen niederwerfen ' zu 
kbnnen.

Nach allen Seiten flogen die bóhmischen Boten, den 
Angriff des Kaisers zu berichten.

Kurpfalz ist iiberzeugt, dafs man jetzt nicht mehr ruhig 
zusehen konne, besonders wenn fremdes Kriegsyolk geworben 
und der Kapitulation entgegen durch das Reich gefiihrt 
werden sollte x).

In Coburg schlagt Heufsner dem Herzog vor, den 
Bohmen in einem Trostbrieflein zu versichern, dafs er, im 
Falle es zum aufsersten kamę, die Leistungen verwandter 
Erbeinigungen sich zum Yorbild nehmen werde.

An der Komposition verzweifelt Heufsner, denn auf des 
Kaisers Seite handle es sich urn die Ehre, auf Seite der 
Bohmen. um die Aufrechterhaltung des Majestatsbriefes. Eine 
Y*ermittelung sei deshalb ungemein schwierig.

Am sichersten fur die Bohmen sei es auf jeden Fali, 
wenn anders wirklieh ihr Succurs so stark sei, wie sie ihn 
angegeben, den Kampf energisch durchzufiihren und sich 
nicht durch schón klingende Worte hinhalten zu lassen, bis 
dem Kaiser oder Kónige fremde Hilfe zugezogen sei1 2).

1) Kurfiirst Friedrich von d. Pf. an Kurfiirst Joh. Georg. Rhe- 
hiitten, 21. August 1618. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32a, 5, No. 129. 
BI. 65/66.

2) Kammersekretar Heufsner an Herz. Joh. Casimir (nach Eisfeld). 
Coburg, 14. August 1618. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160. 
cf. Anhang XXXII.

Aber das bóhmische Heer war in der That kaum so 
stark wie das kaiserliche. Eine kiihne Offensiye erwies sich 
ais unmóglich. Ebensowenig yermochte jedoch auch Buquoy 
die erwartete militarische Promenadę nach Prag ins Werk 
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zu setzen. Der Kriegssohauplatz blieb lokalisiert in der 
Gegend von Czaslau x).

Unter resultatlosen Kampfen, wie unter resultatlosen 
Yerhandlungen iiber die Komposition der bohmischen Graya- 
mina yerging der Monat September. Nicht einmal iiber die 
Vorbedingungen yermochte man sieh zu einigen 1 2).

1) Gindely I, 394.
2) Muller, Forschungen III, 79, 83.
3) a) Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. an Kurfiirst Joh. Georg. Heidel

berg, 3. September 1618. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 129. 
BI. 71/73. — b) Kurfiirst Friedrich von d. Pf. an Kurfiirst Joh. Georg. 
Heidelberg, 9. September 1618. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 129. 
BI. 80/81.

4) Miiller, Forschungen HI, 133, 134.

Doch die kursaohsische Politik, ohne positiyes Ziel, 
klammerte sieh immer noch an die gewbhnliche Zuflucht 
der Schwachen, an die Neutralitat, and hoffte immer noch 
eine friedliche Beilegung des Kampfes, oder wollte wenigstens 
erst abwarten, auf wessen Seite sieh der Sieg neige.

Umsonst fordert Kurfiirst Friedrich yon Joh. Georg eine 
offene Erklarung3). Yergeblich sucht der Coburger Rat 
Waldenfels im Auftrag Casimirs den Kurfiirsten zu ent- 
schiedenerem Auftreten fortzureifsen und ihn fur eine enge 
Yereinigung aller Eyangelischen zu stimmen, die der Herzog 
von Coburg fur das beste Mittel halt, um das Unheil, das 
der eyangelischen Sache droht, zu yerhindern4).

Nachdem Casimirs Plan, alle eyangelischen Stande in 
geschlossener Masse zu einer Stellungnahme in der bohmischen 
Frage zu yeranlassen, an Sachsens ablehnender Haltung ge- 
scheitert war, suchte er wenigstens die Union und ihren An- 
hang, die Korrespondierenden, zum Eingreifen zu bewegen 
und sie yorerst zu yeranlassen, noch einmal den Kaiser um 
Bestatigung und klare Definition des Majestatsbriefes, be- 
sonders in den Punkten, in welchen er umgedeutet worden 
sei, anzugehen.
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Wenn dies geschehen, werde man sich leichter iiber die 
Entlassung der beiderseitigen Truppen und iiber die Kom- 
position der Grayamina einigen konnen, da ja immer die 
Bohmen erklart hatten, dafs sie nur wegen Yerletzung des 
Majestatsbriefes zu den Waffen gegriffen.

Allerdings scheine es die Ehre des Kaisers nicht zu ge- 
statten, mit Unterthanen, die zuerst das Schwert gezogen, 
zu unterhandeln; doch der Kaiser móge die weitgehenden 
Freiheiten der Krone Bohmen bei seiner Beurteilung der 
Yorgange in Betracht ziehen. Yor allem aber mogę er sich 
an die Milde, die seine Yorfahren bei ahnlichen Eallen be- 
wiesen, erinnern *).

Viel energischer ais Casimir trat sein junger weimarischer 
Yetter, der Herzog Joh. Ernst der Jiingere, fur die Bohmen 
ein. Besonders charakteristisch fur die damalige Stimmung 
am Hofe zu Weimar ist ein Diskurs, der, offenbar aus dieser 
Quelle stammend, in Dresden wahrend der oben erwahnten 
Anwesenheit Waldenfels’ einlief. Mit allem Nachdruck • wird 
in ihm die kraftigste Unterstiitzung der Bohmen yerlangt.

Diese Forderung zeigt, dafs die yertrauliche Besprechung, 
welche Christian von Anhalt mit seinem Neffen Joh. Ernst 
in Schwabach gehalten 1 2 3 * * * *), ebenso wie die Reise nach Heidel
berg 8), zu der er ihm geraten, nicht ohne Wirkung ge- 
blieben war, denn auch Kurpfalz trat schon damals offen 
und entschieden fur die Bbhmen ein. In einem Schreiben 

1) Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. Coburg, 
31. Oktober 1618. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 129. BL 
86/89. cf. Anhang XXXV.

2) Herzog Joh. Ernst der Jiingere an Herzog Joh. Casimir. Weimar, 
26. August 1618. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 124. (Correspond. 
Joh. Casim. mit Joh. Ernst d. J.)

3) Auch Casimir hat damals oder etwas spater eine Reise nach
Heidelberg unternommen. cf. Tentzel, S. Ernestin. Geschichtskalender:
ferner: Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. Bamberg,
30. September 1618. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 129.
BI. 65/66. cf. Anhang XXXIV.
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an Joh. Casimir ans dieser Zeitx) aufsert der Kurfiirst Friedrich 
die Ansicht, dafs man von seiten der Erbvereinigten ver- 
pflichtet sei, die Bóhmen zu unterstiitzen.

Das Mifstrauensvotum, welches der Kurfiirst den Weima- 
ranern bei Niederlegung der Vormundschaft dadurch gegeben, 
dafs er „eine vormundschaftliehe Quittung“ yerlangte, dereń 
genaue Befolgung einem Verzicht auf die reichstandische 
Freiheit gleichgekommen ware1 2 3), hat wohl Joh. Ernst be- 
sonders bewogen, den Pfalzern geneigtes Gehor zu schenken 
und mehr und mehr zur kursachsischen Politik in ent- 
schiedenem Gegensatz zu treten.

1) Kurfiirst Friedrich an Herzog Joh. Casimir. Rehehiitten, 
22. August 1618. Origin. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 129. Bi. 64 
u. 67. cf. Anhang XXXIII.

2) Rosę I, 27 fg.
3) Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. Bamberg, 

30. Sept. 1618. cf. a. a. O.
4) Kammersecretar Heufsner an Herzog Joh. Casimir (Tenneberg).

Coburg, 24. Mai 1619. Orig. Cob. Arch. A. I, 32a, 5, No. 160.
. . . damitt gutte kuntschafft erhaltten undt forttgesetzt werde . . . so
habe icb auch bey der Niirmbeiger Post Herrn Rueppeln nach Praga

Casimir hat sich den Weimaranern nicht angeschlossen. 
Er war auch in den folgenden Monaten bestrebt, eine Mittel- 
stellung zwischen dem saehsischen und pfalzischen Stand- 
punkte zu behaupten. Nach wie vor sucht er, bevor er 
Schritte in wichtigen politischen Angelegenheiten unter- 
nimmt, erst Sachsens Ansicht dariiber zu erkunden, um sie 
seinem Yorgehen ais Mafsstab zu Grunde zu legen.

Auf der anderen Seite dauert die yertrauliche Korre- 
spondenz mit Heidelberg fort. Was von Dresden in Coburg 
einkommt, wird dorthin geschickt8). Das pfalzische An- 
suchen bestimmt Casimir seine Beziehungen zu Niedersachsen 
wieder aufzufrischen.

Wie mit der Pfalz bleibt er auch mit den bdhmischen 
Standen in regem Yerkehr. Um so yertrauter wird dieser, 
je glanzender die Kriegserfolge der Bohmen sind4 * * *). Ais im
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Juli 1619 eine grófsere Truppenabteilung das Coburger Land 
durchzog, um sich dem Heere derselben anzuschliefsen, hat 
sie Casimir kostenfrei bewirtet und fur ihre schnellste Be- 
fórderung gesorgtł).

Es war zu derselben Zeit, ais Ferdinand nach Frankfurt 
aufbrach zur Kaiserwahl. Er verliefs seine Lande in yollem 
Aufruhr: Schlesien, die Lausitz, Mahren und Oesterreich 
hatten sich den Bohmen angeschlossen oder waren im Be- 
griff es zu thun. Wenige Wochen vor seiner Abreise von 
Wien war er, seine Hauptstadt, das Haus Habsburg iiber- 
haupt nur durch das Zaudern des Grafen Thurn gerettet 
worden.

Es schien, ais sollte die Kaiserkrone diesmal wirklich 
den Habsburgern entrissen werden. Die politischen Ver- 
haltnisse forderten gleichsam auf zum Entscheidungskampfe 
gegen die hierarchischen Formen des alten Reichs. Es hat 
an Stimmen nicht gefehlt, die ihn anrieten. Besonders der 
Landgraf Moritz yertrat die Anschauung, dafs auch ein 
evangelisch.es Haupt das Reich regieren kónne. Dech in der 
klaren Erkenntnis, dafs ein solches ohne einen starken Riick- 
halt ein Unding sei, yerband er mit jener Anschauung das 
Streben nach einer engen Vereinigung des ganzen eyange- 
lischen Korpers. Nur sie yermoge die religiose wie politische 
Freiheit des Vaterlandes zu behaupten und die Unterdriickung 
Bbhmens und Deutschlands zu yerhindern 1 2 3).

1) Muller, Forschungen III, 159.
2) Rommel VII, 351.
3) Rommel VII, 356.

Auf dem Unionstage in Heilbronn (Juni 1619) setzte 
es der Landgraf auch durch, dafs ein eyangelischer General- 
konyent in Aussicht genommen wurde. In Miihlhausen am 
2. September sollte er beginnen s). Auch die Schweiz, die

einfsmahls ausfiihrlich, jedoch ohne nahmen undt mitt unkendlich signatur, 
beandtwordett, den Herren Boheimen zu E. F. G. gelieinpffe undt ver- 
trawlicher forttsezung davon geheimbtte anzeige zu thuenn . . .

evangelisch.es
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Generalstaaten, Bohmen, Danemark und Schweden gedachte 
man in den Bund aufzunehmen ').

Mach Dresden sandte Markgraf Christian von Culmbach 
den Direktor seines geheimen Rats, Caspar von Feilitzsch, 
um den Kurfiirsten zum Besuch des Tages zu yeranlassen. 
Doch die Yorantwort, welche Joh. Georg erteilte, kam einer 
Ablehnung gleioh 1 2 3 *).

1) Haufser II, 299.
2) Kurfiirst Joh. Georg an Markgraf Christian v. Brandenburg- 

Culmbach. Dresden, 24. Juli 1619. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, 
No. 103. (Korrespond. der Kurfiirsten Christian II. u. Joh. Georg v. 
Sachsen mit Joh. Casimir 1608/1632.) 132 Blatter.

3) Herzog Joh. Casimir an den Kurfiirsten Joh. Georg. Neustadt 
ahn der Heyden, 29. July 1619. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, 
No. 129. (Vertrauliche Korresp. mit Kurpfalz.) BI. 151—154. cf. An
hang XXXVI.

XVII. 34

Ganz andere Aufnahme findet die Werbung in Coburg. 
Freudig stimmt man dort dem Piane eines Generalkonyents 
der Evangelischen zu.

Ich erinnere daran, dafs Casimir im Oktober yorigen 
Jahres dem Kurfiirsten von Sachsen gegeniiber die Not- 
wendigkeit einer allgemeinen, yertraulichen Zusammensetzung 
der Eyangelischen betont, dafs er im Jahre 1614 yergeblioh 
dafiir gewirkt hatte. Noch einmal unternimmt er es jetzt, 
Sachsen zur Teilnahme an dem Projekte zu bewegen s).

Die Bedenken Christians II. gegen eine Vereinigung der 
Eyangelischen seien nicht mehr aufrecht zu halten, stellt er 
dem Kurfiirsten yor. Seine Ansicht, dafs kein Angriff zu 
befiirchten sei, habe sich ais irrig erwiesen. Denn die 
Katholiken hatten schon yor geraumer Zeit ungewóhnlich 
starkę Kriegsriistungen begonnen und setzten sie immer noch 
fort. Die Gefahr fur die eyangelische Sache, die sie in sich 
schlóssen, bleibe bestehen, selbst wenn ein Friede in Bohmen 
zustande karne, geschweige wenn dieses Land unterdriickt 
wiirde.

Eine allgemeine Zusammenkunft der eyangelischen Stande 
miisse deswegen Mittel zur Gegenwehr yereinbaren.
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Katholischerseits werde allerdings auch behauptet, dafs 
es sich lediglich um Defension handle. Aber diese Erklarung 
beseitige den Ernst der Lagę keineswegs, denn mancherlei 
Reden und einkommende Nachrichten besagten gerade das 
Gegenteil. Und dann sei es ja leicht, einen Yorwand zu finden, 
um unter dem Deckmantel der Exekution (sub colore exe- 
cutionis) den Kampf gegen die unvorbereiteten und nicht mit- 
einander verbundenen evangelischen Stande zu beginnen.

Ihre Yereinzelung miisse ja den Gegner zum Angriff 
einladen, wahrend eine geschlossene Haltung der evangeHschen 
Stande, auch ohne dafs man das Schwert zu ziehen brauche, 
den Gegnern imponieren und ihr gefahrliches Yorhaben auf- 
halten wiirde.

Dieser Plan einer allgemeinen protestantischen Schild- 
erhebung, damals durchgefuhrt, hatte die Yernichtung der 
habsburgischen Macht in Deutschland unzweifelhaft zur Folgę 
gehabt.

In Coburg war man entschlossen nach Kraften fiir ihn 
einzutreten und sich durch Sachsens ablehnende Haltung 
nicht beirren zu lassen. Heufsner und Waldenfels haben so- 
gar dem Herzog den Rat gegeben, der vom Kurfiirsten ver- 
langten persónlichen Besprechung iiber diese Angelegenheit 
aus dem Wege zu gehen, denn es habe das Ansehen, ais ob 
man ihn dort von der Teilnahme an jenem Projekt ab- 
bringen und der Ansicht des Kurfiirsten geneigt machen 
wolle 1 2).

1) Kurfurst Joh. Georg an die Herzóge Joh. Casimir u. Joh. Ernst 
d. Aelteren. Dresden, 26. Juli 1619. Orig. Cob. Areh. A. I, 32 a, 5, 
No. 103. BI. 131.

2) KammersekretSr Heufsner an Herzog Job. Casimir. Coburg, 
30. Juli 1619. Postscript. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160. 
cf. Anhang XXXVII.

Doeh nicht nur Kursachsen verschlofs sich dem Piane, 
auch die Pfalz benahm sich schwankend. Man wołlte das 
Grofste und Gefahrlichste erstreben und fiihlte doch nicht 
den Mut, die grofsen und gefahrlichen Wege dazu zu betreten.
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Mit der Motiyierung, dafs ein Unionstag jetzt wichtiger sei 
ais alles andere, yerlangte Kurpfalz auf einmal einen Auf- 
schub x).

Die Hotfnung des Landgrafen Moritz und Joh. Casimirs, 
durch die imponierende Haltung eines eyangelischen General- 
konyents einen Druck auf die Katholiken auszuiiben und 
die Yerschiebung des Wahltages, dem Yerhandlungen tiber 
die Komposition des Reiches und Bohmens yorangehen sollten, 
durchzusetzen, war gescheitert 1 2).

1) Rommel VII, 361.
2) Rommel VII, 354. — cf. Herz. Job. Casimir an Kurf. Joh. Georg. 

Neustadt a. d. Heyden, 29. July 1619 a. a. O.
3) Muller, Forschungen III, 229.
4) Vertraulicbes Schreiben aus Frankfurt, 26. Juli 1619 (von Lud

wig Camerarius). Cob. Arcb. A. I, 28 b, 3 a a, No. 69 (Zeitungen 1619).
5) Rankę, 258.
6) Rankę, 260.
7) Rankę, 262.

Im Juli 1619 kam man in Frankfurt zusammen. Yon 
Sachsens Yerhalten hing wie immer das Meiste ab. Eine 
Zeit lang hat es geschwankt, ob die Wahl nicht aufzuschieben 
sei bis zur Beilegung der bbhmischen Handel3). In Coburg 
erwartete man ein Yorgehen in diesem Sinne 4), das iibrigens 
auch dem Wortlaute der goldenen Bulle entsprochen hatte5). 
Sachsen ist bald yon dieser Bedingung abgegangen. Auch 
gegen Ferdinands Personlichkeit wandte es nichts ein6). 
Damit war die Saehe iiberhaupt entschieden.

Am 28. August wurde Ferdinand ohne wesentliche Er- 
weiterung der Wahlkapitulation gewahlt. Selbst Pfalz hatte in 
gewundenen Wendungen seine Zustimmung gegeben7).

Kaum war die Wahl vor sich gegangen, so kam die 
Nachricht, die Bohmen hatten den pfalzischen Kurfiirsten zu 
ihrem Kbnig gewahlt.

Es war den Umtrieben des Heidelberger Kabinetts ge- 
lungen, die Sache so weit zu treiben. Dafs man yon 1606 
an nicht yergebens gearbeitet, dafs die Hoffnung der Heidel- 

34*
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berger auf die bóhmische Krone, mit der man sich schon 
bei Gelegenheit der englischen Brautwerbung formlich ge- 
briistet *), nicht eitel gewesen, war bewiesen. Doch Ferdi- 
nand hatte durch das Wahlresultat vom 28. August einen 
Yorsprung erlangt, der fur Friedricha bóhmische und pfalzische 
Existenz gefahrlich werden konnte. Denn wenn Friedrich 
die Wahl annahtn, so stand ihm im Kampfe um den boh- 
mischen Thron nicht mehr der Erzherzog von Oesterreich 
ais Rival gegeniiber, aondern der von ihm selbst gewahlte 
Kaiser.

Das Kurfiirstenkolleg hat Friedrich entschieden abge- 
raten!). Von den Unierten stimmten nur Baden, Anspach 
und Anhalt fur die Annahme. Selbst die pfalzischen Staats
manner zeigten sich schwankend3). Besonders Christian von 
Anhalt, der Herzog von Bouillon und der Prinz von Oranien 
haben schliefslich die Bedenken, die auch Friedrich selbst 
hegte, iiberwunden *).

Ohne der Unterstiitzung der Generalstaaten und Englands 
versichert zu sein, und gegen den Willen einer Reihe von 
Unierten brach Friedrich nach Bohmen auf, um mit der 
Krone von Bohmen den Kampf gegen eine halbe Welt auf- 
zunehmen.

XI. Kapitel.
Beziehungen zwischen Casimir und Kenig Friedrich.

Am 26. August war die Kbnigswahl in Prag. Dafs der 
Pfalzgraf die Mehrzahl der Stimmen auf sich rereinigen werde, 
wufste man in Coburg voraus. Doch zweifelte man an der 
Annahme der koniglichen Wurde von seiten Friedricha.

Durch die einhellige Wahl Ferdinands zum Kaiser sei

1) Gindely I, 186.
2) Londorpii acta publiea I, 718.
3) Haufser II, 302.
4) Rommel VII, 371. — Gindely II, 230. 
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ja zugleich die bbhmische Krone bei ihm bestatigt worden, 
und nun sei das ganze Reich yerpflichtet ihm zur Behauptung 
derselben Hilfe zu leisten *). Oesterreich, Spanien, der Papst 
und die ganze Liga wiirden auf jedem Fali das Aeufserste 
daran setzen, Bohmen den Habsburgom zu erhalten1 2 3). Auf 
die Union sei wenig Yerlafs, gerade jetzt, wo die Reichsstadte 
aus finanzpolitischen Griinden die Reihen der Union yerliefsen 
und sich Ferdinand anschlossens).

1) Kammersekretgr Heufsner an Herzog Joli. Casimir (nach Rom- 
hild). Coburg, 26. August 1619. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, 
No. 160. cf. Anhang XXXIX. — Auch Kurpfalz hat 14 Tage vor der 
Wahl dem Dresdener Kabinett gegeniiber diese Verpflichtung anerkannt. 
cf. Miiller, Forschungen III, 235.

2) Kammersekret. Heufsner an Herzog Joh. Casimir. Coburg, 
15. August 1619. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160. cf. An
hang XXXVIII.

3) Cf. dazu Muller, Forschungen III, 20, 21.
4) Róse I, 36. — Gindely II, 294 fg.

Mit klarem Blick hat man in Coburg das Unsinnige des 
pfalzischen Unternehmens durchschaut, Friedrich die ver- 
hangnisyollen Folgen richtig yorhergesagt. Von einer Billigung 
oder gar einer Unterstiitzung desselben war man weit ent- 
fernt.

Heufsner meint, dafs auch die weimarischen Herzbge 
Bedenken tragen wiirden die Partei Friedricha und der Union 
zu ergreifen. Sie haben es doch gethan. Wahrend des 
Nurnberger Unions- und Korrespondenztages sind die drei 
altesten derselben, Joh. Ernst, Friedrich und Wilhelm, in die 
Union eingetreten, um dann, nachdem es dem Kdnig nicht 
gegliickt war, diese zu seiner direkten Unterstiitzung zu be- 
wegen, bei Friedrich Kriegsdienste zu nehmen 4).

Der yollwichtige Preis, der ihnen im Falle des Sieges 
winkte, namlich die Wiedererwerbung der Kur, begriindet 
wohl yor allem die Hingebung und Ausdauer, die sie bei 
der Yerteidigung der Sache Friedrichs an den Tag legten.

Die Nurnberger Yersammlung hatte den allgemeinen 
protestantischen Konyent und die Lósung der Aufgaben 
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bringen sollen, die man fur den Miihlhauser Tag in Aussicht 
genommen. Trotz der eifrigsten Bemiihungen des Landgrafen 
Moritz war jedoch das Ganze zu einem gewdhnlichen Unions- 
tage zusammeugeschwunden. Der Plan einer Vereinigung 
aller Eyangelischen mufste ais definitiy gescheitert betrachtet 
werden.

Die Sache des Konigs von Bohmen gedachten die Unierten 
nur insofern zu der ihrigen zu machen, ais się den Beschlufs 
fafsten, seine deutschen Besitzungen gegen jeden Angriff zu 
yerteidigen ').

Noch kurz vor Beginn der Yersammlung hatte der Land
graf Moritz yon Bayreuth aus Johann Casimir gebeten 1 2 3), sich 
dech durch die Stelluug anderer nicht abschrecken zu lassen 
und den Tag zu besuchen. Allerdings sei die Gefahr grofs, 
weil die Gegner machtig und listig seien und besser ais die 
Eyangelischen untereinander zusammenhielten. Dech man 
solle nicht yergessen, dafs die Zeit der Aussbhnung yoriiber 
sei. Nur ein kuhner Entschlufs konne die Lagę der Eyan
gelischen bessern s).

1) Gindely II, 300.
2) Landgraf Moritz an Herzog Joh. Casimir. Baireuth, 28. Oktober 

1619. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 53. (Korrespond. zwischen 
Landgraf Moritz u. Herz. Job. Casimir 1580/1632.) BI. 112/113. cf. An
hang XL.

3) Cf. auch Rommel VII, 373.
4) Muller, Forschungen III, 353. — Herzog Joh. Casimir an Herzog

Christian von Braunschweig - Luneburg, erwahlten Bischof des Stiftes 

Casimir hat sich trotzdem an dem Tage von Niirnberg 
weder personlich noch durch Gesaudte beteiligt. Die Weige- 
rung Joh. Georga, dort zu erscheinen, die Abmahnung des 
Kurfiirsten von den geheimen Verbindungen der Herzoge von 
Weimar, endlich der schwache Besuch des Konyents mogen 
wohl die hauptsachlichsten Beweggriinde fur Casimirs Fern- 
bleiben gewesen sein. Ein Nachlassen seiner Sympathie fur 
das Projekt eines allgemeinen eyangelischen Bundes war auf 
jedem Fali nicht die Ursache, denn auch in der Folgezeit ist 
er nach Kraften fur dasselbe eingetreten 4).
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Es war bei dieser Ueberzeugung von der Notwendigkeit 
eines allgemeinen eyangelischen Bundes lediglich konsequent 
gehandelt, wenn Casimir der Saehe Friedricha die warmste 
Teilnahme schenkte. Hatte er auch gegen die Annahme der 
Krone ais ein waghalsiges Unternehmen die schwerwiegend- 
sten Bedenken einzuwenden gehabt, so mufste er es doch 
jetzt, nachdem der Schritt geschehen, yon seinem politischen 
Standpunkte aus fur die Pflicht aller Eyangelischen halten, 
den Vorkampfer der deutschen Freiheit mit aller Kraft zu 
unterstiitzen.

Ais Friedrich von den machtigsten eyangelischen Standen 
ohne Hilfe gelassen wurde, hat darum Casimir seinerseits 
wenigstens vertrauliche Beziehungen mit ihm unterhalten und 
hat nach Mbglichkeit fur ihn gesprochen und gesehrieben. 
Wie weit speciell ernestinisches Interesse bei ihm mafsgebeud 
war, lasse ich dahingestellt.

So haben die beiden Briider, Joh. Casimir und Joh. Ernst, 
unmittelbar nach der Kronung einen gewissen Dr. Ohlhafen 
zu Friedrich geschickt, um ihm die Griinde anzugeben, die 
sie yerhindert hatten, jener persdnlich oder durch Beyollmach- 
tigte beizuwohnen. Ihr Fehlen sei ja auch nach der Lagę der 
Dinge fur die eyangelische Sache yorteilbafter, da es eine 
Interyention bei dem Kurfiirsten yon Sachsen, bei der sie es 
an Fleifs und sorgfaltigem Eifer nicht fehlen lassen wollten, 
nur befbrdern konne x).

Am Anfang des Jahres 1620 gratuliert Casimir dem

Minden. Coburg, 1. April 1620. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, 
No. 30. (Korrespond. 1587/1632.) . . . Item die Conjunctio der Eyan
gelischen hette Ihren besondern effect und nachwurk wie bey der 1608 
ufm Reichstag gepflogenen Correspondenz zu spiiren gewesen; wir befinden 
aber, dafs bishero solche nicht zu erhaiten undt wir ein sonderlich 
systema consiiiorum gefiihrt, dabei dergleichen praesupposita fur gewifs 
gehalten, welche zweiyelbafftig undt disputirlich sind, daraus widrige con- 
clusiones undt media endstehen miissen . . .

1) Gutachten eines Rates Joh. Ernsts des Aelteren. Eisenach, 
19. Noyember 1619. Orig. Cob. Arcb. A. I, 32 a, 5, No. 160.
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Konig nicht nur zur Geburt eines Prinzen, sondern er be- 
dankt sich auch fur die yertrauliche Korrespondenz *).

Wie er bei der Dresdener Konferenz zu Gunsten Fried
richa eingetreten ist, werden wir spater sehen. Ja, noch am 
18. Oktober 1620 lafst er dem Konig yersichern, dafs er bei 
keiner Gelegenheit unterlassen werde, nach aufserstem Yer- 
mogen zu des Konigs und des Yaterlandes Bestem das Seinige 
beizutragen 1 2). -

1) Herzog Joh. Casimir an Konig Friedrich von Bohmen. Coburg, 
3. Januar 1620. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 17. (Korre
spondenz des Konigs Friedrich v. Bohmen mit Herz. Joh. Casimir. 
36 Blatter.) BI. 3.

2) Herzog Joh. Casimir an Herzog Joh. Ernst d. Jiingeren v. Weimar. 
Tenneberg, den 8. Oktober 1620. Konzept (Scriptum insertum). Cob. 
Arch. A. I, 32 a, 5, No. 124. (Korresp. Casimirs mit Joh. Ernst d. Jung. 
1606/26. 203 Blatter.) BI. 163.

8) Herzog Joh. Casimir an Herzog Wilhelm v. Weimar, den 17. April 
1620. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 126.

4) Herzog Joh. Casimir an Herzog Joh. Ernst d. Jung. Tenneberg, 
5. Oktober 1620. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 124. . . . 
Was des geliebten bruder hertzog Bernhardt betriefft, dbrffen E. Ld. vor 
Ihme nichtt sorgen noch unser ferner recommendieren, dann unser der- 
selbe wohlbeliebig undt zuversichttig ins kiinfftig mitt gelegenheitt auch 
einen dapfferen Soldaten, darzue er lust, geben wirdet . . .

Ebenso bleibt er mit den Weimarer Herzogen in reger 
und enger Yerbindung. Dem Herzog Wilhelm gratuliert er 
zu seiner bohmischen Kriegsbestallung und wiinscht, dafs aus 
ihr Yorteil fur die bedrangte eyangelische Sache erwachsen 
mogę3). Die Bitte, welche Johaun Ernst der Jiingere an 
Casimir richtet, den jungen, in Weimar zuriickgebliebenen 
Herzog Bernhard in seine Obhut zu nehmen, erklart er 
fur uberflussig, weil er diesem an und fur sich wohlgeneigt 
sei 4).

In Dresden blieb es nicht yerborgen, dafs Coburg und 
Eisenach mit dem Bohmenkonig sympathisierten. Bei einer 
personlichen Zusammenkunft hoffte der Kurfiirst beide Herzdge 
fur seine Politik, die im anderen Lager ihr Heil suchte, zu 
gewinnen.
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Von der bohmisehen Kbnigswahl an datiert diese Schwen- 
kung der kursachsischen Politik. Zu der bisherigen Ab- 
neigung gegen den bohmisehen Aufstand traten jetzt die 
alte Eifersucht gegen Kurpfalz und der konfessionelle Hafs 
yerscharfend hinzu. Die Nachricht, dafs seine weimarischen 
Yettern sich mit Friedrich verbunden hatten, um mit seiner 
Hilfe den Yerlust der Wittenberger Kapitulation wieder ein- 
zubringen ł), schien den Kampf gegen den Bohmenkonig zum 
Zweck der Selbsterhaltung zu erfordern. Anfangs Januar gab 
denn auch Joh. Georg dem Landgrafen Ludwig von Hessen- 
Darmstadt seinen Entschlufs kund, dem Kaiser zu helfen, weil 
er von der Gereehtigkeit seiner Sache vollstandig iiberzeugt 
sei. Die Bedingungen, von denen der Kurfiirst sein Ein- 
greifen abhangig machte, wurden in Wien gewahrt: die beiden 
Lausitzen sollten ihm bis nach Bezahlung der Kriegskosten 
iiberlassen, ein „erledigtes" deutsches Furstentum abgetreten 
werden 1 2 3). Die Forderung einer Garantie fur den gegen- 
wartigen geistlichen eyangelischen Besitz war der Kaiser 
bereit zu erfiillen8), aber er verschob die Entscheidung auf 
den J^iihlhauser Konvent. Dafiir yerlangte der Kaiser, dafs 
der Kurfiirst unyerziiglich riiste und seine Operationen von 
der kaiserlichen Entschliefsung abhangig mache.

1) Rosę I, 311.
2) Gindely II, 423.
3) Muller, Forschungen III, 323, 324.
4) Rosę I, 37 fg., 311, 312. — Muller, Forschungen III, 350 fg.

Joh. Casimir und Joh. Ernst waren mit dieser Wendung 
der sachsischen Politik keineswegs einverstanden. Auch die 
erwahnte Dresdener Konferenz vermochte ihre Ansicht nicht 
zu andern 4). Ohne dafs eine Yerstandigung erzielt worden 
war, ging die Konferenz auseinander. Der Yertreter der Her- 
zoge hatte die Weimaraner zu entschuldigen yersucht. Er 
war scharf abgewiesen worden. Casimirs und Joh. Ernsts 
Bat, eine bewaffnete Interposition in Yerbindung mit Dane
mark und dem niedersachsischen Kreise zu Gunsten der evan- 
gelischen Sache zu unternehmen und Bohmen ais Oesterreich
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tributares Kónigreich dem Pfalzgrafen zu lassen, konnte natiir- 
lich in Dresden keinen Beifall finden.

Casimir hat dem Kónig Friedrich von dem Ergebnis der 
Dresdener Konferenz durch Heufsner, den er insgeheim nach 
Prag schickteł), berichten lassen. In den herzlichsten Aus- 
driicken dankt der Kónig fur des Herzogs Verwendung in 
Dresden 1 2 3 * * * *). Auch fernerhin móge er durch Briefe an seine 
Yerwandten das Beste zu wirken suchen, vor allem aber 
keine Gelegenheit yorbeigehen lassen, urn bei Kursachsen 
im Interesse eines besseren Einvernehmens thatig zu sein. 
Er habe ja dem Kurfiirsten nicht den geringsten Grund zur 
Feindschaft gegeben und er konne deswegen auch nicht 
glauben, dafs Joh. Georg sich zu Feindseligkeiten gegen 
die bóhmischen Lande bewegen lassen werde. Aufserdem 
móge der Kurfiirst doeh bedenken, dafs er ein Eingreifen 
zu Gunsten des Kaisers, durch welches das Papsttum in 
Deutschland gefórdert und die eyangelische Sache unter- 
driickt werde, weder yor Gott noch vor der Nachwelt wiirde 
yerantworten kónnen. Endlich sollten die evangelischen 
Stande, die sich mit den Papstlichen einliefsen, erwagen, 
dafs sie von ihnen nichts anderes zu erwarten haben wiirden, 
ais das, worauf bei dem Poeten der Polypbemus den Ulysses 
yertróstet 8).

1) Yerschiedene Schreiben des Raths u. Kammersecret. Heufsner 
an Herz. Joh. Casimir in dessen Angelegeoheiten 1619/22. Cob. Arch. 
A. I, 32 a, 5, No. 169.

2) Konig Friedrich an Herzog Joh. Casimir. Konigl. Schlofs zu 
5. Juni

Prag, m"; 1620. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 17. BI. 29. 40. liiai
3) Konig Friedrich v. Bohmen an Herzog Joh. Casimir. Konigl.

_ , 6. Mai
Schlofs zu Prag, ——-—- 1620. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 17.’ 26. Apnl ® ’

—16. cf. Anhang XLI. — In seinen iibrigen Teilen enthalt das
Schreiben eine interessante Apologie des Kónigs.

Doch Joh. Georg war von der einmal betretenen Bahn 
durch nichts abzubringen. Nicht nur er selbst zeigte sich 
entschlossen den Kaiser zu unterstiitzen, auch die Stande 
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des obersachsischen Kreises wollte er zum Yorteil Ferdinands 
bewaffnen.

Die zu diesem Zweck nach Leipzig berufene Kreis- 
yersammlung hat ihn jedoch im Stich gelassen. Es wurde 
festgesetzt, in der bohmischen Sache Neutralitat zu beob- 
achten 1).

Die zum Kreistag abgeordneten bohmischen Gesandten 
baben in Prag ruhmend hervorgehoben, wie wohl die Herzoge 
von Coburg und Eisenach den Bohmen gesinnt seien2).

Dafs die kursachsischen Forderungen ihre Zustimmung 
nicht gefunden, lafst sich aus dieser kurzeń Bemerkung klar 
genug ersehen s).

1620. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 118.
aa. m»rZ

5) Konig Friedrich an Herzog Joh. Casimir. Kónigl. Schlofs zu 
23

Prag, — Mai 1620. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 17. BI. 19.

cf. Anhang XLII.

Mit Freuden hat Friedrich aus dem Absehied des Leip- 
ziger Tages ersehen, dafs man im obersachsischen Kreise aus 
der Neutralitat nicht herauszugehen gedenke. Die bóhmische 
Kriegsyerfassung sei ja auch in keiner Weise gegen andere 
Kreise gerichtet; er sei vielmehr bereit, gute Nachbarschaft 
zu halten, im Falle der Not Hilfe zu leisten* 4). Casimir 
bittet er urn Fortsetzung der Korrespondenz; gegen die 
Unierten mogę der Herzog die bisherigen guten Beziehungen 
.aufrechterhalten 6).

Die Yorantwort, welche er dem Miihlhauser Konyent 
auf das Ansinnen, die Krone niederzulegen, gegeben, hat 
Friedrich seinem Brief an den Herzog beigelegt.

Dort war sein Schicksal entschieden worden, ohne dafs

1) Weifse, Geschichte der kursachsischen Staaten IV, 269.
2) Muller, Forschungen III, 364.
3) Cf. dazu Kammersekret. Heufsner an Herzog Joh, Casimir. Coburg, 

24. Juli 1620. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 160.
4) Kotiig Friedrich an Herzog Joh. Ernst den Aelteren. Prag, 

1. April
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man auf seinen Protest und auf seine Yerteidigung gehórt1). 
Die drei geistlichen Kurfiirsten, Sachsen und der Landgraf 
Ludwig beschlossen den Kaiser bei der Niederwerfung Boh- 
mens zu unterstiitzen 2). Es war ein Gewaltschritt kurfiirst- 
licher Autoritat zu Gunsten Ferdinands ais Kbnigs von 
Bohmen und ais Kaisers.

1) Cf. dazu Konig Friedrich an Herzog Joh. Casimir. Prager 
20.Schlofs, Juni 1620. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 17. BI. 31,

32. cf. Anhang XLIII.
2) Gindely II, 428.
3) Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands IX, 511.
4) Muller, Forschungen III, 405.

Die kaiserlich-bayrische Diplomatie hatte ein Meister- 
stiiek geliefert: Sachsen war eng verbunden mit dem Hause 
Habsburg und der Liga, obwohl seine Garantieforderung 
fur den geistlichen eyangelischen Besitz in den sachsischen 
Kreisen nur mit yerschiedenen Einschrankungen erfiillt 
worden war.

Schon am 15. Juni war das kaiserliche Exekutions- 
mandat fur den Kurfiirsten yon Sachsen und Maximilian von 
Bayern ausgefertigt worden 3). Doch erst Ende August 
brach Joh. Georg mit 12 000 Mann auf zur Besetzuug der 
Lausitzen.

In Prag hatte man trotz der deutlichsten Beweise fur 
das Gegenteil bis dahin immer den Wahn von Sachsens Neutra- 
litat noch nicht aufgeben kbnnen4). Charakteristisch dafiir 
ist ein Schreiben, das wenige Tage vor dem Aufmarsch 
der sachsischen Truppen von Friedrich nach Coburg geschickt 
wurde.

Unter Hinweis auf die Feindschaft des Herzogs yon 
Bayern, der mit ihm ais Blutsfreund und Yerwandter friiher 
in den yertrautesten Beziehungen gestanden (1), bemerkt der 
Konig, dafs, glaubwiirdigen Nachrichten zufolge, der Kaiser 
auch Joh. Georg, mit dem er doch ebenfalls yon jeher in 
Freundschaft yerbunden gewesen (sio!), zum bewaffneten An- 
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griff auf das Kbnigreich Bohmen zu bestimmen suche. Ob- 
wohl er fest iiberzeugt sei, dafs der Kurfiirst sich nicht dazu 
herbeilassen werde (sic!), so habe er doch bescblossen, Ge- 
sandte abzufertigen 1 2), um den Kurfiirsten von jeder Ver- 
bindung mit den Papisten zuriickzuhalten. Casimir móge 
auch seinerseits ohne Verzug durch Gesandte oder aus- 
fiihrliche Schreiben bei dem Kurfiirsten interrenieren und 
ihn zur Eortsetzung friedlicher Nachbarschaft zu bewegen 
suehen *).

1) Es geschah. cf. Weifse IV, 271.
2) Konig Friedrich an Herzog Joh. Casimir. Prag, 14. August 

1620. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 17. BI. 4—6. cf. An- 
hang XLIV.

3) Rommel VII, 389.
4) Cf. dazu Rommel VH, 382.

Erst am 20. September wurde der Brief in Coburg iiber- 
geben.

Inzwischeu hatte Joh. Georg die Belagerung Bautzens 
begonnen. Buquoy hatte sich mit Maximilian, das kaiser- 
liche Heer mit dem der Liga verbunden. Beide drangen 
weiter und weiter in Bohmen vor. Spinola, auf Befehl des 
Kdnigs von Spanien vom Erzherzog Albert mit 25 000 Mann 
abgesandt, war in die Pfalz eingebrochen und machte bei 
der unbegreiflichen Kriegsfiihrung der Union die grófsten 
Eortschritte. Der Untergang Friedricha war nur noch eine 
Frage der Zeit. Denn die Union hatte ihn durch den schmah- 
lichen Vertrag von Ulm in Bohmen seinem Schicksal iiber- 
lassen 3 4). Englische Hilfe war ausgeblieben. Der Sułtan er- 
klarte zwar seine Freundschaft, sandte aber keine Truppen. 
Von Bethlen Gabor war damals nichts weiter zu erwarten.

Wir finden es bei dieser Entwickelung der Dinge be- 
greiflich, dafs Casimir eine Interposition in Dresden zu 
Gunsten Friedrichs fur vollstandig zweck- und erfolglos er
ach tet. Das Benehmen Joh. Georgs auf dem Muhlhauser 
Konvent, besonders die scharfe Antwort, die er dem Land- 
grafen Moritz auf dessen Versuch, ihn umzustimmen, gegeben*), 
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zeige klar genug, dafs der Kurfiirst Vorstellungen unzu- 
ganglich sei. Doch die Dankbarkeit fur die freundschaft- 
liche Zuneiguug, die Friedrich ihm stets erwiesen, hat 
Casimir noch einmal die Feder in die Hand gedriickt. Selbśt 
auf die Gefahr hin, dafs er zu tauben Ohren sprechen 
miisse l), richtet er noch einmal im Yerein mit seinem Bruder 
gerade einen Monat vor der Schlacht am weifsen Berg an 
Joh. Georg die Aufforderung2), er mogę Mittel ergreifen, 
dafs das hochgeliebte deutsche Yaterland fremden, ihm iibel 
gewogenen Nationen nicht zum Raube falle und die christ- 
lich-evangelisch-lutherische Religion nicht ausgerottet werde.

1) Herzog Joh. Casimir an Kónig Friedrich v. Bóhmen, den 28. Sep- 
temher 1620. Konzept. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 17. cf. An- 
hang XLV.

2) Herzóge Joh. Casimir u. Joh. Ernst der Aeltere an den Kurfiirsten 
Joh. Georg. Den 28. September 1620. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 
5, No. 103. BI. 138. cf. Anhang XLVI.

3) Hurter IX, 550. — Róse I, 322. Die Patente fur Casimir u. 
Joh. Ernst d. Aelt. Londorpii acta publ. II, 201.

4) Róse I, 324.

Nicht Mifstrauen gegen die Politik des Kurfiirsten, son- 
dern lediglich die ergreifenden Klagen der Bbhmen und der 
Wunsch, der Yerantwortung ffir ein etwaiges Mifsgeschick, 
das aus der Unterdriickung der Bóhmen folgen konne, ent- 
hoben zu sein, hatten sie zu dieser Erinnerung veranlafst.

Sie wurde natiirlich im Lager Joh. Georgs stillschweigend 
beiseite gelegt. Wenige Tage vorher hatte man dort von 
einem Manifest des Kbnigs von Bbhmen Kenntnis erhalten, 
in dem dieser den Kurfiirsten unter Anschuldigung dreifacher 
Pflichtverletzung seiner bisherigen Lehen und Regalien fur 
verlustig erklarte und dieselben seinen ernestinischen Yettern, 
den Herzbgen von Weimar, Coburg und Eisenach ubertrug3 4). 
Wie die am Wappen des Kriegszeltes Joh. Ernsts des Jiingeren 
wahrzunehmenden Yeranderungen andeuteten *), wie auf- 
gefundene Papiere nachher bestiitigten, bestand sogar die Ab- 
sicht, die Kur auf die Ernestiner zu iibertragen.
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Casimir erklarte seinerseits Joh. Georg sofort, dafs 
jenes Manifest ohne sein Yorwissen erlassen worden sei. 
Auch jetzt sei ihm noch kein offizielles Schreiben zuge- 
kommen, nur aus Zeitungen habe er von ihm und seinem 
Inhalt vernommen. Dieser ist ihm unbegreiflich, denn sein 
Yerhalten habe ein derartiges Yorgehen des Kbnigs Friedrich 
nicht yeranlassen kónnen. Auch fernerhin wolle er seine 
Neutralitat und sein Streben nach friedlichen Mitteln und 
nach Abwendung ferneren Unheils aufrecht erhalten x).

Die Schlacht am weifsen Berg und die iibereilte Flueht 
Friedricha hat allen Anschlagen zu Gunsten der Ernestiner 
wie dem pfalzischen Kbnigstraum ein jahes Ende bereitet. 
Sie hat auch die Beziehungen zwischen Casimir und Fried
rich aufgehoben. Ein Schreiben, das, im nachsten Jahre 
von ihm aus Grayenhaag nach Coburg geschickt, Casimir die 
Bitte ans Herz legte, bei Kursachsen Stimmung zu machen 
gegen die Ausfiihrung der Acht wie gegen die Unterdriickung 
seiner Person und Wiirde 1 2 3), scheint ohne Antwort geblieben 
zu sein.

1) Herzog Joh. Casimir an Kurfurst Joh. Georg. Tenneherg, 3. Ok- 
tober 1620. Postscript. Kopie. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 103. 
BI. 140. cf. Anhang XLVII.

2) Konig Friedrich an Herzog Joh. Casimir. Grayenhaag, Mai 

1621. Orig. Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 92. BI. 50—53. (Korresp. 
Friedr. mit Casimir 1594/1621. 59 BI.)

3) Haufser II, 348.

Mit der Union war ebenfalls jede Yerbindung abgebrochen, 
ais sie im April 1621 in klaglicher Weise sich auflóste und 
Friedrich yollstandig preisgab8),

Casimir suchte in den folgenden Jahren durch strenges 
Festhalten an der Neutralitat und durch engen Anschlufs an 
Sachsen sein Land vor den Leiden des Krieges zu retten. 
Erst ais Sachsen mit Schweden sich yerband, trat auch er in 
den Kampf ein. Wallenstein ist da in eigener Person vor 
die Yeste Coburg gezogen. Schrecklich haben die bayrischen 
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und kaiserlichen Truppen im Lande gehaust. Yon der Yeste 
aus sah man im weiten Umkreise Stadte und Dorfer in 
Flammen stehen. Auf das Geriicht yom Anmarsch des Her
zogs Bernhard ist Friedland nach vergeblieher Belagerung 
siidwarts zuriickgegangen.

Das Sehreiben Casimirs an seinen Bruder vom 14. Januar 
1633 r) spiegelt so recht die Not des Landes, denn sein In- 
halt besteht in einem fortwahrenden Klageruf.

Wenige Monate spater ist Casimir ais der alteste deutsche 
Fiirst gestorben.

Er war der eyangelischen Sache mit ganzem Herzen er- 
geben. Seine politische Anschauung beriihrt sieh am nachsten 
mit der des Landgrafen Moritz. Den reyolutionaren pfalzisehen 
Bestrebungen wie dem starren konservatiy-orthodoxen Stand- 
punkt Sachsens war er in gleicher Weise abhold.

Das Ideał seines politischen Strebens war ein allgemeiner 
eyangelischer Bund, in dem sieh Lutheraner und Calyinisten 
die Hand reichen und zusammenstehen sollten zu gemein- 
samer Abwehr.

Casimir war iiberhaupt ein Mann der Vermittelung und 
des Friedens. Das triibe Geschiek seines Yaters mag ihn 
nicht zum wenigsten yon kiihnen Entschliissen zuriiekgehalten 
haben.

Yon dem Grundsatze ausgehend, dafs mit einer schwachen 
Feder, die mit Yerstand gefiihrt wird, sieh eine schwere 
Sache ofter und leichter ais mit Karthaunen zurecht bringen 
lasse, hat er eine ausgedehnte politische Korrespondenz mit 
yielen Fiirsten des Reichs unterhalten.

Sein Wahlspruch war das bekannte Wort Sallusts: 
Concordia paryae res crescunt, discordia maximae dilabuntur. 
Friede ernahrt, Unfriede werzehrt.

1) Cob. Arch. A. I, 32 a, 5, No. 119.



Anhang.
i.

Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Joachim ron 
Brandenburg. Coburg, 19. April 1608. Konzept. 
Reichstagssachen 1608. B. II, 7, No. 86.

. . . Was durch E. Ld. Vieecantzlarn Dr. Friedrich Bruck- 
mann under iziger Reichsyersamlunge zue Regensburg bey 
unserm undt des hoehgebornen fiirsten unsers freundlichen 
lieben Bruedern, herrn Joh. Ernsten, abgesantten inn beson- 
derer vertrawlich geheimb ahngebracht, solches ist dergestaltt 
forder ahnn unfs undt unsers freundl. lieben brueders Ld. 
gelangett.

Ob welchem wir yernommen, das E. L. ganzs treUhertzige 
hohe Churfiirstl. ambttliche yorsorge zue Gottes ehre, auch 
rettunge undt erhalttunge reihner wahrer Religion, sowohll 
ganzer Christenheitt undt geliebtten yatterlands freyheitt, ruhe 
undt wohllstandts fortsetzunge eyferig tragen undt ihr ahn- 
gelegen sein lassen, sonderlieher mit den Eyangelischen 
Standen gar treulich meinen undt derselben friedsahme ein- 
mutige yertrawliche zusammensetzunge gerrne erbawet undt 
befordertt sehen undt wissen wollen; datur E. Ld. billioh zu 
dancken undt zu riihmen. . . . Dieweihll dan leider gnug- 
samb offenbahr undt fiir augensehwebende yiehlfelttige war- 
nungs exempla bezeugen, wie gar besorglich es itzo im Reich 
stehett undt inn was grosser gefahr die Eyangelischen Bteńde 
hafftenn, das es fast das aussehen, alls wan der euseriste 
undergang des Religion- undt Prophanfriedens hereiner breehen 
undt alles iiber einen hauffenn fałleń Wólle, das doch Gott 

XVII. 35



532 Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg.

der allmechtige gnediglich zuyerhiiten undt abzuwenden, die 
missethat undt siinde vergeben undt der straffen linderunge 
zu yerleihen geruhe, darumb billich undt zuybrderst die ge- 
meinen Christliche Gebet ahnzustellen. — Alls lassenn wir 
unfs nichtt alleine unsers ortts, sondern auch fur unsers 
Brueders Ld. E. Ld. yaterlicher yorsorge undt wohlmeinliche 
gethanen, nohtwendigen yorschlag einer forderlichen zeittigen 
undt engen geheimbtten persbnlichen zusammenkunfft durch- 
aufs gefallen, inmafsen die euseriste notturft ahn ihr selbsten 
erfordertt, ganz niizlich undt erspriefslich zu hoffen. Wissen 
auch weder in modo ac forma noch rebus ipsis et meritis 
das wenigste zu endern oder zu yerbessern, sondern wir 
wollenn uns disfalls in allem zue gemeinen besten accomo- 
diren undt zu bequemen wissen, undt fuhrnehmlichen yonn 
deme, so der hochyereinigtten, zusammen yerbundenen Chur: 
undt Fiirstlichenn Heufser, Sachsenn, Brandenburg undt Hessen 
wille undt meinung, nichtt absondern, zuemahll weihll solches 
alles nichtt wiedder, sondern yor Kays. Mayest. des Bom. 
Reichs undt geliebtenn yatterlands heyl undt wohllfahrtt, 
auch nichtt zur offension, sondern defension gemeinen friedens 
angesehen und gemeinet.

........Darzue menniglich noch mehr bewegen undt 
zum exempell stehen soltte, das herfiir kommen, wie albereitt 
vor zwey iharen alle Ertzhertzogen zue Ostreich zue ihres 
Hauses freyheitt undt hoheitt sicherunge, besch.iitzunge undt 
forthelffunge eine besondere confbderation aufgerichttet undt 
nunmehr ins werk gestellett werden wihll . . .

Unzweifflicher zuyorsicht, nachdeme gantzs yertrauliche 
zuesammensetzunge bey itziger Reichsyersammlunge von den 
Eyangelischenn Stenden bis dato erfreuhlich zu yernehmen 
gewesen, allso undt rebus sic stantibus, do keiner dem feuer 
neher oder weitter noch gesichertt zue achtten, werde sich 
ron diesem yerbundnufs niemands ausschliefsen.

Weloher conyentus unseres geringfuegigen ermessens nach 
schleunig zu maturiren undt gedeihlicher zue effectuiren, 
wann E. Ld. zuyorderst mitt den andern beyden weldlichen
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Churfiirsten yereinbahrett undt es, soyiehll immer moglich 
undt erheblicb, dahinn befordern, das all eyermerckende tren- 
nunge und mifsyerstand bey disem werk pracayiert, die 
Religionstritt zue iziger zeitt moderiret undt alle priyata bey 
seitten gesetztt, damitt allso alleine das publicum bonum, 
allerdings unanimo consilio, in achtt genommen undt erbawett 
wiirde. Inmafsenn wir unfs berichtten lassen, das yiehll fiir- 
nehme altte undt neue Theologen dieser meinung seindt. 
Obwohl zue wuntschen, das beydes, inn den wordten undt 
dem yerstande, eine recbtte einigkeitt zuerlangen, jedoch offt 
umb friedens undt gemeinen nutzes oder anderer unyermeid- 
lichen nohtt willen, diejenigen, eo der Religion halben durch- 
aus in allen Puncten undt artieuln mitt einander nichtt iiber- 
einstimmen pie ac utiliter toleriret undt gedulldett werdenn 
mógenn; aufs welchem allsdan neben guetter yhleissiger kunt- 
schafft auch allerhands yertrawliche correspondenz yon einem 
zum andern, wie der yerlauff undt zustandtt sich begeben 
thette, eryoilgen undt yiehll guetts gestifftet werden kóntte, 
der gegentheills embsig gesuchten trennunge under den Evan- 
gelischen Stenden, beneben anderm unwiedderbringlichem 
schaden undt unheyll zeittlich zuyorkommen undt abzuwenden, 
damitt man uff euseristen gedrungenen nohttfall ieder zeitt 
inn getreuer, unfehlbarer zueammensezunge mitt aller notturft 
gefast befunden, undt nichtt iiber geringem mifsyerstande so 
lange yerzogen werden móge, bis das feuer zue lichtter lohe 
aufschliige, do allsdan in solcher bestiirtzunge undt post causam 
yulneratam wenig erspriefslichen rahtt zu sehaffen . . .

II.
Herzog Joh. Casimir an 8 c h w ei k h a r d t, Erz- 

bischof yon Mainz. Coburg, 19. Noyember 1610. 
Konzept. A. I, 32 a, 5, No. 76. Bi. 6—9.

. . Was bey E. Ld. wir in jiingster unser anwesenheit 
zu Aschaffenburgk, beneben denen uns zugeordneten Chur- 
fiirstlichen Sachs, gehaimbten Rahten, yoreinbharung undt yer- 

35* 
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bundnus wegen gesucht undt angebracht, auch der endtliche 
yerlass gewesen, undt wohin sich dieselbe nach unserm ab- 
reyfsen kegen den Churfiirsten zu Sachsen etc. vernehmen 
lafsen, das alles ist uns, nachdem wir wieder iu unser Hoff- 
lager gelanget, getreulichen undt nach aller notturfft referiret 
Machen uns auch keinen zweiffell, E. Ld. werde sich dessen 
noch aller: undt gutermafsen zu erinnern wifsend. Vor welche 
treue affeotion undt vorsorge E. Ld. wir billich dancksagen 
undt es sambt unserm gantzen hause zuerwidern unvergess0n 
sein wollen.

Dieweihl es dozumahl auf des hochgebornen Fiirsten 
Herrn Christian des andern (titul), unsers freundtlichen lieben 
rettern und Bruders, resolution bestanden, so where uns zwar 
nichts liebers gewesen, ais das uns dieselbe noch vor unserm 
abreyfsen zukommen. Hette sonder zweiffell in diesen so fiir- 
nehmen, hochwichtigen, nottwendigen saćhen ein gewisser 
beschlufs, oder zum wenigsten ahnlafs gemacht werden konnen. 
Es ist uns aber das schreibeu unterwegens nicht, sondern 
aller erst in unserer Resitenz allhier den 10. huius alten 
Calenders zugebrachtt; derwegen E. Ld. diesen geringen yer- 
zug im besten yermercken undt aufnehmen wollen.

Welchermafsen sich nun des Churfiirsten zu Sachsen Ld. 
kegen uns freundtvetterlichen ercleren, daryon thun E. Ld. wir 
copeiliohe abschriefft zu mehr: undt eigendlicher bestandiger 
vernehm: undt vergewisserung bey verwart iibersenden.

Undt nachdeme uns dieselbe dieses punokts halben voll- 
macht undt gewalt aufgetragen undt iibergeben, auch vorige 
plenipotentz, so uns zue der Cólnischen Handelung von unserm 
ganzen Hause zugestellet, dohin extentirn undt erstrecken, 
undt hiriiber wir selbsten befinden, das bey diesen gefar- 
lićheń leuften der sicherste weg, sich zu denen, mit welchen 
unser Haus allbereit in offentlichen allgemeinen Reiohs Ver- 
bundt, auch die unser aller yorgesetztes Haupt, hechstgedachte 
Kays. Mayest., ehren, respectiren undt derfselben unterthenigst 
gehorsam, darzue uns die Reichs Constitutiones undt ver- 
fafsungen selbst weysen, zu halten. Uberdieses alles hiermitt 
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nichts neues fiirgenommen, sondern alle Stende des Beiches 
zuyorhin zu dem Religion- undt prophanfrieden ohne das 
verbunden, welcher durch diefse yereinbarung renoyiret undt, 
wie derselbe alls yinculum omnium statuum Impery hinford in 
besserer undt mehrer yertrauligkeitt erhalten undt fortgesezet 
werden móge, yerfasset. Ala ercleren wir uns auch hirmit 
anstadt unsers ganzen Chur:’ undt fiirBtlichen Haufses zu 
Sachsen craft habender gewalts, das wir uns in solehe 
Union, wie von des Churfiirsten zu Sachsen Ld. ais Direc- 
tore et capite nostrae familiae uns aufgetragen, einlafsen 
wollen . . . .1).

1) Die Fortsetzung cf. bei Wolf, Gescbichte Maximil. I. u. seiner 
Zeit III, 23.

III.
Herzog Joh. Casimir an Kammersekretar Sigism. 

Heufsner. (Instruktionsschreiben.) Coburg, 11. Mai 
1612. Origin. A. I, 32 a, 5, No. 160.

. . . Der Herren General Staaden Agent Petrus Brede- 
rodius hat wegen Prinz Moritzens bey uns undt unsers 
freundl. lieben Bruders Ld. zu Eisenach audientz gehabt ....

Soyiell wier von Ihme yerstanden, triefft sein Discurs 
mit anderen sanioribus uberein, das wier ohne gutte nacht- 
bahrschafft gegen den herrn Staaden, welehe gahr leicht zu 
erhallten undt der Unierten Chur: u. Fiirsten hiilff und bey- 
standt ahn denen Landen schwerlich etwas bekommen wiirden; 
welches aber andere fur unglaublich achten. Wier miissen es 
noch ein zeit lang dahingestellt sein lassen undt den ausgang 
des wabltags erwarten, besorgen uns allein: simulatio offici- 
orum pontificiorum móchte dieser unser sachen capitalis ini- 
micus sein, sintemahl die erfahrung bezeuget, das der 
menschen gemuether sicherer ex rebus ipsis quam yerbis zu 
erforschen.

Es hat sich gedachter Brederodius gegen unsernn Canzler 
yiell erbotten, auch selber gegen dir gutte communication zu 
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haltten ercleret; darum du dieser gelegenheit wohll wahr zu 
nehmen.

Landgraf Moritz hat sich durch seinen geheimbten Rath 
Curio uff unser ersuchen, ob anderweit handlung mit Chur- 
Brandenburg undt Pfalz Neuburg uffzunehmen, dahin ercleret, 
sie wiirden in der Herrschaft Ebstein mit dem Kurfiirsten 
undt dessen Rathen yon denn Giilichischen Sachen zu reden 
gelegenheit bekommen; wolten derwegen, wie diesen hooh- 
wichtigen Sachen nochmahls abzuhelffen, allen muglichen 
vleifs anwenden; daraus wier S. Ld. vertrauliche affection je 
lenger, je mehr zu spiiren. Sonderlich hilten sie yor rath- 
samb, das guetliche mittell die yertreglichsten sein mbchten; 
jedoch solte denselben mit fleifs nachgedacht werden, uff was 
mafs solche einzugehen, damit es nicht vom Gegentheill yer- 
merckt wiirde, alls ob solches von unfs herriihre undt an- 
gesponnen; welches auch den Churfurstl. Rathen beydes zu 
Drefsden; wie dir bewust, undt iezo zu Eisenach gefallen. 
Darumb yon Ihnen fur gut angesehen, wier soltens nur 
miindlichen bey Landgraf Moritz anbringen, dergleichen ge
legenheit wiirde der Churfiirst zu Sachsen bey Landgraf 
Ludewigen durch miindliche underrede weniger nicht suchen.

Sonsten haben sich die Churfurstl. geheimbten Rathe, 
derer gleichwohl nur zwen gegenwertig gewesen, in conver- 
satione endlich dahin resolyiret, es solle ein gesambt schreiben 
ahn die drey fiirstlichen Unterhandler gemacht undt darinnen 
Ihr bedencken dieser grossen undt schweren sachen sowohl 
des Giitterbockschen yertrags wegen, in specie aber gesucht 
werden, ob es rathsamer, bey dem Neuen Kayser umb neue 
ratification desselben zu bitten, oder das solches specifice der 
capitulation eingeriickt werden mdohte...................

Herr Curio aber hat sich soweit erclarett . . . der, so 
die Giilichschen Lande haben woltę, miifste mit Frankreich, 
Eugellandt undt den Herren Staaden freundt- undt nachtbahr- 
schafft suchen, bey welcben allen Sachsen in trefflichenn 
respekt, denn sie wissen, das es im Reich, sonderlich den 
Reichsstfidten, hochangesehen, Und das wehre der schliissel 
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zum thor; wen man den finden kónte, wehre den Sachen 
weit geholfen undt den opinionibus spanischer faction, dar- 
durch der herren Staaden libertet in gefahr gesetzt, viell be- 
nommen. Ob auch gleich dieses noch zur zeitt keine Reichs 
Sache wehre, so kónte doch in effectu et eventualiter, wann 
der ungehorsamb beharret, eine daraus werden, denn in ent- 
stehung der yergleichung gewifs Krieg ervolgen, sinjemah.il 
kein theill sein Recht also ersitzen lassen wiirde, quod esset 
abjeeti animi.

Dieses sind also herrn Curionis uff vorgehende Relation 
gedancken gewesen, welche wir dir zur nachrichtung undt 
das du dich derselben, doch unvermerckter weifs, bey fiir- 
fallender gelegenheiten bescheidentlich gebrauchen mogest, 
entdecken wollen.

Die ersuehung der Unionsverwanthen ist von uns bey 
allen zusammenkiinfften gesucht undt hefftig urgiret; was 
darmitt verrichtet, darron tregstu gleicher gestalt gutt 
wissen, derwegen wier noch ein Zeit lang in gedult stehen 
undt den aufsgang des Wahltags erwarten miissen.

Es soli uns aber nicht zu entgegen sein, das du wegen 
eines Schreibens ahn Frankreich, England und die Staaden 
bey Landgraf Moritz oder den seinigen, wan es die gelegen- 
heit geben wirdt, erinnerung thun mogest, ungeachtet wier 
bey uns nicht befinden, das solche, ehe undt zuvorn die 
Staaden wegen Spanischer Factionen gesichert, etwas fruchtten 
werden ....

IV.
K a n z 1 e r V o 1 k m a r Schererd an Kammersekretar 

Heufsner. Coburg, 11. Mai 1612. Orig. A. I, 32 a, 
5, No. 160.

Mitt Herren Brederodio habe ich rechtte undt guthe, 
vertrauliche Conversationem gehalten; wollett dieselbe conti- 
nuieren, wie ihme denn eure Personn nicht unbekandt . . .

Er hat mir unter andernn angedeutet, die Herren 
General Staaden hettenn sich nur alleinn zuerhaltuug guter 

sinjemah.il
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freundt: undt nachtbarschafft kegen Churbrandenburg undt 
Pfąltz Neuburg mit einnehmung der Lande umb 15 Tonnen 
goldes kosten lassenn, thetenn nichts wieder fordernn, wan 
nur die gesuchtte freundt: undt nachtbarschafft continuiret 
wiirde, Daraus wohll abzunehmen, wann Sachsen dergleichen 
thęte, dąs auch ein ebenmefsiges ex nostra parte erfolgenn 
kbnte. e

Sed haec omnia sunt inęredibilia, — ąuod tibi in aurem 
scriptum —: Nos incognita pro satis cognitis et perspectis 
ostęnsionem externam praeferimus, perseverantiae pontificis, 
inimieis nostris capitalibus et eorum technis ac insidiis plus 
credimus quam Evangelicis, fur welche wir unfs im wenig- 
sten zu befahrenn. Habe leider sorge, es mbchte uff das 
Yaticinium Jeremiae cap: 6 vers 14 u. 15 hienauslauffen; 
dprunder ich gleichwohll niemandt beschuldige, sonndern 
einzig undt allein eontrarietatem et dissipationem eonsiliorum 
beclage, dardurch dem werk weder gerathen noeh geholffenn, 
weill einzig undt allein sub praetextu et simulatione pacie 
restauratio Religionis Romanae gesucht wirdett.

Euer lieber Freund
Yolkmar Schererd.

V.
Herzog Joh. Casimir an K amm er sekreta r H e u f s - 

ner. (Instruktionsschreiben.) Coburg, 24. Mai 1612. 
Origin. A. I, 32 a, 5, No. 160.

...............Gleichergestalt vernehmen wier wohlgefallig, 
das du, abwesendt Fiirst Christians zu anhalt Ld., mit Herrn 
Cammerario zu gutter conversation einen anfang gemacht; 
dasselbe wollest also continuiren undt keine gelegenheit 
sonderlichen in unsern Giilichschen Sachen prateriren. Dem- 
selben seindt alle umbstende bekant; solte er auch in einem 
undt andern obstacula haben, wirdest du denselben cum 
discretione undt mit gutter bescheidenheit begegnen. Darbey 
auch gegen ihme gedenken, wie undt welcher gestalt, auch 



Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg. 539

durch was mittell dieses werk bey dem Churfiirsten Collegio 
ahnzubringen were . . . Stehen auch in denen gedancken, 
. . ein solches beharren, es solle doch mit der Zeit mit undt 
neben den andern, wann gleich die fiirschlege undt consilia 
nicht jedesmahls iibereinstimmen, yiell guttes yerrichtet 
werdenn, do nur mellitis yerbis pontificiorum sub praetextu 
amicitiae, concordiae et pacis nicht zuyiell getrawet, welche 
utilitatem et Majestatem Ecclesiae Romanae pro suprema lege 
achtenn und haltten. Darumb auch Farnesius Cardinalis in 
oratione coram Caesare Carolo V., davon Schleidanus schreibt, 
diese zwey stiick pro comodissima haereseos debilitandae et 
exstirpandae ratione geachtet: Pacem nimirum et contribu- 
tionem protestantium ad bellum Turcicum. Es will auch fast 
die tegliche erfahrung bezeugen, das die pontificy under dem 
schein und Ihrem gemachten yerstande des Religionfriedens 
mehr gewonnen alls verlohren undt das gemeine sprichwort 
wahr werden: Roma semper plus profecit pace quam armis, 
welches alles wir hiermitt gegen dir erinnern, nicht zwar zu 
dem ende, alls ob der Religi onfriede ahn ihm selbsten 
zweiffelhaftig, oder wir uns in dieses fiirnehme, hochwichtige 
werk, dem Churfiirsten Collegio zustendig, einmischen wolten, 
sondern das nur amor erga patriam et libertatem Germani- 
cam auch ahn diesem orth gespiirett wiirde; darzu wir dann 
nach gelegenheit deiner Relation auch dahero yerursacht, 
weihll Meintz bei Pfaltz umb aufihebung beider unionen ahn- 
geklopffet, aber biefs andere assecuration yorgeholt undt den 
Reichs Grayaminibus abgeholffen, nichts eryolgen wollen.

Inmassen dann unser gnadiges begehren, du wollest alles 
das ihenige, was dir diesfahlls yon uns ahnbefohlen, in 
schuldiger yerschwiegenheit, darann wier ohne das nicht 
zweiffeln, halten undt von diesem passu weiter nicht alls mit 
rechten, erfahrenen patrioten pro ratione temporis, loci ac 
personarum communiciren.

Darann geschichtt unsere gefellige meinunge undt wir 
seindt dir mitt gnaden gewogen.

Joh. Casimir.
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VI.

Herzog Joh. Casimir an Herzog Joh. Ernst den 
Aelteren, Coburg, 22. April 1613. Konzept. B. II, 
7, No. 114.

.... Nun ist uns gleiehmefsige Ersuohungsschrifft der 
Bnierten stende wie auch E. L. zukommen, so wir aber 
wegen wichtigkeitt der sachen grundiich undt zuyerlafsig 
damals nicht beantworten kónnen, sondern unserm beyder- 
seits geheimten Rhat undt lieben getreuen yon Waldenfels 
in deme am Signato 30. Marty ihme zugefertigten Memoriał, 
was er zu Dresden zu yerrichten, unter andern auch diesen 
punct in acht zu nehmen undt mit den Churfurstl. Sachsisch. 
geheimten zu communiciren, was defsfals vor: undt bey dem 
Reiehstag zu thun, gnedig uffgetragen.

Weil dann die Bnirten Stande des Churfiirsten zu Sachsen 
Ld. in angeregten, gemeinen wesens nott betreffenden sachen 
ebnermafsen angelangt undt der yon Waldenfels, ob undt 
wohin S. Ld. sieh in schrilften erklaret oder sonsten difsfals 
bedacht undt geschlofsen, bifshero keinen bericht eingewendet, 
so ist uns bedencklich in diesen schweren handeln, darinnen 
wir uns mit des Churfursten zu Sachsen Ld. umb mehrer 
behutsamkeitt undt unsers Haus Sachsen einmutiger zusammen- 
setzung willen gerne conformieren, unser guttachten undt ge- 
dancken Landgraf Ludwig, dero eryolgte erklarung wir uns 
sonsten nicht mifsfallen lafsen, zu erbffnen . . .

VII.

Instruktion fiir die Gesandten Albrecht von 
Steinau und Bartholomaus Schwarzlofs zum 
Reichstag 16 13. Geschehen zu Coburg, 23. Juni 1613. 
B. II, 7, No. 114.

.... Ehe nun die Proposition geschicht oder zur Con- 
sultation der proponirten Punoten kombt, sollen sieh unsere 
Rathe zu den Chur: undt Furstl. Sachsischen abgesandten 
Drefsdischen, aldenburgischen undt weymarischen theilfs yer- 
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fugen, Ihnen unsern gnedigen grufs yermelden, mitt anzeig, 
weill bifshero lóblich herkommen, dafs des Char: undt Fiirst- 
liehen Haufs Sachsen Vota in Religions: undt Prophansachen 
gleichstimmig ergangen, sonderlich aber iezo bey diesen ge- 
fehrlichen leufften guete zuesammensetzung zum h&chsten 
yonnotten, dafs Sie beyehlichtt sich bey ihnen Raths undt 
bedenekens zu erhohlenn, iederzeit aus den proponierten 
Puncten yertraulich zue communicieren undt dohin zuesehen, 
wie die Vota in unserm Haufs allendhalbenn gleichfórmig 
gefallenn mbgen.................

Es pflegen etlicher Chur:Fixrsten undt Stadte abgeord- 
nete, Ihrer gnedigsten undt gnedigen, auch giinstigen Herrn 
undt Obern derselben angelegenen sachen halben, so sie bey 
dieser Reichsyersamblung zu yerrichttenn, im besten zue recom- 
mendieren, zum theill sich zur yertraulichen Correspondentz 
zuerbietten, die sollen unsere Rathe mitt gebiihrlicher ehr- 
erbietung hćiren undt neben anmeldung unsers gnedigen 
willens dahin beandtworten, dafs Sie unfs des gemuths undt 
dohin geneigt wiisten, dafs wier allenn undt jeden Standten in 
Ihren billichen sachen, so zu des H. Rom. Reichs wohlfartt 
undt Teutscher Nation wohlhergebrachter freyheit gemeint, 
gerne beforderlich sein wolten .... Do es nun hochwichttige 
sachen undt ferner berathschlagung bedarff, oder gefehrlich nach- 
denekens hetten, sollen sie sich mitt Chur: undt Fiirstl. Sachs. 
Rathen einer einhelligen meinung yergleichen oder nach ge- 
legenheit, do es von nbtten, underthenige relation einwenden 
undt unserer resolution erwartten, sonderlich, wan die Eyan
gelischen Standte vor: oder nach ablesung der propoeition 
particular Conyent halten, gueter fursichtigkeitt gebrauchen, 
sintemahll die Rom. Kays. Mayest. undt andere Standte leicht- 
lich offeudirt undt zu argwohn undt nachdencken ahnlafs 
gegeben werden mdchte.

Jedoch erinnern wier unfs, wie es im neehst yerschienen 
Reichstag A. 1608 gehalten worden, do die Eyangel. Stendte, 
ehe dan sie im Fiirstenrahtt yotirt, zuyor bey Chur Pfaltz 
zuesammenkommen, die proponierten Puncte berathsohlaget 
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undt sich einer einhelligen meinung per majora vergliechenn, 
welche conjunctio animorum der Zeitt vor heilsamlich an- 
gesehen, auch bey iezigenn schwehrenn leufften, bevor ab in 
sachen den Religi on sfriedt betreffend und welche davon de- 
pendiren, umb so viell desto mehr hochnothwendigk; inn 
welchem unsere Rathe, wie andere der wahren augsburgischen 
Confession yerwandte zuvórderst aber die Chur: undt Fiirstl. 
Sachs, sich hierinnen erzeigen werden, ufachtung habenn 
sollenn......................

Belangendt die Puncten, warum diese ietzige Reichs- 
versamblung vonn I. Kays. May. angeseztt, werden etliche 
im Kayserl. aufsschreiben specificiert, darunter theills, so zum 
Justizwesen gehdrig, dem puncto contributionis yorgesetztt. 
Wie es auch nicht herkommen, dafs allweg von dem puncto 
contributionis am ersten tractiret werden milste, sondern 
difformiter, nachdem es die notturfft erfordert, gehaltenn 
worden ....

