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Graf Gtinther der Reiehe von 
Schwarzburg.

Ein Beitrag zur Geschichte der Reformation.
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Yorwort.

Der Lebensgang Graf Giinthers XL. von Schwarzburg, 

des Reichen, wie man ihn genannt, kann schon insofern ein 
allgemeineres Interesse in Anspruch nehmen, ais er die wun- 
dersamen Folgen der Lehnsyerhaltnisse in einer Zeit der 
heftigsten Konflikte und die schwierige Btellung kleinerer 
Reichsstande zwischen den sich bekampfenden Gewalten uns 
anschaulich vor Augen fiihrt.

Die Archiye, insbesondere das Fiirstliche Landesarchiv 
zu Sondershausen, doch auch andere geschichtliche duellen 
konnten ftir des Joyius Schwarzburgische Chronik viele wesent- 
liche Erganzungen und ebenso manche Berichtigung bringen.

Dafs der Yerfasser, das gegebene Lebensbild in den 
Rahmen seiner Zeit zu stellen, sich bei Altmeister Rankę, 
doch auch bei Maurenbrecher, Yoigt, Lenz und andern Histo- 
rikern guten Namens fleifsig Rats erholt, wird ais selbstyer- 
standlich keines weitern Nachweises im Einzelnen bediirfen. 
Dafs er aber die sich bietende Gelegenheit, den yergessenen 
Yolksdichter Watzdorf, Graf Giinthers Unterthanen, dem Ge- 
dachtnis wieder nahe zu bringen nicht ungeniitzt lassen 
mochte, erschien ihm ais gebotene Ehrenpflicht. Lilienkrons 
grofse Sammlung der historischen Yolkslieder und Schnorrs 
yon Carolsfeld Yerdffentlichungen aus dem Dresdner Staats- 
archiy konnten ihm diesen Teil seiner Aufgabe um yieles 
erleichtern. Die im Anschlufs an die Biographie Graf Giin-
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thers gegebenen Mitteilungen iiber Katharina die Heldmiitige 
durften um so mehr einer freundlichen Aufnahme begegnen, ais 
die Quellen fur die Lebensgeschichte dieser seltenen deutschen 
Frau noch. immer so diirftig fliefsen.

Arnstadt im Marz 1892. E. E inert.

A b k u r z u n g e n:

S. A. = Sondersh. Archiv.
A. A. = Arnstadter Archiv.
W. A. = Weimarisches Archiy.



Der gemeinsame Stammvater der regierenden schwarz- 

burgischen Fiirstenhauser war im Jahr 1499 geboren, dicht 
an der Sehwelle des Jahrhunderts, mit dem ein neues Zeit- 
alter heraufzog. An seiner Wiege war es ihm nicht ge- 
sungen, dafs er einst zu den angesehensten Grafen des Rbmi- 
schen Beich.es deu.tsch.er Nation zahlen und ais Graf Giinther 
der Beiehe oder, wie der Volkshumor wollte, Graf Giinther 
mit dem fetten Mani in der Geschichte fortleben werde.

Denn nur auf den untern, von Hainleite und Kyffhauser 
durchzogenen Teil der Grafschaft Schwarzburg beschrankte 
sich der Besitz seines Vaters, Graf Heinrichs XXXI. Auch 
wuchsen zwei jiingere Briider an seiner Seite auf, ebenso 
erbberechtigt ais er selbst, da das Becht der Erstgeburt in 
jenen Zeiten noch nicht zur Geltung gekommen war.

Uber seinen Kinderjahren, die Graf Giinther am vater- 
lichen Hof zu Sondershausen verlebte, wachtę mit zarter Fiir- 
sorge seine treffliche Mutter Magdalenę von Hohnstein. Nach 
dem friihen Tode derselben einem Informator untergeben, 
dem hochgelahrten Johannes Beilik, Doktor der schdnen 
Kiinste und beider Rechte, konnte er schon im elften Jahre 
unter Fuhrung seines trefflichen Lehrers die Hochschule 
Leipzig beziehen. Dafs er des Latein vollkommen Meister 
wurde, eine epistoła mit eleganter Leichtigkeit zu schreiben 
lernte, trug ihm spater das bewundernde Lob der Huma- 
nisten ein. Bei seinem Abgang stellte dem jungen Grafen 
von Schwarzburg Rektor Tockler ein glanzendes Zeugnis
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seiner wissenschaftlichen Fortschritte und seiner tadellosen 
Lebensfiihrung aus.

Nach seiner Studienzeit weilte er dann am Hofe des 
Grafen Ernst von Mansfeld und des Kurfiirsten Friedrich des 
Weisen. Es waren die Jahre des Knappendienstes, die aueh 
den Sohnen aus yornehmem Hause nicht erspart blieben.

Sich im Kriege zu yersuchen, zog er alsdann nach Ungar- 
land. Doch Kdnig Ludwig, obwohl von den Tiirken hart be- 
drangt, war ein sehlechter Zahler. So suchte der jungę 
Kriegsmann bald Bestallung bei dem Kurfiirsten yon Koln. 
Es war zu jenen Zeiten, wo Sickingen mit der Reichsritter- 
schaft gegen die Bistiimer zu Felde lag, yon denen sich die- 
selbe in gleichem Mafse bedroht sah, ais yon der wachsenden 
Landesgewalt der weltlichen Eiirsten.

Nur drei Rossę und wenige hundert Gulden wiinschte 
sich der Graf aus seiner Heimat zugesandt. Hoife er doch, 
an dem Kurfiirsten, der ihm im Beisein der Grafen von Isen- 
burg und Nidda zugesagt ihn ehrlich zu halten, einen gnadigen 
Herrn zu gewinnen. An Heimkehr denke er zunachst nicht. 
Wolle sein Herr Vater von der Sache nichts wissen, nun so 
werde er mit dem Grafen Adolf yon Gleichen gen England 
ziehen (S. A.).

Der Aufenthalt des jungen Grafen in der Ferne kann 
nicht von langer Dauer gewesen sein. Wahrscheinlich war 
es die zunehmende Kranklichkeit seines Vaters, die ihn friih- 
zeitig in das Heimatsland zuriickfuhrte. Zu Keula, im west- 
lichsten Zipfel der Grafschaft, wo dieselbe das obere Eichs- 
feld beriihrt, nahm der Heimgekehrte Residenz. Yon tiefen 
Wallgraben umzogen, bot sich das feste Schlofs mit seinem 
hochragenden Turm, mit seinen stolzen Portalen und Fenster- 
reihen stattlich dem Blick. Yier wohlbegiiterte Burgmannen 
mit ihren Leuten schiitzten die Yeste gegen feindlichen tjber- 
fall. Noch jetzt zeugen einzelne tlberreste von ehemaliger 
Fracht. Aber nur selten yerirrt sich der Fufs des Wan- 
derers in jene dem grofsen Yerkehr noch nicht erschlossene 
Gegend, und das weltyergessene Gemauer zerbrockelt unge- 
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sehen. In den nahen Forsten hauste noch Wolf, Luchs und 
Wildschwein, und die Waidmannslust der Schwarzburger 
Grafen mochte hier reiche Bethatigung finden. „Zwei Schock 
Groschen yon dem Papier, auf dem der Mahler die grofse 
Sau gemahlet, so Ihre Gnaden gefallet“, lautet ein Posten der 
Forstrechnung.

Aber schon drangten sich die wachsenden Strbmungen 
einer neuen Zeit in die Kurzweil deutscher Fiirsten. Nahm 
die reformatorische Bewegung gerade vom Herzpunkt Deutsch- 
lands, Sachsen und Thiiringen, ihren Ausgang und war es 
ein Sohn der Thiiringer Berge, der den ersten Hammerschlag 
gegen den morschen Bau der entgeisteten Kirche fiihrte, so 
konnte auch die Grafschaft Schwarzburg yon dem Wehen des 
neuen Geistes nicht unberiihrt bleiben. Aber es fehlte doeh 
yiel, dafs sie sich demselben zu eigen gab. Auch hatte die 
Rómische Mutterkirche in dem kleinen Lande manch bedeut- 
samen Stiitzpunkt althergebrachter Machtfulle. Ein zwie- 
facher Giirtel geistlicher Stiftungen zog sich durch die beiden 
Teile der durch fremde Gebiete weit getrennten Grafschaft.

Sangen in der Liebfrauenkirehe zu Arnstadt, die jetzt 
in yerjiingter Schdne das bewundernde Auge fesselt, yerhiillte 
Jungfrauen Benediktiner-Ordens ihre Vigilien, so schmiegte 
sich die nahe Oberkirche an ein Kloster der yolksbeliebten 
Barfiifsler. Nur eine Meile ostwarts hob sich zu Stadtilm 
ein Kloster der Cisterzienserinnen mit hochragenden Giebeln 
und Tiirmen stattlich empor. Es waren Tochter der hohen 
Aristokratie, die hier den Schleier zu nehmen pflegten. Vier 
Grafinnen aus altberiihmten Geschlechtern standen noch Aus- 
gangs des funfzehnten Jahrhunderts ais Abbatissin, Priorin, 
Kellnerin und Kiisterin gleichzeitig diesem Kloster vor. Die 
herrliche Krypta zeugt noch jetzt von ehemaliger Herr- 
lichkeit. Der findige Geist der Jetztzeit yersaumte es 
nicht, dieselbe Zwecken hbchst weltlicher Art dienstbar zu 
machen.

Kaum eine Meile Weges tiefer in das Gebirge hinein 
fesselte die weit beriihmte Stiftung der frommen Paulina des-
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Wanderers Auge. Die tJberreste der Klosterkirche heben 
sich noch jetzt aus dem waldumsaumten Thale des Rotten- 
bachs in ergreifender Schonheit zum Blau des Himmels. Das 
obere Sehwarzathal hinwiederum barg zu Mellenbaeh ein 
kleines Franziskanerkloster.

W o der Thiiringer Gebirgszug sich dem Frankenwald 
nahte, zu Leutenberg im lieblichen Sorbitzthale, hausten 
Bettelmbnche Dominikaner-Ordens auf einem der eilf Berge, 
die hier zusammentreten.

Auch in dem untern Teil der Grafschaft sehen wir die 
Statten klosterlicher Frommigkeit sich nah aneinander reihen, 
namentlich wenn wir Lehnsgebiete mit in Betraeht ziehen. 
Die weifsen Frauen im Marien-Magdalenenkloster zu Schlot- 
heim waren die Nachbarinnen der Cisterzensierinnen zu Mark- 
sussra, wahrend in Capelle wiederum Benedikterinnen ihrer 
Andacht lebten. In Góllingen, einem weithin begiiterten 
Kloster, in dem einst Graf Gunther der Eremit, dessen Ge- 
dachtnis im fernen Bohmerwald noch heutzutage Wallfahrts- 
ziige feiern, langern Aufenthalt genommen, wohnten Cister- 
ziensermónche; in Frankenhausen und Kelbra wiederum 
Nonnen dieses Ordens.

Neben dieser Fiille von Klbstern durfte sich die Graf
schaft auch so manchen Gnaden- und Wallfahrtortes riihmen. 
Zu den mit Fastenablafs begnadeten Nonnen der Walpurgis 
in Marksussra stromten am ersten Mai von nah und fern 
ungezahlte Scharen, und der Katharinenbrunnen bei Mellen- 
bach ladet noch heutzutage mit seinem wundersamen Wasser 
die Yierzehnheiliger Wallfahrtsziige zu andachtsvoller Rast. 
Auch zu den drei Brunnen von St. Jakob stromten Pilgrims- 
scharen. Weitgehender Indulgenzen konnie gewifs sein, wer 
vor den Bildnissen der Schlofskapelle zu Arnstadt in demiitigem 
Gebet sich neigte.

Doch zu besonders hohen Ehren gereichte es der Graf
schaft, dafs innerhalb ihrer Grenzen eine vom Heiligen Stuhl 
zu Rom mit ungewohnlichen Machtbefugnissen ausgeriistete 
Propstei gelegen war. Wo vielleicht in grauer Yorzeit einer 
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altgermanischen Gbttin gehuldet und geopfert wurde, am sagen- 
umsponnenen Frauenberge, baute sich im Lauf der Jahrhun- 
derte mit einer Kirche St. Peters und Pauls die Propstei 
Jechaburg auf, dereń geistliohes Machtgebiet, von einem Propst, 
einem Dechant und zwblf Domherren geleitet, sich iiber einen 
grofsen Teil Thuringens erstreckte. Nicht weniger ais 11 
Erzpriestertiimer mit 400 Stadten und Dorfern, mit 1000 
Kapellen, Kirchen, Klostern unterstanden den geistliehen Herren 
dieses Chorherrenstiftes, mit dem ein Erzdiakonat des Mainzer 
Sprengels verbunden war.

Welch reicher Schmuek geistlicher Stiftungen! Dieselben 
aber waren allzumal Bollwerke der alten Mutterkirche. 
Schmollend und grollend, fiirchtend und hassend stand Monch. 
und Nonne der reformatorischen Bewegung gegeniiber, und 
Domherr und Dechant suchten mit zaher Widerstandskraft 
dereń Fortschritten Einhalt zu thun.

Und die Grafen selbst ? Graf Gunther XXXIX. zu Arn- 
stadt schmiickte noch im hohen Alter den Altar der heiligen 
Anna in der Liebfrauenkirche mit einer Tafel, auf der er 
ein Gebet wider Blattern und Pestilenz mit eigner Hand 
niedergeschrieben. Ebenso hingen Graf Heinrich zu Son- 
dershausen und seine Sohne althergebrachter Lehre an und 
zeigten wenig Neigung mit der Mutterkirche zu brechen.

Aber wer vermag dem Wehen des Geistes zu wehren? 
Der immer naher und machtvoller herandringenden Strdmung 
der Reformation, der innern Gewalt des Eyangeliums liefs 
sich kein bleibender Damm entgegensetzen. Schon 1522 hielt 
der Eisleber Monch Gutheil verheifsungsvollen Namens auf 
dem Arnstadter Markte eine gewaltige Predigt von derGnadein 
Christo und fand offene Ohren und Herzen. Und 1524 Hel 
der Pfarrer von Ringleben bei Frankenhausen mit seiner ge- 
samten Gemeinde der neuen Lehre zu. Graf Heinrich gab 
gemessene Befehle wider solch frevles Beginnen. Gehorte 
doch auch das Dorf zu den Lehen, die er von Herzog Georg 
zu Sachsen trug, der den Ubertritt mit dem Rabenstein bedrohte.
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Auch drangten sieh schon Elemente der bedenklichsten 
Art in die evangelische Bewegung, und wiihlende Schwarm- 
geister fiihrten das bethorte Volk in die Irre.

Schon hatte Thomas Miinzer das Pfarramt zu Allstedt 
an sich zu reifsen gewufst und aus Frankenhausen und 
andern Orten der Grafschaft strómten Tausende herbei, seine 
Weisheit zu hdren. Zwar mufste der Sehwarmer entweichen, 
aber der Geist der Unruhe blieb hinter ihm zuriick. Auch 
fand der Fliichtling nur allzu bald eine neue Statte fur sein 
unheilvoll.es Wirken. Von der Kanzel der Nikolaikirche zu 
Miihlhausen verkiindigte er im wallenden Prophetenmantel 
den Anbruch des neuen Reiches. An der Spitze des „ewigen 
Rates“ begann er die apostolische Giitergemeinschaft ins 
Leben zu fiihren. Warnte Doktor Luther vor falschen Pro- 
pheten, so blieb der mit dem Schwerte Gideons Gegiirtete 
dem „sanftlebenden Fleische zu Wittenberg11 eine scharfe 
Antwort nieht schuldig. Miinzer’s Sendboten bereiteten eine 
Yolkserhebung in ganz Thiiringen vor, wie eine sol che in 
Siiddeutschland schon erfolgt war, und durehzogen auch die 
Grafschaft Schwarzburg. Die soziale Lagę der Bauern, ob- 
wohl dieselbe uber tyrannische Willkiir ihrer Grafen nicht 
zu klagen hatten, war hier doch im wesentlichen kaum 
besser, ais in benachbarten Gebieten. Schleehte Ernten gaben 
dem Geiste der Unruhe, der schon seit Jahrzehnten das deutsche 
Volk in seinen Tiefen bewegte, auch hier neue Nahrung. 
Mit dem zum Aufruhr geneigten Bauer machte der besitz- 
lose Burger gemeinsame Sache.

Yon Miihlhausen, dem Hauptherd der Empórung, wo die 
argsten Schwarmgeister im Regimente safsen, suchten Pfeifer’s 
Pliinderungsziige, wie das obere Eichsfeld, so auch die Graf
schaft Schwarzburg heim. In Kenia, wo Graf Gunther noch 
kiirzlich Residenz gehalten, entleerte ein soloher Gewalthaufe 
die graflichen Fischteiche und bereitete sich in herrschaft- 
licher Braupfanne ein ungewohntes Mahl.

Spuren argerer Yerwiistung liefsen die Bauern- und 
Biirgerscharen, die unter Miinzer’s eigener Fiihrung ihreu 
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Weg nach Frankenhauseu nahmen, hinter sich zuriirk. Wie 
sie am 28. April 1525 Stadt und Schlofs Schlotheim er- 
stiirmt, die Gemahlin Junker Rudolphs von Hopfgarten, die 
in den Wochen gelegen, mit der grofsten Grausamkeit ans 
dem Bett geworfen, Schmuck und Geld und alle Briefschaften 
der aufsenstehenden Gelder hinweggeraubt, steht in der hand- 
schriftlichen Familienchronik derer von Hopfgarten noch jetzt 
zu lesen.

Auch Ebeleben fiel in die Hande dieser Rotten. tjbel 
hausten sie im Schlofs der Erb- und Gerichtsherren. Selbst 
die gewaltige Holzsaule, auf welcher das Gewblbe der Hof- 
stube ruhte, hatten die klugen Leutlein schon unter die Axt 
genommen, ais ihnen das tragische Schicksal Simsons warnend 
in Erinnerung kam. Um so grundlicher suchten sie das nahe 
Walpurgiskloster zu Marksussra heim.

In diesen Zeiten wachsender Gefahr legte Graf Hein
rich XXXI. die Regierung in die Hande seines Sohnes nieder 
und zog sich, bestiirzt, erbittert, dazu von korperlichen Leiden. 
heimgesucht, in die Reichsstadt Nordhausen zuriick.

Graf Giinther vermochte dem verheerenden Strome, zu 
welchem der Aufstand angeschwollen, nicht mehr zu wehren. 
Ein Mann des Friedens, wie Kurfiirst Friedrich, an dessen 
Hof er gelebt, hatte er zu lange gezbgert, dem gewaltsamen 
Beginnen der Bauern mit gewappneter Hand entgegenzu- 
treten. Ja, ein Brief Thomas Munzer’s, am Donnerstag nach 
Walpurgis im Lager zu Duderstadt gegeben, „dem jungen 
Giinther, Vorsteher christlicher Gemeinde im Schwarzburger 
Lande“ zugeschickt, weist mit Bestimmtheit darauf hin, dafs 
der Graf sich in diesen Zeiten der Gefahr in den Bund der 
Bruderschaft ebenso aufnehmen lassen, wie Ernst von Hohn- 
stein, den Miinzer’s Bauernhaufen noch vor ihrem Aufbruch 
nach Frankenhausen ais ihren lieben Bruder Ernst „Schaffner 
des Landes Hohnstein“ zu einer Zusammenkunft beriefen.

Der gleichzeitige tTberfall der Klóster am Sonntag miseri- 
cordias domini weist auf die getroffene Abrede im neuen 
Bruderbund hin. Auch das Chorherrenstift in Jechaburg ent- 
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ging der Pliinderung nicht. Bald walzten sich auch nach 
Sondershausen wilderregte Massen. Unter laufer Bedrohung 
Brand einzuwerfen wurde vor dem graflichen Schlofs die 
Auslieferung des Kanzlers Rietmann gefordert. Da derselbe 
schon in Sieherheit, so tobte sich. die Wut an Haus und Hof, 
an Hab und Gut des Fluchtlings aus.

Hóher noch gingen die Wogen wilder Leidenschaft zu 
Frankenhausen, dessen Burger noch Jahrs zuvor oft genug 
in Allstedt dem Evangelium des Propheten Miinzer ge- 
lauscht.

Doch schon nahten die Fiirsten Herzog Georg, Philipp 
von Hessen, Heinrich von Braunschweig. Die Bauern lagerten 
sich zum Widerstand auf einen nahen Berg und giirteten sich 
mit einer Wagenburg. Die Geschiitze der Fiirsten bewiesen 
sich wirksamer ais Miinzer’s Verheifsungen. Schonungslos 
wurden dann die verfiihrten Haufen niedergemetzelt. Ein 
Schlachten war’s, nicht eine Schlacht zu nennen. Auch 18 
.Pfanner der Stadt und 86 der Hintersattler, „so mit Behau- 
sung besessen", fielen in der Schlacht; 17 Grundbesitzer blieben 
fliichtig, zum sichern Zeichen, dafs doch nicht nur die armern 
Burger an dem Aufstand beteiligt waren. Herzog Georg 
stiirmte die kaum verteidigte Stadt und sprach sie seinem 
Lehnstrager, dem Grafen Gunther, ab, da derselbe durch un- 
verzeihliche Nachsicht das Ubel gesteigert. Apel von Ebe- 
leben war es, den er zum Statthalter ernannte und den er 
wie andere seiner Getreuen mit Giitern, Hausern, „Mannen“ 
in der eroberten Stadt begnadete. Ein armes Bauerlein sang 
damals:

Herzog Jorge was ein zorniger man, 
er Apel von Ebleiben der bose tirann 
zum fursten that er rinnen, 
er wolt vil guter ghewinne.

Herzog Georg verlieh zwar der Stadt am 19. Mai einen Schutz- 
brief, doch hatte sie an Strafgeldern 9625 Gulden zu zahlen. 
Es wurden der Anspriiche noch viel erhoben, selbst von 
der Freundschaft eines von den Weibern zu Frankenhausen 
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erschlagenen Priesters. Erst um Michaelis des Jahres erhielt 
Graf Gunther auf sein instandiges Bitten und auf mehrseitiges 
Yerwenden befreundeter Fiirsten und Herren die durch ihre 
reiehen Salzquellen weitberiihmte Stadt, doch nicht bedingungs- 
los, zuriick. Besonders mufste sich der Graf yerpflichten, dafs 
der kirchlichen Ordnung naeh rómischer Satzung gewartet 
werden solle.

Schon am 22. des Wonnemonds riickten die Yerbiin- 
deten gegen den Herzpunkt des Aufstandes, die freie Reiehs- 
stadt Muhlhausen, vor, wie auch Sondershausen wegen der 
Ausschreitungen seines Póbels nicht ungestraft blieb.

Auf einem dienstaige das geschach, 
dafs man manchen herrn und fursten sach 
zu Slotheim in dem felde, 
die von Molhusen musten es entgelden! 
Es war bei in keine barmherzigkeit, 
got gebe den bdsewichten alle leid!

So sangen yerzagend die Bauera, welche wie die Burger 
Miihlhausens und anderer Stadte mit Geldsiihne, Rechtsbe- 
schrankungen und mit den Hauptem ihrer Radeleinsfiihrer 
den Aufstand zu biifsen hatten. Die haufigen Kreuzsteine in 
der Giildenen Aue aus jener Zeit zeugen von schwerer Pbn.

Die Blutgeriehte der Fursten — auch in Arnstadt rollten 
neun Haupter vom Schaffot — unterdriickten weitere Regungen 
des sich aufbaumenden Freiheitsgefiihls, das sich fortan nur 
yereinzelt in den mystischen Umtrieben der Wiedertaufer 
kundgab. So auch in Frankenhausen noch 1530. Graf Gunther 
liefs diese Stadt seine Gnade und Huld erst wiederum „er- 
blicken und scheinen", nachdem sie Biirgschaften ihrer Treue 
gegeben. Seine Dorfschaften strafte er nicht mit Blut und 
Gefangnis, wohl aber mit Geldbufse. Zumeist entschuldigten 
sich diese armen Leute, dafs sie auf Anregung „Etlicher 
loser Manne“ oder auch „ihrer Neiber (Nachbarn) zu uffrur 
bewegt worden und abgefallen."