Sollte aber vonn Rom. Kays. May. ein anders begertt 
undt die gefahr in Siebenbiirgen wegen gemeiner Christen- 
heit Erbfeindes, des Tiirckenn, gefehrlichen Praktiken undt 
ansschlagen exaggeriret werden, ist dagegen zue bedenckenn, 
wo die Justitia nicht erst in richtigkeitt gebrachtt, dafs in 
puncto contributionis schwehrlich zuverfahrenn , zumahll in 
iezigem schwierigen zustandt des hl. Reichs, welcher ror 
allen dingen in achtt zue nehmen undt durch abhelffung der 
grayaminum . zu remedyren ; sonsten hat die erfahrung gebenn, 
wan die Contributio yerwilligett undt man iiber solcher trac- 
tation miide worden, das man wiederumb von einander ge- 
zogen, undt also punctus Justitiae steckendt blieben oder uff 
deputation: undt andere Tag yerschoben worden. Do aber 
der Justitia erstlich geholfenn, wurde dadurch einn befser 
wertrauen undt zuesammensetzung unter den Standten ge- 
pflanzet, auch dieselbe in contribuendo desto williger undt 
besser beyspringen; hingegen do nicht innerlicher friedt, 
ruhe undt guttes yernehmen im heil. Reich gestifftet undt 
die interna mała curiret, kein succefs wieder aufswerttige 
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feinde zugewartten, wie die Historien leider gnugsam undt 
uberfliissig bezeugenn; dan wie die altenn gesagtt: Turcas 
tantum terrarum Christiani nominis per discordiarum nostra- 
rum occasiones intercepisse, quantum nos, cupiditatibus et 
seditionibus aversi, dimisimus.

Nun mogte dafs erbieten geschehen, dafs die beyde 
puncta pari pasBu zue tractieren undt die Catholische per 
majora dahinn schliefsenn, oder, do anfenglich gewifse mittell, 
wie die Justitia in riohtigkeit zue bringen, fiirgeschlagen, her- 
nacher aber wohll nicht leiehtlich eine vergleichung zue 
treffenn, sintemahll das Justitienwerk sehr weitleufftig, doch 
punctus contributionis mitt anziehung grofser gefahr yor die 
handt genommen undt also per alium et diversum modum 
einerley intent zuerlangan, tentirt werden. Wir halten aber 
dafiir, die Evangelisch. Standte sonderlich die Unierte werden 
pari prudentia et sollicitudine dabey bestendig yerharren, 
dafs die grayamina zuyor abzueschaffenn, oder, wenngleich 
ad punctum contributionis glimpfs halber geschriettenn, doch 
diese conditiones mitt anhengen, dadurch dan punctus con
tributionis in effectu nachgeseztt undt ebnermassen per alium 
modum zue ihrem scopo colliniren: Nemblich woferne der 
Religionfriedt erneuert, den altenn undt neuen gravaminibus 
abgeholffen, die hoffprocefs undt weitt aussehende gefehrliche 
Jesuitisehe Praktiken abgestellt undt, was die Eyangel. Standte 
in puncto des Religionsfrieden sich zu den Jesuitischen 
Catholischen zuyersehenn, assecurirt undt yersichertt. Do 
nun die Catholischen hierinnen nicht weichen, sondern nach- 
denckliche anhang undt Clausul macben, darunter die Vier 
Clóstersach yorbehaltlich zu impliciren undt zuyerstecken, 
bey welchem yorbehalt aber dafs mifstrauen nichtt auff- 
gehoben, sondern der Religionfriede in einem ungleichen undt 
den eyangel. Standten unleidlichen yerstandt gezogen wirdt, 
oder durch I. Kays. May. eine solche Interposition, welehe 
die aequivooanten vor sieh interpretiren kbnnen, ervolgte, ist 
zue besorgen, dafs die Eyangelischen in Rath nićhtt mehr 
kommen sondern sieh eussern undt demnaoh der Reićhstag 
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einen solchen aufsgang gewinne, wie A, 1608 gescheben; 
darauff anders nichts dan hochschadliche trennung undt 
innerliche zerriittung im heil. Rom. Reich undt unserm ge- 
liebten vatterlandt zuebefahren. — Im nechstgehaltenen 
Reichstag haben sich die Churfurstl. Riithe yonn den EvangeL 
beydes in privatis undt publicis conventibus hierinnen 
nicht abgesondert, sonderlich aber im Fiirstenrath crafft 
habenden beyelchs beriirte Conditiones offentlich furbracht, 
iiber welchem voto die Evangelischen Standte sehr erfreuett, 
dahero wier in hoffnung stehenn, es solle weniger nichtt bey 
dieser Reichsversamblung ohne alteration gleichmessige umb- 
trettung geschehenn.

Do auch unsere Gesandte neben den Chur: undt Fiirst- 
lichen Rathen dem gemeinen wesen zum besten bey einem 
oder andern standt erinnern konnen, sollen sie solehes mitt 
gutter bescheidenheitt undt glimpff nicht unterlassen.

Die grayamina an ihnen selbst betreffendt, mógte kein 
unbeąuemer weg sein, dafs dieselbe ordentlich zusammen- 
getragen, der Rom. Kais. May. exhibirt undt umb abstellung 
gebeten wiirde...............

Nachdeme aber der theuere Religion: undt Prophanfried 
nechst Góttlicher yerleihung das bandt gewesen undt sein 
mufs, dadurch die Standt im heil. Reich beyeinander in ruhe 
undt einigkeitt erhalten worden, welches etliche feindtselige 
undt friedthafsige leutt zu labefactirn undt wiederumb uff- 
zuldsen sich unterstanden, so ist uff jungsten Reichstag von 
den gesambtten Eyangelischen Standten heilsamlich undt 
wohl bedacht, dafs vor allen dingen umb Confirmation undt 
erneuerung des Religionfriedens, sowohll ernstliche inhibition 
der schandt: undt schmahschrifften anzuehaltenn, dann die 
Catholischen Biicher, so mitt Kaysserlicher freyheitt getruckt, 
seindt offendtlich am Tag, dorinnen der Religionfriedt eine 
blofse tolerantz genennet, auch dahero in zweiyel gezogen 
wirdt, weill der Babst seinen Consens undt einwilligung nicht 
gegeben hette.

So wirdt ein fast neuerliche extensio in deme gemachtt, 



Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg. 545

alfs ob Clbster undt Stiffte, so in alieno territorio gelegen, 
dessen dergestalt vehig, das ein Landesfurst dieselbe zue re- 
formiren niehtt machtt hette, sondern allen Persohnen, wer 
die auch weren, prozefs zuerkennen.

Was nun dieser interpretation anhengig undt welche 
grofse confusiones undt weitterung wegenn restitution der 
reformirten Stifft undt Clbster daraus consequenter volgen 
miissen, ist leiehtlich abzuenehmen undt bedarf keiner sonder- 
bahren erzehlung.

Defsgleiehen solten etliche yon dem Religionfriedt aus- 
geschlossen werden, wurde es ohne eusserste yerfolgung et 
bellorum iutestinorum motibus nicht abgehen, sintemahl pax 
religionis est pax publica et politica; welche nun dayon 
aufsgescblossen, die sind excommuniciert undt anathemasiret, 
alfsdan die wiirekliche execution zu vollstrecken, dohin der 
Jesuiter Consilia, Praktiken undt ahnschlage gerichtet. 
Darumb unsere Gesandte diese yersicherung undt Confirmation, 
doch ohne praeiudicirlichen anhang oder Clausul, mit yleifs 
urgiren undt befórdern heiffenn sollenn..............

Wan dieser grundt gelegt, sind unter den Puncten, so 
in das Justizwerk lauffen die Hauptarticull, dafs vor eins 
die Kaiserl. procefs, so wieder die Reichsconstitutiones ein- 
zuestellen undt der Hoffrath mitt beyder Religion verwandten 
zue besezen, dan sonsten ist sonderlich in Religions undt 
derselbigen anhengigen sachen des Clagens kein ende undt 
der Diffidentz nimmermehr abzuewenden.

Dan undt vors andere, dafs die Stadt Donawerth wieder- 
umb in Ihren alten standt zue sezen, sintemahl weill diese 
execution alfs wieder die Reichsyerfafsung furgenommen ....

Wiirde nun in diesen Puncten gnedigste yerwilligung 
wiederfahrenn undt also innerlieher friede undt yeranlassige 
sicherheitt ufgerichtett, zweifein wier an der Eyangel. Standte 
mitleidenlichenn, treuherzigenn bezaigung wieder den Erb- 
feind Christl. Nahmens gar nicht . . .

Darneben dieses zu erinnern, wan uff eine ordinari hiilff 
geschlossen, dafs wier inmittelst mitt particular undt extra- 
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ordinari Graifshiilffen, derer man wohll geiibriget sein kan, 
im fali bey allen Craifsen undt Standten eine gleichheit ge- 
haltenn, verschonet bleiben mdgen; dan beyde hiilffen unserh 
landen unertraglich......................

Wier wollen unfs zwar von demienigen, so in gesambt 
geschlossen, nicht absondern, konnen unfs aber zu uńtnug- 
lićheh Dingeh auch nicht yerpfliehtenn ....

VIII.

Herzog Joh. Casimir an seine Gesandten (Stei- 
nau u. S ch w ar z 1 o f s). (Instruktionsschreiben.) Tenne- 
berg, 10. August 1613. Konzept. B. II, 7, No. 114.

Liebe getreue

. . . Die andern gemeinen obliegen belangend, werden 
wir uns uff euere kiinftige particular Relation darauff wo 
Yonnótten ferner insonderheitt resolyiren, undt soyiel muglioh 
es dohin richten, damitt gleichfórmige vota in unserem haus 
gefallen. Yersehen uns aber die Churfurstl. Sachs, gesandte 
werden sonderlich in puneto des Religionsfriedens sich dermafs 
moderiren, das keine trennung oder absonderung von den 
Eyangelischen Standen zu spiiren, ungleichen gedancken bey 
einem undt dem andern theil, ais ob man die Eyangelischen 
ruiniren helffeń oder doch die Catholischen dureh dero eufse- 
rung mutiger machen woltę, fiirzukommen undt abzuwenden, 
do doch beyde extrema sehr gefahrlich, sondern die wagę 
gleichśam zu halten oder partes mediatoris uff sich zu 
nehmen undt beyde theil zu guttem uffrichtigen yertrauen 
wiederumb zu bringen, bey ietzigen zustandt des heil. Reichs 
hoch nottwendig, welches Ihr bey den Chursachsen be- 
scheidentlich zuferinnern, beyorab weil nechst haltenen Reićhs- 
tag die Churfurstl. Sachs, mitt den Eyangelischen Standen 
umbgetretten undt den particular conyentibus beyge^ohnet, 
derohalben die alteratio consiliorum umb so yiel desto nach- 
deneklioh seyn mogte,
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Das aber die Aldenburg. Rathe der Hoffprocess halben 
so instruirt, konnen wir die uhrsach, damitt nemlich das er- 
langte Kais. Decret in puneto primogenitnrae hierdurch nicht 
selbst impugnirt, leichtlich ermefsen ....

IX.

Herzog Joh. Casimir an seine Gesandten. (Instruk- 
tionsschreiben.) Tenneberg, 21. August 1613. Konzept. 
B. II, 7, No. 114,

.... Sonsten die furgangene discrepantz undt sonderung 
betreffend, indeme die correspondierende Evangel. Chur: 
Eiirsten undt Stadte den iibergebenen grayaminibus vor allen 
dingen abzuhelffen gebetten undt ehe nicht zur berhat- 
schlagung der Kais. propositionspuncten schreitten wollen, ist 
gutte behutsamkeitt yonnotten. Dann soli man sich ex parte 
Sachsens den correspondierenden durchaus offenbarlich accomo- 
tiren, werden es I. K. M. hoch empfinden undt in den Gul- 
chischen sachen yergelten lafsen; hingegen do die Unirte 
eine gentzliche absonderung spiiren, haben wir abermahls un- 
gleiche nachrede undt grofse ungelegenheit zu befahren. Dero- 
wegen wir fiirs beste ansehen, das ein mittelweg zu treffen* 
Undt sollet demnach euch bey den Unirten entschuldigen, 
wie des Churfursten zu Sachsen Ld. laut beyliegenden Extracts 
genn Markgraf Joachim Ernsten Ld. angebrachtte werbung 
sich dohin erklart, weil domals nicht angedeutet, was fur 
grayamina zusammengetragen, worauf dieselbe bestehen und 
wieder wehn solche angestellet, so hetten S. Ld. Ihre Rathe 
nur in genere, nicht aber in specie instruiren konnen, welche 
communication unsers wilsens vor angestelten Reichstag nicht 
eryolget, viel weniger uns eróffnet, was Sr. des Churfursten 
Ld. insonderheitt uff einen oder den andern punct gemiitt 
undt meinung. Dahero wir unsers theils auch in specie nicht 
instruiren konnen, sintemal uns nicht gebiiret, dem capiti 
undt directori familiae yorzugreiffen, sondern berurte communi
cation nothwendig erwartten miisten.

XVII. 36
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Inmittelst aber sollet ihr Chur Pfalz ale directorn der 
Unirten abgesandten ad partem yergewifsern, das wir uns 
alls dasjenige, so zu erhaltung des Religion: undt Prophan- 
friedens, hdchsten vleis angelegen sein lafsen undt neben des 
Churfiirsten zu Sachsen Ld. interyeniendo ais Mediatora, so- 
yiel immer miiglich, dabey thun wolten, des verhoffens, diese 
unsere erklarung werde ohne offension undt unglimpff ab- 
gehen, auch inzwischen der paroxysmus furiiber seyn, das es 
keiner fernern Resolution oder Instruktion bediirfftig.

So ist den Unierten aus Marggraf Georg Friedrichs Ld. 
relation ohne das unyerborgen, warumb wir difsfals fiirsichtig 
zu gehen, dabey da S. Ld. damals freundtlich uns vor ent- 
schuldiget gehalten.

Wurden aber die Churfiirstl. Sachs, sich difsfals aller- 
dings absondern undt mitt der Catholischen StSnden votis 
simpliciter gleichstimmig seyn, auch dergleichen euch an- 
muten, sollt ihr euch glimpflich undt beseheidenlich uff defec- 
tum instructionis referiren, mit dem erbitten, uns den fernern 
verlauff forderlich zu berichten.

Daneben yernehmen wir gerne, das zuvorderst von dem 
justitienwesen zu deliberiren, indeme ihr euch, so viel des 
Kaiserl. Cammergerichts reformation betrifft, den majoribus zu 
accomodiren. Do aber aus allerhandt neuen furbrachten 
avisen des Tiirkischen Einbruchs, wie man da vermutlich die 
Currier lauffen lafsen wird, die grofse gefahr exaggerirt undt 
also ex novis mergentibus punctus contributionis vorgesetzt 
werden woltę, habt Ihr euch in dem protocoll nechstgehaltenen 
Reichstags zu ersehen, warumb yor einwilligung einiger Con- 
tribution dem nottleidenden justitienwerk zu helffen undt 
bey damals gemachten Schlufs zu beharren; dann im gegen- 
fali, wan die Reichssteuer gewilliget, alle sach in ein stocken 
gerhaten undt verschoben werden, wie die erfahrung bifshero 
gnugsam bezeuget. Derohalben Ihr euer yotum dohin zu 
richten, das yor erledigung gemelten articuls sowol des 
Giilchischen Successionsstreitts Ihr euch in punoto contribu
tionis einzulafsen keinen beyehl. Wir wurden uns aber, do-
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beyden puncten abgeholffen, aller muglichkeitt gehorsambst 
erweisen.

Die process am Kaiserl. Hoff sind den Evangel. sehr be- 
schwehrlich, wir hielten aber dafur, das diesen dingen am 
bequembsten durch eine Reformation zu helffen, also das der 
kaiserl. Hoff-Rhatt in gleicher anzahl mitt Rdmiseher Catho- 
lisch undt Augsburgisch Confessionverwandten zu besetzen. 
Woferne aber die vota dahin giengen, das es bey dem alten 
wesen zu lafsen, sollet Ihr ausdrucklich darin nicht willigen, 
sondern euch dermafsen erklSren, das weder I. K. M. per 
aptum dissensum, noch andere Stande per expressum consen- 
sum dadurch offendirt..............

X.

Relation des Gesandten Schwarzlofs an Herzog 
Joh. Casimir. Regensburg, 28. August 1613. B. II, 
7, No. 114.

....................Ist demnach mihr nicht wohll bey diesen 
Sachen, so periculi plenissimae sein, undt wehre nichts lieber 
dann das E. E. F. F. G. G. mich sub qualiquali praetextu 
wiederumben abfordern............... Dann dieses hat mich der 
von Liittichau in hochstem vertrawen berichtet, wie Sie, die 
Churfiirstl. Sachs, abgesande, vonn ihrem gnadigsten Chur- 
fursten undt herrn noch fernern besondern bevehlich be- 
kommen auch in eventum, wanngleich die Correspondirende 
Stande sich vor erorterung der gravaminum zu Ihren Ses- 
sionen in den dreyen Standen Rathen nicht bequemen, son
dern davon ziehen thetten, das Sie nichts desto weniger alhie 
yerbleiben undt uff die proponierte kaiserl. puncta neben 
den anderen ahnwesenden Catholischen consultiren undt 
schliessen helffen sollen, welches mihr sehr befrembtlich ftir- 
kommen, sintemahl man sich dardureh den Majoribus bey- 
pflichtet. Undt geschicht solches, so werden sonderlich die 
Pontificy in ihrem proposito dardureh armiret, undt ist nichts 
gewissers zu befahren, dann das, ob Sie wohll selbsten vor- 

36*
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wenden, das die Majora in puncto Religionis nicht stadt 
haben, dannach in andern, etiam a puncto Religionis depen- 
dentibus, sodann in puncto Justitiae undt dergleichen der 
schlufs per majora also erfolgen wirdett, das alle undt jede 
Stiefft undt Closter, so seit Anno 1555 hero eingezogen undt 
reformieret, (: sowohln die vier Closter:) mit allen von solcher 
Zeit hero erhobenen nutzungen undt so davon hetten er- 
hoben -werden konnen, (:wie dann der von Liittichau mich 
berichtet, das die Catholici darauff ernstlich zu dringen vor- 
habens:) ohne verzugk restituiret werden sollen..................  
Wohnet nuhn Sachsen in solchen allen den Consultationibus 
bey, undt also alsdan die majora, so die minora allerweg 
nach sich ziehen sollen undt wollen, stadt haben, wiirdet 
man ex parte Sachsen bey den anderen Evangel. Correspon- 
dierenden Stenden eine grofse Inyidiam uff sich laden..........  
So steli ich es zu E. E. F. F. G. G. gnedigen naehdencken, 
ob nicht dieselben endtweder durch Schreiben oder eine 
eihlende ahnsehenliche Legation hochstgedachte Churfiirstl. 
Gnad, zu Sachs, mit erinnerung ahngeregter undt aller an- 
derer beschwerlichen Conseąuentien dahin zu vermogen, dafs 
dieselben ihren befehl retractieren.................

XI.
Herzog Joh. Casimir an seinen Gesandten 

Schwarzlofs. (Instruktionsschreiben.) Tenneberg, 1. Sep- 
tember 1613. Konzept. B. II, 7, No. 114.

. . . Bekiimmert uns nicht wenig, das die Churf. Sachs, 
dohin instruirt seyn sollen, wangleich der Correspondierenden 
Chur: Fiirsten undt Stadte abgesandte undt pottschafter vor 
erortterung der iiberraichten gravaminum des Rathsgangs sich 
eufsern undt davon ziehen theten, nichts destoweniger zu 
verharren undt neben andern anwesenden Catholischen uff 
die Kaiserl. propositionspuncten zu consultiren undt zu 
schliefsen; dann solches nicht allein wieder das herkommen, 
sondem auch die hieraus yolgende conseąuentien gar zu be- 
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schwehrlieh. Daher wir kein ander befser undt bequemer 
mittel bey uns finden undt ermefsen kónnen dann fried- 
liebend Chur: undt Fiirsten bevorab aber Chur Sachsen Ld. 
unterhandlung, dohin auch Landgraf Ludwig Ld., Erzherzog 
Maximilian, Pfalzgraf Phil. Ludwig vernunfftig erinnert, 
welches wir ais unsern consiliis gemefs gantz gerne ver- 
nommen.

Wiewohl dann euer einig votum, contradictio oder neu- 
tral erzeigung wieder die majora wenig angesehen, so will 
uns doch bedencklich furfallen, euch noch zur zeitt abzu- 
fordern, dann es bey Rom. Kais. May. undt andern Stenden 
gar ungleich verstanden undt dohin gedeutet werden mógte, 
ais ob wir den ersten uffbruch machen undt zur nachyolge 
uhrsach geben wolten . , . darumb Ihr euch zu gedulden, 
bevorab weil sich der Reichstag ohne das in kiirtze enden 
mógte ....

XII.

Kurfiirst Joh. Georg an Herzog Joh. Casimir. 
Augustusburg, 5. September 1613. Original. B. II, 7, 
No. 114.

.....Fiigen E. Ld. hinwiderumb zu wissen, dafs un- 
sere gegen Regensburg deputirte Rathe uns gnugsamb be- 
richt gethan, was baldt nach ervolgter publication der Keyserl. 
Proposition undt ersten Rathgang vor gefehrliche separa- 
tiones in allen dreyen Chur: Fiirsten undt Stadte Rath er- 
volget undt naehmals alles ein: undt zuredens ungeachtet con- 
tinuiret werden.

Wie wir nun solches, inmafs E. Ld. leichtlich zu er- 
achten, ungerne erfahren, also seind wir in denen unzweif- 
lichen gedancken gestanden, es wiirden die Correspondierenden 
Chur: Fiirsten undt Stadte darbey nicht verharren, inn er- 
wegung, dafs dieser modus procedendi bey Reichstagen undt 
sonderlich in gegenwartt I. K. May. ganz ungewóhnlich undt 
unerhórt, I. K. May. den punctum Justitiae, nach defsen 
erledigung menniglich geseuffzet, in dero Keyserl. Proposition 
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nicht allein den ersten sein lafsen, sondern auch sich gegen 
den Correspondierenden dohin gnedigst erklert, dafs noch bey 
wehrenden Reichstag den ubergebenen grayaminibus billichen 
dingen nach abgeholffen werden solte.

Weil aber defsen allen ungeachtett, wie embsig auch 
darumb gesucht undt gebeten worden, die Gorrespondirenden 
sich zu den gewohnlichen Ratgangen nicht vermógen lafsen 
wollen, undt hbchstgedachte I. K. May. sowohl andere treu- 
herzige Stande bey uns umb erklerung angehalten, ob nicht, 
do ie die Correspondierenden auf gefaster meinung bleiben 
wiirden, mit deliberation der Keyserl. Proposition in den 
gewohnlichen Reichs Rathen zu verfahren, so haben wir uns 
kegen K. May. dergestalt auch underthenigst erkleret, unsern 
nach Regensburg deputirten Rathen auch solcher unserer 
meinung underthenigst nachzukommen, anbevolen. Und wollen 
nicht hoffen, was vermbg unserer I. K. May. undt dem Reich 
geleister pflicht den Reichs Constitutionibus gemafs also 
yon uns yorgenommen wirdt, dafs es iemandt mit fug dahin 
deuten wirdet konnen, die Rom. Catholiscben, wie E. Ld. 
schreiben andeutet, inn Irem intent, nemlich die Eyan
gelischen zu underdriicken, die reine unyerfelschte Lehr aus- 
zutilgen, hingegen des Babsts greuel in Deutschlandt wider- 
umb einzufiihren, zu stercken. Denn Gott lob undt danck 
wir eines andern unterrichtet, auch des Chur: undt fiirstl. 
Haufses Sachfsen standthafftigkeit undt liebe gegen der waren, 
unyerfelschten Religion gnugsamb bekandt, darbey wir mit 
Gottes hiilff zu leben undt zu sterben gedencken.

Was sonsten E. Ld. wegen der K. May. gefehrlichen 
yorhaben gegen die Correspondierenden andeuten, davon ist 
uns gar undt gar nichts bewust, konnen auch nicht gleuben, 
dafs solches die sanfftmuth undt gelindigkeit, damit vor an
dern das Haufs Osterreich gezieret, I. K. May. zulafsen, 
halten es mehr fur Discurs, wie es bey solchen schwierigenn 
Zeitten pflegt herzugehen, ais vor eine gegriindete wahrheit.

. . . Und weil durch diese separationes die publica in 
ein stecken gerathen, so haben E. Ld. leichtlich zu ermefsen, 
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dafs die priyata ais die Giilichische sache Iren richtigen fort- 
gang auch nicht haben kan.

E. Ld.
getreuer yetter, bruder, undt geyatter 

Johans George Churfurst.

XIII.

Herzog Johann Casimir an seinen Gesandten 
Schwarzlofs. (Instruktionsschreiben.) Tenneberg, 9. Sep- 
tember 1613. Konzept. B. II, 7, No. 114.

... Wollen wir zwar hoffen, es werden friedliebende 
Stande treuherziger, gutter wolmeinung das schadliche mifs- 
trauen undt dahero besorgliche offentliche trennung abau- 
wenden undt fiirzukommen, sich mit allem treuen eiyerigen 
yleis interponiren undt, wie weitt es der iiberraichten graya- 
minum halber yermittelst giittlicher handlung zu bringen, 
yersuchen, inmassen wir an unserm ortt einen weg ais den 
andern mitt erinnern undt unterbawen unnachlafslich anzu- 
halten bedacht undt beschlofsen.

Solte aber die Rom. K. May. wieder geschopffte zuyer- 
sicht zu angeregter interposition ungeueigt seyn, oder die- 
selbe ohne frucht abgehen, auch darauff der Churfiirst zu 
Sachsen neben andern Catholischen Standen zur consultation 
der Keys. proposition einyerleibten puncten schreitten, ist difs 
unser beyehl undt meinung, das Ihr ungeachtet der Corre- 
spondirenden abzugs nicht allein in loco yerharret, sondern 
auch uff beschehens ansagen euere session einnehmet undt 
die puncten, davon zu deliberiren, mitt yleis anhorett; do 
nun die ordnung in yotando an euch kompt, habt ihr euch 
nachvolgenden inhalts zu erklaren, wie uns die fiirgangene 
secession schmerzlich wehe thete undt tieff zu gemiitt 
gienge; hetten von hertzen wiintschen mogen, das die Stande 
einmiitig zusammen gesetzt, dadurch dan gemeinen nott- 
leidenden wesen am besten undt sichersten zu helffen ge- 
wesen, wollen uns aber nochmals all dasjenige, so zu wieder- 
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auffrichtung gutten yertrauens immer dienlich, nach eufser- 
stem yermogen angelegen sein lafsen; undt weil wir uns 
yersehen, es wiirden contra pacem Religionis et libertatem 
statuum keine conclusiones gemacht werden, so weret Ihr 
uff soichen fali beyehlicht bey gegenwertiger Reichsyersam- 
lung ferner uff zu warten, daraus gegen I. K, May. unser 
gehorsambst undt wolaffectionirtes gemiitt zu spuren. — Im 
fali Ihr nun zu yermerken, das in yotando dergleichen fiir- 
gehen, so wieder gemelten Religionfriedt undt freyheit lauffen, 
sollet ihr euch glimpflich undt mitt beseheidenheit ent- 
schuldigen, das Ihr crafft habenden beyehls soichen conclu
siones, welche das ansehen gewinnen mogten, ais ob pax 
religionis, das theuere Band des heil. Rom. Reichs, oder liber- 
tas statuum dadurch labefactirt, beyzupflichten bedenkenn 
undt euch darauf absentiren.

Wir wollen auch, das Ihr diese unsere intention den 
correspondierenden gesandten ad partem in yertrauen ent- 
decket mitt der yersicherung, wie wir gar nicht gemeint 
den Unierten undt Correspondierenden hiermitt einiger weis 
sohadlich zu seyn sondern yielmehr viam pacis zu conti- 
nuiren..............

Woferne dann yon dem puncto Contributionis zu han
deln, sindt wir nunmehr nicht ungeneigt, wan die nott yor- 
handen undt in dem Giilchischen successionwerk hinwieder- 
umb beforderung zu gewartten, I. K. May. das unsere nach 
yermógen zu laisten, zumald weil zu yernehmen, das des 
Churfiirsten zu Sachsen Ld. die seinige allbereit ebnermafs 
dahin instruirt..................

XIV.

Kammersekretar Christ, y. Waldenfels an Dr. 
Fohmann, Geheimen Rat und Direktor zu Co
burg. (Gutachten.) Liechtenberg, 30. September Anno 
1613. Orig. B. II, 7, No. 114.

.... Halte zuforderst davor, das Herr D. Schwartzlofs 
recht gethan, sieh ein zeitlang uffzuehaltten undt defectum
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Mandati zu ailegiren, kann sich auch noch ein wenig mit 
solchem behelffen undt vorwenden, das unser gnediger Fiirst 
undt Herr anietzo im Landt zu Dhiiringen undt also zimblich 
weit vom Hofflager. Undt bedunkt mich haubtsachlich, er 
hette dreyerley considerationes in acht zu nehmen:

1) Seiner Instruction, so ihm neulich zugeschickt, nach- 
zugehen.

2) Dem iibersohickten Voto Pfalz Lauterns in puncto Con- 
tributionis, deme auch Fórsters gutachten fast gleich- 
fórmig, sich zu conformiren.

3) Sich zwar bey den allgemeinen deliberationibus finden 
lafsen undt seine vota soweit mitt den alttenburgischen 
undt weymarischen conformieren, soferne sie dem Reli- 
gion: undt Prophanfrieden gemefs; wofern aber etwas 
soltte vorlauffen so darwieder ging, soli er nicht allein 
solches nicht approbiren, sondern unseres gnadigen 
herrn dissensum aufsiriicklich vernehmen lassen undt 
solches iedesmahls den herren Correspondierenden zu 
erkennen geben, dann S. F, G. mehr an freundschaft 
undt correspondentz mit sovielen loblichen, dapfern 
undt hochverstandigen Fiirsten der Union, die zumahlen 
mit aufslendischen, mechtigen Potentaten, dereń hiilff 
nicht uff Bapier undt etwan einer giildenen geweiheten 
Rosen undt Agnus Dei, sondern an mechtigen nach- 
truck bestehet, gelegen alfs etwan einer handvoll be- 
schorner, ohnmechtiger Pfaffen freundschafft undt favor. 
So will ich nicht hoffen des Churfiirsten zu Sachsen 
Ld. werde solche consilia fortstellen, so wieder Gottes 
ehr undt den Religion: undt Prophanfrieden lauffen 
soltten ....

Hie fellt die frag vor, was denn unserm gnadigen Fiirsten 
undt Herren zu thun, wann die sach wollt ad eztrema aufs- 
lauffen undt solche Majora undt Schlufs gemacht werden, so 
directo wieder den Religionsfrieden undt Evangel. wesen 
liefen, sonderlichen mit stabilirung der Hoff Procefs undt 
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was denselben anhengig, ob Schwartzlofs es approbiren oder 
neben den correspondirendeu davon ziehen soli.

Hie bin ich der mainung, das S. F. G. aufs nachyolgen- 
den ursachen mehr uff der Correspondirenden thun sehen 
undt sich denselben conformiren soli, auch uff den eufsersten 
fali gar zu der Union tretten alfs sich dem katholischen 
Hauffen bequemen :

1) So ist gleichwohl unser gnediger fiirst undt herr 
hertzog Johann Casimir zu Sachsen der Eltteste Eyangel. 
Fiirst im Romischen Reich, in gutem Praedicat undt ansehen 
bey menniglich inner undt aufser Reichfs, derowegen ein 
jeglicher getrewer Rath I. F. Gn. anderst nicht rathen kan 
oder soli, alfs das sie die iibrige zeit ihres lebens sollen ihr 
Christlich gewifsen salviren unnd demienigen nicht bey- 
pflichten, so wieder Gottes Ehr unnd die Teutsche wohlher- 
gebrachte libertet laufft, auch druber lieber extrema aus- 
stehen.

2) Haltt ich auch dayor, das I. F. G. nichts wiirden 
damit gewinnen noch sich in sicherheit stellen, sondern yiel- 
mehr ihr land und leuth in eufserste gefahr setzen; dann 
soltten die Catholischen die oberhand behaltten, so werden 
I. F. G. gewifslich nicht allein ubrig bleiben undt ihre 
Religiou undt Gaistliche Giiter vor ihnen schutzen konnen. 
Sollten aber die Eyangelischen die oberhand behaltten, 
wiirden I. F. G. an allen orten schel angesehen werden undt 
also keinen freund uff der welt mehr haben, zu dem sich 
etwas guts zu yersehen.

3) Ob es wohl das ansehen hatt, alfs ob der Churfurst 
zu Sachsen, mein gnedigster herr, so mechtig, das I. F. Gn. 
genugsamen schutz undt assistenz bey deroselben haben 
kbnte, so pflegt es doch in solche fallen zu gehen, das ein 
ieder uff sich undt seine land siehet undt mit ihme selbsten 
genug zu thun hatt, hingegen sitzen I. F. G. unter dem 
anstofs yon allen seitten her. Wenn aber I. F. Gn. sich 
bey der Eyangelischen Union haltten, haben sie uff der 
linken seitten deroselbigen Jungen Yettern Land zum schutz, 
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nach Eisenach zu das gantze mechtige Land zu Hessen 
undt einen sehr hochverstendigen Regenten undt guten, rer- 
trauten freundt an dem Herm Landgraffen; uff der andern 
seitten haben sie der Herrn Marggrafen Land bifs an 
Bdhmen; in der mitte mechtige Frankische Reichs Statt, 
daran alsobalden den Herrn Marggrafen zu Anspach, die 
Char Pfalz, Wiirtemberg, Baden bifs an die Schweiz undt 
Frankreich; jenseit des Reinstrom von Strafsburg an bifs 
wieder an Pfalz unnd Hessen unnd gar in die Giiliehsche 
lande, auch forter zu den herrn Staaden unnd in Engel- 
landt.

Soviel aber unsere Nachtbarschafft anlangt, den Bischof 
zu Bambergk unnd wiirzburgk, hatt dafselbige gar nichts 
zu bedeutten; der Frankische adel hilftt ihnen nicht, sondern 
wird sich baldt den Evangelischen conjungiren..............

Darumbe H. Dr. Schwartzlofs in mdglichster eil zu avi- 
siren, das er sich wol vorsehen unnd nichts praeiudioirliches 
eingehen wolle, welches sonderlich der Union mbchte zu 
entgegen sein . . .

Es bleibt einmahl bestandig wahr, das allein die Union 
Sachfsen konne zu den Giilchischen landen bringen unnd 
sonst niemandt, dannen hero auch leichtlich zu schliefsen, 
dafs man wieder dieselbe nichts handlen soli, sondern sich, 
soviel móglich, accomodieren...............

XV.
Yerzeichnifs etlicher Puncte, so gegen bevor- 

stehenden gemeinen, der c o r r e s p o n d i r e n d e n 
Chur: undt Fiirsten undt Stadte Tag dero- 
selben zu Regensburg gewesenen Rathe zum 
f e r n e r en Nachdenken mit sich genommen. 
(Memoriał.) Anno 1613. B. II, 7, No. 109. Kopie.

1) Demnach der von der Keys. May. zu underschied- 
lichen mahlen vertrostete Compositionstag in puncto grava- 
minum seinet. fortgang erreichen mdchtte oder aber auch
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yerbleiben undt nit fortgengig sein, so ist auf alle falle die 
hochste notturft, zuvorn einen communication : undt prae- 
parationstag zu halten, undt solte derselbe gegen anfang des 
Marty zuyor von Chur Pfaltz alls Directore anfszusehreiben, 
das aufsschreiben generaliter dahin zu richten sein, damit 
man sich erstlich der beschickung des Compositionstags, ob 
solche insgemein oder durch einen ausschufs undt wer in 
demselben sein soli, wie auch ferner der instructionen undt 
was fur media bey einem ieden gravamine zu finden undt 
wie weit man darinnen in gutlicher Handlung gehen, nach- 
geben oder sich einlafsen konne, yerglichen, rerabschiedet, 
undt also solcher tag zu Speyer der gebuer besuchtt, oder 
aber, was bei kiinfftigem Reichstag derhalben ferner yorzu- 
nehmen, yerglichen werden móge.

2) Weil aber viehl puncten sonsten yerhanden, daran 
dem Eyangel: wesen nit wenig gelegen, ais were zu be- 
sagtem communicationstag dariiber auch zu instruiren, weil 
solche umb befsren geheimbhaltens willen in das aufs
schreiben nit wohl zubringen sein móchtenn: ais anfanglich, 
dieweil man alhie zue Regensburg genugsamb erfahren, wo- 
mitt die Papisten umbgehen undt das Ihr scopus undt bey- 
yerfafsung ihrer Liga diese resolution einmahl bey ihnen 
genommen, underm schein der Keys. Hochheit, der justizs 
undt Rechtens die von den Eyangelischen Chur: Fiireten 
undt Stadten inhabende Bistumb, Stieffter undt Clóster mit 
gewalt wiederumb zue recuperiren undt allso das leidige 
Babstumb allendhalben wider aufzurichten undt zu erweittern, 
das demnach die Correspondirende Standt ins gemein allen 
ihren Predigern einbinden undt bevehlen sollen, neben 
stetiger erinnerung zu wahrer buefs undt bekehrung, den 
greuel des Babstumbs undt Spanischen Jochs ihren Zuhorern 
fleifsig einzubilden undt, da der Religion halben die Eyan
gelischen angegriffen werden solten, es were wo es woltę, 
das Sie zu hiilff gegen die Obrigkeitten sich desto williger 
erzeigen mogen, sonderlich aber das in den Stadten 
durch solch mittell die Concordia zwischen den Obrigkeiten 
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undt der Biirgerscłiafft desto mehr gestifftet undt erhalten 
werde.

3) Das in allen der Correspondirenden Landen undt ge- 
bieten keine werbungen zue Rofs oder zue fuefs bey so ge- 
stalten sachen, viel weniger einige Durchziig undt ein- 
lagerung nit zurerstattenn, sondern dureh offene mandata 
in allen ihren ambtern, wie auch dero Lehenleuten ohne 
vorwifsen in Pabstisohe Dienst undt bestallung sich nit ein- 
zulafsen, ernstlich zurerbieten undt das die underthanen, 
sich auff alle nottfall gefast zu halten, zuvermahuen sein 
solten, wie dann auch allendthalben der Pafs halben gutte 
vorsehung zu thun.

4) Allso auch solten die Correspondirende allendhalben 
fleifsige kundschafften ha’ten undt anstellen, undt was ein 
oder der ander in erfahrung bringt, die andere verwarnen, 
damit hiernechst bey dem Directorio man allezeit nachrich- 
tung undt eine gewifsheit haben konne.

5) Undt demnach allein der Papstisohen Stande sowohl 
bey vorigem alls iezigem Reichstag einkommene gravamina, 
wie auch underschiedliche derselben zur handt gebrachte 
bedencken, discurs undt andere sohriffteu genugsamb zu- 
erkennen geben, wie hoch Sie auf die drinnen Landes ge- 
legene undt von Evangel. Fursten undt andren Standen in- 
habende Ertz: - Bifstumb undt Stiffter ein aug geworfen, 
welche wieder in ihre hand zu bekommen, ihr euserstes 
daran zusetzen entschlofsen, also das dieselbe Standt sich 
einiger ruhigen, bestendigen possession die lenge gar nit, viel 
weniger aber iemahls sich der session undt stimmen uf 
Reichstagen bey den Yisitationibus Camerae oder anderstwo, 
wie auch der investituren am Keys. Hoff nit zu getrósten 
haben, so weren nit allein solche Stande ais Magdeburg, 
Bremen, Halberstadt, Ofsnabriiek, Minden, Schwerin, Ratze- 
burg, Liibeck, Yerden und andrer dergleichen zue solchem 
correspondenztag auch zu beschreiben, sondern auch in- 
mittelst dieselbe Stendt von den gravaminibus (: mit communi- 
cation derselben, dazu die nechstgesefsene alls Chur Branden
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burg, Liineburg undt Hefsen sich bewegen lafeen:) undt an- 
dern albie yorgangenen, den Eyangelischen sehr beschwer- 
lichen sachen, wohl zue informieren, damit bey offtbesagtem 
tag ex fundamento deliberirt undt gesehlofsen werden konte, 
wie solche Ertz: Bistumb undt Stiffter den Eyangelischen 
hieraufsen Landes, da Sie von den Papstischen ihrer Stiffter 
undt Closter halben betrangt werden woltten, nit weniger 
die hiilffliche handt auch biethen mochten.

6) Weil yiehl daran gelegen, das bey kiinfftiger giit- 
licher Handlung der grayaminum zu Speyer mann bey einem 
iedem das angeben mitt richtigen exemplis yerificiren kbntte, 
so sollen die correspondierende solchem nachdencken, undt 
sonderlich die Statt die bey ihnen yergangene undt noch 
schwebende Excefs undt ungelegenheiten fleifsig zusammen- 
bringen undt dem Directorio innerhalb 3 Monaten nach ge- 
endigten Reichstag zu schicken.

7) Wie auch in gleichem eine notturfft das des gegen- 
theils grayamina sambt deroselben Beylagen der gebuer ab- 
gelehnet werden; damitt nun solches mit bestandt geschehen 
konne, wirdt fur gutt gehalten, das ein ieder Standt, der in 
specie in demselben angezogen, seinen griindlichen yerfasten 
gegenbericht, auch zum lengsten innerhalb 3 Monaten 
nach geendetem Reichstag dem Directorio zuschicken solle, 
darauf daselbsten die gebuer ferner in acht genommen wer
den mogę.

8) Also auch wil nit weniger eine notturfft sein, das 
der geclagten procefs halben am Keys. Hoff yon iedem standt 
in seinenn habenden Reicha Actis undt sonsten mit yhleis 
bey den Archiyis undt Cantzleyen nacbgesehen undt, was 
einem undt dem andern durch solche procefs ungleigen be- 
gegnet, mit yhleis undt allen umbstenden yerzeichnet undt 
wo muglich dem Directorio innerhalb 4 Monaten zugeschickt, 
oder ie zum beyorstehenden correspondenztag ohnfehlbahr 
mitgebracht werde.

9) Damit auch der alhie in eyentum et cum oertis con- 
ditionibus yerwilligten hiilff halben bey den correspondiren- 
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den keine ungleichheit ervolge, so wirdt fur rathsamb er- 
mefsen, das bifs zu kunfftigem Correspondenztag undt yer- 
gleichung kein standt apart sich zu einem wiedrigen oder 
auch einiger anticipation vermdgen lafsen mdgen, bifs die 
conditiones gesetzlich erfiillett sein, undt darunter ie nach 
gelegenheit mitt den andern fleifsige correspondenz pflegen 
undt sich keines weges iibereihlen, da die Keys. May. ab- 
sonderiich Commifsarien ahn einen oder den andern Standt 
abordnen solten, dieselbe allein mit einer yorandwortt abzu- 
fertigen undt ohne communication mit den andern sich par- 
ticulariter hauptsachlich nicht einzulafsen.

10) Undt demnach bey diesem Reichstag, ais oben auch 
yermeldet, genugsamb die erfahrung geben, das der Geistl. 
Hauff mitt gewallt den Eyangelischen Standen zuzusetzen 
yorhabens, sogar auch, das Sie die K. May. zu geschwinden 
Executiones instigirt undt dieselbe, ohne der K. May. costen, 
zu ubernehmeu sich erbotten, dahero sie dann ihre Sanctam 
Ligam in: undt aufserhalb Reichs mercklich gesterckett, wie 
dann noch alhie durch des Cardinals Madrucy undt der 
nunciorum you Rohm gebott etliche Geistliche friedtliebende 
Standt wieder ihren wunsch undt willen sich auch darein 
begeben haben sollen, so ist ie yonnoten, das die Eyan
gelischen ebenmefsig sich zusammenthun undt das derowegeu 
dieienige Eyangel. Stendt, so noch zur Zeitt nicht in der 
Union seind, gegen beyorstehender zusammenkunfft zue 
solchem ende undt ob undt wie sie sich mit den Unirten 
conjungiren woltten, auch genugsamb sich ercleren oder die 
ihrige instruiren woltten. Dann da es umb die hiehaufsen 
Łandes gesefsene undt mit Papisten gleiohsamb umbgebene 
Stande geschehen sein sollte, da Gott fiir sey, so wiirde 
die ordnung an die andern nur zue bald kommen; wie es 
dann bekant, das die Pabstische iiber die von den Eyangel. 
drinnen Lands innehabende Ertz: Bifstumb undt Stiffter 
yielmehr eifern ais iiber die Clbster, die sonet ein Eyangel. 
Standt in seinem Landt undt gebieth reformirt undt ein- 
gezogen.



562 Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg.

11) Demnach auch die Eyang.-Unirte Stendt sich bifs- 
her der Ertz: undt Bischoffen drinnen Landts uff allen 
Reichs: deputation: undt andern tagen treueifrig angenommen 
undt dahero nitt geringe odia uff sich geladen, undt weil 
der Pabstischen Standt Jesuitischer eifer am tag undt sie 
albereit sich rundt verlauten lafsen, ehe alles zu wagen undt 
in die Schantz zu schlagen, ehe sie solche Stiefft: undt 
praelaturen den Eyangelischen lafsen woltten, undt dahero 
zu dem yerwilligten compositionstag zu Speyer wenig Hoff- 
nung eines guten effeots zu haben, so werden zum wenigsten 
die drinnen Landts den sachen umbso yiehl da mehr nach- 
dencken, wie sie sich difsfalls selbsten yersiehern undt den 
Unirten Stenden hieraufsen umb soviehl die Huelff biethen 
konten, das Sie gleichsamb durch Sie ais durch eine yor- 
mauer geschiitzt undt die hingegen durch ihre fernere assistenz 
ihren Standt auch desto leichter erhalten konten.

12) Demnach auch die Primatstritt undt mifsyerstandt 
zwischen den Eyangelischen dem gemeinen wesen sehr schad- 
lich, ais were den sachen nachzudenken undt bey kunfftigem 
tag zuyergleichen, wie darinnen auch zu yerfahren, sonder- 
lich aber die Giilchische strittigkeiten dermahl eins auff ein 
ordt zuebringen, wie auch zwischen den Herrn Landgrafen 
zue Hefsen, zwischen den Herzogen yon Braunschweig undt 
der Stadt Braunschweig, zwischen dem Herzog zue Braun
schweig u. Luneburg, zwischen den Grafen zu Oldenburg 
u. dergl.

13) Was die Mecklenb. strittige Session fur ungelegen- 
heiten nun bey etlichen Reichstagen nach sich gezogen, 
solches weisen die Acta aufs; wirdt derwegen zu fernerem 
nachdencken gestellett, ob nitt Chur-Brandenburg drinnen 
Landes mit den Herzogen zu Pommern undt Mecklenburg, 
hieraufsen aber Chur-Pfalz mit den anderen dreyen dabey 
interefsirten Fiirsten handlung pflegen undt allendhalben uff 
gewifse interims mittell errichten undt bringen mdchten, bifs 
die Haubttsach durch ordentlich Rechtt endschieden wiirde. 
Derwegen dann hernacher zu kunfftigem Correspondenztag
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die fiinff streidende Furstl. Heufser die ihrigen uff tregliche 
interims mittel aller notturft nach endlich zu instruiren nitt 
underlafsen solten.

14) Damit auch dieser Puncten halben andere Eyan- 
gelische Standt, so diesen Reichstag nichtt besuchtt, wifsen- 
echafft haben mogen, so wirdet es dahin gestelt, wie solche 
durch die andere, endwed durch Gesantte oder ie andere 
sichere weg, uf was bey den fiinfften puncten ob angedeutet, 
yertraulich ihnen eommunicirt werden konten, damit Sie die 
ihrige zu kiinftigem tag desto befser dariiber instruiren 
mogten, yerbi gratia: Churbrandenburg thete es bey Magde
burg, Braunschweig u. Halberstadt; Liineburg bey Bremen, 
Minden den beeden Herzogen von Mecklenburg, Ofsnabriićk, 
Verden, Herzog Frantzen yon der Lawenburg, Hollstein, 
den Grafen von Oldenburg; Hefsen bey den Hansen, Staden, 
Item den Stadten Gofslar, Mulhaueen undt Northausen, Item 
bey den Gra wen von Schaumburg. Vor allen Dingen wird 
rathsamb undt nottig ermefsen, das bey Chur Sachsen gute 
unterbauung zu thun; wie dann, da die beide Herren Chur- 
fiirsten Sachsen undt Brandenburg wieder in der person zu- 
sammenkommen soltten, gar nit gezweifeltt wiirdt, des Herren 
Churfursten zu Brandenburg Churf. Gn. solches zu thun un- 
beschwert sein soltte. 

/

XVI.

Pfalzgraf Johannes (Administrator der K u r - 
pfalz) an Herzog Joh. Casimir. Heidelberg, 8. No- 
yember 1613. Original. B. II, 7, No. 115.

.....Demnach aber aufs allem dem, wafs bey ob- 
besagtem Reichstag yorgangen, gnugsamb abzunemmen, wo- 
mitt sie umbgehen, das sie nemblich keineswegs gemeint von 
den majoribus abzusetzen noch einigen Evangelisch. Standt, 
der seye, wer er wolle, der anforderung wegen inhabender 
8tifft ilndt Closter zu erlafsen, sondern ehe alles drań zu 
wagen, so will auch uff der Eyangelischen seitten nicht zu 

XVII. 37
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schlaffen, sondern ein wachend aug zu haben undt der 
schantzen wohl wahrzunemmen sein.

Allein will es negst der hiilfflichen handt defs allmach- 
tigen an gutem yertrawen undt rechtschaffener zusammen- 
setzung under den Evangelischen gelegen sein. Unsers theils 
wie auch unsere mitt Correspondirende Stend seindt defsen 
yersichert, das E. Ld. ihr die beforderung defs gemeinen 
Eyangel. wesens sonderlioh anbeyohlen sein lafsen, gestalt 
sie defsen bey mehrgedachtem Reichstag zu unserer undt 
der andern Correspond. Stend nit geringen erfreuung eine 
augenscheinliche prób gethan. Daher wir auch anlafs undt 
ursach gewonnen mit E, Ld. aufs den sachen yertreulieher 
meinung zu communiciren undt umb derselben gautz ver- 
niinfftige gedaneken zu bitten, wie sie yermeinen, dafs zu 
einer solchen einhelligkeitt under den Eyangel. Stenden zu 
gelangen, insonderheit wafs defs Churfiirsten zu Sachsen Ld. 
belangt, weil dieselbe yilleicht noch in den gedaneken 
stehen mbchte, das die Rdmisoh Cathol. Stend nit bo balden 
etwas thatliches anfangen, noch S. Ld. ietzt oder kiinfftig 
in einiger gefahr sein werden, (da doch das contrarium aufs 
ihren wortten undt schrifften, dayon E. Ld. von defs Chur- 
fiirsten Ld. albereit in yertrauen etwas communication ge- 
schehen, zu beweisen) durch was mittel undt weg S. Ld. yer- 
mittelst guter information undt underbawung solche gedanken 
zu benemen. Undt weilen E. Ld. difsorts viel guts thun undt 
befórdern khdnnen, so bitten wir gantz freundlich, Sie 
wollen dem gemeinen Eyangel. wesen zum besten, was zu 
angeregtem Zweck gereichen mag, derortten nichts under- 
lafsen; wie wir auch unfsers theilfs gantz geneiget undt 
willig weren, wann wir nur mittel undt weg wiisten, das 
unserige darbey anzuwenden. Gestalt E. Ld. hiemit aber- 
mals freundtlich gebetten sein wollen, unfs dieselben ohn- 
beschwert an handt zu geben, sollen sie von unfs in ge- 
biihrende obacht genommen werden.

Demnach entlich auch von der Correspondierenden 
Stende Rathen undt Gesantten uff allerseits herrschafften
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Ratifieation noch zu Regensburg fur eine notturfft gehaltten 
worden, das noch yordem von der Keys. May. uff nechst 
kiinfftige Ostern nach Speyr yerstrósteten compositionstag, 
der enden der gantze punctus Justitiae undt die einkommene 
grayamina tractirt werden solle, eine zusambkunfft aller 
Eyangelischer Stand, Rath undt Gesantten anzustellen; dazu 
gleichwol uff den fali eine geraume Zeit noch yonndthen.

So haben wir zugleich von E. Ld. yernemen wollen, 
was alfsdann deroselben gelegenheit undt meinung sein, undt 
ob sie solchen tag ihren theils durch die Ihrigen beschicken 
móchten, ob Sie auch yermeinen und die Hoffnung haben, 
dafs Chur Sachsen Ld. alfsdann darzu auch zu beschreiben 
undt zurermógen ....

Getreuer, dienstwilliger Vetter, schwager undt sohn. 
Johannes Pfalzgraf.

XVII.
Kurfiirst Friedrich V. von der Pfalz an Herzog 

Joh. Casimir. Heidelberg, 8. Noyember 1613. Grigin. 
B. II, 7, No. 115.

.... Dabeneben mogen wir E. Ld. freundlich nit 
bergen, dafs wir aus unserer jiingst yorgewesenen Reichstag 
zu Regensburg gehabter Rathen undt Gesandten Relation . . . 
ganz gern yerstanden, .... dafs E. Ld. in zeitlicher undt 
reiffer yorbetrachtung, wafs entlich aufs diesem undt der- 
gleichen ohnzeitig sachen fur merckliche ungelegenheit den 
Eyangel. Standen zu gewarten, ihrem nach Regenspurg ab- 
geordnetem Rath anbefohlen, seines theils yon weg E. Ld. 
alle dergleich praeiudicia zu yerhiiten. Wie er dan demselben 
mit yleifs nachgesetzt, indeme er, alfs von den Rómisch 
Cathol. ein absonderlicher Reichstagabschiedt yerfafst undt 
publicirt worden, wider denselben gleich den Correspondiren- 
den solemniter protestiert.

Gleich wie nun hieran E. Ld. lóblich undt wohl gethan, 
also haben Sie auch nicht zu zweiflen, dafs Sie dessen bey 

37* 
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allen andern Eyangel. Standen undt der Posteritet selbsten 
sonderbahren ruhm erlangen werden. Undt ersuchen wiir 
dieselbe hiemit freundtvetterlich, alfs wir auch ohne dafs 
nicht zweifflen, Sie wollen undt werden ihr nit weniger 
nachmahl die gemeine wohlfahrt des Reichs undt ińsonder- 
heit der Eyangel. Standt, denen nunmehr die mittel zu ihrer 
undt der ihrig Conseryatiou under dem schein rechtens ent- 
zogen werden wollen angelegen sein lassen (?); auch ihres 
theilfs daran sein, dafs, weil bey dem Haufs Sachsen dafs 
Licht des Eyangelii am ersteń zu scheinen angefangen, nun
mehr nicht yerhengt Werde, dafs das Papstthumb in eińige 
W0g in Teutschlandt widerumb zunemme . . .

E. Ld. dienstwilliger yetter 
alzeit Friderich.

XVIII.

Kurfiirst Joh. Georg an Herzog Joh. Casimir. 
Weidenhain am 15. Noyember 1613. Kopie. B. II, 7, 
No. 106.

........Derenthalben unsers wenigenn ermessens der 
nechste undt beste weg, mann bleibe bey dem Haupt undt 
den wol yerfasten Reichsordnungen , wirdt mann sich nichts 
bbses zu befahren haben. Inmafsenn wir unsers theills er- 
póttig uff alle begebende falle den Reichs Ordnungen nach- 
zuleben undt gegen E. Ld. also zu erzeigen, wie es die nahe 
yerwandnus undt aufgerichte Erbyereinigung erfordert.

Der Contribution halbenn habeu wir nachrichttung, das 
E. Ld. Rath darwieder protestation eingewandt. Weil aber 
gleichWol die gefahr inn Siebenburgen einkommenden Zeit- 
tungen nach nicht gering, so ist mann I, M. billich an die 
Handt gegangen, undt konnen E. Ld. anders nicht rathen, 
ais das Sie, zu yerhuttung allerhandt yerdachts, dieser Con
tribution sich auch accomodirn.

Wolten wir E. Ld. zur freundlichen ańtwortt nicht 
bergen ....
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XIX.

Herzog Joh. Casimir an Pfalzgraf Johannes1) 
(Administrator der Kurpfalz). Coburg, den 5. De- 
zember 1613. Konzept. B. II, 7, No. 115. BI. 34/36.

1) Antwort auf den Brief des Pfalzgrafen vom 8. Noveinber. 
cf. XVI.

.... Fiigen E. Ld. darauff hinwieder freundtlich zu 
yernehmen, das uns unser gegen Regensburgk deputirter 
Rath genugsam bericht gethan, wasgestalt nach eryolgter 
publieation der Keys, proposition undt ersten Rathgang der 
Rbmische Catholische Stendt mit angemasten Majoribus sein 
intent vor: undt fortzusetzen sich understanden undt da- 
durch der Evangel. Stande Grayaminum begehrte billig- 
mefsige abhelfung gestopfft undt Ihren yortgang nicht er- 
reichen mogen.

Wie wir nun dasselbe ungerne erfahren undt derohalben 
gedachten unsern Rath undt abgesandten sich in gutem ver- 
trawen zu den Eyangelischen Standen zuhalten befehlichtt, 
also sein wir nochmals unfs mit denselben zu yertrewlicher 
Correspondentz zu yerstehen, nicht ungeneigtt. Und ob 
wohll solchem nach uns nicht liebers were, dann das wir 
gegen E. Ld. dero begehren zue Yolge uns so balden anietzo 
resolyirn undt, was unsere eigentliche meinung, erbffnen 
kónten, so haben doch derselben leichtlich bey sich zu- 
erachten, das die notturfft erheischen will, aus den sachen 
zuyor mit dem auch hochgebornen Etirsten Herrn Joh. Ernst 
zu communiciren ; undt stehen wir dabey neben in Hoffnung, 
es solle die gelegenheit auch den hochgebornen Fiirsten etc. 
Joh. Georg undt uns zu einer zufórderlichen Zusammenkunft 
oder schickung undt berathung ursach geben. Dann I. Ld. 
der eyangel. Stande Betrangnufs undt besorgende gefahr, 
undt was zu deme von E. Ld. angeregtem Zweck dienst- 
lichen sein mag, besser miindlich dann in schriefften zue 
beriihren.
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Bitten demnach ganz freundtlich, E. Ld. wóllen sich 
dero von uns begehrter Erclehrung halber inmittelst undt 
eine geringe Zeit noch etwas gedulden undt dieses versichert- 
sein, das wir alles dasjenige, so zu erhaltung des Religiom 
undt Prophanfriedens notwendig undt dienlich, undt mit 
unserm wissen, was den Correspondirenden Evangel. Standen 
zuwieder undt denselben zu nachtheil gereichen mochte, 
nichts rorgehen lassen, sondern treulich abwenden helffen 
wóllen . . .

Postscriptum. Datum ut in litteris.
Wir befinden bej' unfs kein bequemer mittel alle Evangel. 

Chur: undt Fiirstenn zuvórderst des Churfursten zu Sachsen 
Ld. zu einmiitiger correspondenz undt zusammensetzung zu 
bringen undt allem wiedrigen bestendig zu begegnen, alfs 
die accomodirung der Giilischen Sachen, davon des allge- 
meinen Evangel. wesens wohllfahrtt, befórderunge oder im 
gegenfall trennung zum meisten dependiret; es geschehe 
gleich hauptsachlieh oder Interims weifs. Dann E. Ld. hoch- 
rerstendig zu erachten, dafs es nicht schlechtes mistrauen 
yerursacht, auch unserm Chur: undt Fiirstl. Hause nicht 
wenig zu gemut gehett, dafs, ungeaehtet es ieder Zeit Guete 
undt recht leiden mogen undt zu sehuldiger obseryantz defs 
so hochbeteuerten, respective confirmirten undt approbirten 
Guterboekischenn accords beflissen gewesenn, doch dafs 
gegentheil keinen standt halten wóllen, sondern vielfeltige, 
wie noch taglich, praktiken zu unsers Hauses hóchstem nach- 
teil undt verschimpffung ohne schew forstellenn.

Inmafsen wir mit der lóbl. Herrn General Staden ab- 
gesandten Herrn Brederodio ') hiryon umbstendig communi- 
cirt. Der tróstlichen zuversicht: E. Ld. neben der gantzen 
Hochansehnlichen Union werden uff solche mittel undt weg 
fórderlichst gedencken helffen, domit diese gefehrliche mis-

1) Er war von Heidelberg nach Coburg gereist 
des Administratora und des Kurfiirsten iiberbraoht. 

und hatte die Briefe
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yerstendt aus dem weg gereumbt undt etwan ein freundt: 
undt gutlich medium gestifftet werde, dadureh die drey inter- 
efsirende, so nahe verwandte Churfiirstl. Hauser in guten 
Yerstandt zu briugen.

XX.

Landgraf M o r i t z v o n Hessen an Herzog Joh. 
Casimir. Uebergeben zu Jena, 5. Oktober 1614. Orig. 
A. I, 32 a, 5, No. 61. BI. 87/90.

Hochgeborner Fiirst, freundtlicher lieber Yetter, Schwager, 
Bruder und Geyatter.

Aufs E. Ld. schreiben yom 8. diefses haben wir gerue 
yernohmmen, das E. Ld. naher Drefsden zu des Herrn Chur- 
fiirsten zu Sachsen Ld. zue raiseu und mit derselben vom 
itzigenn beschwerlichem zustande der Giilchischen Landen 
zu communiciren und zu beratschlagen bedacht.

Darbeneben wir E. Ld. in freundtlichen yertrawen nicht 
yerhalten, wasmafsen izo ein Conyent von etlichen Unirten 
Chur: Fiirsten undt Stadten in Hailbrun gehalten wirdt, 
welchem wir an tag vier oder funff neben Chur Pfalz, Pfalz 
Zweybriicken, Wiirttembergk, Badenn und Anhalts liebten in 
der persson bey gewohnet .... Undt gleichwie daselbst 
yon den gemeinen sachen und insonderheit dem Eyangel. 
wesen durch des Spinolae gewaltsame Executiones angedreuter 
gefahr, undt wie man sieh uff den fernnern fortbrechenden 
nottfall dargegen schiizen undt uffhalten mbchte, allerhandt 
Consultation undt underrede gepflogen, also ist auch des 
hochlobl. Chur: undt Fiirstlichen Haufses Sachfsen hierunder 
begriffenes Interesse nicht aufser achtt gelassen worden. 
Gestalt wir dan E. Ld., ohne rhum zu melden, yersichern 
kónnen, das wir unserer yerwandtnus undt erbyerbruderung 
nach hirbey alle gutte mogliche officia prastirt undt unsere 
Mitunirte Stande dahin yollents disponirt, das, wo sie hoch- 
ermelts Herrn Churfiirsten undt Euer Ld. wie auch infs- 
gemein dem ganzen loblichen Haufs Sachsen in den Giilchi- 
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schen undt andern Sachen gutte, erspriefsliche bezeigungen 
leisten undt erweisen kónnen, Sie an ihrem eufsersten fleis 
undt bemiihung nichts erwinden lassen werden. Jedoch ge- 
trósten sie sich auch hirgegen, es werden Euere allerseits 
liebten die izo vor augenschwebende undt antringende noth 
undt gefahr beherzigen undt dero lóblichen vorfahren hoch: 
unndt weitberiimbten Exempel nach die Religion undt libertet, 
denen izo das Messer gleichsam an die kehl gesezt werden 
will, mit undt neben andern Christlichen undt gutherzigen 
Standen vindiciren, schiizen undt retten helffen.

Nachdem dan hiruff vor gutt angesehn worden Marg- 
grave Joachim Ernstens zue Brandenburgk Ld. Commission 
uffzutragen, das sie bey iziger Ihrer anwesenheit zu Drefsden 
von wegen der lóblichen Union mit des Herrn Churfiirsten 
Ld. aufs diesen Sachen mit mehrerem communiciren undt 
handtlen móchten, wie E. Ed. von I. Ld. aufsfiihrlich yer- 
nehmen werden, alfs ersuchen undt bitten wir E. Ld. freundt- 
lich, Sie wóllen neben sein des Marggrayen Ld. verrichtung 
auch von sich selbstet bey des Herrn Churfiirsten Ld. undt 
dero gehaimbten Rathen die gutte underbawung undt be- 
fórderung thun helffen, darmitt sie dem gemeinen undt izo 
nottleidenden Evangel. wesen etwas naher an handen gehn 
undt Ihrem hohen respect undt authoritet nach beym Gegen- 
theil die yerfiigung thun wollen, uff das die underm praetext 
kayfserl. gewalts undt befelchs veriibte undt noch fernners 
yorhabende undt grafsirende Hispanisch undt Papstische Exe- 
cution undt Krigs Macht eingestelt undt dargegen, sowoll 
der Giilchischen landen undt sachen, alfs auch der Eyangel. 
grayaminum halber giitliche undt tragliche Composition undt 
yergleichung yorgenohmmen werden móchte.

Dardurch werden E. Ld. einen ewigen undt unsterb- 
lichen rhum undt nahmen erlangen. Wo nicht aber undt dafs 
man diefsem des gegentheils fernerm gewaltsamen fortt- 
breehen also lenger nachsehn undt yerhengen woltę, fiber das 
dan das Chur: undt Fiirstl. Haufs Sachssen umb die Giil- 
chische Lande genzlichen periclitiren diirffte, so wiirde 
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auch der Evangel. Religion undt des hayligen Reichs undt 
defsen Stande wohlerlangter libertet ein solcher verlust 
undt naehtheill zugefugt werden, welcher zu seiner zeit 
undt wan die yor andern izo aufsgemahlte undt yerhaste 
Evangelisehe Stande aufsen weg geraumbt, auch die iibrige 
undt bifshero angegebene liebste undt gehorsambste undt 
dereń inhabige Stiffte, lande undt giitter gewifslichen be- 
treffen wiirde...............

E. Ld. alzeit treuer, dienstwilliger yetter, 
bruder undt geyatter

Moritz v. Hessen.

XXI.

Herzog Joh. Casimir an Ludwig Camerarius 
(Churpfalz. geheimer Rath). Coburg, 13. Oktober 
1614. Konzept. B. U, 7, No. 115.

.....Derowegen wir nicht underlassen wollen Euch 
mitt diesem unserem wohlmeinenden schreiben gnedigliche 
zuebegruefsen undt zue mehrer Correspondenz einen anfang 
zu machenn. Wie dan fast am tage, das hochnottwendig 
gutte, yertrawliche, innerliche communication undt conferenz 
offtermahlig undt beharrlich zu erhalten, dem grofsen an- 
drohenden unheyll allendhalben mitt einmuettiger zuesammen- 
setzunge undt stetter yorsichttigkeit endgegen zu trachtten, 
dieweihll es den Adyersarys nichtt umb ezlich Geistliche 
giitter undt stadte yermeintte restitution, sondern handgreiff- 
lich des ganzen Eyangelischen wesens grundliche exstirpation 
undt des Concily Tridentini langstyerfaste, erschrockliche exe- 
cution zu thuen.....................

Mitt nochmahliger bestendiger assecuratio undt yerge- 
wissigunge, das wir von eiumahll erclertter, yertrawlicher 
correspondenz gegen hochyermelte Union nichtt ablassenn, 
auch nach unserer zwar wenigcn geringfuegigkeitt, doch 
euseristen gerhlissenheitt dasienige betrachten, erbauen undt 
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forttsezen helffeu wollen, was zue der Evangel. Yereinigung 
wohlfarth undt bestem gereichen mogę.

Darumb wir gerne wollten, das nothwendige correspon- 
denz anhero zu unfs angestellet undt underhalten wiirde, 
welches uff Onolzbach x) undt dahero forder zue unfs fueg- 
liche geschehen konntte . .

XXII.

Herzog Joh. Casimir an Landgraf Mori t z ron 
Hessen1 2). Coburg, 17. Oktober 1614. Konzept. B. II, 
7, No. 115.

1) Markgraf Joachim Ernst.
2) Antwort auf den Brief v. 5. Okt. 1614. ef. Beilage XX.

.... Thun uns zuyorderst gegen E. Ld., das sie uns 
des verlauffs des Conyents zu Hailbrunn ettlicher Unirten 
Chur: Fiirsten undt Stadte theilhafftig machen wollen, in- 
sonderheitt all der guten gelaisten officien, indem Sie Ihre 
mittglied (sc. der Union) zu muglichen bezaigungen in dem 
Giilchischen undt andern, dem gantzen Haus Sachsen an- 
gelegenen sachen wolmafsen disponirt, zum freundtlichsten 
bedancken. Undt mag E. L. uns sicherlich zutrauen, wo wir 
zu erhaltung des theuer erworbenen Religion: undt profan- 
friedens, auch wolhergebrachter Teutscher libertet ichtwas 
zu laisten yermogen, das an unserm eufsersten zuthun, ver- 
mittelung undt unterbauung kein yleis, miihe oder arbeit ge- 
spart werden soli.

Wir haben gleichwol auch des Churfursten zu Sachsen 
wachsame sorgfeltigkeitt fur der allgemeine wolfartt im heil. 
R. Reich gnugsam befunden; inmafsen uns da S. Ld. yer- 
sichert, wie des Spinola intent zu keinem fernerem fortt- 
brechen oder spanischen undt Bapstischen expedition ange- 
sehen, sondern allein uff die Execution mitt Aachen, undt 
damitt die Giilchischen Lande durch entstandene mifshellig- 
keit undt Krigsmacht beyder possedirender Fiirsten vom 
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Reich nicht enttwendet, gemeint seyn, dazu da der Rom. 
Keys. Maj'., unser Allergned. Herr bey solchem Zustand, zu- 
mahl nach occupirung der yhestung Giilch undt anderer 
attentaten, ais das oberhaupt und lehnherr nicht unzeitige 
were bewogen worden.

Machen uns auch keinen Zweiyel, woferne S. Ld. ver- 
sptiren solte, das hierunter die unterdriickung der Religion 
oder Teutsoher libertet gesucht, Sie werden ais da recht- 
schaffene gute resolution fafsen undt von dero lobliehen vor- 
fahren Exempel nicht abweichenn..............

XXIII.

Herzog Johann Casimir an Landgraf Moritz1). 
Eisenach, 26. Noyember 1614. Konzept. A. I, 32 a, 5, 
No. 61. BI. 96/100.

1) Ein Brief desselben Wortlauts wurde unter demselben Datum an 
Kurfiirst Friedrich v. d. Pf. geschickt. Kopie. B. II, 7, No. 115.

. . . Wie wir uns nun darinnen uff E. Ld. fiirgangene 
ebenmefsige, dancknehmige erclerunge zu fernerer communi- 
cation undt correspondenz freundlich erbotten, also thun S. 
Ld. wir hierbey abermahls yertrawter wohlmeinunge iiber- 
senden, was fur andtwortt von hochgedachtes Churfiirsten Ld. 
errolgett. Hingegen undt do bey E. Ld. ichtwas nachrich- 
tiges von den Niderlendischen Handeln undt tractaten oder 
auch sonsten von andern gefehrlichen Kriegspraeparationen 
undt practiken seithero einkommen oder nachmals eingelangen 
wirdet, bitten wir solche uns wenigers nicht theilhafftig zu- 
machen undt darneben ihr yertrawliches Guettachten bey 
einem undt dem andrem Puncten zu undergeben undt sup- 
peditiren, wollen wir alfsdann ahn unserm treuem, embsigen 
yhleis nichts erwinden lafsen, was wir bey den sachen 
weitter mitt erspriefslicher gutter, underbauunge immer ver- 
mbgen.
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Es yernehmen aber E. Ld., das des Herrn Churfiirsten 
zu Sachsen Ld. bestendig dafiir halten, wie die Giilchische 
unruhe durch kein ander mittel oder weg zustillen, dann wo- 
ferne sich allerseits Interefsenten der Keys. Interposition 
submittirten. Item das I. K. M. crafłt tragenden Keys. ambtts 
erhebliche, auch in Reichsordnungen gegriindete, uhrsachen 
gehabtt, die sequestration den Chur: undt Fiirstl. Partheien 
zum besten ahn die handt zu nehmen, sintemahl die Pofse- 
dirende zue den waffen gegriffen undt ieder theil mechtigen 
anhang gesucht; dabey dem Oberhauptt undt hóchstem 
Magistrat still zu sitzen, zu dem heil, Reich geleisteten 
Pflicht halben gar nicht gebiiren wóllen. Do nun vor allen 
Dingen die Lande in unpartheyscher Chur: undt Fiirsten 
yon beiden Religionen undt die einem undt dem andern 
Interefsenten confident handte gestellet wiirden, liesen wir 
uns beduucken, es solte das gefaste mifstrauen sincken undt 
fallen, auch darauf guetliche handlung, oder in endstehung 
schleuniger rechtlicher aufstrag anzutretten sein. Dieweil es 
aber bey Chur: Brandenburg Ld. am meisten anstehen 
mbchtte, so wollen E. Ld. mit fueglichem erinnern, ermahnen 
undt zue gemuetfiihrung der grofsen gefahr, beydes in gemein 
und des Churfiirstl. Haufs Brandenburgs selbsten, ihre au- 
thoritet ohnbeschypert interponiren, damitt solch’ mildes 
Keyserl. anerbieten der Comifsarien halben von S. Ld. gleich- 
wohl in acht genommen, undt dieselbe alfsdann sich zur 
fernern Tractation miisten bequemen mdgen, dann sonsten 
keine ruhe, friedt, noch einigkeitt zu hoffen, sondern noch 
ferner hochstyerderbliche zeriittung zubesorgen. Undt die- 
weihl die ahn Keyfs. Hoff zue giite undt Rechtt uf den 
1. January nechtkunfftigen 1615 Jahrs stylo noyo angestelte 
tagsfarth herbey nahet, man auch auff den einen oder den 
andern fali geschwind procediren mćichtte.

So bitten wir abermahls gantzs freundlichen yhleises, 
E. Ld. wollen unfs dero yertrawliehes Guettachten erófnen, 
was dieselbe yermeinen difsfalls in der giite fur bequeme, 
yertragliche, billigmefsige mittell undt wege, die sich practi-
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ciren lafsen undt gemeinen Eyangel. wesen mitt zum besten 
gereichen mochtten, zu undergeben undt einzugehen............

Dann wir unsers theils in nicbtt gerne etwas handeln, 
andreten, eingehen, oder yerhengen undt approbiren, yiehl- 
weniger yortstellen helffen wolten, was dem gesambten 
Eyangel. wesen zue beschwerunge undt nachtheil oder under 
so hohen, fiirnehmen, nahen yerwandten Heusern undt Reichs 
Standen zue mehrern mifstrauen, trennung undt unheyll, 
hingegen den gemeinen Wieddersachern zum yortheil ge
reichen móchtte.

Die gemeinen grayamina der Eyangel. Stende belangeude, 
sehen wir unserm zwar wenigem, iedoeh treuem ermefsen 
uach keinen befsern undt beąuemeren modum dan fbrder- 
liche, wiirckliche fortstellung des composition tags; dabey yor 
allen dingen sich zu bemiihen undt wo miiglichen zu ge- 
winnen, das der Religion: undt Prophanfrieden anderweitt 
undt stercker assecurirt, bestetigt undt befestigett, auch 
Keysserl. May. gleichmefsiger Keysserl. affection gegen die 
Stende des Reichs undt freundtliebender yergleichunge yer- 
spiirung zuyermittelln, damitt das eingesefsene mifstrauen im 
Reich so yiel mueglichen abgetilget undt das alte Teutsche 
gutte yertrauen etzlicher mafsen wiedderumb reparirt undt 
uffgerichtett, also fórder zugleich: undt billichmefsiger hin- 
legunge der grayaminum nach undt nach geschritten werden 
mogę; alfsdann man sich allerseits desto ehe undt mehr zur 
ruhe zu begeben. Und dieweil des Churfiirsten zu Sachsen 
Ld. in deroselben andwortt ahn die Lóbliehe Union sich er- 
botten, erwenten Compositionstag befdrdern zu helfen, wirdett 
solches souder zweiffell mitt danek angenommen undt ferner 
nachgesuchtt worden sein, das er effectuiret werden mogę, 
dann ohne oder aufser dieses praeparatory, wie unschwehr zu 
erachtten, kein fruchtbarlicher Reichstag zu gewartten ....

Yerbleiben E. Ld. zue angenehmer, freundtyetterlieher 
diensterzeigunge ieder zeitt so ehrbottig, so willig . . .

Joh. Casimir.
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XXIV.

Instruktion fiir den Kammersekretar Heufsner 
zum Niirnberger Correspondenztag. Coburg,
8. Februar 1615. Konzept u. Origin. B. II, 7, No. 120.

Ermelter unser Cammer Secretarius soli sich damach 
achten, das Er unter angestelter Raise sovil immer miiglichen 
unyermerckt den nechsten naher Nurmbergk mit gelange, 
sich zuvorderst neben iiberreichung unsers Creditivs undt 
gnedigen grufses vermeldunge bey dem hochgelartenn unserm 
bestelten Rath undt lieben, getreuen Herrn Christoff Andrefs 
Gugeln, der Rechte Doctorn undt Rathgebern in Niirmbergk> 
praesentire, seines vertraulichen raths undt guter nachweisung 
in diesem allem gebrauche undt demselben nachgehe. Wie er 
dann fórder zu solchem behuff beygefiigte noch drey unter- 
schiedliche Creditiv zur Handt undt nach befindenden not- 
turfft zu gebrauchen, dardurch im Chur: Fiirsten: undt Stadte 
Rathe geheime, vertrawliche, gute, yorsichtige nachweisunge 
so gefahrliehen zustandts, undt wie wir uns in solche Zeitt 
gewarsamb schicken mbgen, zuerlangen undt unsern geliempff 
beneben vertraulicher correspondenz fortsetzunge allenthalben 
in der enge undt stille zu werbenn undt zu erhalten, damit 
das beste gebauet undt offensiones abgewendet werden mogen. 
Besonders soli sich unser Abgeordneter bemiihen:

1) Die Proposition zu wegen zu bringen undt uns zu 
berichten, was vor correspondirende Chur: undt Fiirsten in 
der person erschienen oder ihre Gesanttenn geschickt. Item 
weil der von Pappenheimb meldet, das Kays. Gesantten auch 
erscheinen werden, das Er gleichfals von ihrem anbringen 
nachrichtung zuerlangen sich bewerbe.

2) Nachdem uns auch hoch: undt viel daran gelegen zu 
wifsen, was vor einen schlufs mann beides in der Union 
sowol der Correspondenz namen undt fiir ein gesambtes De- 
fension werck mit gefaster Ordnunge anstellen móchte, ais 
wirdet er davon griindliche nachrichtung zu erlangen sich 
eufserst beyleifsigen undt uns gehorsamlich berichten.
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3) Undt dieweil in dem nechsten von Kays. May. an 
des Churfiirsten zu Sachsen Ld. abgangenem, sowol von 8. Ld. 
an uns endlichem eryolgtem antwortt Schreiben sehr nach- 
denckliche wortt sich befinden, so soli unser abgeordneter 
solche undt darzu gehorige wechfsellschrifften mit sich nach 
Niirnbergk nehmen undt beim Directorio in geheimb undt 
gutem yertrawen davon Communication, jedoch ohne ab- 
schrifit, pflegen; dardurch ferner anlafs machen die Giilchische 
sachen uf die Bahn zu bringen undt hochgedachts Directorii 
bedencken zu vernehmen, wie etwan ein mittell zu finden 
diese schwere sach zu befserm Standt zu richten, undt ob 
nicht etwan ein furtraglich, durchtringendt mittell yorhanden, 
so mann des Churfiirsten zu Sachsen Ld. mogte yortragen, 
S. Ld. dardurch undt von anderm abzugewinnen.

4) Hette sich auch der Abgeordnete eufserst zu bemiihen 
der Union yorhaben, yermogen, yertraulioh zusammensetzung 
undt dergleichen zu erforschen, sonderlich wie Frankreich, 
Engellandt, die Staaden, Dennemarck undt Schweitzer sich 
mit hiilflicher Handterbietung gegen der Union erzeigen 
móchtenn.

5) Weill mann auch sondern Zweiffell anklopffen wirdt, 
wie wir uns gegen die Union undt Correspondirende zu er- 
weisenn, kann uf solchem fali unser abgeordneter Ihme 
bewuste motiyen anfiihren undt yertrdstung thun, das wir 
zu ieder Zeit uns unsers wolgeneigten gemiits wolten gegen 
die Union erclaren undt yerspiiren lafsen, uf alle falle ais 
ein getreuer freundt nach yerwandnus, gebiir undt gewifsenn 
zu erweisen; inmafsen vor defsen uf der loblichen Eyang. 
Union ansinnen wir uns gegen Marggraf Georg Friederich 
zu Baden Ld. auch yolgents durch Landtgrayen Moritzen zu 
Hefsen nicht weniger yertraulichen ercleren lafsen, dabey 
mann acquiescirt.

Was nun hirunter allendhalben fiirlauffen undt yertrau- 
lich erlangt wirdett, das soli unser abgeordneter auch also 
uns hinwider geheimbst berichten.
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XXV.
Heufsners Relation an Herzog Joh. Casimir. 

Nurnberg, 17. Februar 1615. B. II, 7, No. 120.

.... Sonsten hab’ ich bey den alhier anwesenden ver- 
trauten leutten der mir in gnaden anbeyohlenen verrichtung 
einen anfang gemachtt undt yernommen, das die sachen 
allendhalben gegen das Eyangel. wesen gantz hochst gefehr- 
lichen stehen, sintemahl ahn yiehlen underschiedlichen ordten 
der Papisten stareke Kriegsbereitschafft óffentlichen aufs- 
brechen undt man hingegen difsseits noch schlechtte gegeu- 
•yerfafsung, sondern das dieser Correspondenz tag alleine ad 
referendum undt uff zuriickbringen morgenden Montags ge- 
schlofsen, auch das defensionwerck uff nechst yolgende 
Kreifsyersammlungen gestellet werden soli. Underdefsen zu 
besorgen, das Spanische undt Italienische Kriegsyolck uff- 
brechen undt den yorstreich erlangen werden.

Gleichfalls ist die Zusammenkunfft der Churfiirsten zue 
Maintz undt Pfaltz, darbey der Bisehoff von Speyer undt 
Fiirst Christian zu Anhalt gewesen, gantz lediglichen ab- 
gaugen, dann die Catholischen sich rundt undt aufsdriicklich 
ercleret vor restitution der Stiffter, Closter undt Geistl. giittern, 
so nach dem Pafsauischen yertrag ihnen abgenommen, sich 
zu keiner guettlichen composition zu yerstehen, noch etw‘as 
nachzugeben.

Was nun hingegen die mittel uff der Eyangel, seiten, 
defsgleichen die Giilchische sachen anbelangett, davon soli 
ich hochst yertrauliche naehriehtung zue E. F. G. gutter yor- 
sehung undt alhier von deroselben hochstloblieh undt geheim 
uffgenommener, yertrawlieher correspondenz continuation 
nechstes tags uberkommen . . .

XXVI.
Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich yon 

der Pfalz. Coburg, 3. Marz 1615. Konzept. B. II, 7, 
No. 115. BI. 312/13.

. . . Was E. Ld. naher Nurnberg zum Correspondentz- 
tag abgeordnete geheimbtte Rathe mit unserm wohlmeinlich 



Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg. 579

abgeferttigtem yermittelst daselbsten sowohln yom Giilchischen 
Succession: alfs periclitirenden allgemeinen Eyangel. Wesen 
gepflogener Conferentz yertrawlich communiciret, ist umb- 
stendiglich referirt undt fiirgetragen worden.

Wie wir nun daraus E. Ld. fur beedes beharlich tragende 
Sorgfeltigkeitt nochmalsen yermercken, also sein wir auch 
dafiir gegen derselben freundlich danckbar undt mogen E. Ld. 
zur nachrichtung freundlich nicht bergen, das zu Wien mit 
der bewusten Interposition Gulichischen Succefsionwesen be- 
treffent (zu welcher neben unserm Haus Sachsen, Pfalz-Neu- 
burg, Pfalz - Zweibriicken, Burgau, Neyers undt? sich auch 
die F. Sechs. Aldenburg. Wittib mit Yorwendung, ob hette 
I. Ld. alfs der Eltesten dero frau Mutter Ihr yermeintes 
Eecht per cessionem iiberlassen, angegeben) weiters nichts 
yorgenommen undt also noch res integra sey. Darumben 
hielten wir nicht fiir unrathsam, das die hochlbbl. Ohion 
nochmals, den nechsten es immer miiglich, einen Yersuch 
theten Churbrandenburgs Ld. dahin zu disponiren, das die- 
selben gegen Chur Sachsens Ld. zu annemblicher Satisfaction 
undt derowegen auch zu solchen yersicherlichen mitteln sich 
bequemen undt damit gefast also bezeigen mochte, das mann 
darauf zu trawen undt desto eher fortzukommen. Wie wir 
dann in genzlicher zuyersicht stehen, es werde sich mehr 
hochgedachte Churfursts zu Sachsen Ld. auch Ihrs theils uff 
Eróffnung solcher annemblicher yersicherungsmittel weniger 
nicht zu weiter giitlicher Tractation yermbgen lassen undt 
darumben in deme an guter Unterbauung bei uns nichts er- 
mangeln solle. Inmassen, was albereit wir zu solchen in 
guter yorbereitung zu werck gerichtet, E. Ld. aus dem yer- 
trawlichem Beyschlufs unter andern mit mehrern zu yer- 
nemen undt, was darauf zur antwort eryolget, E. Ld. den 
nechsten communicirt werden soli.

Anreichende dann das periclitirende allgemeine Eyangel. 
Wesen, weiln nunmehr fast offenbar undt landtkiindig, wohin 
der Cathol. Liga intent angesehen, undt das Marquis Spinola 
mit seinem unterhabenden exercitu militari allem ansehen

XVII. 38
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nach uf Westphalen, Nieder: undt Ober Sachsen, Weser undt 
Ebstrom, Embden, Bremen, Ofsnabruck, Yerden, Minden undt 
dern Endtcn fiirnemen Stieffter iiberweltiguug ziehlen thut, 
vermeinende, darzu durch die mifshelligkeit zwischen Chur 
Sachsen undt Brandenburg, defsgleichen Dennentnarck undt 
Hanfsen Stadte einen guten Vortheil zu haben, undt aber 
wir die vertrawliche nachrichtung erlangtt, das solche gefahr 
in dem Nieder Seehssischen Creifs nicht sogar hoch in acht 
genommen, es mit dessen Creifstagen langsam hernach gehen 
undt mann allererst dero bevorstehende gefahr, ungeachtet 
es albereit von Niirmberg aus geschehen, an die Keys. May. 
gelangen lafsen undt Herzog Christian zu Braunschweig undt 
Liineburg Ld. gleichsamb alles allein anheimbs gewiesen 
werden wolln, so yielleicht dieselben, so doch sonsten zu dem 
gemeinen wesen sehr wohl affectionirt, leichtlich irr machen 
mochtt. So stellen wir zu E. Ld. freundlichem nachdencken, 
ob nicht yonnbten, das sonderlich auch bei erwehnts Nieder- 
Sechssischen Creifses ausschreibenden Eiirsten je ehr je besser 
eine zeitliche Unterbawung zu beforderung eilender, yertrew- 
licher zusammensezung zu vermitteln sein mochte ....

XXVII.
Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich V. 

yon der Pfalz. Darmstadt, 15. Dezember 1617. Copie. 
A. I, 32 a, 5, No. 96. BI. 6/7.

. . . Wir erinnern uns zwar freundlichen, was bifshero 
yonn E. Ld. undt uns nicht weniger beąuemer, freundlicher 
zusammengelangunge halben desiderirt worden, welchem zu- 
folge wir nicht ungemeinet gewesen bey ietzer naher an- 
wesenheit x) undt gelegenheit E. Ld. freundyetterlich zu be- 
suchen.

Wann aber unsere fiirgenommene reise bey ietziger 
Wintters- und ungewitters kurtzer tagszeitt etwas lenger undt

1) In Darmstadt, am Hofe Ludwigs von Hessen.
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miihsamer ais wir yermeinet, sich erstrecket, auch etzliche 
angelegene sachen undt ungleiche geschwinde Keyserl. Hoff- 
procefs, dayonn E. Łd. hiernechst undt, wo es nicht zur 
billigkeit geordnet, nothwendig das gantze Collegium electo- 
rale berichtlich angelanget werden mufs, zu handen stofsenn. 
Darumb wir nach haus zueihlen unnd difsmahls mit unsern 
fast starcken Comitat nicht wohl ferner abweges uns begeben 
kdnnen, wie gerne wir auch etwa absonderlichen mit wenigen 
zu E. Ld. gelangen wollten. So bitten wir gantz freundlich, 
E. Ld. wollen es nicht ungleich yermercken, sondernn uns 
freundvetterlichen entschuldiget halten ....

Yerhoffen sonsten, es werde die jiingste wohlangesehene 
besuchunge des Kurfiirsten zu Sachsen Ld. erspriefslichenn 
abgangen sein, defsen man sich kiinfftig in gemein und evan- 
gelischer theils sonderlichenn zu erfrewen unnd tróstlichenn 
zu empiinden haben mogę. Wiisten wir auch dabei etwas 
gedeihliches zu schaffen, wollten wir solches uff E. Ld. yer- 
trauliches anmeldenn, wo uns nur einige gelegenheit dazu 
yerstossen mdchte, unserer hergebrachten guetenn, yertrau- 
lichenn Correspondentz zufolge gar nicht underlassen; dann 
allem ansehen nach gute wachsamkeitt undt yertreuliche zu- 
sammensetzung hoch yonnbtten sein will.

Was die Jiilichische sachenn ahnbelangt, mbchten wir 
gerne yernehmen, ob undt wohin Pfaltz Neuburgk unnd 
Bayern E. Ld. uff die vonn des Churfiirsten zu Sachsen Ld. 
furgebrachte Conditiones sich yernehmen lassen unnd was 
E. Ld. diefsfalls underbauet, oder worauf es bestehe, sinte- 
mahl unsers wissens es uff deme bifshero beruhet, ob Pfaltz 
Neuburgk Ld. unnd andere yermeinte Interessenten ais Spanien 
unnd Staaten die fiirgeschlagenen media einzugehen bedacht 
undt wie mann dessenn zu yersichern. Dabey zu bedenckenn, 
ob bey kiinfftiger Election Romani regis das Jiilchische wergk 
der Capitulation mit bey zu bringen, weil die trennung unnd 
das mifstrauen zwischen den Reichsstanden aus dieser unruhe 
meistentheils hergeilossenn unnd, nachdeme auswertige die 
Hande miteingeschlagen, sich beharrliche yermehrt ; dero- 

38*
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halbenn unnd woferne zwischen den Interefsirten Chur: undt 
Fiirsten nicht yergleichunge getroffen unnd das frembde 
Kriegsyolk aus dem Reich gesehafft, kein rechtes yertrauen 
zu repariren. Also negocium Juliacense pro causa publica zu 
achten, dereń mann sich dergestalt billich mit vleis undt 
eyyer treulicher anzunehmen . . .

XXVIII.

Kurfiirst Friedrich V. von der Pfalz an Herzog 
Joh. Casimir1). Heidelberg, 18. Dezember 1617. Origin. 
A. I, 32 a, 5, No. 96. BI. 13/15.

1) Antwort auf den Brief Casimirs vom 15. Dezember. cf. Bei- 
lage XXVII.

.... Wie sonsten die jungste freundliche besuchung 
des Churfiirsten zu Sachsen Ld. abgeloffen, davon E. Ld. etwas 
nachrichtung begeren, mogen wir derselben freundlich nicht 
verhalten, dafs unfs derenden mit solcher freundschafft und 
ehrerzeigung entgegengegangen, dafs wir ursach haben, das- 
selbe zum hbchsten zu ruemen. Hoffen auch in dem iibrigen 
zu guter yertreulichkeit einen solchen anfang gemacht zu 
haben, welche inskiinfftig allenthalben ihren sonderbahren 
nutzen dem heiligen Reich, unserm geliebten Vatterland, und 
dem gemeinen wesen zum besten haben und mitbringen wird. 
Wiewohl wegen enge der zeit nit wol moglich gewesen yon 
allen ietziger Zeit im Reiche yorgehenden nothwendigkeiten 
uns mit Chur - Sachsens Ld. notturft zu unterreden, darzu 
sich doch yerhoffentlich hiernegst mehrere gelegenheit an 
hand geben wird, indeme dann E. Ld. an ihrem ort 
yiel guetes mit thun und befórdern konnen, dereń er- 
bietten wir auch mit hohem, freundlichem Danek annemmen 
und unfs derselben bey erster occasion freundlich gebrauchen 
wollen..................
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XXIX.

Herzog Joh. Casimir an Herzog Joh. Ernst den 
Jiingeren von Weimar. Coburg, 23. Juni 1618. 
Konzept. A. I, 32 a, 5, No. 129. BI. 5/6.

. . . Wir haben verlesen, was S. Ld. an uns wegen des 
Konigreichs Behem stande sub utraąue beschehenen suehens, 
das angestellte defensionwerk betreffend, freundlich gelangen 
lafsen.

Nun ist uns am 20. dieses monats dergleichen schreiben 
zukommen. Wir tragen aber allerhand bedencken noch zur 
Zeit absondlichen uns gegen bemelte Stande mitt antwortt 
vernehmen zu lafsen undt wiisten auch ohne das vor difsmal 
keine andere erklarung zu thun, denn das wir mitt des Chur- 
fiirsten von Sachsen Ld. undt andern unserm Haufs Erb- 
einigungsverwandten in diesem wichtigen Handel zuYÓrderst 
communiciren wolten. Dann in gegenwertigen leufften mitt 
schrifftlichem Beyfall oder yerstrostuug herumb zu gehen, fast 
gefahrlichen, zu deme wir particular Information noch in 
mangel stehen.

Wir haben aber unserm am Keyserl. Hoff bestalten Rhatt 
undt Agenten Herrn Leander Riipeln uffgetragen uns an ge- 
horigen orten, undt da es am bequembsten geschehen mag, 
im besten zu entschuldigen, wie E. Ld. aus beygeschlofsener 
Copien zu yernehmen, undt stellen zu E. Ld. gefallen, ob Sie 
es Ihren ortts gleichermafsen zu halten oder die Stende mitt 
einer Yorantwortt zu yersehen gemeint. Ais wir da von 
Marggrafen Christiann zu Brandenburg darunter nicht weniger 
yermittelst yertrauter leutt umb guttachten angelangt undt 
dergleichen von uns gestellet.

Sonsten konnen wir gleichwohl nicht befinden, das die 
mitt der Cron Behem uffgerichte Erbeinigung uff solehem fali 
fiiglich zu appliciren, sintemal Religion: undt glaubens sachen, 
zumahl aber die Rom. Kays. May. unser allergnadigster Herr 
clarlich ausgenommen, undt also unser Haufs zu der ver- 
sprochenen Hiilffsleistuug bei solch beschaffenheit nicht ver- 
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pflichtett. Inmafsen die Kays. Mayest. aus crafft der Com- 
pactaten der Huelffe unsers erachtens auch nicht zu fordem, 
weil die Gron Behem in der Erbeinigung begrieffen undt 
demnach wied derselben mittglieder nicht zu interpretiren 
seyn will; hieriiber in glaubenssachen, dahin das wesen seinem 
ursprung undt ende nach lauffen will, beyde theil unyerbunden 
sind. . Und obwol das gantze werck wieder die Kays. May. 
nicht, sondern die Friedensstorer undt des Konigreichs feinde, 
zu des Kónigs undt der Stande ruhe angesehen, so ist doch 
offenbar, wie S. May. dafselbe empfinden, uff sieh, die Konigl. 
Hoheit, Reputation undt scepter ziehen, auch defswegen zu 
den waffen zu greiffen entschlofsen. So ist uff allen seiten 
zumahl sehr bedencklichen, da respectu der Kays. May. man 
sieh wol yorzusehen; darneben uff der andern seitten so 
Religion, yerwandtnufs, nachbarschafft undt theils lehns- 
yerpflichtung halber gegen der Cron Boheimb, gleichsam der 
Vormauer ins Reich Teutscher Nation, bey so gefahrlichen 
zęitten undt leufften das werck nicht blofs zu lafsen, sondern 
ettwa fuglichen, zeittlichen ins mittel zu kommen, grofs un- 
heil abzuwenden undt allerseits yersicherung zu machen, das 
beste undt rhatsambste seyn woltę . . .

XXX.

Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich V. 
von der Pfalz. Coburg, 21. Juli 1618. Konzept. A. I, 
32 a, 5, No. 96. BI. 20/25.

.... Wir zweiffeln nichtt, E. Ld. wohll fiirkoinmen 
sein werde, was bifshero treuer, wohlmeinend yorsorge inn 
dem Boheimischen weitt aussehendem zustandt yermittelst 
yertrauett leute hinc inde communiciret, wir auch ahnn des 
Herrn Kurfiirsten zu Sachsen Ld. gelangenn lassenn, erinnert 
und ermahnett. Dieweill nun S. Ld. unfs hinwiedermafsen 
nebenn abschrifft, was hierinnen ihrer ordts furgangen, 
freundt: undt ausfiihrlich beandtwortet, wie E. Ld. ob den
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beylagenn undt mitt mehrerm zu yernehmen, das dieselbe der 
hochnothwendig, zeitlichen interposition gar nicht abgeneiget, 
sonder mitt E, Ld. solches hohe werck zue allgemeinen undt 
sonderbahrem bestem, friede undt ruhe yersicherlich erhalten 
undt fortsetzungen gerne unternehmen wollten. Zue deme wir 
auch aufs etzlichenn gar yertraulich einkommenen anzeigungen, 
so theills hierbey gefuegett, wohll verspiihren kbnnen, wohin 
S. Ld. meliniren, das Sie auch in dero Lands yor Boheimb 
werbungen communiciren, inmafsen vom Haupttman von 
Heinigs, auch von einem yon Biiau dergleiehen werbungen 
fiirgangen. Undt jiingsten am selbigen ordt der Keyserl. ge- 
sandte Graff von Hohenzollern seines fiirbringens halben 
wenig gehbr gehabt, sondern mitt etzlichen sonderbahren 
schreiben ziemlich wiederleget worden sein soli, was er sich 
auch alls eine Jesuitische Creatur disfalls hingegen riihmen 
mag, die Stende im heil. Bom. Reich seiner art nach irre zu 
machen undt von ihrer guetten intention zu Keys. Mayest. 
undt dem Konigreich Boheimb befórderlichem, yertraglichem 
besten abzufuhren undt den unruhigen leutt in ihrem besen, 
gefahrlichen fiirhaben fortzuhelffen, welches sich ie lenger 
ie mehr enddecken wird. — Zwar habenn sich Chur Sachsens 
Ld. unsers wenigen erachtens dieses unwesens, auch unyer- 
sucht, ie ehr ie besser schleunig, ernst undt eyferiglich, billig 
undt gebuerlich anzunehmen umb der treu, damitt sie Keys. 
May. undt dem Konigreich Boheimb yerwandt, der Erb- 
yereinigungen, nahend nachbarschafft, Religion, Yerwandtnufs; 
undt zuyorderst auch, das durch seiner Ld. inn Gott ruhen- 
den Bruder, weihlandt Christian II., der Majestatsbrief, von 
dessen iezig hindansetzunge zu dergleiehen extremiteten uhr- 
sache gegeben worden sein soli, mitt sonderbahrer ansehen- 
lich abordnung undt afsistenz, den glaubensgenossen zu guettem 
gemeinett, erhobenn undt aufgebrachtt, darbey nicht unbillich 
conseryiren zue helfienn, dessen damahligen yerlauffs, wo es 
E. Ld. nichtt zuyorhin wissendt, man sich aus beiligenden 
des Churfiirsten zu Sachsen Instruktion undt anderen schreiben 
nochmahls zue erholen undt zu erinnerń.
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Ais habenn wir dieses alles, unserer sonderbahren yer- 
wandtlichen undt vertrawliehen gutten Correspondenz, auch 
trener yorsorge nach vor gemeine wohllfarth E. Ld. freund- 
yetterlich undt yertrawlich hiermitt communieiren undt also 
das unserige wenige, jedoch wohlmeinliche, auch darzu thuen 
undt darumb nichtt mufsig sitzen wólleun, ob E. Ld. zue yor- 
stehender nothwendigkeitt ettwas fiirtragl: undt erbauliches 
zu nehmen undt sich zue gebrauchenn.

Sonsten will von allen Recht- undt friedliebenden gentz- 
lich dafiir gehalten werden, wie es auch ruidentia facti weisent, 
des lengern nicht zue seumen, in diesem unwesen mitt ahn- 
sehenlichem, einłulligem, yertraulichem zusammendretten zue- 
greiffen undt es aus handen der gefahrlichen Papstischen 
undt Spanischen practieanten zu nehmen. Non enim bene 
eonyeniunt, nec in una sede morantur principis et papae 
majestas. Si etiam deo reddetur, quod dei, et Caesari, quod 
Caesaris, quae nam hic pontificis partes erunt reliquae ?

Wann nun K. May. pro reputatione et autoritate mitt 
dero Kriegsbereitschafft, scharffen Mandaten undt schrifften 
alfs yerfahren, die Bóheimischen Stende dergleichen auch 
nicht underlassen, dan I. M. yon der albereit einmahll gne- 
digst angebotenen, wohlangesehenen undt underthenigst accep- 
tirten remedirungen ab: undt uff scharffe wege zufiihren 
undt yerbittern, die Bóheimischen Stande odio Religionis 
mitt ihren grayaminibus gar nichtt gehdrtt, sondern Ihnen 
alle mittel undt wege durch ihre widerwertigen, so diefs 
spięli angefangen, abgeschnitten werden sollte, wehre hoch- 
lieh zu besorgen, es ddrffte ex desperatione et necessitate 
extrema ein solches feuer endstehen, so hernach nichtt leicht- 
ichen wiedder zue lesehen, und sub praetextu motus Bohe- 
mici man leichtlich frembde Gaste ins Reich bekommen, da
hero eufserstes yerderben androhend.

Um bieg ju uer^inbern, forbert er ben Rurfurften auf, bet 
^aif. 2Rap. ju internenieren, wie es 6^ur=$ad)fen get^an. — Zwar 
mochte es fast das ansehen gewinnen, alls wan man am kays. 
hoff E. Ld. bey der Composition nichtt gernne wissen mochte. — 
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Sollte aber die erbetene Resolution von K. May. nicht oder 
zweifelhaft erfolgen, so haben die Kurfiirsten zu wachen und 
das Feuer zu dampfen, ob auch gleich Chur Mainz, Trier 
undt Cóln andere undt besondere considerationes darbey haben 
mochten, wie aus der Andernachischen Zusammenordnungen 
sonder zweiffell herfiirbracht wirdtt. Dargegen aber die 
3 weltl. Churfiirsten Special Interesse dero anstossende lande, 
Erbyereinigungen undt furnehmer Lehenschafften auch Corre- 
spondenz halben gegen die Gron Boheimb; darumb I. Ld. 
sich mitt besserem fuege des compositionswerkes anzunehmen. 
Dahero aller dreyer weldlich Churfursten communicatio 
undt conjunctio wohll vonnóten, oder, weill Chur- Branden- 
burgs Ld. abwesend, aha derselben stadtt der Marggraf 
zu Brandenburg gebruder Ld. ais nechst angesessen mit zu- 
ziehen.

Besonders do uber zuyersichtt den gemeinen ayifsen 
nach Kbnig Ferdinand una cum adjunctis commissariis ybllige 
machtt undt gewalt uber Boheimb auffgetragen werden sollte, 
die dieser zeit bey den Bbheimischen Standen der Jesui- 
tischen gewogenheit halben wenig vertrauen undt volge 
haben mochten, zuemahll wan mitt Piipstisch undt Spanischer 
huelffe in die werck gegriffen wurde; alsdan ein gewalttig 
uffstandt mit schwehren zweifelhafftigen aufsgange zu be- 
ferchten...............

Underdessenn kónnen wir die Boheimischen Stende undt 
dero angesessene nichtt verdenken, das sie das gemeinitzige 
wohll versichern undt in acht nehmen. Dan do das nicht 
geschehn, mochten sie nunmehr vor andern iiberraschett uudt 
der eache wenig zu helffen sein, sondern beschwehrliche 
conditiones nachgegeben werden miissen; hingegen weill 
man gefast verbleibett, yersicherliche abhandlung desto ehe 
zu gewertigen. Wie dann albereit gar zu starek heraus- 
gehrochen, das man uff seitten Kays. May. begertt die 
waffen niederzulegen undt die anfenger des handells, die 
doch zuvorn zue Wien sein mogen, zur bestraffung zu 
stellen ....
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XXXI.

Herzog Joh. Ernst der Jiingere (Weimar) an 
Herzog Joh. Casimir. Weimar, 7. August 1618 Orig. 
A. I, 32 a, 5, No. 129. BI. 7/9.

. . . Wiewol nun von der Rom. Keys. May. unserm 
allergnedigsteu Herrn uns keine Notification oder einiges 
anmanungsschreiben zukommen, dahero wir auch E. G. unser 
weniges, jedoch treues bedencken, wie aller hochstgemeltte 
I. Keys. May. eigentlich zu beantwortten sein mochtte, nichtt 
wiederfahren lafsen konnen, so bediinkt uns doch, weill 
E. G. die Churpfalzischen uudt Sachs, schreiben an Keys. 
May. albereits vor sich haben, es solte E. G. sicherlich ver- 
fahren, wann nach Ihrer Ld. u. Gn. erklerungen sie sich 
richtten thetten.

Aber was wir sonsten den Eyangel. Bbhmen uff ihr be- 
wustes schreiben neuligst zur antwort geben, das befinden 
E. G. aue der Beylage mitt mehrem; undt hatt unfs bey E. G. 
ais dem vertraueten Vetter undt Herren Vater keinem hehl, 
das wir zwahr vor unser Person der Bóhmen Procefs wieder 
Schlawata undt seine gesellen uf ihme selbsten beruhen lafsen 
undt ihn weder mitt demienigen, was aus gerechter rach 
undt straffe Gottes der Profeheten Morderin Jesabell wieder
fahren , vergleichen, noch schelten wollen. Aber was der 
Stende Hauptsach an ihr selbst betrifft, sehen, beneben E. G. 
undt denn andern Erangel. Chur: undt Fiirstenn, derenn 
schrifften uns zu handen kommen, wir dieselbe noch zur 
Zeitt vor rechtmefsig gentzlich ahn, mochten ihnen auch von 
Hertzen gerne gonnen, das Sie ohne runden, richttigen Trost 
bey solcher ihrer gueten Christ!, sach, zu yoraus von unserm 
Haufse, nicht gelafsen wiirden, in betrachtung, was Sie in 
gleichmefsiger gefahrligkeit der Religion bey E. G. hoch- 
geehrten Grofs: undt unserer elter herrn Yatern alfs die red- 
lichen Bdbmen treuhertzigklich gethan.

Nachdem aber bis anhero weder die Evang. Stende in 
gemein wegen unterbliebener zusammenkunfft in dieser sache,
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welche ncchst Landgraff Moritzens zu Hefsen Ld. wir in 
gleichen hochnothwendigk achtten, noch iemandt anderfs aus 
den grofsern undt mechttigern ihres theilfs gegen die Bohmen 
frey herausgehen undt der Katzen die schelle anhengen 
wollen, so haben wir auch alfs der minderste nicht unbillich 
bedencken getragen, der fbrderste undt erste zu sein, auch 
der uhrsach wegen in unserer, den Eyangel. Bohmen ge- 
gebenen, schrifftlichen antwortt ihnen die gebetene hiilff weder 
zu: noch abgesagtt, sondern den mittelwegk getroffen undt 
alles uff kiinfftige beschaffenheit der sach undt weiters be- 
rathen mitt E. G. undt andern uneern ahnyerwandten ge- 
schoben.

Do nun solche unfsere antwort E. G. rathfsamen be
dencken undt einschlage, welchen Sie unfs den 22.1) ab- 
gewichenen Monats Juny gegeben, allenthalben gemefs, hetten 
wir das Ziel, welches uns fiirgesteckett gewesen, gliicklich 
erreichett; wie wir dann auch kiinfftigk uns mitt E. Gn. 
alzeit einer gleichfdrmigen meinung in so wichttigen undt 
gemeine wohlfahrth betreffenden sachen gerne yereinigen 
wollen . . .

1) Joh. Ernst irrt sich, denn es war der 23. Juni. cf. Beilage 
XXIX

2) Agent Casimirs in Prag.

XXXII.

K a m m er s e k re t a r Heufsner an Herzog Joh. Ca
simir. Coburg, 14. August 1618. Orig. A. I, 32 a, 5, 
No. 160.

.... Gleich seindt bey zuefelliger Post beygefiigtte 
zwey yerschlossene sehreiben vonn denn Eyangel. Boheimi- 
schen Stenden undt herren Rueppeln 2) ankommen. Undt soli 
albereit ein treffen fiirgangen, auch mehr zu besorgen sein, 
welches nunmehr undt weill man einmahll zu streichen 
kommen, der guettlichen interposition halbenn gar mifsliche. 
Es wehre dan, wie yerlauttenn will, der Boheimische succurs
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so starek undt mechttig, das er iene Kriegsmacht iibertreffe, 
darunder aber nichtt zueseumen oder sich ferner mitt gutten 
wordten auff- oder abhaltten zu lassenn, bis dem Kayser oder 
Kónige frembde Hiilffe beykommen, so wiirde der allmechtige 
Gott, dessenn ehre undt reine lehre es betrifft, gnade ver- 
leihenn, sub armis einen versicherlichen undt bestendigen 
frieden vor die Boheimb zu beschliessen. Dann uff der Keys. 
seitten betriffts die reputation undt uff der Boheimb theill 
die afsecuration undt versicherunge des Majestatsbriefes; das 
seindtt zweene hartte Knoten auffzuelosenn.

Nun Gott der allmechtige kanns geben.

Es wirdet des von Waldenfels’ Bedencken hieriiber ge- 
warttet, allsdan den Bóheimen einfsmalls wiedder eine be- 
scheydene andtwordt oder trostbrieffleinn undt gueten rath. 
mitt erbietenn, was sich andere yerwandte Erbyereinigungen 
undt benachbarte uffn eufsersten fali erzeigenn wiirden, auch 
zue erwegen, wiedderfahrenn zuelassenn.

Wans allsdan zue weitterem gefahrlichem schwertstreich 
undt nichtt zum vergleich kommen sollte, wiirde man, wie 
andere Eiirsten angestellet, mitt der Landtschafft ausschues 
einen gewissen Schlues, bereitsehafft undt auffgebots halbenn 
uff nachweisunge, was Chur: undt Fursten zu Sachsen, auch 
die Marggrafen sich erzeigen, machen muessenn, ehe die be- 
stellunge yerseumett ....

XXXIII.

Kurfiirst Friedrich V. yon der Pfalz an Herzog 
Joh. Casimir. Rehehutten, 22. August 1618. Origin. 
A. I, 32 a, 5, No. 96. BI. 64 u. 67.

. . . E. Ld. communiciren wir hierbey, wafs die Stendt 
in Bohmen eines feindlichen einfalls halben, durch Graff 
Dampier geschehen, an unfs beweglich gelangen lassen undt 
wir darauff an Chur-Sachsens Ld. yertreulich geschrieben.

Weil es dan nunmehr zu den Extremiteten kommen undt 
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nicht zu zweiffln, dafs sich der Pabst, Spanien undt gantze 
Liga der sachen wieder die Bohmen mit hulff undt Contri- 
bution wie man dessen nachrichtung alfs einer Religionssach, 
wiewol sie sonsten ein anders undt dafs es ein lautter 
Politisch werckh betreffe, yorgeben, wiircklich annehmen, so 
will ie einmal dem gantzen Eyangel. wesen undt allen des- 
selben Stenden im Reich zu wachen angesagt sein, dafs man 
dermaleinst eine solche resolution fasse, damit man nicht 
ohnyersehens in eine solche eng eingetrieben werde, darinnen 
die lang erworbene Libertet undt Eyangel. Religion noth- 
wendig zu grund und boden gehen miiste.

E. L. kbnuen bey der beyorstehenden Zusammenkunfft 
defs Chur: undt fiirstl. Hauses Sachsen yerwanther fiirsten, 
die, wie wir berichtet in kurtzem geschehen werde, hierin yiel 
gutes thun und rathen. Inmafsen wir sie auch freundlich er- 
suchen, dafs sie an ihrem ort nach moglichkeit befordern 
wolten, damit der enden eine gnte, dapffere resolution dem 
gemeinen, eyangel. Wesen zum besten gefast werden mogę; 
sonderlich in dem, wie es entlich mit der sowol von der Kays. 
May. alfs auch den Stenden in Behmen krafft der Erbyerein 
gesuchten afsistentz zu halten. Mit welcher yerein es unsers 
theils also beschaffen, dafs, ob wir wol derselben erneuerung 
vor weniger Zeit durch sonderbare Gesandten gesucht, jedoch 
dieselbe durch die Jenigen, so es nicht gern gesehen, ge- 
hindert worden. So will auch hierbey wol zu bedencken 
stehen, weil diese Erbyereinigungen allein der Gron zum besten 
und zu derselben conseryation gemeint und uffgerichtet, wie 
sich in ietzigem Fali, da gedachte Gron angefochten und 
gleichsam gar deyastirt werden will, der hulff halben zu er- 
zeigen, welches E. L. ebenmefsig in gute achtung zu nehmen. 
Dabey auch, dahin es zu befordern, gebeten sein wollen, dafs 
von obangeregter Zusammenkunfft aufs auch andere drinnen 
Lauds gesessene Stendt erinnert werden mbchten, dafs sie 
diesen gefehrlichen Zustandt in Behmen ihres theils eben
mefsig in gute achtung nehmen wolten ....
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XXXIV.

Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich V. v. 
d. Pfalz. Bamberg, 30. September 1618. Konzept. A. I, 
32 a, 5, No. 96. BI. 68.

. .. Dafs E. Ld. uns bey so wohlgemeinter, freundyetter- 
licher besuchung, beides in dero Churfiirstl. Hofflager sowohl 
im zu: und abreisen, alle ehre, lieb undt freundschaft nebenn 
stadtlicher tractation undt aufsrichtung nicht allein erwiesen, 
sondern auch iiber gemeinen wesens zustandt, vorsicht undt 
behutsamkeit mit uns so vertreuliche Communication undt 
oonferentz halten lafsen, solches erkennen wir vor sonder- 
bahre hohe freundschafft, erfreuen undt getrosten uns defsen 
undt thun uns dafur nochmahls gantz freundlich bedancken. 
Wiintschen von Gott, dem allmechtigen, dafs uns occasion 
undt gelegenheit zu handen kommen mogę, dieses in etwas 
angenehmes undt behegliches mit wiirklichem Danek zu er- 
statten undt zu erwiedern; ais wir dann der nahen ver- 
wandtnus undt guten yertreuligkeit nach unfs darzu uff alle 
begebende falle gantz obligat schuldigk undt willigk befinden 
undt erkennen.

Derselben Correspondentz zu folgę thun E. Ld. bey ver- 
wahrt, ob es zwar derselben albereitt auch zukommen sein 
mag, abschrifftlich iibersenden, was von des Churfiirsten zu 
Sachsen Ld. wegen der Boheimischen vorstehenden Compo- 
sition unfs gleich ietzo unter unserer anheimb reise zukommen, 
der zuyersicht undt hoffnung, was wir aus beriirter yertreu- 
licher Oonferentz unserm zu des Churfiirsten zu Sachsen Ld. 
abgesandtem hierunder allenthalben bescheidenlich zu er- 
innern undt abzulegen aufgetragen, .... es solle undt werde 
darauf zu des fiirnehmen, hohen wergks bequemen, fiig- 
lichen yermittelung gedeihliche resolution erfolgen, davon 
E. Ld. den nechsten, was defsfalls ferner an uns ge- 
langen wirdet, ungeseumbte Communication wiederfahren 
soli ....
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XXXV.

Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Friedrich V. 
v. d. Pfalz. Coburg, 31. Oktober 1618. Konzept. A. I, 
32 a, 5, No. 96. BI. 86/89.

Freundlicher, lieber Yetter.

Zu volge undt beharrlicher fortsetzung unserer vertrau- 
lichen Correspondenz thun E. Ld. wir hierbey freundlichenn 
communiciren, was des Churfiirsten zu Sachsen Ld. unserm 
abgesandten uff abgelegte werbung wegen des gefiihrlichen 
Zustands im Konigrpich Behem undt dahero besorgenden 
unruhe, unheils undt zerriittung im hl. Rbmischen Reich, 
woferne die GOttliche Allmacht nicht andere mittel schicken, 
die hertz zum frieden wecken undt die entstandene kriegs- 
empórung stillen wird, hinwieder zur Resolution wiederfahren 
lassen . . .

Nun wechset die sorgfeltigkeitt bey einkommenden nach- 
richtungen je lenger je mehr, das zu giittlicher composition 
noch zur zeit wenig Hoffnung, sintemal die Rom. Keys. May. 
unser allergned. Herr under andern oonditionen, den Boh- 
mischen Standen sub utraque fiirgeschrieben, die niederlegung 
der waffen zuvorderst urgirt, hingegen Ihr Kriegsvolk ab- 
zudanken nicht, sondern dasselbe im Kbnigreich Bóheimb zu 
unterhalten gemeint, die Stande aber sich hierzu zu be- 
quemen, grofses bedenken tragen undt vielmehr darauf 
schliefsen, es sey Ihren wiedersachern der friede mitt rer- 
sicherung der freiheit eyangelischer Religion kein ernst, son
dern werde allein occasion, mitt macht durchzutringen undt 
den Mayestatsbrief zu angustirn oder nunmehro gantz wieder- 
umb zu cafsiren, hierunter gesucht. Derowegen sie sich gegen 
Chur-Sachsens Ld. unter dat. den 24. Oktober lauter erklart, 
das sie solche hoch nachdenkliche conditiones keinesweges 
eingehen konnen, ja dariiber, undt wie es Gott schiokte, zu 
seinen Ehren lieber leib undt leben, gutt undt blut aufsegen 
wolten.
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schlaffen, sondern ein wachend aug zu haben undt der 
schantzen wohl wahrzunemmen sein.

Allein will es negst der hiilfflichen handt defs allmaeh- 
tigen an gutem yertrawen undt rechtschaffener zusammen- 
setzung under den Evangelischen gelegen sein. Unsers theils 
wie auch unsere mitt Correspondirende Stend seindt defsen 
yersichert, das E. Ld. ihr die beforderung defs gemeinen 
Eyangel. wesens sonderlich anbeyohlen sein lafsen, gestalt 
sie defsen bey mehrgedachtem Reichstag zu unserer undt 
der andern Correspond. Stend nit geringen erfreuung eine 
augenscheinliche prób gethan. Daher wir auch anlafs undt 
ursach gewonnen mit E. Ld. aufs den sachen yertreulieher 
meinung zu eommuniciren undt umb derselben gantz yer- 
niinfftige gedancken zu bitten, wie sie rermeinen, dafs zu 
einer solchen einhelligkeitt under den Eyangel. Stenden zu 
gelangen, insonderheit wafs defs Churfiirsten zu Sachsen Ld. 
belangt, weil dieselbe yilleicht noch in den gedancken 
stehen mochte, das die Rómisch Cathol. Stend nit so balden 
etwas thatliches anfangen, noch S. Ld. ietzt oder kiinfftig 
in einiger gefahr sein werden, (da doch das contrarium aufs 
ihren wortten undt schrifften, dayon E. Ld. von defs Chur- 
fiirsten Ld. albereit in yertrauen etwas communication ge- 
schehen, zu beweisen) durch was mittel undt weg S. Ld. yer- 
mittelst guter Information undt underbawung solche gedanken 
zu benemen. Undt weilen E. Ld. difsorts viel guts thun undt 
befbrdern khonnen, so bitten wir gantz freundlich, Sie 
wollen dem gemeinen Eyangel. wesen zum besten, was zu 
angeregtem Zweck gereichen mag, derortten nichts under - 
lafsen; wie wir auch unfsers theilfs gantz geneiget undt 
willig weren, wann wir nur mittel undt weg wiisten, das 
unserige darbey anzuwenden. Gestalt E. Ld. hiemit aber- 
mals freundtlich gebetten sein wollen, unfs dieselben ohn- 
beschwert an handt zu geben, sollen sie yon unfs in ge- 
biihrende obacht genommen werden.

Demnach entlich auch yon der Correspondierenden 
Stende Rathen undt Gesantten uff allerseits herrschaffteu 
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Ratification nooh zu Regensburg fiir eine notturfft gehaltten 
worden, das noch yordem von der Keys. May. uff nechst 
kiinfftige Ostem nach Speyr yerstrósteten compositionstag, 
der enden der gantze punctus Justitiae undt die einkommene 
grayamina tractirt werden solle, eine zusambkunfft aller 
Eyangelischer Stand, Rath undt Gesantten anzustellen; dazu 
gleichwol uff den fali eine geraume Zeit noch yonndthen.

So haben wir zugleieh von E. Ld. yernemen wollen, 
was alfsdann deroselben gelegenheit undt meinung sein, undt 
ob sie solchen tag ihren theils durch die Ihrigen beschicken 
mochten, ob Sie auch yermeinen und die Hoffnung haben, 
dafs Chur Sachsen Ld. alfsdann darzu auch zu beschreiben 
undt zurermbgen ....

Getreuer, dienstwilliger Vetter, schwager undt sohn. 
Johannes Pfalzgraf.

XVII.
Kurfiirst Friedrich V. yon der Pfalz an Herzog 

Joh. Casimir. Heidelberg, 8. Noyember 1613. Origin. 
B. II, 7, No. 115.

.... Dabeneben mbgen wir E. Ld. freundlich nit 
bergen, dafs wir aus unserer jungst yorgewesenen Reichstag 
zu Regensburg gehabter Rathen undt Gesandten Relation . . . 
ganz gern yerstanden, .... dafs E. Ld. in zeitlicher undt 
reiffer yorbetrachtung, wafs entlich aufs diesem undt der- 
gleichen ohnzeitig sachen fiir merckliche ungelegenheit den 
Evangel. Standen zu gewarten, ihrem nach Regenspurg ab- 
geordnetem Rath anbefohlen, seines theils yon weg E. Ld. 
alle dergleich praeiudicia zu yerhiiten. Wie er dan demselben 
mit yleifs nachgesetzt, indeme er, alfs yon den Romisch 
Cathol. ein absonderlicher Reichstagabschiedt yerfafst undt 
publicirt worden, wider denselben gleich den Correspondiren- 
den solemniter protestiert.

Gleich wie nun hieran E. Ld. Ibblich undt wohl gethan, 
also haben Sie auch nicht zu zweiflen, dafs Sie dessen bey 

37*
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XXXVI.

Herzog Joh. Casimir an den Kurfiirsten Joh. 
Georg. Neustadt ahn der Heyden, 29. Juli 1619. Kopie. 
A. I, 32a, 5, No. 129. BI. 151/154.

. . . Wir mogen E. Ld. unserer wohlhergebrachten, ver- 
treulichen Correspondentz nach nicht verhalten, wie der 
hochgeb. Fiirst Herr Christian Marggraf zu Brandenburgk inn 
ufgetragener Commission der Eyangel. Union kurz erschienenen 
tages zue unfs eine schickung gethan undt mit einfiihrung 
der im heiligen Reich vor augen schwebender, grofser gefahr 
dann uf den 22. August schirstkiinfftig naher Miilhausen be- 
stimbten allgemeinen Eyangel. Conyent inn der Persohn oder 
durch geyollmechtigte zu besuchen, beweglichen erinnern 
lassenn. Inmafsen wir dann yernommen, dafs E. Ld. hierunder 
zueforderst ahngelanget worden.

Nun wissen wir unfs zu erinnern, was vor dessens uf 
dergleichen mueten undt gesinnen fur bedencken furgefallen 
undt welcher gestalt E. Ld. sowohl dero geliebter Bruder, 
weylandt der auch hochgeb. Fiirst Herr Christian der an- 
dere etc. sich erclaret, unfs auch selbsten gerathen, in weitrer 
yereinigung, dardurch nicht allein das mifstrauen yermehrt, 
sondern auch zu sterckern gegenyerfassungen undt totalischer 
trennung anlafs gegeben wiirde, mit grofsem umbstatten sich 
nicht zu yerwickeln, hingegen bey denen yinculis Imperii et 
familiae nach anweisung des heiligen Reichs: undt Craifs 
Abschiedes, auch Erbyereinigung in friedfertigen, begniigigem 
wesen standthafftig zu bleiben, darbey man nechst gbttlicher 
yerleyhung ohne angriff oder iiberfall, darzu keine uhrsach, 
sitzen kóndte.

Dieweil es aber iezo ganz einen andern zuestandt er- 
langet undt nach so schwerem, gefehrlichem yerlauff die Con- 
silia ganz yerandert, indeme die Catholischen mit grofsem 
Eyfer zue stercker, ungewohnlicher armatur albereit vor leng- 
sten gegriffen undt aller ortes fiirtrefflichen yortheil mit 
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ihren Kriegswerbungen, darunter noch bifs dato nicht gefeyert 
wirdet, abgeloffen; bevorab aber die mechtige durchzuege 
undt einlagerungen frembden, der Teutschen Nation eufserst 
gehefsigen Krigsyolcks iiber undt uf dem Beichsboden, auch 
mehr dann Barbarische, hin undt wieder yerlebte Crutelitat 
mit unmenschlichem Brennen, Rauben, morden, weiber undt 
Jungfrauen gewaltsamen schenden undt darzue in eigenen 
Erblanden meisten theil ahn Evangel. verwandten; leicht zu 
erachten, was anderer orten heraufs im Reich, do dergleichen 
Krigsyolck iiberhandt nehmen solte, zugeschehen, hochst- 
besorglichen, hochendtpfindtlichen offenbahr. Undt es werde 
im Konigreich Bohmen gleich friede gemacht oder Krieg 
continuiret, das periculum regurgitationis undt excursionis inn 
die benachbahrte Chur: undt Fiirstl. Heuser, innsonderheit 
auch underm schein solcher benachtbarthen unruhe, da man 
den vortheil in Handen, des heil. Reichs Teutscher Nation 
freyheit oder doch der wahren Eyangel. Religion antrohende 
undertriickung oder schwechung nicht abgewendet, zuge- 
schweigen, wenn mit so unmenschlichen, starcken Kriegesyolck 
der fuefs in Bohmen genzlichen gesezet undt es uberweltiget, 
das daraufs ringstumb fur bekrieg: undt subjugirung zue- 
befahren undt in steter unsicherheit zusizen. So will unfs 
fast beduncken, es sey die allgemeine Zuesammenkunfft der 
Eyangelischen nicht unzeitig ahngesehen, in fiirnehmer be- 
trachtung, das es umb keine offension, sondern allein darumb 
zuethun, durch was mittel undt wege man sich gegeu dem 
besorgenden unheil, schuldigkeit undt gegen Gott, den armen 
underthanen undt der werthen Posteritat obliegender schweren, 
gewiefeenhafften yerandtworttung halber, zueschiizen undt die 
theure beylag des Religion: undt Profanfriedens, neben der 
theuer erworbenen, vor allen andern Kbnigreichen in der 
ganzen welt weitberumbten Teutschen libertet undt das Kley- 
nodt der freyen Kóniglichen waahl behalten móge.

Dann obwohl aiifserlich die Defension uf der Catholischen 
seiten gleichfalfs undt das mar. sich inn das Bbhmische un- 
wesen, welches ohnedafs ex alio capite herriihre, zue flechten 

39* 
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nicht begehre, angezogen, so ist doch vor angeteudete be- 
sorgnus nicht eximiret. Darzue allerhandt reden undt avisen 
kommen sollen, undt leichtlich ein praetext zu finden, damit 
justitia belli sub colore executionis, welche contra imparatos 
et disjunctos, dum singuli pugnant, desto ehe ins werck zue- 
stellen, beschdnet zu werden pflegt; dabey die Historien gnug- 
samb bezeugen. Undt einmahl die giitliche Composition der Gra- 
yaminum rundt abgeschlagen und Restitution oder selbstholung 
bifshero hardt angedrohet worden. Undt sindt zwar die Reichs: 
undt Craifsverfafsungen heilsamblich bedacht undt ufgerichtet, 
es ist aber hingegen clar am tage, was fur Separationes undt 
Trennungen uf hinc inde gefuhrte Grayamina undt so tieff 
eingesessenen mifstrauens undt mifsyerstandt bishero eingrifsen. 
Dahero bey den yermengten oder angrenzenden standen beyder 
Keligion die intention ungleich undt zur einmiitigen zue- 
sammensetzung ohne Composition der Gravaminum keine 
apparens.

Defsgleichen werden in dem Uniyersalwerk die Erb- 
vereinigten Heuser distrahiret, dafs die Hiilfen einander desto 
beschwerlichen zue leisten, ein ieder mit sich selbst zue 
thuen gnugsamb undt andern abgesefsenen miteinigungs- 
verwandten unmuglichen zu hiilff undt rettung zuekommen. 
Wie dann bey solchenn allgemeinen motibus die erfahrung 
mit sich bringet, das die absonderliche intention sehr gefahr- 
lichen, hingegen allein die eufserliche vermerckende zue- 
sammensetzung undt einhelligkeit der Eyangelischen, auch 
ohne Schwerdtstreioh, der wiederwertigen cruenta consilia in- 
fringiren undt zue lindern wegen antreiben móge. Yielleicht 
nur durch blofse besuchung solchen Generalconyents der Eyan- 
gelischen die gewaltsamkeit sich etwas legen undt zue frucht- 
bahrlicher, wohlyerfenglicher pacifications Handlung inn undt 
aufserhalb Reichs, (:darunter E. Ld. besondern grofsen an- 
sehens undt yertrauligkeit viel yermógen:) vor dem zweifel- 
hafften, einseitigen wahlwerck stadt zu finden, die Reichs- 
Capitulationyerfassungen zue gemeiner wohlfarth undt ruhigem, 
yersicherlichem stanndt, dann das Compositionswerck, wo
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nicht zue genzlicher richtigkeit, jedoch zum wenigsten zue 
guter yeranlafsung, auch den Religion: undt Profanfrieden zue 
mehrer Assecuration: undt also das gute, alte yertrauen et- 
licher mafen sambt friedt undt ruhe vor grofserer, endlicher 
trennuug wieder zuebringen, das aufslendische Kriegsyolck 
von den Reichsboden undt frontiers abzuwenden.

Nachdeme es dann ein hochwichtiges werck, darinnen 
mit guetem Rath undt fiirsichtigkeit zu yerfahren, zumahln 
unserer orten Landes ahn den frontieren der gefahr nahe 
gesefsenn undt do man sieh von den Eyangel. genzlich ab- 
sonderte, ufm notfall wenigen succurs reciproce zue gewartten.

Alfs ersuchen wir E. Ld. freundtyetter: undt freundt- 
licb, Sie wollen unfs mit ihrem guthachten unbeschwerdt zue 
statten kommen, undt ob nicht zum wenigsten in hoc imperii 
statu yorsehender Conyent zue beschicken, uf das die noth, 
weil dieselbe exaggeriret, ihren umbstenden nach eigentlich 
zu erwegen, die mittel anzuehóren undt was zu thuen nach 
eingewandter Relation, mit statlichem Rath sieh zu endt- 
schliefsen haben mogę ....

XXXVII.

Ka m m e r s e k r e t ar Sigism. Heufsner an Herzog 
Joh. Casimir. (Bericht u. Gutachten.) Coburg, 30. Juli 
1619. Origin. A. I, 32 a, 5, No. 160.

Postscriptum.
.... Alls auch des Churfiirstenn zue Sachsenn com- 

municationsschreibenn inn derselben (2Ru§l^dujer) Convents 
sachen vonn der Neustadt anhero in geheimen rath kommen. 
Hatt es zwar das ansehen, I. Churf. Gnaden hierinnen sieh 
wohll beąuemen undtt erzeigen, auch darunter absonderlich 
zuesein, sorgfalttig. Weill aber die persónliche Zuesammen- 
kunfft gemuetet, hatt es ettwas nachdenken, das man E. f. gn. 
uff des Churfiirsten zu Sachsen intent undt meinung zihenn 
undt gleichsamb anderer ordten abwenden wollen.
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Do dann im nachsuchenn befunden, das der von Wallden- 
fells nach jungester verrichtung zue Dresden treulich ge- 
rathen, inn so schwehrenn , gefahrlichenn, weitaussehenden 
handlungen E. F. gn. in Person nichtt selbsten darzue be- 
gebenn sóllen, sondern viehll sicherer schicken mógen, wann 
es nicht durch schreibenn (: do man doch die leutte besser 
damitt zuefassen:) zu verrichtenn.

Demnach wirdett fast rathsamb befunden, jedoch zue E. 
f. gn. gnedigem gefallen undt willen stellende, weill das itzige 
Communicationschreiben uff der Post ankommen undt kein 
eigener Bott vorhanden, das E. F. gn. schreibenn uff ein oder 
zwene tage mitt dem dato zueriickgesetztt undt dasselbe 
morgenn uff die Post geben wiirde. Kdnnte in zweyen oder 
dreyen tagenn die andtwordt dorauf dermassen hernach ge- 
ferttigt werden, das gleich im wechssell E. f. gn. abgangenen 
Communicationschreibens das izige einkommen undt E. f. gn. 
dafiir halten thetten, das Seine Churfiirstl. Gn., der wenig 
Guettachten undt raths fragen, daraufs geniigsamb vermercktt 
haben. Es hetten auch E. f. gn. noch gar keine vorandwortt 
von sich geben, sondern erst dieser tagenn mitt E. f. gn. 
Herrn Brueders Rathenn undt zusammenordenunge daraufs 
communication zu halten undt I. Churf. Gn. Guettachttenn 
zuyor zuvernehmenn, das es ettwa persohnlicher zusammen- 
kunfft (: darzu E. f. gn. iziger Zeitt ihres leibes zuestandts 
halben iibell disponiret undt sonsten nichtt wohll fernne ab- 
zuereifsenn:) nichtt bediirffen móchtten..............

XXXVIII.

Kammersekretar Heufsner an Herzog Joh. Ca
simir. Coburg, am tage Bartholomai 1619. Orig. A. I, 
32 a, 5, No. 160. (Gutachten.)

... Ist zue besorgen, Chur Pfalz werde grofs bedencken 
tragenn, die Kgl. wiirde inn Boheimb anzunehmenn undt seine 
Erblande damitt zuezusetzenn. Dann das ganze Haus Ostereich, 
Spanien, Papst undt ganze liga werden alles eufserste darann- 
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setzen, undt móchttenn nunmehr die Kriege erst vollig an- 
gehen.

Gott wolle inns mittell kommen ....

XXXIX.

Kammersekretar Heufsner an Herzog Joh. Ca
simir. Coburg, 26. August 1619. Orig. A. I, 32 a, 5, 
No. 160. (Gutachten.)

. . . Jedoch mogenn sich auch I. F. Gn. Weimar nun
mehr undt weill Kónig Ferdinand zur Rom. Gron einhellig 
waahll, derenn Chur Pfalz’, Chur Sachsen undt Chur- Branden
burg Gesandte mitt underschrieben, gelangett, dardurch zue- 
gleieh die Kónigl. Boheim. Gron bey Ferdinand bestettigt, 
undt nun das gantze Romische Reich Ihme dazue Huelffe 
zue leisten, wohll bedencken, ob sie so gestalten sachen 
nach mitt solchem Reuttersdienste gegenn Chur Pfalz oder 
die Union zu yerfahren, dem Konig, Chur-Sachsen undt alle 
Catholischen zue offendiren. Man yermeinett noch, Chur- 
Pfalz werde selbsten die angetragene Bdhm. Kgl. wiirde von 
sich legenn undt seine Erblande schonenn. Dann weill die 
Reichs - Stadte umb handell, wandell undt freyheitt willenn 
mitt ihrer huelffe ab: undt zum Ferdinand dretten, so wirdett 
die unionsrettunge ein grofs loch gewinnen; hingegen die 
spanische, papstische macht ihr euserstes daran setzen. Allso 
es ganzs gefahrliches ansehen, ais noch nie gewesenn.

Gott wolle ins mittell kommen ....

XL.
Landgraf Moritz yon Hessen an Herzog Joh. 

Casimir. Bayreuth, 28. Oktober 1619. Kopie. A. I, 
32 a, 5, No. 53. BI. 112/113.

. . . E. Ld. mogen wir hiermit nicht bergen, dafs wir 
yorgestern nachmittags zeitlich alhier angelangt, aber die 
sachen nicht allermafsen also disponirt befunden, wie wir 
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unfs wohl yersehen undt wiintschen mógen. Sintemahl wir 
soyiel yerspiirt, dafs mann auch dieser orts wegenn etlicher 
Priyatrespectenn noch zuriickhaltenn, die Persónliche Er- 
scheinung zue Niirnberg tecliniren undt von einem undt an- 
derm etwas kaltsinnig discurriren will.

Zwar ist es nicht ohne, dafs die Sache hochwichtig, die 
gefahr sehr grofs, unser gegentheil listig undt machtig, befser 
ais wir unter sich selbst einig undt yerbunden. Nichts desto 
weniger aber, wann man hingegen wohl erwegen wirdt, wie 
dafs nun gleichsamb nicht res Integra, indeme die sachenn 
vorlengst auf dem Beichstage Anno 1613 und hernacher 
durch die Compositionsverwegerung zue einer solchen starcken 
Contradiction gerathen, auch nunmehr die Cron Bbheimb vonn 
Chur-Pfalz acceptiret, item, dafs wir, man mache daraus, was 
wan wolle, unfs doch endlich bey den Catholischen in der 
Giite nicht werden aussóhnen konnen, so wird sich auch 
leichtlich der schlufs findenn, dafs man unerachtet der obigen, 
ann sich selbst wichtigen Considerationes, dermahl eins Hertz, 
muth undt darneben eine dapffere resolution, wie neehst 
Gottlichem beystandt aller ahntrohenden gefahr zu begegnen 
undt endlich aus dieser gefahrlichenn ungewifsheit inn etwas 
sicherung zu kommen, nehmen undt fafsen miisse. Undt 
weil E. Ld. dieses alles befser ais wir verstehen undt wifsen, 
alfs wollen wir sie mit weiterer anregung defselben ferners 
nicht importuniren.

Nur allein ist unsere nochmahlige freundtyetterliche 
bitte, E. Ld. sich durch anderer irresolution nicht abschrecken 
lafsen, sondern yielmehr dadurch ursach undt ahnlafs nehmen 
wolle, ihrem loblichen intent zu inhaeriren undt dadurch 
diesem undt andern mit einem guten exempel yorzugehen; 
gestalt sie dann keine befsere gelegenheit iemahls habenn 
wirdt, ihre treueyferige sorgfalt vor das allgemeine Eyangel. 
wesen alfs bey ietziger gelegenheit der gantzen Welt an tag 
zu geben . .
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XLI.

Konig Friedrich von Bohmen an Herzog Joh.
6. Mai

Casimir. Kgl. Schlofs zu Prag, ——-- - 1620.
26. Apnl

A. I, 32 a, 5, No. 17. BI. 14/16.

, . . Dafs ahn unfs E. Ld. nach dero miihsamen yoll- 
brachten Drefsdnischen Reise undt wohl angesehener yerrich- 
tunge noch ferner geheimbde abordnunge undt yertreuliche 
communication thuen, darneben allerhandt gutte undt wol- 
gemeinte ermanungen beybringen undt bishero damit geraume 
zeit iiber aufwarten lassen, solches haben wir mit besonderen 
gefallen undt danck rernohmmen.

Dieweil nun dafs widerwerttige, gewaltsame forttbrechen 
nicht remittiren, noch man sich zue einiger composition ver- 
stehen will, ungeachtet besondern, yerschiedtlichen, wohl- 
gemeinten antragens undt dafs dieses ortts niemahls wie auch 
noch nicht bequeme, yersicherliche mittel zue wiederbringung 
defs heilsamen friedens aufsgeschlagen, alfs wollen E. Ld. 
deroselben gefasten gutten intention undt proposito ferner 
zue inhaeriren, ihres ortts verwandter undt vertreulicher, wohl 
zuegethanen Correspondenz allenthalben dafs beste wirken 
undt befiirdern zue helfen, sich nit irr machen, noch einigen 
andern respect abwenden lafsen. Inmafsen dieselbe Gott lob 
ihres ansehnlichen altters undt loblicheu sorgfalt wohl ver- 
fafster bereitschafft undt stetter yigilantz bekandt, auch wafs 
dero in Gott ruhende hochgeehrte Yorfahren dem Kónigreich 
Bóheimb yor Zeiten fur treure dienste geschaffet, dariiber sie 
bifs uffs bludt yerfolget worden.

Besonders wollen E. Ld. zue ieder begebender gelegen- 
heit ferner bei Chur - Sachsens Ld. zue gewinnung befserer 
yerstendnufs undt mittleidentlichem annehmens gemeiner Noth 
undt gefahr nach ihrer aufrechten dexteritet undt discretion

1) Absendung Heufsners nach Prag. 
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nichts erwinden lafsen; hingegen S. Ld. yersichern, das wir 
diefselbe undt das gemeine wesen von hertzen trewlich 
meinen, zue aller friedtfertigen, naehbarlichen behaglichkeit 
ieder zeit undt alles wiederwerttige, ungleiche, mifstrewliche 
eufserst abzuewenden beflissen sein u. bleiben wollen. *Wir 
kóunen auch nicht glauben, das, under wafs schein es auch 
werre, S. Ld. gegen unfs oder diese Lander zue einiger 
feindtseelig: oder thattlichkeit sich soltten bewegen lafsen; 
dan je weder wir noch Sie die geringste ursach darzu nit 
gegeben haben. Zu deme dafs auch dem Pabstumb dergestalt 
wider auff: undt Eyangel. Stendt undertriicken zu helffen, 
weder gegen Gott, noch der Posteritet zu verantwortten sein 
wurde.

Wir erfahren mit schmerzen, dafs unterm schein der 
Keyserl. hoheit undt reputationserhalttung gefahriiche inten- 
tiones wider unfs undt diese betrengte Lauder auff der bahn 
sein sollen. Nun wissen wir gar wohl, wie man sich gegen 
einen Rom. Keyser alfs dem Haupt defs Reichs zu erzeigen. 
Es miifsen aber dabey auch defselben yerfafsung, capitulation: 
undt constitutiones, insonderheit der Chur: fiirsten undt 
Stendt libertet, privilegia undt eonservation in acht genommen 
werden. So kan auch die Keyserl. Hoheit einen weg alfs 
den andern bestehen, wan gleioh die Bómische Gron bey 
einem andern Konig ist, wie im Haufs Osterreieh selbsten 
die esempla bey den Keysern Frid: 3 Carolo V. undt Fer- 
dinando aufsweisen. Und gleichwol die iezige Keys. May. 
zue wurcklicher possession dieser Lander nie kommen. Hin
gegen da vor wenig Jahren Keyser Rudolph, der in yólliger, 
unstrittiger, ruhiger, etlich 30jahriger possession war, in 
seiner Konigl. residenz die Bómische Gron gleichsam yom 
Haubt genohmmen worden, hatt defswegeu kein Standt im 
Reich unsers wifsens einig Pferdt gesattelt. Demnach aber 
an iezo wieder unfs, die wir doch legitima electione dieses 
Kónigreichs undt aller incorporierten Landen in yacuam pos- 
sessionem kommen, der mehrertheill der Papstischer Stendt 
dermafsen eyffert, so ist ihr intention undt scopus daraufs
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leichtlich abzuenehmen. Undt wohl zu erbarmen, dafs mit 
ihnen auch Eyangel. Stendt sich einlassen undt conjungiren 
sollen, da doch, wan die Papstlichen ihren scopum erhaltten, 
ihnen nichts anders zu gewartten, alfs was bey dem Poeten 
der polyphemus dem Ulyfsi yertriistet. Gott wolle es wenden 
undt verbessern, weill dabey Seine heilige Ehr undt so vieler 
herrlichen Lander wohlfart so starek interessirt ist.

Demnach auch ferner unsere geliebte vettern, die Herzog 
zue Sachsen weymarischen theils sich bey iezigem betrangdten 
Zuestandt unser undt dieses Erbyereinigten Konigreichs mit 
dero Kriegsdiensten trewlich ahnnehmen undt wissen, dafs 
E. Ld. denfselbig mit naher yerwandtnufs undt vertrewlichen 
yerstendnus vetterlich undt wohl zugethan, so zweiffeln wir 
nicht, wie auch hiermit unser freundtliches, wohlgemeintes 
suchen, E. Ld. werden undt wollen Sich diefselbe undt ihre 
Lande zue aller, zwar unverschuldeter widerwerttigkeit ver- 
hiittung undt abwendung trewlich befohlen undt angelegen 
sein lassen.

Im iibrigen wirdt E. Ld. abgeordtneter zue dero be- 
liebigen Information undt beharrlicher treuwer yortsezung 
mehrern bericht undt anzeige zue thun wifsen . . .

XLII.

Kbnig Friedrich yon Bóhmen an Herzog Joh. 
23.

Casimir. Kgl. Schlofs zu Prag, —- May 1620. Orig. 
1 o.

A. I, 32 a, 5, No. 17. BI. 19.

. . . E. Ld. danckbriefflein, am 6. yerschinenen Monats 
datirt, ist uns kurz yerwiehener tagen zu handen kommen. 
Hett der dancksagung nit bedbrfft, sintemal die communi
cation in allweg notig erachtet. Dieweil uns E. Ld. sonder- 
barer eiffer zu dem gemeinen wesen gnugsamb bekandt, 
zweiffeln nit, Sie werden auch fiirters die gute hand darob 
halten, damit das publicum bonum in puncto grayaminum
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undt hinlegung derselben allen andern respecten yorgezogen 
werde, dozue der getreue Gett sein gnad yerleihen wolle.

E. Ld. sehen undt erinnern gantz hoehrumblich die dabei 
sich erregenden extremiteten, wann nit durch gute, hochnotige 
undt getreue cooperirung wolaffectionirter stend das werck 
mit einmutiger zusamensetzung an hand genommen undt 
getrieben wirdt. Der aufsgang stehet in Gottes hand undt 
wilien.

Yernehmen daneben gantz gero, das man im lobl. Ober- 
Sachsischen Creifs die terminos neutralitatis zu transgrediren 
nicht gemeint. E. Ld. fridfertigkeit ist uns bekand undt 
versichern uns zu ihr undt andern deroselben Mitglider dieses 
und keines andern. Zweifflen nit, Sie werden in solcher 
riihmblichen intention bestendig yerharren, wie sie dann yer- 
sehentlich in der guten Correspondentz yerharren undt bei 
den Nieder-Sachsischen Creifs Stenden gute officia praestiren 
geruhen wollen, gegen den Unirten in dem guten Concept 
zu continuiren undt bei yorigen conclusis und den Unirten 
beschehenen zusag bestendig zu bleiben, damit kein weitere 
trennung under den Eyangel. Stenden im Reich entstehen . . .

XLIII.

Konig Friedrich ren Boh men an Herzog Joh.
20.

Casimir. Kgl. Schlofs zu Prag, — Juni 1620. Orig.

A. I, 32 a, 5, No. 17. BI. 31/32.

. . . E. Ld. wirdt sonder zweiffel nunmehr aufs denen 
durch offenen truck spargirten schrifften ohnyerborgen sein, 
wafs nicht allein etlich wenige, ohnlangsten zue Miilhausen 
yersamblete Chur: undt Fiirsten an unfs wie auch die Stende 
dieses unfsers Konigreichs Boheimb undt der Incorporirten 
Lander wegen unfserer Konigl. wahl undt Kronung fur under- 
schiedtliche Schreiben abgehen, sondern auch die Keys. May. 
fur ein starckes monitorial mandat wider unfs aufsferttigen 
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undt hin undt wider im Reich anschlagen lassen. Undt 
werden E. Ld. bey sich selbsten vernunfftig ermessen konnen, 
was dieses fur ein beschwerlicher undt unbillicher, ja den 
Reichsconstitutionen, Keys. Capitulationen undt aller Chur: 
undt fiirsten Gewalten undt theurer erworbenen freyheitten 
hoch praejudicirlicher Procefs, in deme die Keys. May. in 
diefsen schweren Sachen ihr eigener Richter sein undt 
unfser ganz ungehórt ihr selbsten recht sprechen, ja unfs 
mitt solchen kurzeń terminen, dafs wir nicht zeitt haben 
mogen unfs mit unfsern verwandten undt befreundten dariiber 
zu berhaten, gefahrlicher weifs coarctiren wollen.

Wie dan auch im Reich nicht herkommen oder erhbrt, 
dafs etlich wenig Stende, fiinff oder sechs Geistliche undt 
weldtliche Chur: undt Fiirsten, sich iemahls understanden 
dergleichen wichtige sachen, so billieh fur dafs ganze Rb- 
mische Reich gehdrig, also fur sich allein zuziehen undt, 
defs andern theills ungehbrtt, darinnen einiger cognition sich 
zue underfangen.

Undt ist iiber difs mit dem stritt wegen der Gron Bo- 
heimb es dergestalt bewandt, dafs es Keys. May. nicht alfs 
Kaysern, sondern alfs einen Erzherzogen zue bsterreich be
trifft, der ein primat interefse undt jus haereditarium prae- 
tendiren thuet, da doch die Stende dieser unserer Gron Bb- 
heimb ein anders undt ganz freyer wahl rechtmefsiger weifs 
befugt..............

So haben wir keinen umbgang nehmen konnen, mit E. 
Ld. hieraufs freundtlich zue communiciren undt diefselbe 
benebens freundtlich zuersuchen, Sie wollen nicht allein bey 
der Keys. May. undt denen zue Miilhausen beysammen ge- 
wesenen Stenden hierunder erinnerung thun undt sie von 
dergleichen nulliteten undt gewalttsamen, im Reich zuvor 
ungewbhnlichen esecutions Procefs abmahnen, sondern auch 
Chur-Sachsens Ld. rornemblich dahin disponiren, das Sie sich 
wider die Eyangelischen dergestalt nicht woltten gebrauchen 
oder in einige weg darzue bewegen lafsen, vielmehr aber 
dahin trachten, das die altte Teutzsche Freyheit erhaltten 
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undt yortgepflanzt werde. Wie den auch E. Ld. bey an- 
dern ihren Mitverwandten Eyang. Stenden so viell under- 
bawung zue thun unbeschwert sein wollen, das sie durch ob 
angedeutte, geschwinde undt scharpffe Procefs sich nicht 
wolten irr machen oder trennen lassen, sondern yihnehr 
gleich von den Catholischen geschicht, ganz treweifferig undt 
einmiittig zuesammensetzen undt in guttem yertrawen undt 
einigkeit bestendig verharren ....