Die herkómmliche geschichtliche Darstellung liebt es, 
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alle verschwundenen oder in Triimmer liegenden Kloster auf 
Rechnung des Bauernaufstandes zu setzen. Es wiirde ihr 
aber schwer werden, den Beweis zu erbringen

Wie „der grofse Tumult" — so wird die Yolkserhebung 
in allen Rechnungen genannt — Graf Gunther gleich bei 
Beginn seiner Regententhatigkeit in so harte Bedrangnis 
brachte, so griff er auoh in die Lebensgeschichte seiner Ge- 
schwister, besonders seiner jiingern Schwester Margareta, ent- 
scheidend ein. Fruher im Kloster zu Kelbra, war sie durch 
die Fursprache einflufsreicher Yerwandten, ein Jungfraulein 
von 23 Jahren, wider Neigung zur Abbatissin und Domina 
des Frauenklosters zu Stadtilm erhoben worden. Ihre Er- 
fahrungen aber in diesem Kloster, obwohl auch damals 
Tbchter aus den edelsten Geschlechtern dort den Schleier 
genommen, scheinen wenig ermutigend gewesen zu sein.

„Liebe Frau Mutter", schrieb sie nach Haus, „wir wollten 
wiinschen innerhalb 8 Tagen bei uns zu sein. Dafs die 
Sammlung (der Klosterjungfrauen) E. L. nicht kenneten, ais 
sollte E. L. sehen, was wir fiir ein Leben haben. Wir 
besorgen den Himmel nicht zu iiberkommen bei solcher Ord- 
nung, aber in Kelbra wollten wir mit geruhigem Herzen sein 
zu Himmel gefahren. Freundliche liebe Frau Mutter, kbnnten 
wir noch mit Liebe und Freundschaft wieder in unser Kloster 
kommen, wir wollten auf unsern Fiifsen dahin gehen, wann 
wir erkennen, diese Sammlung will unerschrocken fiir uns 
sein und lassen sichs gar wohl merken.

Margaretha geb. Gr. v. S., Abtissin 
im Kloster Ilmen, ohne unsern Willen."

Aber schon wenig Monden nach diesen Ergiissen einer 
zarten Seele, die es genau nahm mit ihren Geliibden, brachen 
die Bauern, welche auch der Paulinenzella nicht yerschont, 
in das Umer Kloster. Erschreckt, bestiirzt stoben die Be- 
wohnerinnen auseinander. Margarete von Schwarzburg trat

1) Vergl, Robert Habs im Deutschen Wochenblatt, Jahrgang 1891. 
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in das kaiserliche Stift Quedlinburg, dem ais Abbatissin 
Grafin Julia von Stolberg yorstand.

Auch ein Bruder Graf Giinthers gehdrte dem geistlichen 
Stande an. Erst Domherr zu Koln und dann in Strafsburg, 
yertauschte er Skapulier mit dem Harnisch und trat in des 
Kaisers Dienste. Er war in den Kriegsscharen Frundsberg’s 
und Bourbon’s, die im Gewaltsturm in die ewige Stadt ein- 
drangen, yom ungetreuen Papst sich den Sold zu erholen. 
Im folgenden Jahre 1529 fiihrte er dem Kaiser im Kriege 
gegen Frankreichs wortbrućhigen Konig manch stattlichen 
Reiter zu, fand aber bei Pont a Mousson im angeschwollenen 
Moselstrom ein friihzeitiges Ende.

Graf Giinthers Yater kam nach den sturmbewegten Zeiten 
des Bauernkrieges nur noch einmal nach Sondershausen, fur seine 
Lebenszeit die Regierung seinem Erstgebornen fórmlich zu iiber- 
tragen. Im gleichen Jahre noch 1526 verstarb er im Schwarz- 
burger Hof zu Nordhausen, einer Stiftskurie in der Nahe des 
Domes, in dem er bestattet liegt. Graf Giinther, ein umsichtiger, 
friedliebender Regent von feiner Geistesbildung, nahm seine 
Wohnung, wie sein heimgegangener Vater, im Schlofs zu Son
dershausen, wahrend sein jiingerer Bruder, Graf Heinrich, der 
sich nach yaterlicher Bestimmung mit kleinerem Erbanteil 
begniigen mufste, spater zu Frankenhausen Hof hielt.

Dafs Graf Giinther seinen Pilichten ais Reichsstand ge- 
treulich nachkam, ergeben schon die Q,uittungen der „Leg- 
stellen". Niirnberg quittiert iiber die zum Romzug und zur 
Tiirkenhiilfe von Schwarzburg richtig erlegten Gelder 1526 
und im gleichen Jahre auch Speier iiber eingezahlte Unkosten, 
„so auf die Reise (Kaiser Karls V.) in Hispanien gangen.“

Im Jahre 1528 riistete er zur Heimfahrt mit der durch 
Schonheit und Tugend gleich ausgezeichneten Elisabeth von 
Isenburg, Graf Philipps seligen hinterlassener Tochter. Dereń 
Bruder Graf Antonius und Graf Ludwig von Stolberg fanden 
sich im Bei^ein Graf Giinthers selbst und einiger Zeugen auf 
dem Schlofs zu Heringen in der Giildenen Aue zusammen, 
alles wohl zu beteidingen und abzureden, dafs Graf Giinther 

XVI. 2 
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und Grafin Elisabeth einander zu dem Sakrament der Heiligen 
Ehe nehmen, haben und behalten mdchten. Verhiefs Graf 
Antonius seiner Schwester fur Zugeld und Heimsteuer 4000 
Gulden in die Ehe zu geben, so versprach Graf Giinther zur 
„Wiederlegung" die gleiche Summę, ja er willigte aus sonder- 
lich freundlichem und freiem Willen noch weitere 4000 Gulden 
zu dem „Widdumb" seiner Auserkornen. Dazu an Wein und 
Eriichten, was im Lande zu Doring gewohnlich und pfleglich, 
zu alledem eine freie Morgengabe, dariiber ihres Gefallens zu 
yerfiigen. Auch einen erblichen Widdumbssitz setzte er der 
Grafin aus, darauf sich ihres Standes gemafs zu enthalten, mit 
Wiesen, Wachsgarten, Jagd, Fischerei, ohne dafs die obrigkeit- 
lichen Gefalle fur Dienst, Frohue, Federyieh zur Berechnung 
kommen sollten. Nach Graf Giinthers Tode, in wefs Schlofs 
sein Absterben auch erfolge, sollten alie ihre Kleideskleinodien 
und all ihr Geschmuck nach Sitte und Braueh in Doring ihr 
allein zustehen und yerbleiben. (S. A.)

Nachdem so die Zukunft der schdnen Isenburgerin sicher- 
gestellt, konnte am 19. Noyember zu Sondershausen die Ter- 
mahlungsfeier statthaben, zu welcher auch der Abt von 
Walkenrieth und andere geistliche Herren sich einfanden.

Der 25. September des folgenden Jahres schenkte dem 
jungen Paare einen Sohn, Giinther XXXXL, der sich im 
Laufe der Zeit durch kiihne Unerschrockenheit und reiche 
Kriegserfahrung den Heldennamen des Streitbaren gewann.

Der wachsenden reformatorischen Bewegung stand der 
Graf auch jetzt noch ruhig beobachtend gegeniiber. Er ge- 
horte nicht zu den deutschen Fiirsten, welche in Speier 
gegen den Gewissensdruck der alten Mutterkirche feierlichst 
Protest erhoben, noch weniger zu denen, welche 1530 in der 
Augustana die Einheitsformel ihrer Uberzeugungen fanden.

Im Gegenteil glaubte Kaiser Karl V. ihn und die an- 
dern Grafen von Schwarzburg neben ihren Yerdiensten um 
das Reich, die sie in Kriegeslauften und sonst mit Dar- 
streckung ihrer Leib und Giiter mannigfaltig und unyer- 
drossentlich sich erworben, wegen ihrer treuen Anhanglichkeit
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an die wahre, heilige, christliche Kirche besonders beloben 
und belohnen zu miissen1). Die Grafen hatten, wufste der 
Kaiser zu riihmen, jene Lutherischen und andere falschen 
Lehren und Sekten, so in seinem Abwesen, wider Mandat 
und Edikt zur Zerriittung und Zerstbrung der Kirche aus- 
gangen, mit Nichten angenommen, noch in ihren Landen 
gestattet, sondern ihres hóchstens Vermbgens verhutet und 
ausgereutet.

1) Vergl. Grundlicher beweis, dafs d. Fiirstl. Haus Schwarzburg ein 
uhralter, freyer, unmittelbarer Reichsstand sei u. s. w. Gedruckt 1710.

Mit wohlbedachtem Mute, gutem Ratę, rechtem Wissen 
nahm daher Kaiser Karolus die Grafen mit ihren Landen in 
seinen und des heiligen Reiches besondern Schutz und 
Sehirm, yerlieh ihnen den Titel Wohlgeboren und dazu das 
Yorrecht, alle ihre Briefe, offene und beschlossene, ihrer 
selbst oder anderer wegen geschriebene, fur alle Ewigkeit 
mit rotem Wachs zu yerpetschaften und zu versiegeln.

Alle Eiirsten des Reiches aber, geistliche und weltliche, 
Pralaten, Grafen , Ereiherrn, Ritter, Knechte, Burggrafen, 
Landyoigte, Yitztume, Yoigte, Pfleger, Yerweser, Amptleute, 
Sehultheifsen, Biirgermeister, Richter, Ratę, Burger, Gemein 
den wurden bei einer Pbn von funfzig Mark ernstlich und 
festiglich yerwarnt, freyentlich da wider zu thun und die 
Grafen yon Schwarzburg an ihrem Titel Wohlgeboren und 
ihrem Yorrechte des roten Wachses zu hindern und zu irren.

Aber doch yerfehlten solch hohe Auszeichnungen des 
machtigen Herrschers ihr Ziel. Denn schon im Sommer des 
folgenden Jahres sehen wir einen Grafen des schwarzburgi- 
schen Hauses, Graf Heinrich XXXII., der, naeh seines bigotten 
Yaters Tode in Arnstadt zur Regierung gekommen, auf das 
eifrigste bestrebt, dem Eyangelium in seinem Lande yolle 
Bahn zu brechen. Mit jener Katharina von Henneberg yer- 
mahlt, die unter dem Namen der Heldenmiitigen in der Ge 
schichte des deutschen Yolkes ewig fortleben wird, ging dieser 
treffliche Herr, schon lange, wie seine hochgesinnte Gattin,

2*
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der evangelischen Lehre ergeben, rasch und entschieden 
daran, seinen Unterthanen den Segen der Reformation unver- 
kiirzt zuzufiihren. Auch der Graf zu Leutenberg, wo eine 
andere Linie des Schwarzburger Grafenhauses regierte, wandte 
sich dem Evangelium zu.

Eine solche entschiedene Stellungnahme lag nicht in 
Graf Giinthers Natur. Konnten dem scharfblickenden Mannę 
die tiefen Schaden auf kirchlichem Gebiete nicht entgehen, 
so mochte er doch, eine zum Frieden geneigte Natur, einen 
Ausgleich der grofsen Gegensatze fur móglich und wiinschens- 
wert eraehten und zudem auch um seiner Sbhne willen, dereń 
ihm seine Gemahlin vier schenkte, einem Bruch mit der 
pfriindenreichen Mutterkirche aus dem Wege gehen.

So kann es nicht Wunder nehmen, dafs der streng 
katholische Herzog Georg ihn fur die Losung der „Differen- 
tien“ in Yorschlag brachte, die zwischen ihm und dem jungen 
Kurfiirsten obwalteten und auf einem Tage zu Leipzig ihre 
Losung finden sollten. Johann Friedrich zog es von vorn- 
herein in Zweifel, dafs ein solcher Tag von der Verbitterung 
zur Freundschaft fiihren konne. Die Wurzel von Herzog 
Georgs Zorn und Yerdrufs sei es, dafs er alles stets dahin 
deute, ais werde er fur einen unchristlichen Mann angegeben. 
Anderseits konne er, der Kurfurst, nie Jemandes Thun, da- 
durch Gottes Wort und Wahrheit geschwacht werde, billigen 
und gut heifsen. Sei er doeh wie sein Yetter und Yater 
fur Wahrheit mit yielen Fiirsten und Herrn und Standen 
vor Kaiserl. und Konigl. Majestat eingetreten. (S. A.)

Herzog Georg gab dem Grafen auch sonst Beweise seiner 
Zuneigung. Die Mifshelligkeiten, die zwischen Graf Giinther 
und seinem Bruder wegen des vaterlichen Erbes ausgebrochen, 
schlichtete er, und ais letzterer des Amtmanns von Sachsen- 
burgs liebliche Tochter, die er an seinem Hof kennen ge- 
lernt, Margarete von Schbnberg, zum Gemahl begehrte, so 
legte er seine Fiirbitte ein, dafs Mutter und Bruder in die 
unebenbiirtige Ehe willigten.

Spater betraute er Graf Giinther mit der Landeshaupt- 
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mannschaft von Thiiringen, einem Ehrenposten, der manche 
Gelegenheit zu erspriefslicher Thatigkeit bot. So sehen wir 
ihn ais Landeshauptmann Streitigkeiten schlichten, die zwischen 
der Gemeinde Kutzleben und dem gestrengen Hans yon Greufsen 
sich entsponnen. Derselbe hatte in jener Flur die Schaftrift 
zu eigen, und doch unterstanden sich die Bauera, in der Brache 
Waid zu bauen und so dem hutberechtigten Edelmann die 
Trift zu sperren. Der Landeshauptmann gestattete ais Schieds- 
richter zwar den Ackerbauern und Hintersattlern des Dorfes, 
je Einen Morgen des yielbegehrten Farbekrautes zu bauen, 
doch nicht hin und wieder zum Schaden der Trift, sondern 
hiibsch bei einander in der Sommer- und Wintersaat. In die 
Brache aber erlaubte er nur den Weibern etwas Lein oder 
Riiben zu saen, ais viel sie desselben zu ihrem Haushalt be- 
diirften, nicht etwan fur Fremde um die Halfte oder fur 
Geld. (S. A.)

Aber bald scheint den Grafen das rasche Wachstum des 
eigenen Besitzes yeranlafst zu haben, sein Ehrenamt nieder- 
zulegen. Wie es ihm gelungen, vom Kloster Walkenrieth grofse 
Giiter zu Wasserthaleben, die Burglehn zum Straufsberg und 
andern wertvollen Besitz zu erwerben, so fiel im Jahre 
1537 auch der Erbanteil seines Bruders, der kinderlos starb, 
ihm anheim. Und wieder das folgende Jahr brachte die Aus- 
sicht auf das reiche Erbe seines Vetters in der obern Graf- 
schaft. Denn schon 1538 wurde Graf Heinrich XXXII. 
seinem Lande, das er durch umsichtige reformatorische Thatig
keit zu begliicken strebte, durch seinen friihen, yielbeklagten 
Tod entrissen. Er starb ohne mannliche Nachkommen, doch 
hinterliefs er seine trauernde Witwe schwangeren Leibes.

Der Kurfiirst Johann Friedrich iibernahm alsbald die 
Yormundschaft und setzte das begonnene Werk des yerstor- 
benen Grafen fort. Noch hausten die Barfiifsler, die sich 
hier wie uberall der Reformation hartnackig widersetzten und 
sie mit Wort und Schrift bekampften, in ihrem Kloster zu 
Arnstadt. Von dem Kurfiirsten und dem stadtischen Regi- 
mente vor die Wahl gestellt, sich zur Annahme der evan- 
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gelischen Lehre zu entschliefsen oder die Stadt in der Frist 
von zwei und einer halben Woche zu raumen, entschieden 
sie sich fiir den Abzug.

Der mit Spannung erwartete Tag der Niederkunft der 
graflichen Witwe kam. Eine Tochter war es, der sie am 
7. Dezember zu Rudolstadt das Leben gab und — Graf 
Gunther war Herr der Gesamtgrafschaft bis auf die kleine 
Herrschaft Leutenberg, die erst seinen Sdhnen zufiel. Den 
gliicklichen Erben, der des Guten so viel genofs, nannte 
fortan der Yolkshumor Graf Gunther mit dem fetten Maul, 
wie im Gegensatz einst der ungliickliche Sohn jenes Leopold 
von Ósterreich, der bei Sempach fiel, den Beinamen Friedrichs 
mit der leeren Tasche trug.

Der Kurfiirst unterliefs es nicht, Graf Gunther bei seiner 
Lehnsempfangnis auf volle Einfuhrung der Reformation zu 
verpflichten. Er selbst beauftragte noch Ende Dezember 
1538 den gothaischen Superattendent Myconius und den 
Amtshauptmann von Brandes mit Fleifs zu erkunden, wie es 
in der Grafschaft Schwarzburg Arnstadtischen Teils mit Yer- 
breitung gdttlichen Wortes, mit Reichung der Sakramente, 
mit Yersorgung der Pfarrherren bestellt sei. Diese Yisitations- 
akten iibersandte der Kurfiirst, der auch fiir seine Lehen das 
jus circum sacra in Anspruch nahm, im September des fol- 
genden Jahres dem Grafen mit dem gnadigen Begehren, wohl 
darob zu sein, dafs in allen Punkten wirkliche Yollstreckung 
geschehe und sonderlich die Pfarrer, Prediger, Kirchendiener 
und Schule, wo es mangele, versorgt wiirden. (W. A.)

Der Kurfiirst war es dann auch, der gemeinsam mit 
Landgraf Philipp die Schmalkaldner Bundesverwandten nach 
Arnstadt, seiner Lehnsstadt, zu einer Tagsatzung einlud. Die 
Yorstandschaft der zum Teil in Yerschwiegenheit abgehaltenen 
Beratungen fiihrten die Abgeordneten des Landgrafen von 
Hessen.

Neuer Zuwachs der protestantischen Sache hatte das 
Feuer des Hasses auf feindlicher Seite nur starker geschiirt. 
Noch im Sommer d. J. hatte Kurfiirst Joachim von Branden
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burg zu Spandau das Abendmahl in doppelter Gestalt ge- 
nommen. Die feindliehen Riistungen und Anschlage, insbe- 
sondere auch Heinricha yon Braunschweig, ndtigten zur Yor- 
sicht und Gegenwehr. Landgraf Philipp wollte schon damals 
wie ein Sturmwind iiber den verhafsten Gegner einherfahren, 
der Kurfiirst aber wollte von solch gewaltsamem Yorgehen 
ohne Absage nichts wissen, doch erklarte er sich bereit, mit 
dem Landgrafen sich gegen Ende der Yersammlung in Arn- 
stadt zu treffen. Es unterblieb indessen die geplante Zu- 
sammenkunft.

Es war am Abend yor St. Elisabeth (18. Nov.), ais zumeist 
die Abgefertigten der Fiirsten und Stadte, die in den Schmal- 
kaldener Artikeln einen neuen Einigungspunkt ihrer Uber- 
zeugungen gefunden, durch Arnstadts Thore einritten. Das 
ferne Kostnitz so gut ais Bremen, Hamburg wie Efs- 
lingen schickten ihre Yertreter.

Yon furstlichen Hauptern war yielleicht der Kurfiirst, 
aber schwerlich fur langer ais einen Tag, personlich an- 
wesend. Die Arnstadter Rechnungen der Zeit weisen einen 
Ehrentrunk fur ihn von 16 Mafs Eimbecker Bieres auf, einen 
solchen auch fur den Landgraf Christoph von Leuehtenberg. 
Der Kurfiirst hat im iibrigen yon Weimar und Gotha aus 
mit seinen Abgeordneten brieflich yerkehrt. Herzog Hein
rich von Sachsen ist personlich in Arnstadt gewesen, doch 
ohne den Beschliissen der Biindner seine Zustimmung zu geben. 
Graf Giinther ehrte die Abgeordneten durch ein Banket auf 
Sohlofs Neideck. Seine Pfeifer mufsten aufspielen, wie alte 
Rechnungsposten ergeben.

Auch sonst fanden die Abgefertigten in Arnstadt ent- 
gegenkommende Aufnahme. Noch nach Jahren wufste des 
Kurfiirsten Joachim Hofrat Georg Lauterbeck in seinem 
Regentenbuch riihmend zu berichten, wie der Rat der Stadt 
in alle Herbergen geschickt, die Gaste und Gesandten freund- 
lich ansprechen und fragen lassen, ob ihnen auch fur ihr Geld 
eine gute Ausrichtung geschehe und sie nicht etwan von den 
Wirten unbilliger Weise ubernommen wiirden.
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Die Beratungen der Schmalkaldener waren ernstester Art. 
Nach. den Niederlanden an den Kaiser sollte eine Gesandtschaft 
gehen, der Gebrechen und Beschwerung Klage zu fiihren, so ihnen 
der Religion wegen taglich begegnete. Bei dem Konig von 
Frankreich sollte Furbitte geschehen fiir die in seinen Lan- 
den so hart verfolgten Anhanger der evangelischen Lehre. 
Die Burgerschaft Rigas, die mit ihrem Erzbischof im Hader 
lag, wurde in den Bund aufgenommen. So umschlofs der- 
selbe eine Reihe bliihender Gemeinwesen vom Bodensee bis 
zum Baltischen Meere.

Da der Bund auch in die europaische Politik eintrat 
und die Anlehnung an fremde Grofsmachte ais Bediirfnis 
empfand, so bildete, wie es die Instruktionen oberdeutscher 
Gesandter ergeben, die Frage uber Abordnung einer neuen 
Botsehaft nach England den eigentlichen Schwerpunkt der 
Yerhandlungen. Den Heiratsyertrag mit Anna von Cleve 
hatte Konig Heinrich am 8. Oktober unterzeichnet. Man 
wiinschte greifbare Resultate fiir die protestantische Saehe zu 
sehen.

So manche Frage fand keine yolle Erledigung und blieb 
in der Schwebe. Stadtphysikus Dr. Sailer in Augsburg, des 
Landgrafen Yertrauter, liefs sich daruber bitter yernehmen, 
wie der Arnstadter Zusammenkunftstag alsbald wieder einen 
andern zur notwendigen Folgę habe. Der Landgraf (Spangen- 
berg 14. Januar), gab ihm zur Erwiderung: „Einer so in einer 
stuben sitzet und im nur yorimaginirt, wie man die sachen 
soli yornehmen, der hat wol leichtiglich dayon zu schreiben 
und zu sagen.“ Wenn Augsburg auch einmal die Oberhaupt- 
mannschaft ubernehme, dann werde es finden, was fiir ein 
enges, gespannenes, sorgfaltiges und arbeitsam Ding es sei 
und woran es mangele.

Der Landgraf war aber in der That damals nicht ganz 
bei der Saehe. Eine Angelegenheit personlicher Art nahm 
seine Gedanken auf das lebhafteste in Anspruch. Am 
4. Dezember war es, ais Bucer, der Strafsburger Prediger, 
yon Philipp dafiir gewonnen, sich bei heftiger Winterkalte 
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von Arnstadt aufmachte gen Wittenberg, die Einwilligung der 
Reformatoren in des Landgrafen Nebenehe zu erholen, zu 
welcher denselben Sinnlichkeit und Gewissensnot in gleichem 
Mafse drangtenł). Schon am 4. Marz 1540 gab es, nicht 
eben zum Yorteile der reformatorischen Sache, einen doppelt- 
beweibten deutschen Fiirsten.

Graf Gunther ist den Bundesyerwandten nicht beigetreten. 
Er mochte wohl, wie auch andere Reichsstande, befurchten, 
durch den Zutritt zu den Schmalkaldnern in einen Krieg 
mit Kaiser und Reich fortgerissen zu werden. Auch nahmen 
Regentenpflichten nachstliegender Art seine Thatigkeit voll 
in Anspruch.