XLIV.

Konig Friedrich yon Bohmen an Herzog Joh. 
Casimir. Prag, 14. August 1620. Kopie. A. I, 32 a, 
5, No. 17. BI. 4/6.

Hochgeborner Furst, freundtlicher, lieber Yetter.

E. Ld. hat bifshero in werck spiiren kónnen, was fiir 
neid, hafs unnd offene feindtschafft wir durch difs, das wir 
aus tragender Lieb undt eifer zue der Eyangelischen Religion 
so hochbetrangten unnd unchristlich yerfolgtenn yerwandten 
inn diefser Gron unnd benachbarten Landen, die auf unfs 
durch góttliche Proyidentz gebrachte, ordentliche wahl zum 
Konig in Boheimb ahngenommen unnd folgens die wiirckliche 
Regierung diefses KSnigreichs auf uns geladen haben: also 
das auch etliche unsere yorhinn in hochster yertreulichkeit 
zugethan geweste bluttsfreunde unnd ahnyerwandte ihre yorige 
affectiones nit allein alteriret, sondern, wie aus des Herzogs 
in Bayern wieder unfs undt unfsere Confoederierte Lander 
yorgenommenen, gewaltthatigen attentat zu ersehen, ganz 
unnd gar in eine hostilitet yerwandelt haben. Da wir doch 
der haubtsachen halber noch nie gehoret, ob wir unfs wohl 
jederzeit zue guth unnd Recht erbotten haben; welches wir 
dem Gerechtenn Gott heimbstellen unnd befehlenn miifsenn.

Was auch fiir yertraulichkeit unnd sonderbahre freundt- 
schafft zwischen uns unnd I. Ld., dem hochgeb. Fiirstenn, 
Herrn Joh. Georgen, Herzogen zue Sachsen etc., ais zwischen 
Yatter unnd sohn, gepflanzet worden, ist guten theils E. Ld. 
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bekandt. Wir auch von S. Ld. ais einem eyangelischen, des 
Heiligen Reiehs wohlfarth liebhabenden Churfiirsten keine 
wiederwertigkeit oder feindschafft yerhoffenn oder muthmafsen 
sollen noch wollen, derselben auch dazue einige uhrsach nie- 
mals gegeben haben, so kommet unfs doeh glaubwiirdig be- 
richt ein, samb die Keys. May. bey 8. Ld. starek anhaltenn 
liefsenn, das Sie unfs undt unfser Kónigreich Bbhmen undt 
Incorporierte Lander mit Krieges volck anfallenn unnd eine 
yermeinte Esecution thun soltenn, worzue auch andere unfsere 
wiederwertige I. Ld. unnachlefslich anzuefrischen sich under- 
stiinden.

Dieweil wir dann inn schwebenden Kriegsleufften aller 
orten aufacht zuehabenn sehuldig sein, so habenn wir fur 
guth ahngesehen in unfserer gehorsamen Stande der Gron 
Boheimb nahmen durch unfsere Obriete, Landtoffizierer undt 
Edle Rathe zue des Churfiirsten zu Sachsen Ld. abfertigen 
unnd dieselbige unfsere gegen Sie habenden aufrechtenn, 
Teutscbenn unnd Sóhnlichen aflfection, wie auch der Con- 
foederirten Konigreiche unnd Lander gutherzigen, bestendigen 
treue, lieb unnd aller freund: unnd nachtbarschafft ver- 
sichern unnd I. Ld. dagegen ersuchen zue lafsen, das Sie 
denen scheinbahre einbildungen unnd yorschlagen der Kayserl. 
Gesandtenn auch andere Papistischen nicht trauen, noch 
sich wieder uns unnd diefse yorhinn so hoch ahngefochtene 
Lander zum Krieg unnd dem doraus nothwendig erfolgenn- 
den Landyerderb, unschuldig Christlich Bluthyergiefsenn, 
auch underdriickung S. Ld. glaubensgenofsenn yerleiten, son- 
dern in yatterlicher affection unnd freundtschafft gegen uns, 
auch gnedigster hulde gegen unsere Lander unnd under- 
thanen noch fernner persereriren wolten.

Dann ie E. Ld. hochyerniinfftig zu ermefsenn, was auf 
den wiedrigen fali Seine des Churfiirsten zu Sachsen Ld. fiir 
einen grofsen gewifsens last, bey allen Eyangelischenn inn 
unnd aufserhalb Reiehs fiir ein Seuffzen unnd weheclagen, 
auch gegen Gott unnd der Posteritet fiir eine schwere ver- 
andworttung auf sich laden unnd durch Ihre Hiilff die 



610 Eolitik des Herzogs Johann Casimir von Coburg.

Spanische unnd Papstisehe macht noch mehr sterrkenn. 
Auch da es den Jesuitischen Practickenn nachgehen unnd 
fiii' dem gegentheil ausschlagen solte, das alsdann, wann wir 
unnd diefse Lander, da Gott gnedig vor sey, underdriicket, 
kein Eyangel. Standt unnd also Chur-Sachsens Ld. selbstenn 
nit mehr sicher sein wiirden, in dem bewust, wie lang man 
mit der Execution des Tridentinischen Concily umbgangen 
unnd darzue iezo die gewuntsehte occasion zuehaben yer- 
meinet. Defsen man sich dann bey denen Papistenn albereit 
unnd sonderlich diefes riihmet, das durch Chur-Sachsens Ld. 
zuthun die Eyangelischen am fuglichsten undergedrucket 
werden kónnten, da man auch gleich ein anders yersichert. 
Jedoch hernach der Exitus eben diefses erweiset, was 
wir iezo ahngedeutet, unnd E. Ld. die Exempla nit unbe- 
kandt sein.

Damit aber I. Ld. umb soviel mehr gewonnen unnd zur 
yerhofftenn guten resolution bracht werdenn mdchte, er- 
suchen wir E. Ld. hiermit freundtlich, dieselbe wollen ihr 
nicht lafsen zuegegen sein, unnsers unnd der allgemeinen 
wohlfarth halber diefse muhewaltung auf sich zueladen unnd 
bey I. Ld. dem Churfiirsten zu Sachsen durch Gesandte 
oder ausfuhrliche, bewegliche schreibenn ohne yerzug unnd 
mit dem fiirderlichstenn sich selbst freund: unnd guthwihig 
interponiren unnd dieselbe zur willfehrigen resolution unnd 
Continuirung friedlicher Nachtbarschafft bewegen unnd dis- 
poniren helffen ....

XLV.

Herzog Joh. Casimir an Kdnig Friedrich v o n 
Bóhmen. Den 28. September 1620. Konzept. A. I, 
32 a, 5, No. 17.

. . . Mit was sonderbahrer, grofser sorgfeltigkeit wir 
aus angebornen treueyferigenn, uffrichtigem hertzen, auch 
inniohlicher, ungeferbter affection zu dem liebenn yatterlandt 
Teutscher Nation undt defsenn wohlergehenn unfs yonn zeit 
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erstmahls entstandener, dann durch hernach erfolgte unter- 
schiedliche Wahlu undt von denselben yeranlafseten factionen 
noch schwerer erregeten unruhe im Kónigreich Bóhmen des 
gemeinen wesens bestes, undt dafs durch ertragliche mittell 
diese mifshelligkeiten componirt, hingelegt, nicht aber zu 
dem nunmehr — Gott sey es geklagt — allenthalben hell- 
brennenden undt von tag zu tag weiter anfliegendenn feuer, 
iammerlichem blutyergiefsenn undt erschrbcklichenn Landes- 
verderbunge ausschlagenn móchte, recommendirt undt be- 
vohlen sein lafsen, darob haben wir ein yersichert gut ge- 
wifsen, es werden unfs defsen beglaubte leute zeugnus gebenn, 
undt es konnte uf allen fali mit denen hinc inde ergangenen 
yielfeltigen wechselschrifften erweifslich dargethan werden.

Wie wenig wir aber mit dieser unserer, so treulich gut 
gemeinten intention ausgerichtet, das erweiset leider der be- 
triibte, im gantzen Rbmisehenn Reich iiberhandt genommene, 
noch stetigs zu mehrer gefahrlichkeit undt unart degene- 
rirende ubelstandt. Darunter wir doch niemandt beschuldigen 
undt mit yerurteln pregrayiren sollen undt wollen, sondern 
schreibenn diese schrbckliche empbrung unserer undt des 
Landes wohlyerdienten straffe zu, wollenn Gbttlicher ange- 
troheter Zuchtrute in Christlicher gedult stille halten undt 
zu seiner grofsen Barmhertzigkeit unfs des besten getrosten. 
erkennen unfs aber nichts desto weniger schuldigk, undt 
solte unfs die hbchstgewuntschte freude, trost undt ehre sein, 
wann wir mit erinnern, yermahnen, bitten undt was nur zu 
gewinnung der gemiitter erdacht werden mochte, etwas ver- 
wichener zeit oder noch anietzo erhebenn kbnten. Aber 
die Zeiten sindt so bofs, die leute inn ihren affecten unbe- 
weglieh undt Gottes gedachte Gericht, welcher allem an- 
sehenn nach eine schwere, kummerliche Pflage iiber unfs 
yerhenget, unerforschlich; endlich auch, wann kein mittell 
gezeigter gnad yerfangen will, unabwendig.

Aufs welchem allenn dann E. Kg. Wiird. leicbtlich zu 
sohliefsen, welcher gestalt deroselbenn hochbewegliches, freund- 
liches schreibenn, dafs es datum Prag d. 14. Aug., unns aber erst

XVII. 40
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d. 10. dieses eingeliefert, wir empfunden undt wie tieff die dar- 
innen begriffene nachdenckliche wort uns zu Hertzen gesunken.

Thun anfangs E. K. W. iiberschriebenen grufses undt 
hochwerthen freundsehafft, undt dafs sie iiber hieyorige 
yertrauliche communication undt bewegliche anregung ietzige 
sorgliche beschaffenheit notificiret, auch zuvorkommung der 
Extremiteten unsere Person, habendem gutem yertrauen 
nach, diichtig geachtet, unfs dienstfreundlich bestermafsen 
bedanken. Wolten zwar wiintschen, dafs gemeltes E. K. W. 
schreiben unfs zu solcher Zeit iiberbracht, do noch (:wo 
anderst etwas hafften undt stadt finden mógen:) zu reme- 
dyren gewesen, undt ehe des Churfursten zu Sachseu Ld. 
sich des uffbruchs undt was unhindertreibliches demselben 
mehr anhengig, resolvirt. Aber die einlieferung ist zu spat 
undt umb solche zeit geschehen, do keine gelegenheit mehr 
zu finden gewesen, einige erinnerung an handt zu nehmen. 
Ja do es gleich des ufzugs halben noch res integra, so ist 
es doch E. K. W. unyerborgen, was gescherffte antwort vonn 
des Churfiirsten zu Sachseu Ld. uff Landtgraff Moritzen zu 
Hefsen Ld. bey dem Muhlhausischen Conyent angefiigte ver- 
mahnung gefallen undt wie gar seine des Churfursten Ld. sich 
nicht einredenn oder auch unyorgreifliche mafs gebeti lafsen.

Was auch des Kbnigreichs Bohmen abgeordtneten den 
17. August jiingsthin vor schrifftliche resolution ertheilt 
wordenn undt wefsen inhalts das schreibenn, welches wegen 
der iiber sich genommenen kays. Commifsion Chur-Sachsen ann 
die Standt inn Ober Lausnitz den 26. Augusti gethan, ist E. 
K. W. bekant undt darf keines weitleufftigenn wiederholens.

Ist unfs also alle uff menschliche interposition ge- 
griindete hoffnung gentzlich entgangen; wollte darumb wegen 
lieber still schweigen denn mit vergeblicher yermahnung ein 
lehr strohe dreschen. Damit aber gleichwohl E. K. W. 
spiiren mógen, dafs, soviel ann uns ist, deroselben freund- 
lichenn, unfs erfreulichen, guten affection wir gerne mit 
schuldiger dankbarkeit begegnen, auch dafs wir nicht gerne 
etwas, so zu abwendunge oder milterunge mehrern unheils 
dienstlichenn sein móchte, unterlassen wollen, haben wir 
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noch einsten ann des Churfiirsten zu Sachsen Ld. dergestalt 
geschrieben, wie E. K. W. aus dem beyschlufs zu ersehen. 
Ungezweifeltenn vertrauens, E. K. W. werde einen ihrem 
begehren sich nach miiglichkeit zu accomodieren geneigten 
willen daraus verspiihren. Undt dafs wir ein mehrers nicht 
praestirn konnen, diesen unrnhigenn, ad extrema gestiegenen 
lauffes imputiren, nicht aber einigem, unsers theils geursachtem 
mangel beymefsen.

Wann sich auch uf solches Chur-Sachsens Ld. etwas 
diseurrando oder mit bequemer resolution herauslafsen mochte, 
sind wir albereit gefast undt bedacht mit mehr ausfiihr- 
lichenn schreiben undt rationibus bey S. Ld. nachzufolgen. 
Dann wir uns zu allem demienigen, so zu wiederbringung 
gemeiner ruhe, wohlfahrigem zustandt undt alten Teutschem 
vertrauen immer dienstlichen, schuldig erkennen . . .

XLVI.
H er z o g e Joh. Casimir und Joh. Ernst derAeltere 

an Kurfiirst Joh. Georg. Den 28. September 1620. 
Kopie. A. I, 32 a, 5, No. 103. BI. 138.

. . . Zue fortsetzung freundlieh wohlgemeinter, bey 
jetzigen, uf den eufsersten gradt grofser gefehrlichkeit aufs- 
gebrochenen leufften hochnótigen Correspondenz undt dahero 
erbaulichenn vertraulichkeit, konnen E. Ld. freundlieh zu 
berichten wir nicht unterlafsenn, was unlengsten von dem 
neuerwahltem Haupt in Bóhmen, sodann selbigem Kónig- 
reichs Landoffizieren undt Rechtssitzern undt Bathenn in 
zweyen underschiedlichen schreibenn beweglich undt fast 
klaglich ahn uns gelangel. Auch E. Ld., erinnerlich fernner 
anzufiigenn, von beiden theilen gantz instendig gebethen wird.

Ob nun wohl ietz gedachte Schreibenn vou ihren Datis 
ebenn spath angelanget, dennoch aber, weil wir der Bóhmen 
schweres anliegen, grofsen, gewaltigen ernst, die ad despera- 
tam extremitatem gestiegene resolution leider sehen, kummer- 
lich betauren, E. Ld. auch selbstenn solche Extrema befser 
ais unfs wifsendt undt gleichwohl zu derselben das tróst- 

40* 



614 Politik des Herzogs Johann Casimir von Coburg.

liche yertrauen sicherlich tragenn: Sie werde diefse unfsere 
Communication nicht anderst ais von hertzen treulich guth 
gemeinet yermerkenn undt das baufellige, hóchst notleidende, 
zue einer nicht wieder erheblichen ruin sieh neigende 
gemeine wesenn, undt was dann endlich aus denen uf allen 
theils yorgesetztenn extremis erfolgen mbchte, Ihr zue dero 
friedliebendem, Churfiirstlichem, Teutschem Hertzen gehen 
lafsen. Alfs woltenn E. Ld. solche ahn unfs abgegangene 
schreibenn wir nicht yerhaltenn, mitt angeheffter freund- 
licher Bitte, E. Ld. wollen solche undt die darinnen be- 
griffene, nachdenkliche, schwere motiyen undt gefehrliche 
pafsus ihrem hocherlauchteten, furnehmen, begabten ver- 
stande nach wohl erwegenn undt durch eingebung undt 
fiihrung Gottes solche mittel ergreifenn, auf dafs unser 
hochgeliebtes, werthe yaterland frembden, ihme ubel ge- 
wogenen Nationen nicht zum raub, die Christlich. Eyangel. 
Lutherische Beligion ausgemustert undt wir in unserm Gott 
lob erreichtem alter iiber yielfeltige, die Zeit unsers lebens 
erlittene wiederwertigkeiten neben andern Eyangel. Christenn 
undt reinen Religionsgenossenn mit diefsem Elend so 
schmertzlicher zeriittung, allermeist der glaubensyerwandtenn 
blutyergiefsung undt ineinander fiihrunge betriibet undt die 
liebe Posteritet dieses teuern, aller weldt guth iibertreffenden 
Kleinodts nicht priyiret werde.

Welches ohne einige yorgreiffliche mafsgebunge oder 
unzimblich.es, inn E. Ld. gesetztes mifstrauen, sondern nur 
zue dem ende wir andeutenn undt mit Seuffzen erinnern, 
damit der Bdhmen wehemutigem Clagen, flehen undt bitten 
in etwas geniige geschehe, wir unfser gewifsenn yerwahrenn, 
undt do ein wiedriges, unfserm Hause nachteiliges hierob 
erfolgen solte, unfs nicht konte schuld gegeben undt bey- 
gemefsenn werden: es wehre unfs das zukiinfftige unheil 
vor augen gestellet worden, oder hetten es selbsten prayi- 
diret undt dennoch ais der eltiste unfsers Haufses nichts 
darbey gethan, sondern hand, mund undt feder sinken lafsen.

Indeme wir nun nicht zweifeln, E. Ld. werden diefsem 
befahrendem ungemach aus der uf Sie gestammeten yorsicht, 

unzimblich.es
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friedfertigkeit undt liebe zum yaterlandt heilsamblichenn zu 
remedyren, keine miihe noch fleifs sparen, auch der Con- 
servation unfsers Eyangel. Christl. Lutherischenn glaubens alle 
andere Praetext nachsetzenn undt bey ihrem soweit ersohollenem, 
rumblichen eifer, undt das Sie noch nechst gottlicher, gne- 
diger yerleihunge das gewiintschte mittel vor androhendem, 
gentzliehen yerderbenn sein kónnen undt menniglichen 
darauf Hofnung gesetzet, bestendig yerharren.

Also mogen E. Ld. mit ferner weitleuflftigen aufsfiih- 
runge wir nicht beladen, sondern bittenn freundlich, E. Ld. 
lafee ihr nicht zue entgegen oder beschwerlichen sein, dero 
zuyerlefsige, freundliche meinung uns yertreulich zu ent- 
decken. Undt yerbleiben deroselben ....

XLVII.
Herzog Joh. Casimir an Kurfiirst Joh. Georg. 

Tenneberg, 3. Oktober 1620. Kopie. A. I, 32 a, 5, 
No. 103. BI. 140.

Postscriptum.
.... Mogen E. Ld. wir absonderlich undt eilfertig 

bey dieser fiirfallenheit freundyetterlicher, treuer wohl- 
meinunge nicht bergen, wie gleich unter beschliefs: undt 
abfertigunge d.ieses gesambten schreibens zwar aus gemeinen 
Zeitungen unfs furkonamen, alls solte yonn der Gron Bó- 
heimb wegen E. Ld. Boheim. Lehen sonderbahre aufforde- 
runge undt comission an unfs undt unsers freundtlichen, 
geliebten Bruders Ld. obhanden sein. Welches unfs nicht 
wenig befremd: undt nachdencklich zu yernehmen, sinte
mahl wir undt unsers freundtlichenn, liebenn bruders Ld. 
der offenbarn Kundtbarkeit nach gar keine Bóheimisehe 
Lehen im besitz, die mit belehnsehafft undt anwarttung im 
weiten feldte, wir auch im meisten gar ausgeschlossen, in 
gemein gentzlich hindennach gesetzt, darauf unsers zustandts 
undt wesens nie keine rechnunge noch absehen oder ge- 
danckenn gemacht, noch einige beliebung ob dergleichenn 
tragen, diese sachen uns nichts angehen, nie darein ge- 
menget, auch nochmahls nicht gemeinet, sondern unns aller- 
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dings wohlyorsichtig neutral za halten unnd nach eusser- 
stem unserm rermbgen zu friedfertigenn, yertraglichenn 
mittel unnd abwendunge ferners unheils allenthalbenn unser 
bebarrliches intent, zumahln unter Christl. Eyangel. geblut-, 
Glaubens- undt teuer erworbener edler Teutscher freyheit- 
genossen, nahen verwandten, undt benachbarten, damit man 
nicht sich selbst in einander yerwickeln, coneryiren, ruiniren 
undt endlich frembden yólkern zum raub werden mogę.

Wiewohl nun aufser angeregten blofsen Zeitungen unfs 
noch zur Zeit davon nichts griindliches eingelangt, so haben 
wir doch nicht underlafsenn sollenn noch wollen, E. Ld. 
unser mifsfelligkeit hierbey in continenti zu erkennen zu 
geben. Ob etwas davonn zu einiger mifstrauens erweckung 
(: wie leider solche bose Zeiten dafs leichtlich mifshelligkeit 
zu stifften:) ano dieselbe gebracht werden sollte, ais were 
es mit unserm yorwifsen undt willen oder beliebenn ge- 
schehen, dafs E. Ld. solchem keinen glauben, noch viel 
weniger dariiber unfs undt unsers freundtlichen, lieben Bru- 
ders Ld. wieder das vertrauliche herkommen icht etwas un- 
gleiches oder wiederwertiges beymefsen, sondern unfs gewifs 
unnd yersicherlich zutrawen wollen, woferne derhalben oder 
sonsten was bestendiges an unfs gelangen solte, dafs wir 
unfs guter, beharrlicher observantz unnd erinnertmg naher 
yerwandnus, yertraulicher Correspondenz, auch hochverbund- 
licher Erbverbruder: unnd vereinigung mit auffrichtigenn, 
teutschenn, trenem hertzen unnd gemiith gegen E. Ld. 
finden unnd nicht unterlafsen wollen, es derselben unver- 
ziiglich zu erkennen zu geben unnd mit ihr daraus ver- 
traulich zu communiciren, ehe wir einige antwTortt von unfs 
stellenn mdchten. Unterdefsen E. Ld. sich vonn unfs nichts 
ungleiches einbilden , noch einig mifstrauen erweckenn, yiel
mehr aber unfs undt unsere lande undt leute bey so gefehr- 
lichenn, sorglichen zeiten unnd leufften zu bester yorsehunge 
befohlen undt angelegen sein lafsen wollen. Damit unfs 
allerseits Gottes starkem, allgewaltigem schutzs undt schirm zu 
zeitlichenn undt ewigenn heyl gantz treulich befehlendt . . .
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Gesamtpostmeister Bieler.
Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Post.

Von

E. Einert.
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IN ach. den im Arnstadter Batsarchiy aufgefundenen Akten 
reichen die Bemiihungen des sachsischen Fiirstenhauses Ernesti- 
nischer Linie, ihren Landen die Wohlfahrt eines geordneten 
Postwesens zu sichern, bis zum Jahre 1666 zuriick.

Damals fiihlte sich Herzog Johann Ernst durch yielfache 
Klagen, selbst seines Bruders Herzogs Bernhard, dessen 
„selbsteigene hochangelegene Schreiben" oft genug yerab- 
saumt worden, bewogen, zunachst fur die gemeinsame Uni- 
yersitat Jena ein gutes Botenwesen einzufiihren,

Dasselbe war in aufserste Konfusion geraten, so dafs 
vielen daselbst sich aufhaltenden Studiosis an ihren Wechsel- 
briefen und Geldern grofser Schade und Hindernis zuwuchs. 
So beauftragte der Herzog in einer auf der Wilhelmsburg 
(d. 26. August) ausgestellten und von ihm auch zugleich fur 
seine freundlichen geliebten Briider eigenhandig unterschrie- 
benen Urkunde einen gewissen Hans Muller, dafs er wdchent- 
lich und zu gewissen Tagen „mit gehen , Reiten oder fahren 
alle Jenischen Briefe nacher Leipzig und Erffurth in die 
ordentliehen Post Ambter dafselbst uberbringen, ablegen und 
hingegen die bei jenen Postamtern eingelauffene, und nacher 
Jena gehorigen Schreiben und Sachen empfahen und zuriick- 
bringen, auch sich des Postgeldes halber mit gedachten Post- 
Ambtern vergleichen und einem Jeden, was denselben an 
Briefen und Sachen zustandig, treulich und richtig iiber- 
lieffern und ausliefern solle“.
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So besorgte denn Johann Miiller mit seinem Sohne die 
Korrespondenz der Uniyersitat. Johann Miiller war, wie er 
selbst wenigstens behauptete, ob bene merita und zum recom- 
pense seiner treuen Dienste, die er Herzog Wilhelm in den 
gefahrlichen Kriegesliiufften des Jahres 1633 geleistet, mit 
diesem Amte betraut worden.

Indes diese Anfange geordneter Zustande geniigten dem 
wachsenden Verkehrswesen nicht. Namentlich wurde es ais 
ein grofser Uebelstand empfunden, dafs die Residenzen des 
sachsischen Fiirstenhauses, zunacbst Jena, Weimar, Gotha 
und Eisenach, nicht durch eine Ordinarpostkutsche yerbunden 
waren.

Aber es scbien doch niemand Neigung zu haben, grdfsere 
Geldmittel auf ein Unternehmen zu wenden, dessen Erfolge 
sich noch jeder Berechnung entzogen. Da ging im Jahre 
1686 der Doctor Juris und Licentiat beider Rechte Matthes 
Bieler daran, auf eigene Kosten und Gefahr eine Post zu 
,,etabliren“. Und unter dem 30. Juli 1687 erhielt er von 
Herzog Wilhelm Ernst zu Weimar und Johann Wilhelm zu 
Eisenach zugleich im Namen aller Herzbge weimarischer 
Linie ein Priyilegium ausgestellt, in dem er solemniter mit 
dem von ihm aufgerichteten Postamte yertraut wurde.

Nach den Mitteilungen des Geheime Rat Bergfeld (Nach- 
richten iiber den Zustand des Postwesens in dem Herzogt. 
S.-Weimar - Eisenach) war dem Licentiat der Rechte Johann 
Matthias Bieler das Priyileg und Erblehnbrief vom Herzog 
Wilhelm Ernst zu Weimar fur sich und die Herzbge zu 
Eisenach und Jena nach Yerstandigung mit diesen kraft 
fiihrenden Directorii erteilt und ihm das „Gesammte Ge- 
schwinde Postwesen“ in den Fiirstl. sachsischen Jjanden 
weimarischer Linie nebst seinen Leibeserben ,,als ein rechtes 
freies Erblehn cum libera facultate disponendi inter yiyos et 
mortis causa“ iibertragen worden.

So oft das Lehn zu Falle komme, sollte es bei dem 
altesten Herzoge der Linie ais Directori gemutet werden. 
Dem Herzog blieb fur den Fali der Yeraufserung der Vor- 
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kauf, fur den Fali der Nichterfiillung der Yerpflichtungen 
aber das Recht vorbehalten, „selbsten anderweiten benothigte 
Anstalt und Yerfiigung durch die Unsrigen zu dessen Erhalt- 
und Fortfiihrung machen zu lassen".

Dem Postwesen wurden alle moglichen Schutzmafsregeln 
gegen Beeintrachtigung, Freiheit von allen Strafsenabgaben 
u. dergl. m„ dem Postmeister, seiner Familie und seinen 
Leuten Freiheit von allen oneribus personalibus u. s. w. zu- 
gesichert, den Postillonen sollte „die Gemeine Sachsische 
Liberey nebst zugehbrigen Postschilden" aus den Fiirstlichen 
Rentkammern geliefert werden. Ais Gegenleistung hatte der 
Lehnspostmeister nur die abgehenden und ankommenden Briefe 
und Pakete fiir die Herrschaften, ihre Ratę und Rentmeister 
„sowohl in Herrsehafts-, ais in ihren eigen Sachen, soweit 
diese und seines Bruders zu Koburg jiingsthin anlegte Post 
reichet“, ganz frei zu bestellen.

Ja Herzog Wilhelm Ernst fand sich noch vor Aus- 
stellung des Patents auf Bielers Bitten bewogen, ihm jahrlich 
durch die Kammer zu Jena 15 Thaler zu „zweyen blauen 
Lieveriroeken fiir die Postilione11 und die dazu gehbrigen 
Schilder anzuweisen; doch mit dem ausdruckliehen Bedeuten, 
dafs Bieler zu solch Postrocken eine solche Coloer von 
blauem Tuche beschaffe, wie sie seines geliebten Sohnes Hof- 
liebery zeige (Nov. 86).

Auch gestattete er, ais er um einen freien Tischtrunk 
an Wein und Bier unterthanigst Ansuchung that, dafs ihm 
jahrlich 6 Eimer Wein und 54 Eimer Bier tranksteuerfrei 
passieren sollten,

Licentiat Bieler war nun bemiiht — und wie es scheint 
mit Geschick und Gliick — durch Ankniipfung freundschaft- 
licher Beziehungen mit den Postmeistern selbst ferner Stadte 
seinem Postwesen eine weite Auisdehnung zu geben.

Mit dem Postverwalter Johannes Muller aber und dessen 
ihm substituierten Sohne, die ihre A.nspriiche auf die Post 
nach Leipzig geltend machten, kam es zu einem Yergleich,
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dem zufolge Bieler die Direktion bei den neuen Unternehmungen 
nach Frankfurt und Niirnberg fiir sich allein beanspruchte, 
doch jenen die Postkutsche nach Leipzig verbleiben sollte. 
Sie sollten dieselbe auf eigene Kosten mit tiichtigen Pferden 
yersehen, und von ihren Postillonen alle Poststiicke richtig 
in Acht genommen werden. Dafiir sollte das Postgeld aller 
Passagiere nach der Taxordnung ihnen ganz allein yerbleiben. 
Briefe und Pakete aber mufsten in Bielers Posthaus ge- 
liefert werden. Drei Yiertel des Ertrages sollten dem Post- 
meister, ein Yiertel den Postverwaltern zu gute kommen.

Dafs Bieler bemiiht war, seiner Post die Korrespondenz 
samtlicher Fiirsten weimarischer Linie sicherzustellen, er- 
giebt „die yerbundliche Abrede“, welche zwischen ihm und 
der Fiirstlichen Kammer zu Eisenberg (Christiansburg im Mai 
1687) getroffen wurde.

Nach derselben sollte Bieler alle herrschaftlichen und 
dero hoheren Bedienten Briefe und Briefpakete, so weit seine 
Posten gingen, ais namentlich bis auf Leipzig, Halle, Niirn- 
berg und Frankfurt a. M., auch andere dazwischen gelegene 
„Ohrte" frei bestellen, auch zuweilen ein Kleid, ein Fafschen 
Austern von etwa hundert Stiicken und dergleichen mit- 
nehmen. Auch sollte Bieler wdehentlich zweimal einen Boten 
von Jena nach Eisenberg schicken, den die Kammer mit 
12 Thaler jahrlich „saleriren wólle“. Mit demselben sollte 
Bieler auch die Zeitung, welche er in Jena drucken liefs, 
wSchentlich zweimal schicken.

Dem Postmeister wurden fiir seine Bemiihungen 16 Thaler 
fiir das Quartal, zugleich Erstattung seiner Portoauslagen, 
zum neuen Jahr ein Rehlein oder nach Gelegenheit ein 
Schmaltier zugesichert.

Wie nach Westen die herzoglichen Residenzen Jena, 
Weimar, Gotha, Eisenach zu yerbinden, so ging auch bald 
eine leichte Jenenser Kalesehe mit untergelegten Pferden 
gen Siiden, iiber Saalfeld nach Coburg, ein Unternehmen, 
das Herzog Albrecht, der zur Ehrenburg residierte, unter- 
stiitzte.
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Aber Bielers Wagen, der zweimal wócbentlich ais eilende 
Post dahinfuhr, hatte sich weitere Ziele gesetzt. Er ging 
auch nach Bamberg und Niirnberg, einem Herz- und Lebens- 
punkte des deutsehen Post- und Yerkehrswesens. Aber dies 
kiihne Unterfangen fiihrte schwere Wetterwolken iiber Bielers 
Haupt herauf.

Die Posthalter auf dieser Route sahen sich durch diese 
Neuerung iu ihrer Existenz bedroht und klagten ihr Leid 
und ihre Besorguis dem Kaiserlichen Reichspostmeister zu 
Niirnberg, Johann Jakob Oxle zu Friedberg,

Neben einer schon vor etlichen Jahren aufgestandenen 
Jenenser Landpostkutsche habe sich bios und allein unter 
Direktion eines Licentiaten Bieler noch eine geschwinde Post- 
kalesche aufgethan, fahre zweimal die Woche auf und ab, 
sogar mit abwechselnden Pferden und unter Fiihrung des 
Posthorns. Dieselbe suche auf alle Weise durch die halten- 
den Ordinari - Zeiten, ja durch unterwegs bestellte Posthalter 
alle diejenigen Personen, die sich etwa dann und wann der 
Post bedienten, an sich zu ziehen. Ja sie halte neben Ab- 
wechslung der Pferde in Bamberg, Coburg und Saalfeld 
ordentliche Unterlager und habe einem Burger gegen genug- 
same Belehnung ein Felleisen mit Schreiben und Brief- 
packeten und dazu gehórigem Schliissel zusenden wollen, 
damit er die Schreiben bestellen, ais bald wieder Briefe 
sammeln und unter Verschlufs zusenden solle. Dazu ver- 
breite sie sogar Unwahrheiten, ais wenn solches alles mit 
den kaiserlichen Postamtern verglichen worden ware. So 
suche sie die gleicher Zeit ablaufende Reichspost durch ver- 
hinderten Unterhalt und Entziehung der Briefgelder auf alle 
Weise zu stocken.

Der Niirnberger Reichspostmeister berichtet alsbald an 
den Generalpostmeister des heiligen deutsehen Beichs, Fiirst 
Eugenius Alexander, Graf zu Thurn, Valsassina und Taxis. 
Dieser hinwiederum bringt seine Klage an den Kaiserlichen 
Thron. Fiirst Eugenius aber kennt die engen Grenzen der 
kaiserlichen Macht und den Lauf der Dinge im heiligen
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Rbmischen Reich e deutscher Nation viel zu gut, um sich von 
einem erbetenen Kaiserlichen inhibitorium (bei den Fiirsten 
des sachsischen Hauses) grofse Wirkung versprechen zu 
konnen.

Nein, um das Bielersehe Unternehmen iiber den Haufen 
zu werfen, mufste der Hebel noch an anderer Stelle angesetzt 
werden. Da Postmeister Bielers Kalesehe, Niirnberg zu er- 
reichen, auch aut eine weite Strecke das bambergische Gebiet 
zu durchlaufen hatte, so mufste es versucht werden, den 
Erzbischof von Bamberg zu einem energischen Vorgehen 
gegen die Jenenser Post zu gewinnen.

Er wufste eine Kaiserliche Zuschrift an seine Andacht 
den Erzbischof Margard Sebastian zu erwirken, in welcher 
demselben die gute Sache eindringlich ans Herz gelegt wird: 
„Wenn nun aber durch sothanes unsern vorhin ins Heil. 
Reich ergangenen Postpatenten zugegen und aufrichtendes 
Potenwesen nicht allein unser hohes Kaiserliches Postregal 
der Orten ganzlich umgestofsen, die hochndthige sichere 
Correspondenz verhindert und gar unter solchen fuhren der- 
gleiehen Sachen practicirt werden, wodurch dem heii. Rom. 
Reich grofser Schade und Nachtheil zugefiigt werden kan.

Ais gesinnen wir an dero Andachten hiermit gnadigst, 
dafs Sie obgedachtes Fahr- und Potenwerk in ihren Landen 
und Botmafsigkeit ganzlich hemmen, dero Burger und Unter- 
thanen fdrderlich inhibiren, dafs Sie sich dieses unsern hohen 
Kaiserl. Post Regal zu grofsem Praejudiz gereiehenden Werkes 
keineswegs theilhafftig machen oder immisciren, sondern sich 
dessen ganzlich entaufsern und enthalten.“

Dieses Kaiserliche Patent iibersendet der Niirnberger 
Reichspostmeister nach Bamberg, indem er nun auch seiner- 
seits nichts unterlafst, den Erzbischof zu einem erfolgreichen 
Yorgehen gegen die Jenenser Post zu bestimmen.

Er erinnert seine Andacht, wie schon seit langen Jahren 
mit merklichen grofsen Unkosten aut dieser Strafse gegen 
Kassel u, s. w. eine ordentliche in der Woche zweimal laufende 
Post eingerichtet sei, welche nicht nur die hochfiirstl. Korre- 
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spondenz, sondern auch die seiner Diener und Amter, ins- 
besondere doch auch der hochansehnlichen Regensburger 
Reichstagsgesandtschaft selbst in weite fremde Orte ohne 
Unterbrechung und zu voller Zufriedenheit besorgt habe. So 
werde der Bischof seinem gehorsamsten Suchen und Bitten 
gern nachkommen, die neu aufgekommene Kutsche, die so- 
genannte geschwinde Post genau zu inquiriren zu lafsen und 
in seinen hoclifiirstl. Landen gebieten, selbige zuriickzuhalten 
und bei Leibe keine Bestellung der Briefe zu iibernehmen, 
insbesondere auch dem Gastgeber zum weifsen Lamme ernst- 
lich Yorspannung der Pferde und andern Yorschub zu thun 
untersagen.

Der Bischof werde gewifs nicht gestatten, dafs das all- 
gemein nutzbare und mit so unsaglich schweren Kosten zu 
unterhaltende Kaiserliche Keichs Post Regal in seinem wohl- 
hergebrachten esse geschwacht und gekrankt werde. Sei 
doch auch zu bedenken, wie man sich in den aller unfried- 
lichsten und iibelsten Laufften mit Eortfiihrung der ordinari 
und extra Posten, Staffeten und Courir und officier, so tags 
ais nachts, dem allgemeinen Wesen und ganzen heil. Rom. 
Reich zum besten und Dienst, ofters mit hdehster Leib- und 
Lebensgefahr gebrauchen lassen miisse, wahrend die Jenenser 
Kutsche und andere ihresgleichen allein ihrer Bequemlichkeit 
und eigenen Nutzens pflegten.

Den wirksamsten Grund aber spart der kluge Reichs- 
postmeister bis zuletzt auf, indem er erst zu Schlufs seiner 
Eingabe darauf hinweist, wie bei solchen Neuerungen die 
wahre katholische Religion, wofiir genugsame Exempla vor- 
handen, ebenfalls merklich zu leyden und allerlei Widriges 
zu befahren habe. Seine Andacht móchte dereń gedenken, 
dafs diese neu aufgestandene eilende Post, die mit ihren 
Felleiseu voll Schreiben und Briefe, so munter durch sein 
Land fiihre, aus Jena auslaufe.

Trotzdem legte Erzbischof Mangard Sebastian nicht als- 
bald seine hindernde Hand an das Bielersche Unternehmen, 
sondern fragte erst bei Herzog Albrecht zu Coburg ais 
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„dienstwilliger Freund und Nachbar“ an und ersucht ihn, 
yon Seiner diesfalls habenden Intention und Meinung Erbff- 
nung zu thun. Herzog Albrecht wiederumb findet es fiir 
gut, sich zuyor mit Herzog Wilhelm Ernst in Verbindung 
zu setzen, damit man in „freundyetterlicher conformitaet" 
handle.

Aber da reifst der Faden; die Akten lassen uns iiber 
den weiteren Yerlauf der Dinge im Stieh. Doeh daraus, dafs 
Bieler um 10 Jahre spater wieder in anderer Weise un- 
mittelbare Yerbindung mit Niirnberg sucht, kónnen wir mit 
einiger Bestimmtheit annehmen, dafs er seine eilende Post- 
kutsche doch wohl zur Zeit hat einziehen miissen.

Einen besseren Yerlauf nimmt Bielers Unternehmen, die 
von Jena iiber Weimar, Gotha und Eisenach laufende Post 
nach Frankfurt am Main fortzusetzen. Da Kassel aufserhalb 
der Richtung, so wird dieselbe iiber Hiinefeld und Hanau 
geleitet. Der Landgraf von Hessen unterstiitzt selbst das 
Unternehmen und die Frankfurter Expedition durfte mit 
seiner Bewilligung in den „Darmstetter Hof“ yerlegt werden, 
ein dem Landgrafen zugebbriges Palais.

Hessen-Darmstadt erhielt einen jahrlichen Kanon, Hessen- 
Kassel und Solms-Braunfels, dereń Gebiete beriihrt worden, 
gewisse Transitabgaben (vergl. Bergmann).

Aber diese Frankfurter Postlinie wird dann auch mit 
Leipzig in direkte Yerbindung gesetzt und die Herzoge 
weimarischer Linie treten selbst fiir ihren „Gesamtpostmeister 
zu Jena mit ihrem Fiirwort ein“.

Sie wenden sich auf Bielers Bitten um gnadigste Inter- 
cession 1690 an Chursachsen und die Nebenlinien Merse- 
burg, Weifsenfels, Zeiz. Sie bitten zu erwagen, wie 
schwerlich mit Post zeithero in den samtlichen Sachsischen 
Landen fortzukommen gewesen und wie dariiber von den 
Passagiers yielfallige Beschwerung gefiihrt worden und wie 
niitzlich und fórderlich, namentlich fiir das zur Zeit waltende 
Kriegswesen, Bielers Unternehmen, eine eilende Post von 
Leipzig bis Frankfurt, ja nach Holland durchzufuhren, dem 
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gemeinen Wesen und. insbesondere den samtlichen sach- 
sischen Staaten sein miisse. So móchten Ihre Liebden auf 
freundyetterliche Bitte das niitzliche Yorhaben auch Ihres 
Orts in Gnaden defendieren und bei den Ihrigen yerfiigen, 
dafs sie der Bielerschen Post nicht allein keine Hinderung 
yerursachten, sondern vielmehr allen Beistand leisteten. 
Vom Friedenstein aus wurden dem Gesambtpostmeister auch 
noch insbesondere Passe und Freibriefe an die Zoile und 
Geleite von seiten der gothaischen Linie in Aussieht gestellt 
und seinem Unternehmen yollster Schutz zugesagt.

Ja nach Schafer (Geschichte des sachsischen Postwesens) 
benachrichtigte Herzog Friedrich (8. Juli 1690) den Kur- 
fiirsten yon Bielers Planen mit dem Ersuchen, dieselben 
thunlichst zu fordem Das Oberpostamt zu Leipzig, yon dem 
ein Gutaehten in der Saehe eingefordert worden war, erkannte 
zwar die Niitzlichkeit einer solchen Post an (seit 1652 war 
die friihere Botenpost zwischen Leipzig und Frankfurt a. M. 
in eine reitende Post umgewandelt worden), hielt aber die 
Verbindung mit dem Jenaer Postmeister, der ubrigens die 
Befbrderung nicht von Leipzig aus beanspruchte, sondern die 
Wechselung in Naumburg angeboten hatte, fiir unannehmbar. 
„Es ist“, berichtete das Oberpostamt an den Kurfiirsten, 
„zwar eine leichte Saehe, Posten anzulegen, allein sie mit 
reputation, wie bei den Kursaehsischen Posten bisher ge- 
schehen, zu erhalten, ist sehr schwer.“

Noch ehe der Herzog Friedrich eine Antwort erhielt, 
richtete der jenaische Postmeister (August 1690) die geplante 
Post ein. Gleich darauf erging an den Rat zu Leipzig Be- 
fehl, die jenaische Post bei ihrer Ankunft in Leipzig „sammt 
den dabei befindlichen Passagiren" in Arrest zu nehmen.

Das Oberpostamt Leipzig legte nun die ais notwendig 
anerkannte Post selbst an. Nach der noch yorhandenen Be- 
kanntmachung ging die „geschwinde eilende Post“ nach 
Frankfurt a. M. iiber Jena yom 17. Noyember 1690 wbchent- 
lich zweimal ab. Jedoch auf weimarischem Gebiete ubte 
man an der Leipziger Post Vergeltung fiir die kurz zuyor

XVII. 41
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an der jenaischen Post begangene Unbill, und die Fahrten 
mufsten daher wieder eingestellt werden. Erst nach 8 Jahren 
(im Jahre 1698) kam es zwischen den Postamtern zu Leipzig 
und Jena zu einer Vereinigung, infolge dereń auf der wich- 
tigen Route Leipzig - Frankfurt a. M. eine fahrende Post in 
Gang gesetzt ward.

Schon hatte auch Bieler (9. Oktober 1686 und 30. Januar 
1687) mit Brandenburg angekniipft, und es war zunachst zu 
einem Interimsvergleich zwischen ihm und den Kurf. Branden- 
burgischen Gesamtsekretar und Postmeister zu Halle, dem 
gelehrten, beriihmten Madeweis, gekommen, welcher denn 
auch die Genehmigung der Regierungen erhalten zu haben 
scheint.

Auf Kosten des Kurfiirsten sollte von Halle ohne Bielers 
Zuthun eine geschwinde Post nach Jena gehen. Doch solle 
Bieler wegen Fiihrung der Korrespondenz, Haltung der Karten 
und anderer Miihewaltung von jeder Person, die von Jena 
nach Halle reisen wurde, 3 Groschen, von jedem Briefe und 
Briefpakete den vierten Teil, von jedwedem schweren 
Paket den sechsten Teil haben und behalten. Die Brief
pakete der F. S. Hauser und Bielers eigene Briefe sollten 
frei befordert werden. Dagegen mufste sich Bieler ver- 
pflichten, an seinem Orte yigilant zu sein, dafs Kutscher und 
Fuhrleute dieser geschwinden Post in keiner Weise Eintrag 
zu thun sich erkiihnten.

Fand Bieler oder, wie er sich mit Yorliebe nennt, der 
Fiirstl. Sachsische Gesamtpostmeister Licentiat Dr. jur. utr. 
Mathias Biihler, fur alle diese Bestrebungen bei der Gesamt- 
regierung zu Weimar volle Unterstiitzung, so wird ihm doch 
anderseits der Umfang seiner Yerpflichtungen auch streng 
vor Augen gehalten. Ais seine Postillone sich weigern, „die 
bei der Universitat verfertigten und in Druck ausgegangen 
Disputationen, Patente u. dergl., so alle Quartale an die 
Fiirstl. Gesamtregierung pflegten eingeschickt zu werden“, 
mit sich zu nehmen, so bekommt Bieler alsbald Befehl, seine 
Postillons anzuleiten, solche Universitatssachen unweigerlich



Gesamtpostmeister Bieler. 629

edes Quartal bei dem Pedeli abzuholen und in Weimar ein- 
zuliefern.

Es war aber dem Gesamtpostmeister hinterbracht worden, 
dafs Muller „eine neue Post iiber Gotha nach Eisenach“ ein- 
gerichtet, wahrend derselbe auf erhobene Anklage nur zu- 
gestand, nach wie vor von seinem „in ruhiger Possession 
hergebrachten Postrechte“ Gebrauch gemacht und, wie ihm 
von „loblicher Aecademie", von Biirgermeister und Rat, sowie 
von der Kaufmannszunft bezeuget, mit gebiihrendem Fleifs 
und aller Aufrichtigkeit die ihm anvertrauten Briefe, Gelder 
und andere Sachen nach Erfurt befbrdert zu haben.

Auf Bielers Eingabe aber verbot das Hofgericht in Jena, 
da dem sachsischen Gesamtpostmeister laut seinem ihm von 
den Herrschaften weimarischer und gothaischer Linie erteilten 
Lehn- und Gewahrsbriefe das Yerhinderungsrecht zustehe, 
bei einer Strafe von 100 Reichsthalern irgend eine neue 
Post einzurichten und dadurch den Postmeister in seinen 
Privilegien zu turbieren und zu beeintrachtigen. Ja, das Hof
gericht bedrohte den Postverwalter Muller auf erneute Klage 
Bielers wenige Wochen spater mit einer Strafe von 200 
Thalern, wenn er nicht die neue Post, welche er noch dazu 
durch angeschlagene Zeddel manniglich kund gethan, sofort 
abstelle, wahrend die schon allbereits verwirkte Pón durch 
den Procurator Fisci eingebracht werden wiirde.

Da wendet sich der geangstigte Postverwalter an den 
Herzog Johann Georg, den damaligen Senior des sachsischen 
Furstenhauses, in langerer Immediat-Eingabe.

Einmal erhebt er Klage iiber das Vorgehen des Hof- 
gerichts, das, ohne ihn zu horen, ja ohne eine Session zu 
halten, so unerhórt hart gegen ihn verfahren und ihn in 
seinem alten Priyilegium gekrankt, was um so mehr zu ver- 
wundern, ais ihm dieselbe 1666 von Herzog Johann Ernst 
dem Aelteren in Gesamtschaft, also auch im Namen seiner 
Briider, gewahrt worden sei. Mit dessen Einwilligung habe 
er auch dem Kaiserl. Postmeister zu Erfurt den Handschlag 
gegeben.

41*
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Alsdann aber erhebt er noch sehwerere Anklage gegen 
Bieler, der seine eigenen alteren Anrechte durch erschlichene 
Privilegien, dureh unchristliche und unbefugte Eingriffe in 
seine Rechte zu beseitigen und den Wirt aus dem Hause 
zu jagen sieh bemiihe. Habe er, der Klager, aus unter- 
thanigem Respekt vor den Hochfiirstl. Herrschaften ge- 
schwiegen, so bestiinden doch seine Priyilegien noch zu 
Recht und brauche er sieh aus seinem alteren Possefs nicht 
herauswerfen zu lassen.

So bitte er Durchlauchtigsten Fiirsten und Herrn, ihn 
ais ein alter Diener des Fiirstl. Hauses bei dem zu schiitzen, 
was des Dl. Fiirsten Vorfahren ihm gewahrt, und durch ein 
Gnadiges Reskript oder Kassation der hofrichterlichen In- 
hibition ihm zu seinem Rechte zu yerhelfen.

Und wirklich erging ein Erlafs des Herzogs Johann 
Georg an das Hofgericht zu Jena, in welchem dessen Ein- 
griff in klare und unverneinliche Fiirstl. Priyilegien und 
dessen Pónalinhibition demselben yerwiesen und ihm anbe- 
fohlen wurde, den Postverwalter bei seiner Postfuhre nach 
Erfurt nicht zu yerhindern, den Postmeister Bieler aber dahin 
zu weisen, dafs, wenn er etwas zu klagen, sieh an seinen 
Landesfiirsten und seine Regierung zu wenden habe.

Wie yon yornherein zu erwarten, blieb Bieler mit einer 
Klagschrift an den Herzog nicht im Riickstande. Er beruft 
sieh auf seinen Lehnsbrief ais Sachsischer Gesamtpostmeister, 
der ohne das Yerhinderungsrecht ja gar keinen Wert habe 
und wie die Route Jena-Frankfurt ganzlich ruiniert wurde, 
wenn die Strecke Jena-Erfurt-Eisenach von Unberufenen be- 
fahren werden diirfte, da Eisenach - Frankfurt nur zur Mefs- 
zeit Passagiere hatte. Er bitte also unterthanigst, dafs 
Fiirstl. Durchlaucht die Inhibition des Hofgerichts nicht auf- 
hebe, sondern yielmehr dem Amtmann zu Kapellendorf oder 
Weimar den Befehl ertheile, wenn sonntags um Mittag 
Miillers Post ankomme, den Wagen mit Pferden und 
Sachen in Arrest zu nehmen und die auferlegte Strafe zu 
exequieren.
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Postverwalter Muller, zur Gegenaufserung yeranlafst, 
beruft sich auf das von Herzog Georgs hochseligem Herrn 
Vater mit eigener Hand und Siegel gnadigst erteilte Priyileg, 
in dem ihm die Postyerwaltung aufgetragen „mit gehen, reiten 
oder Fahren das Postwesen nach Leipzig und Erfurt zu be- 
fórdern und die eingelaufenen nach Jena gehorigen Briefe 
und Sachen zu empfahen“.

So handle es sich durchaus nicht um ein neues Unter- 
nehmen, wenn er sonntags wieder einen Wagen nach Erfurt 
gehen lasse; konne er doch mit Attestaten der Lbblichen 
Academie, des Burgermeisters und der Kaufmannszunft ge- 
niigend darthun, wie er mit gebiihrendem Fleifs und aller 
Aufrichtigkeit die ihm anvertrauten Briefe, Gelder und andere 
Sachen befordert habe, so dafs sie lieber bei ihm, ais bei 
der geschwinden Post dieselben fortschicken mochten. So 
werde der Durchlauchtigste Fiirst ihn in seinen Reehten zu 
schiitzen wissen und der treuen Dienste gedenken, die er 
Herzog Wilhelm Glorreichsten Andenkens erwiesen habe.

Aber Bieler lafst das alles nicht gelten und spricht 
seine Verwunderung aus, dafs ein so alter Mann seinen 
Fiirsten mit Liigen behellige. Denn durch Stabilierung einer 
Gesamtpost in Jena sei jenes yorgebliche Priyileg durchaus 
aufgehoben worden. Dazu habe sich Muller desselben selbst 
yerlustig gemacht, da er notorisch seit 10 Jahren nicht nach 
Erfurt gefahren, sondern lediglich bald zu Fufs, bald zu 
Pferd nach dem Wortlaut seines Priyilegs die Briefe hin und 
her bestellt, wobei ihn Bieler stets ruhig gelassen. Miisse 
demnach durchaus beim Reiten und Gehen bleiben, zumal ja 
selbst das Kaiserliche Postamt zu Erfurt keine fahrende Post 
halte. Wenn aber Muller nachtraglich behaupte, dafs seine 
Sonntagspost blofs nach Erfurt gehe, so sei das eine schand- 
liche Hinterlist, da er sich mit dem Eisenacher Glasschneider 
Bonsack in Yerbindung gesetzt, der seinerseits von Eisenach 
nach Erfurt und im Anschlufs an Miillers Wagen dann 
zuriick fahre.

In der That hatte dieser Bonsack schon im Friihjahr 
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eine sonntagliche Fahrpost unter dem Namen eines Hof- und 
Kiichenwagens bis Jena ins Werk gesetzt. Der Burger- 
meister zu Jena hatte selbst dies Unternehmen in Schutz 
genommen, weshalb Bieler auch gegen diesen beim Herzog 
Johann Georg Klage fiihrte und es fur geraten erklarte, 
wenn der Jenenser Burgermeister lieber darauf sehe, dafs die 
Professoren und andere rechtschaffene Leute nach Wochen 
einmal wieder etwas Kalb- und Schópsenfleisch zu kaufen 
Gelegenheit bekamen, ais dafs er sich um fremde Dinge 
kummere und unniitze Yorschlage mache.

Gegen Bonsacks Yorgeben, dafs mit der Bielerschen Post 
zum oftern die Personen nicht mit fortkommen kónnten, 
berief sich Bieler auf die Postcharte seines Eisenacher Post- 
halters Eiser, die zur Geniige beweise, dafs im Winter die 
Post fast ledig fahre, und doch koste dieselbe ihm nicht 
weniger ais jahrlich 3000 Thaler. Das Fiirstliche Haus zu 
Gotha, welches die Halfte so grofser Kosten trage, und Bieler 
miifsten monatlich auf die 40 und mehr Reichsthaler zu- 
setzen.

Trotzdem lasse er noch sonntags eine Ordinarikutsche
von Jena nach Gotha gehen, mit der alles Volk, so sonst
mit der Post zu reisen nicht gemeine, ganz gut fortkommen
konne. Ja es stiinden auch fur Eisenach nach Frankfurt
stets noch 3 und 4 Pferde parat, die Leute fur Bezahlung 
extra fortzuschaffen.

Herzog Johann Georg entschied in dieser Angelegenheit 
zu gunsten des Gesamtpostmeisters; in der Bieler MtUlerschen 
Angelegenheit aber wieś er das Hofgericht an, beide, Klager 
und Beklagten, vor sich zu fordem und sie wegen der ent- 
standenen Irrungen ins Yerhor zu ziehen. Auch wurden sie 
montags nach Simon und Juda citiert (1692), doch lassen 
uns uber den Ausfall des Termins die Akten im Stiche.

Kaum geringere Miihe hatte Gesamtpostmeister Bieler, 
sich im Alleinbesitz der Jenenser Zeitung zu erhalten.

Es hatte Herzog Bernhard im Jahre 1674 seinem Biblio- 
thekar Johann Ludwig Neunhan auf dessen Ansuchen die 
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wbchentliche Zeitung, wenn dieselbe von einem hiezu genug- 
sam geschickt gefundenen Subjecto yorhero wohl durch- 
gesehn und censiert worden, in seiner Residenzstadt Jena 
drucken zu lassen yerstattet und ihm und seinen Erben und 
Nachkommen ein priyilegium iiber besagten Zeitungsdruck 
und andre Traktatlein seines Verlags erteilt, damit niemand 
ihm eingreifen oder zu seinem hochsten Verderben dergleichen 
nachzudrucken sich unterstehn mogę.

Ais aber Licentiat Bieler im Jahre 1686 das Postamt 
zu Jena griindete, fur welches er im darauf folgenden Jahre 
das Priyilegium von der Weimar-Gothaischen Gesamtlinie er- 
hielt, war Bibliothekar Neunhan schon tot, und seine be- 
jahrte Witwe liefs die Zeitung nicht mehr erscheinen und 
erhielt fortan yom Postmeister Bieler wbchentlich einen 
Reichsthaler.

Nachdem aber die Bielersche Zeitung drei Jahre er- 
schienen war, kamen die Neunhanschen Kinder und Erben 
bei der nach Herzog Bernharda Pode eingesetzten Vor- 
mundschaftsregierung zu Jena um Erneuerung ihres Priyi- 
legiums ein.

Aber Bieler setzte alle Hebel in Bewegung, dieselbe zu 
verhindern und die Abweisung der Supplikanten zu bewirken, 
und wufste seine Rechte in helles Licht zu stellen.

Nach Bielers Ausfiihrung ist das Neunhansche Priyi- 
legium nichts ais eine gnadige Konzession, welche den Buch- 
fiihrer Neunhan gegen Nachdruck seiner Biicher, vielleicht 
auch seiner Avisen sicherstellen sollte, nicht aber wider 
ein F. S. Gesamtpostamt, wie es Bieler stabiliert.

Hatten aber die Neunhanschen Kinder die Behauptung 
aufgestellt, es ware ihrem Yater, der Titel und Amt eines 
Bibliothekars gehabt, das Zeitungspatent anstatt der Besoldung 
yerliehen worden, so fehle dafiir jeglicher Beweis. Komme 
es doch jeden Tag vor, dafs biirgerlicher Jurisdiktion unter- 
worfene Personlichkeiten sich einen Titel zu yerschafien 
suchten und denselben ais willkommenes Salarium fur etwaige 
Miihewaltung betrachteten. Habe doch noch kiirzlich Buch- 
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fiihrer Fritz in Leipzig sich durch seine Patrone und fleifsiges 
Sollicitiren am kurf. Hofe zu Dresden den Titel eines 
Correspondenzsekretarius zu yerschafifen gewufst.

Ais er aber auf Grund dieses Titels danu Avisen zu 
drucken sich unterstanden, so sei ihm auf Eingabe des Ober- 
postamts das Handwerk gar bald gelegt worden, obwohl er 
erst seinen Titel mit grofsen Unkosten zu Wege gebracht.

Wolle man aber im yorliegenden Falle nun auch einmal 
annehmen, es sei dem seligen N. anstatt eines Salars das 
Zeitungswerk gestattet worden, so sei es doch eben um so 
mehr mit seinem Tode hinfallig geworden.

Und aufserdem, wie yeracht und yerspott seien doch 
diese Jenenser Ayisen gewesen, und selbst die Baueru weit 
und breit hatten unglaubliche Marchen Jenenser Ayisen ge- 
nannt, was ja kaum zu yerwundern, da dieselben weder 
censiert noch mit zeitiger Correspondenz yersehn gewesen. 
Dagegen seien dieselben, so lange sie nun bei dem Postamt 
gewesen, zu einem grbfsern Ansehn gelangt, ais alle benach- 
barten Zeitungen und dies nicht nur wegen guter materien 
und guten Drucks, sondern insbesondere wegen der zeitigen 
und kostbaren yielen Correspondenz.

Aber freilich sei dieselbe, die jetzt mit allen auswartigen 
Postmeistern, fast keinen, auch die hollandischen nicht aus- 
geschlossen, zustande gekommen, mit grofsen Unkosten er- 
worben worden, wie er ja iiberhaupt nicht ein, oder zwei 
Tausend, sondern yier bis funf Tausend Reichsthaler in 
den 3 Jahren auf das neue Gesamtpostamt habe yerwenden 
miissen.

Nun da er endlich einige Frueht seiner Bemiihungen 
und grofsen Kosten yor sich sehe, sei es ihm gewifs nicht 
zu yerdenken, wenn er seine Rechte geltend mache und das 
mit jedem Postamt, wie in Frankfurt, Nurnberg, Erfurt yer- 
bundene Zeitungswerk gegen unberufene Eindringlinge auf- 
recht erhalte. Wenn er der Neunhanschen Witwe wbehent- 
lich einen Reichsthaler zahle, so geschehe dies aus blofser 
Commiseration mit ihr ais persona miserabilis.
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Die Neunhanschen Erben aber wufsten eine Erneuerung 
ihres Privilegiums durchzusetzen und eine Bestimmung der 
yormundschaftlichen Regierung, dafs Bieler wegen der Ayisen 
der Witwe wochentlich einen Thaler zu zahlen schuldig sei, 
solange die Neunhans sich des Druckes der Zeitung ent- 
halten wiirden.

Bieler will sich eher des „Hitnmelfalls“, ais eines solchen 
widrigen gnadigsten Reskriptes yersehen haben. Sonnenklar 
ergaben doch die Akten, dafs die Neunhanschen Kinder ihr 
angemafstes Priyilegium rechtzeitig zu renorieren unterlassen 
und dafs es durch solche Yerabsaumung nuli und nichtig 
geworden, abgesehen davon, dafs es niohts ais ein Yerbot des 
Nachdrucks enthalten habe.

Dafs nun das Priyileg nachtraglich auf die Erben exten- 
diert wiirde, sei eine ungerechte Schadigung des Postamts, die 
sich um so mehr strafen wiirde, ais dasselbe ein Lehnsamt 
sei und im Palle des Riickfalls an das F. S. Gesamthaus 
eine grofse Schwachung erfahren wiirde. Ihn selbst aber, 
der Hand und Siegel aller Herzdge empfangen, mache man 
zu einem amen Mannę.

Aber zuletzt mufste es Bieler fur das Geratenere halten, 
sich mit den Neunhanschen Erben giitlich zu yergleichen. 
Regierungsadvokat Poll und Kammersekretar Gerhard ver- 
mitteln zwischen den hadernden Parteien, und am 13. August 
1689 kam es vor der yormundschaftlichen Regierung zum 
Friedensschlusse.

In der Yergleichsurkunde, die von den Interponenten 
mit unterzeichnet ist, mufa Bieler die yerletzende Formel, 
dafs er nur aus Mitleid der N. Witib einen Gnadengehalt 
bewilligt, fallen lassen und sich yerpflichten, der Witib alle 
Riickstande und dazu wóchentlich, solange sie lebe, einen 
Thaler zu entrichten.

Die Kinder und Erben yerpflichten sich dagegen, so
lange gedachte ihre Mutter am Leben, sich des ihnen aus 
renoyiertem Priyilegio zukommenden Zeitungsdruckes nicht zu 
gebrauchen.
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Nach dem Tode aber bleibt es denselben unbenommen, 
ihre Zeitungen, so gut sie kbnnen und mdgen, zum Druck zu 
befordern; jedoch dieses alles salvo jurę des dem Fiirstl. 
Postamte gleiehfalls zustehenden und yerliehenen Postzeitungs- 
Rechts.

Beide Teile erklarten sich mit diesen Bestimmungen 
wohl zufrieden und erklarten ebenso durch Namensunter- 
schrift, diesem allen, was sie einander zugesagt und ver- 
sprochen, getreulich nachkommen zu wollen.

Hatte Bieler nach dieser Seite hin zunaehst einige Buhe, 
so sah er sich bald genug genótigt, wieder heftigen An- 
griffen yon anderer Seite entgegenzutreten. Auch scheint 
es, dafs der F Sachsische Postmeister, dfters lange abwesend, 
seines Amtes nicht immer mit gleicher Sorgfalt gewartet, so 
dafs er Gegnern und Konkurrenten wohl manche Blbfse zum 
Angriff gab.

Um so weniger mochte es ihm gelingen, ein wirklicher 
Gesamtpostmeister alle Linien der F. S. Lande in seiner 
Hand zu behalten. Auch Sterbefalle im Ernestinischen Hause 
und infolgedessen Besitzyeranderungen erschwerten ihm den 
Kampf gegen seine Gegner, die sich dfters durch einflufs- 
reiche Intercession die Erlaubnis, einen Postwagen hier und- 
dorthin laufen zu lassen, zu erwirken wufsten. Ja selbst 
sein Priyilegium wurde mehr und mehr in Frage gestellt, 
namentlich durch einen Herrn von Harstall, der sich am 
Hofe zu Eisenach hoher Gunst erfreute.

Der Geleitspachter Thilo zu Jena aber, welcher um 
seine Pacht gekommen, erbat sich wenigstens die Erlaubnis 
von Herzog Johann Ernst, zunaehst eine Postroute iiber 
Weifsenfels nach Leipzig anlegen zu durfen und das ais An- 
fang, „die durch einander gehenden Posten, da einer hier, 
der andere da, fremde und einheimische eine Stuck dayon 
habe, in gute Bestallung zu bringen“.

Nach allen Seiten hin hat Bieler Front zu machen, da 
Postfeinde, kleine und grofse, ihm das Leben sauer machen. 
Er unterlafst es aber nicht, bei Regierungswechsel und Erb- 
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anfall sein Priyileg und seine Anrechte in Erinnerung zu 
bringen. Ais Herzog Albert 1699 starb, wendet er sich an 
die erbenden Briider, wiinscht ihnen Kraft und Starkę aus 
der Hbhe, dafs unter ihrer Landesregierung Giite und Treue 
einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich kiissen 
mogen, bittet aber zugleich um Schutz seines Erbpostamtes 
und um seine Deputate.

Aber selbst seine Hauptlinie Jena-Eisenach-Frankfurt 
mufste er durch machtige Herren gefahrdet sehen. Zunachst 
wurde seine Post bedroht, dafs sie in Erfurt vou allen 
Paketen, so hin und her gehen, fortan Geleit zahlen sollte, 
widrigenfalls die Post visitiert und die Pakete konfisciert 
werden sollten, wahrend ihm sein Privilegium (auch fiir Er
furt?) volle Freiheit von allen Zbllen, Geleit und anderen 
Auflagen zusicherte; zumal da Bieler versprach, nie Fracht- 
giiter von einem Centner und mehr und auch sonst schwere 
Packete nur dann mitzunehmen, wenn keine Person fiihre.

Bald erfolgte auf Beschwerden des Erfurter Postmeisters 
und seines Herrn, des Fiirsten Thurn und Taxis, eiu weiteres 
Einschreiten gegen den Jenenser Postwagen. Anselm Franz, 
des Heiligen Stuhls zu Mainz Erzbischof und des heiligen 
Rbmischen Reiehes durch Germanien Erzkanzler und Kur- 
fiirst, wollte den Bielerschen Wagen nicht langer durch sein 
Territorium passieren und repassieren lassen

Yergebens verwandten sich die Regierungen des Sachs. 
Ernestischen Hauses um freie Passage Ihrer Gesamtpost 
durch das Mainzer Territorium. Man bat, Bielers Postillons 
um mehrerer Sicherheit und der Reisebefbrderung willen den 
Gebrauch der Posthbrner zu gestatten, da niemand geschadet, 
wohl aber „das bonum publicum befbrdert, den Gastwirten 
und andern Inwohnern durch der Passagiere ab- und zu- 
reisen, zehren und andere Weise guter Profit zugezogen 
werde“.

Seine Andacht, der neue Erzbischof, wieś auf die Be
schwerden des Fiirsten von Thurn und Taxis hin und der 
Kaiserl. Majestat Willensmeinung, die ihm, dem Erzkanzler 
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des Reiches, die Protektion iiber das dem Fiirsten zustehende 
Erbgeneral-Postamt noch besonders aufgetragen habe. So 
kann es der Erzbischof unmbglieh gestatten, dafs in Erfurt 
neben der Kaiserlichen Post noch ein besonderer sachsischer 
Postfactor bestehe, noch dafs das bei erwahnter „Landgutsche" 
befindliche Gesinde sich eines Posthorns, so ohnedem weder 
zur Befórderung noch Sicherheit der Reisenden beitrage, sich. 
bedienen, noch Briefe und Pakete abgeben oder mit sich 
nehmen diirfe. Seine Andacht weist noch auf das Kaiser
liche Mandat des Jahres 1680 hin, das der Posthorner sich 
zu bedienen oder selbige an die „Gutscheu und Kaleschen“ 
anzumalen, allen Unbefugten auf das strengste untersagte.

Schon lief denn auch, wie man erwartet, das Kaiser
liche Mandat, datiert 9. April 1699 und gegeben in Unserer 
Stadt Wien, an den Herzog Ernst Wilhelm von Sachsen- 
Eisenach ein:

„Hochgeborner lieber Oheimb undt Fiirst. Unfs hat defs 
Fiirstens zu Taxis Ld. in Unterthanigkeit zu yernehmen ge
geben , wie dafs Ew. Ld. also genantes Fiirstl. Sachs. Post 
Ambt zu Jena sich jiingsthin abermahlen unterstanden habe, 
einen ordinari botten aufzustellen und mittelst defselben wie 
die formalia lauthen, geschwind fahrende Posten nicht nur 
in dortiger gegend auf drey Routen, sondern auch in das 
gantze Rom. Reich, ja Unsere Eigene Erblande einen cursum 
publicum zu Bestellung aller Briefferey und paqueten, auch 
fahrung reisender Personen wiircklich einzufuhren und zu 
ordentlicher Briefsamblung gewifse tag zu determiniren.

Wenn nun aber dieses sowohl Unseren so hauffig ins 
Reich publicirten Postpatenten, Mandaten und anderweiten, 
nach yorgangener reiffer der Sachen erwagung emanirten 
yerordnungen schnurstracks zuwieder laufet, an sich selbst 
auch eine Sach yon sehr bóser und gefahrlicher Consequenz, 
und zu besorgen ist, dafs bei nicht erfolgendem ernstlichen 
einsehen, die eiiserste Confusion, Zerriittung und Unsicherheit 
der allgemeinen Reichs correspondenzen rerursachet werden 
mochte; alfs gesinnen an Ew. Ld. hiermit gnadigst, Sie wollen 
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sothanes neuangelegtes fuhrwerk, also gleich und von selbsten 
einstellen, damit wir andere zulangliche Verordnungen er- 
gehen zu lafsen nicht benothigt werden, mafsen wir dann 
zu solehem Ende sistir- und Hinterung defselben denen 
benachbarten Standten defs Reichs Ernstlich aufgetragen 
haben.

An dem beschiht was zur conservation Unseres aller- 
hóchsten Kais. Postregalis gereichet, und anbey Unser gnadig- 
ster Will und Meynung, und yerbleiben Ew. Ld. im iibrigen 
mit Kais. gnade und allem guten wohl beygethan.“

Herzog Wilhelm Ernst und mit ihm Herzog Johann 
Wilhelm glaubten durch eine Eingabe den zurnenden Kaiser 
beschwichtigen zu miissen. Aber wenn sie auch in allen 
billigen Dingen Sr. K. Majestat gehorsambst Folgę zu leisten, 
sich so schuldigst ais willigst erkennen, so glauben sie denn 
doch bei der Ansicht beharren zu diirfen, dafs „in ihren 
Eigenen Landen sie Posten oder geschwinde Fuhren zu 
halten“ ihnen unverwehrt bleiben miisse. Von einem cursu 
publico auf drei Routen durch das ganze Rbmische Reich 
und in Sr. Majestat eigne Lande wissen die Fiirsten kein 
Sterbenswórtchen. Wohl aber haben dieselben, da alle Briefe 
in ihren Landen so ungewifs gegangen, ja wenn Pakete 
dabei gewesen, von dem Kaiserl. Posthalter gar nicht an- 
genommen oder fortgesehickt worden, da weder Fremde noch 
Einheimische von einem Ort zum andern kommen kbnnen, 
sich zuletzt genotigt gesehen, nach dem Exempel Sr. Majestat 
und mancher Reichsstande und Reichsstadte selbst eine ge
schwinde Landes- und Postfuhre anzulegen.

orbey dann sich gefiiget, dafs weil in sonderheit die 
passage von Leipzig auf Halle durch Unsere Lande gegen 
Hessen und Frankfurth am Mayn, auch andere darzwisohen 
liegende bhrter gehet, die daselbst bestelte Posthalter mit 
denen Unserigen zu Jehna sich vereiniget, dafs sie die 
Fuhren auf gewifse Tag zusammenstofsen, die Passagiers ein- 
einander zufiihren und also die Strafse nach Frankfurth 
nehmen lassen wollten, ohne dafs Ew. Kayfserl. Majestat 
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Posthaltern, von welchen vermuthlich die eingebrachte Be- 
Bchwerungen herriihren, der geringste Eintrag geschehen.“

Beide Fiirsten bitten daher Se. Majestat, sie selbst und 
ihre dazu bestellten Leute an Fortsetzung des zwischen 
Jena und Frankfurt gehenden Landwagens nicht zu ver- 
hindern, sondern die gegebenen Mandate allergnadigst zu 
kassieren.

Teils auf Yeranlassung der Herzoglichen Regierung, teils 
aus eigenem Antriebe giebt Bieler „eine wahre und griind- 
liche Naehricht, worauf dieser gesammte Postwagen eigent- 
lich beruhe“. Es sollte dieselbe zur Kenntnis der Kaiserl. 
Majestat gelangen.

„Zunachst haben die Fiirsten Ernestinischer Linie, da in 
ihren Landen keine fahrende Post bestanden, Personen und 
Packete zu befordern, eine solche Landpost einzurichten fur 
unumganglich ndthig erachtet. Auch haben sie dabei ledig- 
lich das Beispiel Sr. Majestat des Kaisers selbst, der in den 
Erzherzoglichen und Bohmischen Erblanden dergleichen ge- 
than, vor Augen gehabt; so wie ferner das Beispiel der 
Churfiirsten von Sachsen und Brandenburg, der Herzóge von 
Braunschweig, Liineburg, Bremen, Verden, Pommern, der 
Landgrafen von Hessen und anderer Reichsstande. Sie be- 
trauten auf Antrag des Seniors und Direktors der ganzen 
Ernestinischen Linie Herzog Johann Georg den Dr. juris Bieler 
mit dem Gesamtpostamt (in feudum hereditarium cum jurę 
prohibendi), der laut Lehnschein und Lehnsbrief nach ab- 
gelegter Lehnspflicht in vollen Possess trat. Haben aber 
andere Stande des Reiches dergleichen Landposten mit grofsem 
Yortheil der Commercien aufgerichtet und bis dato ungekrankt 
erhalten, weshalb sollte es allein den Fiirsten Ernestinischen 
Hauses nicht gestattet sein, ihre Unterthanen um einen 
billigen Preis aus dero Residenzen und Stadten befordern zu 
lassen und die Nothdurft ihres Hofstaates aus Leipzig und 
Frankfurt zu erlangen?