Selbst die mittelalterliche Fehdelust, der Krieg im Kleinen, 
machte ihm in seiner Grafschaft noch viel zu schaffen.

Hatten die geistlichen Herren zu Jechaburg Hildebrand 
Rudolf den Alten beschuldigt, dafs er in ihren Weinbergen 
nicht nur seinen Magen vollgefullet, sondern ganze Korbę 
voll Trauben ausgeschnitten und davongetragen, so hielt 
Hildebrand Rudolf der Alte, obwohl Graf Gunther sich be- 
reit erklarte, den Handel auf einem Siihnetag zu schlichten, 
sein gutes Schwert fur den besten Vorsproch, solchen Schimpf 
zu rachen 1 2). Aber nicht tiickisch wegelagernd, sondern mit 
offenem Fehdebrief, nachdem eine bose Siebenzahl bei der 
Allerburg sich zusammengefunden, that er kund und offen- 
bar, dafs er nebst Helfern und Helfershelfern, wie es sich 
Feindes Art und Mafse eigene, den Pfaffen mit Rauben, 
Brennen, Totschlagen das Allerargste thun werde. ,,Hiermit 
will ich mit einem Haufen Pfaffen handeln frisch und 
frohlich!“

1) Vergl. Briefwechsel Landgrafen Philipps von Hessen mit Bucer. 
Herausgegehen und erlautert von Max Lenz (3. Teil, Leipz. 1889).

2) Vergl. Irmisch, Hildebrand Rudolfs Fehde gegen das Jechaer 
Stift, im Regierungs- und Nachrichtsblatt fur d. Fiirstent. Schwarzb.-S., 
Jahrg. 1877.

Nach solch eigenhandigem (noch yorhandenem) Absage- 
brief an die Pfaffheit zu Jechaburg kam Hildebrand Rudolf 
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mit seehs Helfern bei nachtlicher Weile, langte sich einen 
der Domherren aus seinem Hause, schleppte ihn mit sich in 
den Wald der Allerburg auf dem obern Eichsfeld, wo wir 
wohl die Heimat des dunkeln Ehrenmannes zu suchen haben, 
und liefs ihn nicht von sich, bis er sich mit 30 Gulden 
gelóst.

Und Hildebrand Rudolf lam zum andermal (1538) mit 
10 Gesellen, holte sich wiederum einen Domherrn, den alten 
Fronrodt, schleppte ihn mit sich in die Walder des Harzes 
und schatzte seinen Gefangenen auf 100 Gulden, die sich 
dieser mit dem schriftlich gegebenen feierlichen Yersprechen 
bald zu zahlen verpflichtete, dafs er bei seinen Ehreu und 
Treuen, bei seinen PfLichten und Eiden, die er Gott schulde, 
bei seiner Priesterschaft, bei Verlust seines Leibes und Lebens, 
bei seiner Seelen Seligkeit, bei dem heiligen Evangelio Jesu 
Christi darob sein wolle, dafs Hildebranden und seinen Ge
sellen nichts Bbses widerfahre und der Hader mit der Pfaff- 
heit beigelegt werde. Hildebrand bekam denn auch in eińem 
Walde das bedungene Losegeld richtig ausgezahlt.

Dann kam es zu Altengottern zwischen dem Stifte und 
ihrem Eeinde zu einem formlichen Tage, an welchem auch 
adlige Herren der Gegend ihren Anteil nahmen, ohne dafs 
die Sache trotz eines aufgestellten Rezesses zu vollem Ab- 
schlufs kam (24. Januar 1539).

Und obwohl die Stiftsherren fleifsig Boten auf der Lauer 
hielten, ihnen Kunde vom Feind zu bringen, brach Hilde
brand Rudolf unyersehens zum drittenmal herein. Mit 22 
Spiefsgesellen aus der Harzgegend und den Dbrfern, die sich 
um den Ohmberg lagern, fiel er im Dunkel der Nacht in 
das Stift. Der Probst selbst, Ernst von Mansfeld, war nicht 
zu haben, da er, zugleich Domdechant zu Magdeburg, dort 
seinen Wohnsitz hatte. Aber frisch und fróhlich griff man 
den Stiftsdechant Auleb in seinem Hause auf, hiefs auch sein 
Zinngerat, seinen Filzmantel und anderes mit sich gehen, 
brachte sich beim alten Domherrn Fronrodt, dessen Pferd man 
an sich nahm, in Erinnerung, und ais es wieder nachtete, war 
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man im Steinbergswald bei Werningerode. Hier und dort 
hielt man den geistlichen Wiirdentrager bei guten Freunden 
wohl geborgen, bis ein Pfaff, des schonen Namens Rosen- 
heim, die Halfte des geheischten Losegeldes (200 Thaler) 
beim Kapellan von Ebaldshausen niederlegte. Da war der 
Dechant des Chorherrnstiftes zu Jeehaburg wieder ein freier 
Mann, der auch seinen Schuldschein auf die andere Halfte 
nicht mehr zu losen ndtig hatte.

Denn Graf Gunther, der schon zuvor 100 Thaler auf 
Hildebrands Gefangennahme gesetzt, griff, zur Zeit des Arn- 
stadter Bundestags, von den Domherren um Hilfe und Schutz 
angerufen, mit um so grófserm Eifer in die Fehde ein, ais der 
Feind der Pfaffen auch sein Feind geworden und auch sein 
Eigentum bedroht. Von Kundschaftern gut berichtet, liefs 
er Hildebrand Rudolf den Alten nebst zween Gesellen im 
Wirtshaus, da sie dessen am wenigsten yermutend, zu Hiip- 
stedt auf dem Eichsfeld, einem Gerichtsdorf des hochange- 
sehenen Edelherrn Christoph yom Hagen, durch eine Mann- 
schaft dingfest machen und da es dort an sicherem Gewahr- 
sam fehlte, nach Sondershausen iiberfiihren.

Innerhalb wie aufserhalb der peinlichen Frage gestand 
Hildebrand sein Yorgehen gegen die Chorherren offen ein, dafs 
er aber der Fehde guten Grund gehabt, wie auch Herren vom 
Adel dieser Ansicht gewesen. Ebensowenig hatte er dessen 
ein Hehl, dafs er auch des Grafen, der einen Preis auf ihn 
gesetzt, Feind geworden. Die Helfershelfer — auch in Nord- 
hausen war ein Verhór — gestanden allzumal ihre Anteil- 
nahme an der Jechaburger Fehde zu. Dann lieferte der Graf 
den Yerbrecher dem Edlen von Hagen aus, doch dafs ihm, dem 
Klager, die gebiihrende Rechtshilfe nicht yersagt werde. Das 
Schbppengericht zu Hiipstedt (10. Juli 1540) heischte von 
Hildebrand Rudolf, da er der Sache gestandig, nur inner
halb sechs Wochen und drei Tagen einen geniigenden Nach- 
weis, „welche Griinde er zur Fehde gehabt". Yergebens be- 
riefen sich die anwesenden Abgeordneten des Grafen von 
Schwarzburg auf die allgemeine Rechtsregel, dafs der Delin- 
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quent nach den Gesetzen und Ordnungen des Landes, wo er 
gefreyelt, bestraft werde. Die Herrschaft Sondershausen aber 
nebst dem Stift Jechaberg sei im Landgrafentum Thiiringen 
gelegen, wo Befehder, selbst wenn sie noch nichts mit der 
That gethan, das Schwert erhielten. Sie drohten zuletzt mit 
Berufung an den Oberherrn des Eichsfeldes, den Erzbischof 
(Kardinal Albrecht aus dem brandenburgischen Hause).

Erst am 8. Oktober war wieder Gericht zu Hiipstedt 
Der Beklagte, den man in festem Gewahrsam gehalten, berief 
sich auf den altengotternschen Yertrag, wo man ihn ais be- 
rechtigten Eeind (ais kriegsfiihrende Macht wurden wir sagen) 
anerkannt hatte, und machte in der ihm zugestandenen Schlufs- 
rede noch insbesondere geltend, wie man ihm allerhand Ur- 
kunden, die er zum rechtzeitigen Erweise seiner Sache ndtig 
gehabt, vorenthalten.

Doch sein Schicksal schritt nun schnell. Das hochnot- 
peinliche Gericht erkannte zu Recht, dafs Hildebrand Rudolf, 
„der ubeltat und Mutwilligem vede halben, so ehr midt dem 
Wolgepornen Graff Gunthern von Schwartzburg ader midt 
seiner genadenn Unterthann geubet hadt vnnd nach seine 
ufgelegten Beweisung Inn geburlicher tzeit keine folgę ge- 
thann, Solle ehr pillig midt dem schwerdt vom leben tzum 
todt gestrafft werdenn, Inhaldt keiser karlefs des funften und 
des Heiligenn Rohmischenn reichs Ordnung."

Auf der Warte bei Hiipstedt ist Hildebrand Rudolf der 
Alte mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht wor- 
den. Seine zween Mitgefangene haben Drfehde geschworen, 
dann sind sie ihres Weges gezogen. Auch den andern 
Helfershelfern ist, wie es scheint, kein Harchen gekriimmt 
worden.

Alte und neue Zeit, alte und neue Rechtsanschauung, das 
Recht des Schwertes und das Recht des zu Papier gebrachten 
Gesetzes spielen in dieser Nachbliite des Faustrechts wunder- 
sam ineinander!

Aber mehr doch ais solch yerdriefsliche Handel nahmen 
den Grafen die kirchlichen Angelegenheiten in Anspruch» 
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Dem bei Erbanfall der Herrschaft Arnstadt gegebenen Yer- 
sprechen gemafs setzte er das Werk seines Yorgangers mit 
wachsender Entschiedenheit fort. Schon 1540 bat er den 
Kurfursten, ihm durch Melanchthons Yermittlung einen ge- 
schickten frommen Mann aus Wittenburgk, welcher zum Super- 
attendenten fuglich zu gebrauchen, in Gnaden zuschicken zu 
woHen.

Und ein Wittenberger besten Sohrots und Korns, den 
Friedrich der Weise selbst aus der Taufe gehoben, um diese 
Zeit Luther’e Kapłan und,'sein besonderer Liebling, Dr. Joachim 
Morlin, war es, der ais Superattendent nach Arnstadt kam 1). 
Wenn auch nicht so grofsgearteten Wesens wie unser Refor
mator, glich er doch diesem an brennendem Eifer um Gott, 
an unerschrockener Glaubensfreudigkeit und zuversichtlichem 
Gottvertraueu, das iiber Menschenfurcht hinaushebt. Auch 
in seinem neuen Wirkungskreise bewies er jene hohe Charakter- 
starke, wie sie Zeiten im gewaltigen Widerstreit ringender 
Gegensatze zu entwickeln pflegen. Zwei Diakonen, Lasius 
und Blofs, brachte Morlin mit sich. Die Biirgerschaft kam 
den Ankommlingen freundlich entgegen. ,,Drei Feslin Wein 
und drei Karren Kohlen Doktori Joachim und den zwei Kap- 
lanen bei ihrer Ankunft zur Haushaltung geschenkt" lautet 
ein Posten der Arnstadter Stadtrechnung.

1) Vergl. auch Walther, Dr. Joachim Morlin, ein Leben aus der 
Reformationszeit, I. T. Arnstadt 1856. II. T. Arnstadt 1863. Abhandl. 
zum Gymnasialprogramm.

Wie Graf Gunther war Morlin vom Reformator noch 
insbesondere dem um die Kirchenbesserung in Thiiringen so 
hochverdienten Mecum (Myconius) empfohlen worden. Doch 
dieser war damals ein kranker Mann, an dessen Lebenskraft 
die Schwindsucht zehrte. Die Freudenbotschaft „noch heute 
wirst du Me cum im Paradiese sein“ hoffte er taglich zu ver- 
nehmen. Aber Luther liefs ihn nicht von hinnen ziehen, 
warf sich vor Gott mit dem heifsen Gebete nieder, lieber ihn 
selbst aus seiner ausgearbeiteten, ausgedienten, kraftlosen Hulle, 
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die niemand mehr niitze, abzurufen; nur dafs Meeum tot, 
mogę er nimmer ihn hóren lassen. „Ja, das bitte ich mit 
Ernst, will ich gewahrt sehn, und so haben und mein Wille 
soli hierin also geschehen. Amen.“ Und wirklich, Myconius 
blieb der Kirche in Thiiringen erhalten, und Mórlin konnte 
in seinen sturmischen Miihen „um des Herrn noch iibel be- 
griindete Kirche“ ihm sein Herz ausschiitten. Doch auch an 
den Grafen, dessen Ohr, wie er fiirchtete, seine Gegner ge- 
wonnen, gingen bewegte Zuschriften des wackern Streiters. 
„Ew. Gnaden wollen sich ja nicht anders bereden lassen, 
meines Amtes halben, denn dafs ichs herzlich und treulich 
meine.“

Graf Gunther residierte auch nach dem Erbanfall der 
Arnstadter Herrschaft in Sondershausen. Ein Neubau, den er 
zu dem alten Schlosse daselbst auffuhren liefs, hob dasselbe 
zu einem stattlichen Herrensitze. Eine Steinplatte mit den 
Wappenbildern des Schwarzburger uud Isenburger Hauses und 
Graf Giinthers Kopfbild weist noch jetzt iiber dem bstlichen 
Portale die Jahreszahl 1540.

Doch weilte er haufig auch in Arnstadt, der bedeutendsten 
Stadt seines Landes. Posten der Stadtrechnung weisen auf 
patriarchalisches Zusammensein des Grafen vor dem Ratskeller 
mit den Biirgermeistern uud Ratsverwandten. Auch die schone 
Grafin mit ihrem Frauenzimmer waren zu Gast, sich vom 
Balkon des Rathauses das muntere Treiben eines Jahrmarktes 
zu besehen. Marzipan und Malyasier wurden auf des Rates 
Silber zu Ehren des hohen Besuches aufgetragen.

Doch gab es auch Angelegenheiten ernstester Art, die 
ihre Erledigung finden mufsten. Ein Landtag der Grafschaft 
hatte auf dem Arnstadter Rathaus iiber die Schulden zu be- 
raten, die von langher auf dem Lande lasteten. Eine erhbhte 
Tranksteuer, das gewohnliche Mittel, die Glaubiger zu be- 
friedigen, kam auch hier in Yorschlag. Graf Gunther, ob- 
wohl wegen grofsen Erbanfalls der Reiche genannt, hatte 
doch ernste Schwierigkeiten, um allen Anspriichen gerecht 
zu werden. Nicht selten mufste er seinen Rentmeister oder
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der Schosser einen an die Stiftsverwaltungen in Erfurt und 
Nordhausen, oder an die reichen Herren in Augsburg und 
Frankfurt entsenden, um einen Aufschub der Zinszahlung, 
„Stillstand und langere Frist“ zu erwirken. (A. A.).

Ein Freund des Friedens und wie Friedliebende geord- 
neter Yerhaltnisse, liefs er durch Sachverstandige ein Schuld- 
buch fertigen, in dem alle Anleihen des graflichen Hauses 
sorgsam verzeichnet standen, sowie die Orte und Termine der 
Zinszahlung. Seinen Glauben voll und ganz aufrecht zu er- 
halten, war ihtn Ehrensache. Deshalb verbot er seinem 
Rentmeister und seinen Schossern stracks und unwandelbar 
vor Zahlung der Zinsen weder seinen Raten, noch sonst 
jemand, weder seinem Gemahl noch ihm dem Grafen 
selbst auch nur einen Groschen zu reichen. Dagegen gab er 
wiederum strikten Befehl, allem Gesinde und den Handwerks- 
leuten, zu Schlufs der Trimester, was man ihnen schuldig, 
ohne jeglichen Verzug zu entrichten. Dabei machte er es 
den Schossern zur besondern Pflicht, alle Gebrechen der 
ihnen anbefohlenen Unterthanen giitlich und glimpflich zu 
hbren und keinen Gefangenen ohne des Grafen Wissen und 
Willen peinlich angreifen zu lassen. Auch sollten sie fein 
acht haben, dafs die graflichen Schafer nirgends den Unter
thanen zu Schaden hiiteten, und dafs die Sómmerlatten der 
Weinberge unyerderbt und wohlgeheget blieben. (A. A.).

Oft auch pflegte der Graf selbst nach dem Rechten zu 
sehen. Er oder sein Kanzler Reinhardt waren selbst zu- 
gegen, wenn ein strittiger Wald umritten, oder ein Berg um- 
zirkt und Grenzmarken gesetzt werden mufsten.

Bei einer yielseitigen Regententhatigkeit yerabsaumte 
Graf Giinther, ein trener Gatte und Yater, sein eignes Haus- 
wesen in keiner Weise. Namentlich war es die Erziehung 
seiner Sbhne, welcher er eine wannę Fiirsorge zuwandte.

Das Franziskanerkloster in Arnstadt, das die Yisitatoren mit 
Zustimmung Johann Friedrichs zunachst der Stadt fiir ihre 
Schule zur Yerfiigung gestellt, schien dem Grafen zu einer 
geschlossenen Erziehungsanstalt fiir seine Sbhne besonders 
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geeignet !). Hoch gelegen, mit prachtigen Ausblicken, doch 
Tom Larm der Aufsenwelt wenig beriihrt, boten seine Gar- 
ten und sein Weinberg, den die Stadtmauer begrenzte, einen 
frbhlichen Tummelplatz fur das jungę Grafenblut. Da der 
Biirgersch.aft ohnełtin ein stattliches Schulgebaude bei St. 
Bonifacius zu eigen, so nahm der Graf ais Landesherr Be- 
sitz yon dem verlassenen Kloster, und schon am 2. Febr. 
1540 konnte dasselbe seiner neuen Bestimmung iibergeben 
werden.

Neben den drei jungen Grafen von Schwarzburg, Giin- 
ther, geb. 1529, Johann Giinther, geb. 1532, und Wilhelm, 
geb. 1534 — nur der jiingste, Albrecht, blieb unter der Ob- 
hut der Mutter zuriick — fanden in dem Klosterbau auch 
die Sohne des Grafen von Regenstein und anderer yornehmer 
Herren, doch auch Biirgerssohne der Stadt ihre Yorbereitung 
fur die Hochschule. Magister Schillingstadt war es, der mit 
der ehrenyollen Aufgabe betraut wurde, diese Zoglinge ais 
ein gelahrter, getreuer, frommer Zuchtmeister in christlich 
guter Lehre und ehrbarer Sitte wohl zu unterrichten.

Selbsfyerstandlich bildete das Latein den Mittelpunkt 
des Unterrichts, und auch Plutarch, dessen Lebensbeschrei- 
bungen den Knaben hohe Yorbilder vor die Seele fiihren 
sollten, wurde nur in lateinischer Ubertragung gelesen. 
Der lateinische Brief, gewandt und zierlich geschrieben, galt 
ais Krone der Bildung. In fleifsigen Zuschriften an den 
Yater hatten Graf Giinthers Sohne yon ihren Fortschritten 
Zeugnis zu geben.

Die Yerpflegung der Zoglinge mit ihrem Magister und 
einem Baccalaur iibernahm Peter Watzdorf, ein wohlbegiiter- 
ter Herr, der juristische Studien gemacht, ais Schosser zu 
Jena auch dem Kurfiirsten Dienste geleistet, ein warmer 
Freund der Wissenschaften. Nach Abrede mit den Raten 
des Grafen wurden ihm fur jeden der Knaben, dereń Zahl

1) Vergl. Kroschel, Die grafliche Erziehungsaustalt im Barfiifserkloster.
Arnstadt 1890. (Abhandl. zum Gymnasialprogramm.) 
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wohl nie iiber 25 hinausging, 14 Gulden und 1/g Mafs 
Roggen zu Gute gethan. Eine frische Jugend, die auch den 
ritterlichen Ubungen des Fechtens, des Armbrustschiefsens 
fleifsig oblag, wuchs unter tiichtiger Leitung dort frohlich 
empor. Eine „Mbncherei“ — und der Kurfurst legte beson- 
deres Gewicht darauf — ist so der alte Klosterbau nicht 
wieder geworden.

tJberhaupt wandte sich Graf Giinther immer mehr dem 
eyangelischen Glauben zu. Namentlich war es der von ihm 
persónlich besuchte Reichstag zu Regensburg (Friihling und 
Sommer 1541), der ihm zu entschiedener Stellungsnahme 
fur die protestantische Sache Yeranlassung gab.

Ein Religionsgespraeh, das mit dem Reichstag gleichzeitig 
abgehalten wurde, sollte z war zum Ausgleich der Gegen- 
satze fiihren, liefs aber schliefslich dieselben nur scharfer 
hervortreten und mehrte den Zwiespalt. Auch andere Vor- 
gange, namentlich Heinricha von Braunschweig freyel- 
haftes Beginnen erweiterte die Kluft: die argen Plackereien, 
welche die Stadte Goslar und Braunschweig durch ihn zu 
erleiden hatten, die langwierige Gefangenschaft, in der er 
seinen jiingern Bruder gehalten, und nicht am wenigsten 
die Trottaische Sache.

Ein jung zuchtiglich Frauenzimmer, klagten damals die 
yon Trott, hatten sie ihre Freundin Eva in Herzog Hein- 
richs Furstlich Frauenzimmer eingethan zu ehrbarer Erzie- 
hung, aber bald mufsten sie hbren, dafs sie yerstorben. Auch 
uberbrachte ein Knecht etlich geringschatzige tagliche Klei- 
d.er, um aber sich stracks mit seinem Gaule umzuwerfen, 
so dafs man sich nichts erkunden mogen. Ein Gemurmel 
begab sich im Reich, dafs zwar in Gandersheim ein Sarg 
unter Yigilien und Seelmessen zur Erde bestattet worden, 
dafs aber die Jungfrau noch lebend auf der Staufenburg heim- 
lich yerholen sitze und etlicher Kinder Mutter sei.

Die protestantischen Fiirsten unterstiitzten das Gesuch 
derer von Trott an Kaiser Karl, wohl darob zu sein, dafs 

XVI. 3
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Herzog Heinrich ihre Freundin, die er ais ein jung stark 
Menach in sein Frauenzimmer empfangen, der Freundschaft 
wieder zustelle und sie bffentlich und frei gehen, stehen, 
leben und handeln lasse oder — den Beweis ihres Todes 
bringe.

Einen solchen vermochte aber Herzog Heinrich, der auf 
seinen Jagdziigen in die dunklen Forsten des Harzes, so 
gern bei der schbnen Trottin einkehrte, ebensowenig zu 
bringen, ais er seine verborgen gehaltene Geliebte ihrer 
Freundschaft zuruckfiihrte. Den altesten Sprofs dieses wun- 
dersamen Liebesverhaltnisses, den Teuerdank, sehen wir zu 
den Zeiten des grofsen Oraniers bfters aus den Niederlanden 
auf Schlofs Neideck in Arnstadt einreiten.

Doch was Graf Giinther bei seiner warmen Fiirsorge 
fur das Wohl seiner Unterthanen gegen Heinrich und seine 
Partner am meisten aufbringen mochte, waren die Brand- 
legungen ina evangelischen Deutschland, die auf niemand 
anders ais den Braunschweiger Welf und seine Diener zu- 
riickgefuhrt wurden. Haufiger fast ais in Kriegszeiten stie- 
gen damals verheerende Feuersaulen zum Himmel auf, und 
eine furchtbare Aufregung bemachtigte sich der Gemiiter. 
Immer wieder fand man auch jene unheimlichen Zeichen, 
durch die sich die Mordbrenner rerstandigen sollten: auf- 
rechte oder liegende, mit Dreiecken und anderen Figuren 
durchzogene Pfeile. Man fand sie an Weg und Steg, an 
Pforte und Thor; fand sie so auch bei Langensalza und 
Nordhausen und auch in der Grafschaft Schwarzburg. Bald 
ging denn Nordhausen, die Nachbarstadt Sondershausens, 
zum grofsen Teil in Flammen auf.

Die letzten Gestandnisse aufgegriffener Mordbrenner 
lauteten fast in allen lallen auf Herzog Heinricha Diener. 
Auch ein Unterthan Graf Giinthers, bei solchem Frevel er- 
griffen, bekannte auf den Grofsvoigt zu Wolfenbiittel.

Alle diese „Urgichten“ nun wurden Sr. Kaiserl. Majestat 
zu Handen gestellt. Obwohl Herzog Heinrich mit Entriis* 
tung auf das Unrecht hinwies, all die gepeinigten Leute 
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auf ihn und seine Yerwandten zu befragen, und wie es doch 
auch in seinen eigenen Landen gebrunnen, so war es doch 
selbst dem machtigen Kaiser nicht mdglich, den Braunschweiger 
Heifssporn gegen die unzahligen Schlage zu decken, die von 
allen Seiten wie die Schlofsen des Himmels auf ihn fielen.

Noch auf diesem Reichstage zu Regensburg oder un- 
mittelbar nach demselben — die Archiye lassen uns dariiber 
leider im Stich — trat Graf Giinther yon Schwarzburg zum 
eyangelischen Glauben uber und setzte sich unerschrocken den 
furchtbaren Anklagen aus, mit welchen Herzog Heinrich und 
seine Partner jeden Abfall von der „Heiligen Kirche" zu 
brandmarken pflegten.

Denn der immer erregteren Streitlitteratur gegeniiber 
zeigte sich der kaiserliche Wille durchaus ohnmachtig, und 
noch auf dem Regensburger Reichstage wurde das Verbot der 
Schmahschriften, da solche dem gemeinen Frieden nicht 
weniger hinderlich und yerletzlich seien, ganz erfolglos er- 
neuert.

Und welch entsetzlich biderber Art waren diese Schmach- 
biichlein und Famoslibelle, mit denen sich die Parteien auf 
den Leib riickten. Erschien doch dem Doktor Luther seine 
Schrift gegen Hans Worst, Heinz W olfenbiittel, den „unyer- 
schamten Liigner“ noch viel zu schwachlich und mild und 
glaubte er, dafs sein Hauptweh das natur li che Ungestiim seines 
Geistes niedergehalten.

Selbst die gefiirsteten Haupter griffen einander mit 
Keulenschlagen an. Ja, der Schildtrager Heinricha machte 
den zweiweibigen Landgraf zu einem Kbnig von Munster und 
den Kurfiirst Johann Friedrich zu der Yollsaufer grbfsten. Der 
Lieder und Leisen im Kampf der Gesange, der Schriften und 
Gegenschriften, der Repliken, Dupliken, Tripliken Menge 
wuchs lawinenartig. Deutsche Fiirstenehre schien ihren Glanz 
yerloren zu haben.

Auch Graf Giinther gegeniiber erhob Johann Friedrich 
bfters bittere Klage iiber den Braunschweiger Heinz, der ohne 
des Kurfiirsten geringste Yerschuldung denselben in seinen 

3*
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Ehren und Leumut so falschlich angreife. Der Graf geniigte 
dem Yerlangen seines Lehnsherrn und liefs des Kurfiirsten 
Gegenyerantwortung wider solch hochstraflich Famoslibell 
all semen Dienern und seinem Ingesinde yorlesen, damit 
in seinem Lande solch Invektiven kein Glaube gegeben 
werde. (S. A.).

Der Regensburger Reichstag ging auseinander, ohne dafs 
eine Friedensformel gefunden. Auch der Reichstag zu Speier 
1642, welchem Graf Gunther persdnlich beiwohnte, trug zum 
Frieden wenig bei, obwohl ein gemeinsamer grofser Tiirken- 
krieg yerabredet wurde. Der Graf sandte aufser etzlichen 
Reisigen 60 Mannen mit hinaus gen Ungerland,! yon denen 
aber, da im Lager und Heer ein grofses Sterben, nur einzelne 
wiederkehrten.

Lebhafter ais der Tiirkenkrieg, zumal die Protestanten 
unter Osmanenherrschaft yon Glaubensdruck wenig zu leiden, 
beschaftigte in Thiiringen die Gemiiter der Krieg gegen den 
Braunschweiger Welf, den „Wilden Mann“, welchen die 
Schmalkaldner in Eisenach zum Beschlufs erhoben, den Frie
den an dem Friedbriichigen zu suchen. Wahrend der Kaiser 
in Spanien, Afrika, Italien yollauf in Anspruch genommen, 
riisteten die Biindner zum Feldzug. Gegen den Frauentag hin, 
da Maria zu ihrer Base Elisabeth kam (2. Juli), trafen Bot- 
schaften vom Kurfiirsten immer hautiger bei Graf Giinther 
ein. Stellte jetzt ein Einspanniger ein Manifest der Fiirsten, 
dafs sie nur in gerechter Notwehr zur Beschirmung der 
bundesyerwandten Stadte Goslar und Braunschweig zum 
Schwert gegriffen, zu Handen des Grafen, so iibergab schon 
andern Tages wieder ein rascher Reiter eine Zuschrift des 
Kurfiirsten, in welcher derselbe etzliche landeskundige Fiihrer 
fiir den yorhabenden Feldzug begehrte. Eine Aufmahnung 
war wohl schon yorausgegangen. Freitags nach Maria Heim- 
suchung wurde dem Grafen noch die besondere Mitteilung, 
dafs der Kurfiirst den Lauf der Knechte auf Arnstadt und 
Ichtershausen gerichtet und dafs Herberge und Unterhalt be- 
reit stehen miisse, doch so, dafs niemand beschwert oder yon 
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den Landesknechten beschadigt werde. Den Grafen selbst 
mochte der Kurfurst nicht zum Mitreiten und Mitstreiten 
notigen, wohF aber betraute er ihn fiir zwei Jahre mit der 
Wiirde eines Rates, dafs er seinem hbchsten Yerstande nach 
das Niitzlichste und Ehrlichste ihm stets anrate, dabei alle 
geheimen Handel, so ihm vertraut, bei sich yerborgen halte 
bis in die Grube. Aufser einem Dienstgeld (300 Gulden) 
solle Graf Giinther, zu Hofe erfordert, und wiederum fiir die 
Heimreise mit Mahl, Futter, Schlaftrunk, Hufschlag, Stall- 
miete wohl yersehn werden, auch auswarts yerschickt, auf 
kurfiirstliche Kosten reisen, dabei mit Riistung sich zu be- 
laden, durchweg yersehont bleiben. (8. A.).

Beyor noch der Kurfiirst mit dem freudigen Landgrafen 
auszog gegen den Ehrenschander Heinz, befahl er allen seinen 
Standen, diesem Statthalter, Graf Giinther yon Schwarzburg, 
parition zu leisten und solange er im Feld, da die Laufte 
gar sorglich und geschwind, ihm bei etwaigen tJberfall der 
Feinde alsbald allgesamt wohlgeriistet zuzuziehn. (S. A.).

Am 12. Juli erging der Absagebrief der Verbiindeten. 
Scheinbar nur eine Fehde persónlich erbitterter Gegner, war 
doch der entbrennende Kampf ein Widerstreit prinzipieller Gegen- 
satze, indem eyangelische Freiheit und starrer Katholicismus 
zum erstenmal gegeneinander stiefsen. Darauf deutet schon 
die tiefgehende Anteilnahme des deutschen Yolksgemiits und 
der heryorbrechende Strom des Yolksgesanges, der in Liedern 
freudiger Zuyersicht, frischer Streitlust und frbhlichen Spottes 
sich mit den Siegern iiber das feindliche Land ergofs. Ein 
kurzer Waffengang der wohlgeriisteten Bundeshaupter yer- 
trieb den unzulanglich yorbereiteten Gegner aus seinem Be- 
sitz, und selbst das feste Wolfenbiittel fiel in die Hiinde der 
gliicklichen Sieger. Ein Fiirst ohne Land, suchte der yer- 
jagte Welf yergeblich Hilfe, und ungestbrt konnte in seinem 
Herzogtum die Reformation zu ihrem Rechte kommen. Bald 
yerschwanden zur Freude des Yolkes die papistischen Greuel 
„Yegeyiires Missen, Hilgen anropen, Afflath, Monnekeryen, 
Nonneryen, Missepapen", und es erhielt dafur „diidesch pre- 



38 Graf Giinther der Reiche von Schwarzburg.

digt, diidesche Dópe ane stinkende Olie und des Herrn Bród 
tho einer und des Herrn Kelck thor andern Seiden des 
Disches".

So trug die kurze Fehde wesentlich dazu bei, der 
protestantischen Sache in der norddeutschen Tiefebene weiteren 
Boden zu gewinnen und der Bevdlkerung das zu geben, was 
Rankę einmal ihr welthistorisches Geprage nennt.

Der Sieg des Evangeliums in benachbarten Gebieten war 
fur Graf Giinther und seine Lande von wesentlicher Bedeu- 
tung. Nicht mehr bedraut vom Braunschweiger Heifssporn, 
konnte er ungehinderter und rascher die Reformation der 
untern Grafschaft zu Ende fiihren. Auch Abhangigkeiten 
so mancherlei Art, wie von Gandersheim und andern Stif- 
tern und Klostern, liefsen sich nun zum Besten der kirch- 
lichen und staatlichen Selbstandigkeit seiner Grafschaft mit 
grbfserer Leichtigkeit losen. Den reichen Klosterbesitz zu 
Schlotheim erwarb er durch Kauf (1544), wahrend sein Lehns- 
mann Hans von Ebeleben, der auch zur Reformation iiberge- 
treten, im gleichen Jahre aus den Einkiinfteu des Walpurgis- 
klosters zu Marksussra eine Schule griindete. Paul Jovius, 
der Chronist, stand im dreifsigjahrigen Kriege dieser Stifts- 
schule zu Ebeleben ais Rektor vor. Verschmahten es selbst 
strengkatholische Herren nicht, ihre Hand nach Klosterbesitz zu 
strecken, so mochte auch Graf Giinther die Yorteile, welche 
die Zeitlage ihm bot, nicht ungeniitzt voriibergehen lassen. 
Die Kloster fielen. Auch in Frankenhausen, wo ein hoher 
Grabhiigel aus Salpetersteinen sich iiber die gefallenen Kloster- 
stiirmer des Bauernkrieges wdlbte, wurde die Reformation 
vollig durchgefiihrt. Selbst volksbeliebte kirchliche Brauche, 
wie die Mitternachtsmesse am Christabend, mufsten der Zeit- 
strómung weichen. Der Pfarrer in Frankenhausen machte 
damals geltend, wie den armen Leuten solch alter Brauch 
gar tief ins Herz gewurzelt, wie er ja selbst einst dem Justus 
Jonas in Nordhausen, wohin derselbe vor der Pest geflohen, 
in solch heiliger Nacht das Mahl des Herrn gereicht, wie
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Melanchthon desgleichen diese Mitternachtsmesse in Jena mit- 
gefeiert und auch. Doktor Luther ihr geneigt gewesen.

Auch in Rudolstadt, dem Wittum der Grafin Katharina, 
wo man den neuen Grafen fiir so papistisch ausgeschrien, 
dafs selbst der Betteljunge kein eyangelisch Lied singen 
diirfe, erhielt man Beweise von dessen Fiirsorge fiir die 
eyangelische Geistlichkeit. Doch noch 1545 mufste der neue 
Pfarrherr Starkę aus Pfarre und Pfarrstube fluchten, weil sie 
den Regenstrbmen nieht standzuhalten vermochten. „O 
guter Gott“, rief der Arme, „in welch Wespennest hab ich 
geriihrt!“ So war es fast iiberall in der Grafschaft um das 
Auskommen der Geistlichen gar iibel bestellt und Schmal- 
hans Kiichenmeister x).

Ais Graf Giinther daher im Einyerstandnis mit dem 
Grafen von Stolberg einen Klosterhof des Stiftes Ilefeld ein- 
nahm, so machte er sich dem Kurfiirsten gegeniiber yerbind- 
lich, die Einkiinfte desselben fiir nichts anderes denn fiir 
Unterhalt der Pfarreien und Kirchen, der Schulen und anderer 
christlicher Sachen yerwenden zu wollen. So glaubte er auch 
seinem Ersuchen, dafs Seine Kurfiirstliche Gnaden ihn gegen 
das Reichskammergericht mit Rekusation, Abforderung oder 
sonst in Schutz nehmen mogę, da der Abt mit Klage gedroht, 
erfolgreiche Wirkung zu geben. Bekanntlich. entschied der 
hohe Gerichtshof stets zu Ungunsten protestantischer Neue- 
rungen. Der Kurfiirst aber erwiderte dem Grafen, dafs man 
allerdings das Kammergericht schon mehrmals in dergleichen 
Sachen ganzlich rekusiert, dafs aber solche Rekusation ledig- 
lich auf die christlichen Einungsyerwandten (die Schmal- 
kaldner) beschrankt worden. Er giebt daher dem Petenten 
den Rat, mit allen seinen Herrschaften und Gutern, die des 
Hauses zu Sachsen Lehen nicht seien, dem christlichen Bundę 
zuzutreten, damit er, in denselben aufgenommen, auch des
selben Schutz und Sehirm yollauf geniefse. (S. A.).

1) Vergl. Landeskunde des Fiirstentums Schwarzb.-Rudolstadt von 
Berthold Sigismund. I. Teil, Rudolstadt 1862.
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Wir sehen, dafs der Kurfiirst seine Schwarzburger Lehen 
ais zum Bundesgebiet gehdrig betrachtete.

Graf Gunther hat der Aufforderung seines Lehnsherrn 
nicht Folgę geleistet, wie er auch, obwohl ofters erfordert, 
nur selten zu Hofe kam. Schon Weimar schien ihm bei der 
,,oft unversehenen Schwachheit seines Leibes" zu entlegen, 
auch hielten ihn in dieser Zeit Sterbenslaufe zu Sonders- 
hausen zuriick. Doch dafs er dem Kurfiirsten wichtige Dienste 
geleistet, erweist schon dessen Verlangen, ihn nach Ablauf 
der zwei Dienstjahre, zu denen er sich verpflichtet, noch 
weiter im Amte zu sehen. Auch wufste er die kurfiirst- 
liche Gnade bei anderer Gelegenheit noch insbesondere zu 
gewinnen.

Die Schirmvoigtei uber Stift Paulinenzella hatte der 
Graf bei Erbanfall der Lande seines Vetters mit iiberkommen.

Ais er aber, den Fufsstapfen seines Yorgangers folgend, 
daran ging, das Kloster mit dem Uberrest seines ehemals 
weitreichenden Besitzes vollends zu sakularisieren, die faulen 
Mon che in die Weltgeistlichkeit iiberzufuhren, den Abt aber 
durch ein fixiertes Jahreseinkommen zufrieden zu stellen, so 
wurde Seine Andacht, Abt Johann der fiinfte, fluchtig und 
rief ein „ins Elend Verjagter“ den Schutz des Kaisers an, 
den Schutz des Oberschirmherrn, bei dem das Stift von alters 
her zu Lehen ging.

Der Kaiser hielt ziirnend dem Grafen die alte Bestimmung 
vor Augen, dafs der Abt, so der Schutzherr zum Schadiger 
und Schmaher werde, sich einen andern zu erkiesen jeder- 
zeit das Becht habe. Er bestatigte die Wahl Seiner Andacht, 
die sich den Grafen von Schwarz burg-Leutenberg zum Voigt 
erkoren. Zum Gliick fur Graf Gunther, dafs es doch noch 
zu schiederichterlicher Entscheidung kam, die ihm die Yoigtei 
zusprach. Doch der Leutenberger gab seine Anspriiche 
nicht auf, und die Gefahr des Verlustes lag nahe genug.

Da nun, urn sich einen machtigen Schirmherrn in der 
Nahe zu gewinnen, wahrend der Kaiser meist in der Ferne 
weilte, trug Graf Gunther mit dem Yersprechen, das Ein- 
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kommen der Paulinenzella nur za weislichen und milden 
Werken, zur Erhaltung des góttlichen Wortes und seiner 
Diener zu yerwenden, die Lehen iiber das Stift dem Kur- 
fiirst Johann Friedrich auf. Dieser nahm denn auch das 
beruhmte Kloster samt aller seiner Zugehorung, damit es 
nicht durch tadliche Handlung in andere Hande komme, in 
seinen Ober- und Erbschutz. Eortan mit eingeschlossen in 
die andern schwarzburgischen Lehen der Ernstiner, sollten 
dieselben in Ewigkeit ungesondert bei einander sein und 
bleiben. (S. A.). Dafs der Graf Gunther seinem Lehnsherrn 
zu jeder Zeit mit Reisigen und Fufsyolk auf das Stattlichste 
und Starkste zuzuziehn yerpflichtet sei, gab Johann Friedrich 
demselben oft genug zu verstehen.

Noch immer gehórten zum Kloster, so ubel dasselbe 
mit dem Seinen gewirtschaftet, sieben Ddrfer, noch immer 
besafs es in 54 Ortschaften Vorwerke, Acker, Wiesen, Wein* 
berge, Waldungen, Weiher und Teiche und bezog aus 100 
Ortschaften Zinsen. Doch hatte schon Graf Heinrich den 
Klosterbesitz zu dem dominium herangezogen.

Graf Gunther nahm, die Stiftsgiiter in einen gedeihlichen 
Stand zu setzen, zum Schbsser Peter Watzdorf in Arnstadt, 
von dem er sich der treuesten Dienste yersehen konnte. Die 
kiirzlich aufgefundenen Rechnungen desselben ergeben, dafs 
noch immer einige Monche im Kloster zuriickgeblieben. Ein 
Freund der Wissenschaft, kaufte der neue Schósser denselben 
den Donat und andere Biicher, um sie aus ihrem Faulenzer- 
leben ein wenig aufzuriitteln. Die Benediktiner des Stiftes 
haben zu keiner Zeit wissenschaftliche Bestrebungen zu er- 
kennen gegeben. Nur einzelne Bruchstucke aus Trimbergs 
Renner liefsen sich auf den Einschlagen alter Klosterrech- 
nungen ausfindig machen.

Wie in der Paulinenzella, schritt die Reformation auch 
in Arnstadt raschen Schrittes vorwarts. Mórlin und seine 
Diakonen thaten das Ihre, dem Evangelium in Stadt und 
Land eine bleibende Statte zu bereiten.

Auch das geistliche Spiel wurde zu Hilfe gerufen, die- 
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Herzen fur das Eine, was Not, zu gewinnen, wahrend die 
yielen Heiligenaltare, insbesondere der Liebfrauenkirche, bei- 
seite gestellt wurden. Warmherzig, ein frohlicher Geber, 
nahm sich Mbrlin der leidenden Armut liebevoll an. Da 
sein Einkommen, wie der meisten Geistlichen des Landes, 
nur sehmal bemessen war, wandte er sich um Aufbesserung 
seiner Beziige an den Grafen. Ein solch Bittgesuch fand 
sich noch kiirzlich im Britischen Museum zu London. Doch 
legte der Gottesmann, wie er zu sagen pflegt, beim Schlafen- 
gehen seine Sorgen allzumal unter das Kissen seines Hauptes 
und schlief den Schlaf des Gerechten. Jungen Predigern 
aber gab er bei ihrem Amtsantritt den Wahlspruch auf ihren 
Lebensweg: „Arbeite redlich, meine es treulich und bete 
fleifsig!" In diesen drei Stiicken ging er ihnen selbst mit 
leuchtendem Beispiel vor. Und doch stand, wie wir schon 
sahen, der getreue Mann bald in heifsem Kampfe, nicht mit 
einer papistischen Gegnerschaft, sondern mit der stadtischen 
Aristokratie der Ratsyerwandten. Mancherlei Gebrechen, 
namentlioh der Hospitalverwaltung, unter welohen seine lieben 
Armen zu leiden hatten, mdgen den eifernden Bufsprediger, 
der nicht nur die Siinde, sondern ebenso den Siinder strafte, 
zu den scharfsten Augriffeu fortgerissen haben.

Vom Predigerstuhl zog er wohl gegen die „Stadtjunker- 
lein“ driiben im Ratsstand ziirnenden Auges zu Felde, „die 
da sitzen wie die gemalten Mannlein im Kartenspiel“, selbst 
auch gegen den regiereuden Biirgermeister, den er des Geizes 
beschuldigt und der, seines Amtes sich briistend, sicher ein- 
herzuschreiten gedenke. „Macht auch dein Amt deine Person 
siindenfrei ?“

Da schlossen sich die dem verhafsten Strafprediger feind- 
lich gesinnten Elemente zu einer Botte zusammen, die man 
die schwarze nannte. Die ganze Burgerschaft nahm Partei 

■fur und wider, und bald kam es zu unruhigen Auftritten. 
Der Graf redete in einem offentlich angeschlagenen Mandate 
zum Frieden, ohne dafs sein Bemiihen gewiinschten Erfolg 
brachte. Eines Morgens fand Mdrlin iiber der Thiir seiner 
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Wohnung Reiseschuhe angeheftet mit der hohnenden Zu- 
schrift: Surge et ambula! Mdrlin seinerseits schrieb die 
Worte darunter: Hic mes est horum Undank in fine laborum! 
Der Rat, in dessen Hand Berufung und Enturlaubung ihrer 
Prediger lag, kiindigte ihm sein Amt. Auch der Graf er- 
teilte ihm ais Superattendenten den Abschied (Michaelis 1543).

Yergeblich drang Mdrlin auf Yerhor und gerechtes Ge
richt. Dr. Luther, dessen Rat er sich einholte, zeigte sich 
aufs aufserste erbittert iiber die „koppischen" Arnstadter und 
riet zum Gehen: „Wenn sie euch nicht aufnehmen“, schrieb 
er, „so gehet hinaus aus jener Stadt und schiittelt den Staub 
von euern Fiifsen. Sie haben nicht dich yerworfen, sondern 
mich, spricht der Herr!“

Ja, wie mit einem Banne belegt er Arnstadts Biirger- 
schaft: „Ich werde den nicht fur einen frommen Mann, ge- 
schweige denn fur einen getreuen Hirten achten, der sie in ihrer 
Siinde und Bosheit bestarken wird, d. h. der es wagen sollte, 
deine Stelle anzunehmen. Der Herr wird ihn und sie zu- 
gleich richten. Wir sind ohne Schuld; ihr Blut komme iiber 
ihr Haupt!“

Nicht anders, schrieb Luther seinem getreuen Mdrlin, 
werde er auch zum Grafen reden, der, wie er horę, eine 
Botschaft an ihn absenden werde.

Luthers Rat gemafs entschlofs sich Mdrlin zum Gehen; 
doch blieb er noch, wenn auch ohne Amt, bis zum Friihling 
in Arnstadt. Der Kurfiirst Johann Friedrich wollte sein 
Wittenberger Landeskind zum Hofprediger haben. Obwohl 
Mdrlin recht wohl wufste, wie der Kurfiirst „Beides die 
Scharfe und Lindigkeit des gottlichen Wortes wohl leiden 
konne", mufste er doch um der Hoflinge in weichen Klei- 
dern willen bei Annahme der gleichen Erfahrungen gewartig 
sein, ais er in Arnstadt gemacht. „Ja, wenn er ge- 
schwiegen", sagte Mecum, „hatte er gute Tage sehen mogen!"

Durch die Yierleute, die Yertreter der Quartiere, ge- 
langte noch ein besonderes Gesuch (12. Jan. 1544) an den 
Grafen um Wiederanstellung ihres Pfarrherrn, der Gottes 
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Wort lauter und klar mit hóchstem Fleifs, Treu, Miihe und 
Arbeit gelehrt und gepredigt und in Sterb - und Lebens- 
zeiten alle Gefahr hintan gesetzt. Der Graf selbst solle doch 
wenigstens, was ja einem Juden, Tiirken, Heiden nur un- 
billig yersagt werden konne, den Doktor zur Antwort kommen 
lassen.