Weil auch die Kaufleute in Frankfurt und Leipzig sich 
jederzeit iiber den Mangel eines ordinar Postwagens zwischen 
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ihren Stadten beschwert, hat man sich endlich, weil die 
Kaiserl. Posthalter dazu nicht zu bereden gewesen, mit den 
Churfiirsten zu Sachsen und Brandenburg in Yerbindung ge- 
setzt und mit Genehmhaltung der Landgrafen von Hessen 
und der Stadt Frankfurt eine geschwinde Post zu Wege ge- 
bracht und also die bisher in den F. S. Landen gleichsam 
geschlossene passage eróffnet und der Reisenden und Kauf- 
leute Lamentiren gestillet.

Vor Anlegung dieses Postwagens hat nicht einmal ein 
passagier extra fortgeschafft werden kbnnen, ja die Durch- 
lauchtigsten Herzbge zu Sachsen haben hohe Standespersonen 
und hohe Kriegsoffiziere mit ihren eigenen Pferden fort- 
schaffen lassen miissen, und ist der schlimme und elende Zu- 
stand der Reichsposten in den Sachs. Residenzstadten nicht 
genugsam zu beschreiben, dafs auch kein Postpferd weder 
in Eisenach, Gotha, noch Weymar, ja bei dem Hochsel. Post- 
meister zu Erfurt selbst zu bekommen war, und haben die 
Reisenden andere Wege suchen miissen. Wer sollte daher die 
neue Post, auf der man fur 9 rh. 4 gr. in 5 Tagen die Woche 
zweimal von Leipzig nach Frankfurt kommen kann, nicht fiir 
ein lóbliches und iiihmlich.es Werk halten? Jetzo kann man 
in den S. Landen ordinari und extra fortkommen, wohin 
man will, da zuvor weder Person, noch Packet aus dem 
Lande kommen kónnen.

Und dazu kommt der unumbstófsliche Schlufs: Kann 
dem Erzhaus Oestreich in seinen Erblanden Posten anzulegen, 
desgleichen dem Kónige von Bbhmen, Churfiirsten von Sach
sen, Churfiirsten von Brandenburg, den Herzógen von Braun- 
schweig und Liineburg, den Herzógen zu Pommern, Bremen 
und Yerden, dem Landgrafen von Hessen - Kassel ais Reichs- 
standen in ihren Landen fahrende Posten nach Hamburg, 
Bremen und Frankfurt anzuordnen nicht yerwehrt werden, 
mit welchem Rechte will der Fiirst zu Turn und Taxis 
solches den Herzógen Ernestinischer Linie yerwehren und ein 
jus prohibendi wider solche allein exerziren? Ist doch die

iiihmlich.es
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Gleichheit der statuum Imperii die Grundfeste, auf welcher 
das Rómiscbe Reich unbeweglieh steht.

Dafs aber alle Chur- und Fiirsten des Reiches in ihrem 
Lande Posten anzulegen freie Macht und Gewalt haben und 
gleich wie 8r. Rom. Majestat die Reichspost, also die Stande 
des Reichs ihre Landpost halten und anrichten kónnen, er- 
hellt aus dieser unwiderstehlichen Regel:

„Welchem Herzog im Rdmischen Reich die Landes- 
fiirstliche Hoheit zusteht, dieser auch nothwendig macht hat, 
in seinen Landen Posten anzulegen." (Wird aus Seckendorf 
und anderen Autoren eingehender erwiesen.)

Haben andere Chur- und Fiirsten des Reiches ihr Post- 
regal exerciret, so kommt diese ihre Fiirsichkeit den andern 
Reichsfiirsten billig zu statten, weil unter den Fiirsten 
des Reichs eine unzertrennliche Konfraternitat und Societat 
besteht.

Dabei bleiben Ihrer Kaiserl. Majestat reseryata in ihrem 
Stand und Wesen, wie der Reichsfiirsten jura ungekranket 
bleiben. Und wie soli gerade diese F. Sachsische Post zur 
Konfusion und Unsicherheit der Correspondenz gereichen? 
Da doch zuyor schon so viel Landposten und Boten zu 
Regensburg und Niirnberg angelegt sind, und die meisten 
Provinzen Deutschlande mit ihren eigenen Landposten zur 
Geniige yersehen und solche noch viel mehr der Reichspost 
einige Konfusion und Zerriittung gemacht haben miissten, soli 
denn aber diese F. S. Landpost, welche doch weder in 
Frankfurt a. M., in Erfurt, noch in Leipzig Briefe aufnimmt, 
so grofse Konfusion verursachen!

Es ist fiirwahr hbchlich zu yerwunderu, auf welches 
fundamentom des Fiirst von Turn und Taxis Sr. Majestat 
der Kaiser zu einem so ungewohnlich harten Rescript, 
welches wider die landesfiirstliche Hoheit und notorische ob- 
seryanz lautet, miisse bewogen worden sein! Denn durch 
diesen Sachsischen Landpostwagen geschieht den Kaiserlichen 
Postmeistern zu Erfurt und Frankfurt nicht Ein Groschen 
Schaden wegen der Briefe, allermafsen ja den Personen, so 
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die Reisenden und Packete einschreiben, Briefe anzunehmen 
ausdriicklich untersagt wird.

Es wiirde fiirwahr weit zutraglicher sein fiir die Kaiser- 
liche Reichspost, wenn selbige mit diesem Fiirstl. Sachsischen 
Gesamtpostwagen und dem Gesamtpostmeister zu Jena das 
yielmals gesuchte gute Yernehmen nicht ausschliige, mit 
selbigem sich setzte und zugleich conjunctis yiribus dahin 
trachtete, dafs die schadlichen Boten und Landkutschen, 
welche die Briefe am meisten wegnehmen und in die Hauser 
laufen, abgestellt und cassiret wiirden.

Man lasset ja die reitende Reichspost aller Orten in 
ihrem Cours ungehindert und ist nur besorget, Packete und 
Personen, sowohl ordinarie ais extraordinarie richtig fort- 
zuschaffen!“

Bieler bittet zu Schlufs seiner Darlegung, dafs auf Grund 
derselben Sr. Majestat der Kaiser die Durchl. Fiirsten und 
Herrn bei dem in dero Landen aus hoher landesfiirstlicher 
Gewalt und Macht herfliefsenden jurę postarum ungehindert 
lasse und zukiinftig ungleichen Yorstellungen kein Gehbr geben.

Bieler unterliifst es nicht, sich mit ahnlichen Vor- 
stellungen direkt an den Fiirsten von Thurn und Taxis zu 
wenden. Er weist noch besonders darauf hin, wie Kbnigl. 
Majestat von Polen und Kurfiirst von Sachsen selbst es fiir 
notwendig erachtet, sein Oberpostamt zu Leipzig durch die 
Bielersche Post mit Frankfurt in Verbiudung zu setzen, wie 
die Fiirsten des sachsischen Hauses zu dieser Linie ein be- 
sonderes Bediirfnis gehabt, schon um ihrer Hofhaltung und 
der vielen Personen und Beamten willen, welche von Resi- 
denz zu Residenz zu reisen genbtigt seien; hebt hervor, wie 
der Erfurter Reichspostmeister Breitenbach, von dem die 
ganze Klage doch erst ausgegangen, durch die sachsische 
Landpost auch keinen Groschen Schaden, sondern wesent- 
lichen Nutzen habe, weil er nunmehro des Anlaufens und 
des Beschimpfens der Reisenden, welche Pferde zu extra 
Post yerlangt, durchaus iiberhoben, und unterlafst es nicht, 
wie in der Eingabe an den Kaiser, heryorzuheben, dafs es 
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nur hochst profitable sein wiirde, wenn die Kaiserliche Reichs- 
post und die sachsische Landespost Hand in Hand gingen 
und conjunctis viribus aller Orten gegen die Boten und 
Kutscher, welche am meisten die Briefe an sich rissen, vor- 
gehen wollten. Insbesondere aber fiihrt Bieler den Nach- 
weis, dafs die Linien der Kaiserlichen und sachsischen Land- 
posten zumeist verschiedene seien, da z. B. zwischen Jena 
und Halle und Jena und Erfurt keine reitende Post gehe, 
von Eisenach iiber Hirschfeld, Alsfeld, Friedberg auch kein 
Fortkommens gewesen und also der Landwagen der Kaiser- 
lich reitenden Post, weil er ihre Strafse nicht halte, notorie 
keinen Schaden thun konne.

Die Bielersche Post scheint geruhiglich auch weiterhin 
ihre Route nach Frankfurt eingehalten zu haben; nur dafs 
sie ihre Geleitsfreiheit zu Erfurt einbiifste. Ais Entschadigung 
erhielt Bieler von seiner Regierung ein jahrliches Holzdeputat.

Wie er seine Frankfurter Route mit Umsicht und 
Energie zu schiitzen weifs, so yergifst er auch nicht, seinen 
Fiirsten und Herrn gegeniiber den ganzen Inhalt und Um- 
fang seines Priyilegiums, sowie auch sonst gegebene Zusagen 
in Erinnerung zu bringen.

Dafs ihm bei Stabilierung des gesambten Postwesens 
54 Eimer Bier und 6 Eimer Wein tranksteuerfrei zu brauen 
und einzulegen yerheifsen, glaubt er (Marz 1699) wieder in 
das Gedachtnis seiner Regierung zuriickrufen zu miissen, 
„gestalt ich auch solche Begnadigung bis anno 1694, da ich 
mich wieder eine Zeit lang wegbegeben, mit aller unter- 
thanigstem Dank genossen und percipiret“.

Yielleicht aber, dafs er sein Bier zu Priefsnitz, Lasan 
und Ammerbach brauen lasse, wo die gesundesten Biere 
gebraut wiirden und dafs solches ihm denn auch tranksteuer
frei passieren musse.

Auch wegen zugesagten Wildprets sehen wir den Furstl. 
Sachsischen Gesamtpostmeister yorstellig werden. „Vor die 
Besorgung der yielen Hochfiirstlichen und Herrschaftlichen 
Freybriefe und dabei habende Miihewaltung" ist ihm ein Tier 
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gnadigst zugeordnet und ihm ohne fernere Ordre auf sein 
blofses Ansuchen jahrlich durch den Herrn Oberjagermeister 
zu Eisenach geschossen worden.

Da er aber im Winter 1699 noeh viel Hirsche und 
Wildschweine mit der geschwinden Post von Eisenach nach 
Weimar gefiihrt, so glaubt er denn doch auf ein extra 
deputatwildpret zu besonderer Ergotzlichkeit rechnen zu 
diirfen, und sei es auch nur ein Schmaltier.

In sehr erregter Weise sehen wir ihn ofters gegen allerlei 
Eingrifife in sein Priyileg den Schutz der sachsischen Fiirsten 
anrufen. So komnat er wiederholt darum ein, dafs das Post- 
reiten und Fahren den Personen von Jena, so seinem privi- 
legio schon bisher grofsen Abbruch gethan, nachdriicklich 
inhibiert werde. Wirklich glaubte Herzog Johann Ernst, 
zumal die Bielersche Post in jetzigen schlechten Zeiten (1700, 
15. Marz) nur mit schweren Kosten unterhalten werden 
konne, ihm sein Gesuch gewahren zu miissen, auch schon 
„um mit ferueren querelen unbehelligt zu bleiben".

Auch Herzog Wilhelm Ernst zu Weimar erlafst, sobald 
es zu seinen Ohren gekommen, dafs die durchgehende Land- 
kutsche sich unterfangen, nicht allein Posthorner zu fiihren, 
sondern auch oft dieselben zu blasen und solche ofters gar 
in den Gasthófen bei dem Trunk und auf den Gassen zu 
brauchen, ein striktes und scharfes Yerbot solches Gebarens, 
das dem F. S. Gesamtpostmeister durchaus zum despect, 
und zwar mit der ausdrucklichen Bedrauung, dafs die Yer- 
brecher der Abnahme besagter Posthorner sofort gewartig 
sein sollen.

Freilich aber lafst es Herzog Wilhelm .Ernst selbet 
seinerseits wieder an sich fehlen , ais die neue Jahres-Livró 
fur den Gesambten Postmeister und seine Leute aus seiner 
Rentkammer zu beschaffen war, und sieht sich Bieler, 
um zu neuer Gewandung zu kommen, endlich genotigt, die 
Intercession Herzogs Johann Ernst anzurufen. Dieser legt 
denn alsbald erfolgreiche Fiirbitte bei seinem „freundlich ge- 
liebten Herrn Yetter, Bruder und Gevatter“ ein.

42*
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Aber zu ertraglicher Ruhe kommt der Gesamtpostmeister 
auch dann nicht. Hat er seine Postroute nach Frank
furt wider hohe Herren zu schiitzen gewufst, wird ihm 
nun wieder die Hallische und Leipziger Route bedroht. 
Zwar wurde dieselbe durch den Postmeister Madeweis in 
Halle und das Oberpostamt in Leipzig besorgt, aber doch 
lieferten die kurbrandenburgisehen und kursachsischen Postil- 
lons Briefe und Pakete in Bielers Posthaus in Jena ab, eben- 
so wurden Pakete und Briefe fur Halle und Leipzig und da- 
zwischen liegende Stadte aut seinem Posthause abgegeben, 
und Bieler bekam, wie friiher gezeigt, einen gewissen Anteil 
der Einnahme. Auch standen die fremden Postillons, so- 
lange sie in Jena weilten, lediglich unter Direktion des 
Fiirstl. Sachsisohen Gesamtpostmeisters. Trotzdem behaup- 
teten neidische Konkurrenten, dafs Bieler nach Halle und 
Leipzig gar keine Post habe, und ein gewisser Grafe, friiher 
Postschreiber in Bielers Diensten, und der Wiirzkramer Sper- 
hake zu Jena kamen um Konzession fur diese Linien ein.

Auch unterliefsen sie es nicht, auf allerlci Mifsstande 
in Bielers Postwesen hinzuweisen. Nicht einmal extra Pferde 
seien bei dem Herrn zu haben, und sie legen sogar zum Be- 
weis ihrer Behauptung das Zeugnis eines hochadligen Herrn 
bei, der auf das schnodeste vor dem Posthaus im Stich ge- 
lassen worden sei.

Bieler seinerseits stellt es durchaus nicht in Abrede, 
dafs er keine extra Pferde im Posthaus halte, dagegen unter- 
hielten seine Postillons dereń drei und vier auf eigene Kosten 
und Gefahr. Doch wann kamen Reisende iiberhaupt, Post- 
pferde zu verlangen? Giebt es doch der Burger, Gastwirte, 
Kutscher mehr wie zu viel, welche alles hinwegnehmen, 
Postcharten heraushangen, Posthorner blasen und ware es 
auch nur, um dem Postamt zu schaden 1

Was nun besagten Herrn, den Herrn von Muffel, an- 
lange, so sei dieser, nachdem er die Stadt abgelaufen, vor 
das Posthaus kommen, und doch habe ihm Bieler Pferde zu- 
gesagt. Die Postillons aber seien ausgefahren gewesen, ein



Gesamtpostmeister Bieler. 647

Fuder Korns aufzuladen, und hatten, zuriickgekehrt, erst 
fiittern miissen. Da habe es der Herr yorgezogen, iiber 
Nacht zu bleiben, „er habe keine Lust, Hals und Beine zu 
brechen". Andern Morgens aber habe er sich von Sperhake 
nach Eisenberg fahren lassen.

Bald mufste Bieler hbren, wie dieser Sperhake sich in 
Halle und am Hofe des Kurfiirsten gute Freunde zu machen 
suchte, und um so mehr war er bemuht, die Beziehungen 
mit Madeweis, dessen Einflufs er kannte, wieder enger zu 
kniipfen. Auch kommt er samt seinem Stiefsohne Heyne bei 
Hofe gegen das Unternehmen ein. Sie wollen nicht hotfen, 
da ja ohnehin die yagierenden Landkutscher in Jena noch 
gar nicht gedampft worden, dafs neue Konzessionen aus- 
gegeben und dadurch die Konfusion in Postsachen noch 
grbfser werde. Der Grafe nun gar, friiher Jungę bei Bieler, 
habe dem Herrn von Wurm fiir 60 000 Thaler Lehnbriefe 
yerloren; der Sperhake aber sei ein Wurzkramer und werde 
es dem Kurfiirst von Brandenburg nur zum Despekt ge- 
reichen, wenn seine Posten vor einem Pfefferladen ankommen 
und abgehen sollten.

Aber schon hat Sperhake eine reitende Post nach 
Leipzig angelegt, und Bieler tragt laut seinem Pririlegium, 
das ihm das jus prohibendi zuerteilt, auf sofortige Inhibition 
an und fiihrt lebhafte Klage, dafs derselbe aufserdem auch 
sich fiir einen Postmeister ausgebe, ein neu Posthaus auf- 
gerichtet, Kurf. Sachsische Liyre und Kurf. Sachsisches Schild 
und Wappen fiihre.

Das Oberhofgericht untersagte alsbald dem Wurzkramer 
das Postreiten und bedeutet ihn, wenn er Einwand zu machen, 
es innerhalb 14 Tagen zu thun. Schon sind dieselben ab- 
gelaufen, und Bieler bringt zur Anzeige, dafs der Wurzkramer 
geruhiglich fahren und reiten lasse und den Postmeister 
agiere. Da lauft noch Sperhakes Erwiderung ein, in welcher 
er geltend macht, dafs sich seines Gegners Priyileg lediglich 
auf die Strecken und Oerter beziehe, wodurch und wohin 
die Gesambtpost gehe. Es sei aber ein notorium, dafs die- 
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selbe nicht nach Leipzig, nicht nach Altenburg, nicht nach 
Halle gehe. Und was das pratendierte jus prohibendi an- 
lange, so sei dies wunderbarer Weise noch nie zur Anwendung 
gekommen, wie die vielen in Jena fahrenden Posten und 
Kutscher es jedermann vor Augen legten. Die Kurf. Sach- 
sische Livre trage er aber auf ausdriickliche Erlaubnis des 
Oberpostamts zu Leipzig. Schliefslich legt Sperhake in der 
That eine Konzession des Herzogs vor, welche ihm und 
Grafe es gestattet, dafs sie eine fahrende Postkalesche zwei 
Tage die Woche iiber Naumburg nach Halle (Leipzig?) gehen 
lassen, reisende Personen fordem, Briefe und Pakete be- 
stellen, doch jeder Zeit mit dem in Jena schon bestehenden 
Brandenb. Postamte korrespondieren.

Das Hofgericht, damals yertreten durch den Vicehof- 
gerichtsprasidenten, den Konigl. Polnischen und Kurf. Sach- 
sischen Geheimrat Bernhard Pńugk, Ritter des Johanniter- 
ordens, auf Heckenwalde, mufste sich fur seine voreilige In- 
hibition eine lange Nase von seiten des Herzogs gefallen 
lassen.

Bieler aber wandte sich in langerer Immediateingabe an 
seinen Durchlauchtigsten Herzog, seinen gnadigsten Fiirsten 
und Herrn. Er bittet ihn, ihm sein jus prohibendi, ohne 
welches sein Privileg ohne Wert, nicht zu kiirzen, ihn gegen 
a)le Winkelposthauser zu schiitzen, und weist darauf hin, wie 
eben aus Mangel an Schutz der ganze Poststatus in Jena in 
hdchste Konfusion geraten, Fremde die Oberhand spielten, 
um wohl gar die Furstl. Sachs. Gesamtpost wieder iiber 
einen Haufen zu werfen, wie Sperhake und Grafe dasselbe 
durch ihre malitz zu Grunde richteten, und fLeht, das Post- 
regal und sein Erbliches amt in ungeschwachter Kraft zu 
erhalten.

Und wirklich erfolgte, wenn auch nicht lediglich auf 
Bielers Anregung, Kassation der kaum gegebenen Konzession. 
„Die weil Wir“, heifst es in einem Erlafs Herzogs Johann 
Wilhelm, „zuverlassige Nachricht erhalten, dafs beriihrter 
Concession bifs dahero im Wenigsten nachgelebet worden,
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Wir auch ohnedas die Cassation uns nach Befinden vor- 
behalten, alfs haben Wir bei so bewandten Dingen und ge- 
fundenem Anstofs angeregte Concession hiermit wieder auf- 
zuheben fur nóthig ermessen,"

Datum der Konzession der 22. Juli, Datum der Kassa- 
tion der 22. Dezember 1699.

So trat Bieler siegreich in das neue Jahrhundert ein. 
Sperhake aber, der, wie es scheint, inzwischen ruhig weiter 
reiten und fahren liefs, kam nochmals um Erlaubnis ein, ihn 
unter dem Titel commissionsexpediteur mit kurbranden- 
burgischen und kursachsisehen Postamtern korrespondieren zu 
lassen. Bieler ist uber solch verwegenes, boses Ansuchen 
aufserst erbittert und schiefst giftige Pfeile gegen den Kon- 
kurrenten ab. „Hat doch der Sperhake'1, heifst es in der 
betreffenden Eingabe an den Herzog, „mit seinem Wiirzkram 
und seinen Creditoren so viel Correspondenz und Commission 
zu expediren, dafs er billig andere ehrliche Leute dariiber 
yergessen sollte!" Er ergeht sich in bitteren Klagen, wie 
der mangelnde energische Schutz sein Gesamtpostamt an den 
Abgrund des Yerderbens gebracht, so dafs itzo fast in allen 
Gassen sich Kutscher ais Postmeister aufwerfen, Briefe und 
Pakete annehmen und ausgeben, ungeseheut auf Posthornern 
blasen und dem Postamte Schaden thun, wo sie nur kdnnen. 
Da fahrt auch noch immer der Postmeister Muller ordinari 
nach Leipzig und nimmt Briefe und Pakete an, Kamm- 
macher Rost fahrt nach Altenburg, die Niirnberger Kutscher 
Hoffmann fahren, des Boetii Bote, der Halbmondenwirt und 
andere schaden dem Postamte auf alle Weise. Dafs aufser- 
dem noch W^inkelbestellungen dem Postwesen yielfach Ab- 
bruch thaten, dariiber klagt auch Sperhake. „Der Gothaische 
Zeitungsbote, so im Rothen Hirsch logirt, Wilhelm von 
Liizerode, Jakob Saalborn hinter dem gelben Engel, Bius 
yon Zeiz hinter dem Bahren, der Rudolstedter Bote bei der 
Erau Chemnitien und der Ohrdruffer bei Herrn Neunhan!" 
Doch will Bieler gegen Boten, wo keine Posten gehen, und 
namentlich wegen der Herrn Studiosen, nicht einschreiten.
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Durch seine Eingabe erreicht der Gesamtpostmeister 
wenigstens, dafs die Kassation nicht wieder kassiert und dem 
Sperhake die aus bewegenden Ursachen wieder aufgehobene 
Konzession nicht noehmals erneuert wird. Bieler hat auch 
auf die Unkosten noch besonders hingewiesen, die ihm sein 
Postamt mache. Zwei Schreiber und einen Jungen habe er 
zu erhalten, obwohl auf der Eisenacher Post zumeist nur 
Freibriefe liefen und mancher Posttag ihm kaum mehr ais 
sechs Groschen Ertrag bringe. Und doch habe ihm die Post 
nunmehr 5000 Reiehsthaler gekostet. Wenn der Sperhake 
so reich, so mogę er sie ihm fur solches Geld abkaufen; 
wolle sie ihm gern iiberlassen.

So giebt Herzog Johann Wilhelm dem Hofgericht zu 
Jena die bestimmte Ordre im Einvernehmen mit dem Stadt- 
rat, erwahntem Sperhake und anderen Biirgern, so besagter 
Bieler angeben werde, nachdrueklich und schleunigst Einhalt 
zu thun.

Kam nun der vielgeplagte Mann endlich zu ertraglicher 
Ruhe? Keineswegs. Schon dafs die Neunhanschen Erben 
ihre Zeitung wieder drucken liefsen und Sperhake und andere 
Feinde dieselbe auf Kosten der Jenaischen Postzeitung mog- 
lichst zu verbreiten suchten, konnte wenig zur Forderung 
seines Gesamtpostamtes beitragen. Selbst Mevig, Erbe der 
bekannten Boetischen Buchhandlung und Postfaktorei zu 
Gotha, klagt iiber das Gebaren dieser Herren, die auch seiner 
Zeitung, wo sie nur konnten, Abbruch thaten.

Ernste Gefahr aber drohte seinem Privileg und Amte 
im Wonnemonat 1700. Obwohl dem Gesamtpostmeister auch 
von Herzog Friedrich zu Sachsen - Gotha Hóchstseligen An- 
denkens 1690 die Zusage gegeben worden war, ihm sein 
Privileg, ganz nach Inhalt des weimarischen, auch fur seine 
Lande zu estendieren, so zogen doch jetzt von Gotha her 
bedenkliche Wetterwolken herauf.

Geheimer Rat Excellenz Baron von Baccov drohte, 
da er selbst fur dortige Lande alleinigen Anspruch habe, 
ihm den Weg durch Gotha zu sperren. Es sei ihm das 
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Privileg von dem Herrn yon Harstall (cf. 8. 636), in dessen 
Hand es bekanntlich schon friiher gelangte, iibergeben, teils 
cediert, teils geschenkt, teils fiir einen geleisteten Vorschufs 
zugesagt worden. Bieler sollte, um die letzten Anordnungen 
zu treffen, auf dem Geheimen Ratskolleg zu Gotha er- 
scheinen; wenn nicht, sollte alsbald seine Post arcessiert 
werden.

In solehen Nbten waudte sich Bieler an den Herzog 
Johann Wilhelm zu Eisenach und fleht, da er bis dato noch 
wenig Schutz, wohl aber viel Yerfolgung erfahren, um seinen 
machtigen Beistand. Wenn nicht Gewalt vor Recht gehen sollte, 
so miifste er im Gesamtbesitz seines Priyilegiums und seines 
Amtes, das ihm fiir alle Teile der weimarischen Linie ge- 
gegeben worden sei, und in dem seiner Frau und armen 
Kinder ganzliches Vermógen stecke, geschiitzt und gesichert 
werden.

Aber die etwaigen Mangel seiner Post niitze dieser und 
jener Herr gegen ihn aus, obwohl sie doch lediglich eine 
Folgę mangelnden Schutzes und der Feindseligkeit seiner 
Gegner seien. 8o suche bald dieser, bald jener grofse Mini
ster ihm sein Priyileg aus der Hand zu winden, da doch 
1686, da er das Postamt eingerichtet, keiner yon ihnen sich 
gefunden, einen Groschen, geschweige einen Thaler hinein- 
zustecken.

Jene yorgeblichen Anspriiche des Herrn von Harstall 
seien durchaus nuli und nichtig, da Bieler nie dariiber gehórt 
worden und eine friihere Konzession bekanntlich einer spa- 
teren in jeder Weise yorgehe.

8o bittet er ihn bei dem nun einmal erteilten Post- 
lehnbriefe und dessen buchstablichem Inhalte wider alle 
eingerissene Beeintrachtigung und namentlich gegen die 
gothaischen Pratensionen nachdriicklich schiitzen zu wollen, 
zumal da seine Gesamtpost zur Aufnahme der Commercien und 
Correspondence und Justizbefórderung so wesentlich beitrage.

Herzog Johann Wilhelm, der Senior des Hauses, unter- 
liefs es nicht, den Herzog Wilhelm Ernst, von welchem in 



652 Gesamtpostmeister Bieler.

der That das Postpriyileg fiir den Umkreis seiner Lande vor 
Jahreń einem seiner Geh. Hate angetragen worden war, zu 
Bielers Gunsten zu stinamen. Aus der Wilhelmsburg lief 
folgende Erklarung noch vor Ende Mai in Eisenach ein. 
„Zwar sei es nicht ohne, dafs Er, der Herzog Wilhelm Ernst, 
vor 3 Jahren, da die Bielersche Post in schlechtem Zustande 
gewesen, den damaligen Geh. Rath, Obermarschall, Kammer- 
priisidenten mit dem Postamt beliehen habe, damit er be- 
sagtes Postwesen in einen guten zuyerlassigen Stand wieder- 
umb bringen solle; allein, weiland derselbe sich dessen bis 
diese Stunde nicht des geringsten angemafset, auch nicht 
einmal, wie er doch zu thun schuldig gewesen, umb aus- 
fertigung des Post-Priyilegii und Lehnbrieffes geziemende 
ansuchung gethan, so halte er davor, es habe sich der von 
Harstall, bey so bewandten Umbstanden und da Er seiner 
in Person abgelegten lehnspflicht nicht im geringsten nach- 
kommen, dieses Post-Lehns von selbst wiederiimb ver- 
lustig gemacht; auch solchergestalt derselbe nicht befugt, 
es ohne des Herzogs Vorbewust und Consens, welcher aus- 
driicklich yorbehalten worden, an einen andern zu cediren. 
Hingegen sei Dr. Bieler, zumahlen dessen Posten bis daher 
wohl bestellet, und richtig gegangen, bei seinem habenden 
Priyilegio nach ferner nachdriicklich zu schiitzen.“

Dafs Bieler damals seinem Amte allerdings wieder mit 
grbfserem Eifer oblag, ergeben auch seine wieder auf- 
genommenen Bestrebungen, sich direkt mit Niirnberg in Ver- 
bindung zu setzen. Wir erfahren davon schon aus seinen 
Korrespondenzen mit Herzog Bernhard yon Coburg, der 
nach Herzog Alberts Tode daselbst die Regierung angetreten 
hatte und einen besonderen Eifer an den Tag legte, das 
Postwesen in bliihenden Stand zu bringen.

Auf Anregen Herzogs Bernhard war von Coburg aus 
(1699) eine „gewisse Landkutsche zur Fórderung Handels 
und Wandels iiber Aschaffenburg nach Frankfurt und eine 
zweite nach Eger etabliret" worden.

Der Herzog war nun der Ansicht, dafs mancher Passa- 
gier aus Meifsen und Thiiringen, der „in Bayreut, Schwein- 
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furt, Wiirzburg, Aschaffenburg, Hanau und darumb gelegenen 
Orten zu verrichten“, seinen Weg iiber Jena nach Coburg 
nehmen wiirde. Deshalb wiinschte er, dafs es allen Land- 
kutschern erlaubt sein solle, Ratificationszeddel iiber den 
Gang der Coburger Posten in Wirtshausern und anderen 
loeis publicis zu affigieren und dadureh diese Bequemlichkeit 
zu reisen zu jedermannigliches Notiz zu bringen.

„Zu wissen“, lauteten diese Postzeddel, „das von Coburg 
aus drey besondere Landkutschen angeordnet, unter welchen 
wóchentlich zwey wechselsweise von daraus iiber Haffen- 
reppach, Schweinfurt, Wiirtzburg, Aschaffenburg und Hanau, 
auch Frankfurt, dann eine gleichfals wechselsweise iiber 
Burkundtstadt, Culmbach, Gefrees, Weisenstadt bis Egger, 
und sodann wieder zuriick gehen. Es wird aber selbige 
Kutschen, wann sie zu Egger ankommen, von andern yollaus 
nach Prag, und soforth in die Kayserlichen Erblande fahrende 
Gelegenheit abgelbfset, Ingleichen kann ein Jeder, wenn er 
sich in frankfurth befundet, auf Heidelberg, Strafsburg und 
in Frankreich, oder auf Mainz, Cóllen und Holland, auf der- 
gleichen allschon etablirten Landkutschen und andrer be- 
queme Orthe gelangen. Wer nun abgemelter Orthe bequem 
und sicher und mit leidlichen kosten reysen und fahren will, 
der kan hiernaeh sich achten, und dieser occasion sich be- 
dienen. Datum am tage Michaelis 1699.“

Bieler glaubte aber seinerseits den Wiinschen des Her
zogs Bernhard nicht entgegenkommen zu kónnen. Einmal 
gehe von Jena aus schon eine eilende Post nach Frankfurt 
und eine andere nach Eger (iiber Leipzig?!), und er konne 
unmóglich den Fremden die Wege iiber Coburg weisen. 
Alsdann werde es auch wenig Frucht bringen, da wohl 
schwerlich ein Reisender seine Route iiber Coburg nach 
Frankfurt oder Eger uehmen werde, da er ja im ersten 
Falle 25, im zweiten 15 Meilen Umwegs zu machen habe. 
Aufserdem aber beabsichtige er selbst baldigt eine eilende 
Post iiber Coburg nach Niirnberg einzurichten.

Wirklich sehen wir auch Bieler wegen eines solchen 
Unternehmens zunachst mit dem Oberpostmeister Leonhard
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in Leipzig und dann wieder mit dem Kaiserlichen Postfactor 
zn Coburg, Kapitan Winheim, in lelbhaftem Briefwechsel. 
Obgleich beide Herren sich fur das Projekt interessieren, 
stellen sich doch bald unvermutete Hindernisse in den 
Weg. Winheim ist zwar bereit, die Sache beim Reichs- 
postmeister in Niirnberg mit allen Kraften zu betreiben, aber 
da erhalt er vom Markgrafen von Bayreuth, dessen Regiment 
im Dienste der Republik Venedig lange Jahre in Morea lag, 
die Ordre, dasselbe nuu zuriickzufuhren und mit der Re
publik Yenedig Abrechnung zu halten. Winheim konnte sich 
diesem Auftrage um so weniger entziehen, ais er selbst 
Kommissar und Hauptmann dieses Bayreuthischen Regimentes 
gewesen war und zudem der Fiirst yon Thurn und Taxis 
ihm alsbald Dispens und Urlaub gewahrte. In Niirnberg 
selbst hatte man Bedenken aus Furcht, Einbufse zu erleiden, 
obwohl Bieler sich bereit erklarte, die Post schon von Bam
berg aus zu iibernehmen; auch miisse man jedenfalls erst 
nach Briissel berichten. (Auch fuhren schon von Niirnberg 
nach Jena die Briider Hoffmann, wenn auch in gewohnlicher 
Landkutsche. Denselben hatten auch erst Briefe und Pakete 
entzogen werden miissen.)

Bieler setzte sich mit der Niirnberger Kaufmannschaft 
in Yerbindung, um diese wenigstens fur sein Unternehmen 
insoweit zu interessieren, dafs der Niirnberg-Hamburger Bote 
mit seiner Post in bestimmte Beziehung treten konnte, in der 
Weise, dafs, sobald montags der Bote Coburg erreiche, Bielers 
Post iiber Judenbach, Saalfeld nach Jena abgehen und alle 
Pakete bis nach Frankfurt, Leipzig und Halle befórdern 
wiirde. Wenn dann donnerstags der Hamburger Bote nach 
Coburg zuriickkomme, wiirden ihm daselbst die von Jena, Leipzig, 
Halle eingelaufenen Briefschaften und Pakete zugestellt.

„Sammtliche der Zeit in Niirnberg yerordnete Markt- 
aufseher" yerhielten sich aber ziemlich ablehnend. „Man hat 
nach genugsamer Ueberlegung befunden, dafs mit hiesigem 
Botewesen wegen yieler betrachtlicher ursachen einige ver- 
anderung der Zeit nicht gemacht werden konne.“ (Wahr- 
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scheinlich die von Schafer erwahnte, zu Anfang des 18. Jahr- 
hunderts von Thurn und Taxis eingerichtete reitende Post, 
die Sachsen umging und von Regensburg iiber Niirnberg, 
Erfurt fiihrte.)

Ob nun das ganze Unternehmen im Sande yerlaufen, 
ist aus den Arnstadter Akten nicht ersichtlich. Doch das 
Wahrscheinliche ist es nicht, da Bieler, wie es scheint, sich 
mit der Kaiserlichen Post jetzt besser zu stellen wufste ais 
friiher. Fiirst Eugenius Alexander von Thurn und Taxis 
iibertrug 1703 dem Bieler und seinem Stiefsohne Heyne, dem 
er sein Postamt in Eisenach iibergeben, auch die Kaiserlichen 
Reichspostamter zu Jena und Eisenach. Fiir Weimar wieder- 
um bestellte Bieler einen gewissen Wacke zum Postyerwalter 
(Bergfeld, Nachrichten etc.).

Dafs iibrigens der Gesamtpostmeister sein Priyileg bis 
ins Grab hinein in allen seinen Teilen aufrecht zu erhalten 
wufste, dafiir zeugt eine Eingabe an seinen Herzog vom 
6. Dezember 1710. Selbigen Tages hatte das Jenenser Stadt- 
gerioht ohne Bielers Wissen und Begriifsung ganz gegen die 
Kapitulation Kaisers Josephi, gegen die Kbnigl. preufsische 
und kursachsische Ordnung, ganz auch gegen seinen eigenen 
Postlehnsbrief freventlich sich unterstanden, einen seiner Postil- 
lone auf yorgebrachte Klage einer liederlichen Dirne auf das 
Rathaus zu fordern. Da hat man ihm die geklagte mit ihr ge- 
triebene Unzucht vorgehalten, und da er nichts gestehen 
wollen, mit der Fiirstl. liyree und Schild und Wappen durch 
den Gerichtsfrohn in ein sehr tiefes Gefangnis stecken lassen 
Bieler hatte seinerseits kein Bedenken getragen, ais den 
Huren und Ehebrechern ohnehin feind, wenn die Dirne dem 
Postillon erst die getriebene Unzucht erwiesen, denselben den 
Gerichten yerabfolgen zu lassen.

„Weiln aber solches nicht geschehn und solche unbefugte 
procedur den Postpriyilegiis und Reseryatis principum zu 
grbfstem praejudiz gereicht, wenn untere obrigkeit diesen 
Postregalien nicht nachleben und propria auctoritate wieder 
die Postbedienten yerfahren und die jurisdiction wollen iiber 
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dieselben erzwingen, alfs bin diese unbefugte Ew. Hochfiirstl. 
Durchlaucht zu nachdrucklicher Bestrafung unterthanigst zu 
denunziren gemiifsigt worden, alfs gelanget an Eur. Hochf. 
Durchl. mein Unterthanigstes suchen und bitten, Sie wollen 
angefiihrte umbstande gnadigst erwegen, sonderlich da schon 
vor 20 Jahren alfs in dem Sehellhausischen Hause das Post- 
haufs gewesen und die Stadtgerichte einen fremden Sprach- 
meister, so auch darin gewohnet und durch den Gerichts- 
frohn gehohlet worden bei hocher Straffe durch damalige 
Yormundschaft Regierung yerbothen worden, das Postamt 
nicht zu yioliren oder zu beschimpfen und an hiesige Stadt
gerichte die ernstl. Verordnung ergehn lassen, dafs Selbige 
ohne Special-gnadigsten Befehl an das Post-Amt, Postmeister, 
Postbedienten bei hoher gesetzter Straffe nicht yergreiffen, 
noch in persoual sachen sich cognition zu eignen, nicht 
weniger die Fiirstliche livree, weil solche kein Postillion an- 
ziehn will, mir bezahlen sollten.

Dieses mein Suchen und Bitten gereicht zu Euer Hoch
furstl. Durchl. Hohen Respekt, zu Auf- ’ n j der Post und 
zu erhaltung des hohen Post Regals.“

Diese Eingabe Bielers yom 6. Dezember 1710 an seinen 
Herzog ist wohl die letzte postamtliche Niederschrift Bielers. 
Denn nach dem Zeugnis seiner Tochter Christiane Margarete, 
die an den Postmeister Krafft zu Arnstadt yerheiratet war, 
starb ihr Yater noch selbigen Jahres.

Dieselbe machte noch Mitte des Jahrhunderts mit ihrem 
Bruder, dem Sekretar und Biirgermeister Johann Ernst Bieler 
zu Jena, ihre Anrechte an dem ererbten Postamte geltend, 
wahrend andere Erben schon lange zuvor ihre Anteile an die 
Herzogliche Regierung yerkauft. Ja sie kam um Restitution 
der Bielersohen Post ein. Einzelnes aus den langwierigen 
Yerhandlungen und Rechtsstreitigkeiten der Bielersohen Erben 
unter sich und mit der Herzogliohen Regierung hat sich unter 
den Akten, welche aus der Hand der Krafftin auf das Arn- 
stadter Rathaus gelangten, noch yorgefunden.
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3.

Ueber die thuringische Familie Lendenstreich.

Von Professor Dr. P. Lehfeldt.

Im Jahre 1889 ward von mir in der Thiiringisohen 
Altertumsvereins-Zeitschrift ein Aufsatz iiber die Saalfelder 
Altarwerkstatt oder Schule veróffentlicht. Es wurden darin 
die Stileigentiimlichkeiten und Kennzeicben der geschnitzten 
Figuren an den aus ihr herrorgegangenen Altarwerken 
festgestellt und ihre Stellung zu anderen deutschen 
Sohulen, besonders zu der unterfrankischen (Werke in 
Kreglingen, Wiirzburg etc.) zu geben rersucht. Es zeigte 
sich (wie auch in den bisher yeroffentlichten Heften der 
thiiringischen Bau- und Kunstdenkmaler), dafs die Saal
felder Werkstatt eine nicht zu unterschatzende Bedeutung 
hat, sowohl durch den iiberraschenden Beichtum der noch 
erhaltenen Werke in der ganzen Saale- und Orla-Gegend 
(in den in diese Gegend fallenden Gebieteteilen der Staaten 
Sachsen - Meiningen, Schwarzburg-Rudolstadt, Sachsen - Alten- 
burg und Sachsen - Weimar) ais auch durch das bestimmte, 
einheitliche Geprage der samtlichen, schliefslich durch den 
bedeutenden kiinstlerischen Wert einzelner derselben.

So lag der Wunsch nahe, genauere Kenntnis von einem 
Meister dieser Werkstatt zu gewinnen. — Mehrere Angaben 
fanden sich an den Umrahmungen der Altarwerke selbst, 
welche iiber die Yollendung der Tabula Mitteilung machten. 
So an dem Altarwerk zu Neunhofen (Sachsen-Weimar, Ver- 

XVII. 43 
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waltungsbezirk Neustadt) das Jahr der Vollendung: 1487; 
an einem aus Oberpreilipp (in Sachsen-Meiningen, Kreis Saal- 
feld) nach Burg Landsberg bei Meiningen gekommenen Altar 
die Ausfuhrung: „1498 in 8alfelt“, ebenso in Gorndorf (Kreis 
Saalfeld) und Neusitz (Sachsen - Altenburg, Westkreis) die 
Jahreszahlen 1490 bezw. 1515 und der Herstellungsort: 
Saalfeld, Der Baurat Dóbner, welcher iiber die Saalfelder 
Werkstatt schrieb (s. den betr. Aufsatz a. O.), glaubte in 
einem auf der Malerei des Altares der Saalfelder Kirche an- 
gebrachten Hirschkafer das Kiinstlerzeichen des Werkstatt- 
meisters oder wenigstens des Malers zu finden und suehte 
diesen mit einem im 16. Jahrhundert in Niirnberg lebenden 
Maler, der sieh alter Nachricht zufolge „statt des Namens 
stets eines Baumschroters bediente“, in Uebereinstimmung zu 
bringen, mit dem Hinweis, dafs sich auch in Aschaffenburg 
fruher ein Altarwerk mit dem Baumschroter befand.

Ich lasse die Frage offen, ob die bisher gefundenen An- 
gaben iiber Ort und Zeit der Herstellung, welche stets den 
Rahmen des Altarwerkes umlaufen, lediglich auf die Malerei 
sich beziehen oder nur aus Bequemlichkeit bezw. Sicherheit 
der Anbringung nicht auch an dem Figurenwerk sich haben 
finden lassem An den Altarwerken der Saalfelder Werkstatt 
sind gerade die Schnitzwerke den Malereien iiberlegen1), auch 

1) Es ist zu betonen, dafs auch nur die Schnitzwerke den Stil 
einer einheitlichen (eben der Saalfelder) Schule zeigen, wahrend die 
Flugelgemalde ibrem Stil nach verschiedene Schulrichtungen vertreten 
und nicht den charakteristischen Saalfelder Stil verraten, auch diejenigen 
nicht, welche nachweislich in Saalfeld selbst angefertigt sind. Ich wieder- 
hole dies aus meinem damaligen Aufsatz S. 305, 309, 310 gegeniiber 
mifsverstandlichen Auffassungen, so der einer mir eben (bei dem Korrektur- 
lesen obiger, schon vor langerer Zeit niedergeschriebener Angaben) zu- 
gekommenen Schrift von Herrn Pfarrer Dr. Bergner, Neue Untersuchungen 
iib. d. Bau- u. Kunstdenkm. Thiiringens, Amtsbez. Kabla, in dem mir 
vorliegenden Sonderabdruck aus dem Kahla-Rodaischen Vereinsmitteilungen, 
S. 18. Die ebendort von ihm nach Kirchrechnungen gegebenen Mit- 
teilungen iiber die Herstellung der Dienstadter Altartafel in Saalfeld 
1510—1513 bereichert erfreulich die Kenntnis von jener Werkstatt.
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ist bei mehreren der yon mir gesehenen Altarwerke die 
Vollendung der Gemalde uud somit des Ganzen aus stilisti- 
schen Griinden etwas spater (oder yon weiter in der Renais- 
sance - Richtung yorgeschrittenen Kiinstlern ?) anzusetzen. 
Immerhin diirfte aber die auf dem Altar angegebene Zeit 
sich einstweilen geniigend fur uns mit der Herstellungszeit 
des Ganzen decken ; ferner diirfte, auch bei Annahme yer- 
schiedener Hiinde, die Besorgung des ganzen Altarwerkes in 
die Hand desselben Meisters gelegt worden sein (wie wir 
dies von dem Maler Wohlgemuth wissen).

Somit ist es gewifs fiir Thiiringen wenigstens yon hohem 
Interesse, den Namen des oder eines solchen Werkstatt- 
meisters zu kennen, womoglich seinen Lehr- und Lebensgang 
zu yerfolgen. Zu meiner grofsen Freude sah ich im Schlosse 
zu Rudolstadt 1891 ein aus der Kirche zu Wiillersleben (in 
demselben Fiirstentum) stammendes, in den Besitz des Staats- 
ministers von Bertrab gekommenes und von diesem dem 
Fiirsten von Rudolstadt yermachtes Altarwerk, welches ebenso 
kennzeichnend fur die Saalfelder Art, ais an sich wertroll ist. 
Dies tragt die Aufschrift: TlnttO bni pt>cctij COlipleta eft 
bec feria fcba (secunda) poft cantate . facta
e (est) in saluelt per valeńnv lenbeftreid). Also Va- 
lentin Lendestreich (jedenfalls Lendenstreich) hiefs der oder 
einer der heryorragenden Meister der Werkstatt!

Es ist der Miihe wert, móglichst diesem Meister nach- 
zugehen. Meine dahin zielende Bitte an die hoben thiirin- 
gischen Ministerien, in den in ihren Landem befindlichen 
Urkundensammlungen gelegentliche Nachforschung halten 
lassen zu wollen, ist bereits yon einigem Erfolg begleitet 
gewesen. Am nachsten lag es, in Saalfeld selber nachzu- 
spiiren. In einem von Koch yeroffentlichten Aufruf im Saal
felder Schulprogramm 1878, welcher Angaben iiber aite Saal
felder Familiennamen enthalt, findet sich S. 7 die Angabe: 
Yalten Lendenstreichs Witwe erwahnt im Saalfelder Erbbuch 
von 1507. Es ist wohl zweifellos, dafs der yerstorbene Gatte 
dieser Witwe derselbe ist, wie der Valentin Lendenstreich 
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(oder Lendestreich, auf die ungenaue Schreibweiae kommt es 
in jenen Zeiten nicht an), der das Wiillerslebener Altarwerk 
oder wenigstens dessen Gemalde zu Saalfeld verfertigte. Es 
ware gezwungen, wenn man neben dem verstorbenen Gatten 
der Witwe „Lendenstreich" noch einen gleiohzeitigen Saal- 
felder Lendenstreich mit dem gleichen Taufnamen Yalentin 
annehmen wollte. Unser Lendenstreich mufs also in der 
That im Jahre 1503 in Saalfeld gewohnt haben und zwischen 
1503 und 1507 gestorben sein. Herr Professor Koch, jetzt 
in Meiningen, hat aber aufser jener von ihm verdffentlichten 
Angabe noch einen Auszug aus dem Erbbuch von 1507 an- 
gefertigt und hatte die Freundlichkeit, mir daraus und dar- 
iiber folgendes mitzuteilen. Die Witwe Yalentin Lenden- 
streichs besafs das Biirgerrecht und zwei Hauser im damaligen 
ersten Yiertel der Stadt Saalfeld. Zweifelsohne gehorten 
diese Grundstiicke einst auch ihrem Gatten, und es ist somit 
der Schlufs berechtigt, dafs Yalentin Lendenstreich selbst zu 
Saalfeld begiitert und Burger war. Lendenstreich kann also 
mit Recht nicht ais ein nur roriibergehend in der Saalfelder 
Werkstatt beschaftigter Gehilfe, sondern ais ein Kiinstler an- 
gesehen werden, der zu Saalfeld mit Grundeigentum an- 
gesessen war und wohl langere Zeit dort in guten Yerhalt- 
nissen wohnte.

Weitere Spuren iiber den Meister und die Seinigen haben 
sieh bisher in Saalfeld nicht gefunden. Dagegen ist der 
Familienname ais ein echt thiiringischer zu betrachten, der 
zumal in Jena seit dem Mittelalter heimisch ist. Bereits 
1353 wurde ein Heintz Lendenstreich mit einem Weinberg 
am Burgwege zu Jena vom Kloster Oberweimar belehnt*). 
Im 16. Jahrhundert stand diese Familie in gutem Ansehen, 
und versahen ihre Glieder verschiedene wichtige Aemter. 
Im Jahre 1522 (22. September) wird Johann Lendenstreich 
ais Siegler und Richter in Jena genannt. (Diese Mitteilung 
rerdanke ich der Herzoglichen Archiwerwaltung in Coburg,

1) Martin, Urkundenbueh v. Jena, I, S. 515, Nachtr. No. 1. 
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welche sie von dem Germanischen Museum in Niirnberg in 
Erfahrung gebraeht hatte.) Gewifs gehbrt derselben Familie 
der mit dem gleichen Vornamen Johann, wenn auch nach 
damaliger ungenauer Art Landenstreich geschriebene Jenenser 
an, welcher 1557 zusammen mit dem Herzoglich weimarischen 
Amtsschbsser, also wohl ais stadtischer Beigeordneter die 
Rechnungs- und Zahiungsgeschafte bei dem Umbau des 
Paulinerklosters zur Universitat hatte1).

1) Burkhardt in Thiiring. Vereins-Zeitschr., IV, S. 232.
2) Lot z nennt ihn sogar Lendenstreich, nach Primisser.
3) Liibke, Gesch. d. Plastik, II, S. 773.

Es Jiegt nahe genug, bei diesem Johann Lendenstreich 
an den beriihmten Kiinstler zu denken, der den gleichen 
Yornamen und den so ganz ahnlich klingenden Nachnameu 
Lendenstrauch hatte. Es ist nicht ausgeschlossen, dafs hier 
ein Familienzusammenhang vorliegt. Dafs in der Schreib- 
weise eines und desselben Familiennamens bis in das 17. Jahr- 
hundert weit grbfsere Abweichungen ais zwischen Landen
streich und Lendenstrauch vorkommen, wird jeder bestatigen, 
der sich mit solchen Fragen beschaftigt 2). Johann Lenden
strauch gofs um 15 72 fur das Grabmal des Kaisers Maxi- 
milian in der Hofkirche zu Innsbruck die vier Erzgestalten 
der Kardinaltugenden, welche auf den Ecken des Sarko- 
phages sitzen. Er hatte auch die aut' dem Sarkophag 
knieende Figur des Kaisers selbst giefsen sollen, doch wurde 
fur diese 1582 ein Italiener berufen. Liibke3) ist der 
Ansicht, dafs Lendenstrauch und der Italiener nur die Giefser 
gewesen seien, die eigentliche Erfindung aber auf Alexander 
Colins zuriickzufuhren sei. Wie wir aus der Thatigkeit 
Peter Yischers u. a. wissen, ist es schwer, den eigenen An- 
teil des Giefsers an der Kunstschópfung festzustellen. Jeden- 
falls spielte der Bildgiefser im 16. Jahrhundert eine be- 
deutendere Kolie gegeniiber dem Zeichner oder Modelleur, 
ais jetzt, und jedenfalls gehoren die Figuren der Kardinal
tugenden, wie des Kaisers Standbild zu den edelsten Werkeu 
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jen er Zeit, deutsche treue Art yerratend, welche von italie- 
nischer Schulung grófsere Feinheit ohne dereń Uebertrieben- 
heit gewonnen hatte. Die Annahme ist also verloekend, 
dafs der Kiinstler oder der wenigstens dem Kunsthandwerk 
angehórende Johann Lendenstrauoh einen Familienzusammen- 
hang mit der jenaischen Familie, yielleieht auch mit jenem 
Kiinstler hatte, der zwei Generationen rorher in Saalfeld 
ansassig war. Ich weifs freilich nur, dafs Lendenstrauch 
1570 von Miinchen nach Innsbruck kam; wann und wie er 
nach Miinchen gekommen war, weifs ich nicht. War es 
yielleieht durch Freundes Vermittelung, dafs er nach Inns
bruck berufen ward ? Der Baumeister, welcher 1553—1563 
die Hofkirche baute, um sie ais herrlichsten Schmuek jenes 
Kaiser-Grabmal aufnehmen zu lassen, hiefs Nikolaus Thuring. 
Er war also zweifellos ein Thiiringer, Meister Nikolaus,

Am anziehendsten in der Kunstgeschichte ist es fur uns, 
den Zusammenhang und das gegenseitige Yerhaltnis der ein- 
zelnen Kiinstler und ihrer Werke zu yerfolgen, die Liicken, 
welche sich zwischen den Einzelerscheinungen finden, aus- 
zufiillen. Eine besondere Freude wird es fiir mich sein, 
wenn die hier gegebenen Andeutungen die Ortsgelehrten und 
Archi ykundigen zu weiteren Forschungen und Mitteilungen 
iiber Yalentin Lendenstreich und seine Familie, iiber seine 
Herkunft und seinen Studiengang und somit iiber die Stellung 
der Saalfelder Kunstwerkstatt yeranlassen.

4.

Ueber den Glockennamen Susanna.

Von Professor Dr. P. Lehfeldt.

Yiele Glocken, namentlich in Mitteldeutschland, werden 
der Ueberlieferung nach ais auf den Namen Susanna 
lautend bezeichnet. Nichts giebt dazu Anlafs, am wenigeten 
etwa die biblische Susanna. Glocken wurden nur auf den 
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Namen neutestamentlicher oder noch spaterer Heiliger ge- 
tauft. Aber die Ueberlieferung Susanna selbst steht auf 
durchaus unsicheren Fiifsen. Die bekannteste sogenannte 
Susanna ist wohl die grofse Glocke im Dom zu Erfurt, die 
im Yolksmunde immer noch so heifst. In Wirklichkeit heifst 
diese 1497 gegossene Glocke Gloriosa. Die Yerwechselung 
kommt nach v. Tettau1) von einer gleichzeitig gegossenen, 
im Brande 1717 zusammengeschmolzenen Glocke her2). 
welche O s a n n a geheifsen habe.

1) Bau- u. Kunstdenkmaler der Provinz Sachsen, XIII, Stadt Erfurt, 
S. 108 u. Anm.

2) Nach Otte, Glockenkunde, war jene Glocke weit alter, hiefs 
Maria Clara Susanna (ganz unmogliche Zusammenstellung) und ging im 
Brande 1472 zu Grunde.

3) Bau- u. Kunstdenkmaler d. Kónigr. Sachsen, III, Amtshauptm. 
Freiberg, S. 122.

4) Anzeiger fiir Kunde der deutschen Yorzeit, 1861, No. 5.

In Tuttendorf im Konigreich Sachsen befindet sich 
eine Glocke mit undeutlicher Inschrift, welche von Steehe3) 
genau wiedergegeben ist. Sommer las hier den Anfang4): 
Ave Susanna etc., Pastor Dr. Johnson: Anno Domini 
etc., Otte, der zu Ratę gezogen war: AM (= Are Maria) 
Susanna eto., wobei er freilich teilweise Umkehrung und 
Spiegelschrift annehmen mufste. Mir erscheinen die 6 von 
Sommer und Otte ais Susanna genommenen Buchstaben ais 
zwei durch einen Punkt getrennte Worte, welche ich ais: 
SCTA . ANN., also ais Sancta Anna lese, einen sehr hau- 
figen Glockennamen. Doch dies nur nebenbei. Wichtig ist 
mir nur, dafs Otte seine Erklarung selbst nur ais Vermutung 
hinstellt, dabei aber andeutet, dafs der Name Susanna in 
Glockensagen und Glockeninschriften wahrscheinlich aus der 
Korruption von Osanna entstanden sei. Er nimmt also, wie 
Tettau, ein Mifsverstandnis an, entfernt sich aber von dem 
richtigen Wege, indem er die Unkenntnis auf den Glocken- 
giefser anstatt auf die der Schrift unkundigen oder oberflach- 
lichen Leser schiebt. Gerade die Leser scheinen aber die Schuld 
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zu tragen, und in gewissem Sinne spielte das Wort Osanna 
nur mit hinein. Der dumpfe Klang des Glockengelautes bot 
dem Volksmunde datur Nahrung; verstarkt wird diese Yer- 
mutung durch die ebenfalls von Otte in seiner Glockenkunde 
wiedergegebene Sagę, wenach eine Glocke selber ein schwaches 
Geton horen liefs, das wie Anna Su san na etc. den 
Hdrern zutbnte. Ist doch auch dies begreiflich, den u der 
Freudenruf: Osanna, Hosianna geht selber auf ein dem Natur- 
laut der Yolksmenge abgelauschtes Wort zuriick. Dafs sich 
aber mit dem Klang Osanna auch der Name 8 u san na 
vermischte, hiingt in folgender Yerbindung zusammen, welche 
mir auf meinen thiiringischen Wanderungen erklatlich wurde. 
Hier wurde mir ofter von Einheimischen ihre Kirchenglock e 
ais eine solche bezeichnet, auf welcher Su san na stande; 
in Reinstadt (Sachsen-Altenburg, Westkreis) sogar mit dem 
Zusatz: Die ersten Worte der Inschrift unserer grofsen Glocke 
lauten: nomen Susanna. Freilich heifst das erste Wort 
nach der Jahreszahl: non me, was also sehr gut bei fluoh- 
tiger Lesung oder bei Yerdacht eines schriftunkundigen 
Giefsers fiir nomen gehalten werden kann, das zweite Wort 
aber deutlich: fbfantta. Damit begniigten sich dann die 
Leser, und so wird es wohl an vielen Orten, zumal in 
friiheren Zeiten stets der Fali gewesen sein. Bei genauerer 
Besichtigung jedoch ergiebt sich, dafs uber dem b von 
sbsanna das Zeichen: ~, also eines noch hinzuzufiigenden 
Buchstabens steht, und dieser Buchstabe mufs ein v sein, 
denn die ganze Inschrift lautet: non me sbsanna (subsanna, 
spotte nicht meiner), cum sit mihi nomen osanna.

So ist wohl die Entstehung des sinnlosen Glockennamens 
Susanna am einfachsten zu denken. Ich habe diese Er- 
klarung bei Gelegenheit der Yeroffentlichung der Bau- und 
Kunstdenkmaler des altenburgischen Westkreises angedeutet, 
glaube jedoch Lesern weiterer Kreise, welche sich mit solchen 
Fragen beschaftigen, durch eine etwas eingehendere Er- 
órterung, ais dort geboten war, einen kleinen Dienst er- 
weisen zu kónnen.
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5.

Die Herren und Ritter von Gera.

Von Dr. Berthold Schmidt.

Es ist auffallend, wie diirftig bis ins 13. Jahrhundert 
hinauf die Nachrichten iiber Gera und das zugehórige Gebiet 
sind, wahrend doch fiir die ganz ostwarts belegene Mark 
Meifsen in derselben Zeit die Quellen weit reichlicher fliefsen. 
Die Griinde dafiir mdgen wohl einmal darin liegen, dafs sich 
der eigentliche Entseheidungskampf zwischen Germanen und 
Slaven eben dort in Meifsen abspielte. Dann aber war auch 
das Elsterthal fiir die Kolonisation besonders ungiinstig, weil 
seine leichte Zuganglichkeit von Bóhnien her immer wieder die 
Rache- und Beuteziige der Slayen in diesen Landstrich lenkte.

Entschieden alter ais Gera selbst ist der nahe dabei ge-' 
legene Ort Cuba, sicher slayischen Ursprungs und bereits 
976 ais im Gau Puonzowa liegend bezeugt. Er wurde damals 
vom Kaiser Otto II. dem Zeitzer Bistum geschenkt und mufs 
hart an der Grenze des verschenkten Landstriches gelegen 
haben Ł). Dann verlieh 999 Otto III. seiner Sehwester Adel- 
haid ais Aebtissin zu Quedlinburg das Land Gera (quandam 
proyintiam Gera dictam) mit allem Zubehor zu freiem Be- 
sitz1 2), doch scbon einige Jahre friiher (995) erscheint der 
Name Gera urkundlich in einer Grenzbeschreibung des Burg- 
wards Crossen 3).

1) Cod. diplom. 8axon. reg. I, 1, No. 22. — Dobenecker, Regesta 
diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, No. 485.

2) Dobenecker a. a. O No. 588.
3) — et de eadem via versus austrum universa sunt ecclesie (Zeitz) 

usque ad terminum Gera. — Dobenecker a. a. O. No. 572.
4) Obermuller, Keltiaches Worterbuch; s. Bruckner, Volks- und 

Landeskunde des Furstentums Reufs j. L., S. 442 Anin.

Der Name Gera ist bisher sehr yerschieden erklart 
worden. Abgesehen yon der unzweifelhaft falschen Ab- 
leitung aus dem Keltischen (caer = Stadt)4) liegen zu- 
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nachst zwei aus dem Slayisehen vor. Nach der einen An- 
nahme soli Gera vom slayisehen góra = Berg, nach der an- 
deren vom Stamme ker = Strauch den Namen haben x), 
Aufserdem findet sich noch eine deutsche Ableitung vom Worte 
ger = Speer, wonach Gera soyiel wie Speerau, Heeresau, 
Kriegerau bedeuten soli. Ich habe nun schon anderswo 
darauf aufmerksam gemacht, dafs es noch eine ganze Reihe 
von Gera oder Gerau (so das Fliifsehen die wilde Gera bei 
Erfurt) in durchaus deutsehen Gebieten giebt, und habe ferner 
heryorgehoben, dafs die iilteren Formen des Namens neben 
Gera auch Geraha lauten, also in der Endung unzweifelhaft 
das deutsche aha (Ache = Wasser) aufweisen 1 2). 80 ist der 
Name denn offenbar deutsehen Ursprungs und yielleicht auf 
die bekannte Yorliebe aller Einwanderer zuriickzufuhren, 
die heimatlichen Namen in die neuen Wohnsitze zu iiber- 
tragen.

1) Limmer, Geschichte des Vogtlandes, I, S. 61. — Reichl, Sorbische 
Nachklange im reufsisehen Unterlande, S. 55. — Vergl. dazu meinen 
Aufsatz in der Geraer Zeitung 1893, Beil. zu No. 195 (Aug. 20).

2) Geraer Zeitung a. a. O. — Auf meine dortige Erklarung aus 
garo und aha (Grofs-, Hochwasser) lege ieh keinen Wert mehr.

3) Alberti, Urkundensammlg. zur Gesch. der Herrschaft Gera, S. 25.
4) Zopf, Reufs Gerauische Stadt- u. Landchronika etc. (1692), II, 

S. 1. — Klotz, Besehreibung der Stadt u Herrseh. Gera (1816), S. 123. — 
Bruckner a. a. O. S. 442.

Gera tritt uns also zunaehst nur ais Name eines Ge- 
bietes oder Gaues entgegen, wird dann aber erst 1121 wieder 
ais solcher urkundlich erwahnt, indem damals das Kloster 
Bosau vom Naumburger Bischof Einkiinfte aus dem Gau be- 
statigt erhielt3). Welche Schicksale inzwischen der Gau 
oder sein gleichnamiger Ort hatten, lafst sich nur mutmafsen. 
Nun giebt es eine gewisse Sagę, wonach Gera 982 vom 
wendigchen Herzog Mięsko zerstdrt und 1086 von dem be- 
kannten Wiprecht von Groitzseh wieder auferbaut sein soli4). 
Diese Sagę ist offenbar arg entstellt. Zunaehst ist hier wohl 
der grofse Beutezug gemeint, den bald nach 1030 der Polen- 
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herzog Misico in das Land zwischen Elbę und Saale aus- 
fiihrte. Dann hat allerdings im Anfang des 12. Jahrhunderts 
Wiprecht tod Groitzsch die Zeitzer Grafsehaft yom Grafen 
Udo II. von Stade gegen sein in der Nordmark belegenes 
Balsamerland eingetauscht und war damit auch jedenfalls 
Machthaber des Geraer Gebietes geworden ł). Ais Wiprecht 
1113 vom Kaiser gefangen wurde, ist die Grafsehaft Zeitz 
zerschlagen und an die Nachbarn (Thiiringen, Naumburg und 
andere) ausgeteilt worden. Bei dieser Gelegenheit mag denn 
auch Quedlinburg sein altes Anrecht an Gera wieder geltend 
gemacht haben; denn erst seitdem finden sich wieder deut- 
liche Spuren seiner Herrschaft daselbst.

Nachdem namlich schon 1125 ein Luph von Gera ais 
Zeuge einer zu Erfurt ausgestellten Urkunde des Erzbischofs 
Albert von Mainz yorkommt1 2), erscheint in einer solchen 
der Aebtissin Beatrix von Quedlinburg aus den Jahren 1147 
bis 1149 ein Sibertus de Gera. Bei dieser Erwahnung ist 
uoch zweifelhaft, ob Sibert unter die nobiles oder die Ministe- 
rialen zu rechnen ist3).

1) Cod. dipl. Sax. reg. I, 1, S. 50, 108 u. 135.
2) Alberti a. a. O. S. 30, wo vermutet wird, dafs dieser Luph von 

Gera mit dem spectabilis miles Luvo identisch ist, den Wiprecht 1104 
wegen des Klosters Pegau ais Abgesandten zu Papst Paschalis schickt; 
s. a. Cod. dipl. Saxon. reg. I, 2, No. 8.

3) In der Zeugenreihe heifst es namlich Poppo comes, Wilhelmus 
de Querenbeke, Sibertus de Gera ministeriales Gevehardus de Derne- 
burch etc., wobei es sich also fragt, ob das ministeriales auf die vorauf- 
gehenden oder nachfolgenden Zeugen zu beziehen ist. Alberti (a. a. O. 
8. 31) will dann diesen Sibert vou Gera mit einem 1146 vorkommenden 
Naumburger Ministerialen Sigibertus de Robin (Roben 1 Meile nordwestl 
von Gera) identifizieren, doch mufs letzterer einer anderen Familie an- 
gehort haben, da noch um 1190 ein Lupertus de Robin vorkommt; 
s. Cod. diplom Sax. reg. II, 2, No. 192 u. 553.

Ferner gehort auch wohl zur Familie von Gera ein 
dominus Ludoldus, der in einer Ouedlinburger Urkunde aus 
dem Ende des 12. Jahrhunderts yorkommt. In. erwahnter 
Urkunde bezeugt die Aebtissin Agnes von Cluedlinburg, dafs
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es, sobald sie zu ihrer Wiirde gekoramen sei, ihr eifrigstes 
Bestreben gewesen sei, die ihrem Stifte entfremdeten Giiter 
und Einkiinfte zuriickzuerwerben. Darunter finden sich 
in Gera allodium yiginti sex marcis, — quod exposuerat 
dominus Ludoldus domino Conrado eiusdem ville plebano et 
molendinum quinque marcis. Insuper dedimus (die Aebtiesin) 
heredibus eiusdem Ludoldi duodecim marcas pro pastiforio 
et yiginti marcas, ut omnibus his bonis renunciarent. Da 
Aebtissin Agnes, eine Tochter des Markgrafen Konrad you 
Meifsen, von 1183—1203 regierte, so kónnte der Ruekkauf 
der Geraer Giiter schon in die erste Zeit ihrer Amtsfiihrung 
fallen. Der Ludoldus war aber sicher schon tot, da von 
seinen Erben die Rede ist, und ist also wahrscheinlich mit 
dem 1125 genannten Luph yon Gera identisch.

Dann erscheinen die von Gera noch in zwei ungedruckten 
Urkunden, von denen eine ais Original im Landesarchiy zu 
Altenburg, die andere ais Abschrift in einem Gothaer Manu- 
skript yorhanden ist1),

Die erste derselben ist ohne Datierung, kann aber zeit- 
lich von der zweiten aus dem Jahre 1204, wo die Be- 
statigung des Diocesan zu ihrem Inhalt erfolgte, nicht weit 
entfernt liegen.

Mit ihr erteilt Gerhard, Propst des Marienklosters zu 
Altenburg (des sogen. Bergerklosters), dem Herrn (domino) 
Thuto von Gera und seiner Gemahlin Hazche (wohl Ab- 
kiirzung fiir Hadewig) fur eine Zuwendung von 50 Mark die 
Briiderschaft seines Klosters und yerspricht ihnen die Ab- 
haltung vou sechs wochentlichen Seelenmessen fiir sie und 
ihre Freunde in der St. Michaeliskapelle, sowie Wohnung 
und gewisse Einkiinfte aus Landgiitern im Dorfe Kotteritz, 
welche das Kloster fiir solcbe 50 Mark gekauft hat, doch 
sollen Thuto und Gemahlin dem Kloster hierfiir und fiir ihre 
Jahrgedachtnisse noch 40 Mark nachzahlen. Sollte sich end- 
lich Hazche nach dem Tode ihres Gatten wieder yermahlen, 
erhalt sie keine Prabende mehr.

1) S. Beilagen A u. B.
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Die zweite Urkunde aus dem Jahre 1204 ist von Bischof 
Berthold II. von Naumburg ausgestellt. In ihrem ersten 
Teil bestatigt er die Schenkung des Thuto von 90 Mark an 
das Kloster, wobei bemerkt ist, dafs fiir das Geld 3 Hufen 
in Kottcritz und 6 in Goldschen (Kodelschen), letztere von 
einem Ritter Yolrad gekauft sind. Weiterhin wird berichtet, 
dafs auch genannter Volrad dem Kloster eine siebente Hufe 
in Goldschen, und zwar auf Wunsch des Thuto, ebeufalls der 
St. Michaeliskapelle iibertragen habe. Im dritten Teile be
statigt dej- Bisehot dem Kloster noch eine weitere Hufe in 
Goldschen, die es vom Ritter Heinrich von Dobitschen 
(Doberschen) fiir Eximierung seiner Kapelle zu Dobitschen, 
von der Pfarre in Mehna (Minowe) erworben hatte1). Der 
letzte Teil der Urkunde endlich behandelt die Schenkung 
des Ritter Lufried von Kohren (Korun) von 6 Hufen in 
Zschernitz (Schirnz), iiber welche Schenkungen auch sonst 
noch Urkunden von 1199 und 1205 yorhanden sind 2). Fur 
unsere Betrachtung haben nur die beiden ersten Teile dieser 
Bestatigungsurkunde Interesse.

1) Eine besondere Urkunde des Bischofs iiber diese Esimierung 
von 1204, offenbar gleichzeitig mit der hier erwahnten ausgestellt, findet 
sich bei Schultes, Director. diplom. U, S. 424.

2) Mitteil. der Geschichts- und altertumsforsch. Gesellschaft des 
Osterlandes. VIII, 8. 187 ff.

Aus den Nachrichten iiber Thuto und Hazche von Gera 
geht nun einmal hervor, dafs beide ohne Nachkommen ge
wesen sein miissen, weil nicht ihre Erben, sondern nur 
amici erwahnt werden. Es lafst sich ferner annehmen, dafs 
Hazche noch nicht sehr alt war, da ihre Wiedervermahlung 
ais móglich betrachtot wird. Damit hórt aber auch die 
ganze historische Ausbeute der beiden Urkunden in Bezug 
auf die genannten Personen auf. Alles iibrige lafst sich nur 
vermuten.

Zunachst gehort Thuto wohl derselben Familie von Gera 
an, wie die friiher erwahnten Ludolf (Luph) und Sigibert 
(Sibert). Yielleicht haben wir es hier mit Yater, Sohn und
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Enkel zu thun. Sicher entscheiden lafst sich dann nicht, ob 
die Familie urspriinglich nobilis war oder ob sie Quedlin- 
burger Ministerialen waren, die in Gera ais Stiftsybgte safsen 
und sich dann zum Schaden des Stiftes zu selbstandigen 
Machthabern emporarbeiteten. Das wenigstens kónnte man 
aus der Nachricht der von Aebtissin Agnes erlassenen Ur- 
kunde schliefsen, wonach Ludolf von den Gutem des Stiftes 
ein Allod und eine Miihle in Gera reraufsert hatte.

Ferner móchte ich annehmen, dafs die Burg Gera auf 
dem Hainberge (der heutige Osterstein) von eben dieser 
Familie erbaut wurde, um dem Stifte gegeniiber selbstandiger 
auftreten zu konnen, wahrend der eigentliche Sitz der Vogtei 
naturgemafs die alte grofse Wasserburg in der Stadt war. 
Eben diese Bestrebungen der von Gera, die vielleicht friiher 
von Wiprecht von Groitzsch unterstiitzt wurden, hat dann 
die Quedlinburger wohl bewogen, andere Yógte an Stelle der 
von Gera zu setzen. Das wird in der zweiten Halfte des 
12. Jahrhunderts geschehen sein, und die neuen Vbgte waren 
die niedersachsischen Herren von Weida. Diese mufsten 
sofort in einen Kampf mit denen von Gera geraten, der nur 
mit dem Weichen der einen Partei enden konnte.

So ist es erklarlich, dafs Thuto von Gera, naehdem er 
entweder der Gewalt weichen mufste oder mit Geld abge- 
funden wurde, und weil er yielleicht auch ein alter, kinder- 
loser Mann war, es yorzog, den Rest seiner Tage ais Laien- 
bruder des Altenburger Klosters zu yerbringen.

Die Herren von Weida hatten dann allerdings ebenfalls 
das Bestreben, sich von Quedlinburg loszumachen, so dafs 
dessen Oberlehnshoheit bald ganz wesenlos wurde. Ale sich 
ihr Geschlecht um 1238 in mehrere Linien teilte, legte die 
zu Gera residierende die Bezeichnung von Weida ab und 
nannte sich Yógte und Herren von Gera.

Wir haben dann aber noch eine andere Familie von 
Gera. Dieselben erscheinen etwa von 1224—1319. Ais Yor-

1) S. 669.
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namen kommen bei ihnen Gerung, Gottfried, Heinrich und 
Ludeger vor, wahrend die Vógte ausschliefslich Heinrich 
heifsen 1). Sie waren Ritter und castellani der Vógte von 
Gera, also jedenfalls Yasallen derselben und yielleicht Burg- 
mannen der alten Burg auf dem Hainberge; denn die Yogte 
scheinen bis 1450 das Schlofs in der Stadt bewohnt zu 
haben 2).