Auch die Leipziger Fakultat, bei welcher der Rat ein 
Gutachten eingeholt, sprach sein hdchlich Yerwundern aus, dafs 
derselbe sich unterwunden, in eigener Sache zugleich Part 
und Richter zu sein, und erklarte es fur unbedingte Pfl.ichtr 
Morlin zu restituieren und iiber die Sache durch ordentliche 
Richter erkennen zu lassen.

Der Graf liefs Morlin fallen und zeigte den Yierleuten 
wegen ihrer Bittschrift sein hóchstes Mifsfallen.

„Mein lieber Freund“, schrieb aber Luther an Peter Watz- 
dorf1), „dafs solche Schrift der vier Burger zu Arnstadt an 
den Grafen sollte aufruhrisch sein, ist mir unmiiglich zu ver- 
stehen, weil es eine dehmiitige bittliche Schrift ist, an nie- 
mand anders, denn an ihre ordentliche Oberkeit fur einen 
getreuen, gelehrten Prediger, darin sie vielmehr zu loben 
denn zu schelten seyn sollten.11

1) Der Brief Luther’s, datiert Pauli Conversiouis 1544, welcher in
de Wette’s Sammlung die Uberschrift „an einen Ungenannten11 tragt, ist 
offenbar, wie es auch der Brief an Morlin yom 6. Februar ergiebt, an 
Peter Watzdorf gerichtet.

Auch in einem Briefe an Amsdorf, der Morlin nach 
Naumburg ziehen wollte, spricht sich Luther voll Bitterkeit 
iiber die seinem Liebling gewordene Behandlung aus.

Schon am 6. Feber aber konnte er denselben wegen 
seiner Berufung nach Góttingen begliickwunschen und ihm 
bei der Gelegenheit auch die pikante Mitteilung machen, dafs 
der allerchristlichste Kónig dem Seerauber Barbarossa einen 
seiner Hafen gedffnet und ihn daselbst einen mahometischen 
Tempel erbauen lassen.

Im Friihling yerliefs Morlin die Stadt, wo es ihm so 
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achlecht ergangen, und zog seines Weges nach Gottingen. 
Ein grofser Teil der Biirgerschaft gab ihrem getreuen Seelen- 
hirten unter Thranen und Schluchzen das Geleit.

Wie der Graf nichta gethan, den vielen Ratsverwandten 
unbeguemen Bufaprediger zu halten, so liels er auch dessen 
Diakonen fallen, die zugleich mit ihm ihre Entlasaung er- 
hielten. Doch fand Łasina in der Grafschaft und zwar zu 
Greufsen wieder Anstellung. Ais aber seine Strafpredigten 
sturmische Aufregung wach riefen, wurde er nach langerer 
Verhandlung seines Amtes entlassen. Ais Doktor Luther 
Eursprache einlegte, so gab Graf Giinther in eigenhandiger 
Zuschrift dem Reformator sein Befremden zu erkennen, dafs 
gedachter Magister iiber Gewalt und Unrecht klage, wahrend 
doch in seiner Herrschaft auch dem Geringsten keine Un- 
billigkeit widerfahre. Seine Ratę wiirden gar bald seiner 
Wiirden „griindelichen Bericht thun, dafs Sr. W. des Magi- 
aters unartiges und unpilliges elagen clarlich befunden mugen“. 
Der Abgesetzte fand iiber Wittenberg seinen Weg in das 
Pfarramt zu Spandau, wo er 9 Jahre verblieb und unter 
andern ein Weihnachtsspiel verfafste, das eine berufene Hand 
kiirzlich yeroffentlichte').

Wegen der gestbrten Beziehungen zu Wittenberg, das 
den Kirchgemeinden in Stadt und Land neues Lebensblut 
zuzufiihren pflegte, sah man sich in Arnstadt genotigt, den 
aus Kreuzburg vertriebenen Spenlein ais Prediger anzunehmen. 
Spenlein wie seine Diakonen waren Schiller des Senior Lange 
in Erfurt, und dieser wiinschte 1546 dem Biirgermeister Arn- 
stadts Gliick, dafs der kirchliche Friede hergestellt. Im 
iibrigen durchaus nicht friedlicher Natur, fuhr Spenlein 
wenigstens fein sauberlich mit den Ratsyerwandten, wahrend 
der Eifer um Gott wohl Mbrlin iiber die Schranken selbst 
des damals Erlaubten fortrifs.

Gleichzeitig mit Mórlin hatte der Rat auch den ihm

1) Ein Spandauer Weihnachtsspiel 1549. Herausgegeben von Johannes 
Bolte.
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treu ergebenen Rektor Styger enturlaubt. „Eine Rotte eigen- 
sinniger Leute“, schrieb Mykonius an seinen Kurfiirsten , der 
Auskunft iiber diese Yorgange verlangte, „dereń mehrere 
weder schreiben noch lesen kdnnen, bestellen solch hohe 
Am ter nach ihrem Willen, das ist zu Yerderbnifs aller Stu- 
dien und Zucht."

Solche sich oft wiederholende Yorgange machten eine 
Beschrankung des Anstellungsrechtes des stadtischen Regi- 
mentes zu einer Yotwendigkeit. Die neuen Statuten, die 
Arnstadt Michaelis 1543 bekam, „damit die stadt desto fiirder- 
lieher und bequemer gedeihen, an iren narungen zunemenn 
und in einikait lebenn, in banlichen und pleiblichen wesen 
mochte erhalten werden", legten die Besetzung der geist- 
lichen Stellen in die Hande des Grafen und des Propstes zu 
Unser lieben Frauen, der aber sohon zu einem Schattenmann 
herabgesunken. Die Lateinschule wurde unter gemeinsames 
Patronat des Grafen und der Stadt gestellt.

Trotzdem sah auch der neue Rektor schon nach Ablauf 
eines Jahres sich wieder enturlaubt. Und doch war er ein 
Mann beriihmten Namens: M. Kaspar Bruschius, der zudem 
es nicht unterliefs, die Potentaten nah und fern in zierlichen 
Odeń anzusingen. Wie den Grafen selbst, den feinge- 
bildeten, tugendgeschmiickten, mit allen Erdengiitern be- 
gliickten Herrn, feierte er auch das Gedachtnis seines holden 
Tochterleins Omelia, welche die damals in Sondershausen 
wiitende Pest in ein friihes Grab warf. Selbst einem seiner 
Schiller aus angesehenem Patrizierhause, welcher der Pro- 
zession am Gregorfeste in bischoflichem Pomp auf stattliehem 
Rossę vorangezogen, widmete der gekrbnte Dichter drei 
Odeń, die man wahrend des Festzuges abgesungen. Und 
trotz alledem — entlassen, entlassen mit guten Zeugnissen des 
Rates und des Grafen! Weggelobt, wie man heute sagt, fand 
er zwar bald wieder Anstellung, aber im wesentlichen fiihrte 
doch der beriihmte Humanist, nirgends fremd und nirgends 
daheim, ein Wanderleben, bis ihn verruchte Mbrderhand im 
Walde bei Rothenburg a/T. niederstreckte.
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Auch des Bruschius Nachfolger in Arnstadt war nach 
Jahresfrist ein entlassener Mann. In dem sich immer wie- 
derholenden Annehmen und Enturlauben, Kommen und Ge- 
hen spiegelt sich eben der so unruhige Geist der Refor- 
mationszeit.

Aber mehr noch ais diese Handel nahmen den Grafen 
ausbrechende Zerwiirfnisse mit dem Kurfiirsten in Anspruch. 
Derselbe, ein gestrenger Lehnsherr, der yon seinen Rechten, 
wirklichen oder yermeintlichen, keines auch nur um eines 
Hiirleins Breite sich kiirzen liefs, beanspruchte in der Herr- 
schaft Arnstadt „mit ihren Zu- und Ingehorungen, ais einem 
Lehnsgut eigentiimlich zu dem Lande in During und zu 
Ihre Kurf. Gnaden gehorig und in Ihrem Lande und Fiir- 
stentumb gelegen", das Strafsengeleit yoll und ganz. Nur im 
Namen seines Lebnsherrn durfte Graf Giinther durchreisen- 
den Potentaten das Geleit geben. Wie heftig brauste der 
Zorn des hohen Herrn auf, ais sich Graf Wilhelm von Henne- 
berg 1540 unterstund, dem von Gotha her durchreisenden 
Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein schon in Martiuroda auf 
sachsischem Boden das Geleit anzutragen, das ihm doch erst 
ein Yiertel Weges vor Ilmenau gebiihrte, sich unterstund, 
die sachsischen Geleitsmannen abzudrangen und abzuspannen 
und mit dreifsig Pferden das Yorreiten einzunehmen, ja un- 
erhbrter Weise auch jenseit Ilmenau bis zur Klause! Hatte 
doch seit zehn, dreifsig, yierzig Jahren und dariiber „langer 
auch von undenkliohen Zeiten“ niemand anders das Geleit 
denn Sachsen „da wo der Schwarzwaldt anfahet und do 
dannen bifs zur Clausenn und fort bis ann Rensteigk, wie 
dann des orts der Schwarzwaldt wendet!" (A. A.)

Graf Giinther seinerseits yersah es bei seinem Lehns- 
herrn mit der Tiirkensteuer. Noch war er gleiehzeitig mit 
dem Kurfiirsten im Friihling 1544 auf dem Reichstag zu 
Speier, ohne dafs dieser das geringste Mifsfallen aufserte, 
seinen Lehnsmann dort zu sehen. Solyman des Prachtigen 
Yordringen, zumal da der franzosische Konig sein Partner, 
schien bedrohlich genug, um die deutschen Fiirsten zu einem 
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engern Zusammenschlufs und zur Gewahrung der Reichshilfe 
zu bestimmen. Auch. erliefs der Kurfiirst ein Patent, in dem 
er seinen Lehnsadel aufforderte, sich bereit zu halten. Eine 
Rutę Gottes sei der Tiirke mit unerhdrter Macht im An- 
zug gegen Hungarn, um alsdann seinen Kopf auch nach der 
deutschen Nation zu strecken und alle christlichen Lande 
mit Mord und Brand zu iiberziehen.

Diese ideale Gemeinschaft des Christentums gegen den 
Islam, des Occidents gegen den Orient, wie sie damals oft 
genug yerkiindet und gepredigt wurde, erwies sich aber 
immer wieder hinfallig und ohnmachtig, sobald sie in Wirk- 
lichkeit umgesetzt werden sollte, und kurzem Aufschwung 
folgte Verstimmung und Zerwiirfnis. Selbst zwei schwarz- 
burgische Dórflein fielen hart aneinander, ais nun Graf 
Giinther die Tiirkenhilfe ausschrieb, welches doch von 
ihnen das vierte Rad und das vierte Pferd an dem Heer- 
wagen zu stellen habe! Und wunderbar! Kaum hatte der 
Graf die Offensiyhilfe in seinem Lande angekiindigt und 
auch die Steuer zu erheben begonnen, ais des Kurfursten 
strikter Befehl einlief, jene sofort wieder aufzukiindigen, 
diese seinen Unterthanen zuriickzugeben, da ja allewege die 
Erhebung der Reichssteuer in des Grafen Lande allein bei 
dem Kurfiirsten stehe. Es wurde auch seinen Unterthanen 
bei schwerer Pdn und hbchster Ungande verboten, die Tiir- 
kensteuer an den Grafen zu zahlen, der ohne Yerwilligung 
seines Lehnsherrn solche beansprucht.

Ja, amstillen Freitag 1545 wurde ein „Reitender blasender 
Truhmeter“ mit zweyen Schóssern nach Arnstadt geschickt, 
die an die Kirch- und Ratsthuren Paten te anschlugen, dafs 
die Biirgermeister und Stadtsehreiber zur Yerantwortung 
nach Weimar entsandt werden sollten, da sich die Stadt 
nicht willig gezeigt habe ’).

Uber einen Monat hinaus mufsten die Spitzen der Stadt

1) Vergl. Unumstbfsl. Beweifs der Schwarzburgischen uhralten Imme- 
dietat und Reichs-Freyheit. Beylagen. Gedruckt anno 1716.
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mit Haft (in einem Gewólbe!) fur ihren Ungehorsam biifsen. 
Die Biirgerschaft mufste in einem Pergamentbrief sich strikte 
verpflichten, bei einem weitern Falle solcher Unbotmafsigkeit 
alsbald 4000 Thaler Strafgeld an die kurfiirstliche Kasee 
einzuzahlen.

Graf Giinther, der nicht zum Landsassen werden und sich in 
des Kurfiirsten weitreichende Piane, fur welche die Tiirken- 
steuer nur die Handhabe bot, nicht fiigen mochte, nahm 
in seiner Bedrangnis seine Zuflucht zum Kaiser. In seiner 
Implorationsschrift hatte er iiber die Eingriffe des Kurfiirsten 
in seine reichsstandischen Gerechtsame gar bittere Klage zu 
fiihren.

Noch kiirzlich von Worms aus, wohin er einen seiner 
Ratę zur Vertretung entsandt, war der Graf vom Kurfiirsten 
in scharfer Zuschrift bedeutet worden, dafs Ihre Kurf. Gn. 
alle Grafen, Pralaten und Herm, so unter dem Hause Sach- 
sen in During gesessen, uff jeden Reiehstag selbst zu ver- 
treten pflege. Gegen solch Yorgehen mufs der Bittsteller, 
ais der Yiergrafen einer und nicht der letzte — Kleve, 
Schwarzburg, Cilly, Savoyen (das italische Kónigshaus) lau- 
tete die Reihenfolge — ais ein Reichsstand mit allen seinen 
Wurden, Ehren und Gerechtigkeiten, der stets unverhindert 
und geruhiglich, gleich seinen Yorfahren, dem Kaiser und 
Reiche Dienste und Hilfe geleistet, Protest erheben und 
Beschwerde fiihren.

Sei es doch zudem im ganzen Heiligen Romischen 
Reiche kundlich und offenbar, wie Graf Giinther und seine 
Ahnen von je alle Anlagen, so rem Reiche bewilligt, sei es 
wider die Tiirken, zur Unterhaltung des Kammergerichts, 
sei es zum Romzuge oder sonst, mit Mannschaft zu Rofs 
und Fufs, oder mit Geld, ais freie Reichsstande stets selbst 
geleistet und ais solche ihre Unterthanen selbst belegt.

Zum Beweis der Wahrheit legte der in seinen Rechten 
so hart Gekrankte gar manche Erforderung der schwarz- 
burgischen Grafen zu den Reichstagen, Quittungen der Reichs- 

XYI. 4 
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pfennigmeister und andere Dokumente seiner Beschwerde- 
schrift bei.

Auch an Konig Ferdinand wandte sich der Graf wegen 
der bohmischen Lehen, in denen der Kurfiirst in Sachen 
der Tiirkensteuer ahnliche Anspriiche erhob, ais in Arnstadt. 
Zwar waren dieselben, die Amter Blankenburg und Rudol- 
stadt, nach mancherlei Irrungen auf einem Tage zu Weimar 
(Herbst 1543) und zwar unter dem Yorsitz des Kurfiirsten 
selbt endgiltig der Grafin Katharina zum Wittumb zuge- 
sprochen worden, aber doch mit der beschrankenden Be- 
stimmung, dafs Waldgedinge, wie Steuer und Zehent lediglich 
Graf Giinthers und seiner Erben sein und bleiben solle. 
Um so mehr sah sich Konig Ferdinand, dessen Intercession 
Graf Giinther sogar persónlich in Worms angerufen (Mai 
1545), yeranlafst und bestimmt, denselben „ein glidt und 
der Yiergrafen des Romischen Reiches einen“ in seinen Ge- 
rechtsamen zu schiitzen und den Beamten des Kurfiirsten 
solche Verhinderung, Neuigkeit und Eingriff ernstlich zu 
verbieten. (S. A.). Vom Kaiser selbst liegt wenigstens 
aus spaterer Zeit eine Kundgebung zu Gunsten des Grafen 
yor, indem er dem Kurfiirsten gewaltsame Eingriffe in die 
Rechte seiner Lehnsleute yorwirft.

Obwohl so Lehnsherr und Łehnsmann in Zwiespalt, 
war es doch der Kurfiirst, welcher den Grafen mit einer 
ehrenvollen Mission betraut wissen wollte. Die wachsende 
Gefahr der Lagę drangte die Protestanten zu engerm An- 
schlufs an das Ausland. Die Schmalkaldner dachten daran, 
den gesamten Protestantismus zur gemeinsamen Abwehr der 
in Trient sich zusammenschliefsenden hierarchischen Gewal- 
ten zu yereinigen. Auf England konnte man aber nur dann 
sich Hoffnung machen, wenn es durch einen Frieden mit 
Frankreich wieder freie Hand bekam. Da beide Machte zum 
Frieden geneigt und die Yermittlung guter Freunde will- 
kommen schien, so erhoben die Schmalkaldner die Abord- 
nung yon Gesandten zum Beschlufs. Der Kurfiirst, obgleich 
im Grandę wenig geneigt, mit dem englischen Kdnig, „dem 
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unchriatlichen Mann“, wieder anzukniipfen, brachte seinen 
Lehnsgrafen in Yorschlag. „Wa dann Gott“, schrieb Bucer 
(Strafsb. 12. Juli 1545) an Landgraf Philipp, „gnad wolle ge- 
ben, daa die aachen sich zum friden wolten schicken und 
einen dapfern, ansichtigen Botschafter von noten sein wurde, 
bat der Chf. grave Gunther von Schwarzburg, der latin kan 
und auat auch ein hovlicher grave ist, erkiest." Es sind aber 
andere Botschafter gegangen. Auch brauste in der Nahe 
wieder ein Krieg auf, die zweite Eehde gegen Heinz von 
Wolfenbuttel. Graf Gunther mufste sich mit Mannen zu 
Bofs „aufs allerstarkste und stattlicbste, ao viel er zu unter- 
thanigem Willen und Gefallen aufbringen konnte und aus 
seiner Unterthanigkeit gegen den Kurfiirsten seinen Landes- 
herrn ohne Zweifel geflissentlich und gewilligt“ bei Tag und 
Nacht bereit halten und ebenso mit 500 Mannen zu Fufa, den 
besten und zum Kriege wohl geschicktesten. (S. A.) Graf 
Gunther gehorte zu den Fiirsten, die zwiachen den zusam- 
menstofsenden Gewalten noch zu yermitteln suchten. Yer- 
gebliches Bemiihen! Ein kurzer Waffengang machte den 
Heinz von Wolfenbiittel und zwei seiner Sóhne zu Gefange- 
nen dea freudigen Łandgrafen, der sie auf seiner Feste 
Ziegenhain in Verwahrsam brachte.

Aber trotz dieser gliicklichen Fehde verfinaterte aich 
der Horizont fiir die Proteatanten in sehr bedrohlicher 
Weise. Statt des erwarteten gemeinsamen grofaen Krieges 
gegen die Tiirken war es zu einem Frieden gekommen, in 
welchem die Habsburger auf den Besitz Ungarns Yerzicht 
leisteten, fiir einige Grenzplatze aber, die sie in ihrer Hand 
behielten, Soleyman einen Tribut zu zahlen hatten. Die 
atolzen Spanier und ein solch ruhmloser Friede! Das gab 
zu denken! Und schon nahten sich die Yerhandlungen zu 
einem Biindnis zwiachen Kaiser und Papst ihrem Abschlusse. 
Schon war Ottavo Farnese, der Enkel des Papstes, der Ei- 
dam des Kaisers. Schon war auch wider der Protestanten 
Protest das Konzil zu Trient eróffnet.

Das Jahr 1546 kam, und die Dinge liefsen sich fiir die 
4 *
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Protestanten um nichts besser an. Zwar war wieder Re- 
ligionsgesprach zu Regensburg, aber die Leitung in den 
Handen glaubensstolzer Hispanier, die auch nicht den lei- 
sesten Hauch „deutscher Meinungen" dulden mochten. Auch 
leidenschaftliche Optimisten gaben jede Hoffnung der Ver- 
standigung auf. Mitte Feber war es, ais die Reehtfertigung 
durch den Glauben auf die Tagesordnung kam, in der ver- 
hangnisvollen Zeit, da in Eisleben heimging, der seinem 
Volke diesen Trost ans der Hbhe gebracht. Ein Graf von 
Schwarzburg, Graf Heinrich von Leutenberg, der Schieds- 
richter einer in den Mansfeldischen Handeln, stand mit an 
Luther’s Sterbebette.

Auch Myconius, der Reformator Thiiringens, legte nur 
wenige Wochen spater sein miides Haupt schlafen. Todes- 
krank glaubte er doch in seinem Abschiedsbrief an den 
Kurfiirsten denselben noch ob Luther’s Heimgang trósten zu 
miissen. Am Ende seines irdischen Hirtenamtes, dessen er 
auch iiber Schwarzburg gewaltet, „welches sich zu ihm, zu 
Christo in ihm gehalten", tritt dem getreuen Mann auch der 
kirchliche Hader zu Arnstadt noch einmal vor die Seele. 
,,Allein, dafs Dr. Mdrlin zu Arnstadt Unrichtigkeit angerichtet, 
kam daher, dafs er wider Dr. Philippi Schrift und Ermah- 
nung sich meiner und des Justus Menii aufsert, meint viel- 
leicht weil er ein junger Doktor ware, es diirfte kein Dok
tor lernen, wie man in unsern Herrn Gottes Hause haus- 
halten sollte. Solch Hoffahrt bedreugt viel feiner junger 
Leute!“

Wie schwer haben doch dem getreuen Mann die Arn- 
stadter Wirren auf dem Herzen gelegen! Das Zeugnis des 
Sterbenden scheint doch das stadtische Regiment und den 
Grafen, der „den jungen Doktor“ entliefs, wesentlich zu 
entlasten. Ein gerichtliches Verhbr wiirde nur die leiden
schaftliche Aufregung der Parteien gesteigert haben.

Mit dem Heimgang Luther’s schien der oft bedrohte 
Friede zu Grabę getragen. Raschen Schrittes nahte die 
Zeit, wo um die hbchsten Einsatze, auch um Furstenhiite 
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und Kronen ein rerwegenes Spiel begann. Schon mehrten 
sich die Zeichen kommender Stiirme. Wie sollte man es 
deuten, dafs am Rhein wunderbare Miinzen aus dem Schofse 
der Erde zu Tage kamen, geschmuckt mit einem Casarenbild 
und der Inschrift germanis rictis? Auf dem Kyffhauser- 
berge aber entstieg seiner steinernen Schlummerstatte der 
Hort deutscher Herrlichkeit — Kaiser Friedrich ! Wenigstens 
ging ein solch Gemurmel durch Dorf und Stadt ringsum, 
und ein Aufsteigen und Rennen vieler Menschen nach der 
sagenumrauschten Bergeshdhe deutete auf tiefe Erregung der 
Gemiiter. Selbst zu des Kurfiirsten Johann Friedrich Ohren 
drangen Geriichte vom erstandenen Kaiser, und rasch liefs 
er durch seinen Kammerer von Ponikau diese wundersamen 
Dinge erkunden.