1) Schmidt, Urkundenb. der Vógte etc., I, Regist., S. 552.
2) Vergl. meinen Aufsatz in der Geraer Zeitung 1893 , Beil. zu 

No. 207.
3) Gauhen, Genealogisch - historisches Adelslexikon (Leipzig 1740), 

I, S. 474.
4) Teutsches Wappenbuch, II (Niirnberg 1655), S. 35.
5) Festschr. des vogtl. altertumsforseh. Vereins zu Hohenleuben zum 

25. Regierungsjubilaum des Fiirsten Heinrich XIV., 1892, S. 19.

Endlieh findet sich noch eine dritte Familie von Gera 
in Steiermark und Karnthen. Sie soli mit Petrus und seinem 
Sohne Georg von Gera 1370 aus Franken hier eingewandert 
und das Schlofs Strafsfried an sich gebracht haben. Nach 
anderer Nachricht ist 1471 ein Georg von Gera vom Bischof 
vom Bamberg zum Statthalter der in Karnthen liegenden 
Stift-Bambergischen Giiter ernannt worden. Noch 1486 war 
Andreas von Gera fiirstlich bambergischer Rat und Yizedom 
in Karnthen. 1590 wurden seine Erben ron Kaiser Ru
dolf II. in den Freiherrenstand erhoben. Ritter Erasmus von 
Gera zu Arnsfeld war Kaiser Ferdinands I. Hofkammer- 
prasident. Erst in der zweiten Hallte des 18. Jahrhunderts 
scheint das Geschlecht erloschen zu sein3). Ihr Wappeu 
bringt Siebmacher4). Es hat im blauen Schilde einen gol- 
denen Lówen und auf dem Helme einen goldenen Bracken- 
kopf. Die Ybgte von Gera haben einen goldenen rotgekronten 
Lii wen in Schwarzem Felde und ais Helmkleinod einen 
schwarz und silber geteilten Brackenkopf. Letzteren haben 
sie wahrscheinlich um 1370 von den Burggrafen von Niirn- 
berg angenommen 5). Hieraus geht hervor, dafs das Wappen 
der zuletzt genannten von Gera auch wohl erst nach dieser
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Zeit entstand. Ob dieselben spurii der Vbgte von Gera oder 
Nachkommen der Kastellansfamilie von Gera waren, mussen 
wir dahingestellt sein lassen. In beiden Fallen konnte wohl 
der Umstand, dafs die Vdgte von Gera auch Besitzungen im 
Bambergischen, namlich einen Anteil der Feste Nordhalben, 
hatten x), die Uebersiedelung der Vorfahren der spater karn- 
thischen Familie von Gera nach Ostfranken zur Folgę gehabt 
haben. Eine nahere Untersuchung iiber den Zusammenhang 
dieser Familien behalten wir uns vor.

B e i 1 a g e u.

A.
In nomine sancte et individue trinitatis universis Christi 

fidelibus Gerhardus Aldenburgensis prepositus in perpetuum. 
Quia diversas rerum mutationes fieri cottidie videmus, ipsa 
quoque, que firmiter videntur, constantia levius, quam credi 
potest, dissolvuntur, expedit, ut ea, que citius in oblivionem 
venire possunt, prescriptorum memoriam firmitatis robore, 
quantum possunt, solidentur. Innotescat igitur omnibus 
tam futuris, quam presentibus, quod ego Gerhardus Alden
burgensis prepositus ex consensu et communi fratrum meorum 
consilio domino Thutoni de Gera et uxori sue domine Hazche 
plenam fraternitatem, quam inter nos habere desiderabant, 
hoc modo donavi, quocienscumque ad nos venire yoluerint, 
ut talis prebenda, que et fratribus datur, sibi sextis tribua- 
tur. Si autem plures habere secum voluerint, illis de pro- 
prio provideant. Insuper propter diligentissimam precum ip- 
sorum instantiam communi consilio fratrum meorum statutum 
est, ut in capella beati Michahelis singulis ebdomadis sex 
misse tres pro peccatis, tres pro defunctis celebrentur, in

1) Schmidt, Urkundenb. der Vdgte etc., I, No. 972 u. II, Regist., 
S. 697.
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quibus ipsorum et quorundam amicorum suorum, quos nobis 
nominaverunt, memoria diligens habeatur. Dominus vero 
Thuto et domina Hazeha hac fraternitate et gratia suscepta 
quinquaginta marcas, quibus praedia in villa, que Coterdiz 
dicitur, emimus ecclesie, nostre contulerunt, que usibus ee- 
clesie totaliter cedunt. Pro his tamen quinquaginta marcia 
domino Thutoni et domine Hazche edificia quedam, camina- 
tam, lobium estuarium, lapideam domum, in qua eorum vic- 
tualia, si indigent, reponantur, pomerium a capella sancti 
Michahelis usque ad sepem, qua pomerium septum est, et 
usque ad fossatum, quod idem pomerium terminat, et preben- 
dam sibi sextis, quamdiu vivunt, sicut antę dictum est, dona- 
vimus. Dominus autem Thuto et domina Hazeha pro hac 
inpensa beneficii adhuc quadraginta marcas ecclesie solvere 
debent, de quibus ecclesia predia debet comparare. Sed illa 
dominus Thuto et domina Hazeha, quam diu vivunt, ab ec
clesia debent habere. Sed altero quocunque eorum defuncto, 
alter prebendam sibi sexto assignatam et predia quadraginta 
marcie comparata debet, quam diu vivit, retinere et de pre- 
diis anniversarium prius defuncti annuatim debet agere. 
Si autem dominus Thuto forte prior obierit, domina Hazeha, 
nisi caste et sine marito vivere voluerit, nichil in prebenda 
nee in prediis obtineat. Post obitum vero utriusque ecclesie 
confratres anniversarios amborum annuatim debent solemp- 
niter agere et de prediis, sicut dominus Thuto et domina 
Hazeha constituerunt, quia ad fratrum prebendam redierunt, 
plenariam refectionum consolationem debent percipere. Ne 
autem a posteris ecclesie nostre prepositis et fratribus hoc 
possit immutari, presentem paginam inpressione sigilli nostri 
munitam eis conscripsimus.

Aus dem Original - Perg. des herzogl. sachs. Landesarchivs zu 
Altenburg, Urkd.-Verz. II, No. 19. — Am Pergamentstreifen hangt 
das stark verwischte spitzovale Siegel des Propstes. — An der linken 
Seite der Urkunde steht in Majuskeln das halbdurchschnittene: 
CVROGRAPHVM.

XVII. 44
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B1).

In nomine domini amen. Bertoldus secundus dei gratia 
Nuenburgensis episcopus uniyersis Christi fidelibus pacem 
in praesenti et gloriam in futuro. Ne rerum bene gestarum 
pereat memoria, consueyit eas humana solertia |authentico]a) 
literarum testimonio perennare. Igitur omnibus tam praesen- 
tibus, quam futuris eyidentius innoteseat, quod nobilis 
homo Thuto de Gera et vir strenuus et uxor sua domina 
Hazcha in fraternitatem ecclesie s. Marie virginis in Alden- 
burg et in communionem inibi domino perpetuo famulantium 
se dedentes pro nonaginta marcis argenti contraxerunt ecele- 
siae iam dictae noyem mansos, tres videlieet in yilla Koter- 
diz et sex in Kodelschen contraxerunt a quodam milite Vol- 
rado nomine, qui Volradus unum mansum videlicet septimum 
pro se ipso iam dictae ecclesiae contulit, qui mansi cum om
nibus appendiciis suis mediante proyidentia yenerabilis fratris 
nostri Gerhardi prepositi per manum gloriosi domini nostri 
Philippi Romanorum regis in meram et liberam proprietatem 
praefatae ecclesiae et specialiter secundum desiderium prae- 
dictorum Thutonis et dominae Hazkae et Yolradi in dotem 
altaris s. Michaelis, quod intra septa et ambitum iam dictae 
ecclesiae nostra pontiflcali auctoritate consecrayimus, sunt 
eollati. Praeterea recognoscimus quendam militem Heinricum 
nomine de Doberschen saepedictae ecclesiae s. Mariae yir- 
ginis in Aldenburg comparasse unum mansum a praefato 
Yolrado in antedicta yilla Kodelschen pro exemtione capellae 
sue in Dobischen, quae attinebat parochie in Minowe, quam 
capellam prius in praeiudicium Aldenburgensis ecclesie con- 
tradicente praeposito dedicare noluimus, sed tandem cum 
consensu dilecti nostri Gerhardi praepositi et capituli sui, 
cum per manum gloriosi domini nostri Philippi Romanorum

1) Ungen. Reg. in Mitt. d. Gesch.- u. Altertumsf. Ges. d. Osterl., VIII, 
VIII, 357 aus Wagners Coli. IX, 403. Bem. der Redaktion.

a) Abschr.: (inyati)?
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regis collatus fuisset Aldenburgensi ecclesiae mansus in 
Kodelschen, congruam exemtionem iam dictae capellae ratifi- 
cantes cum litis decisione ipsam consecravimus in nomiue 
domini nostri lesu Christi. Recognoscimus etiam, nos conse- 
crasse infra ambitum praefatae ecclesiae unum altare in 
honorem sancti Pauli apostoli et sanctae Katharinae virginis 
et martyris, quod Lufridus miles de Korun et uxor sua do
mina Hizcha cum sex mansis in Schirnz devotione piissima 
dotaverunt. In horum itaque omnium ratificationem et per- 
petuam memoriam praesentem paginam sigillo nostro com- 
muniri fecimus sub interminatione anathematis praecipientes, 
ne quis de caetero tam praedictas collationes, quam exem- 
ptionem capellae in Doberschen audeat irritari. Testes huius 
rei sunt Theodoricus Misnensis marchio, Conradus Orientalis 
marchio, Theodoricus comes de Sumersinburc, Hartmannus 
praepositus maioris ecclesiae in Nuenburc, Bernhardus abbas 
s. Georgii in Nuenburc, Hugo praepositus sancti Mauritii in 
Nuenburc, Albertus abbas in Puzowe, Gerhardus Alden- 
burgensis praepositus, Rudolfus eiusdem ecclesie prior totus- 
que conventus, Hugo de Hokenwalde, Cunradus de Burnes- 
couwe, Heinricus de Zamurgk et alii quam plures. Acta 
sunt haec anno dominicae incarnationis MCCIIII, Innocentio 
tertio sedi apostolicae praesidente, Philippo regnante.

Nach Abschrift des 1893 verstorbenen Bflrgermeisters a. D. 
G. E. Hofmeister zu Neustadt a/0. aus: von Schonberg, Nachrichten 
von adelichen Geschlechtern, Mskrpt. im herzogl. sachs. Staatsarchiv 
zu Gotba, Bd. VI, No. 1497, BI. 194.

6.

Das Weihefest der Klosterkirche zu Mildenfurth.

Von Archivar Dr. Berthold Schmidt.

Das Reglerkloster Mildenfurth bei Weida wurde 1193 
am Tage der Geburt Maria, also am 8. September gegriindet.

44*
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So berichtet der Protonotar Arnold von Quedlinburg in 
seiner Aufzeichnung iiber die Stiftungslegende des Klosters, 
wobei er wahrscheinlich auch die Bestatigung der Kloster- 
griindung durch Kaiser Heinrich VI. mit benutzteJ).

Aus einer jetzt in Altenburg aufbewahrten Urkunde 
Mildenfurths erfahren wir dann noch, dafs die Einweihung 
der neuen Kirche 1 2) an einem Trinitatissountage (ersten Sonn- 
tag nach Pfingsten) stattfand und Jahrhunderte lang zugleich 
mit diesem Festtage gefeiert wurde. In welchem Jahre die 
Einweihung stattfand, wird nicht iiberliefert, doch wohl nur 
wenige Jahre nach der Griindung des Klosters, also durch 
Bischof Berthold II. yon Naumburg (1186—1206), da in der 
Regel die Weihe durch den Diocesan yollzogen wurde.

1) Urkdb. der Ybgte v. Weida etc., Bd. II, No. 16; yergl. auch 
Zeitschrift N. F. III, 4, S. 492.

2) Ihre schbnen romanischen Ruinen sind noch heute erhalten.
a) Loch im Pergament.

Am 14. Mai 1474 aber wurde solches von alters her 
am Trinitatissonntage gefeierte Weihefest durch Bischof Hein
rich von Naumburg auf den Sonntag yor St. Martin yerlegt. 
Die bereits oben erwahnte Altenburger Urkunde dariiber 
lautet:

H[enric]a)us dei et apostolice sedis gracia episcopus ec- 
clesie Numburgensis uniyersis et singulis [Christi fidelib]us 
presentes literas inspecturis, yisuris, lecturis et audituns 
publice serie harum notum facimus literarum: Licet alias 
ex antiqua deducta consuetudine, cuius contrarietatem me- 
moria hominum non tenet, dies dedicacionis monasterii beatis- 
sime dei genitricis yirginis Marie ac beati Viti martiris in 
Mildenfurd nostre diocesis ipso die sancte et indiyidue trini- 
tatis per fratres eiusdem monasterii ac alias publice consue- 
yerat solempnisari, recensitis tamen bonis religiosi fratns 
domini Johannis Gottingen ac suorum fratrum, quibus pre- 
positus et prelatus preest, motiyis et allatis racionibus et 
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qualitate ipsius facti pensata comperimus incouveniens fore, 
dedicacionem predietam festo sancte trinitatis anteferri neque 
dedicacionem absque dicti monasterii mora omittendam, ideo- 
que diem ipsius dedicacionis qui, ut praemittitur, die sancti 
trinitatis solempnisari consuevit, usque in dominicam antę 
festum sancti Martini transponendum duximus et auctoritate 
ordinaria, qua fungimur dei nomine in hiis seculis, trans- 
ponimus, mandantes districtius, quatenus ipsius ecclesie de- 
dicacio singulis annis eternis futuris temporibus dominica 
antę festum sancti Martini in predicto monasterio per fratres 
et Christi fideles decencia congruenti honorifice celebretur et 
firmiter observetur. Nos enim omnibus et singulis Christi 
fidelibus, qui die dedicacionis per nos transposito annuatim 
ibidem conyenerint vere penitentibus et confessis de omni- 
potentis dei misericordia beatorumque Petri et Pauli aposto- 
lorum eius auctoritate confisi dummodo manus suas ad struc- 
turam et conservacionem eiusdem monasterii aut fratrum 
sustentacionem porrexerint adiutrices, quadraginta dies in- 
dulgenciarum de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in 
domino relaxamus hiis nostris literis perpetuum duraturis. 
Datum Czicz, anno domini MCCCCLXX quarto, die XIV 
mensis Maii nostro sub sigillo impenso.

Rcymbertus Reymberti notarius ad hoc scripsit.

Original - Perg. im herzogl. sachs. Landesarchiv zu Altenburg, 
Urkunden-Yerzeichnis Anh. II, No. 18 (an einzelnen Stellen durch 
Tanin ais Reagenzmittel gebrannt). Das Siegel ist abgerissen.

Die inneren Grilnde dieser Yerlegung der Kirchweihe 
liegen wohl — den Zeitumstanden nach — weniger, wie der 
Bischof angiebt, darin, dafs die Peier des Trinitatissonntags 
durch das Weihefest beeintrachtigt wurde, sondern — je 
mehr Feste, um so mehr Einnahmen fur das Kloster, und 
darum die' Yerlegung.
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7.

Verzeiehnis des Gesohiitzes auf der Burg zu Arnstadt.

Mitgeteilt aus dem Sondershauser Saalhueh I, fol. 205 
von Eektor H. Schmidt in Arnstadt.

Ditz ist daz geschutze, geczug unde harnasch uff der 
burg zcu Arnstete, der da geantwortet ist ffritschen von 
Wertern anno xxviij° (1428) in die Lucie yirginis.

Item primo eyn kupphern steynbuchse in eyner laden.
Item eyn ysern steynbuchse. Item 3 tarraszbuchsen in laden.
Item 18 hakenbuchsen. Item 2 zcentener blies.
Item 2 zcentener ysens zcu geschosse.
Item eyn kisten, dar sint Inn 6 ladeysen, 4 hetnmer, 2 gisse- 

kellen und eyn ambosz. Item eyne kiste, dar sint Inn 
102 geschlagene blie.

Item 6 buchsenhaken, Item 70 buchsensteyn. Item 17 nuwe 
armborst, der ist eyn in hulfften. Item 50 aide arm- 
burst, 2 aide bogen, eyn stiel.

Item eyn armbrust, had Winter kelner, daz ist mynes hern. 
9 gortele, der sint 6 mit haken und 3 one haken.

Item 6 reysekocher vol phyle, 3 aide Winden. Item 12 laden 
mit gestigkten philn, 8 laden mit philscheften.

Item iij (21/a) mit philisen. Item 700 philysen in eym 
yeszchen, Item eyn Wendekrieg. Item 4 span sen.

Item 5 schock schiben mynder eyner schiben flemesches garns. 
Item 4 bernspisze. 26 platen. Item 19 huben, 5 helme, 

eyn toph mit fuszysen. Item eyn furphannen.

In dem gewelbe

Item iiij (3ł/2) fasz mit salpeter, dy sint eymerig.
Item 1 fasz mit berettem pulyere, daz ist halbeymęrig. Item 

1 sack mit berettem pulyer, eyn gelde mit gemaln 
swefele. Item eyn tunne mit sweffille. Item 1 fasz mit 
gemaln koleń, daz ist 6 eymerig.
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8.

Inventarium des „schutzgeretes“ zu Sondershausen.

Mitgeteilt aus dem Sondershauser Saalbueh I, fol. 292 a 
von Rektor H. Schmidt in Arnstadt.

Disz nachgeschr. schutcze ist zcu Sundershusen befoln 
und geantwort fritschen von Wertera von wegen mynes 
gnedig, Hern vort swarczpurg quarta post Jubilate anno 
(14)30.

In der buchsenkammern obeu under dem kornhusz

Itein vij (7) steinbuchsen mit laden.
Item xxj (21) tarrasz buchsen groź und cleyne.
Item x (10) schok buchsen steyn,

In dem gewelbe under der kemnate

Item iij (3) bremer fasz mit salpeter.
Item j tunnen salpeters.
Item j virtel von eyner tunnen salpeters.
Item ij (2) faszchen halbeymerige mit pulyer.
Item j (1/2) tunnen mit pulver.
Item vij (7) fursteyn (Feuersteine). Item v (5) beri).
Item xxvj (26) krucze ysern zcu den bern.
Item xj (11) grosze hakebuchsen mit steln.
Item xviij (18) hakebuchsen geringer mit steln.
Item xxxij (32) gemeyner hantbuchsen gestelt.
Item eyn schok groszer blie (blei) schosze czu der groszen 

tarrasz buchsen.
Item ccxl (240) schószern der andern tarraszbuchsen.
Item iiijc (400) cleyne schbsz in den handbuchsen.
Item iij° (300) kegelle blies, daryon man das geschosz phlit 

zcu houwen.
Item c (100) ysern geschosz, daruber man daz blie geschosz 

phlit zcu giszen.
Item ij (lł/2) czentner ungegoszen blies.
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Item xiiij (14) stebe und stugke ysens, darvon man dy 
schosze houwet.

Item ij (2) meyszele, darmit man blin abe slet.
Item ij (2) hemmere. Item vj (6) lado yscn,
Item j blie phannen mit dren (3) kellen.
Item j swefel phannen mit ij (2) kellen.
Item j blasz balck.
Item ij (2) buchsenhaken.
Item xxij (22) reisze kocher mit glatten philen.
Item xx (20) span gortelle swarez.
Item ij (2) span gortelle mit haken swarez.
Item vj (6) wiszę breyte spangortelle.
Item v (5) gortelle mit haken wisz breit.
Item ij (2) zwoteldige krappen.
Item v (5) meyszele. Item ij (2) fur ysen.
Item eyn (1) wetcze steyn.
Item v (5) blech J phunt wachses.
Item j snete meszer.
Item xiiij (14) laden mit gestigkten philen.
Item iij (3) laden vol mit scheften.
Item eyn dri eymerig fasz vol phile.
Item eyn fasz von dren eymern vol schefte geachtit.
Item ij (2) grosze knethe troge.
Item iij (3) ribe topphe. Item eyn hełm.
Item eyn har sep. Item ij (2) pulver segke.

Item In der kammer by mynes Jungen Hern schlaffe 
louben

Item xxxviij (38) armbrust.
Item vir laden vol stelner phile.
Item eyne ladę vol phil schefften.
Item iiiij (5) reysze kocher vol stelner phile mit gorteln und 

mit haken.
Item abir zwen kocher mit philen.
Item xiij (13) ysenhute.
Item yij (7) fopeysen.
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Item ij (2) swarcze ledderne segke vol gestigkter phile.
Item abir eyne ladę vol phil schefte.
Item ij (2) ledige kocher.
Item iiij (4) krige.
Item xxviij (28) zwofeldige haken zcu wyppen mit leddern 

und v (5) haken ane ledder.
Item v (5) spanne haken ane ledder.
Item zwu spanne seen.
Item j feszchen halb vol phil yseru.
Item ij (2) feszchen vol flemischen garns.
Item j hulczern span krig. Item ij (2) grosze slosz.
Item xij (12) herczen (hirschen) gortelle.
Item eyn welsch gebisze.
Item xxxviij (38) gleffen ysern.
Item ij (2) gele ritter sporo.
Item xiiij (14) kleyne zcangen.
Item j phil zcangen.
Item xiij (13) bero spisze.
Item ij (2) risze laden. Item x (10) phauwen feddern.
Item iiij (4) kleyne sagen.
Item xj (11) kol barten.
Item iij (3) vile. Item eyn pok.
Item iiij (4) strit axe.
Item iij (3) grosze lichennscher messer.
Item ij (2) swert.
Item ij (2) grosze Jagehorner.
Item xxxvj (36) straln gestigket.
Item c (100) breyte phile und merselle.
Item xiiij (14) żale bolczen gancz bereit.
Item xl (40) zingken an span gortelle.
Item vij (7) stegereiffe an armbrust.
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9.

Noch ein Erlass des Herzogs Ernst August von Sachsen.

Aus Privatbesitz mitgeteilt von C. H Neumaerker in Apolda.

Von Gottes Gnaden Ernst August pp.

Nachdem Wir Ernst August Herzog zu Sachsen pp, aus 
dem vom 12. Mai anhero eingeschickten impertinenten 
Kammer-Berichte mit Hóchstempfindlichen Yerdruss ersehen, 
was gedachte Kammer vor gefahrliche Yorstellungen wegen 
mangelnder Fourage vor Fiirstl. Marstall und des dahero 
zu leistenden Yorschusses von etlichen 1000 rl. gethan und 
Wir daraus und aus denen mit unterfliessenden marschal- 
lianischen principiis urtheilen miissen, dass dergleiehen 
nur geschiehet, um Uns desto eher unter die Erde zu 
bringen und desto bessere Kirmesschnitte nach unserem Tode 
unter der Yormundschaft zu machen, massen Wir ja die 
Reyeniien nicht einnehmen und auch seit Unserer Regierung 
keinen Heller Handgelder bekommen, sondern die Kammera- 
listen wissen miissen, wo selbe das Geld hinthun, Ais be- 
gehren Wir hiermit, dass gedachte Kammer sofort mit dem 
Oberstallmeister von Tropff wegen der ausrangirten Pferde 
und Einrichtung sich bespreche und ohne Anstand zur An- 
schaffung der nbthigen Fourage ohne weitere Anfrage Anstalt 
mache und Uns mit dergleiehen fernerweiten mechanten 
und importunen Briefen Uns ganzlich verschonen, sonsten 
wir uns gewiss an den sammtlichen Kammeralisten ihr be- 
sitzendes Yermijgen und Giither halten und selbigen die 
Pferde zuschlagen wollen. Grosse Titel und Besoldungen 
seind zwar leicht yerlangt; allein wenn man vor des Herrn 
Interesse Arbeiten soli, da ist Niemand zu Hause und seind 
dies ungegriindete und feindselige Yorstellungen, dass Alles 
assigniret sein, massen Wir es der Kammer mit dem 
Teufel danken, dass selbige also marchandiret, massen 
Wir keine assignationes vor Uns ausgefertiget haben 
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und kann Uns solche fernerhin damit ungeschoren lassen; 
wofern Wir selbige nicht vor Unsere feinde halten sollen; 
Wir seind lange genug in Weimar gewesen, da hat kein 
Teufel nichts gesagt, und nun, da Wir den Riicken gewandt, 
so yerfolget man Uns mit solchen impertinenten Zu- 
schriften, wogegen aber die Kammer Anstalt zu machen hat, 
widrigenfalls Wir Uns gewiss an selbige halten werden. 
Denen Cayaliers ist die Fourage in Natur abzuziehen und 
solche an Geld anzuschlagen, welches von dato an ge- 
schehen soli, dahero dem Oberjagermeister 3 und denen 
Forstmeistern jedem 2 Pferde pas sir en, welche sie zum 
Reiten halten sollen und wird ihnen die Fourage auf dem 
Lande ganzlich abgeschnitten. Hatte man yorigen Herbst bei 
wohlfeiler Zeit vor Hafer gesorgt, so miisste man solchen 
jetzo nicht so theuer bezahlen, allein wenn man schmaussen 
und bei den Pachtern Forellen und Welsche Hahnen 
fressen soli, da ist man parat und in zehen Jahren siehet 
Niemand nach der Wirthschafft und Felder welches doch 
der Kammer yerdammte Schuldigkeit ist.

Wir seynd kein Geldsch...........r, massen Wir denen Kamme- 
ralisten ein ziemliches Capital auf die Nase ayanciren 
wiirden und haben Unser Geld auch nicht gestohlen, allein 
wenn die Wirthschafft bei dem Bauwesen und Kuchę und 
Keller besser eingerichtet wiirden, das ware besser und hat 
der Oberjagermeister darauf zu dringen, dass das sammt- 
liche Bauwesen dieses Jahr zu Ende gehe, massen Wir dabei 
abscheulich betrogen werden und die Baumeister mit den 
Handwerks- und arbeitsamen Leuten unter einer Decke 
stecken. Dem Oberjagermeister passiren also nicht mehr 
ais 3 tiichtige Reitpferde zum Dienst, denen beiden Forst- 
meistern jedem 2, welche taglich nicht mehr ais zwei leichte 
Metzen Hafer und 8 Pfund Heu bekommen sollen und 
dieses ist ihnen zu Gelde anzuschlagen. Die Anweisegelder 
und Lagerscheite sollen vom 1. Januar a. c. sofort zur fiirstl. 
scatoule bezahlt und berechnet werden, und werden Wir 
dafur nicht das Mindeste passiren lassen, welches auch
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dem groben Rath Góchhausen widerfahren soli, der in 
grossen Capitalien stehet und nicht das Mindeste vor 
die Herrschafft vorschiessen will und Wir uns gewiss nach- 
driicklich an der Kammer erholen, wenn diese Befehle nicht 
sofort gehorsamst exeąuiret werden.

Wonach man sich gehorsamst zu achten hat.

Sign. Ilmenau am 13. Marz 1740.

Ernst August Herzog z. 8.
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6.
Bau- und Kunstdenkmaler Thuringens, Heft XVII, 

Amtsgerichtsbezirk Blankenhain.
Gepruft durch

Dr. Karl Heinrich Berg ner, 
Pfarrer zu Pfarrkefslar b. Gumperda S.-A.

Die nachfolgende Arbeit mag ais ein Yersuch gelten, die 
von Prof. Dr. Lehfeldt herausgegebenen Bau- und Kunstdenkmaler 
Thiiringene fur ein kleines Gebiet zu erganzen und zu be- 
richtigen. Sie schliefst sich an eine Priifung der Denkmaler 
im Amtsbezirk Kahla an (im IV. Bd. der Mitteilungen des 
Geschichts- und Altertumforschenden Yereins zu Kahla und 
Boda). Die dort gemachten allgemeinen Bemerkungen haben 
grofsenteils auch hier ihre Geltung 1).

1) S. hierzu „Lehfeldt, Bau- u. Kunstdenkmaler Thuringens. Amts- 
gerichtsbezirk Kahla. Berlin 1894“. Bem. d. Red.

Altdomfeld. Figuren. Im Balgeverschlag liegen ein 
unkenntlicher Bischof und ein Crucifisus.

Auf dem Kelch von 1713 fugę hinzu H.G.G.
Taufkanne in Seidelform mit H. H. Loth 1727. Zinn.
Yor der Kirchthiir runder Schaft eines Taufbeckens.
Glocke Nr. 2: Her Justus Treiber Diaconus Hans Graw 

vnd Hans Pflaum Altarleute, Hans Remke Heimbiirge zu 
Dórnfeld.

Altremda. Die Kirche ist abgebrannt.
Berka. Die Beschreibung der hóchst einfachen Kirche 

ist vollig in Unordnung. Zunachst ist der wiedergegebene 
Grundrifs unverstandlich. Die Kirche ist thatsachlich, wie alle 
Cisterzienserkirchen, rechteckig geschlossen ohne angebaute

XVII. 45
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Sakristei. Der Chor tragt nicht den Turm. Dieser ist im 
Westen selbstiindig vorgelegt, nicht mit Kreuzgewólbe, son
dern mit Flachdecke, auch nicht aus unserm Jahrhundert, 
sondern, wie die ganze Kirche, im Mauerwerk wesentlich 
aus gotischer Zeit, die durch ein spitzbogiges breites Ost- 
fenster im Chor (jetzt ein flachbogiges hineingesetzt) gekenn- 
zeichnet wird. „Die Westthiir . . . spitzbogig11 ist ganz 
ratselhaft. Denn diese Thiir, der siidlichen nachgebildet, 
offnet sich in einem Flachbogen, jonische Pilaster tragen 
einen Architrav mit Giebel. Die Notiz iiber den Turmhelm, 
angeblich yon 1825, beruht auf Irrtum. Nach Ausweis der 
Kirchrechnungen ist in unserm Jahrhundert nichts am Turm 
gebaut worden. tJber der siidlichen Thiir bezeichnet ein Stein 
mit M.A.D.BERGER den Steinmetz von 1739.

Kanzelbau. Es sind die innern Saulen, die erst 
durch Flachbogen und dariiber durch Schweifgiebel yerbunden 
sind. Die Figuren stellen nicht den segnenden Christus dar, 
sondern den Auferstandenen mit den beiden Grabesengeln. 
Die Fahne in seiner Hand ist entfernt.

Auf den Altarleuchtern lies 1732.
Kelch. Die Inschrift heifst: Der Kirche zu Berckaw 

yerehret von Hanss Kbnigen Seniore A O 1650 D.J.H.
Kelch yon 1666: Erasmus Becker F.S.Forster vnd 

Elisabeth Beckerin yerehren diesen Kelch nebens den Patan 
der Kirchen zu Bercka 1666, mit Weihekreuz.

An der Mauer des alten Klosterhofes, welche den 
Platz vor der Kirche begrenzt, Inschrifttafel: FRITZ SCHEL
LER BAYHER . MHATTIAS BEHME PETER HESER 
MEYRER ANNO 1518.

Pfarrei. Yon der alten Kapeli e ist neben den yon 
L. erwahnten Resten noch das mehrfach gegliederte Sockel- 
gesims, sowie das einfach gekehlte Dachgesims erhalten, 
ersteres neben einer yermauerten Spitzbogenthiir etwas auf- 
warts gebrochen. Neben der Kapelle fiihrt ein Durchgang 
ebenfalls mit Spitzbogenthiir und steiler, tonnengewolbter 
Treppe yon der Strafse in den Pfarrhof und zur Kirche. 
Die Inschrift lies: anno bni m° b° pitt pofit’ eft lapis ifte.
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tjber die Fig uren im Garten des Herrn Cyriax siehe 
unter Tannroda.

Blankenhain. Kir che. Die Inschrift am Turm ist 
etwas yerwaschen und giebt keinen einwurfsfreien Text. Es 
ist ZU lesen: Anno bni Wkccc0!^!0 ncepta e’ .pns. falica 
[basiliea) fb’ bm’o. nobil’.bm Óarolt cofte b’ glicyn’ 
Am einfachsten ist die Schwierigkeit zu losen, wenn man 
Ckaroli yersehrieben fur Ckarolo annimmt und sub domino 
nobili domino Carolo comite liest, eine Wiederholung, die im 
Mittelalter ganz gelaufig ist. Jedenfalls aber ist Karl ais 
Erbauer gemeint, welcher das Jahr yorher auch den Sehlofs- 
bau begann. Derselbe ist um 1480 hóchstens 30-jahrig ge
wesen, da er 1467 noch unmundig seinem Vater folgte. Die 
Ubersetzung L.’s „unter dem edlen Herrn, des Herrn Carl S o h n“ 
ist schon darum ganz unhaltbar, da die Sohne Karls I. zu 
dieser Zeit yielleicht noch gar nicht geboren, jedenfalls aber 
noch in den Kinderschuhen waren, da sie bei seinem Tode 
1495 noch minderjahrig unter die Vormundschaft Graf Sig- 
munds v. Gleichen gestellt wurden. Yergl. Sagittarius 8. 284.

Der Bau scheint, abweichend von der sonstigen Gewohn- 
heit, im Westen begonnen und schon im ersten Jahre be- 
deutend gefórdert zu sein, denn auch an dem Querhaus finden 
wir in derselben Manier wie die Inschrift yon 1493 ver- 
tieft die Jahreszahl J£8J, darunter (5 (also wohl schon 
Gefsner). In den Fensterlaibungen dieses Bauteils 7 mai das 
Zeichen lmal I_ /], im ostlichen Chorfenster (1493)

(etwas yerstiimmelt). Am Sockel des Chors KB, am Oet- 

fenster der Sakristei KR. M’R’FeGR, an der Ecke: M’RI-RO.
Da auf 8. 104 oben der durch das ganze Werk gehende 

Irrtumx) wiederkehrt, dafs die gotischen Turmfenster „der 
Zwischenpfosten beraubt" seien, so ist mit Nachdruck darauf 
aufmerksam zu machen, dafs nach gotischer Baugewohnheit

1) S. Gegenschrift Lehfeldt’s 6. Bem. d. Red. 
45*
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diese Saulen vom Baumeister weggelassen wurden oder leicht 
herausnehmbar waren. Sie fehlen jetzt yielerorts.

Die Inschrift des Sakramentsschreines ist zu lesen: 
0CCC paiS anglOtU (Ecce panis angelorum), eine Zeile, 
welche unendlich oft an derartigen Sehreinen yorkommt (Otte, 
Handbuch I, S. 430 und 513) und den Anfang eines latei- 
nischen 4-zeiligen Hymnus bildet, der noch heute zur Segens- 
andacht am Kommuniontage in katholischen Kirchen gesungen 
wird. Derselbe ist aus der 11. und 12. Strophe der be- 
riihmten Fronleichnamsseąuenz des Thomas y. Aąuino: Lauda 
Sion salyatorem (bei Monę I, S. 276) gebildet. L. liest ohne 
Sinn: Quae panis etc. Die Jahreszahl an dem Schrein liest 
L. S. 104 mccccxliii (1443), S. 102 aber 1414 (mccccxiiii). 
In Wahrheit ist beides mdglich, da die letzten Zahlzeichen sehr 
zerstort sind, doch mufs man das andeuten.

Der yerkehrt eingemauerte Stein iiber der siidlichen 
Chorthiir hat: ANNO 1610 I0HAN BEYTNITZ PAST ET 
SYPERIN (Beutnitz von 1591—1638).

Altarwerk. Ackermann erzahlt, dafs die Kirche zu 
Blankenhain ein kostbares Schnitzwerk aus Holz, die 12 
Apostel mit der Himmelskonigin darstellend, gegen ein Stiick 
Wald eingetauscht, welches „ins Schlofs quartiert“ und 1816 
nach Weimar gebracht sei. Ein Schnitzwerk dieses Gegen- 
standes findet sich nicht in der Sammlung der Bibliothek, 
dagegen das grofse Gemalde der Himmelfahrt Maria, die 
Apostel um den Sarg stehend.

Die heilige Sippe (auch Heilsberg und Tonndorf), welche 
L. nicht immer richtig behandelt, mufs einer besonderen 
Untersuchung yorbehalten bleiben, da nur die Vergleichung 
aller erhaltenen Denkmaler zu einem gesicherten Ergebnis 
fuhren kann.

Auf dem Grabmal der Gottschalckin ist nach Ruhestatt 
einzufiigen: die 46 Jahr allein geschlaffen hat; und statt 
Ziegling Giegling zu lesen.

Die Inschrift auf dem Grabstein des kleinen Gottfried 
yon Hatzfeld lautet: Natus II. 8bri 1688 denatus II. Jan.
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1689. Das Kind war also nicht „ein Jahr alt“, sondern 
ein Yierteljahr. Darunter das Distichon:

Vix mundi tenuit Campos Godefridus ab Hatzfeld
et Comes in Gleichen, transit ad Elysios,

Der Wappenschild (S. 108 unten) hat nicht das Gleichen- 
sche, sondern das Hatzfeldische Wappen.

G1 a s b i 1 d. Der „knieende Abt“ si tzt auf dem bis eh6 f- 
1 ich en faldistolium (s. d. Abbildung S. 109). Das Wappen, 
goldener Ring mit blauem Stein, auf dem Heim ein Pfauen- 
wedel ist das der Waldenburg. Man wurde bei der Er- 
klarung zuerst an einen kirchlichen Wiirdentrager aus diesem 
Hause denken, welcher bei der Erbauung der Kirche beteiligt 
war; denn so nur wiirde das Kirchenmodell verstandlich. 
Indes ist eine Persónlichkeit dieses Namens in den zu 
Blankenhain in Beziehung stehenden kirchlichen Amtern 
nicht nachzuweisen.

Dagegen war die Mutter des Erbauers Katharina, 2. 
Gemahlin Ludwigs I., eine geb. Grafin von Waldenburg, 
welche nach dem friihen Tod ihres Mannes ihren Witwensitz 
standig in Blankenhain scheint gehabt zu haben und erst 
1494 starb, auch in der Pfarrkirche begraben wurde (Sagittariue, 
S. 279). Offenbar beteiligte sie sieh an der Ausschmuckung 
der neuen Kirche und liefs das Wappen ihres Hauses unter 
das Bild des Kirchenpatrons einsetzen. Wir erkennen dem- 
nach in dem „Abte“ den Erzbischof Bonifacius, welchen das 
Kirchenmodell und der Heiligenschein geniigend bezeichnen 
(das Gesicht ist in Wahrheit nicht so kindlich wie auf der Ab
bildung), und miissen das Glasbild vor 1494 ansetzen.

N onnenkirche. Der Bau ist nicht so diirftig wie 
L.’s dreizeilige Beschreibung. Wir erkennen noch vollkommen 
die gotische Anlage von 1507 an dem stark profilierten 
Sockelgesims, welches sieh um die ganze Kirche herumzieht, 
in mehreren Absatzen wegen des Terrains von O nach W 
gebrochen, und dem aus einfacher Hohlkehle gebildeten Dach- 
gesims. Die Fenster waren einst spitzbogig, zweiteilig und 
mit Mafswerk gefiillt, dessen Spuren noch erkennbar sind.
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In den Laibungen kommt 4 mai das Zeichen vor. Ob 

damals schon altere Reste benutzt wurden, ist nicht unwahr- 
scheinlich. Wenigstens deutet ein Stein darauf hin, welcher 
unter dem Ostfenster des Chora wieder eingemauert wurde, 
ein grofses Kreuz, unter dem linken Arm die Majuskeln 

p°B- unter dem reehten das griechische Kreuz T (crux com- 
missa)1). Uber diesem Stein eine zweite Tafel mit: MATTHIA8 
LIESS RICASPARYS GEBE 160. (letztes Zahlzeichen undeut- 
lich; Ackermann liest 1608 und findet in beiden einen Grabstein, 
weil friiher ein Kirchhof dort gewesen, S. 132), welche yiel- 
leicht Zeugnis von einer damaligen Erneuerung giebt. — 
Nach langerem Yerfall wurde die Kirche 1730 zur Erinnerung 
an die Ubergabe der Augsburgischen Konfession durch die 
Liberalitat des bekannten Markus Christian Gottschalek wieder 
hergestellt, wobei die gotischen Fenster rechteckig hergerichtet 
wurden und die Westthiir ihre jetzige Einfassung mit blatter- 
yerzierten Balken empfing, auch der unbedeutende Kanzelbau 
aufgefiihrt wurde.

1) Hatte die Nonnenkirche Beziehungen zum deutsehen Orden ? 
Oder ist hier etwa eine Erinnerung an Ludwigs I. Pilgerfahrt ron 1461, 
welcher in Jerusalem zum Ritter des Ordens vom heiligen Grab ge= 
schlagen wurde, der ja auch ein ahnliches Kreuz fiihrte? Man konnte 
dann in der crux commissa den Antoniusorden vermuten. Vergl. Sehultz, 
Deutsches Leben, S. 545 und 548. Doch mufs die sichere Erklarung 
genauerer historischer Forschung vorbehalten bleiben.

Im Innern ist der Raum mit Holz t o n n e gedeckt, ziem- 
lich trostlos. Die beiden Olbilder von Geistlichen (das linkę 
unbenannt, rechts des M. Johann Christoph Beyer, f 1754) 
konnen nicht ais grofse Zierden gelten.

Schlofs. Die beiden, das Gleichensche Wappen iiber dem 
Thor haltenden Figuren sind St. Georg (?) und Christophorus 
mit dem Kind auf der Schulter. (Ackermann sehr yorsichtig 
S. 34: „Sein Kopf ist gebiickt und auf der Schulter tragt er 
etwas, das er mit dem linken Arme stiitzt“). Die Inschrift 
darunter ist noch yollstandig und unyersehrt. L. giebt sie 
nach Sagittarius S. 281, welcher sich indes ais Gewahrs- 
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mann fiir Inschriften nicht sehr empfiehlt Sie heifst: 
Hnno bm. m°cccc°lppp baben wir Bari grave vo glicben 
l>re tju blanFenbain btfe lafsen madjen. Die 3 Figuren, 
in Gyps gegossen (!), zwischen den Consolen sind: In der 
Mitte die heilige Anna, dereń Kultus ja in dieser Zeit iiber- 
hand nahm ; auf dem rechten Arm hat sie das Jesuskind, auf 
dem linken ist Maria abgeschlagen, aufserdem am charak- 
teristischen Kopftuch kenntlich. Links von ihr steht Petrus, 
rechts ein Bischof, bartlos, Attribute ebenfalls abgeschlagen, 
wohl Bonifacius. Es ist schlechterdings kein Grund anzu- 
geben, warum diese Figuren sollten spater hineingesetzt 
sein. Denn nur so wird die darunter befindliche Inschrift 
verstiindlich: bilff bo beulige fratv(e sancta ?l)nna salp 
brett. Die jetzt ausgefallenen Buchstaben kónnen kaum 
anders erganzt werden. Die unmogliche Konjektur L.’s (man 
denke: Maria und Anna selbdritt!) ist nur dadurch ver- 
schuldet, dafs er die Mittelfigur ohne weiteres fiir eine 
Maria ansieht.

An den Consolen sind folgende 4 Wappen: 1. Mansfeld, 
2. Smal geteilt (Beichlingen ?), 3. Gleichen - Blankenhain, 
4. Henneberg.

In der Inschrift des Treppenturms ist das grofse D in 
Hatzfelt zu tilgen, sonst wiirde das Chronogramm 2189 er- 
geben. Die Inschrift am Mohr en heifst: DAS HAVS 
STEHT IN G. H . (Gottes Hand) 3V G(oldenen) 3OPF IST 
ES GE(nannt) 1565 HANS KEISER.

Am Hause des Kreisblattes : IOHAN: BEYTNITZ PFARH 
D.C.M E . E . 1.1597.15 AP. Warum aus der Kirche ge- 
nommen ? Das war wohl sein Privathaus: Domum Cum 
Magnis Expensis Exegl. Der zweite Stein hat von 1525 
keine Spur. Es sind einige verwaschene Zeichen und darunter 
etwa: IYNIOB. erkennbar.

Breitenheerda. Uber das Altarwerk von 1484, 
welches nach Abbruch der Kirche vorlaufig im Schulhaus 
aufbewahrt wird, sei eine neue Beschreibung yerstattet.

Auf dem Mittelbild (50 X 72 cm) ist die Geburt
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Jesu in eine yon 3 zierlichen romanischen Saulchen gestiitzte 
Halle yersetzt, die nach hinten offen den Ausblick in eine 
freie Landsehaft mit Berg und Stadt auf gemustertem Gold- 
grunde gewahrt. Eine kleine Figur mit einem Stab und ein 
herabschwebender Engel deuten „die Hirten auf dem Felde“ 
an. Zwei Manner schauen iiber eine niedere Mauer in 
die Halle, wo Maria links yor dem auf ihrem Gewand 
ruhenden Kind mit gefalteten Handen kniet, wahrend 
Joseph rechts auf seinen Stab gestiitzt (bei L. Licht?), ein 
Messer und eine Tasche an der Seite, zuschaut, unter ihm 
3 anbetende Engelchen. Ochs und Esel hinter der Maria 
fressen aus einem Trog. Spruchband: gractaS ago ttbf 
bne beus quia Ijominej nobiletn conbibifti. Am Fufs 
der mittelsten Saule die Jahreszahl J£8£. — Die Yerkiin- 
digung ist auf die Aufsenseiten der Fliigel yerteilt in 
der gewohnlichen Auffassung mit: gracta ple., darunter
kniend die Familie des Stifters und zwar links unter Gabriel 
3 Manner, der erste alter Herr im langen, geschlossenen 
Bock, der zweite Geistlichen, der dritte ein jugendlicher 
Ritter im halblangen Wams und engen Beinkleidern. Spruch
band: recorbare nirgo mater bn steteris in cofpecw 
bei ut loquari5 pronobis bona. — Rechts unter Maria 
3 Frauen, 2 Matronen mit Manteln und Hauben und ein 
Madchen mit Kranz im Haar. Innenseiten der Fliigel, 
links Marter des h. Erasmus1), welcher nackt im Pechkessel 
sitzt, eine Kette doppelt um den Leib geschlungen. Ein

1) Nach der Legenda aurea (ed Graesse, p. 890) hatte er diese 
Marter zweimal zu bestehen, hier ist die zweite gemeint, doch ist ihm 
aus der Haft die Kette geblieben, und die Schuhahlen sind deutsche 
Ausschmuckung des plumbatis tundere latera eius. Die Geberde Diokle- 
tians erklart sich aus dem kleinen Racheakt des Heiligen, ihn mit dem 
siedenden Pech zu bespritzen; Tum beatus Erasmus dixit imperatori: 
ista olla meum est refrigerium, et facto signaculo crucis descendit in eam, 
statimque: vox domini super aquas intonuit et effudit unam undam ex 
olla et ustulavit imperatorem. Qui clamavit: ardeo, homo dei, ora pro 
me. Tum b. E.: scio quod cor tuum obduratum est, sed propter populum 
istum circumstantem erit tibi bene. Et quievit dolor.
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Henker ist beschaftigt, aus einem zweiten Kessel mit einer 
langgestielten Schópfe siedendes Pech iiber den Bischof zu 
giefsen. Hinter ihm der Kaiser Diokletian, ein Graubart mit 
bittend erhobenen Handen und Turban, rechts ein andrer 
Knecht, welcher dem Martyrer Schuhmacherahlen in die Finger 
der linken Hand treibt, wahrend dessen Rechte schon damit 
besteckt -auf dem Kesselrande ruht (bei L. angenagelt). Der 
Gewandsaum des ersten Knechtes scheint mit hebraischen 
Buchstaben yerziert. — Rechter FliigelMarter des h. Sebastian, 
welcher an den Baum gebunden, nur mit Lendenschurz be- 
kleidet, schon yon yielen Pfeilen durchbohrt ist. Links zwei 
Schiitzen, von denen der eine eben seine Armbrust abdriickt, 
wahrend der andre, am Boden knieend, den Pfeil im Munde, 
eben die seinige spannt ’). Wo L. einen ,,h. Stephan" gesehen, 
ist unerfindlich.

Die Gemalde sind ganz yorziiglich und scheinen der 
Saalfelder Schule angehorig, wohin namentlich die biblischen 
Figuren in Haltung und Gesichtstypus weisen. In den 
Marterscenen ist eine packende Gewalt der innern Bewegung 
trefflich zum Ausdruck gebraeht und die Grausamkeit der 
Knechte in der yollen Roheit des wirklichen Lebens wieder- 
gegeben. Die Traehten sind yon wundervoller Treue. In 
der Bildung der nackten KSrper und Gesichter der beiden 
leidenden Heiligen yersagt allerdings die Kunst.

Bei Abbruch der Kirche sind noch 3 marmorne Grab- 
steine zum Yorschein gekommen. 1. Der Anna Magdalena 
v. Schónefeld geb. y. Breitenbauch, f „3. Abrilis AO 1677“. 
Oben ein Oval mit Text Ps.73.25, darunter ein Oval, yon 
einer allegorischen Figur gehalten, mit Joh. 14.19 und Ps. 
17.15, ringsherum 18 Familienwappen. 2. Der Maria Su- 
sanne y. Schónefeld, 9. Okt. 1677, mit dem yaterlichen und 
miitterlichen Wappen. 3. Des Christian yon Schónefeld 
t 11. Okt. 1677.

1) Diese Darstellung deckt sich fast vollstandig mit dem Gemalde 
des Geim. Museums 1(9 aus derselben Zeit, demWo'gemut zugeschrieben 
vom Peringsdorferschen Altar, zumal in der Haltung der beiden Schiitzen 
Katalog 1893, S. 22. Auch bei Liibke G. d. d. Kunst, S. 573.
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Buchfart. Kirche zu unsrer lieben Frauen. Von den 
Kampfern ist nur der linkę erhalten, ca. 1,50 m iiber dem 
Boden, deutet also auf einen ganz andern ais den jetzt er- 
haltenen Triumphbogen. Unerwahnt ist ein Strebepfeiler an 
der 80-Ecke mit 2 Pultdachern, neuerdings offenbar repariert.

Uber das Altarwerk haben wir die denkbar giinstig- 
sten Nachrichten im Pfarrarchiy. In einem alten Kirchen- 
buch bemerkt namlich Heinrich Lorber 1675 nach dem „Re
gister" eines papstischen Pfarrers Johann Artzt (gemeint sind 
die Kirchrechnungen, welche aber jetzt bis 1515 verloren 
sind) folgendes: „1506 und 07 ist eine Tafel yerdingt 
worden an Meister Herman Mahler zu Jehna“, welche 18J 
Schock kostete und 5 Snebers (Schneeberger Gr.) zu den 
Banden an die Tafel. Und nun wird das jetzt noch exis- 
tierende Werk mit samtlichen Piguren beschrieben, aufser- 
dem „oben auf der Tafel ist gesetzt das Crucifix mit Maria 
und Johannes unter dem Kreutze stehende". Nehmen wir 
hinzu, dafs die jetzt in der Sakristei stehende iiberweifste 
Bank, rechts und links ausgekehlt, offenbar die Staffel mit 
einer Abendmahlsdarstellung gewesen ist, so haben wir ein 
ziemlich yollstandiges Bild des urspriinglichen Werkes.

Nun fahrt aber Lorber fort: „Hinten an die Altartafel 
stehet noch mit rodeł angeschrieben folgende Worte, welche 
hier zu nachrichtigung gesetzet also: Crucionale ł) p (per) 
Johannem Artzt constructum anno domi mcccc°lxxxiiii (1484).“ 
Hier ist der Unterschied der Jahreszahlen hbchst auffallend. 
Es ist sehr unwahrscheinlich, dafs Lorber die Zahlzeichen 
nicht mehr lesen konnte, doch setzte er sich wohl iiber die 
Differenz hinweg, um die Tafel mit einer andern zu identi- 
fizieren, iiber welche die Kirchrechnung von 1506 berichtet 
haben mag. Denn in der That scheint die Kirche an Schnitz- 
bildern reicher gewesen zu sein, da uns dieselbe Ouelle iiber

1) Dieses in der m. a, Łatinitat nicht belegte Wort scheint hier 
Kreuzigung zu bedeuten, von dem Tod Jesu genommen, welcher das 
Altarwerk kronte.
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eine weitere Tafel yon 1492 belehrt, welche „an Johann 
Lynde, Mahler in Johna um 24 Rh. fi. yerdingt und in dem- 
selben Jahr gesezt worden“.

Aber mag sich dies Problem Ibsen wie es wolle, jeden- 
falls haben wir hier die ersten yerbiirgten Nachrichten iiber 
die Jenaische Altarwerkstatt, und zwar zugleich zwei Kiinstler- 
namen, Johann Linde und Meister Hermann. Das Werk wird 
fiir die Umgegend von Jena dieselbe Bedeutung gewinnen wie 
ein solches im Schlofs zu Rudolstadt durch den Namen Valen- 
tin Lendenstreich 1503 fiir die Saalfelder Schule, um die 
Eigenart und Verbreitung derselben zu bestimmen.

Im einzelnen ist noch folgendes zu bemerken. Die 
Baldachine sind mit ganz naturalistischem Rankenwerk, Blumen- 
und Fruchtstiicken, gefiillt. Die kleinen Figiirchen an den 
Saulchen sind nicht Laurentius und Stephanus, sondern 2 Musi- 
kanten in Diakonentracht, von welehen der eine eine Geige (von 
L. wohl fiir den Rost angesehen), der andere eine Laute halt. 
Statt Magdalena ist Dorothea mit Blumenkórbchen zu setzen. 
Die Ge mai de der Aufsenseiten sind nicht so unsichtbar, 
dafs man nicht die Verkiindigung Maria erkennen kónnte. 
(Die Erzyater nicht vorhanden.) Auf dem rechten Fliigel 
die Jungfrau kniend mit iiber der Brust gekreuzten Handen 
in einem Gemach, dessen romanisches Fenster einen Bliek 
in reiche Berglandschaft gestattet. Sie bewegt hbchst anmutig 
das Haupt dem Engel Gabriel entgegen, welcher auf dem 
łinken Fliigel in yollkommen freier Fels- und Hiigellandschaft 
dargestellt ist, in der Hand das Spruchband: AVE GRSCIH 
PLGHA 3HS TeCVM.

Auf den Altarleuchtern ist statt Gensesotte zu lesen 
Giense Rotte und gemeint Susanna Martha Gintzeroth, Ehe- 
frau des damaligen Mahlmiillers.

1) Im „Erbbuch der Stadt Salvelt“ schon 1485; doch 1507 findet 
sich „Waltin lendenstreichs witewe", 1516 ist „dye malerin" genannt, 
aber „item ir Handtwergk" durchstrichen, welches sie offenbar kurz vor- 
her aufgegeben. S. hierzu den der Red. im Juni 1893 ubergebenen Auf- 
satz Lehfeldt’s in dieeem Heft, „tlber die thiir. Familie Lendenstreich". 
Bem. d. Red,
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Dienstedt. Kirche. Der balkonartige Yorsprung im 
Turmobergeschofs ist auch nach N. herausgearbeitet. Die 
Mauer setzt im Innern an beiden Seiten merklich ab.

Der Bau des Langhauses fiillt nicht auf 1605, sondern 
auf 1736 und zwar wurde 1735 die alte (westliche ?) Kirche 
abgetragen, 23. Dez. der Grundstein gelegt und die vollendete 
Kirche am 27. Okt. 1736 durch Joh. Christ. Zeller, Super- 
intendent in Blankenhain, eingeweiht; die dabei gehaltene 
Predigt wurde gedruckt. Die Inschrift iiber der inneren 
Westthiir giebt ebenso unzweifelhaft davon Nachricht: Unter 
der Direktion und Aufsicht S. T. Herrn Adam Hotfmanns 
1: Pastoris ist dieser Tempel Zur EHRE GOTTes genant er- 
bauet im Jahr Christi MD.CCXXXVI. — Der „achteckige 
Turmhelm“ ist viereckig,

„Altarwerk . . . aus der 1. Halfte des 16. Jahr- 
hunderts*1. Am unteren Rahmen lauft eine Inschrift: H2EC 
TABVLA TEMPORE ET CONSILIO IOANNIS H0PF- 
GARTEN PASTORIS FACTA EST ANNO SALUTIS 
IlUMA: GENE : 1577 o Damit werden die Auslassungen L.’s 
iiber „bedeutende Art, Sehongauer und Ubermalung" hinfallig. 
Das Werk giebt die evangelischen Gedanken eines Pfarrers m 
der Kunstsprache der ausgehenden Cranachschen Schule wieder. 
Hopffgarten war der erste lutherische Pfarrer in Dienstedt 
bis 1583, in welchem Jahre nachrichtlich Joh. Goldelius yom 
Grafen Karl [II. yon Gleichen eingesetzt wurde.

„Kelch aus dem 17. Jahrhundert" vergl. unter Hochdorf.
„Kelche mit . . 1780“. Die Inschrift heifst: J. A. 

Henkel L(ehrer) 1680.
Goldelius war also der z w e i t e eyangelische Pfarrer. 

Auf seinem Bildnis rechts oben ein Schild, darauf ein hebr. 
Taw mit Kreuz darauf und J. G. Dariiber das Lemma: 
Signati Fi seryantur, nach Ezech. 9.6. „Und jedermann, 
welcher das Zeichen (Taw) tragt, wird nicht umkommen."

Gottern. Kirche. Im Grundrifs ist die romanische 
Apsis (bei L. Treppenturm) yergessen, welche ais der alteste 
Bauteil angesehen werden mufs und darauf schliefsen lafst,
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dafs die urspriingliche Kirche in viel kleinerem Mafsstabe 
gebaut und mit 3 Apsiden geschlossen war. Die iibrig ge- 
bliebene (siidliche) scheint iibrigens blind gewesen zu sein. 
Die „halbverschiittete Rundbogenthiir" ist keine Thtir, sondern 
ein Treppengewblbe, das in eine Krypta hinabfiihrt.

Das Relief in der spitzbogigen Blende an der Sakristei- 
nordseite wird man weit friiher ais um 1500 ansetzen miissen. 
Die Darstellungsweise ist noch romanisch, das Ganze aber 
stark iiberarbeitet. Die Deutung L.’s ais jiingstes Gericht 
ist richtig. Doch ist auf die iiberraschende Ahnlichkeit mit 
romanischen Darstellungen der Yerklarung aufmerksam zu 
machem (Janitscheck, Gesch. d. Malerei, S. 88).

Glocke 2. Die Inschrift ist ganz deutlich: f 010 

LAVDATVR D0VS IiOST AGQ HVGAT. Es ist 
allem Anschein nach ein Hexameter: per me laudatur deus, 
hostes aeque fugantur, doch ist das natiirlich keine korrekte 
Poesie. Und es ist unbenommen, hostium agmenque fuga- 
tur oder noch anderes zu lesen. Hbchst interessant ist 
das Medaillon, welches L. mit Christus ais Himmelsfurst be- 
zeichnet. Ein junger Mann, bartlos, mit der Laubkrone, in 
der Rechten den Reichsapfel erhoben, in der Linken das 
Lilienscepter, den faltigen Mantel auf der Brust durch rundę 
Spange zusammengehalten, sitzt auf einem wenig sichtbaren 
Stuhl, iiber den 2 Bischbfe gelegt sind, derart, dafs sie rechts 
und links mit dem Oberleib herausragen. Die Ahnlichkeit 
dieser Darstellung mit den kaiserlichen Miinzsiegeln des 
Mittelalters springt sofort in die Augen. (Vergl. die goldene 
Bulle Ludwigs d. Baiern von 1337, in Prutz, Staatengesch- 
des Abendlandes im Mittelalter II, S. 193.) Auch die Schnft- 
formen weisen auf die Mitte des 14. Jahrhunderts, die Zeit 
des Interdiktes und einer grofsen nationalen Erbitterung iiber 
papstliche tlberhebung. Es gewinnt demnach den Anschein, ais 
hatten wir hier eine jener Satiren auf die Niederlage der Kirche 
und den endlichen Sieg des Kaisertums, welche noch nachdriick- 
licher durch das Pendant: Christus auf der Eselin erscheint- 

Grofslohma. Kirche. Die spitzbogigen Fenster sind
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nicht gotisch, sondern aus spaterer Zeit. Vom N. fiihrt eine 
Rundbogenthiir auf die Empore.

Die Kanzel ist mit den 4 Eyangelisten roh bemalt und 
Jer. 1. 7 dariiber: Rufę getrost, schone nicht.

Gedenktafel fiir des Pfarrers Johann Apitzens Sbhnlein, 
t 1717.

Altar: Steinplatte in Kampferform, an der Riickwand 
starkę Flachbogennische.

Taufkanne, Zinn, mit: Dorothea Christiana Franckin Geb. 
Henzoldin 1742.

Kelch. Die Inschrift A. M. Aekerin ist nicht zu finden, 
dagegen: J. Henzoldt Pastor Lhoma 1722.

Haufeld. Die Deutung des in Abbildung wiedergegebenen 
Steines ais Kiimpfer darf angefochten werden. Man wird eher 
ein Wahrzeichen darin finden. — Auch nach Siiden und 
Norden waren im Turmobergeschofs romanische Doppelfenster 
mit Kleebogen gebffnet.

Der Kanzelbau in der Chorbogenoffnung aus dem 
Anfang unseres Jahrhunderts hat die entsetzlichen Figuren 
yon Moses, Christus ais guter Hirt, Wahrheit und Weisheit.

Kleine Marienfigur iiber dem Triumphbogen, sehr iiber- 
weifst, doch alt. In der Sakristei Lutherbild mit sehr ent- 
fernter Ahnlichkeit: D.M.L. — V.D.M.I.AE. VIVIT, 
VIVIT VIVIT.

Heilsberg. Kir che. Romanische Reste werden sich 
schwer nachweisen lassen. Jedenfalls hat der Turm wesent- 
lich in gotischer Zeit sein Geprage erhalten, unbedingt die 
(vie r) spitzbogigen Doppelfenster seines Obergeschosses, 
welche in den Laibungen mit einfachen Kehlen profiliert sind 

und mehrfach die Zeichen: 1—tragen 1).

1) Diese Zeichen sind haufig am Domchor in Erfurt von 1349.

Spatere Uberarbeitung ist nicht bemerkbar. Aus der- 
selben Zeit stammt ein von L. nicht erwahnter Chorbogen, 
welcher jetzt Turm und Langhaus yerbindet, auf gekehltem

V.D.M.I.AE
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Sockel ruht und in Kampferhbhe einfach abgefast ist. Die 
Rosette des Turmsiidfensters hat ein seltener yorkommen- 
des Mafswerk, indem an ein Schacherkreuz Fischblasen an- 
gesetzt sind, in der Mitte das Zeichen

Der Grabstein ist zur Datierung nicht zu yerwenden, 
da er erst in neuerer Zeit an die Emporentreppe, und zwar 
auf dem Kopf stehend, eingemauert wurde. Das Mittelfeld 
zeigt oben im Wappenschild: drei halbierte Rosen 1 : 2 ge- 
stellt, unten in starken Ziigen il>efttS (Łtifł8. Die Umschrift 
heifst: Ui°cccc°lj;pppt>. obiit ftretw’ vtr criftofer? be 
enceberg (Enzenberg). L. liest 1484 statt 1495 und ctattd)- 
felb, obwohl die Schrift ganz deutlich, das Wappen unzweifel- 
haft und das Geschlecht der Kranichfeld schon um 1380 mit 
Hermann IV. ausgegangen ist (Sagittarius, S. 255), was L. 
selbst S. 136 notiert. tJber das Wappen und Geschlecht 
derer y. Enzenberg vergl. Lommer in Mitt. fur Roda und Kahla 
II, 8. 113. Im Teilungsyertrag der Grafen von Orlamiinde von 
1414 „alle von entzenberg"; v. Schultes, Landesgeschichte, 
Urkundenbuch 8. 55. In der Gefolgschaft der Grafen von 
Gleichen ist Christoph mit 1 Pferd, Sagittarius 8. 20.

Unter den Schnitzbildern ist statt Magdalena mit der 
Salbenbiich.se ganz unzweifelhaft zu setzen Barbara mit Kelch 
(8. 126).

Glocke 1. Gott zu Ehren u. der Kirche u. Gemeinde 
Heilsberg zum Nutzen in Erfurt gegossen 1754, mit „Relief 
eines heiligen Bischofs, wohl des Bonifazius". Obwohl der 
Heilige mit modernen Stiefeln und hohen Absatzen erscheint, 
ist er durch das Attribut: EVANGELIVM vom Schwert durch- 
bohrt unzweifelhaft ais Bonifacius bezeichnet.

Die beriihmte Inschrift wird von Grotefend nicht un- 
wahrscheinlich ais Zeichen einer Gerichtsstatte gedeutet, von 
Landgraf Ludwig II. (1140—72) eingerichtet, und gelesen: 
Tod ewic tern unotele unereh duer tod ewic teilt eid vater 
gisclect on kunr 8t. Geilus yargete yior klinehan das im eur 
sal gedenke alle suntage (Siihn = Gerichtstag) ewiclich darume ||

Salbenbiich.se
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Lutter II. landgr. doringe . . geleit und . . . giwaride (?) des 
doringe gerev (Graf) Iwck (Lutz. Ludwig). Eine Neubearbeitung 
ware an der Zeit.

Hochdorf. „Gefafse neu“. Es ist ein Kelch da mit 
Sechspafs-Fufs und Weihekreuz, streng nach. gotischem Muster, 
doch mit einem charakteriosen Blattfries am Knauf, nur be- 
merkenswert durch. sicheres Datum: E . I. Hoyerin Geb. 
Krumbharin an. 1724. Ganz ahnliche in Dienstedt, Neckeroda 
und Tannroda, welche L. unsicher ins 16., 17. oder 18. Jahr- 
hundert setzt.

Hohenfelden. Die Deutung der Kircheninsehrift von 
1718 sub episcopo etc. findet sich schon in der Ortschronik. 
Uber der Westthiir: A. D. 1718.

Auf der Glocke No. 3 ist zu lesen: Principe statt 
prinCIpe. Das Chronogramm wurde demnach 1587 ergeben, 
wahrend allerdings nur 1687 gemeint sein kann. (Anselm 
Franz v. Ingelheim 1679—95). Hier hat schon die Orts- 
chronik die Korrektur vorgenommen. Nach refusa fiige hinzu 
gos mich Jakob Pappe in Erffort zu gottes wort ich ruff die 
Levth der heilge Geist das Herz bereit Hans Reichart Hans 
Zaneker Hans Graw. Das Chronogramm ist offenbar metrisch, 
wenn auch nicht sehr schon:

Principe Francisco Anselmo proprincipe Walpoth
Wachtlo satrapa bina haec fuit aere refusa.

Die Chronik berichtet: Die grófsere Glocke hatte die Auf- 
schrift Sanctus Celiacus Amen Anno dni MCCCCLXXXVII. 
L.: Ciliacus, aber jedenfalls hiefs es Cyriacus, da weder Ce- 
noch Ciliacus bekannt.

Kiliansroda. Taufbecken einfacher Kessel, Kupfer.
Taufkanne, Zinn, klein und gefallig, mit starkem Bauch 

und gewundenen Kaniilen. Auf dem Deckel: M. A. M.
Im Schulhaus Mefsbuch „aus dem Anfang des 16. 

Jahrhunderts". Dies ist der beruhmte Druck des Mainzer 
Missale auf Yeranlassung des Erzbischofs Berthold „per Petru 
schoffer de gernssheym Anno dni 1493 3. april consummatum“ 
mit dem Signet Schóffers. Auf dem Deckel innen ist be- 
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merkt: In nole domini Amen. Nos Johannes de gich 1) cano- 
nicus et archidiaconus in ecclesia horepotin (?) reverendus in 
Christo Andreas Kendel vicarius blm vnfert (?). Auf freien 
Blattern sind mehrere liturgische Stiieke handschriftlich nach- 
getragen.

1) Moglicherweise ist Hans von Gich der junger, welcher 1496 im 
Gefolg der Grafen von Schwarzburg erscheint, spater Kleriker geworden.

XVII. 46

Kirchremda. Es sind 3 Altarwerke zu unter- 
scheiden. Die Figuren des ersten sind an den Sockeln 
durch Legenden bezeichnet. Es erscheint sehr gewagt, an 
diesem keineswegs vorziiglichen Werk nicht weniger ais 3 
werschiedene Schulen zu entdecken. Die „blauen Kreise mit 
Fullungsmuster" sind Rosetten mit gotischem Fischblasenmafs- 
werk, doch modern. Die Gemalde sind ganz im Saalfelder 
Geist. Auf der Yerkundigung Spruchband: AVG PLGIIK. 
b. TGCVM. Die „andere Darstellung" ist Gottvater aus 
Wolken herabschauend, wie gewbhnlich iiber der Yerkundigung.

Das zweite Werk scheint eine Apostelreihe enthalten 
zu haben. Denn die noch vorhandenen sind am Riicken 
numeriert und zwar mit III. (Petrus), VII. und VIII. Nehmen 
wir an, dafs in der Mitte etwa Maria und Anna aufgestellt 
war (wie in Tonndorf) und Petrus mit III. die Reihe eróffnete, 
so wurden wir, Paulus ais Nr. IV eingerechnet, mit VII auf 
Bartholomaus kommen, der auch geniigend durch das Messer 
bezeichnet ist, mit VIII. auf Thomas mit dem Stab.

Yon einem dritten Werk sind nur Maria (?) und der 
Diakon iibrig, im Stil der alteren Saalfelder Schule, sełir 
plump und in bunten Farben ohne Goldaufwand.

Glocke: DYRCH DAS FYWR BIN ICH GEFLOSSEN 
HERMAN KONIGK IN ERFYRT HAT MICH GOSSEN 
1604, darunter Relief des Bartholomaus mit Messer, die ab- 
gezogene Haut iiber dem Arme hangend. Kleidung ganz 
getreu nach dem Kanon des Durandus: albo pallio induitur, 
quod per singulos angulos habet gemmas purpureas, Otte I, 560.

Krakendorf. Folgende zwei Werke sind von L. nicht 
gesehen:
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1) In der Sakristei Pieta, spatromanisch, Marmor, mit 
dem jetzt abgebrochenen Socket ca. 35 cm hoch. Maria mit 
Matronenschleier, welcher auf der Brust mit dem Mantel 
durch einen grofsen runden Knopf zusammengehalten wird, 
auf einem thronartigen Sessel sitzend, hatt den Leichnam des 
Sohnes quer iiber die Knie gelegt. Mit der Bechten unter- 
stiitzt sie den Kopf, mit der Linken hebt sie die Linke des 
Todten leicht empor. Der Leichnam Christi bietet das Bild 
starter Unbehulflichkeit. Die Annę sind namenlos tang und 
diinn, die Hande viel zu grofs mit fast gleich langen, aus- 
druckslos aneinander gelegten Fingern. Das Problem der 
Kbrperlange, von Michelangelo spater so meisterhaft, ist hier 
ganz gewaltsam gelbst, indem die Oberschenkel unnatiirlich 
kurz gebildet sind, die Unterschenkel aber, doppelt so tang, 
scheitartig bis auf den Boden reichen. Der Herr ist noch mit dem 
kurzeń Bock bekleidet, tragt aber bereits die Dornenkrone 
und die 5 Wundmale. Die Bildung der Gesichter ist hochst 
eigenartig. Die Augen quellen aus tiefen Hohlen krebsartig 
hervor, wie gewóhnlich auf den romanischen Elfenbeintafeln. 
Der Nasenriicken ist im Sattel tief eingeschnitten, lauft vou 
da gerade und spitz aus und bildet mit den Fliigeln einen 
stumpfen Winkel. Der Mund der Maria ist ganz schmal, 
von zwei scharfen Falten begrenzt, die Lippen stark und 
spitz aufgeworfen, wahrend der Mund des Herrn breiter und 
gebffnet ist und mit stark hervortretender Unterlippe den 
Eindruck des gewaltsamen Todes erreicht. Haare und Bart 
sind wie Stricke aneinandergelegt, die Rippen treten nach 
Art der romanischen Skulpturen unnatiirlich aus dem Leibe 
heraus. Die Falten des Mantels sind einfach und nur leicht 
markiert. Wir diirfen das wohlerhaltene Werk in den Anfang 
des 13. Jahrhunderts weisen, und es ist um so interessanter, 
da in Orlamiinde (Rathaussammlung) ein ganz gleiches — 
wenn auch sehr verstiimmelt — erhalten ist, allerdings von 
L. um der kleinen Beliefs am Sockel willen viel zu friih 
datiert. Heft III. 146.

2) Yon einem spatgotischen Altarwerk ist noch er- 



Litteratur. 707

halten Tod der Maria, Tempera auf Leinwand, in der 
siidlichen Empore iiber der Sakristei ais Briistung mit ver- 
nagelt (!), sehr beschadigt. Maria, auf dem Bett liegend, ist 
mit einem purpurnen, ananasbestickten Tuch bedeckt, von den 
Aposteln umgeben, von denen noch 9 erhalten sind. Petrus 
reicht ihr die Sterbekerze und besprengt sie mit dem Wedel, 
Johannes halt den Weihwasserkessel, wahrend die iibrigen 
betend oder lesend und nicht immer glijcklich um das Lager 
gruppiert sind. Die Namen und teilweise auch die Attri- 
bute machen noch kenntlich: Paulus mattAS
pl>ilippu6. Die treffliche Charakteristik der Gesichter, die 
leuchtenden, kraftigen Farben lassen selbst in dieser voll- 
kommenen Zerstdrung noch eine Ahnung der ursprunglichen 
Schonheit aufkommen.

Łengefeld. Nach Siiden ist der Chor durch eine hochst 
ungeschickte Mauermasse gestiitzt, die einen Strebepfeiler 
darstellen soli.

Auf dem Kelch lies Erbsse, auf der Weinflasche Trinckler 
und fugę hinzu: Hostienbiichse rund, Zinn: Elisabetha Mar- 
garetha Eine gebohrne Pfeifferin Hat diese speise Biichse in 
die Kirche verehret, da sie den 29. April das erste mahl zum 
heil. Abendmahl geschritten in Lengefelt 1764.

Linda (nicht bei L). Grofsherzogl. Kammergut ostlich von 
Mechelroda, vor welchem ein ummauerter, verfallener Fried- 
hof mit 2 Urnendenkmalern. Derselbe ist 1746 angelegt, ais 
eine zu Besuch in Linda weilende Frau aus Blankenhain dort 
starb und von Weimar der Leichenkondukt nicht gestattet 
wurde. „Also hat das grafliche Consistorium befehl ertheilt, 
dafs dieselbe auf gedachtem Yorwerk beerdigt werde.“

Wenige Schritte davon die Reste einer alten Befestigung, 
eine 2 m hohe zerfallene Mauer mit dem Ansatz eines 
Tonnengewólbes.

Lotschen. Kirche. Uber dem ostlichen der Siid- 
fenster: MST . 8 . P . RUD1GER. „Ehemaliger Taufstein — 
Sandstein“, nein Kalk.

Magdala. Kirche. Die gegebene Grundrifsform ist 
46* 
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fehlerhaft. Der Turm halt im Siiden die Linie der Langhaus- 
mauer inne. — Es ist nicht der geringste historische Anhalt, 
den Nordbau fur einen friiheren Turm auszugeben. Yielmehr 
scheint hier eine alte Kapelle erhalten zu sein (vergl. Gottern), 
da unter dem schmalen Ostfenster die Altarreste noch er
halten sind.

Der jetzige Chorbau ist nicht von 1513, sondern von 
1516. Denn die Inschrift heifst: AttHO btll. m°VopVt° 
Ijonore tots baptifte 9ftwitr>v cbor? ifte. Dahinter auf 

einem Schild das Meisterzeichen Woher L. die Worte 

inct)0 genommen hat, ist ratselhaft,
zumal Professor Goettling in Jena schon 1849 die Inschrift 
richtig gelesen und gedeutet hat.

Das gutgekehlte Sockelgesims reicht um die ganze 
Kirche, daran mehrfach die Zeichen JfC

Der Turm (wir erfahren nur von einem Westturm) ist 
1610 ais baufallig abgetragen und nach den Kirchrechnungen 
1611 —13 neugebaut worden. (Cf. Ereyberg in Weim, Zeitung 
1888, No. 177 mit naheren Angaben.)

Die Inschrift am Kanzelbau ist zweifellos in Yersen ge- 
geben, und zwar in solchen, die dem Stile des Werkes sehr 
ahnlich sind:

In 1739ten Jahr
Yom Tischer aufgefiihrt. 
Ais 1763 war

. Yom Mahler ausgeziert.
Grab stein. Das Wappen ist 2 mai ąuergespitzt wie 

das der Krechmar und Greufsen, die Inschrift lautet: 
KI?O. DI? . (MC) 000X00. II?. (Christo Obiit ?) WSGIS. 
D0.G ....01? Hh Man wird Witigis lesen diirfen und in 
der Jahrzahl statt 4 auch X setzen kbnnen (1364 oder 
1324). Die Persónlichkeit festzustellen, ist noch nicht ge- 
gliickt, doch wird man mit ziemlicher Sicherheit einen von 
Greufsen (Gruzen, Grusen) yermuten diirfen, da 1371 ein 
Otto von Grusen ais Yogt der Grafen von Orlamiinde auf
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Magdala genannt wird (Reitzenstein Reg. 188 Sp. 1). Das 
Wappen dieses 1659 ausgestorbenen Geschlechts zeigt in der 
That im silbernen Felde 2 rotę Spitzen.

Gedenktafel des Klein von Gleen: statt Ehrenyest 
lies Mannveste, statt Sein lies kónigl., statt Hochemeritirter (!) 
lies Hochmeritirter, statt Herstgrunn lies Vorstprunn.

Glo cke 1 lies KVECHGEN und fugę ein GEN MADEL, 
weiter unten HEREN. Es ist wohl ein Vers:

Eckhart Kuechgen ges mich
gen Madei gehoer ich 
zv rvffen
die Christen zy hoffe (zu Hauf) 
das se leren (lernen) 
den weck des heren

„mit dem gleichischen Lowen“ — dies ist das Stadtwappen, 
yergl. unten Rathaus.

Glocke 2 (yom Burgermeister Heinrich Ringler der Stadt 
geschenkt) lies RVF. Auch hier 2 mai das Stadtwappen.

Glocke 3. „Im Schalloch.. nur halb zulesen; . ..ERRETTE 
DICH SOBALDT DV HOEREST KLINGEN MICH . . . EVTZ 
REG. CONS. M. GERHART GOTTFRIED RANIS PA. . . .“

Vom Lehrer Freyberg richtig gelesen:
Zur Kirch vnd Schyl bereite dich 
sobaldt dv hoerest klingen mich 

M. Gerhart Gottfried Ranis Pastor Adam Pfutz reg(ierender) 
Cons(ul) Fusus ego sum impensis civium Magdalensium 
MDCCXVI gos mich Johann Rosę in Yolgkstedt.

Pfarrei. Auf Bauthatigkeit von 1534 deutet ein Stein 
am Gartenthor mit S.P.M.K ANNO CR 1534.

Rathaus. Zunachst ist das ganze Kellergeschofs der 
Beschreibung entgangen. Das Portal der Westfront fiihrt in 
einen von 4 Kreuzgewolben iiberdeckten, quadratisehen Baum 
dessen Fufsboden jetzt sehr erhoht ist. Die Gewolbe sind in 
der Mitte durch einen Pfeiler gestiitzt, welcher auf einem 
grofsen, kampferformigen, einer Altarplatte ahnlichen Tische 
ruht. Der Pfeiler ist yiereckig, iiber der Tischplatte durch 
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einfache Schmiege abgesetzt, an den Kanten abgefast und 
geht mit einem schwach gegliederten Kapiteli in das Gewolbe 
iiber. An diesem sehr undeutlich TKI und Jahreszahl 1561 
oder 1571. Diese Anlage gilt ais Wahrzeichen unter dem 
Spruche: Das Rathaus auf dem Tische steht. Nach Osten 
fiihren 2 Rundbogenthiiren hintereinander in die weitlaufigen 
tonnengewolbten Keller, welche keine architektonischen Einzel- 
formen haben, und in der Nordostecke eine enge Wendeltreppe 
in das Erdgeschofs hinauf.

Mag das Kellergeschofs etwas friiher anzusetzen sein, so 
ist der Oberbau in seinem ganzen Umfang durch die aus- 
driickliche Jahreszahl 1571 bestimmt. Das Meisterzeichen
iiber dem Portal, welches L. giebt, ist falsch, es hat die Eorm

(N und T yerschrankt), daneben findet sich rechts noch

, welches auch 2 mai in den Fensterlaibungen des ersten

Stocks wiederkehrt und ebenfalls die gleiche Bauzeit garantiert.

Im ersten Stock begegnen noch die Zeichen im Ober-

geschofs und Alle Einzelformen lassen darauf schliefsen,

dafs der Bau um 1571 yollendet wurde. Aufserdem wird 
uns von einem Brande 1577 beriehtet, bei welchem nur die 
Umfassuugsmauern stehen blieben, und sie scheinen auch 
durch spatere Brande unversehrt auf uns gekommen zu sein.

An Einzelheiten ist zu bessern: Der Mannerkopf im 
Giebelfeld des Portals ist nicht „zwischen Ranken“ (Zeichnung 
und Beschreibung S. 146 falsch), sondern tragt den Amts- 
mantel mit breitem, hochstehendem Kragen. Ein ganz ahn- 
liches Kopfstuck (von L. nicht bemerkt) findet sich an der 
Nordmauer unten, bartiges Haupt mit Kappe, hohem Kragen 
und gepufften Armeln, welche aber dicht unter der Schulter 
wie zugeschniirt abschliefsen.

Tafel iiber dem Portal „mit dem schlechten Relief eines 
Frosches (sic!) und Mannerkopfs“. Man mufs wissen, dafs 
dies das Stadtwappen ist und den danisch-orlamiindischen 



Litteratur. 711

Lowen darstellt, den die Stadte Weimar, Orlamiinde und 
Magdala nach Aussterben der Grafen von Orlamiinde an- 
nahmen. Magdala setzte noch einen Madchenkopf (Madei) 
hinein, wie ihn das gotische Sigtllhm ciOitatiS 
zeigt. Spater wurde daraus ein bartiger Mannerkopf, so auf 
den beiden Glocken in den doppelten Schweif geflochten, den 
man wohl der Johanniskirche zu liebe auf Johannes den 
Taufer deutete. Auf dem Rathausschild ist in der That 
unter dem Haupt ein schiisselfórmiger Gegenstand, welcher 
diese Deutung yeranlafst hat oder aus ihr herzuleiten ist.

Am Ende der Beschreibung L.’s ist statt „W e s t front 
ohne Wert“ N o r d front zu sagen.

Maina. Kirche. Uber der Westthiir „eine grofse 
B.undbogenthur“. Diese Óffnung ist erstens klein, kaum 1 m 
hoch, und zweitens keine Thiir, sondern ein Fenster.

Altar mit Steinplatte in Kampferform.
Kanzelbau, Holz in leidlicher Renaissance mit Pilastern, 

unschdn iiberweifst. tjber dem sehr hoch angebrachten Sehall- 
deckel ein plumper Crucifixus.

Taufkanne : J C F 1779, Zinn.
Glocke 1: statt DANN lies DRVM und fiige hinzu: Gos 

mich J.C.Rose i. Apolda 1735 Ernst August H.Z.S.W 
& . . . (hier bricht der Titel ab) I.C.Weber G.S. l.C.B. 
Zeidler F . A . M . G . G . Ranis A. M.

Mechelroda. Die Kirche ist nach der Pfarrmatrikel 
1572 gegriindet: „Albrecht v. Meusebach1) hat . . . 1572 nicht 
allein diese Tafel, sondern auch die Kirche sampt einem 
Gottesacker . . . machen lassen und der gantzen Gemeinde 
geschenkt.“ Mit der Tafel ist ein Altarwerk gemeint, „daran 
das Crucifix gemalet, auf der ersten Seite Johannes der Taufer 
und dabei die Worte: Siehe das ist Gottes Lamm etc., auf 
der anderen Seite Adam und Eva, dabei die Worte l.Cor. 15: 
Der Tod etc., auf beiden Fliigeln vier Engel, welche das 
Leiden Christi fiihren“. Diese Beschreibung gewahrt uns 

1) Die Meusebach waren ein kirchenbauendes Geschlecbt, s. Kirchen- 
Gallerie von S.-A. II. 151.
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eine hinreichende Anschauung des jetzt untergegangenen 
Werkes, welches, im eyangelischen Geist komponiert, dem 
Dienstedter ahnlich gewesen ist und wohl auch der gleichen 
Schule entstammte. Mit dem Leiden Christi sind die Wund- 
male und Marterwerkzeuge gemeint, welche in Miniaturen, 
Glasgemalden und Holzschnitten haufig erscheinen, auch die 
wapen unsers here, arma christi genannt.

Die Grabplatte scheint von yornherein die Yorderseite 
des Altars geschmiickt zu haben. Sie ist keineswegs ab
geschlagen oder beschadigt, nur ist der untere Teil durch 
Erhóhung des Fufsbodens yersteckt. Die Inschrift lies: Anno 
1578 am Sonntag Septuagesima (26. Jan.) ist dis tygendsame 
(Kind oder Madchen Anna von Ness) elrot geborn ynd ist vor- 
schiten 1581 den 13. Januarii der got gnedig seii. Das Wappen 
rechts oben nicht Lindenzweig, sondern eine Nessel mit 
Wurzel und 5 Blattern, Kleinod dasselbe: y. Nesselrode. 
Links oben: geyierteter Schild, auf 1 und 2 zwei ineinander 
gesteckte Krauze, auf 3 und 4 ein Frauenkopf, Kleinod 
Frauenkopf mit Hut und Schleier: v. Meusebach.

Das Wappen auf dem Kelch ist das der Freiherrn von 
Gumpenberg in Baiern (die Blasonierung L.’s ist unzureichend), 
welche ein ganz rotes geyiertes Schild fiihren. Jedes 
Feld ist mit einem silberncn Rechtsschragbalken durchzogen, 
dereń 1, und 4. mit 3 Schroderhornern, dereń 2. und 3. mit 
3 Seeblattern belegt ist. Der Kelch mag im 30-jahrigen 
Krieg hierher yerschleppt worden sein.

1683 machte sich eine durchgreifende Restauration notig, 
„dieweil auch das gantze gebaw des Gottes Hauses sehr baw- 
fellig gewesen, die decke item die Mawer hinter dem Altar 
wie auch der Giebel hinter dem Altar, also dafs nicht ohne 
geringe Furcht, ja gar mit leib und lebens gefehrde Gottes- 
dienst yerrichten kbnnen.“ Ein Stein im Westgiebel (das ist 
hinter dem Altar, der hier im Westen steht) giebt davon Nach- 
richt: EMEN ZA SCHYMA AO 1683. (Yielleicht Emanuel 
Zacharias Schumann oder Emerentia, dereń Sohn Hans 
Melchior Schumann nach derselben Q,uelle 1688 zu dem neuer- 
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bauten Cayet die Schindeln schenkt und noch 1694 ais Pachter 
des Adelhofes aufgefiihrt wird?)

Das Taufsteinbecken ist unten achteckig und nicht 
yon Sand-, sondern von Kalkstein.

Nauendorf. Da samtliche Offnungen der neuen Kirche 
rundbogig sind, darfander romanischen Art des Triumphbogens 
stark gezweifelt werden. Die Jahreszahl iiber der Westthiir 
heifst 1829 nicht 1820. Die beiden Grabfiguren der Biinau- 
schen Kinder haben am Kleidsaum das yaterliche Wappen; 
auf dem 1. lies yerscheiden, auf dem 2. Ann . . Aug ... is. 
Links vom Altar an der Ostwand wieder eingemauert Figur 
eines Bischofs mit Krummstab in der Linken, bartlos, 
gotisch, doch sehr zerstórt (St. Nikolaus?), Steinskulptur.

Altarleuchter von Zinn, nicht Messing.
Neckeroda. Yon einem dreifliigeligen Altarwerk ist 

der leere Schrein erhalten mit dem Baldachin in der Mitte, 
fiir 5 Figuren bestimmt. Der linkę Fliigel hat ein schlechtes 
Gemalde des Auferstandenen aus dem yorigen Jahrhundert be- 
wahrt. — Interessant ist die Leinwand, mit welcher der Schrein 
ausgeklebt war, da hierzu der Entwurf eines grofsen Gemaldes, 
Noah in den Kasten gehend, yerschnitten wurde. In der 
Mitte eine Menge Tiere, rechts und links 2 Manner in 
schwarzen Konturen stark umrissen und in den Farben leicht 
angedeutet, wie der Meister sie seinen Gesellen zur Ausfiihrung 
iiberliefs. Ringsum Schriftbander: PDVC — IVII1TA (iu- 
menta).0T.R0PTILIA, oben (B)0STIA€. TR0 (terrae) 
0T.IVRM 0T O..., links IAR1 hOmiHO.AD. 
yfDAGHI0 0T.. (Aus Gen. 7. nach der Yulgata yerkiirzt.)

Uber den Kelch Nr. 1 yergl. zu Hochdorf.
Niedersynderstedt. Kirche. „E.H.S.Y.M. aufsen 

iiber dem NO.-Fenster“. Der mittlere Buchstabe ist nicht S 
zu lesen, sondern nur Punkt mit Schwanzen zur Trennung 
der beiden Namen.

Uber dem Schalldeckel nicht segnender Christus, sondern 
Gottvater mit Weltkugel, nicht Figur, sondern Bruststiick, 
nicht farbig, sondern weifs.
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Obersynderstedt. Kirche von 1709, wie ein Stein 
iiber der Thiir zur Empore mit MD (Rosę) CCIX anzeigt. 
Doch scheinen altere Reste benutzt zu sein, in der Sakristei 
Sakramentsschrein, spitzbogig mit Eisenthiir.

Die Malereien an den Emporen sind allerdings sehr 
kindlich. Das kann indessen nicht hindern, ihren trefflichen 
Sinn zu wiirdigen und sie ais letzte Auslaufer einer volks- 
tiimlichen Darstellung zu ehren, welche von den Kalendern 
und Armenbibeln des katholischen Mittelalters ihren Weg 
auch in protestantische Kirchen gefunden haben. Es ist eine 
bildliche Darstellung des Glaubensbekenntnisses nach der 
Legende, dafs jeder Apostel ein Yersikel dazu geliefert und 
auch die Propheten die einzelnen Glaubenssatze schon an- 
gedeutet haben. Das wird durch die Unterschriften aus- 
gedriickt: (Yon) Jesu zeugen alle Propheten, dafs durch seinen 
Namen alle die an Ihn glauben Ver(gebung der Siinden em- 
pfangen sollen. Apgesch. 10. 43) und unter der Apostelreihe: 
Ihr werdet zeugen von MIR, ihr seyd von anfang bey mir 
gewesen Joh. XV (27).

Yon den Propheten, an der oberen rechten Empore, 
sind nur 11 kleine gegeben. Maleachi fehlt, weil die 
Emporen spater um ein Feld verkiirzt sind. Sie erscheinen 
ohne Attribute mit den Gesten des Predigens. Yon den 
Aposteln (links) ist gleichfalls der erste (Paulus oder Jo
hannes) zerstbrt, die iibrigen in der Reihenfolge nach Matth. 10. 
2—4, durch Unterschriften und Attribute kenntlich, auch in 
den Gesichtern findet sich noch ein Anklang an die alten 
Typen. Judas Ischarioth im iiblichen gelben Mantel ist ein 
ganz freundlicher Herr und hat dem Kiinstler sicher nicht 3 
schlaflose Nachtc gekostet.

Die Eelder der unteren Emporen bieten eine explanatio 
symboli in 24 alt- und neutestamentlichen Scenen. Aus dem 
A.T. unten rechts: 1) Siindenfall. 2) Yertreibung aus dem 
Paradies. 3) Sintflut, Gen. 7. 4) Loths Rettung, Gen. 9. 5) 
Isaaks Opferung, Gen. 22. 6) Jakobsleiter, Gen. 28. 7) Die 
Gebung des Gesetzes auf dem Berge, Num. 19. 8) Die Kund- 
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schafter, Num. 13. 9) Die eherne Schlange, Num. 21. 10) 
Elias Himmelfahrt, 2 Reg. 2. 11) Simson mit Lówen, Jud. 14. 
12) Daniel in der Lbwengrube.

Aus dem N. T.: 1) Anbetung der Weisen. 2) Jordan- 
taufe. 3) Yersuchung. 4) Verklarung. 5) Einzug in Jeru- 
salem. 6) Die 5 klugen und 5 thbrichten Jungfrauen. 7) Abend- 
mahl. 8) Kreuzigung. 9) Auferstehung. 10) Himmelfahrt. 
11) Ausgiefsung des h. Geistes (zu einer Bank im Altarraum 
verschnitzt). 12) Weltgericht, zerstórt, nur ein paar Bretter 
erhalten.

Eine ahnliche, aber reichere Darstellung in der Kirche 
zu Lippersdorf, S.-Altenburg, Heft II, S. 22. Zur Sache 
Wernicke im Christi. Kunstblatt, 1887, 103 ff.

Figur en. Die 3 anderen Heiligen sind Maria mit Kind 
(abgebrochen) auf der Mondsichel, Katharina (?) und von 
einem zweiten Altarwerk oder Einzelfigur Maria sitzend, friih- 
gotisch mit vergniigtem Lacheln, sehr roh, also wohl Pieta 
oder von einer Anbetung der Weisen. — Das grófsereWerk 
lafst sich mit seinen 5 Figuren rekonstruieren, wenn wir in 
die Mitte Maria, rechts Barbara, links Katharina und auf die 
beiden Fliigel Sebastian und Johannes setzen. Die Figuren 
sind sehr schbn gewesen.

Hostienbiichse von 1619, rund, Zinn, mit gepragtem 
Medaillon: Noah, dessen Frau und 1 Sohn vor dem Altar 
knieend, mit der Unterschrift NOE GIENG AV8 DER ARCH 
GETROST OPFERDT 16 GOTT 19.

Kelch 1689, Zinn, mit aufgelegtem Kruzifis, sehr 
bauchiger Kuppe.

Rottdorf. Alt arwerk. Yon den geschnitzten Figuren 
ist links oben nicht Thaddaus, sondern Jakobus minor mit 
dem Walkerbaum (in Thiiringen fast regelmafsig wie hier 
Geigenbogen), rechts oben, wenn am „Typus kenntlich“, nicht 
Bartholomaus, sondern Philippus, da er bartlos ist. Aber 
aufserdem hat er ja den Kreuzstab in der Linken.

Die Figuren sind sehr derb und massig, wohl nach guten 
Yorlagen von schlechten Handen, die Frauen und das Kind 
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sogar grób ausgefallen. Die Gemalde sind ungleich besser 
und scheinen Granach nicht fern zu stehen. Die Verkundigung 
ist in das Gemach der Maria versetzt, welche mit gekreuzten 
Armen vor einem Betpult kniet, die Taube schwebt neben ihr. 
Auf einem Wandbrett oben rechts stehen 2 Arzneiflaschen 
und ein Napf mit Sfett" (Dachsfett) — 2 Spruchban- 
der mit: Gracia ple bns tecum und 0cce attcilla
bomttti fiat tni’ fcbm t>erbu tuum. — Das Abendmahl 
im Sockel ist eine schlechte Schiilerleistung.

Eiguren auf dem Dachboden. 1) Ein Auferstandener, 
scheint aus dem vorigen Jahrhundert, gewóhnlich. 2) Cruci- 
fixus, gotisch, unnaturlich hager, doch der Kopf wundervoll 
durchgearbeitet, giebt meisterhaft den Ausdruck tiefsten 
Schmerzes wieder, welcher im Tode aufgeldst ist.

Auf dem Kelch: Rottorf wiegt 21 loht 1| quent, 
dazu Patene mit Weihekreuz und goldenes Kelchlbffelchen.

Hostienbiichse Zinn, einfach rund: Yerehret der Kirche 
zu Rottdorff von Johan Georg Miinch Ano 1765.

Glocke: VERBYM DOMNI MANET IN JETERNYM 
1560.

Saalborn. Auf der oberen Leiste des rom. Altar- 
kreuzes ist iiber der Hand Gottes hinzuzufiigen: DEXTERA 
DNI (nach Ps. 118. 16).

Kelch. Die „Stifter-Inschrift“ lautet: M. Nicklas Beuer 
(Pastor) Hanf Kin A. Man ano 1671. Hieraus geht hervor, 
dafs der Kelch von der Gemeinde gekauft wurde. Ebenso 
Patene, beide mit dh

Altarleuchter Zinn: Johann Nickol Sbllner 1731.
Glocke 2. Anno 1681 gos mich Hans Wolf Geyer in 

Erffvrt Y.D.M.I.2E.
Schwarza. Kirche. Das rechteckige Chorfenster mit 

einer tiefen Hohlkehleneinfassung und sich kreuzenden Kanten- 
staben weist auf Bauthatigkeit im 16. Jahrhundert. Der 
Stein von 1716 ist ein Oval mit Blatterumrahmung: AO 1716 
Hanfs Heinr. Werner Schultth. Nikoli (?) Amann Altarist. — 
Aber der grbfste Teil des Mauerwerkes ist neu und zwar 
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von 1826. Ackermann, S. 165. Rechts neben der Tafel ein 
Stein mit schworender Hand (Wahrzeichen ?)

Sollnitz. Taufkanne Zinn: E.E.SELNITZ 1736.
Glocke:

Sobald ihr hóret meinen Schall
Zur Kirche euch versamlet all
Im Namen Gottes goss mich Martin Rosę etc.

Stadtremda. Statt Turmtreppen- ist Kanzeltreppenauf- 
gang zu sagen. Ostlich vor den Turm war in gotischer Zeit 
ein Chorbau vorgelegt, von welchem noch der spitze, jetzt 
bis auf die Sakristeithiir vermauerte Chorbogen und die nord- 
liche und siidliche Wand erhalten sind. Dieser Bau scheint 
aber bald wieder abgetragen zu sein, da die beiden Wandę 
jetzt symmetrisch abgetreppt, zu Strebepfeilern yerkiirzt sind 
und an ihren ostlichen Stirnseiten gotische Relieftafeln trugen. 
Nur die nórdliche derselben ist arg zerstort erhalten. Doch 
ist von einer Kreuzigung noch Kopf und Arm des Heilands, 
sowie die Bedachung und der mehrfach in Rundstaben und 
Hohlkehlen gegliederte Socket erkennbar.

Die Abendmahlsdecke ist ein Kisseniiberzug (S. 163).
Slindremda. Das Taufbecken im Pfarrgarten ist nicht 

achteckig, sondern rund.
Tannroda. An der Ostseite des Turmobergeschosses 

CH . H. BOERMEL M . D . CCCXXV. Die Kirche ist thatsach- 
lich aus den Steinen des Schlosses gebaut, welches Carl August 
der Gemeinde zu diesem Zweck iiberliefs. Auch sind damals 
die Michaels- und Annenkirche niedergelegt und das Materiał 
mit yerwendet worden.

Auf dem 2. Grabstein lies WITTERN . . VNDT . . 
VORLEI. Aufser den beiden erhaltenen Grabsteinen wurde 
noch ein grofses Grabmonument aufgestellt, wovon drei Figuren 
im Besitz des Herrn Zieglers Cyriax in Berka gerettet und 
in dessen Garten aufgestellt sind. Es sind Vater, Mutter und 
Tochter, knieend mit gefalteten Handen, der Ritter barhaupt 
in Plattenriistung mit Ciseliernachahmung, Hande und Degen 
abgebrochen, die Edelfrau in Haube und langem Witwen-
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schleier, hoher Halskrause und gesticktem Kleid, das Fraulein 
mit einem Kranzchen im Haar, welches lang und frei uber 
die Schultern fallt, das Kleid mit Ananasmuster bestickt. Die 
Figuren sind aus Seeberger Sandstein, ca. 60 cm hoch, aufser 
einigen gewaltsamen Beschadigungen noch wohlerhalten. 1825 
wurden sie mit anderen Bildwerken (es sollen 2 Wagenladungen 
fur 2 Thlr. yerkauft worden sein) aus der Kirche zu Tannroda 
nach Berka geschafft und bildeten mit den yerloren gegangenen 
ein Monument etwa nach der Art des dem Herzog Johann 
und der Dorothea Maria in der Stadtkirche zu Weimar er- 
richteten (Heft XVIII, S. 243). Hinter den Figuren diirfen 
wir eine biblische Darstellung vermuten, und wenn die Er- 
innerung alter Zeugen nicht triigt, die das ganze Werk noch 
gesehen und von Teufelchen erzahlen, welche die Yerdammten 
in die Flammen zerrten, so wird auf ein Weltgericht ge- 
schlossen werden konnen. Nach anderer Erinnerung soli das 
Monument in der Michaelskirche zur Seite des Gleichenschen 
Kirchenstuhles gestanden haben. Auf der hólzernen Er- 
innerungstafel wird zwischen dem Epitaphium und dem Grab- 
stein ein Unterschied gemacht:

Dehn zum christlichen Gedachtniss 
Dies Epitaphium setzen liefs 
Von Wittern Frau Elisabeth 
Wittwe geborne von Bernstedt 

und weiter unten:
Auch das Epitaph und Grabstein 
Fur Mutwill und Schand bewahren fein.

Das Epitaph ist also das Wichtigere gewesen. Da auch 
von „ein Cantzel neu“ geredet wird, welche offenbar auch 
von Stein und gleicher Kunstvollendung war, so ist die bar- 
barische Vernichtung dieser Werke tief zu beklagen.

Auf dem Grabstein des jungen v. Biinau lies IVLY . . . 
BINAV VD (und) THANRODA. Fugę hinzu ais Kiinstler- 
monogramm P.F.

„Kelch aus dem 16. Jahrhundert“ vergl. unter Hoch- 
dorf.
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Krankenkelch, lies Jakob Kemmer (schwedischer Lieut- 
nant, starb in Tiefengruben).

Stuhl in der Sakristei mit durchbrochener und ge- 
schnitzter Lehne, sebr kunstlos den Siindenfall darstellend: 
in der Mitte der Baum mit der Scblange, links Adam, rechts 
Eva, das Ganze von geschwungenen Ornamentleisten eingefafst. 
Die Arbeit scheint dem 14. Jahrhundert angehórig.

„Kelch aus dem 16. Jahrhundert" vergl. dariiber unter 
Hochdorf.

Glocke No. 3. Das Medaillon 2 ist nicht von einem 
Fiinfpafs, sondern von einer Weinranke umrahmt, die im 
Sechspafs geschwungen und mit Trauben besetzt ist. Der 
Engel mit Fliigeln und Glorie und die Jungfrau zeigen noch 
ganz die angstlichen kleinen und regelmafsigen Falten der 
friiheren romanischen Skulpturen. Zwischen beiden auf einer 
gedrehten Saule die Lilie und ein Spruchband: ANQVS 
MOS (Angelus-Maria?). Dariiber Gott Vater mit der Welt- 
kugel.

Das Medaillon No. 3 ist Christus ais Weltrichter (maiestas 
domini) auf dem Thron, No. 4 sitzende Figur, bartlos mit 
Laubkrone, das Lilienscepter in der Rechten (vergl. Góttern), 
3 kleinere Figuren klettern auf der linken Seite empor, die 
oberste mit Glorie. Unten am rechten Knie eine ganz un- 
deutliche Figur. Au eine misericordia Mariae zu denken, 
liegt nahe. Es kann aber ebenso gut eine profane Dar- 
stellung sein.

Welchem Kirchenbau die Schrifttafel in der Bibliothek 
zu Weimar entstammt, wird schwer zu entscheiden sein: 
Anno dni MCCC0L°IIII° edificata e(st) cappella ista + a dno 
hnr (henrico) plebano dieto + . . nest c (cum) cós(en?)su 
dnor de HF tanroda (in Majuskeln).

Thangelstedt. Von den Rundbogendoppelfenstern des 
Turmobergeschosses ist nur das westliche nach dem Langhaus- 
dach hin etwas yermauert, die iibrigen sind noch offen.

Es ist unendlich zu beklagen, dafs die Inschrift des 
Altarwerks gerade da rettungslos zerstort ist, wo sie an- 
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fangt, wichtig zu werden. Doch ist am Ende wenigstens 
noch deutlich t>0 (alf... Die vergleichende Forschung wird 
vielleicht beweisen kónnen, dafs es „yon Salfeld“ hiefs. Auf 
dem Fufsboden der Verkiindigung ist mit Hotel geschrieben: 
Magna virtus. (Im Lentulusbrief wird Christus vir magnae 
yirtutis genannt).

Taufkanne und S chale, letztere mit S.D. v. Witz- 
leben 1713, Giefsersignet: drei Schilde rechts und links 
Baum mit C.T., in der Mitte schreitender Lowe mit 1695.

Am Friedhofsthor: Apo XIII! (Offenbg. 14. 13) SELIG 
SIND DIE TODEN . D. I. H. S. AO 1609.

Im Pfarrgarten Taufstein rund mit einfachen Leisten 
verziert und yiereckigem Sockel; der Schaft fehlt. An dem 
Beckenrand: ANNO DOMINI 1586. IST DISER TAVF- 
STEIN GEMACHT * IG*

Am Haus der Kirche gegeniiber Stein mit H . V . I. G. E 
1570, darunter: 17 J G E 66.

Tiefengruben. Glocke 1. Die Reliefs sind folgende: 
1) Christus in einer Mandorla ais Weltrichter auf dem Thron, 
das Buch des Lebens in der Linken. 2) Mannliches Brust- 
bild mit hoher Miitze, bartig, das ITntergewand bis unter 
das Kinn geschlossen und mit einem Kreuz behangen. 
Auf dem Mantel rechts und links sind Dreipasse. Es 
scheint eher eine furstliche ais eine geistliche Person zu 
sein. 3) Opferung Isaaks. Eine jugendliche Person in leb- 
hafter Bewegung schwingt in der Rechten ein Schwert iiber 
einer kauernden, bartigen, welche die Glorie hat. Links ein 
Bauwerk (Altar), dariiber schwebt ein Engel mit einem Tier 
in den Handen. Trotz der Umkehrung der Gesichtstypen 
entspricht die ganze Komposition yollig der Oblatio Isaac. 
4) „Gefliigelte Engelskópfe". a) Engel mit Fliigeln und 
Glorie, ein Band haltend, worauf: MATHCVS, so zweimal 
nebeneinander; b) ausschreitender Lowe, auf welchem eine 
Gesta.lt kniet in einem Fiinfpafs (Markus)1); c) Stier gefliigelt 

1) Diese nicht haufige Darstelluug des Evangelisten findet sieh auch 
auf einer Glocke zu Thalleben, Heft V, S. 49, dort allerdings von L. 
mit „Simson" erklart.

Gesta.lt
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mit: ST LVCAS d., Adler in einem Fiinfpafs (Johannes), also 
in Summa die vier Evangelistenzeichen.

Tonndorf. Kirche. Der Grundrifs wie die Mafse 
sind falsch. Der dreiseitig geschlossene Chor setzt unmittel- 
bar an das Langhaus an. Der Schild der Clofse ist nicht 
,,viergeteilt“ (man wiirde geviertet sagen), sondern geteilt. 
Dariiber in der Inschrift lies: Georgii incepta.

Die Uberdachung der Sakramentsnische hat die Form 
des Eselsruckens. An den Ecken des Chors die Zeichen -iiĄ.

Alt ar werk. Die Inschrift heifst: fancta anna
falb brttte.

Die h. Sippe bietet eine yollstandige Personnage, zu- 
sammen 7 Manner, 5 Frauen, 8 Kinder. Die Anordnung 
ist weit geschickter ais sonst und die Gliederung der Ver- 
wandtschaft durch 2 Bankę veranstaltet. Auf der ersten 
sitzen 4 Frauen, namlich, von links anfangend, Anna, dann 
Maria mit dem Kind, und die beiden anderen Marien mit 
ihren 6 Sóhnen. Auf der 2. Bank iiber der h. Anna ihre 
3 Manner, rechts iiber der Jungfrau Joseph. Hinter der Lehne 
der 2. Bank stehen iiber ihren Frauen Alphaus und Zebedaus, 
dazu wohl Zacharias und links ebenfalls hinter der Lehne 
Elisabeth mit Johannes dem Taufer ais Wickelkind. Die Uber- 
malung ist sehr stórend.

Die Innenseite des Fliigels mit der Jagd des Einhorns 
scheint am wenigsten iibermalt, die Spruchbander jedenfalls 
gar nicht, denn ganz korrekt mittelalterlich sind der englische 
Grufs: ?lve gracja plena bns tecum, dann die alttestament- 
lichen Vorbilder der unbefleckten Empfangnis, namlich die 
von L. bemerkten: orna aurea, pellis gibeonis, rubus 
motfl, und die von ihm nicht bemerkten: porta efecbielifii, 
tńrga aron und fune eingenatug. Dazu dieHunde: pap, 
weretas, iueticia, mteerecorbia ’).

1) Diese dem Mittelalter sehr gelaufige Darstellung des Erlosungs- 
ratschlusses hat Piper vortrefflich erklart im Evang. Kalender 1859. Da-

XVII. 47



722 Litteratur.

„Grab s te i n“ (?) mit Kreuzigung Christi. Die Fiifse des 
Herrn sind noch nicht gekreuzt, dagegen die Arme schon 
angenagelt. Eine Abbildung dieses interessanten Werkes 
ware um so dankenswerter, weil man sehen kónnte, dafs die 
beiden Figuren Maria und Johannes (bartig?) nicht knieeu, 
sondern stehen. Der Querarm des Kreuzes ist zu beiden 
Seiten des Hauptes rundbogig ausgeschnitten, dariiber der 
Titulus INRI. Die Sonne hat ihre Scheibe um das Haupt

nach ist sie das Resultat von 2 getrennten Vorstellungen, dem Streit der 
Tugenden und der Jagd des Einhorns.

1. Die Tugenden. Der h. Bernhard hat nach dem Vorgang 
der Griechen und Anselms die Parabel erzahlt (sermo I in annunt. b. 
Mariae), dafs die 4 Tugenden Friede und Barmherzigkeit, Wahrheit und 
Gerechtigkeit (nach Ps. 85. 11) dem ersten Menschen ais Begleiterinnen 
mitgegeben, im Siindenfall verloren, zu Gott zuriickkehren und vor seinem 
Throne iiber Rettung und Vernichtung des Menschengeschlechts streiten. 
Da sie sich nicht einigen konnen, entscheidet der Richter: Es geschehe ein 
guter Tod und jede von beiden hat, was sie will. Aber da kein Gerechter 
unter den Menschen gefunden wird, erbietet sich Gott selbst, den Tod zu 
den; die Tugenden sind versohnt und geben sich den Friedenskufs.

2. Das Ein horn ist nach altklassischer Sagę von solcher Wild- 
heit, dafs es sich von keinem Jager fangen lafst, doch legt es einer 
Jungfrau den Kopf in den Schofs. Die Deutung auf die unbefleckte 
Empfangnis lag nahe, und in den Legenden ist Gott der Himmelsjager, 
der sein eingeborenes Kind (Ein horn) auf die Erde in den Schofs der 
Jungfrau trieb.

Beide Vorstellungen, in den Mysterien und im geistlichen Yolkslied 
mehrfach behandelt, werden nun durch die Kunst vereinigt, zugleich iiber- 
nahm Gabriel das Amt des Jagers, und ihm wurden in Gestalt von Hun- 
den die 4 Tugenden beigegeben, Maria aber in den hortus conclusus ver- 
setzt, dessen Mauer nur das Einhorn iiberspringen kann.

Ais dritte Kunstvorstellung kamen dann im 15. Jahrhundert die 
ubrigen, dem alten Testament entlehnten Typen der unbefleckten Em
pfangnis hinzu, namlich: 1. Das Mannakriiglein, urna aurea, nach 2. Mos. 
16, 32, goldene Gelte Ebr. 9, 4. 2. Der Gartenąuell, fons signatus,
Hohel. 4, 15. 3. Der griinende Stab Arons, virga aron, 4. Mos. 17, 23. 
4. Porta Ezechielis, Ez. 44, 1 — 3. 5. Das Feli Gideons, pellis gideonis, 
Richt. 6, 37. 6. Der feurige Busch Mosis, rubus moisi, 2. Mos. 3, 2, welche 
alle die himmlische Befruchtung andeuten. Anderwarts erscheint noch der 
Stern Jakob und Aurora. — Otte I, 509, Jameson, Legends of the Madonna 
p. 45. Wernicke im 21.—25. Jahresber. des Hist. Ver. zu Brandenburg. 
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und die Hande gefaltet; sie scheint weiblich1). Das Werk hat 
wohl ais Yerzierung eines romanischen Kirchenbaus etwa in 
einem Tympanon gedient, ist spater weggeworfen und 1565 
wieder in irgend einer Weise restauriert und aufgestellt wor- 
den. Denn nur diesen Inhalt kann die Inschrift gehabt 
haben: ANNO DNI MDLXV PA8TORE ADAMO URSINO 
PFECTO H . . N (Henrico), der untere Rand ganz losge- 
blattert: SCHOLARCHA JOA Ey(ring). Der Gute des Herrn 
Adjunkt Hifsbach yerdanke ich die freundliche Mitteilung, 
dafs Adam Ursinus Miihlbergensis 1553—90 Pfarrer, von 
1562 an Johannes Euring Schullehrer und Kapellan, yon 
1552—78 Friedrich Heinrich John Schlofshauptmann (prae- 
fectus) gewesen. Seinen jetzigen Standort hat der Stein erst 
um 1830 durch den Lehrer Georg Heinrich Huschki erhalten, 
welcher ihn an die Kirchhofsmauer setzen liefs.

1) Gewdhnlich stehen Maria und Johannes der Evangelist unter 
dem Kreuz, wahrend neben Christus ais Weltrichter Maria und Johannes 
der Taufer (bartig) erscheinen. Diese Regel leidet aber Ausnahmen, wie 
hier und auf einem Relief an der katholischen Kirche zu Jena von 1377, 
Heft I, 122, wo der Taufer sein Feli wie eine Kapuze iiber den Kopf 
gezogen hat. (L. beschreibt ihn „mit ungewóhnlich grofsem Kopfe“, auch 
sind dort die „trostenden Engel“ ais Sol und Luna aufzufassen.)

2) Der Stecher hat insofern einen Fehler begangen, ais die Schwarzen- 
fels im 2. und 3. silbernen Feld einen schwarzen Felsen, also redend 

47* 

Tromlitz. Kirche. Der Grundrifs und die Mafse 
sind unyerstandlich. Der Ostteil ist im Grundrifs weder 
aufsen noch innen von dem Mittelteil zu unterscheiden.

„Taufkanue aus dem 18., Taufschale ans dem 17. Jahr- 
hundert“. Beide sind gleichzeitig aus der Mitte des yorigen 
Jahrhunderts, wie schon die beiden gleichen Allianzwappen 
beweisen. Der mannliche Schild. ist geteilt, unten Mauerwerk, 
aus welchem ein Springbrunnen aufsteigt, auf dem Heim 
Pfauenwedel, der weibliehe geyiertet, im l.und 4. Feld aufrecht 
stehender Lowe— bei L. wiederum Erinnerung an die Gleichen- 
schen zu Blankenhain, yergl. Magdala — im 2. und 3. je 
3 Baumchen, auf dem Heim Turm mit Pfauenwedel y. Schwar- 
zenfels2). Das eine Schild der Raschau gehort zur Orgel 
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und giebt den Stifter an: 1707 GEORG HEINRICH VON 
RASCHAY. Die Orgel selbst ist mit naturalistischem PAanzen- 
werk, Blumen und Fruchtstiicken yerziert, in den Farben 
noch sehr gut erhalten, sonst hochst primitiv und hat viel- 
leicht Museumswert.

Die Wappen iiber dem Schlofsportal haben die Um- 
schrift: E.D.Y. (von) V(olgstedt?) und C.M.Y.Y G.Y.S 
(Charlotte Mariannę von (Volgstedt?) geborene von Schwarzen- 
fels, Mitt. fiir Kahla und Roda IV, 8. 339) und sind denen 
an den Taufgeraten gleich.

Wittersroda. Die Inschrift am Turm ist auf einem Band- 
streifen und heifst i cccc°xcjx, also 1499, nicht 94. Darunter 

ein Zeichen auf einem Schildchen ais Meisterzeichen 

kenntlich gemacht. (Yergl. A. Klemm im Korrespondenzblatt 
des Gesamtyereins 1894, 8. 14.) Von den beiden Zeichen 
L.’s ist keine Spur yorhanden. Kanzelbau und Sakristei- 
yerschlag sind e i n Gebaude.

Altarwerk dreiteilig, spatgotisch. (Von L. nicht er- 
wahnt, obwohl schon in der Kirchengallerie II, 174 be- 
schrieben.) Inn en 5 weibliche gekrbnte Heilige in Holz 
geschnitzt, fast unyersehrt erhalten. Die Kópfe sind ganz 
typisch, ohne den geringsten Yersuch der Charakteristik: 
Eine breite, ausdruckslose Stirn, kleine Augen in ganz Aachen 
Hohlen, breite, plumpe Nasen, siifslicher Mund und spitzes 
Kinn unterscheiden sie nicht zu ihrem Yorteil von den 
Werben der Umgegend, Eine gewisse Ahnlichkeit mit den 
Typen der alteren Saalfelder Schule ist nicht zu yerkennen. 
Die Gestalten sind sonst yom schonsten Ebenmafs mit einer 
anmutigen Biegung iiber den Hiiften. Die Kleidung, aus 
goldenem Mantel, Puffenwams und bunten gemusterten Unter- 
kleidern bestehend, weist etwa auf 1490 und ist in ganz natiir- 
liche und yerstandliche Falten gelegt. — Die Figuren sind 

fiihren. Den mannlichen Schild zu identifizieren ist nicht gelungen, 
vermutlich Yolgstedt s. u.
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folgende: In der Mitte des Mittelschreins Maria mit 
dem Kind auf der Mondsichel in der Glorie, einige Centimeter 
hóher ais die anderen. Links Barbara, rechts Katharina, 
Linker Fliigel Margareta (die Kette, an welcher sie den 
Drachen fiihrte, fehlt, doch noch der Ring um ihre Hand) mit 
aufgeschlagenem Brevier: 21 ve maria gra plena bns tecvm 
21marria i^S. Reehter Fliigel Heilige? erhebt die 
Rechte, welche von einem Nagel durchbohrt ist, mit der 
linken hohlen Hand scheint sie des Blut aufzufangen. Eine 
starkgliedrige Kette ist ihr um den Hals gelegt. Man hat 
die Wahl zwischen Era, Eulalia, Julia, Beatrix, Catharina 
v. Siena, Balbina etc.

Aufsen Gemalde, links Dorothea, rechts Agnes, sehr 
bunt auf Schwarzem Grund, nur aus der Plastik in Farben 
iibersetzt und ganz mit dem Ausdruck der inneren Figuren. 
Tempera auf Holz.

Glocke 1. Gofs mich Joh. Mayer in Rudolstadt 1778. 
SOLI DEO GLORIA.

Fiir viele freundliche Unterstutzung und wertvolle Bei- 
trage habe ich den Herren Pfarrern der Diózes Blankenhain 
zu danken. In gleicher Weise bin ich der Grofsherzoglichen 
Bibliothek und Herrn Dr. P. Mitzschke in Weimar, sowie 
Herrn Pfarrer Heilmann in Tegkwitz S.-A. zu herzlichem 
Danke yerpflichtet1).

1) Zu yorstehender Rezension ist zu vergleichen: „Bau- u. Kunst
denkmaler Thiiringens Amtsgerichtsbezirk Kahla. Gepriift durch Dr. H. 
Bergner, Pfarrer in Pfarrkefslar. Nachgepriift durch Professor Dr. P 
Lehfeldt. Bem. der Red.

Ad S. 6, Z. 6 ist zu bemerken, dafs Lic. Buchwald lesen 
mbchte: „sub dominio nobilis domini . . . comitis", wodurch 
jede Schwierigkeit gehoben wird.
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7.

Berichtigungen und Zusatze zu B. Schmidt, Urkunden- 
buoh der Vógte von Weida, Gera und Plauen, Bd. II.

Von Dr. W. Lippert, Dr. B. Schmidt1) 
und Dr. O. Dobenecker.

1) Schmidts und Dobeneckers Berichtigungen kenntlich gemacht 
durch (S.) und (D.). Von Lippert wurden bereits im N. A. f. Sachs. 
Gesch., XV, 331 u. 332 einige Berichtigungen veroffentlicht. Die Citate 
„Copial . . beziehen sich samtlich auf Copialbucher des Hauptstaats- 
archivs Dresden.

No. 4, S. 6. Z. 9 v. o. 1.: compescendo fur compo- 
scendo (D.).

No. 18 zu Hdachr. fehlt „Orig. Perg.“ (S.).
No. 20, Z. 3 v. o. ist Sigmar fiir Sigmami zu lesen, 

ebenso S. 717 zu Selb. (8.)
No. 32, S. 25. Unter deu Quellen ale Abschrift auf- 

gefiihrt Cop. 25 und Cop. 27, beide Stellen, Cop. 25, 
fol. 91b und Cop. 27, fol. 43b, gehoren jedoch zur 
folgenden Gegenurkunde No, 33, wobei auch noch Cop. 29, 
fol. 142 b zuzufiigen ist.

No. 60, 8. 49. Erg. unter Druck: Alberti in 47., 48. 
u. 49. Jahresber. des Vogtl. Altertumsf. V. 43 N. 1 (D.).

Es fehlen ganz [hinter No. 65]: Lippert, Wettiner 
u. Wittelsbacher, sowie die Niederlausitz im 14. Jahrhuudert 
(Dresden 1894, W. Bansch), No. 75, S. 267 (vom 14. Marz 
1360); desgl. No. 76, S. 267 (vom 14. Marz 1360); desgl. 
No. 77, 8. 267 (14. Marz 1360).

No. 68, S. 57 ist den Quellen noch zuzufiigen Copial 29, 
fol. 150.

Es fehlt ganz [hinter No. 95]: Lippert, Wettiner 
u. Wittelsbacher, No. 88, S. 272 (22. Oktober 1361).

No. 90, Z. 18 v. o. ist Ofmye fiir Ofnye zu lesen (8.).
No. 104, 8. 87 ist gedruckt Lippert, Wettiner u. Wittels

bacher, No. 9 5, S. 277.



Litteratur. 727

No. 120, S. 96. Unter den Q,uellen ist Cop. 25, 
fol. 121 ais Absehrift bezeichnet, es ist vielmehr die 
Gegenurkunde der Markgrafen Friedrich und Wilhelm, 
die vbllig fehlt. Datum [Aug. 29 oder Sept. 6] falsch, es 
mufste wenigstens heifsen [Aug. 30 oder Sept. 6], denn 
Mittwoch vor Egidii = 30. August, Mittwoch nach Egidii 
= 6. September. Die genaue Beriicksichtigung der Gegen
urkunde, die 6. September hat, hatte aber (da Urkunde und 
Gegenurkunde meist von einem Tage sind) gezeigt, dafs in 
No. 1 2 0 zu erganzen war „nach Egidii“; 120 ist also vom 
6. September 1363; rergl. dazu Lippert, Wettiner u. 
Wittelsbacher, S. 143, und besonders ebendaselbst S. 281, 
No. 104.

Es fehlt ganz [hinter No. 120]: Lippert, Wettiner 
u. Wittelsbacher, No. 105, S. 282 (vergl. dazu auch No. 108, 
S. 283).

No. 148, S. 119. Ais Absehrift sind Cop. 25 u. 27 
mit genannt, beide Stellen, Cop. 25, fol. 135b, Cop. 27, 
fol. 73, gehbren aber zur Gegenurkunde No. 14 9.

Es fehlt ganz [hinter No. 150]: 2 2. Dec. 1 3 6 6. 
Item domini assignant Jbhanni Hosang, Henrico suo fratri et 
eorum heredibus L sexagenas latorum grossorum in proximo 
Walpurgis termino de civitate (Hain trans Albeam = Grofsen- 
hain) capiendas occasione C sexagenarum datarum Friderico 
de Pollencz militi nomine stipendii et servicii facti in expe- 
dicione coram Wydaw. Datum feria III post Thome anno 
sexagesimo sexto. Cop. 5, fol. 96 b. Johannes Hosang war 
der markgrafliche Bede- und Geleitsgeldeinnehmer zu Leipzig 
(collector precarie et conductus in Lipczk s. Cop. 5, fol. 67 b) 
und hatte von seinen Geldern auf Anweisung der Markgrafen 
dem Friedrich von Polenz die 100 Schock Schadenersatz be- 
zahlt, zu dereń Yergutung ihm dann je 50 Schock auf die 
landesherrlichen Einkiinfte von Grofsenhain und Leipzig an- 
gewiesen wurden.

Es fehlt ganz [hinter No. 150]: 2 2. Dec. 136 6. 
Item domini assignant Johanni Hosang et Henrico suo fratri 
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[et] eorum heredibus L sexagenas de civitate Lipczk in 
proximo Walpurgis termino capiendas, occasione C sexagena- 
rum, quas domini dederunt Friderico de Pollenczk pro re- 
stauro seryicii per ipsum in expedicione Wydaw facti. Datum 
anno LVI 0 feria III* post Thome. Cop. 5, fol. 120. Die 
Jahreszahl 1356 ist blofs verschriebeo statt LXVI°, denn 
an der anderen Stelle (Cop. 5, fol. 96 b) steht in Worten aus- 
geschrieben ,,sexagesimo sexto“, und auch fol. 120 folgt darauf 
ein Eintrag von 1367, es ist also die X ausgefallen. Ueber 
letztere Stelle yergl. Wenck, Vogtlandischer Krieg (Anhang 
zu „Die Wettiner im XIV. Jahrh.“), S. 16* Anm. 6.

No. 153, S. 125 ais Quelle citiert ein Codex des XVI. 
Jahrhunderts; das Orig. ist im Haus-, Hof- u. Staatsarchiy 
Wien, yergl. Steinherz, Die Beziehungen Ludwigs I. von 
Ungarn zu Karl IV., Mitteil. des Instituts fiir Oesterreioh. 
Geschichtsforschung, IX (1888), S, 585, Anm. 1, und (Riegger) 
Archiy der Geschichte und Statistik von Bohmen, III (Dres- 
den 1795), S. 316, Verzeichnufs der aus dem kgl. Bóhm. 
Cron-Archivio zu Prag erhobenen und in das k. k. Haubt- 
Hausarchiy nach Wien iibergebenen Originalschriften, ais 
No. 142. (Das Orig. ist thatsachlich im Haus-, Hof- u. 
Staatsarchiy Wien, wie ich aus meinen eigenen Aufzeich- 
nungen weifs; auch yon No. 155 ist ein Exemplar dort, doch 
da kann ich aus meinen Excerpten nicht ersehen, ob das 
das Orig. oder Abschrift ist.)

No. 158, S. 129. Original gleichfalls in Wien, yergl. 
(Riegger) Archiy der Gesch. u. Stat. yon Bohmen, III, 319, 
Verzeichnuss . . . No. 168. (Nach meinen Notizen ist es 
heute in der That auch daselbst im H.-, H.- u. St.-A.)

No. 168 ist 1368 Febr. 23 zu datieren (S.).
No. 177, 8. 142 erwahnt Schmidt nur die Urkunde der 

Markgrafen betr. Lobenstein; es fehlt die Gegenurkunde 
der beiden Vbgte v o n Gera, die gleichfalls in Cop. 26 
steht, fol. 74 b.

No. 191, 8. 155. Urkunde Karls IV., die Gegenurkunde 
dazu yon Heinrich dem Jiingeren, Vogt yon Gera, im Original 
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im H.-, H.- u. St.-Archiv Wien; yergl. Steinherz a. a. O. 
IX, 585, Anm. 1.

No. 201, S. 167. Original hat thatsachlich „nach Ka- 
tharina“, denn ein im H.-St.-A. Dresden befindliches nach 
dem Original im Auftrag yon Konig Wladislaw gefertigtes 
offizielles Transsumpt vom 16. April 1486 (Orig. No. 4037) 
hat die Datierung „zw Pirn noch sand Katherein der hei- 
ligen junckfrawen“.

No. 211, S. 174 waren nicht die alten verderbten 
Drucke zu citieren, sondern die neueste Publikation in Fac- 
simile bei O. Posse, Die Hausgesetze der Wettiner bis zum 
Jahre 1486 (Leipzig 1889), Tafel 39; die betr. Worte heifsen 
im Orig. „Henrich voyt von Geraw“.

No. 246, 8. 207 ist gedruckt bei Tr. Miircker, Das 
Burggraftum Meifsen (Leipzig 1842), 8. 501, No. 103.

No. 257, 8. 216. Im 52. u. 53. Jahresber. des Vogtl. 
Altertumsf. V. 55 wird auf die von Saalburg datierte Urkunde 
der Markgrafen yerwiesen (D.).

No. 262, 8. 223. Erg. unter Druck: Gengler, D. Stadtr., 
379 (D.).

No. 268, S. 228. Erg. unter Druck: 8. a. 33. Jahresber. 
d. Vogtl. Altertumsf. V. 7 (D).

No. 282 u. 511 (letztere auch identisch mit No. 535) 
sind nach Ermittelung des H. Archiyrats Ermisch-Dresden 
spatere Falschungen (8.).

No. 289, 8. 245. Reg. 1.: 1384 Juni 1. Erg. unter 
Druck: Rudolphi, Gotha dipl. II, Tab. geneal. sub Stamm* 
register derer von Witzleben = Ldber u. s. f. (D.).

No. 296, 8. 250. Erg. unter Druck: Ausz. in MiscelL 
Sax. (1767), 333; Alberti, Urk.-Samml. 147 (D.).

No. 382, 8. 321 ist auch gedruckt bei Arndt, Neues 
Archiy der Sachsischen Geschichte, I, (1804), 8. 55.

No. 296, S. 251, Z. 3 y. o, ist lipgedinges zu lesen (8.).

No. 333 ist 1389 Mai 3 zu datieren (8.).
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No. 346 im Reg. ist Blankenberger fiir Blankenburger 
zu lesen (S.).

No. 353, Z. 8 v. o. fehlt daz vor sal, Z. 10 v. o. ist 
ym fiir yn, 8. 298, Z. 3 v. o. die fiir der zu lesen (S.).

No. 418, 8. 346. Erg. unter Druck: Reg. im 28.—31. 
Jahresber. des Vogtl. Altertumsf. V. 65 aus Or. (D.).

No. 426 ist 1402 Oktober 1 zu datieren (S.).

No. 447, 8. 347, u. No. 468, 8. 397. Erg. unter Druck: 
Reg. im 28.—31. Jahresber. des Vogtl. Altertumsf. V. 65 
aus Or. (D.).

No. 470, 8. 398. Erg. unter Druck: Hofer, Zs. f. Archivk. 
I, 301 [mit „Anna der Mittiln von Wyda“ u. Wilhelm d. J., 
Mgr. zu Meifsen, anstatt wittiben u. Balthasar] aus Or. (D.).

No. 492, 8. 419, Kurzes Regest, aber gleichzeitig auch 
in Copial 28, fol. 93b.

No. 494, 8. 421, Z. 2 v. o. ist vettern fiir vetter zu 
lesen, Z. 4 v. u. fehlt erbar vor lute (8.).

No. 520, S. 441 steht Copial 15, fol. lOb.

No. 535, 8. 460 ist, da identisch mit No. 511, zu 
streichen (8.).

No. 537 ist Juli 14 fiir Juni 14 zu lesen (8.).

No. 539, 8. 464. Erg. unter Druck: Reg. im 28.—31. 
Jahresber. des Vogtl. Altertumsf. V. 66 aus Or. (D.).

No. 721, 8. 602. Quelle (auch Horns) ist Copial 15, 
fol. 16 b. Urk. ist auch hier undatiert, steht zwischen Ur- 
kunde von 1423 und 1425, ist aber von der Hand einge- 
tragen, die den Eintrag von 1425 schrieb, gehórt also des- 
halb wohl auch zu 1425. Bei Citat Horn ist zu lesen 
Friedrich der Streitbare (nicht der Freidige).

No. 724, 8. 603. Falsches Regest, nicht „den Biirgern 
von Oelsnitz kein Bier mehr aus seinem Lande zufiihren zu 
lassen“, sondern „seine Leute den Biirgern von Oelsnitz 
mehr abkaufen zu lassen11 (also gerade umgekehrf). Ferner 
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Zeile 1 4 „gute keyserliche b u 11e n“ (nicht w i 11 e n), vorher, 
Z. 6, ist’s richtig. Orig. hat deutlich beidemal bu Hen.

Nachtrage S. 628, No. 30. Tust Ausstellungsort ist 
nicht Taust, sondern Taus, siidwestlich von Pilsen.

Nachtrage No. 75, S. 644 ist besser gedruckt bei 
Griinhagen und Markgraf, Lehns- u. Besitzurkunden Schle- 
siens, I (1881), S. 163, No. 38. Stelle heifst hier: „her 
Reuzze voyt von Plawen“. Datum: „an sand Clemen- 
ten tag“.

Nachtrage No. 80, S 645 ist behandelt, ais ob es 
sich um eine ganz neue Urkunde handelte; es ist aber die- 
selbe, die Bd. I, 466, No. 910, aber mit falschem Datum 
4. Marz 1349 und falschem Namen Rugmar steht; darauf 
war mit hinzuweisen Bei dem neuen Regest ist zwar das 
Datum 11. Marz richtig, der Ausstellername Ruzmann ist 
aber immer noch falsch, der Mann heifst Ruzmar, vergl. 
Lippert, Wettiner u. Wittelsbaeher, S. 53 fg., Anm. 48, 
woselbst ais Siegelumschrift zu lesen ist: S. IlAIPRICI. 
RAVSMAI.

Zu Bd. I, S. 249, No. 515 (22. Oktober 1321) ist in- 
zwischen yollstandig (unter Mitangabe der Zeugen des zweiten 
Exemplars in Weimar) nach dem Dresdner Original ge
druckt bei Lippert, Wettiner und Wittelsbaeher, No. 3, 
S. 220 fg.

Register S. 654. Aus No. 399 fehlt Cunrad Appecz 
sowohl unter Conrad wie unter Apecz.

Register S. 660. Aus No. 671 fehlt Hermann Burm 
sowohl unter Hermann, wie unter Burm, es ist derselbe, der 
673 ais Hermann Worm vorkommt, es war also im Re
gister unter Burm zu yerweisen auf Wurm und hier beide 
Stellen zu geben.

Register 8. 669 ist aus Hermannus Dwerg, 478, 
S. 403, und 479, 8. 408 geworden ein Hermannus de Dwerg.

Register 8. 681 unter Heinrich und S. 690 unter 
Lusato zweimal Henricus de Lusato, statt Susato, wie No. 312, 
8. 267 steht (Susatum = Soest in Westfalen).
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Register S. 686 aus No. 383. Georg Lagenbach 
steht blofs unter Langenbach, ohne dafs bei Lagenbach ein 
Yerweis zu finden ist.

S. 715. Schbnberg (No. 12 und 13) liegt bei Bram- 
bach (8.).

8. 721. Thein liegt bei Falkenau (S.).
8. 732. Żebrak bei Beraun (S).

8.

Wimmer, P. Florian, O. S. B.: Anleitung zur Erforsohung 
und Beschreibung der kirchlichen Kunstdenkmaler.
2. Auflage von Dr. M. Hiptmair. Linz 1892. VI und 
152 88.

Die 2. Auflage dieses Buches ist dem Andenken des 
gelehrten Benediktiners Wimmer yom Linzer Diozesan-Kunst- 
verein gewidmet und nur nach dem Zwecke zu beurteilen, 
den es vor 30 Jahren bei seinem ersten Erscheinen yerfolgte, 
namlich den zur Inyentarisierung der Kunstdenkmaler aus- 
gegebenen Fragebogen ais Erlauterung beigefiigt zu werden. 
Dafs es diesem Zwecke reichlich gedient hat, hebt der Neu- 
herausgeber dankend heryor, und ein Blick in die Mit- 
teilungen der k. k. Centralkommission kann davon iiber- 
zeugen, dafs durch dies weitsichtige Yerfahren ein so grofser 
Kreis yon urteilsfahigen Mitarbeitern gewonnen und heran- 
gebildet wurde, wie ihn kein anderes Land aufweisen wird. 
Es ist in Frage und Antwort gehalten, frei yon allem ge
lehrten Beiwerk und lafst sich herab, auch die gelaufigsten 
Ausdriicke der Kunstterminologie zu erklaren. In 6 Ab- 
schnitten werden die Geschichte, Architektur, Einrichtung, 
Bildwerke, Gerate und Gefafse, und Reliquien des Gottes- 
hauses behandelt, ein besonderer Abschnitt iiber die kirch
lichen Stilarten vom Neuherausgeber ist bei aller Kurze ge- 
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eignet, wenigstens die Elemente klarzumachen. Viele gut 
gewahlte Abbildungen unterstiitzen den Yortrag. Mit ganz 
besonderer Sorgfalt und praktisch aufserst brauchbar ist der 
Sehliissel zur Erforschung der Heiligen gearbeitet. Es sei 
hierzu nur bemerkt, dafs Ulrich. 8. 127 haufig den Fisch 
tragt, der gute Hirt S. 131 lediglieh der altehristlichen 
Kunst angehbrt und die Fiifse des Gekreuzigten 8. 135 
nicht erst Ende des 16., sondern schon Anfang des 13. Jahr- 
hunderts mit einem Nagel durchbohrt sind. Den Druck- 
fehler 8. 102 veni cum praece statt pace wird jeder leicht 
verbessern. Dafs einige Worte und Wendungen stark oster- 
reichisch klingen, soli keinen Tadel einschliefsen.

Das Buch kann solchen, die sich nach einer leicht fafs- 
lichen Handreichung zum Yerstandnis der mittelalterlichen 
Kunst umsehen, empfohlen werden. Denn obwohl oder 
gerade weil es vom katholischen Standpunkte geschrieben ist, 
bffnet es die Augen ftir Dinge, welche in protestantischen 
Kreisen alles Interesse verloren haben. Und aus einem Orden 
hervorgegangen, der selbst viele unserer Kirchen gebaut hat, 
ist es von einer lebendigen Tradition getragen, die in kleinen 
Ziigen oft zu Tage tritt. Der Weiterstrebende wird von 
selbst auf das klassische Buch von D. Otte (Handbuch der 
kirchlichen Kunstarchaologie) gefiihrt werden.

Zumal aber regt es den dringenden Wunsch an, dafs bei 
der gegenwartigen Inventarisation in Thiiringen den Frage- 
bogen eine ahnliche Erlauterung beigegeben werde. Denn 
unter der orts- und sachkundigen Mitarbeit der Pfarrer, 
Biirgermeister etc. wurde das Denkmalerwerk zu einer ganz 
anderen Sicherheit und Yollstandigkeit gedeihen, ais das bis- 
her moglich gewesen ist.

B e r g n e r.
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9.

Berichtigung zu Martin, Urkundenbuch der 
Stadt Jena, I, No. 276.

Von Lic. H. O. S t 3 11 e n in FraueDpriefsnitz.

So grofse Sorgfalt unser Dr. Martin bei Abfassung des 
Urkundenbuchs der Stadt Jena aufgewandt hat, ist ihm doch 
die von Rein, Thuringia Sacra, II, S. 215, No. 283 gebrachte 
Heusdorfer Urkunde entgangen. Da es sich in ihr, wie bei 
No. 339 des Jenaer Urkundenbuchs, um die Aufbesserung 
der Nonne Barbara gen. Selbern handelt, in der Martin wohl 
mit Recht eine Jenaer Biirgerstochter vermutete, konnte in 
Frage kommen, ob sie nicht regestenweise ins Urkunden
buch aufzunehmen war. Auch die Zeugen sind zum Teil 
dieselben. Die Urkunde ist datiert vom 2. Februar 1362 und 
lautet im Auszug:

Rudolphus vicedominus de Appoldia prepositus in Droesk et Heinri- 
cus pincerna junior de Appoldia procurator domus in Otenbach ordinis 
de sepulcro domini machen bekannt, dafs sie mit Wissen und Willen 
der Herren und Briider in Droesk und Otenbach einen jahrlichen Zins 
von 2 Malter halb Korn halb Gerste, welche von Gutem in Oberkófsnitz 
und Luczendorf (= Yierzehnheiligen) gegeben werden, den Pfarrern 
Heinrich in Pfuhlsborn und Theoderich in Wormstedt (= Dytherich Selber 
pherrer zcu Wurmestete in Urkundenbuch Jena No. 339) fiir 16 Schock 
Groschen verkauft haben. Dessen soli bis zu ihrem Tode Barbara gen. 
Selbern, Nonne in Heusdorf, geniefsen u. s. w. Zeugen: Heinricus pin
cerna senior, frater Heinricus ąuondam in Gladicz. Joh. Wickenrich. 
Joh. de Nebbera. Heinr. de Gebese et ąuamplures. Acta sunt hec in 
curia Otenbach in estuario sub anno dom. MCCCLXH in die purif. beate 
Marie virg. gloriosae.

Hatte Dr. Martin diese Urkunde beachtet, so wiirde ihm 
auch die Feststellung des T e x t e s in No. 276 des Jenaer 
Urkundenbuchs gelungen und er in die Lagę gekommen 
sein, alte Irrtumer aufzudecken. Diese Urkunde tragt nam- 
lich die Unterschrift domini Rudolfi. prepositi in Drentsch, 
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domini pincerne de Utenbach, domini Theoderici plebani in 
Wormstete u. s. w. Das Original mufs sehr unleserlich ge- 
wesen sein. Yon den Abschriften lesen die Jenaer und die 
Weimarische A2 Drentseb, die Weimarische B1 Dren tyk, die 
Weimarische B2, die Rudolstadter und Dresdener Brentyk. 
Allein die Vergleichung mit der Heusdorfer No. 283 ergiebt, 
dafs D r o y z c, Droitzk oder etwas Aehnliches zu lesen 
war. Rudolf Yitzthum von Apolda war Propst des Hauses 
vom Orden des heiligen Grabes in Droyfsig bereits 1349 
(Rein, II, No. 269), noch 1371 (ib. No. 306), mithin sowohl 
im Jahre 1356, wo er unvollstandig ais dominus Rudolfus 
prepositus in Dr............bezeichnet wurde, ais 1362, wo er 
sich selbst ais Rudolfus yicedominus in Appoldia prep. in 
Droesk bezeichnet.

In beiden Urkunden folgt ais zweiter ein Schenk, der 
in der ersteren wieder unvollstandig ais dominus pincerna 
de Utenbach bezeichnet wird, in der zweiten sich selbst 
bezeichnet ais Heinricus pincerna junior de Appoldia u. s. w. 
Mithin haben wir es auch in No. 276 des Jenaer Urkunden- 
buchs mit Heinrich d. J. Schenk von Apolda zu 
thun, der 1349 bereits dem Ordeushause zu Utenbach an- 
gehórte (Rein, II, No. 269) und bis 1362 recht wohl 
zum procurator domus in Otenbach (s. o.) auf- 
geriickt sein konnte. Moglicherweise sind Rudolf Yitzthum 
in Droyfsig und Heinrich der Schenk in Utenbach noch 1375 
am Ruder gewesen (Rein, II, No. 311), nur dafs letzterer 
jetzt ebenfalls ais Propst bezeichnet wird. Jedenfalls lóst 
sich der angebliche „Schenk von Utenbach" in einen Schenk 
von Apolda auf, der ais Ordensherr in Utenbach lebte. Auch 
Friederici (Historia pincernarum Yarila-Tautenburgicorum 23) 
und nach ihm Aktuar Puhle in der Diplomatischen Geschichte 
der Schenken zu Tautenburg, I, p. 99 (Mspt. Universitats- 
bibliothek Jena) fabeln von einer Linie „Schenken von 
Utenbach", aber beide unter Bezugnahme auf das Dominus 
pincerna de Utenbach in der oben erwahnten Urkunde und 
beide unter Berufung auf Adrian Beyer, der wohl auch 
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Martin zu seinem Irrtum yerfuhrt haben wird (s. u.). Nach- 
dem sich dieser Irrtum aufgeklart hat, wird man von Schenken 
von Utenbach ais besonderer Linie iiberhaupt nicht mehr 
reden, weder in der Geschichte der erzbischbflich mainzischen 
Schenken von Apolda, noch gar in der Geschichte der land- 
graflich thiiringischen Schenken von Yargula und ihrer Nach- 
kommen.

Das ungliickliche „Drentsch1' in der Urkunde vom Jahre 
1356 hat Dr. Martin zu einem weiteren Irrtum verfiihrt. 
Unter den Berichtigungen S. 649 bemerkt er:

„S. 260, Z. 16 v. u. wird prepositi in Drentsch in allen Hand- 
schriften eine falsehe Lesart fiir pincerna in Drebere sein, worauf 
der Name Rudolfus und der folgende pincerna de Utenbach hinweist.“

Martin halt also fiir ausgemacht, dafs es zu jener Zeit 
Schenken v o n T r e b r a gegeben habe. Er hat auch 
darin Yorganger; allein wiederum hat nur irrtiimliche Lesung 
diese Annahme erzeugt. Friederici, 23 und Puhle, 94 citieren 
eine Kapellendorfer Urkunde vom Jahre 1307, in 
welcher zwar der Name des betreffenden Schenken nicht 
mehr zu entziffern, unzweifelhaft aber Pincerna de Trebere 
zu lesen sei. Mencke, Ser. Rer. Germ., 720, No. LXXXYII1 
hat zwar den Namen nicht entziffern konnen, liest aber 
Pincerna de Nebere, eine Lesart, an dereń Richtigkeit 
niemand zweifeln wiirde, der die nach dem Original in Weimar 
angefertigte, in meiner Sammlung von Urkunden zur Ge- 
schichte der Schenken von Yargula und ihrer Nachkommen 
befindliche Pause siihe. Vóllig entziffert lautet die Stelle: 
C[onradus] miles pincerna de Nebere und bezeichnet einen 
Herrn, der in den Urkunden jener Zeit sehr haufig genannt 
wird. Er war Ministerial Friedrichs des Freidigen. Ais 
zweiter Gewahrsmann kbnnte Aremann gelten (Reichs- u. 
Burggrafen von Kirchberg, 42), sofern er unter den A e b - 
tissinnen des Klosters Kapellendorf fiir die Jahre 1333 
und 1345 ohne Ouellenangabe eine Ottilie Schenkin 
von Trebra auffiihrt. Allein die in Kapellendorfer Ur
kunden bei Mencke, 726—731 oft genannte Aebtissin Ottilie
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war eine geborene von Trebra aus dem bekannten Geschlecht 
derer von Trebra, das im 14. Jahrhundert ofter genannt wird, 
die „Schenkin“ dagegen die gleichzeitige Priorin in Kapellen- 
dorf, wie aus einer Urkunde von 1335 (Mencke, No. CII) 
klar zu ersehen ist: Otylia de Threbre Abbatissa, 
Conegundis Pincerna Priorissa. Letztere kommt 
vor und neben der Aebtissin Ottilie bei Mencke haufig yor 
kurzweg ais Priorissa in No. CIII (falsche Interpunktion!), 
ais Conegundis, Cunegundis, Kunegunde Priorissa in den Ur
kunden No. XCVI, XCVIII, C, CI, CIV, CV, CVI aus den 
Jahren 1328—1340, mit der Bezeichnung pincerna nur in 
der angezogenen No. CII. Diese Conegundis pincerna 
Priorissa war ohne Zweifel eine Toehter des oben 
erwahnten Conrad Schenk zu Nebra, dessen Solinę 
Theoderich, Rudolph und Rudolph am 24. Noyember 1319 
das Kloster Kapellendorf zu gunsten einer geweihten Schwester 
Kunne mit einer Hufe zu Hammerstedt begabten (Urkunde 
in Weimar). Ais Conrads Toehter wird sie bereits 1300 er- 
wahnt (Lepsius, Rudelsburg, 61) und war also eine Schwester 
oder Tante des Bischofs Rudolf von Naumburg (1352—1362) 
aus dem Hause Schenk zu Nebra. Somit versehwinden 
auch die Schenken zu Trebra im 14. Jahr
hundert. Die Schenken von Dornburg- Tautenburg waren 
zwar schon damals Besitzer von Niedertreba nebst Zimmern 
und Flurstedt, aber sie nannten sich nicht danach, weil es 
nur ein Pertinenzstiick der Herrschaft Dornburg war. Be- 
kanntlich yerkauften sie diese 1343 und 1344 an die Grafen 
von Orlamunde und Schwarzburg, um 1410 wenigstens 
Niedertrebra [mit Pfuhlsborn?] zuriickzukaufen (Friederici, 
Kap. III, § II). Erst von hier ab, aber auch erst im 16. Jahr
hundert und immer nur yoriibergehend in Erbteilungsfallen 
hatten Schenken aus diesem Hause ihren Sitz in Niedertrebra 
und schrieben sich dann wohl auch „Schenk zu Nieder- 
trebra", immerhin oft genug, dafs Gelehrte des 17. und 
18. Jahrhunderts dadurch yerfiihrt werden konnten, schon

XVII. 48



738 Litteratur.

im 14. Jahrhundert eine Linie von „Schenken zu Trebra“ an- 
zunehmen.

Somit ist im Urkundenbuch der Stadt Jena, Bd. I, 
S. 260 Drentsch in Droyzc (die gewbhnliche Schreibweise) 
zu andern, 8. 649 die Bemerkung zu No. 276 zu streichen, 
ebenso im Register 8. 620, Sp. 1, Z. 21—22, dagegen 8. 542, 
Sp, 2 unter Droyssig zu erganzen: Rudolfus praepositus in 
D. (1356), 276.

10.

Tumpling, Wolf von: Geschichte des Geschleohtes von 
Tumpling. Dritter (Schlufs-) Band. Mit Urkunden-A.n- 
hang, Bildnissen, anderen Kunstbeilagen u. s. f. Weimar, 
H. Bohlau, 1894. 386 und 42 8S. und Register [ohne 
Pag.]. 8°.