Der Kaiser aber, wie Graf Giinther eigenhandig berich- 
tete, war nur ein arm Schneiderlein aus der langen Salza. 
Friiher ob einiger Irrungen mit dem Ratę der Stadt gefang- 
lich eingezogen, war er, wahnwitzig und irr, schon nach 
etlichen Wochen losgegeben worden. Nochmals vom Grafen 
Wilhelm von Henneberg mit unruhigen Wiedertaufern ins 
Gefangnis geworfen, hatte man ihn auch jetzt unschuldig be- 
funden. Ais man ihn in Biirgen Hande geben wollen, hat 
der Gefangene solches geweigert und ist, obwohl die Thiir 
offen gestanden, bei zweien Jahren im Kerker verblieben 
Erst vor wenig Wochen in diese Łande zuriickgekommen, 
hat er auf dem Kuffheusischen Berg in einer Cappeln vier 
Tag und Nacht bei einem Feuer gesessen. Ais aber die 
Leute, so dabei wohnen, des Rauches aus der Kirche inne 
worden und zu ihm gangen, haben sie ihn mit seltsam ver- 
wirrten Haar sitzen sehn und wunderlich Reden gehiirt, in 
denen er sich yieler Konigreiche und Kaisertums beriihmt. 
Da Graf Giinthers Landyoit gerade in Frankenhausen ge- 
wesen, ist er gegen Kyffhausen geritten und hat viel Vblks bei 
dem armen Menschen befunden. „Es ist aber nichts, das sich 
zu aufruhr und entporung gezogen, gottlob vermerkt wor- 
den.“ (8. A.)
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Wir sehen aus diesen Vorgangen wenigstens, dafs 
die alte Kyffhausersage — den Berg selbst, nicht, wie oft 
behauptet worden, die Kaiserpfalz iiber Tilleda zum Schau- 
platz ihrer Traume machte.

Welch schónen Einbliek aber in die milde und men- 
schenfreundliche Sinnesart Graf Gunthers giebt uns der Ab- 
schlufs seiner Mitteilung! Frei und ledig lafst er den Pseudo- 
friedrich, den ihm der Landvoit zugefiihrt, an seinem Hofe 
gehen. „Denn es ist ein armer, wahnwitziger Menach ohne 
Falsch und Trug, der nichts redet oder thut, das schadlich 
und gefahrlich.“

Ein anderer Vorfall regte in dieser schwiilen Zeit vor 
A.usbruch des Gewitters, das drohend am Himmel stand, das 
Yolksgemiit in seinen Tiefen auf. Der jungę Spanier Diasius, 
der dem grofsen Reformator nahe gestanden, war in Neu- 
burg an der Donau von seinem glaubensstolzen Bruder er- 
mordet worden. Die naheru Umstande dieser blutigen That 
wurden Graf Gunthers Unterthanen durch eine Schrift des Er- 
furter Senior Lange kund gethan, welche derselbe dem Biirger- 
meister Chilian zu Arnstadt gewidmet hatte1 * ). Den 
eigentlichen Urheber der That suchte man hier wie ander- 
warts in Rom. Dafs ein neuer Kain seinen friedliebenden 
Bruder Abel erschlagen und ungestraft erschlagen, ja den 
papstlicben Segen dafiir eingeheimst, ging ron Mund zu 
Mund. Wessen sollten sich die friedliebenden Eyangelischen 
vom Fanatismus des Papsttums versehen? In einem Reimgedicht 
des Peter Watzdorf, der von seinem Sehosseramt zu Paulin- 
zella in seine biirgerlichen Verhaltnisse zu Arnstadt zuriick- 
gekehrt war, haben wir Beweise der erregten Yolksstimmung.

1) Hortleder, „Vom Anfang und Fortgang des Deutschen Krieges11,
teilt Lange’s Zuschrift vollstandig mit.

Doch reifte des Kaisers Entschlufs nur langsam. Die 
wachsende Gewalt der Hierarchie iiber sich zu sehen, geliistete 
es ihm ebensowenig, ais es dem Papst um erhóhten Glanz 
der Kaiserkrone zu thun war. Erst der Ubertritt des Herzogs 
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Moritz — am 14. Juni wurde man in Regensburg des Han- 
dels einig — brachte die Entscheidung.

So lange man den Krieg yorausgesehen, so wirkte doch 
die unabwendbare Wirklichkeit des ausbrechenden Kampfes 
erschreckend genug. Doch selbst der Kurfiirst konnte die 
Notwendigkeit raschen Handelns nicht yon sich weisen. Peter 
Watzdorf schickte dem hohen Herrn nebst einem Gedicht x) 
eine Trostschrift zu. Hat doch, sagt der bescheidene Mann 
iiber sein kuhnes Unterfangen, ein meuselein, wie Esopus 
fabuliert, etwan den starksten leben geholffen. Der Kurfiirst 
antwortete mit gnadigem Dank fiir die uberschiokten Reime, 
„die itzige fiirhabende Kriegsgewerb und Kriegsriistung wider 
uns und unsere mityerwandten in der Religion betreffend". 
Der Kurfiirst getriistet sich der Hilfe Gottes, die diesem un- 
billigen, gewaltsamen fiirhaben gnediglich steuern und wehren 
werde.

Die Werber der Bundeshaupter durchzogen ganz Deutsch- 
land, ja selbst im fernen Mómpelgart horte man ihre Trommel. 
Wahrend die geworbenen Reiter bei Kassel und Wittenberg 
sich sammelten, wurden die Musterplatze der Knechte nach 
Thiiringen yerlegt, wo die Feste Grimmenstein das Yerbin- 
dungsglied zwischen den hessischen und kursachsischen Lan- 
den bildete. Wahrend der freudige Landgraf bei Miihlhausen 
musterte, lag des Kurfiirsten Anlaufplatz bei Arnstadt zu 
Ichtershausen, wo die fruchtbare Ebene sich au die Yorberge 
des Thiiringer Waldes lehnt und die grofse Heer- und Han- 
delsstrafse, welche von den Hansastadten nach Niirnberg 
fiihrt, leicht yerlegt werden konnte. Auch liefsen die Fiirsten 
fleifsig Reiter schweifen, dem Kaiser etwa zulaufende Lands- 
knechte aufzugreifen. Graf Giinther bot Defensionsvolk auf 
zum Schutz und Schirm seiner Unterthanen.

Den Musterplatzen der eyangelischen Fiirsten, nicht

1) „Trostspriiche Allen Christlichen Fiirsten wider die newen Tiircken 
und Feinde des worts Christi.“ Dies Unicum der Konigl. Bibliothek zu 
Dresden tragt das Datum „Arnstad des sechsten Tags Julii 1546“ und die 
Unterschrift der Yorrede „Peter Watzdorff zu Arnstad Biirger“.
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denen des Kaisers, liefen die Landsknechte in starken Haufen 
zu, zum Zeichen, dafs das deutsche Yolksgemiit sich den 
Schmalkaldnern zuneigte und die reformatische Bewegung aus 
seinen Tiefen hervorgegangen.

Aber Hans Hun, ob eyangelisch oder papistisch, war ein 
wilder Gesell, und so hielten es viele Bewohner des offenen 
Landes geraten, sich hinter den Mauern Arnstadts in Sicher- 
heit zu bringen. Der Graf liefs eine Abschatzung der vor- 
handenen Yorrate und ebenso eine Zahlung der Ortsanwesen- 
den yeranstalten, welche iiber acht Tausend ergab.

Zu lohtershausen trafen sich auch die Bundeshaupter 
und zwar am 3. Juli. Schon am 5. abends war der Land
graf wieder in Kassel. Aber welche Menge staatlicher und 
militarischer Yerhandlungen drangten sich in diesem engen 
Zeitraum ! Der rasche, lebendige Gesehaftsgang der landgraf- 
lichen Kanzlei notigte die kurfurstlichen Ratę zu ungewohn- 
licher Kraftentfaltung.

Die Zuschrift an den Kaiser wurde in ihrem Wortlaut 
festgesetzt, die Brandenburger Fursten aufgefordert den Bun- 
desverwandten beizutreten, ganze Yólkerstamme angemahnt, 
der gerechten Sache zuzufallen, yor allem aber die rielum- 
worbenen Schweizer, welche die Alpenthore bffnen und 
schliefsen konnten, und welche der Heilige Yater ais seine 
geliebtesten Sohne in diesem Kreuzzuge gegen die nordischen 
Ketzer wenigstens stillzusitzen besonders anging. Selbst 
an Herzog Moritz erging noch Botschaft, sich zum christ- 
lichen Werk bereit zu halten. Seinen Diplomaten, Dr. Fachs, 
den Fixfax des Spottliedes, gekommen, wohl weniger zu ver- 
mitteln ais zu spionieren, zeigen Arnstadter Rechnungsposten 
ais anwesend.

Die militarischen Angelegenheiten, der Feldzugsplan, die 
Herbeischaffung der Geldmittel, des Lebensnerys aller Kriege, 
wurden in dieser kurzeń Spanne Zeit ebenfalls beraten. Jen- 
seits des Waldgebirges wollten die Bundeshaupter mit ihrer 
Lehnsmannschaft, mit ihren Reitergeschwadern und Lands- 
knechtsfahnlein sich zusammenfinden.
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Da im Ichtershauser Abschied Gemeinsamkeit des Ober- 
befehls mit Beiziehung des Kriegsrats zum Beschlufs erhoben 
wurde, so trug derselbe den Keim des Yerderbens in sich, 
da Riicksprache mit Gleie.hberechtigten selbst geniale Heeres- 
leitung lahmlegen mufs. So waren die Biindner geschlagen, 
noch ehe der Krieg begann!

Die Achtserklarung des Kaisers liefs nicht lange auf sich 
warten. Dieselbe rerbot den Standen des Reichs bei Yer- 
wirkung des Leibes und Lebens den Achtern zuzuziehen 
und befreite alle Unterthanen und Lehnstrager von ihren 
Pflichten.

Zwischen zwei Gewalten gestellt, sah sich Graf Gunther 
in bedenklicher Lagę. Die Pflichten gegen den Lehnsherrn 
und die Glaubensgenossen und die Pflichten gegen Kaiser 
und Reich lagen in Zwiespalt und Widerstreit. Doch blieb 
ihm, vielleicht zu eigner Genugthuung, ein langerer Kampf 
erspart. Der Machtbefehl des nahen Lehnsherrn notigte zu 
rascher Erfiillung der Lehnspflicht. Der Graf liefs in seinem 
Lande umschlagen, ein Eahnlein guten Fufsvolks, 500 Mann 
stark, anwerben, sandte 40 Reisige, auch Heerwagenpferde 
und yermahnte seinen Adel, dafs jedweder in eigner Person 
zu ziehen sich riiste und gefafst mache. (S. A.)

Er selbst aber mufste, wie er dem Kurfiirsten schon 
yermelden liefs, wegen Unvermdgens und Schwachheit seines 
Leibes, die auf ihn also gekommen und gefallen, dafs er 
sich nicht zu Rofs zu yerhelfen, viel weniger etwas auszu- 
richten yermóge, in seinem Lande zuriickbleiben. Dazu habe 
ihn der Herzog auch schon in gleicher Weise aufgeheischt. 
Wie er zu Gott verhoffe, dafs es gnadiglich abgehen oder auf 
diesen Teil die victorie falleu werde und wie er es mit 
seinem Yaterlande, Gottes Wort, mit Ehre und Glaube fleifsig: 
und ernstlich yermeine, yersichert er seinem Lehnsherrn in 
feierlicher Weise. Noch tags zuror war auch Graf Ernst 
von Hohnstein zu ihm gekommen mit der eiligen Meldung, 
dafs 4000 Reiter der Widerwartigen durch die Lande der 
Harzgrafen hindurchzubrechen drohten. Man sei aber schon 
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in Arbeit, durch Schlage und Verhaue ihnen den Weg zu 
sperren. (Donnerstags nach Petri Paul. 8. A.)

Wirklich sahen sich die Kondottiere des Kaisers, zumal 
da sich. an die centrale Aufstellung der Biindner nach Osten 
und Westen eine Reihe fester Platze schlossen, damals ge- 
notigt, die geworbenen Reitergeschwader und Fahnlein ihrem 
Kriegsherrn auf weiten Umwegen zuzufiihren.

Um so mehr waren anfangs die Bundeshaupter mit ihren 
weit yorgeschrittenen Riistungen im Yorteil. Wohlgemut 
setzten sich ihre Heerscharen in Bewegung, und die Thii- 
ringer Berge hallten wider von den langatmigen Liedern 
der sangesfrohen Landsknechte:

Ach Karle, grofsmechtiger man, 
wie hast ein spił gefangen an 
on not in teutschen landen ?

Die Bundeshaupter, welche sich bei Meiningen yereinigt, 
iiberschritten am 30. Juli bei Schweinfurt den Main und 
standen schon Anfangs Augusti an der Donau. Im Oberland 
war bei einem Durcheinander yon Befehlen und Wiinschen, 
bei einem Widerstreit der Ansichten und Interessen noch 
herzlich wenig geschehen, dem Kaiser, der bei Regensburg 
stand, Abbruch zu thun.

Da war es Graf Giinthers Unterthan, jener Peter Watz- 
dorf wieder, welcher in einem dem Dr. Mórlin gewidmeten 
Reimgedichte „Ermahnung an die oberlandischen und sechsi- 
sehen stedte, auch landschaften der christlichen religion rer- 
wandten" fur festgeschlossenes Zusammengehen gegen die frem- 
den Nationen mit ihren schmachyollen Lastern, gegen Papst 
und Kaiser ein ernstes Wort redet. Ja, auch gegen den 
Kaiser, der sich seines Ahnen, des getreuen Maximilian, und 
seines edlen Wahlfursten Friedricha yon Sachsen durch den 
Krieg gegen das deutsche Volk und das Eyangelium so un- 
wert gemacht:
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Scheucht nicht, ob wohl der keiser das heubt; 
die weil er gottes worten nicht gleubt, 
tnufs wir den spruch gebrauchen fein 
mehr gott, denn ihm gehorsam zu sein.

Hatte der Kaiser das Stichwort ausgegeben, dafs dieser 
Kampf mit der Religion nichts zu schaffen, so warnte der 
Dichter, solchem Yorgeben Glauben zu schenken:

Wie allbereit etliche jungę fiirsten 
nach zeitlicher ehr begint zu diirsten, 
glauben den kaiserlichen Worten fein. 

u. s. w.
Das schon erwahnte Dankschreiben Johann Friedricha 

fur ein Trostgedicht Watzdorfs war dieser Ermahnung an die 
Stadte rorgedruckt.

Gedicht und Dankschreiben kamen zur Kenntnis Herzogs 
Moritz. Derselbe machte in einer Zuschrift (vom 16. August) 
seinem Yetter bittre Yorwiirfe, dafs er einem Arnstadter 
Burger fur ein Reimlied gedankt, in dem offenbar An- 
ziiglichkeiten gegen ihn, den Herzog, enthalten seien. Es 
lag dem Herzog, ehe er die Maskę fallen liefs, ebenso viel 
daran, ais der Gekrankte zu erscheinen, ais wiederum dem 
Kurfiirsten, dem bosen Yetter jeden Yorwand zu offener 
Feindseligkeit abzuschneiden. So unterliefs er es nicht, ob- 
wohl sein Dankschreiben sich gar nicht auf das geriigte Ge
dicht bezog, jene dem Meifsner so anstbfsige Stelle auf die 
Markgrafen Hans und Albrecht von Brandenburg und andere 
zu deuten. Watzdorfs friiher erwahntes Gedicht enthalt nicht 
die leiseste Anspielung auf den Herzog.

Es war das um die Zeit der gewaltigen Kanonadę von 
Ingolstadt, dereń Widerhall wir deutlich in einem Lands- 
knechtsliede vernehmen :

Mit Kugeln einer den andern griifst, 
Das spił ward angefangen: 
Ein grausam schiefsen da erhal 
Uber die perg und tiefe tal, 
Die kugeln einher sangen.
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Ais der Geschiitzdonner schwieg, zog sioh der Krieg 
still und schlachtenlos an der Donau entlang.

Um so heftiger wogte der Kampf der Geister, die immer 
ungestiimer gegeneinander platzten. Die Streitlitteratur hat 
wohl kaum wieder einen solchen Umfang uud eine solch tief- 
gehende Erregung gezeigt, ais damals. Dafs sie lediglich 
im Stande der Notwehr und dafs solche erlaubt, ja geboten, 
erweisen die Evangelischen auf die mannigfaehste Weise. 
Selbst der „Schweizer, der einen Pfeil in den Amtmann ge- 
schossen“, wird angezogen. Doch geht der Abwehr auch 
eine Litteratur des Angriffs zur Seite. Aus Wittenberga, 
Gothas, Magdeburga Druckereien zogen satiriache Schriften, 
dereń acharfgespitztes Wort das Bildnis zu begleiten pflegte, 
zabiłoś wie Wespenaohwarme in alle Welt.

Der aufbrausende Zorn trifft in erater Stelle den Papst, 
in zweiter den Kaiser, in dritter Herzog Moritz. Der Teufel 
hat den Papst, der Papst den Kaiser, der Kaiser den Herzog 
yerfiihrt. Aber bald wird der Papst selbst zum Teufel, der 
Kaiser zu seiner Knechte Obersten, Herzog Moritz, wenigatens 
spater, zu Judas Ischariot. Oft wird Seine Majestat zum 
Tanzbaren oder zum Biiffel, der am Nasenringe einhergefuhrt 
wird, oder gar zum Herkules, der zu den Fiifsen der Omphale 
sitzt, oder zum Metzger von Flandern, der die 400 Schafe 
seines Stalles eines nach dem andern wiirgt.

Auch Peter Watzdorf sehen wir wieder, diesmal in un- 
gebundener Rede und in solcher eindringlicher, kraftvoller 
ais in seinen oft ungefugen Reimpaaren, auf dem Kampf- 
platz. Wie der Propheten einer des alten Bundea warnt er 
voll heiligen Ernstes vor Abfall von der guten Sache. In 
der markigen Kraft fest begriindeter Uberzeugung ruft er 
das Gewissen seines Yolkes wach, fiihrt es ihm warnend vor 
die Seele, was ea heifsen wurde, zu Papst und Kaiser treten. 
„Auszug aller Fahrlichkeiten und Ubele, der sich ein jeg- 
lieher, so in dieser Sache dem Papst oder Kaiser Yorsehub 
leistet, teilhaftig macht“, benennt der warme Freund des 
Eyangeliums sein Flugblatt l).

1) Zu finden bei Hortleder.
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In kurzeń schlagenden Satzen, wie Arndt in der Fran- 
zosenzeit, fdhrt er den Ungetreuen die ganze ungeheure 
Schuld vor Augen, die sie durch Kampf fiir das Papsttum 
auf ihre Seele haufen wiirden.

Mufst dann — ein schoner Ritter! — auf dich laden 
all die Schande des Lebens in Domstiften und Klbstern voll 
Ehebruch und Unzucht, mufst auf dich laden die ganze 
Rauberei des Papsttums in Ablafs, Wucher- und Opfermessen 
und tausend Missethaten, mufst mit auf dich nehmen all das 
Blut, das das Papsttum vergossen, allen Mord und Krieg, 
ullen Jammer und Herzeleid, das es in die Welt gebracht, 
mufst auf dich laden den Betrug des Fegefeuers, die Gottes- 
lasterung der Messe, das Narrenspiel des Heiligendienstes 
und der Wallfahrten !

Mufst helfen stiirzen alles Gute, so durch das Evange- 
lium wieder aufbracht und angericht, mufst helfen, dafs nie- 
mand, wie es vordem gewesen, das Zehntgebot, das Yater 
Unser, den Glauben wisse, mufst helfen, dafs man wiederum 
an Christi Statt auf der Monche und Pfaffen Werk sich ver- 
lasse und ihr Verdienst und Kappen im Sterben kaufe.

Mufst auch helfen tilgen und unterdrucken alle deutschen 
Bucher, die Neuen Testamente, Psalter, Betbiichlein, Gesang- 
biichlein und alles, was von vielen und guten Dingen ge- 
schrieben. Ja mufst all diese Siinde iiber dich nehmen, dafs 
durch diesen papstliohen Krieg die Universitaten und Schulen 
yerhindert und erdriickt werden. O Jammer iiber Jammer!

Fiirwahr, die hdchsten Giiter deutscher Nation : Evangelium, 
Vaterland, Freiheit, Wissenschaft schienen durch das Biindnis 
von Papst und Kaiser auf das ernsteste bedroht. Um so 
heifser waren die Gebete, welche in den evangelischen Lan- 
den fiir die Heiligtiimer der Nation zum Himmel stiegen. 
Selbst in Herzogs Moritz Lande wurden, sogar auch fiir 
die Kinderlein, Gebetsgottesdienste abgehalten, in denen frei- 
lich des Kaisers nur in Ehren gedacht werden durfte. In 
Magdeburg aber mufsten selbst an den Arbeitstagen samtliche 
Glocken der drei Stadte gleichzeitig ihre Stimme erheben, 
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dafs das Gebet der Frommen heftig und gleich in einem 
Sturme zum Himmel dringe.

Auch in der Grafschaft Schwarzburg, wo sich Hunderte 
von Handwerk und Landbau losgerissen, um mit dem Kur- 
fiirsten zu ziehen, wurde an Wochentagen Gebetsfeier abge- 
halten. Graf Giinther befahl, „da sich die Laufte so gefahr- 
lich und sorglich anliefsen und Yerderben des Landes und 
grofs Blutyergiefsen zu drauen“ schien, allen seinen Pfarrherren 
in Stadt und Land, zwier die Woche die Litanei abzuhalten 
und das Yolk mit treuem Fleifs zum Gebet und Anrufung 
des grofsen Gottes anzuhalten. (8. A.)

Welcher Gefahren und Heimsuchungen, auch vom Heiligen 
Yater in Rom, man sich in diesen Zeiten versah, dessen giebt 
ein beredtes Zeugnis ein Ausschreiben der Bundeshaupter 
wegen der Mordbrenner und Yergifter, so yom Antiehrist 
abgeschickt. Johann Wilhelm, des Kurfiirsten zweiter Sohn 
und Stellyertreter, liefs dasselbe nebst den Ergebnissen 
scharfer Untersuchung wider aufgegriffener Waleń, die ge- 
kommen die Strafsen in diesen Landen abzusehn, zu brennen 
und die Brunnen zu vergiften, in ganz Thuringen yerbreiten. 
Graf Giinther befahl darauf in seiner Grafschaft iiberall bei 
Tag und Nacht, sonderlich auf den Kirchen, die Wacht mit 
fleifsigen und treuen Wachtern zu bestellen, auf dafs seine 
Unterthanen vor solcher Gefahr und Beschwerung sicher seien.

Der Krieg ohne Schlachten zog sich in der Ferne bis 
in den Herbst hinein. Herzog Moritz hielt, teils wohl um 
im Fali ihres Sieges sich den Zutritt zu den Schmalkaldnern 
offen zu halten, teils auch um durch kluges Zógern den Preis 
seiner Hilfe zu steigern, noch immer eine zuwartende Stell- 
ung ein. Auch verband er sich, ehe er die Hand nach dem 
Kurhut streckte, mit dem Konig von Bohmen, um dessen 
maohtvollen Beistands sicher zu sein. Yom Kaiser aber liefs 
er sich Mandate ausstellen, dafs die Harzgrafen auf seinen 
Befehl ihm wohlgeriistet zuzuziehen hatten. Ais der Kaiser 
immer dringender mahnte, die Acht zu yollziehen, berief 
Herzog Moritz seinen Landtag nach Freiberg, wo er am 9..
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Oktober eroffnet wurde. Die von des Herzogs Raten bear- 
beiteten Stan de willigten in Biindnis und Erbeinung mit 
Bbhmen und erklarten es fiir wiinschenswert, dafs der Her
zog die bedrohten Lande des geachteten Kurfiirsten vor 
Schaden bewahre.

Auch Graf Giinther war personlich beechrieben, war 
aber — so wenigstens nach spaterer Zuschrift an Johann 
Friedrich —, sobald er yernommen, dafs daselbst etwas seiner 
Kurf. Gnaden zuwider gehandelt oder beschlossen werden 
mdchte, nicht erschienen. Seine Ratę zwar hatte er geschicktr 
denselben aber ausdrucklich anbefohlen, wenn irgend ein dem 
Kurfiirsten widrige Beschlufs gefafst werden sollte, alsdann 
nicht zu bleiben, noch zu rerharren. (S. A.)