Yon diesem umfangreichen Werke, auf das in Bd. XVI, 
463—468 die Aufmerksamkeit der Leser gelenkt werden 
konnte, ist inzwischen der Schlufsband erschienen , der die- 
selben Yorziige aufweist, die die beiden ersten Bandę dieser 
yortrefflichen Familiengeschichte auszeichnen. In sorgfaltig- 
ster und ubersichtlicher Darstellung werden die Geschieke 
des im Jahre 1822 mit Johann Christian Adolf Wilhelm er- 
loschenen Hauses Posewitz und des 1867 ausgestorbenen 
Hauses Casekirchen von einem hohen Standpunkte aus und 
mit riicksichtsloser Objektiyitat geschildert. Wertyolle urkund- 
liche und kiinstlerische Beilagen bereichern, wie die beiden 
ersten Bandę, so auch diesen Schlufsband. Fur den Genea- 
logen von Interesse sind die Uebersichten iiber die durch- 
sehnittliche Lebensdauer der Mitglieder beider Hauser (169 fg. 
und 370) und der Alliancen der Familie Tumpling mit an
deren adeligen Familien. Das umfassende Register fur die 
3 Bandę und der ubersichtliehe Stammbaum des Gesehlechtes 
von der Teilung in Linien an bis 1888 ermoglichen eine 
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leichte und schnelle Orientierung iiber den reichen Inhalt 
des ganzen Werkes, das nicht nur von Genealogen und 
Lokalforschern mit Freuden begriifst werden mufa, sondern 
auch. dem Forscher auf dem Gebiete der Reichs- und Kultur- 
geschichte mancherlei Anregung bieten diirfte.

O. Doben ecker.

11.

Regel, Fr.: Thuringen. Ein geographisches Handbuch. 
ZweiterTeil: Biogeographie. 1. Buch: Pflanzen- und Tier- 
yerbreitung. 2. Buch: Die Bewohner. Jena, G. Fischer, 
1895. XVI und 840 SS. 8°.

Der Charakter dieses ausgezeichneten Handbuchs recht- 
fertigt die Besprechung in einer historischen Zeitschrift; 
denn, wie schon die Einleitung zum 1. Teil (Jena 1892) ge- 
zeigt hat, tragt die Darstellung in wesentlichen Partien ein 
historisches Geprage. Dies tritt ebensowohl bei der Betrach- 
tung der Pflanzenyerbreitung, wie bei der Sehilderung der 
Tierverbreitung heryor, und wird im 2. Buehe des 2. Teiles 
so markant, dafs man einen grofsen Teil des Buches ais 
historisches Handbuch ansprechen darf. Und wie kónnte man 
heutige Beyólkerungselemente und ihre Eigenart, wie sie sich 
in Haus-, Dorf- und Feldanlage, Trachten, Speisen, Mundart, 
Sagen, Yolksdichtung u. s. f. kennzeichnet, wie die politischen 
und kirchlichen Zustande Thiiringens scharfer und sicherer 
erfassen, ais in historischer Betrachtungsweise ? Yon bleiben- 
dem Werte ist in diesem Buche der 3. Abschnitt, in dem 
zum ersten Hale die yorgeschichtliche Zeit Thiiringens 
(palaolithische und neolithische Periode, Bronzezeit, Hallstatt- 
periode und La Tene - Periode) auf Grund der yorhandenen 
Einzellitteratur, die 8. 471 ff. zusammengestellt worden ist, 
zusammenhangende Darstellung gefunden hat. Der 4. Ab- 

48* 
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schnitt behandelt Thiiringens Bewohner in geschichtlicher 
Zeit von der rotnischen Periode bis zur Gegenwart, der 
5. Abschnitt die heutige Berólkerung in anthropologischer 
Hinsicht, der 6. Abschnitt die Sprache (bearbeitet von L. 
Hertel), der 7. Volkstumliches in Sitte und Brauch, Glaube 
und Dichtung, der letzte Kleidung, Wohnung und Kost. 
Zahlreiche Abbildungen illustrieren den reichen Text und 
tragen, wie die ganze Ausstattung, zur Erhohung des Wertes 
bei. Ein 3. Teil wird die Kulturgeographie von Thiiringen 
enthalten und damit das ganze wertvolle Werk zum Abschlufs 
bringen.

O. Dobenecker.

12.

Uebersicht der neuerdings erschienenen Litteratur zur 
thuringisohen Gesohiehte und Altertumskunde *).

*Ahrens, H,: Die Wettiner und Kaiser Karl IV. Ein 
Beitrag zur Gesch. der Wettinischen Politik in den Jahren 
1364—1379, Leipzig, Duncker u. Humblot, 1895. VIII u. 
103 SS. 8°. (A. u. d. T.: Leipziger Studien aus dem Ge- 
biet der Geschichte. Herausg. v. K. Lamprecht u. E. Marcks. 
1. Bd., 2. H.)

A u s z ii g e aus den Kirchenbuchern von Arnstadt v. d. 
Jahren 1687 u. 1688. In Arnstadtisches Nachrichts- u. In- 
telligenzbl., 126. Jahrg. (1894), No. 199 (26. Aug.).

Ba u- und Kunstdenkmaler Thiiringens. Bearb. 
von Prof. Dr. P. Lehfeldt. Heft XX. Fiirstentum Schwarz- 
burg-łludolstadt. Amtsgerichtsbezirke Kdnigsee, Oberweifs- 
bach u. Leutenberg. Mit 5 Lichtdruckb. u. 22 Abb. im Texte. 
Jena, G. Fischer, 1894.

1) Die mit * versehenen Werke wurden der Redaktion zur Recen- 
sion iiberreicht, konnten aber wegen Raummangels in diesem Hefte nicht 
besprochen werden.
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Bau- und Kunstdenkmiiler Thiiringens. Amts- 
gerichtsbezirk Kahla. Gepriift durch Dr. H. Bergner, Pfarrer 
in Pfarrkcfslar. Nachgepriift durch Prof. Dr. P. Lehfeldt in 
Berlin. Berlin 1894. Druck von J. F. Starcke. 53 SS. 8°.

*Baumberg, E.: Alt-Arnstadt. Eine Wanderung durch 
die Stadt vor siebzig Jahren. Arnstadt, Bufsjaegersche Hof- 
buchdr., 1894. 93 SS. 8°.

Bey er, O.: Erfurt im Kampfe um seine Selbstandigkeit 
gegen die Wettiner 1370 — 1382. Jahrb. d. K. Akad, gemein. 
Wissensch. zu Erfurt, N. F. XX (1894), 229/268.

Boh mer, H.: Willigis von Mainz. Ein Beitrag zur 
Gesch. des deutschen Reichs u. der deutschen Kirche in der 
sachs. Kaiserzeit. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1895. VIII 
u. 206 SS. 8°. (A. u. d. T.: Leipziger Studien aus dem 
Gebiet der Gesch. Herausg. von K. Lamprecht u. E. Mareks. 
1. Bd., 3. Heft.)

Borkowsky, E.: Aus der Yergangenheit der Stadt 
Naumburg (Forts.). Die Stadt Naumburg im 16. Jahrhundert. 
Naumburg a. S., Dr. v. A. Rietz & Sohn, 1894. 2 BI., 39 SS. 
8°. (RPG. Naumb. OPrgr. 1894.)

Brandenburg, E.: Die Gefangennahme Herzog Hein- 
richs von Braunschweig durch deu Schmalkald. Bund (1545). 
Habilitationsschr. Leipzig, Fock, 1894. 74 SS. 8°.

Buchwald: Jenaer Lutherfunde. In Theol. Studien u. 
Kritiken (1894), 374/391.

B[iihring]: Graf Sizzo - Feier in Georgenthal am 
16. Juni. Arnstadt. Nachrichts- und Intelligenzbl. (1895), 
No. 140 u. 141 (18. u. 19. Juni).

Derselbe: Das Walpurgiskloster vor Arnstadt in Ge- 
schichte u. Sagę. Sonder-BeiL zu No. 110 des Arnstadt. 
Nachrichts- u. Intelligenzbl. (Sonntag, den 13. Mai 1894).

Derselbe: Moderne Barbaren. Erinnerungen an Kloster 
Georgenthal. Arnstadtisches Nachrichts- und Intelligenzbl., 
126. Jahrg., No. 253 (1894, den 28. Oktober).

Burkhardt: Die altesten Kirchen- u. Schulvisitationen 
im óstlichen Thiiringen. 1527. Theol. Studien u. Kritiken 
(1894), 773—782.



742 Litteratur.

Burkhardt: Luthers Wormser Kede in Spalatins 
Wiedergabe. Ebenda (1894), 151/156.

Carl August, Erbgrofsherzog von Sachsen. Ein 
Lebensbild. Mit drei Abbildungen. Weimar, H. Bóhlau, 1895. 
64 SS. 8°.

Zur Oh ar ak t eri s t i k des Prinzenraubers Kunz von 
Kaufungen. Schonburger TagebL, 1894, No. 73.

Collmann, K.: Die Teilnahme der Herren Reufs am 
Sehmalkaldischen Krieg, ihre Aechtung u. Wiedereinsetzung. 
Unser Yogtland, Bd. II, H. 1, 11—22; H. 2, 61—-69.

Dobenecker, O.: Regesta diplomatica nec non episto- 
laria historiae Thuringiae. Erster Halbbd. (ca. 500—1120). 
Namens des Yereins fiir thiir. Gesch. u. Altert. bearbeitet u. 
herausgeg. Jena, G. Fischer, 1895. 240 SS. 4°.

Drenckhahn, O.: Bilder a. d. Gesch. des Miihlhauser 
Gymnasiums. Nach der Festrede bei d. 350-jahr. Jubilaum 
der Anstalt am 28. Aug. 1893. Miihlhausen i. Th. 1894. 
3—15 S. 4°. (Muhlh. G. u. RPG. OP. 1894.)

Einert, E.: Mitteil. aus unsereu Archiven. Aus der 
Yergangenheit der Liebfrauenkirche [in Arnstadt"]. In Arn- 
stadtisches Nachrichts- u. Intelligenzbl., 127. Jahrg., No. 4 ff., 
1895, Jan. 5. 6. 8. 9. 13. 18. 20. 25. 26, Febr. 5. 7. 14. 
20. 22. Eine aufgefundene Handschrift, Marz 6 ff.

Derselbe: Aus dem Jahre 1682. Ebenda, 126. Jahrg., 
No. 256, 257, 260, 261, 1894, Nov. 1 ff.

Erinnerungen aus den Knaben- und Jiinglingsjahren 
eines alten Thiiringers. Leipzig, Fr. W. Grunow, 1894. 
106 SS. 8°.

Fest-Schrift. Den Teilnehmern des IV. Haupt-Yer- 
bandstages des Feuerwehr-Yerbandes der Prov. Sachsen die 
Burger der Stadt Nordhausen. 1895. 36 SS. Darin:

Die histor. Entw. des Feuerlóseh- u. Rettungswesens in 
Nordhausen. Yon H, Heineck. 16/24. — Die Feststadt Nord
hausen. Yon P. Lemcke. 25/36.

Frerichs, H.: Festrede u. Bericht uber die Feier des 
50-jahr. Bestehens der Anstalt. Eisenach, Hofbuchdr., 1894. 
15 SS. 4°. Eisen. RG. OP. 1894.
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Fiifslein, O.: Die St. Johanniskirche zu Saalfeld. Eine 
geschichtliche und baugeschichtliche Studie. Festschrift zur 
Einweihung der gen. Kirche ani 23. September 1894. Saal
feld a. d. S., W. Wiedemannsche Buchh. 32 8S. 8°. [Mit 
5 Tafeln.]

*Gebhardt, H.: Aus der Geschichte des Dorfes Molsch- 
leben. Gotha, G. Schldfsmann, 1894. IV u. 106 SS. 8°.

G er bing, L.: Beitriige zurn Thuringer Geleitswesen im 
16. u. 17. Jahrh. Mit einer Kartę. Mitteil. der Geogr. Ges. 
(fiir Thiiringen) zu Jena. Bd. 13. Jena, G. Fischer (1894). 
50/62.

Do.: Unser lieben Frauen Hiiuslein. Ebenda 63/64.
Zur Geschichte des Klosters Remse. Schonburger 

Tagebl., 1894, No. 68.
Zur Geschichte der Burschenschaft. Aus den Akten 

des Grofsh. sachs. Geh. Staatsarchiys in Weimar. In H. v. 
Treitschke, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert 
(Leipzig 1894). 5. Bd., 8. 745—753.

Got ze, A.: Die palaolithische Fundstelle von Taubach 
bei Weimar. Verh. d. Berliner anthropolog. Ges. fiir 1892, 
S. 366/77.

Derselbe: Palaolithische Fundę von Weimar. Ebenda 
1893, 327/29.

Derselbe: Menschenopfer im Barenhiigel bei Wohlsborn, 
Grofsherzogt. S.-Weimar. Ebenda, 1893, 142/146.

Derselbe: Die Merowing. Altert. Thiiringens. In Verh. 
der Beri, anthrop. Ges. (1894), 49—56.

Gottschalk, M.: 1. Thiir. Inf.-Reg. No. 31. IX u. 
589 SS.

Grófsler, H.: Radegundis von Thiiringen in den Dich- 
tungen ihrer Zeit. Mansf. Blatter VIII, 103/119.

*Gutbier, H.: Der Hainich. Ein Beitr. zur Heimats- 
kunde. Langensalza, Selbstverl. d. Verf. (Kommissionsverlag 
von Wendt u. Klauwell), 1894. 48 8S. kl. 8 °.

Guttenberg, Fr. C. Freiherr v.: Regesten des „Ge- 
schlechtes von Blassenberg" und dessen Nachkommen. Archiy 
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f. Gesch. u. A. von Oberfranken. Herausg. vom Hist. V, f. 
Oberfranken zu Bayreuth. Bd. XXIX, H. 2 (1894), 1/164. 
(Nachtr. 1148 — 1300 u. 1. Forts. 1300—1400.) Mit 4 Beil.

Haecke: Konig Gustav Adolf vou Schweden in Butt- 
stadt (Buttstadter Ztg., 1894, No. 202—205).

Ha gen, v.: Geschichte des 5. Thuringischen Infanterie- 
Regiments No. 94 (Grofsherzog von Sachsen), Berlin, E. 8. 
Mittler & Sohn, 1895. 81 88.

Heidenheimer: Die Yerlobung u. Yermahlung der 
Prinzessin Louise vou Hessen - Darmstadt mit dem Herzoge 
Karl August von 8achsen-Weimar. A. f. hessische G. u. A., 
N. F. I, 451—465 (Darmstadt 1894).

Heldmann, A.: Wcstfiil. Studiereude zu Erfurt 1392 
bis 1613. Ztschr. f. vaterl. Gesch. u. A., 52. Bd. (Munster 
1892), 2. H„ 77/122.

Hellwig: Zur Geschichte des Dom- u. Kreuzstiftes in 
Nordhausen von der Zeit seiner Umwandlung im Jahre 1220 
bis zum Jahre 1322. Ztschr. des Harz-Y., 27. Jahrg. (1894), 
122/209.

Hertzberg, Gustav: Die historische Bedeutung des 
Saalethales. Neujahrsbl. herausg. v. d. hist. Kommission der 
Prov. Sachsen 19. Halle, O. Hendel, 1895. 55 SS. 8°.

Hodermann, Rich.: Gesch. des Gothaischen Hof- 
theaters (1775—1779). In Theatergesch. Forsch. herausg. 
von B. Litzmanu. Hamburg, L. Vofs, 1894.

Holder-Egger, Osw.: Studien zu Lambert von 
Hersfeld II u. III. NA. f. a. d. G. XIX, 369—430, 507 
— 574.

Derselbe: Studien zu Thuringischen Geschiehtsąuellen. 
I. NA. f. a. d G. XX (1895), 373—421.

*Jacob, G.: Die Gleichberge bei Romhild u. ihre vor- 
geschichtl. Bedeutung. 2. Aufl. Mit yielen Abbildungen u. 
einer Uebersichtskarte der Rundsicht vom Kleinen Gleichberg. 
Hildburghausen, Dr. u. Verl. von F. W. Gadów & Sohn, 1895. 
98 SS. kl. 8°.

28 Okt 
Jacobs, E.: Die Beisetzung des am ' -—- 1626

7. Nov.
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yerstorbenen Grafen Botho Ulrich zu Stolberg in Hildesheim. 
Ztschr. d. Harz-V., 27. Jahrg., 292/298.

Kol de, Th.: Zur Gesch. der Schmalkald, Artikel. Theol. 
Studien u. Krilikcn (1894), 157/160.

Kronig, F.: Namenswechsel der Einwohner Nieder- 
gebras wahrend der letzten 300 Jahre. Beibl, des Nordh. 
Couriers.

Kiihn, G.: Regesten zur Geschichte des Carl Friedrich- 
Gymnasiums zu Eisenach. Zum 18. Okt. 1894. Eisenach, 
Hofbuchdr. (H. Kahlo), 1894. 26 SS. 4°.

Laue, M.: Sachsen und Thiiringen. Jahresber. der 
Geschichtswissensch. im Auftr. der Hist. Gesellsch. zu Berlin 
herausg. von J. Jastrow. Jahrg. XVI, 1893 (Berlin, Gartner, 
1895), II, 313/351.

*Leidolph, Ed.: Die Schlacht bei Jena. Mit 2 Karteu 
(Aufmarsch der Armeen u. Plan der Schlacht), sowie 2 Auto- 
typien. Jena, Frommannsche Hofbuchh., 1895. VIII und 
100 SS. 8°.

Leue, G.: Das Steinbild des frommen Augustin [iu 
Gotha]. N. Mitt. aus dcm Gebiete hist.-ant. Forsch. Bd. XVIII,. 
2. Halfte, 2. Heft, 8. 82/86.

Liebe, G.: Eine Reiserechnung [wahrsch. des Grafen 
Wilhelm IV. von Henneberg] aus dem Jahre 1518. N. Mitt. 
aus dem Gebiete hist.-ant. Forsch. Bd. XVIII, 2. Halfte,. 
2. Heft, S. 71/81.

Lip pert, Wold.: Wettiner und Wittelsbacher, sowie 
die Niederlausitz im XIV. Jahrh. Ein Beitr. zur deutschen 
Reichs- u. Territorialgeschichte. Dresden, W. Baensch, 1894. 
XVI u. 314 SS. gr. 8°.

Derselbe: Das alteste Geschiitzwesen der Wettiner. 
Wissensch. Beil. der Leipziger Ztg., 1895, No. 46 (Donners- 
tag, d. 18. April).

Liittich, S.: Der „Pustrich" zu Sondershausen, ein 
Beitr. zur deutschen Altertumsk. Naumburg a. S., Dr. von 
H. Sieling, 1894. 26 SS. 4°. (Dom-G. OP. 1894.)

Martens, K.: Die Fiirsorge des Erfurier Rates fiir das
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O. Dobenecker.
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1.

Bericht iiber die Thatigkeit des Vereins fur Thiiringisehe 
Geschichte und Altertumskunde in der Zeit von der 
Hauptversammlung in Ilmenau am 16. Juli 1893 bis zur 

Hauptversammlung in Gotha am 6. Oktober 1895

yon G u s t a v Richter.

Der letzte im 8. Band der Zeitschrift (N. F.) S. 495 ff. 
yeroffentlichte Bericht iiber die Thatigkeit des Yereins wurde 
zuerst auf der Yersammlung in Ilmenau yorgelegt, mufs 
aber noch durch niihere Angaben iiber den Verlauf derselben 
erganzt werden. Durch das sehr freundliche Entgegenkommen 
des dortigen Ortsaussehufses, an dessen Spitze Herr Biirger- 
meister Eckardt stand, erhielt die Ilmenauer Yersammlung 
einen wahrhaft festlichen Charakter. Schon die am Vorabend 
von der Kuryerwaltung yeranstaltete Illumination der Linden- 
strafse bot den auswiirtigen Teilnehmern eine genufsreiche 
Uberraschung. Die Yersammlung selbst wurde am Sonntag, 
den 16. Juli im Felsenkeller durch den Unterzeiehneten 
erbffnet. Nach einer freundlichen Begriifsung durch Herrn 
Biirgermeister Eckardt hiefs der Yorsitzende die erschienenen 
Yertreter der Gothaischen Staatsregierung, Herrn Geh. Staatsrat 
yon Kettelhodt und Herrn Oberschulrat Rauch willkommen, 
widmete seinem Yorgiinger im Amte, dem yerstorbenen Geh. 
Kirchenrat Lipsius herzliche Worte ehrenden Dankes fur sein 
langjahriges unyergefsliches Wirken fiir unsern Yerein und 
erstattete dann den an der erwiihnten Stelle gedruckt yor- 
liegenden Geschaftsbericht. Den wissenschaftlichen Yortrag 

49* 
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hatte Herr Staatsrat Professor Dr. A. Bruckner aus Jena 
iibernommen. Das Thema lautete: „Ein t h ii ri n gi sch er 
Fiirst des 17. Jahrhunderts und seine Bezieh- 
ungen zu den Deutschen in Rufsland.“ Bei der 
Stadt Moskau bestand eine deutsche Yorstadt. Hier durften 
die Auslander leben, hier entstanden um die Mitte des 
17. Jahrhunderts einige protestantische Kirchen und eine 
deutsche Schule. Diese Yerhaltnisse fanden die lebhafte Teil- 
nahme des Herzogs Ernst des Frommen von Gotha. Der 
Herzog spendete wiederholt Geldsummen fiir den Unterhalt 
von Schule und Kirche, liefs sich uber den Stand der An- 
gelegenheiten der Deutschen fortlaufend unterrichten und stand 
im Briefwechsel mit dem Żaren Alexei, dem Yater Peters 
des Grofsen, und mit Matwejew, dem Minister des ersteren. 
Ais diplomatischer Agent und Yermittler war hierbei ein 
Sachse, Laurentius Rinhuber thatig, uber dessen Leben 
manche bemerkenswerte Einzelheiten zur Mitteilung gelangten. 
Schliefslich gedachte der Redner auch der politisch-diplo- 
matischen Beziehungen, welche zwischen dem Herzoge und 
dem Staate Moskau angebahnt wurden. Es handelte sich 
um die orientalische Frage, um Reformen in Rufsland, um 
Handelsbeziehungen zu China u. s. w., ohne dafs solche 
Yerhandlungen zu greifbaren Ergebnissen gefiihrt hatten.

Reicher Beifall lohnte dem Redner fiir seine an kultur- 
historischen Gedanken reichen und viele Seiten unseres na- 
tionalen Empfindens machtig anregenden Ausfiihrungen,

Hierauf folgte ein kiirzerer Yortrag des Herrn Biirger- 
meister Eckardt uber die Entstehung des Goethe- 
schen Nachtliedes rUeber allen Gipfeln ist Ruh.’ Dn- 
weit des auf dem Kickelhahn bei Ilmenau errichteten Turmes 
befand sich ein von Karl August erbautes Pirschhauschen. 
Hier hat Goethe oft und gern in Stiller Beschaulichkeit geweilt. 
Am 30. August 1783 war Goethe wieder in Ilmenau, auch 
diesmal zog es ihn nach dem Bretterhauschen auf dem Berge. 
Hier wurde er beim Anblick der vom Mond beschienenen Berg- 
haupter zu seinem ^Nachtlied’ gestimmt. Er schrieb das 
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Gedicht an eine rohe Holzwand des Gemachs neben dem siid- 
lich gelegenen Fenster mit dem Datum des 2. (nicht des 7.) Sep
tember. Bei keinem anderen Gedicht, von 'Mignon’ ab- 
gesehen , hat Goethe unserer rauhen Nordlandsprache den 
sufsen melodischen Klang einer sudlich-romanischen Mundart 
zu verleihen gewufst. Ein Ewigkeitsgedanke durchweht ge- 
heimnisvoll das Lied, die Worte schmeicheln sich ins Gemiit, 
ihm Ruhe und Frieden bringend. Nachdem der Redner eine 
eingehende Analyse des Gedichtes gegeben, fiihrte er weiter 
aus, wie Goethe 48 Jahre spater die Inschrift wiedersah. 
Er traf am 26. August 1831 in Ilmenau ein und begab sich 
mit dem vor einigen Jahren verstorbenen Bergrat Mahr nach 
dem Kickelhahn. Lange schaute er in das anmutige Thal, 
dann rief er aus: 'Wenn das doch unser guter Grofsherzog 
noch einmal hatte mitgeniefsen kbnnen.’ Ais er an der Holz
wand die verblichenen Ziige des in kraftigem Jugendalter 
eiust angezeichneten Gedichtes gewahrte, rollten ihm reich- 
liche Thranen iiber die Wangen. Laut wiederholte er die 
letzten Worte: 'Ja warte nur, bald ruhest Du auch.’ Er 
hatte wahr gesprochen, schon im nachsten Friihjahr schlossen 
sich seine Augen fiir immer. „Wir aber“, so schlofs der 
Redner seinen gemiityollen Yortrag, „wir im Ilmthale am 
Flusse, dessen Welle manches unsterbliehe Lied gehort, haben 
es ais teures Yermachtnis iibernommen, solange der Flufs 
rauschen wird, die Goetheerinnerungen zu pflegen und die 
klassischen Statten zu schiitzen und zu schirmen, denn

die Statte, die ein guter Mensch betrat, 
ist eingeweiht, nach hundert Jahren klingt 
sein Wort und seine That dem Enkel wieder." 

Durch Yerteilung einer seltenen Nachbildung des Nachtliedes 
— die Urschrift ist bekanntlich durch den Brand des Hiius- 
chens im J. 1870 yerloren gegangen — bereitete der durch den 
lebhaften Beifall der Horer belohnte Redner den Anwesenden 
eine freudige Ueberraschung. Dieselbe war durch das Ent- 
gegenkommen des Herrn Yerlagsbuchhandler Schneider, der im 
Besitz des einzigen yorhandenen Cliohe's ist, ermoglicht worden.
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Die Ernennung der Herren Prasident Mirus und Rech- 
nungsamtmann Lichtwer zu Rechnungspriifern fiir das niichste 
Yereinsjahr, sowie die Yorlesung einer Einladung der Stadt 
Rudolstadt zur Abhaltung der nachsten Jahresversammlung 
daselbst beschlofs den geschaftlichen Teil des Tages. Yor 
und nach der Yersammlung wurde die vom Ortsausschusse 
auf dem Felsenkeller veranstaltete Ausstellung geschichtlich 
bedeutsamer, teils aus dem stadtischen Archiy, teils yon 
Priyatpersonen dargebotenen Gegenstande besichtigt. Das 
Eestmahl verlief in gelungenster Weise. Der Yorsitzende 
verlas nach dem auf 8. K. H. dem Grofsherzog ausgebrachten 
Trinkspruch unter der jubelnden Zustimmung der Festgenossen 
folgende telegraphische, alsbald aus Wilhelmsthal gnadig be- 
antwortete, Huldigung an den hohen Herren: Tn Anlafs 
des kiirzlich begangenen Regierungsjubilaums und im dank- 
baren Hinblick auf die Segnungen eines den hdchsten Idealen 
geweihten Fiirstenlebens entbietet Eurer Kónigl. Hoheit ehr- 
furchtsvolle Huldigung der in llmenau zur Jahresfeier ver- 
sammelte Geschichtsverein.’ Es folgte noch eine Reihe ernster 
und heiterer Trinkspriiche, unter denen der iiberaus launige 
Festgrufs der uralten Gemeinde Gabelbach aus dem Munde 
ihres Schultheifsen, des Herrn Justizrat Schwanitz sturmische 
Heiterkeit weckte; auch er brachte eine erfreuliche Gabe, 
das zum Jubilaum des Grofsherzogs verfafste humoryolle 
Huldigungsgedicht des Gemeindepoeten Baumbach; dasselbe 
wurde in einer Anzahl yon Abdrucken unter die Festgenossen 
yerteilt. Mit den Gefiihlen warmsten Dankes yerliefsen die 
Gaste das schbne, erinnerungsreiche, gastliche llmenau.

Das aufsere und innere Leben des Yereins in dem seit 
der Ilmenauer Yersammlung verlaufenen Jahre kam in der 
auf der nachstjahrigen, zu Pdfsneck am 30. September 
abgehaltenen Festyereinigung in dem dort yom Yorsitzenden 
erstatteten Yerwaltungsbericht zur offentlichen Darlegung. Ich 
gebe nachstehend diese Uebersicht und erweitere dieselbe zu- 
gleich bis zur Gegenwart.

Hinsiehtlich der wissenschaftlichen Arbeiten 
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des Yercins ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dafs 
der urspriingliche Plan der Herausgabe gesonderter Urkunden- 
biicher thiiringischer Fiirstengeschlechter, Stadle, Kloster 
u. s. w. aufgegeben und an dessen Stelle zunachst die Aus- 
arbeitung eines ganz Thiiringen umfassenden kri- 
tischen Urkundenyerzeichnisses zu schaffen gesetzt 
worden ist. Ich verweise auf die von mir gegebene nahere 
Darlegung dieses Unternehmens und seiner grundlegenden Be- 
deutung fiir die Thiiringische Geschichtsforschung im 8. Bandę 
der Zeitschrift (N. F.) S. 502 f. und bemerke nur, dafs die 
Bearbeitung dieses hochst umfassend angelegten Werkes bis 
zur yollendeten Drucklegung des ersten Bandes vorgeschritten 
ist. Der Bearbeiter, Herr Dr. O. Dobeneeker in Jena, 
hat seit 1. Oktober 1883 — abgesehen yon einer Unter- 
brechung yon x/2 Jahre — in nunmehr zwolfjahriger aus- 
dauernder, miiheyollster Arbeit iiber 22 000 Regesten, jedes 
eiuzelne mit genauen litterarischen und kritischen Nachweisen 
yersehen, angefertigt. Im Sommer des yorigen Jahres wurde 
zur Drucklegung geschritten, auf der Pbfsnecker Yersammlung 
das erste Heft yorgelegt, im Januar des laufenden Jahres der 
erste Halbband yeróffentlicht. Derselbe umfafst in 30 Bogen 
Grofs-Quart 1150 Regesten fiir die Zeit von o, 500 bis zum 
Jahre 1120. Der zweite Halbband wird noch im Laufe 
dieses Jahres erscheinen und aufser Bogen Regesten 
das Register und die Yorrede bringen. Die Herstellung eines 
griindlichen und zuyerlassigen Registers (sowie die Kor- 
rektur desselben) stellt allerdings an die Zeit und Kraft des 
Herausgebers ungeahnt hohe Anforderungen. In der Yorrede 
wird eine Darlegung der Grundsatze gegeben werden, welche 
fiir Aufnahme und Bearbeitung der Urkunden und Briefe 
mafsgebend gewesen sind. An die Yollendung des ersten 
Bandes wird sich im nachsten Jahre die Drucklegung des 
zweiten anschliefsen; derselbe soli die Regesten fiir den mit 
dem Erloschen des alten Landgrafengeschlechtes (1247) be- 
endeten Zeitraum umfassen. Die weitere Absicht geht dahin, 
alsdann noch einen Erganzungsband erscheinen zu lassen, der 
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die noch nicht gedruckten oder nur in seltenen oder schlechten 
Drucken yorhandenen Urkunden enthalten wird. Nach der 
Yollendung desselben wird nach unserer Auffassung dasjenige 
geleistet sein, was fiir eine gesicherte urkundliche Grundlage 
der alteren Thiiringischen Geschichte erforderlich ist. Danii 
wird es allerdings, wie ich im yorigen Jahre ausgefiihrt habe, 
an der Zeit sein, das Urkundenwerk zeitweilig zurucktreten 
zu lassen; die fortschreitende Entwickeliing der geschicht- 
lichen Forschung fordert die Kraft des Yereins fiir andere 
dringliche Aufgaben. Es ist wohl kein Zufall, dafs jetzt, wo 
die wirtschaftlichen und sozialen Fragen in den Yordergrund 
des óffentlichen Lebens getreten sind, auch in der Wissen- 
schaft das Streben nach geschichtlicher Erforschung der wirt- 
schaftsgeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Yerhaltnisse 
mit grofsem Nachdruck die Stellung der wissenschaftlichen 
Aufgaben und Probleme in der allgemeineu wie in der Einzel- 
geschichte beeinflufst. Der Proyinzial- und Ortsgeschiehte 
erwachst da die Aufgabe, durch Erforschung der Wirtschafts- 
geschichte in kleineren Gebieten in den mannigfachen Aeufser- 
ungen des wirtschaftlichen Lebens in Stadt und Land, die 
Entwickelung der sozialen und gewerblichen Gliederungen in 
Ziinften und Gilden, der gutsherrlichen und bauerlichen Yer
haltnisse, den Niederschlag des wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens in den Stadtrechten, Grundbiichern, Flurkarten u. dgL 
zu yerfolgen und fiir seine wissenschaftliche Festlegung kri- 
tisch gesichteten Stoff planmafsig zu sammeln. Und gerade 
dieses, die planmafsige BeeinfLussung und Leitung der orts- 
geschiehtlichen Forschungen, das erscheint ais eine Aufgabe 
der grbfseren proyinzialen Yereine, welcher sich dieselben je 
liinger, je weniger entziehen kónnen. Es ist bedauerlich, dafs 
auch bei uns in Thiiringen hierzu noch kein Anfang gemacht 
ist. Die zahlreichen Ortsyereine haben keine oder wenig 
Fiihlung untereinander und mit dem Hauptyerein. Ich habe 
in Pófsneck nachdriicklich betont, dafs die Ortsyereine in Yer- 
bindung mit uns treten miissen, wenn auch zunachst nur 
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durch ihren Anschlufs ais korporatiye Mitglieder, und in Aus- 
sicht gestellt, dafs weitere Anregungen und Yorschlage von 
uns au die einzelnen Yereine ergehen wiirden. Zu diesem 
Zweck haben wir einen Ausschufs gebildet unter dem Yorsitz 
des Herrn Professor Rosenthal. Dieser Ausschufs hat deu 
Entwurf eines gemeinsamen Arbeitsplanes ausgearbeitet, er 
ist den Yereinsvorstauden zugestellt worden mit der Ein- 
ladung, sich zur Besprechung desselben mit uns zur Haupt- 
yersammlung in Gotha einzufinden.

Ich habe bisher der Urkundenbiicher keine Er- 
wahnung gethan. Wir halten daran fest, die einmal begon- 
nenen Unternehmungen auch zu Ende zu fiihren. Doch ist 
die Sachlage bei dem Urkundenbuch yon Paulinzelle und dem 
der Stadt Jena noch dieselbe wie im yorigen Berieht an- 
gegeben. Auch was oben iiber das zeitweilige Zuriicktreten 
des grofsen Urkundenrepertoriums gesagt ist, darf nicht mifs- 
yerstanden werden. Die Arbeit wird stetig fortgesetzt, nur 
in langsamerem Tempo, damit die Mittel des Yereins auch 
anderen, inzwischen erwachsenen Aufgaben von ebenso grofser 
Dringlichkeit zu gute kommen kdunen. So diirfte wohl 
neben der Yollendung der beiden genanuten Urkundenbiicher 
eine urkundliche Herausgabe der Thiiringischen 
Stadtrechte dasjenige sein, was nach Yollendung der ersten 
beiden Bandę des Bepertoriuros, sowie des Ergiinzungsbandes 
zunachst ins Werk zu setzen ware.

Aber auch noch in anderer Richtung wird der Verein 
seine Aufgaben zu erweitern haben. Die Thiiringischen 
Archiye bergen noch eine Fiille ungehobener Schatze zur 
Geschichte und Kulturgeschichte namentlich der neueren Jahr- 
hunderte, welche der geschichtlicheu Forschung in umfassen- 
derer und mehr planmafsiger Weise zuganglich gemacht werden 
miissen, ais es bisher geschehen ist. Es wiirde zu diesem 
Zwecke etwa die Durchforschung der Archiye durch geeignete 
Fachmanner stattzufiuden haben, um die zur Yeróffentlichung 
geeigneten Arehiyalien yon geschichtlicher Bedeutung zu be- 
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stimmen und zu bezeichnen. Dann kónnte ein Plan zu ihrer 
Bearbeitung und Herausgabe in bestimmter zeitlicher und 
sachlicher Folgę vom Yorstande des Yereins festgestellt und 
allmahlich ins Leben gerufen werden. Es wiirde neben die 
vorwiegend dem Mittelalter zugewendeten urkundlichen Publi- 
kationen eine zweite Reihe von Publikationen aus 
Thuringischen Archiren zur Geschichte der 
neueren Zeiten’ ais besonderes Unternehmen des Yereins 
zu treten haben. Um diesen hier skizzierten Gedanken 
— er entspricht im wesentlichen den von Herrn Professor 
Ottokar Lorenz schon vor Jahren geaufserten Wunschen 
und Anregungen — genauer auszuarbeiten, bediirfte es zu- 
nachst einer engeren Yerbindung des Yereins mit den Ver- 
waltungen der Thuringischen Archi ve, besonders in Weimar, 
Gotha, Altenburg, Meiningen und Rudolstadt. Ohne dereń 
bereitwillige Mitwirkung ware die Ausfuhrung gar nicht denk- 
bar. Es wird sich diese nahere Yerbindung dadurch an- 
bahnen lassen, dafs Yertreter dieser Yerwaltungen ais aus- 
wartige Mitglieder dem Yereinsyorstand beitreten und von 
Zeit zu Zeit zu gemeinsamen Beratungen sich yereinigen. 
Eine zweite Bedingung ware die Beschaffung geeigneter 
Arbeitskrafte. Diese wiirde am wenigsten Schwierigkeiten 
machen, das historische Seminar in Jena sich zu einer Pflanz- 
schule junger Historiker in dieser Bichtung ausbilden kónnen. 
Endlich die Geldmittel. Das ist ja deutlich, dafs mit den vor- 
handenen Mitteln des Yereins, die Unterstiitzungen der Staats- 
regierungen in der bisherigen Hohe ihrer Betrage eingerechnet, 
sich die ganze Fiille der bezeichneten Aufgaben nicht lósen 
lafst. Aber warum sollen wir es von yornherein ais aus- 
geschlossen ansehen, dafs die Regierungen sich zu einer Er- 
hóhung der gewahrten Mittel entschliefsen wiirden? Ferner, 
wenn der Plan des Werks sich wirklich auf geschichtlich 
allgemein Bedeutsames richtet, so diirfte auch wohl ein unter- 
nehmender Yerleger sich finden, weleher das Werk ganz oder 
teilweise auf eigene Kosten zum Yerlag ubernahme. Endlich 
ist eine Steigerung der Yereinsmittel durch Yermehrung der 
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Yereinsmitglieder ins Auge zu fassen. Noch immer ist die 
Mitgliederzabl eine yerschwindend kleine gegeniiber der Ziffer 
der Thiiringischen Bevólkerungen und der hohen Bedeutung 
unserer Arbeiten. Yielleicht kbnnen die Staatsregierungen 
durch an alle Staats- und Gemeindebehdrden, an die Pfarr- 
und Schuliimter zu richtende Empfehlungen zum personlichen 
und korporatiyen Beitritt nicht unwesentlich hierzu beitragen.

Soviel von den zukiinftigen Zieleń unserer Arbeit. Yon 
der Vereinszeitschrift ist im J. 1893 das 3. und 4. Heft 
des 8. Bandes der N. F., sowie das 1. Heft des 9. Bandes, 
im J. 1894 das umfangreiche 2. Heft desselbeu erschienen, 
im laufenden Jahre hat das 3. und 4. ais Doppelheft dieses 
Bandes seine Yollendung gefunden und wird zugleich mit 
diesem Bericht auf der beyorstehenden Hauptyersammluug 
zu Gotba vorgelegt werden.

Die Mitgliederzabl des Yereins betrug nach der 
letzten Mitteilung (vom Herbst 1893) 3 Ehren- und 418 
ordentliche Mitglieder, sie ist seitdem auf die Zahl von 
2 Ehren- und 406 ordentlichen Mitgliedern herabgesunken.

Der Schriftenaustauseh mit anderen Yereinen hat 
an Umfang zugenommen. Wir stehen gegenwartig mit 226 
Akademien, Yereinen und gelehrten Gesellschaften im Aus- 
tauschyerhaltnis. Der Yatikanischen Bibliothek in Rom be- 
schlofs der Yorstand seine samtlichen Publikationen zum 
Geschenk zu machen, ein sehr yerbindliches Dankschreiben der 
Bibliotheksverwaltung ging dem Yorstande fur diese Gabe zu.

Aber auf den Schriftenwechsel hat sich der Yerkehr nicht 
beschrankt. Der Yorstand des Generalyereins deutscher Ge- 
schichts- und Altertumsyereine lud uns zu der im Sept. 1894 
in Eisenach abgehaltenen Generalversammlung ein und hat 
zugleich den Beitritt unseres Yereins zum Generalyerein in 
Anregung gebracht. In unserer Yertretung nahm Herr Biblio- 
theksdirektor Dr. K. K. Muller an den Eisenaeher Yerhand- 
lungen am 8. Sept. teil; den Anschlufs an den Generalyerein 
haben wir nach dem Gesamtverhaltnis unserer Aufgaben und 
Pflichten nicht thunlich gefunden. — Ebenso nahm unser
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Yerein an den bei Gelegenheit des diesjahrigen Historiker- 
tags in Frankfurt vorgenommenen Verhandlungen deutscher 
Publikationsinstitute durch Mitwirkung des von uns abge- 
ordneten Herrn Dr. O. Dobenecker teil. Wir sind den dort 
getroffenen Vereinbarungen beigetreten, Herr Dr. Dobenecker 
bat die Vertretung fiir Thiiringen iibernommen. — Endlich 
haben wir uns dem vom Erfurter Geschichts- und Altertums- 
yereine ausgegangenen Bemiihungen fiir Herstellung einer 
priihistorischen Fundkarte Thuringens angeschlossen und durch 
Teilnahme des Herrn Professor Dr. Regel ais unseres Yer- 
treters an der Erfurter Besprechung vom 9. Juni 1895 dies 
bekundet.

Die erwahnten Fragen waren neben Regelung der laufen- 
den Yereinsgeschafte Gegenstand einer Reihe beratender und 
beschliefsender Yersammlungen des Yorstandes. Solche Yor- 
s t a n d s s i t z u n g e n haben stattgefunden am 21. Januar, 
27. Mai, 14. Juni 1894 und am 10. Marz und 31. Mai 1895. 
Die J ahre syersammlun g fiir 1894 wurde am 30. September 
unter reger Beteiligung zu Pofsneck abgehalten. Ais neue Aus- 
schufsmitglieder wurden in der Sitzung vom 10. Marz durch 
Beiwahl die Herren Oberlandesgerichtsrat Dr. Unger, Biblio- 
thekskustos Dr. Steinhausen, Professor Dr. Kauffmann und 
ais auswiirtiges Mitglied Herr Archiydirektor Dr. Burkhardt 
zu Weimar gewahlt. — Innigen Anteil nahm der Yerein an 
dem Ableben seines hohen Ehrenmitgliedes, des Erbgrofs- 
herzogs Carl August K. H. Im Namen des Yorstandes wurde 
yon dem Unterzeichneten ein Beileidsehreiben an I. K. H. 
die Frau Erbgrofsherzogin gerichtet und von Herrn Dr. Doben
ecker eine Blumenspende am Sarge niedergelegt. Sowohl vom 
Grofsh. wie yom Erbgrofsh. Hofe wurden Dankschreiben an 
den Yorstand gesendet.

Es bleibt schliefslich noch uber den aufseren Yerlauf der 
yorjahrigen Pofsneeker Hauptyersammlung zu be- 
richten. Manche Schwierigkeiten hatten sich der Abhaltung 
dieser Yersammlung in den Weg gestellt und eine Reihe 
unserer Yorstandsmitglieder, die Herren Prof. Rosenthal und 
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Dr. G. Fischer, welche sich auf Reisen befanden, sowie die 
Herren Lorenz und Krieger, waren von der Teilnahme ab- 
gehalten. Wenn es dennoch gelungen ist, den am 27. Mai 
gefafsten Beschlufs beziiglioh Abhaltung der Jahresyersamm- 
lung in Pófsneck zur Durchfiihrung zu bringen, so ist das 
nicht zum wenigsten dem sehr freundliehen Entgegenkommen 
des Herrn Kommerzienrat Eberlein in Pófsneck und der Mit- 
glieder des von demselben gebildeten Ortsausschusses zu danken. 
Der Erfolg lohnte reichlich fiir die yorausgegangenen Miihen. 
Eine grofse Zahl von Damen und Herren, etwa 150, der 
Mehrzahl nach aus Pófsneck, doch auch nicht wenige von 
auswarts, davon 20 Herren aus Jena, fanden sich am 
30. September gegen Mittag in den gastlichen Raumen des 
Sohiitzenhauses zur Teilnahme an den Yerhandlungen des 
Yereins zusammen.

Nach ErOffnung der Yersammlung durch den Yorsitzenden 
begriifste Herr Biirgermeister Dr. jur. Plagge namens der 
stS,dtischen Behórden und des Ortsausschusses die zahlreiche 
Yersammlung. Die Stadt empfinde es ais eine Freude und 
eine Ehre, dafs der Yerein in ihren Mauern tage, der ganz 
Thiiringen unter eine Fahne geschaart habe, um die Denk- 
maler, an denen Thiiringen so reich sei, zu erhalten, die Liebe 
zu den Pflanzstatten der Bildung zu pflegen. Thuringen sei 
thatsachlich eine solche Pflanzstatte, Thuringen sei die Wiege 
der Reformation, Thiiringens Sanger und Gelehrte hatten das 
geistige Leben vertieft, die Thiiringer Industrie stehe auf 
hoher Stufe, und Thiiringer Tondichter hatten die von Poesie 
und Sagę umwobenen Thiiringer Berge und Burgen yerherr- 
licht. Es sei eine herrliche Aufgabe, Thaten und Sitten der 
Yorzeit den spateren Geschlechtern zu uberliefern und des- 
halb ein ehrendes Gefiihl, den Yerein, der sich diese Aufgabe 
gestellt, hier tagen zu sehen. Nochmals heifse er denselben 
herzlieh willkommen. Der Vorsitzende dankte herzlich fiir 
die gehaltreiche und ehrenyolle Begriifsung; wenn ja noch 
ein Zweifel habe bestehen konnen — fiir ihn persónlich habe 
ein solcher nie bestanden — ob der Yerein hier Yerstandnis 
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fiir seine Bestrebungen finden werde, so sei dieser Zweifel 
durch die warme Begriifsung des Herrn Biirgermeisters und 
durch das Erscheinen so zahlreicher, auch weiblicher Gaste, 
vollig gehoben; nicht minder zeige auch die gebotene Aus- 
stellung zahlreicher und anziehender Altertiimer aus dem 
Privatbesitz so vieler Familien von dem pietatvollen Sinn 
der Bewohner Pófsnecks gegeniiber den Zeugen ihrer reichen 
Yergangenheit. Es folgte der Geschaftsbericht, dessen Inhalt 
teils im vorstehenden enthalten, teils aus der nachfolgenden 
Rechnungsiibersicht unseres Herrn Schatzmeisters ersicht- 
lich ist.

Nachdem der Geschaftsbericht erstattet und die Wahl 
der Rechnungspriifer fiir die neue Periode vollzogen war 
— sie hatte die Wiederwahl der oben genannten Herren er- 
geben — folgten die Yortrage, welche die volle Aufmerk- 
samkeit der Yersammlung zu fesseln wufsten. Zuerst sprach 
Professor R e g e 1 aus J ena iiber ,D i e industrielle E n t - 
wickelung yon O s t thiir i n g e n, insbesondere yon 
Pbfsneck'. Den wesentlichen Inhalt der auf ausgezeich- 
neter Sachkunde beruhenden Ausfiihrungen geben wir nach 
dem Bericht der Jenaischen Zeitung yom 10. Oktober (Beilage 
zu Nr. 237):

Pbfsneck ist bekanntlich neben Sonneberg der bedeutendste 
Industrieplatz des Herzogtums Meiningen und bildet den am 
weitesten nach Nordosten yorgeschobenen Teil dieses vom 
siidlichen Yorland des Thiiringerwaldes quer iiber den Riicken 
des letzteren bis zum Nordostfufs sich ausdehnenden Landes.

Ein bedeutungsvoller Terrainabschnitt scheidet das gegen 
Siiden ansteigende Yogtlandisehe Bergland yom Thiiringer 
Hiigelland; deutlich ist derselbe von Saalfeld bis Gera aus- 
gepragt. Grofsere Siedelungen wie Saalfeld, Pbfsneck, Oppurg, 
Neustadt, Triptis, Weida und vor allem Gera haben sich hier 
entfaltet, eine der wichtigsten Yerkehrslinien Mitteldeutsch- 
lands verknupft, derselben folgend, das Elster- und Saalthal, 
und iiber den Thiiringerwald weiterziehend, den Norden und 
Nordosten Deutschlands mit dem Siiden. Diese Senke ist 
nebst dem tief in das Schichtengefiige des Yogtlandischen 
Berglandes einschneidenden Elsterthal der Sitz einer be- 
deutenden Grofsindustrie geworden, wie wir eine solche in 
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dieser Grofse und Geschlossenheit in ganz Thiiringen nicht 
wieder antreffen; dieselbe ist mit der benachbarten des Konig- 
reichs Sachsen auf das engste yerkniipft.

Ein ahnliches Emporbluhen grofserer Ortschaften wie 
zwischen Saalfeld und Gera beobachten wir auch sonst yiel- 
fach am Eufs unserer mitteldeutschen Gebirge, wie am Harz, 
am Thiiringerwald u. s. w. Hier am Fufs des Yogtlandischen 
Berglandes finden wir bereits in vorgeschichtlicher Zeit die 
Spuren einer dichteren Besiedelung, denn gerade hier im 
Orlagau sind die prahistorischen und fruhgeschichtlichen Fundę 
recht zahlreieh und sind durch den Fleifs riihriger Lokal- 
forscher der wissenschaftlichen Forschung zuganglich gemacht 
worden, besonders haben Adler, Bbrner, Liebe, Robert Eisel, 
Aug. Fischer und Dr. Loth eifrig gesammelt und die Samm- 
lungen in Berlin, Dresden, Jena, Gera, Hohenleuben u. s. w. 
bereichert. Reiche Bodenschatze des Zechsteins sowie die 
Leichtigkeit durch starkę Befestigungen die aufbliihenden Orte 
zu schiitzen, haben spater diese dichtere Besiedelung noch 
gesteigert, historisehe Momente haben sodann in neuerer Zeit 
die Entfaltung eines regen industriellen Lebens gerade hier 
in Ostthuringen bewirkt. Redner wendet sich zunaehst zur 
Entwickelung der Textilindustrie yon Gera, welches sich 
nach der furchtbaren Zerstbrung im thiiringischen Bruder- 
krieg i. J. 1440 raseh wieder erholte und namentlich schon 
im 15. Jahrhundert eine bliihende Tuchmacherindustrie aufwies.

Zum grofsen Yerdrufs der altziinftigen Tuchmacher brach- 
ten etwa 90 Jahre spater niederlandische Zeugweber die 
bisher unbekannte Kunst der Herstellung glatter Gewebe aus 
Kammwolle nach Gera. Dieselben fluchteten seit 1567 vor 
Albas Schreckensherrschaft. Zu einer lebhaften Entfaltung 
gelangte die Geraer Textilindustrie aber doch erst yor etwa 
300 Jahren, ais der 1541 zu Doornik in Flandern geborene 
und gleichfalls aus seiner Heimat yertriebene Nikolaus de 
8mit um 1595 sich in Gera niederliefs, geschiitzt durch 
Heinrich Posthumus (1595—1635), und hier auf dem schon 
yorbereiteten Boden die Zeugweberei ais Grofskaufmann zu 
entwickeln begann: er kaufte einerseits die yon den selb- 
standigen „Zeugwirkern" gelieferten Gewebe auf, andererseits 
liefs er solehe in seiner Weberei anfertigen, um sie dann in 
der eigenen Schonfarberei auszufarben und dann zu appre- 
tieren und so yeredelt auf den Messen zu yerkaufen. Bereits 
1596 bezog Smit mit seinen Waaren die Leipziger Messe. 
Schon 1613 traten die Zeugmacher mit 55 Genossen zu einer 
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besonderen Innung zusammen (Smit f 1623). Trotz der 
Seuchen und Drangsale des 30-jahrigen Krieges, trotz des 
grofsen Brandes v. J. 1686 gab es zu Ende des 17. Jahr- 
hunderts schon 180 Zeugmachermeister in Gera; fast die 
ganze Umgegend lebte yon der Geraer Weberei. Das 18. Jahr- 
hundert bietet namentlich in seiner zweiten Halfte kein er- 
freuliches Bild, sondern brachte der Geraer Zeugmanufaktur 
schwere Hemmungen, welche der Vortragende kurz chrarak- 
terisiert; die Napoleonisehen Kriege mit ihrer Kontinental- 
sperre und der darauf folgenden Sonderpolitik der deutschen 
Staaten, welche Deutschland in 38 Zollgebiete schied, yer- 
scharften nur diesen Notstand, so dafs erst die Griindung des 
deutschen Zollyereins i. J. 1834, wie anderswo, so auch hier 
neues Leben erweckte.

Mit der Herstellung des Kammgarns auf Spinnmaschinen 
traten nunmehr ganz neue Yerhaltnisse ein. 1828 wurde in 
Liebschwitz, 1844 in Gera selbst eine Kammgarnspinnerei 
gegriindet; den heutigen grofsartigen Aufsehwung nahm jedoch 
dieselbe erst mit der Einfiihrung der mechanischen Webstiihle, 
welche die beąueme Erschliefung des Zwickauer Kohlenbeckens 
durch die Gera-Gófsnitzer Bahn i. J. 1865 zur heutigen Hohe 
entwickelte. Der Yortragende fiihrte diese neueste und wich- 
tigste Entwickelungsphase der Geraer Textilindustrie durch 
Zahlenangaben naher aus: 1891 arbeiteten hier bereits 9511 
mechanische Webstiihle in 62 Eabriken mit 10 834 Arbeitern 
und 87 Dampfmaschinen (= 4664 Pferdekrafte). Der jahr- 
liche Umsatz iiberstieg 50 Millionen Mk., Gera selbst zahlte 
40 000 Einwohner (gegen 16 000 im Jahre 18671).

Greiz beschiiftigt in seinen zahlreichen Fabriken auch 
gegen 10 000 Arbeiter und yerfiigt iiber mehr ais 11000 
mechanische Webstiihle; hier stellte die Firma Schilbach & Co. 
i. J. 1864 die ersten mechanischen Webstiihle auf, heute 
yerfiigt dieses einzige Geschaft iiber mehr ais 1000, Friedr. 
Arnold in 3 Fabriken sogar iiber 1600 mechanische Webstiihle.

In Pofsneck bestehen nicht weniger ais 14 Flanell- 
fabriken; der Wert ihrer Jahresproduktion diirfte den Umsatz 
der samtlichen Spielwarengeschafte yon Sonneberg, dieser um 
3000 Kópfe grofseren Kónigin der Thiiringer Spielwaren- 
manufaktur, iibertreffen. Redner schildert nunmehr in kurzeń 
Ziigen die Enwickelung der Pófsnecker Industrie, welche aus 
der Gerberei und Weberei sieh zu ihrer heutigen Bliite ent- 
faltet hat. Die Pófsnecker beteiligten sieh z. B. an dem yon 
Tuchmachergesellen gestellten Regiment, welches mit Karl V.
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1535 gegen Tunis zog und wegen seiner roten Filzwamser 
die 'deutschen Blutmanner’ hiefs. 1825 fiihrte Joh. Gottlieb 
Zoeth in Pofsneck das 'Einmannisch-Weben’ ein, welches 
den zweiten Mann am Webstuhl entbehrlich machte; die Ent
wickelung zum Grofsbetrieb datiert jedoch erst seit 1862, 
nach Einfiihrung der Gewerbefreiheit und der Durchfiihrung 
des Dampfbetriebes; 1869 wurden hier die ersten mecha- 
nischen Webstiihle aufgestellt.

Neben der Textilindustrie sind aber noch eine ganze 
Anzahl anderer Gewerbe fur Ostthiiringen von grofser Be- 
deutung. Redner beriihrte noch die namentlich in Gera und 
Pofsneck, aber auch in yielen anderen Orten Ostthuringens 
bluhende Herstellung und Yerarbeitung des Leders, die Ma- 
schinenfabrikation und Eisengiefserei, die Herstellung mu- 
sikalischer Instrumente, die Tabakindustrie, die Bier- und 
Essigbrauerei und speziell in Fraureuth, Gera und Pofsneck 
die Porzellanbereitung. Er geht am Schlufs seines 
Yortrags noch etwas naher auf die Entwickelung dieses 
Industriezweiges ein, fur welche in Thiiringen 95 Fabriken 
mit iiber 18 000 Arbeitern (d. h. mehr ais die Halfte aller in 
dieser Branche in ganz Deutschland beschaftigten Arbeits- 
krafte) thatig sind.

Den zweiten Yortrag hielt Dr. Dobenecker iiber Tho
mas Miinzer im Bauernkrieg’. Wir geben nach dem- 
selben Bericht die Hauptziige des von dem Redner vorgefiihrten 
lebenswarmen und reichen Bildes:

Redner wieś zunachst auf die allgemeinen wirtschaft- 
lichen, sozialen und politischen Mifsstande hin, welche die 
Bauernschaft zur Selbsthilfe treiben und schli efslich auch die 
demokratischen Elemente der Stadte zur Teilnahme an der 
Reyolution drangen; gab sodann ein Bild von den Zieleń 
der reyolutionierenden Massen, wie sie in dem Programm der 
12 Artikel und in dem Heilsbronner Yerfassungsentwurf nam- 
haft gemacht werden, um sodann zur Schilderung der sozialen, 
auf den Umsturz alles Bestehenden hinzielenden thiiriugischen 
Reyolution iiberzugehen, dereń Seele Thomas Miinzer wurde. 
Das Leben dieses fanatischen Schwarmers, der iiber Thiiringens 
Bauernschaft unendliches Elend bringen sollte, wurde in grofsen 
Żiigen gezeichnet, besonders aber die Entwickelung seiner 
religiósen, politischen und sozialen Lehren geschildert, in 
denen er Gleichheit und Freiheit fur alle Menschen und eine 
kommunistische Gestaltung der Gesellschaft fordert, in denen 

XVII. 50
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er in sinnlosester Weise gegen Klerus, Fiirsten und Herren 
wiitet und eifert. Sein Auftreten besonders in Allstedt und. 
Miihlhausen, wo ihm der Pradikant Heinrich Pfeiffer den 
Boden bereitet hatte, in Niirnberg, wohin er sich nach seiner 
Vertreibung aus Miihlhausen gewandt, am Bodensee und wieder 
in Miihlhausen und Thiiringen wurde skizziert und sodann 
die von ihm angefachte und wesentlich geleitete Erhebung 
der thiiringischen Bauernsehaft und der niederen Beyólkerung 
der thiiringischen Stiidte, das Wiiten und Stiirmen der Bauern 
gegen Kldster und Schlosser, ihr siegreiches Yordringen, das 
Unterliegen und teilweise Paktieren der Aristokratie mit den 
Siegern erzahlt. Die scheinbar iiberall in Thiiringen und 
seinen óstlichen Yorlanden siegreiche Bewegung wird dann 
gehemmt, die eingeschiichterte Herrenpartei zur blutigen 
Reaktion begeistert durch Luther, der zunachet beiden Par- 
teien zur Nachgiebigkeit geraten, dann aber angesichts des 
tollen Wiitens der Bauern in der richtigen Ueberzeugung, 
dafs es um die Reformation geschehen sei, wenn die niederen 
Massen die Gewalt gewannen, sich in seiner Schrift „Wider 
die mordischen und raubischen Rotten der Bauern" mit ele- 
mentarer Leidenschaft gewandt hatte. Die Fiirsten und Herren 
raffen sich auf, der Mittelstand bleibt ruhig oder sammelt 
sich zur Abwehr der Revolution. Bei Frankenhausen unter- 
liegt der von Miinzer gefiihrte Haufe der Kriegskunst der 
verbiindeten Fiirsten Hessens, Braunschweigs und Sachsens 
und wird fast yollstandig vernichtet; Hunderte von Gefangenen 
werden gerichtet, iiber die aufriihrerisehen Bauern blutiges 
Strafgericht trotz Luthers Abmahnungen gehalten, die Land- 
schaften mit Brandschatzungen und schweren Kontributionen 
heimgesucht und vor Miihlhausens Mauern der Hauptverfiihrer 
der Bauernmassen mit Pfeiffer gekópft. Wie im Siidwesten 
Deutschlands, in Franken und Hessen, so wurde auch in 
Thiiringen der Aufstand iiberall blutig niedergeschlagen, Die 
Wirkungen des Aufstandes und der siegreichen Reaktion auf 
die wirtsehaftliche und politische Lagę des Bauernstandes 
nach dem Kriege wurde von dem Redner naher angegeben 
und von ihm mit dem Wunsche geschlossen, dafs das deutsche 
Volk vor einem ahnliehen Kampfe entfesselter Leidenschaften 
fur immer bewahrt bleiben móge.

Die Yersammlung begleitete die wertyollen Yortrage mit 
lebhaftem Beifall und der Yorsitzende sprach den Rednern 
den besten Dank aus.
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Der Versammlung folgte das Festmahl, an dem etwa 
50 Personen, Herren und Damen teilnahmen. Den ersten 
Trinkspruch brachte Hofrat Dr. Richter mit etwa nach- 
stehenden Worten aus:

Wo deutsche Manner zusammen sind, sei es zu ernster 
Arbeit oder zu froher Geselligkeit, da gilt das erste Wort 
des Redners, welcher der herrschenden Stimmung Ausdruck 
yerleiht, dem Vaterlande. Mit ganzem Herzen hangt der 
Deutsche an seiner heimatlichen Landschaft, an dem Fiirsten- 
hause seines Landes. Auch wir gedenken in Liebe des schonen 
Thiiringer Landes, auf dessen Scholle wir stehen und das ein 
so weiser, gnadiger, gerechter und kunstsinniger Fiirst regiert. 
Friiher war diese Liebe zum engeren Heimatsstaat das einzige, 
dessen wir uns getrosten konnten. Aber ais Deutsche konnten 
wir uns nicht fiihlen, ehe wir das Reich hatten. Denn damals 
gab es wohl Preufsen, Bayern, Sachsen, gab es Meininger, 
Weimaraner u. s. w., aber ein Volk yon Deutschen in poli- 
tischem Sinne gab es nicht. Es war die Zeit, wo nach einem 
kiirzlich bekannt gewordenen derben Worte unseres gewaltigen 
Bismarck aus dem Jahre 1859 bei Regenwetter jeder Deutsche 
sein Yaterland an den Stiefeln mit dayontrug. Spott und 
Mifsachtung im Auslande traf uns ob unserer Schwache und 
Zerrissenheit.

Dafs es nicht mehr so ist, sondern dafs sich jetzt der 
Einzelne stark fiihlt im Ganzen, das wollen und diirfen wir 
nicht yergessen.

Die alteren Generationen wissen es noch; sie haben in 
sich erfahren und erlebt den Gegensatz zwischen dem, was 
einst war und jetzt ist, zwischen der Kraft und Einheit jetzt 
und der Ohnmaeht und Zerrissenheit sonst. Sie haben bei- 
gesteuert zu dem grofsen Blutopfer aller Stamme, durch das 
festgekittet der stolze Bau des Reichs erstand. Sie werden es 
nicht yergessen. Es wachst aber eine neue Generation heran, 
die es nur von Hórensagen weifs, der miihelos in den Schofs 
gefallen, was um die teuersten Opfer erkauft war. Dieser 
gegeniiber mufs darum immer wieder dankbar erinnert werden 
an den unyergleichlich hohen Wert des errungenen Gutes 
nationaler Einheit. Dieses hochste Kleinod steht fur jeden 
wahren Deutschen uber dem Hader der Parteien; in dem 
festen Willen es zu wahren stehen wir alle zusammen. 
Weh e dem, der daran riihrt! Auch die Arbeit unseres 
Vereins gilt der Pflege yaterlandischer Gesinnung. Im Reich

50*



772 Geschaftliche Mitteilungen.

ist freier Spielraum gelassen der Eigeuart eines jeden Stammes, 
Nur wer die engere Heimat liebt, vermag auch das grofse 
Yaterland recht zu lieben. Darum wollen wir auch heute in 
Liebe gedenken des machtigen Schirmherrn des grofsen deut- 
schen Yaterlandes und zugleich unseres herrlichen Thiiringer 
Landes und seiner Fiirsten.

In dieser Gesinnung fordere ich sie auf, mit mir ein- 
zustimmen in den Ruf: des Reiches Schirmherr Kaiser Wilhelm 
und der Landesfiirst Herzog Georg von Meiningen, sie leben 
hoch! hoch! hoch!

Die Freuden des Mahles wurden dann noch durch mehrere 
andere herzliche und sinnige Trinkspriiche erhoht; es sprachen 
Kommerzienrat Eberlein, Schuldirektor Dr. Lotz, beide aus 
Pófsneck und Staatsrat Professor Bruckner aus Jena. Grofse 
Heiterkeit erregte das folgende von Herrn Kaufmann August 
Fischer in Pófsneck yerfafste launige Lied:
Vieles, was uns wissenswert 
Aus der Heimatkunde, 
Haben heute wir gehort 
Von beredtem Munde, 
Lasset uns die Glaser klingen 
Und uns Gaudeamus singen 
Dieser schonen Stunde !
Schon im grauen Altertum 
Pflegte man zu speisen, 
Und vor manchem Sakulum 
Thatens selbst die Weisen: 
Liefsen — so lehrt die Geschichte — 
Auch bei jeglichem Gerichte 
Gem den Becher kreisen.
Manner, die den Hóhlenbar 
Wohlgemut erlegten, 
Auerochsen nur am Speer 
Gan z zu braten pflegten, 
Hatten miserable Weine, 
Wenn sie sich im Buchenhaine 
An die Tafel legten.
Sorten, die zumal die Flur 
Schlettweins einst getragen, 
Konnte ein Vandale nur 
Trinken und vertragen 
Heute trinken Wein von Reben, 
Die der deutsche Rhein gegeben, 
Wir mit Wohlbehagen.

Ais man noch mit Feuerstein, 
Fisch und Fleisch tranchieret, 
Hat ein Altertumsverein 
Schwerlich prosperieret.
Ach! die alten tapfern Hahne, 
Kein Semester noch in Jene 
Hatten sie studieret.
Heut zu Tag, wie angenehm
Sind wir situieret:
Mit Geschichte, wie bequem 
Sind wir regalieret!
Mit der frubesten der Horen 
Sind die Herren Professoren 
Her zu uns kutschieret.
Und was sie uns mitgebracht, 
Jeder soll’s behalten, 
Aufbewahren mit Bedacht 
In des Hirnes Falten !
Móge uns noch oft es frommen, 
Dafs die Herren, hochwillkommen, 
Hier Yersammlung halten!
Fullt die Glaser bis zum Rand, 
Lafst sie uns erheben;
Jena an der Saale Strand, 
Alle, die dort leben, 
Manner, Frauen, Kind und Kegel, 
Dobenecker, Richter, Regel 
Lassen hoch wir leben !

Der Yorsitzende dankte dem Dichter fiir die hiibsche 
Festgabe mit launigen Worten.
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Mit der Yersammlung war, wie erwahnt, eine Aus- 
stellung historiach interessanter Gegenstande yerbunden, die 
durch ihre Eeichhaltigheit sehr uberraschte. Sie enthielt nicht 
weniger ais 341 Nummern yon 100 Ausstellern, darunter 
eine ganze Eeihe recht seltener und wertvoller Gegenstande. 
Ein von Apotheker Stichling, dem yerdienten Ordner der 
Ausstellung, ausgegebener Katalog diente ais sicherer Fiihrer 
in derselben. Angesichts der reichen Schatze regte aich der 
Wunsch, dieselben dauernd der Oeffentlichkeit zu erhalten 
yielleicht durch Griindung eines Museums.

An den Landesherrn war ein Huldigungstelegramm wah- 
rend der Yersammlung gerichtet worden. Darauf traf am 
nachsten Tage folgende Antwort ein:

Herrn Eduard Eberlein, Pbfsneck. Altenstein, 1. Okt. 
Ihre Depesche gestem Abend bei unserer Biickkehr hier yor- 
gefunden. Wollen Sie dem in Pófsneck tagenden Gesehichts- 
yereine meinen Dank fiir den mich recht sehr erfreuenden 
Grufs iibermitteln, welchen ich herzlich erwidere. Móchte 
die Yersammlung die Anregung zu weiteren Forsehungen 
werden und so auch bleibendeu Wert haben. Georg.

Dem Yereine traten 19 neue Mitglieder bei, und zwar 
14 aus Pbfsneck, 5 aus Jena.

Die Jahresyersammlung in Pbfsneck hat alle Teilnehmer 
mit Befriedigung erfullt. Sie ist yornehmlich durch die Be- 
miihungen des Pbfsnecker Ortsausschusses um die Gaste so 
schon gelungen. Im Namen dieser danken wir auch hier fiir 
die liebenswiirdige Aufnahmc.

Mbge der schbne Sinn gegenseitigen Yerstandnisses und 
sozialer Wertschatzung, welcher die Yertreter deutschen Ge- 
werbfleifses und deutscher Geistesarbeit hier, wie vor 2 Jahren 
in einem anderen Centrum thiiringischer Industrie, in Apolda, 
zu froher Gemeinsamkeit in Arbeit und Festfreude zusammen- 
fiihrte und zusammenhielt, ais feste Grundsaule unseres yater- 
landisehen Kulturlebens immerdar erhalten bleiben zum Heile 
unseres deutschen Yaterlandes!
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2.

Kassen-
Soli

1893 
Jan.

des Yereins fiir Thiiringische
—

M. Pf. M. Pf.
Kassabestand.................................. 171 30 .
Guthaben bei der Sparkasse

z a J e n a...........................................

Ordentliclie Einnahmen:

8438 33 8609 63

Von einem Restanten aus 1892 . . . 3 —
Beitrage von 419 Mitgliedern .... 1257 —
Erlós aus den Vereinsschriften . . . 653 25
Zinsen von der Sparkasse.................

Aufserordentliche Einnahmen:

296 90 2210 15

Beitrage zur Herausgabe
des Urkundenbuches von
Thiiringen:

Yom Grofsherzogl. Sachs. Staatsmini-
sterium Weimar.............................. 1000 —

Yom Herzogl. Sachs. Staatsministerium
Gotha................................................... 650 —

Vom Herzogl. Sachs. Staatsministerium
Altenburg.......................................... 650 —

Vom Herzogl. Sachs. Staatsministerium
Meiningen.......................................... 650 —

Von der Fiirstl. Schwarzb Regierung
zu Rudolstadt .................................. 250 —

Yon der* Fiirstl. Schwarzb. Regierung
zu Sondershausen.............................. 250 —

Yon der Fiirstl. Reufs j. L. Regierung
zn Gera.............................................. 250 —

Yon der Fiirstl. Reufs a. L. Regierung
zu Greiz.............................................. 150 —

Fiir Herausgabe der Schrift
des Herrn Pfarrer Binder
in B e r g s u 1 z a aus der Separat-
kasse der Anstalten fiir Wissenschaft
und Kunst in Weimar..................... 150 — 4000 —

Summa 14819 78



Geschaftliche Mitteilungen. 775

Jena, letzt. Dezember 1893.

Abschlufs
Geschichte u. Altertumskunde. Haben

1893
Ordentliche Ausgaben

H e r s t e J1 u n g der Zeitschrift 
des Yereins VIII 3/4, IX 1 . .

Fur die Bibliothek des Yereins
Fiir die Yerwaltung:

Porti, Drucksachen u. s. w.

Aufserordentliche Ausgabeu

Fiir die Herausgabe d e s R e - 
pertoriums zur Geschichte 
T h Uri n gen s:

Gehalte..........................................
Fiir das Urkundenbuch der

V6gte von Weida, Bd. II:
An die Druckerei.........................

Fiir das Urkunde n buch v o n 
Paulinzelle:

An Dr. Anemiiller, Detmold .

Fur die Ged ach tni s f e i e r an 
den Herm Geh. Kirchenrat 
Lipsius .....................................

M. Pf.

1203 39
28 90

215 96

2000 —

47 —

78 —

10 80

M. Pf.

1448

2135

25

80

Summa der Ausgaben 3584 05

Dezbr.
31

Guthaben 
z u Jena

bei der Sparkasse
10235 23

Kassabestand

Summa

1000 50 11235

14819

73

78
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Soli

1894 
Jan. Kassabes tand..............................

Guthaben bei der Sparkasse 
zuJena .......................................

M.
1000

10235

Pf.
50

23

M.

11235

Pf.

73

Ordentliche Eiiinaliinen:

Von einem Restanten aus 1893 . . . 
Beitrage von 420 Mitgliedern .... 
Erlós aus den Yereinsschriften . . . 
Zinsen von der Sparkasse.................

3
1260

225
353

85
30 1842 15

Aufserordeutliche Einnahmen:

Beitrage zur Herausgabe 
des Urkundenbuches von 
Thuringeu:

Vom Grofsberzogl. Sachs. Staatsmini- 
sterium Weimar..........................

Vom Herzog). Sachs Staatsministerium 
Gotha...............................................

Vom Herzogl. Sachs. Staatsministerium 
Meiningen......................................

Yom Herzogl. Sachs. Staatsministerium 
Altenburg......................................

Yon der Fiirstl. Schwarzb. Regierung 
zu Rudolstadt..............................

Yon der Fiirstl. Schwarzb. Regierung 
zu Sondershausen.........................

Von der Fiirstl. Reufs j. L. Regierung 
zu Gera . . ..................................

Von der Fiirstl. Reufs a. L. Regierung 
zu Greiz..........................................

1000

650

650

650

250

250

250

150

—

3850
!

Summa j 16927 88
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1894
Ordentliche Ausgaben

Dezbr.
31

Jena, letzt. Dezember 1894.

Haben

Herstellung der Zeitschrift 
des Yereins, IX, 2............

Fur die Bibli o t h e k des Yereins
Fiir die Yerwaltun g d. Yereins: 

Porti, Inserate, Druekkosten etc.

Aufserordentliche Ausgaben

Fiir die Herausgabe des Re- 
pertoriums zur Geschichte 
Thiiringens:

Gehalte..........................................
Fiir die Feierlichkeit bei der Bestattung 

Sr.Konigl. Hoheit des Erbgrofsherzogs

Summa der Ausgaben

Guthaben bei der Sparkasse 
zu Jena.....................................

Kassabestand .............................

Summa

M. Pf.

1317 91
13 50

140 93

2022

2000

22 75

13088 53
344 26

3495

13432

M. PC.

1472

16927

34

75

09

79

88



Auf ruf
zu einem

Ranke^Denkmal in Wiehe.

Am 21. Dezember 1895 sind hundert Jahre yerflossen, dafs 

Leopold v. Rankę 
zu Wiehe im Unstrutthal geboren wurde.

Die Wiederkehr seines Geburtstages veranlafst seine 
Mitbiirger, zur Errichtung eines Denkmals fur den hoch- 
yerdienten Gelehrten in seiner Geburtsstadt anzuregen.

Wir bitten seine Mitarbeiter, die grofse Zahl seiner 
Schiller, die des Meisters Forsehungen in die weitesten Kreise 
getragen und alle, die Ranke’s Bedeutung wiirdigen, durch 
Zusendung yon Geldbeitragen uns zu ermóglichen, dafs 
des grofsen Geschichtsforschers in sichtbarer Weise bleibend 
gedaeht werde.

Beitrage nimmt die Kammereikasse entgegen x).

Wiehe, den 22. April 1895.

Das Komitee.
I. A.:

Kammradt, Biirgermeister.

1) Auch die Schriftleitung dieser Zeitschrift erklart sich bereit, Bei
trage entgegenzunehmen und an die oben genannte Kasse abzuliefern.

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) Jena. — 1366