Auch hatten die Harzgrafen auf einer Zusammenkunft 
zu Stolberg noch Schritte beraten, wie yieHeicht durch 
Intervention machtiger Fiirsten vermittelt werden kónnte. 
Aber schon (am 30. Okt.) hatten die Truppen Kbnigs Fer- 
dinand, unter welchen die wilden Hussern die gefiirchtetsten 
waren, die sachsische Grenze iiberschritten, und Herzog 
Moritz riickte mit dem Vorgeben, seines Yetters Land dem 
sachsischen Hause zu erhalten, und der Beteuerung, dafs in 
der Religion nichts geandert werden solle, in Kursachsen ein.

Die offentliche Meinung rerurteilte das Vorgehen des 
Herzogs auf das strengste. Auch Peter Watzdorf giebt in 
einer Zuschrift1) an den Kurfiirstlichen Rat von Teutleben, 
den er ersucht, zwei Trostgedichte der Kurfiirstin und ihrem 
Sohn Johann Wilhelm zu iiberreichen, seiner Triibsal, Angst, 
Schwermut uber die Untreu dieser Welt, die dem Kurfiirsten 
ron seinem eignen Blut und Fleisch begegnen solle, warmen Aus- 
druck. „O trewer got vom Hymel sich dreyn und straff"! 
(2. Nov.). „Yermahnung an teutsche Nation nicht zu saumen“ 

1) Dieser wie die im weitern Verlaufe inhaltlich beriihrten Briefe 
Watzdorfs fanden durch Schnorr von Karolsfeld in seinem Archive fiir 
Litteraturgeschichte (10. Band, Leipzig 1881) ihre Veroffentlichung. Die- 
selben bewahrt nebst zwei Reimgedichten Watzdorfs, von denen nirgends 
ein Druck vorliegt, das Konigl. Haupt-Staatsarchiv zu Dresden.
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benennt er das eine der eingelegten „Lieder“. Ein ge- 
treuer Eckart, der das Beste seines Yolkes will, warnt 
er vor den jungen protestantischen Fiirsten auf Seite des 
Kaisers.

Hofirt bey leyb nicht etzlichen fursten 
die nach zceytlicher ehr thut tursten. 
Ehr die den kaysser erzcurnen tethen 
viel lieber sie Gots wort nicht hetten.

Ais Herzog Moritz in Kursachsen einruckte und so seinem 
eignen Yetter in den Riicken fiel, wiederholte er seine friiher 
erfolglose Aufmahnung der Harzgrafen. Zwar hatte der 
Kurfiirst seine Lehnsgrafen yerwarnt, sich zu solch Yor- 
nehmen nicht bewegen, noch gebrauchen zu lassen (Feld- 
lager bei Giengen den 6. Nov.). Aber jetzt glaubten sie 
doch, sich der Aufheischung nicht entziehen zu diirfen. In 
einem Stolberg den 18. Nov. datierten Entschuldigungs- 
schreiben an den Kurfiirst machen sie die unabweisbare Not- 
wendigkeit, den kaiserlichen Mandaten bei ihrer unleugbaren 
Lehnspflicht gegen den Herzog Folgę zu leisten, zu ihrem 
Besten geltend, „wie dann E. Kf. Gnade, von Gott mit son- 
derem hohen Yerstande begnadet, selbst gniidiglich zu er- 
achten wissen“. Die Harzgrafen wollen aber — das ein- 
zige, was sie noch thun konnen — hohe Stande um Inter- 
cession angehen, dafs mit Yerleihung des Allmachtigen die 
Beschwerung im Reich ein Ende nehme (8. A.). Aber selbst 
der friedliebende Kurfiirst war zur Einsicht gekommen, dafs 
die Sache denn doch nur durch Spiefse und lange Stangen 
zum Austrag gelangen werde.

Wieder liefs Graf Giinther in seinem Lande umschlagen 
und eilends ein Fahnlein und 40 Reisige dem Herzog Moritz 
zufiihren. So geschah es denn, dafs seine Knechte und 
Reiter sich im Kriegswetter feindlich gegeniiberstanden.

So manche Stadt offnete dem Herzog mit iiberraschender 
Schnelligkeit ihre Thore. Die Hussern aber, und darunter, 
wie man sagte, viel heidnisehe Tiirken, waren mit ihren 
.langen Streitaxten und gewaltigen Spiefsen der Schrecken 
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der Bauern. Ihr weites Reitergewissen schonte nicht das 
Zicklein der armen Witib, und ganze Dorfschaften fliichteten 
vor den wilden Gesellen in die Walder. Ein Bangen und 
Zagen ging durch Sachsen und Thiiringen. In diesen Zeiten 
dumpfen Schreckens hdrte man einen neuen Weck- und 
Wachterruf Peter Watzdorf’s:

Seid getrost, seid getrost, lieben Christen, 
erschrecket nicht fiirs teufels listen!

Seine „trewe Yermahnung an alle christlichen Stande" 
warnt vor Abfall und Yerrat, warnt die Hauptleute, ihre 
Kriegesehre fur Geld zu verkaufen, warnt den Adel, um ein 
suppen sein ewiges Erbteil dahinzugeben, warnt die Burger, 
sich von ihrer frommen Obrigkeit loszusagen. Watzdorf 
mahnt die Bauern, ein Herz und starken Mut zu fassen, die 
Eiirsten, auf Adel und Kriegsleute, die bei dem Kaiser besser 
zu fahren hoffen, ein achtsam Aug zu haben, die Prediger, 
dem gemeinen Mann mit Unerschrockenheit und Glaubens- 
freudigkeit voranzugehn, mahnt alle Stande zu wahrer Lebens- 
besserung.

Seine treue Yermahnung nebst einem Liede dem an- 
greifenden Yolke zur Freude sendet Watzdorf auch dem Kur- 
fursten in der Ferne zu (18. Nov.). Sein mit Sorgen be- 
ladenes Gemiit unterwindet sich dabei, ihm sein Bedenken 
iiber den Krieg im Oberlande zu eróffnen. Hat doch der 
Allmachtige wider den Propheten Balaam durch eine Eselin 
geredet und den Philistinischen Goliat durch den kindischen 
Dayid erschlagen!

Watzdorf mahnt, die Yernunft bei der Starkę zu ge- 
brauchen, den Feind nicht zu yerachten, noch weniger zu 
yerschonen. Denn der yorgebliche Kaiser ist ein guter Kriegs- 
mann, der sich yieler Gunst bei dem Adel und den Kriegs- 
leuten erfreut, des Adels, der mit dem Waidwerk und andern 
Gerechtigkeiten bei dem Kaiser besser zu fahren meint, der 
Kriegsleute, denen er alle Zeit Arbeit giebt.

Will der Kaiser, wie das Geriicht in Thiiringen und 
Sachsen geht, sein Winterlager gen Niirnberg legen, um von 

XVI. 5 
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solch gewaltigem Haus den Krieg in die Harre zu spielen, 
Deutschlaud auszusaugen und miide zu machen, so sollen die 
Fiirsten sich in die Mainstifter legeu, sich auch den Anritt 
in Augsburg ausbedingen, die Meifsner und Thiiringer auf- 
mahnen, wenn’s an Mannschaft gebricht. Sie wiirden den 
gemeinen Mann iiberall gehorsam finden und willig, den geist- 
lichen Standen „waydlich das Conterrere zu singen“.

Ja, Sachsen und Thiiringen aufzuheischen, dafs man sich 
bewehre und zum Ernste schicke, sei in jedem Falle anzu- 
raten. In Arnstadt, obwohl es sechshundert Burger zahle, 
seien zur Zeit nicht funfzig bewehrte Mannen zu finden. 
Wahrend der Adel dem Eyangelio yielfach zuwider, sei auf 
die Stadte, auf den yon Gottes Wort ergriffenen gemeinen Mann 
yoller Yerlafs. „So wehr alsdann mit e. churf. g. yettern, der 
sich meyns yerstands mit eynnehmung e. chr. g. landes zcumal 
yorgesslich und unyetterlich heldet auch ubereyn zcu kohmen 
und die czeche von Leyptze, Dressden, Annenberg und anderm 
seinem guten land bezahlt zu nehmen. Der Allmechtige 
wolle e. chr. g. gluck, siegk, gedeyhen und segen gebenn 
und die feinde zcum schemel seyner fiisse legen, das sie zcu 
schanden und yn yrem wurgen erwurget werden, darzow 
helff der ewige Got. Amen, Amen!“

Wahrend so der getreue Mann sich miihte, die Yolks- 
kraft in Stadt und Land fiir das bedrohte Eyangelium und 
fiir das Yaterland wach zu rufen und in diesem Sinne auch 
auf Johann Friedrich einzuwirken, ergab sich in dem kur- 
fiirstlichen Land eine Stadt nach der andern, ofters ohne 
nur den blasenden Trompeter zu erwarten. Bald lag Kur- 
sachsen zu den Fiifsen des Siegers, und nur Wittenberg und 
Gotha weigerten die Ubergabe.

Da erhob der Arnstadter Yolkssanger noch einmal seine 
Stimme. Sein „new Lied und Vermahnung“ rief das deutsche 
Volk zur Bettung Wittenberga auf, des Hortes des Eyan- 
geliums, der theueren Hochschule, der Zufluchtsstatte der 
Kurfiirstin Sibylle:
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Wittemberg und schlofs Gothe 
dem setzt man itzund zu;
der fiirst leidt selbst auch nothe 
nnd hat gar wenig ruh, 
man tracht ihm nach seim lande, 
nach ehr und allem gut, 
furwahr es ist euch schande, 
dafs ihr nicht retten thut.

Mit Herzog Moritz geht er scharf zu Gericht und nennt 
ihn des Teufels Ritter und Soldat, dessen glatten Worten 
niemand glauben durfe. Der Herzog blieb, trotz aller Be- 
miihungen um die Gunst der bffentlichen Meinung, der Yer- 
rater. Er kannte die Wirkung der Flugschriften und Lieder, 
aber sein Bestreben, diese Litteratur des Widerstands zu 
unterdriicken, blieb erfolglos. Ob er gegen Peter Watzdorf 
yorgegangen, entzieht sich unserer Kenntnis.

Stand der Arnstadter Burger mit kiihner Unerschrocken- 
heit ungeteilten Herzens auf Seite der Biindner, bo war und 
blieb Graf Giinthers Stellung zwischen den sich bekampfen- 
den Gewalten eine hbchst mifsliche. Seinen Kanzler Rein- 
hardt und den Rat Schneidewin entsandte er an des Kur- 
fiirsten jungen Sohn, der stellyertretend fiir den abwesenden 
Yater die Regierung fiihrte, mit der Meldung, wie er Herzog 
Moritz habe Zuzug leisten miissen, wie er aber persdnlich 
mitzureiten abgelehnt und sich mit Leibes Unyermdgen ent- 
schuldigt. (W. A.) Kaum dafs er damals wufste, wo er 
seine auf entgegengesetzter Seite stehenden Mannschaften zu 
suchen habe.

So sehickte er seinen zweiten Sohn in das Heer- 
lager Johann Friedrichs im Siiden, seinen Rat Oswald von 
Totleben an Herzog Moritz und den bóhmischen Feldhaupt- 
mann Sebastian von Weidemuhl. Dafs das Kriegsyolk der 
Harzgrafen noch bei Merseburg stehe, konnte er bald nach 
Stolberg melden, aber nicht, wohin sie geschickt werden 

&* 
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sollten. (8. A.) Doch wissen wir, dafs dieselben nach 
Langensalza gelegt wurden.

An der Donau war es noch immer zu keiner Schlacht 
gekommen. Ungenutzt liefsen sich die Schmalkaldner den 
Yorteil der grófsern Truppenzahl entgehen. Der Kaiser, 
welcher ihnen in seinen Kommentaren manch groben Schnitzer 
zu Lasten legt, liefs bei der ersten Kunde vom Einmarsch 
der Achtsvollstrecker im sachsichen Kurlande Viktoria 
schiefsen. Er hatte das Spiel gewonnen.

Ais der Kurfiirst von der Besetzung seines Landes sichere 
Kunde erhielt, riistete er zum Aufbruch. Wahrscheinlich 
auch, dafs er seine Landsassen und Lehnsleute nicht einmal 
zuriickzuhalten vermochte, wahrend daheim ihre eignen Be- 
sitzungen iiberwaltigt wurden. Graf Gunther, friihzeitig in 
Kenntnis gesetzt vom drohenden Anzuge des ziirnenden 
Lehnsherrn, schickte zween seiner Ratę Reinhardt und Witz- 
leben ihm entgegen, ihn durch dringende Vorstellungen zur 
Milde zu stimmen. Johann Friedrich liefs aber des Grafen 
Gesandte in Banden legen und also verstrickt mit sich fiihren. 
Der Graf liefs noch in aller Eile um Erledigung bitten. Nur 
durch Abgiinstige yerunglimpft, konne ihm solche Ungnade 
begegnen. Er bittet seinen Lehnsherrn, ihn zu unter- 
thaniger Verantwortung gnadigst kommen zu lassen. „Denn 
ich kann und weifs mich in alle dem, damit E. K. G. wider 
mich bewegt sein mag, ais ein ehrliebender Graf mit Be- 
stand und Grund zu verantworten.“ (8. A.).

Wenige Tage vor Weihnacht stand der Kurfiirst in 
Thiiringen. Wohl in Eisenach erhielt er eine Zuschrift seines 
getreuen Watzdorf, welche ihn seines herzlichen Frohlockens 
yersichert, dafs er „wieder zculand kohmmen", und zugleich 
eine Fiirbitte fiir seine seit zween Jahren beim Kurfiirsten 
yerunglimpfte Heimatsstadt einlegt. Er Yersichert dem hohen 
Herm, wie die Burger allzumal (ausgeschlossen eyn wenigk 
babstisch unzcyffers) ihm von ganzem Herzen geneigt und 
Leib und Leben fur ihn einzusetzen stets willig seien,

Yorwarts getrieben durch sittliche Entriistung iiber den 
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bdsen Yetter, getragen von der Gunst der offentlichen Mei- 
nung, ungehindert durch Riicksichtsnahme auf Mitverbiindete, 
eroberte Johann Friedrich an der Spitze wohlgeschulter 
Krieger in kiirzester Zeit nicht nur seine eigenen Lande 
wieder, sondern drang auch siegreich in die seines verhafsten 
Gegners ein.

Der erste Schlag, welchen er dem Feinde beibrachte, 
war die Einnahme von Langensalza und die Gefangennahme 
der Truppen der Harzgrafen am 24. Dezember *). Es war 
keine freudige Uberraschung, welche der Heilige Abend fiir 
Graf Giinther brachte. Vom Kurfiirsten entboten, auch fiir 
die Giiter und Landschaften, so er vom Herzog Moritz zu 
Lehen trage, ihm sofort die Pflicht zu leisten , ihm getreu, 
gewartig und hołd zu sein, hielt es der Graf fiir das Gerat- 
nere, sich nicht einzufinden.

Uber Tamsbriick und Ebeleben, von wo er eine Pro- 
klamation erliefs, ging des Kurfiirsten Zug nach Sonders- 
hausen. Es war am Tage der unschuldigen Kindlein, am 
28. Dezember, dafs Johann Friedrich die Unterherrschaft der 
Grafschaft in Pflicht und Geliibde nahm, den Paten des 
Grafen anbefahl, sich fortan Kurfiirstliche in der Grafschaft 
Schwarzburg verordnete Ratę zu nennen, und eine Brand- 
schatzung von 15000 Gulden auferlegte. Auch die andern 
Harzgrafen — doch zogen Albrecht von Mansfeld und sein 
Sohn Yollrad mit dem Kurfiirsten — hatten zu biifsen.

Wahrend der Graf entflohen , war die Grafin Elisabeth, 
nachdem sie Kleinodien und Schmuck vor den Kriegsleuten 
in der Griinau, dem schwarzburgischen Hofe zu Erfurt, in 
Sicherheit bringen lassen, zuriickgeblieben und gab in sturm- 
bewegter Zeit Beweise ihres mutvollen Sinnes und warmer 
Fiirsorge fiir ihre Unterthanen. Dem Kurfiirsten, der auf

1) Ob damals auch ein Sohn Graf Giinthers mit einem jungern 
Grafen von Mansfeld und zween Hohnsteiner Grafen in Feindesgewalt ge- 
fallen, wie die Mitteilungen iiber diese Vorg&nge in der Zeitscbrift des 
Harzvereins berichten (6. Jahrgang, Werningerode 1873), daruber lafst 
uns d. S. A. in ZweifeL 
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dem Schlofs ubernachtete, erwies sie alle Ehren. Dem ab- 
ziehenden Kriegesherrn schickte sie aber ein Bittschreiben 
nach, in dem sie um Ermafsigung des auferlegten Sehutzgeldes 
einkam, da ja die Kriegsleute trotz aller Salvagardieu manch 
Dorf gepliindert und iibel beschadigt. Doch hat Johann 
Friedrich den dringenden Bitten der hohen Frau nicht Baum 
gegeben. Denn es liegt eine Quittung iiber den Gesamt- 
betrag dieses Sehutzgeldes vor, wena auch in derselben der 
Grafschaft Schwarzburg alle ihre Regalia, Privilegien, Frei- 
heiten , aller Gebrauch und Gerechtigkeiten vom Kurfiirsten 
ausdriicklich gewahrleistet werden. (S. A.)

Wo der Graf in diesen Zeiten geweilt, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Die Grafin schreibt an den Kurfiirsten, 
wie sie Donnerstags nach Ihrer Chf. G. Abschied zu Son- 
dershausen sich eigner Person zwei Tagereisen erhoben, 
ihren Herrn und Gemahl zu suchen, sie konne aber bei 
ihren graflichen Ehren, Gewissen und Seelenseligkeit anzei- 
gen , dafs sie ihn nicht antroffen, noch eigentlich wisse, 
wo er sich jetzt aufhalte. Sie hatte aber gleichwohl ihre 
Diener hin und wieder verschickt, die ihn suchen und, wo 
sie ihn fanden, aller Sachen berichten sollten, da er dann 
gehorsamst erscheinen wiirde. (S. A.)

Des Kurfiirsten rascher Siegeszug ging iiber das Stadt- 
lein Kindelbriick, das er seinen Leuten, da die Ratsherren 
ihm nicht mit der Bitte um Schonung entgegengekommen, 
zur Pliinderung iiberliefs, gegen die Yeste Heldrungen, die 
aber wohl noch vor des Kurfiirsten Ankunft sich an den 
Grafen von Mansfeld ergeben. Auch der Wendelstein, das 
feste Haus derer von Witzleben, ergab sich in die Hande 
des Siegers. Selbst Halle zógerte nicht mit seiner Uber- 
gabe, und schon am 4. Januar umritt nach altem Brauch der 
Burggrafen Johann Friedrich den Roland am roten Thor.

In Halle wird der Kurfiirst das demiitige Schreiben 
Graf Gunthers empfangen haben, in dem dieser den erbitter- 
ten Lehnsherrn zu beschwichtigen sucht. Mit beweglichen 
Worten legt er es demselben dar, wie er ja nicht umhin 
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gekonnt, dem Herzog Moritz, dem er mitPfliehten und Eiden 
verwandt und zugethan, auf dessen Erfordern einiges 
Volk zuzufiihren. Dafs er es aber mit Lust und Willen ge- 
than, dessen wisse er sich vor Gott und Weit entschuldigt. 
Graf Giinther erinnert an sein treues Verhalten und seine 
stets bereite Dienstwilligkeit und spricht die herzinnige Bitte 
aus, dafs der Kurfiirst seine Unschuld ansehe und sich gegen 
ihn selbst, wie gegen Unterthanen zu keiner Ungnade be- 
wegen lasse, dafs er seine armen Ratę des Gefangnisses ent- 
ledigen und sein und derselben gnadiger Herr stets sein und 
bleiben mogę.

Schliefslich wolle der Graf, nachdem er von Land und 
Leuten habe weichen und sein armes Weib und kleine un- 
erzogene Kindlein im Elend sitzen lassen miissen, dieselben 
in das Erbarmen des Allmachtigen und in Seiner Chr. G. 
Schutz demiitigst und unterthanigst empfehlen.

Ais ihres Gatten dehmiitiges Schreiben nicht einmal 
einer Antwort gewiirdigt worden war, machte sich die Grafin 
selbst auf, um durch einen Fufsfall das Herz des Kur- 
fiirsten zu erweichen. Doch auch der Grafin gegeniiber er* 
klart sich der Kurfiirst zur Riickgabe der Grafschaft nur 
dann bereit, wenu sich Graf Giinther binnen acht Tagen per
sonlich stelle und auch fiir den Teil seines Landes, so er 
von Herzog Moritz zu Lehen trage, die Huldigung leiste.

Graf Giinther, der sich wohl vorzusehen hatte, blieb aus, 
wandte sich aber an Kurfiirst Joachim von Brandenburg und 
bat um dessen Vermittlung. Doch so willig und rasch sich 
dieser durch einige seiner abgesandten Ratę fiir den Grafen 
werwandte, so blieb doch Johann Friedrich bei seiner Wei- 
gerung und zwar aus Ursachen, dafs er von seinem Lager 
an der Donau aus Graf Giinther so gut ais die andern Harz- 
grafen gebeten und treulich rerwarnt, Herzog Moritz irgend 
Hilfe zu leisten, dafur aber von diesem wie von jenen 
nur spitzige und unziemliche Briefe empfangen. So miisse 
es nun bei personlicher Huldigung sein Bewenden haben.
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Da riet Kurfurst Joachim selbst, die Sache fiir jetzt ruhen 
zu lassen.

Es will kaum scheinen, dafs der Kurfurst sich der Grafin 
gnadiger erzeigt, ais dem Grafen. Wenigstens fanden 
ihre wiederholten Bittgesuche um endliche Freigabe ihrer 
yerstrickten Ratę und ebenso ihrer Reisigen, die zuerst in 
Langensalza, alsdann in Waltershausen und Eisenach, zuletzt 
in Nordhausen lagen, durchaus keine Erhbrung. Die Grafin 
mahnt dieselben dfters zur Sparsamkeit, damit sie der Land- 
schaft keine unnótigen Kosten aufbiirdeten. Auch yerlangt 
sie eine feste Ordnung, was die Wirte zur Friihsuppe, zum 
Mittag, Yesperbrot und Abendmal den Reisigen und ihren 
Knechten zu reichen hatten. (8. A.) Auch dem. Grafen 
yon Stolberg und andern Harzgrafen wurde auf wiederholtes 
Gesuch um Freigabe ihrer Reiter kein gnadiger Bescheid, 
„Wenn die Reiter noch yerstrickt, so sei es ihre Schuld. 
Brauchten nur Pflicht und Huldigung zu thun, so wiirden 
sie losgelassen wie die Reiter des Grafen yon Reinstein" 1).

1) Vergl. Zeitschrift des Harzrereins.

Der Siegeszug des Kurfiirsten, der auch yon seines 
Yetters Land den grbfsern Teil sich unterworfen, kam yor 
Leipzig zum Stehen. Mit dem neryus rerum ging es zur 
Neige, und selbst Kirchengerat wanderte zur Pragstatte. Auch 
die Arnstadter Miinze wurde in Beschlag genommen.

Der Grafschaft wurden selbst nach Zahlung der Schatzung 
neue Kriegssteuern auferlegt. Auch yiel Mannschaft ging den 
Belagerern yerloren. Um so weniger liefsen des Kurfiirsten 
Befehle, Zuzug zu leisten, auf sich warten. Die Grafin aber 
erklarte es fiir ganzlich unmbglich, solchem Gesinnen nach- 
zukommen. Soweit sie nicht gestorben oder krank, seien 
das Fahnlein Fufsyolk und die 40 Reisige, die der Graf 
gestellt und yon der Herrschaft Arnstadt, ais des Kurfiirsten 
Lehen, unterhalten lassen, in Seiner Gnaden Zuge, und eben
so yiel habe man auf kaiserlichen Befehl dem Herzog Moritz 
zugesandt. Was konne die erschopfte Grafschaft, die auch
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die gefangenen Reiter zu erhalten, noch weiteres tragen ? 
(8. A.)

Noch in den letzten Tagen der am 28. Januar aufge- 
hobenen Belagerung Leipzigs, wahrend welcher die frommen 
Landsknechte draufsen fur Johann Friedrich, drinnen fur 
Herzog Moritz ihren Sang erhoben, erschienen schwarzbur- 
gische Ratę im kurfiirstlichen Lager. Ais aber dieselben 
heimwarts wollten, wurden sie yon Herzogs Moritz Streif- 
seharen aufgegriffen und in die Stadt geschleppt. Kaum 
benachrichtigt, entsandte die Grafin reitende Eilboten an den 
Hauptmann Christof yon Ebeleben zu Leipzig, einem der 
tiichtigsten Diener Herzogs Moritz, der diesem in Krieg und 
Frieden grofse Dienste geleistet. In ihrer Zuschrift bat sie 
den einflufsreichen Herrn, womoglich ihre Diener loszumachen 
und die Zehrungskosten auszulegen. Seines Bruders Hans 
Hausfrau zu Ebeleben werde sie sofort die Auslage zuriick- 
erstatten. Einem Boten solch Geld zu ubergeben, sei zur 
Zeit ein gar gefahrlioh Ding. Aber noch um Sonntag 
laetare bat die Grafin yergebens um Entlassung ihrer Diener. 
8o mufste sie von beiden kriegsfuhrenden Barteien gleich 
feindselige Behandlung ihrer Beamten erfahren. (8. A.)

In diesen Zeiten der Konflikte sprach die offentliche 
Meinung nach wie vor fur Kurfurst Johann Friedrich. Herzog 
Moritz klagte es seinem Partner, Konig Ferdinand, wie 
er seinen eigenen Unterthanen nicht mehr trauen konne, 
die dem Kurfiirsten zuliefen. Es sei ein allgemeiner Auf- 
stand im Lande zu befiirchten, dessen Brand leicht weit 
hinausgreifen konne. Bei Rankę finden sich noch andere 
Zeugnisse, Des Herzogs Klage im Landsknechtlied :

Mit falschem Gdicht 
mein widerpart 
nach seiner art 
mein sach thut gar yerderben 

richtet sich wohl anch wider Peter Watzdorf, der seine tief- 
begriindete Anhanglichkeit an den Kurfiirsten und seine 
Sache fort und fort erwies.
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Fiir die verfeindeten Yettern war damals das Yerhalten 
der frankischen Stande von wesentlicher Bedeutung. Liefsen 
sich dieeelben von Moritz, der es an Yersuchen nicht fehlen 
liefs, oder von Konig Ferdinand, der, vom erwachenden 
Hussitentum bedroht, eigenhandig an die Bischófe schrieb, 
oder vom Kai ser selbst, derZuzug fiir seinen heranriickenden 
Partner Albrecht Alcibiades beanspruchte, zu einem entschie- 
denen Yorgehen gegen die Biindner bestimmen, so war es 
wohl schon damals um den Kurfiirsten geschehn. Watz- 
dorf entsandte deshalb ins Frankenland „seine treue Ver- 
mahnung und Verwarnung“ etc., sich in dieser fahrlichen 
Zeit wol fiirzusehn und nicht verhetzen zu lassen *). 
Weshalb sollten doch die Franken gegen den Kurfiirsten, 
aus dessen Lande sie so viel Erholung ihrer Nahrung, aus 
dessen Hochschule sie manchen feinen Mann bekommen und 
der ihnen kein Leids gethan, da er doch Land und Leute 
einnehmen, behalten und pliindern konnen, zu Felde liegen 
und fremden unziichtigen Yólkern, welche der Kaiser wider 
Recht ins Reich gefiihrt, Hilfe und Yorschub leisten ? Ist 
Luther’s Schrift an den Adel deutscher Nation in den Wind 
geschlagen worden — wie viel Bluts war unvergossen 
blieben ! _ so hofft doch Peter Watzdorf, dafs jetzt sein 
treues Yermahnen nicht ungehort verhalle (Sonntags nach 
Epiphanias).

Ob das Wort des Ehrenmannes bei den Bischdfen, an 
die es vor allen gerichtet, eine gute Statte gefunden, bleibe 
dahingestellt, zumal da sich der Arnstadter Biirger erkiihnt, 
auch fiir Kirchenbesserung ein gut Wort einzulegen, und es 
fiir kein Ungliick erachtet, wenn ein Thumherr eine schone 
Maid oder einen Jagdhund weniger habe. Doch haben die 
frankischen Stande stille gesessen.

Wo aber weilte Graf Giinther in diesen Zeiten ? Die 
Grafin selbst, wie wir sehen, wufste es nicht oder durfte 
es nicht wissen. Doch ist er in Niirnberg gewesen, wo der

1) Zu finden bei Hortleder.
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Kaiser sein Lager hielt und hat demselben, der damals, ein 
kranker Mann, niemand vor sich liefs, durch den Bischof 
von Arras sein Leid geklagt und dafs er seines Schadens 
ergótzt werden sollte gute Yertrbstung erhalten. Ein Ge- 
leitsbrief aber der Grafin Elisabeth von Henneberg, geb. 
Markgrafin von Brandenburg, vom 23. Eebr. 1547 spricht 
sich dahin aus, dafs ihr freundlich lieber Oheim und Schwa- 
ger, Graf Giinther Herr von Schwarzburg, wohlbedachten 
Mutes sich entschlossen, sich in ihre Leibzucht (Miinden) 
zu begeben und dort fiir sein Geld zu zehren. Soweit sich 
dieselbe erstreeke, und wo es Sr. Liebden nur imtner am 
gelegensten, will sie ihn wohl geschiitzt und beschirmt 
wissen, doch dafs er mit seinen Dienern sich geleitlich ver- 
halte. (S. A.)

Aber die Schmalkaldner, noch nicht zu Boden geworfen, 
liefsen allenthalben auf Giinther von Schwarzburg fahnden. 
So mufste derselbe wie ein Geachteter fliichtig sein und sich 
an der Westgrenze des deutschen Reiches in Sicherheit brin- 
gen, wo ihn Graf Jakob von Zweibriicken und Bitsch Schutz 
und Schirm gewahrte. Graf Giinther der Reiche war jetzt 
Graf Giinther der Arme, der nicht einen Fufs Landes sein 
eigen nennen konnte.

Daheim aber waltete sein Gemahl, ihren Unterthanen 
eine ebenso treue Mutter ais ihren Kindern, klugen und mut- 
wollen Sinnes und zeigte sich, obwohl ihrer Ratę beraubt, 
doch wohl beraten und allen Anforderungen einer schweren 
Zeit gewachsen. Wurde endlich der Junker von Witzleben 
auf Fiirbitte der Grafin Katharina zu Rudolstadt seiner Ban- 
den ledig, so rief Grafin Elisabeth die Yermittlung Herzogs 
Ernst von Braunschweig an, dafs der Kurfiirst den schwarz- 
burgischen Kanzler Dr. Reinhard und ebenso ihre Reisigen 
endlich freigeben wolle. Den Grafen Yolrad yon Waldeck 
aber, der der Katharina Tochter Anastasia gefreit und jetzt 
das beteidingte Ehegeld yon der Grafschaft heischte, be- 
stimmte sie sich zu gedulden, da ja ihr Herr von Land und 
JLeuten in das exilium gejagt und alle ihre Unterthanen, mit
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Heereskraft iiberzogen, dem Kurfiirsten hulden miissen, 
(S. A.).

Immer noch liefs die letzte Entscheidung der Dinge auf 
sich warten. Der Kurfiirst, welcher seine Heeresmacht nicht 
bei einander behalten, konnte, wohl auch von der Jahreszeit 
rerhindert, den Krieg gegen den Vetter, der so tiickisch in. 
sein Land gefallen, nicht zum siegreichen Ende fiihren. Nicht 
die Eeinde, sondern die Freunde in seiner Umgebung machten 
dem getreuen Watzdorf Tag und Nacht Sorge und Betrubnis, 
da die Ritterschaft, die im feindlichen Heerlager Briider, 
Schwager, Freund hatte, nach seiner Ansicht wohl nie zu 
entschiedenen Yorgehn ratę und sich willig zeige. Der Feinde 
aber rerschonen, zumal solcher, die Gottes Wort zu dampfen 
sich befleifsigen, obwohl von ihnen ein Mantelein dariiber 
gehanget und eine andere Farb angestrichen wird, schreibt er 
an seinen Kurfiirsten, ist eine schadliche Giitigkeit, „die 
billig eyn mutwillige lassigkeit zcu achten“.

Er erinnert den Kurfiirsten an ein Wort seines An- 
raters, Herzoga Friedrich: „Ich wil nicht kriegk anfahen, 
fecht aber eyner an, so sol das auffhóren bey mir stehenn.“

Je weniger Verlafs auf die Ritterschaft, um so mehr mogę 
der Kurfiirst die Unterthanen und alle Liebhaber des 
góttlichen Wortes aufrufen, wobei er den gemeinen Mann 
gehorsam und willig erfinden werde, damit man den Feind 
hinten uud vorn umbringe und zwinge.

Also einen Volkskrieg in vollem Sinne des Wortes, der 
aus den national-religiosen Stromungen der Zeit seine Kraft 
ziehen solle, rat der „seines vermogens zur Vertilgung der 
Feinde mit Leib und Gut, Feder und Zunge jederzeit dienst- 
liche“ Mann.

Je rascher sich die Stande des Oberlandes nach Abzug 
der Bundeshaupter dem Kaiser zu Fiifsen gelegt, je mehr der 
Landgraf, ohne Yertrauen auf seinen unzurerlafsliehen Adel 
und ohne sittlichen Halt, zum schwankenden Rohre wurde, 
desto mehr wandten sich die Sympathien im ganzen Elbge- 
biete dem Kurfiirsten zu, in dem man den Hort des Evan- 
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geliums, ein Riistzeug Gottes sah. Dieser aber war nicht 
der Mann, alles an alles zu setzen, die deutsche Yolkskraft auf- 
zurufen, Karl von Gent, dem er den Kaisertitel abgesprochen, 
•aus dem Reich zu drangen. Doch holte er noch einmal 
erfolgreich zu einem kraftigen Schlage aus.

Yom bedrangten Herzog Moritz mit des Kaisers Willen 
herbeigerufen, war der wilde Markgraf von Kulmbach nach 
Rochlitz yorgedrungen. Die Schreckenskunde eilte wie auf 
Fliigeln des Windes nach Thuringen. Grafin Elisabeth von 
Schwarzburg hiefs eilends ihre Amtsleute auf die Reiter und 
Knechte, so von Rochlitz irre gingen, fein acht haben und 
fleifsig Meldung thun. (S. A.) Bekanntlich aber yergafs 
Alcibiades iiber frbhlichen Tanz am Hofe der „Kirke“, iiber 
Lanzenstechen, Wiirfelspiel und Becherklang auch die nachsten 
Gebote der Yorsicht. Ein rascher nachtlicher Uberfall brachte 
ihn in die Hande des Kurfursten. Der Grimmenstein nahm 
den Gefangenen auf, wahrend seine Knechte, weifse Stabe 
statt der Waffen in der Hand, ohne Ehre und ohne Beute 
heimwarts trollten. „Gode sy loff, dat wy en hebben“ schrieb 
Yolkmar von Mansfeld seinem Bruder.

Der Friihling kam ins Land. Der Kaiser brach auf, 
die Friichte seiner „politischen Strategik“, wie es Rankę 
nennt, in einem leichten Siege einzuheimsen. In Eger 
feierten Kaiser Karl, Kbnig Ferdinand, Kurfiirst Moritz — 
so diirfen wir ihn nennen — unter altkirchlichem Pomp 
das Osterfest. Yon Eger aus wurde auch die Achtung 
Johann Friedrichs wiederholt, die Fiirschub und Fbrderung 
des Achters aufs strengste yerpbnte. Dann ging’s nordwarts.

Ais die Wetter naher zogen, gedachte Johann Friedrich 
die Passe zu yerlegen. So erhielten die Hauptleute Goldacker 
und Meuselbach Befehl, sich auf das Schlofs Arnstadt zu be- 
geben, sich dort mit Futter und Mahl wohl unterhalten zu 
lassen und achtzuhaben, „dafs nicht Yerdachtige żu Rofs 
und Fufs durch und fiir Arnstadt iiberschleifen mbchten“. 
Die Grafin Elisabeth aber, die solche Beschwerung ihren 
Unterthanen ersparen mochte, schrieb Mittwochs in der Oster- 
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woche an jene Herren, doch yon solch Yorhaben Abstand 
nehmen. Sie selbst wolle sich nach Arnstadt begeben und 
nach dem Rechten sehen. (S. A.).

An der Elbę ging das Kriegsspiel zu Ende. Der bose 
„Geleitsmann“ yerriet die Furt. Dem zuriickweichenden 
Kurfiirsten schickte Moritz, der Schimpf und Schuld eines 
blutigen Ausgangs von sich abwalzen mochte, mit dem An- 
erbieten seiner Yerwendung beim Kaiser den Junker Christoph 
von Ebeleben nach. Dieser wackere Edelmann, der sich von 
seinem Herzog fur die Schlacht den wildesten Hengst, den 
Ungnaden, zum Streitrofs erbeten, bemiihte sich vergeblich 
um Yermittlung. Ein kurzer Zusammenstofs — und um 
Johann Friedrich war es geschehen. Es war der Sonntag 
misericordias domini, der ihn und seine Lande in die Hande 
der Sieger gab. Wie drei Grafen von Gleichen, fiełen auch 
von Graf Giinthers Lehnsleuten gar mauche in Feindeshand, 
darunter der Junker yon Witzleben aus Angstedt. Drei Tage 
lang stand die Sonne blutrot im Nebel der Lochauer Heide, 
vou der die geschaftige Legende alsbald Besitz ergriff.

Solch jahen Falles war sich der „alte“ Kurfiirst, wie er 
oft nun heifst, gewifs nicht yermutend. Noch in der Oster- 
woche liefs er die Grafin Elisabeth in Sondershausen an die 
„Defensionssteuer" mahneu, dereń folgender Termin um 
Pfingsten entrichtet werden solle.

Die Kaisertage von Halle kamen. Die Geschicke vieler 
deutscher Fiirsteu entschieden sich da. Graf Albrecht von 
Mansfeld und seine Sdhne wurden geachtet. Yerwiistend 
fiel ihr Feind, der wilde Hake, in ihr Land. Gefangene 
wurden ledig, Freie verstriokt. Der Markgraf Albrecht Alci- 
biades kam frohlockend vom Grimmenstein, der Landgraf 
Philipp aber war bald ein gefangener Mann. Christoph von 
Ebeleben hatte ihm einen gnadigen Kaiser yerheifsen ; dem 
deutschen Edelmann ist das Herz gebrochen iiber die spa- 
nische Tiicke, dereń er sich nicht yersehen.

Yerjagte kehrten heim. Noch am dritten Pfingsttag 
wufste Grafin Elisabeth yon Schwarzburg nicht, wo sie ihren 
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Gemahl zu suchen. Yom Bischof von Augsburg auf den 
Tag von Ulm beschieden, konnte sie sein personlich Er- 
scheinen oder Yertretung nicht verbiirgen, da ihr der 
Aufenthalt des von Land und Leuten Yertriebenen Grafen 
durchaus unbekannt. (8. A.).

Aber das St. Trinitatisfest hat Graf Giinther in Halle 
mit begangen. In dem Yertrage, in welchem der Kaiser dem 
Kurfiirsten und dessen Sóhnen die Thiiringer Amter zuwies, 
wurde ausdriicklich festgesetzt, dafs Graf Giinther mit seiner 
Lehnschaft ausgeschlossen sei. So war er fortan auch fiir 
Arnstadt ein Lehnsmann des neuen Kurfiirsten. Man kann 
nicht sagen, dafs Graf Giinther und sein Adel der auf- 
gehenden Sonne zugejauchzt.

Bevor die Griifin Elisabeth die Ziigel des Regiments 
wieder in die Hande ihres zuriickkehrenden Gemahls legte, 
gab sie noch Beweise mutyoller Entschlossenheit in gefahr- 
vollen Zeiten. Dafs kaiserliche Vólker vom Lager vor Witten
berg aus nach Thuringen brachen, dafs wieder Hussern und 
andere Reiter streiften, war nach Sondershausen gemeldet 
worden. Alsbald gab sie ihren Yasallen Befehl, aufzusitzen 
und dem Unheil zu wehren. Auch dafs Herzog Moritz sich 
aufmachte den Thumshirn, der nach Thuringen wich, zu 
yerfolgen, kam Meldung. Da schickte sie eilends Oswald 
von Tottleben in das Lager von Borna, um 100 Salyaguar- 
dien zu Ibsen. Diese Schutzbriefe liefs sie alsbald in be- 
drohten Ortschaften anschlagen und noch besonders darauf 
bemerken : Diesem Dorfe, Graf Giinther von Schwarzburg ge- 
hbrig, ist Sicherung gegeben. (S. A.).

Kaiserliche Kommissare haben Graf Giinther zuriickge- 
fiihrt und in sein Regiment wieder eingesetzt. Leider fehlen 
nahere Alitteilungen.

Doch dariiber lassen uns die Nachrichten nicht in 
Zweifel, dafs der Graf viel Wichtiges zu erledigen fand und 
manch dringender Yerpflichtung nachzukommen war. Auch 
der letzte Termin der an Graf Volrad ron Waldeck zu ent- 
richtenden Ehesteuer stand vor der Thiir. Denn am 6. Juni 
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1546 war Yolrads Hochzeit mit Anastasia von Schwarzburg 
auf dem alten Haus zu Waldeck gefeiert worden. Graf 
Giinther selbst hatte ihr beigewohnt, und ausdriicklich 
stand in den Weimarischen Yertriigen, dafs innerhalb Jahres- 
frist nach der Vermahlung Zahlung zu erfolgen habe 1). War 
wegen des Kriegs, obwohl er Graf Yolrad selbst grofse Be- 
drangnis gebracht, noch weitere Frist gegeben, so verlangte 
Graf Giinther nun seinerseits noch vor Uberweisung der 
Gelder eine eidlich und mundlich gegebene Yerzichtleistung 
auf alle weitern Anspriiche, die an den Grafen und die 
Grafschaft etwa noch gemacht werden konnten.

1) Vergl. Irmisch, „Zur Familiengeschichte der Grafin Katharina der 
Heldenmutigen“ im Regierungs- und Nachrichtsblatt fur das Fiirstentum 
Schwarzburg-Sond. 1876. Diese treffliche Abhandlung, welche sich in 
erster Reihe auf die Urkunden des Fiirstl. Archivs, in zweiter auf von 
.Langen, Melchior von Osse, auf Prasser’s Chronicon Waldecense und Varn- 
hagen’s Grundlage der Waldeckschen Landesgeschichte stiitzt, zeigt die- 
selbe liebevolle Hingabe und wieder dieselbe kritische Scharfe der Unter- 
suchung, welche der beriihmte Morphologe auch den kleinsten Organismen 
des Pflanzenreichs gegeniiber zu erweisen pflegte.

Aber mit ubereinstimmender Entschiedenheit lehnten 
Grafin Katharina und ihre Tóchter, lehnten dereń Yormiinder 
und Graf Yolrad diese Anforderung ab, obwohl Graf Giinther 
wiederholt geltend machte, dafs solches von Alters her in 
Schwarzburg der Landesbrauch und er zu keiner bedenk- 
lichen Neuerung die Hand bieten konne. Auch begehre er 
damit keineswegs, „dafs sein miimlein zukonftiger todesfelle 
und erbschafft verzihenn solt“.

Die Sache kam an die sachsischen Herzóge Johann 
Friedrich den Mittleren und Johann Wilhelm, die beide Par- 
teien auf einen Tag zu Weimar luden, auf dem Grafin 
Katharina denn auch personlich mit ihrem kampfgewandten, 
schlagfertigen Beirat Melchior von Ossa erschien, wahrend 
Graf Giinther sich durch seinen Kanzler Dr. Reinhardt und 
seinen Arnstadter Amtmann Christoph von Enzenberg ver- 
treten liefs.
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Unter dem Yorsitze der Herzoge selbst, die sich mit 
einem Krauze rechtskundiger Ratę und anderer vornehmer 
Herren umgaben, fanden vom 9. bis 11. Juli 1548 mit leb- 
haftem Gang die Yerhandlungen statt.

Dafs die jungę Grafin zwar mit dem leibliehen Eide zu 
rerschonen, aber nach Empfang der Ehesteuer samt den 
Yormundern und ihrem Gemahl einen schriftlichen Yerzicht 
(dereń Wortlaut beiden Teilen zuvor zugestellt worden) neben 
der (łuittung eigenhandig zu yollziehn, lautete die letzte Ent- 
scheidung.

Da so dem Grafen Giinther die gewiinschte Sioherheit 
und zwar mit dem ausdriioklichen Zugestandnis gegeben war, 
wie solch nur schriftliche Yerzichtleistung zu keiner Ein- 
fiihrung fiir die Zukunft gereichen solle, so gab er Befehl zur 
Auszahlung der Gelder, die er zum Erweis seiner Willigkeit 
schon langere Zeit bei dem Rat zu Erfurt deponiert hatte. 
Freilich war es die Grafschaft, die fiir die sogenannte Fraulein- 
steuer aufzukommen hatte.

Katharina und ihre Tochter nebst Graf Yolrad trafen 
am 18. Juli zu Arnstadt ein, um hier das Geld in Empfang 
zu nehmen. Nicht im Schlofs, sondern bei dem Rentmeister 
Sigismund von Witzleben fand die Reisegesellschaft gastliche 
Aufnahme, und der Rat der Stadt beeilte sich, den hohen 
Gasten eine Ehrengabe an Wein und Forellen darzubringen, 
wie auch der Grafin Anastasia, welche im Arnstadter Schlosse 
das Licht der Welt erblickt, manche Frauen ihren Besuch 
maohten.

Am 19. horte man in der Bonifaciuskirche die Predigt, 
in welcher auch Kaiser Karls Yerhalten gegen Kurfiirst 
Johann Friedrich zur Sprache kam. Die Liebfrauenkirche 
mit dem Grabmal Heinrichs von Schwarzburg, des Yer- 
storbenen Gemahls Katharina der Heldenmiitigen, wurde be- 
sichtigt. Alsdann wurde die schon zuvor unterzeichnete Yer- 
zichtsurkunde mit einem Yon dem Arnstadter Goldschmied 
Lazarus neu gefertigten Siegel Yorschriftsmafsig besiegelt.

Aber siehe! Graf Giinthers Yertreter, der Amtmann
XVI. 6
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Enzenberg und der Rat Schneidewin, trugen Bedenken, die 
Urkunde anzunehmen, da sich radierte Stellen mit neuer 
Niederschrift in derselben vorfanden. Doch gelang es durch 
das Yersprechen, eine neue Urkunde nach Arnstadt zu sen- 
den, zuletzt noch dem Grafen Yolrad, diesen Zwischenfall zu 
erledigen.

Wahrend Yolrad und Anastasia, welche der Abschied 
ron der teuren Mutter sehr niederbeugte, von Arnstadt nach 
Waldeck reisten, begab sich die letztere zu ihrer Schwester 
Walpurgis, die mit ihrem Gemah), Graf Karl von Gleichen, 
zu Kranichfeld Residenz hielt.

Sehen wir noch, wohin diese von der Grafschaft Schwarz
burg aufgebrachte Ehesteuer ihren Weg genommen.

Graf Yolrad, ein feingebildeter, sprachenkundiger, dem 
Evangelium treu ergebener Herr, der bei dem Regensburger 
Religionsgesprach ais Landgraf Philipps Bevollmaohtigter dem 
glaubensstolzen Malavenda kiihn die Stirn geboten, hatte ins- 
besondere noch des Kaisers Ungnade und Zorn auf sich ge« 
zogen, weil er im Schmalkaldischen Kriege seinem Lehnsherrn 
Fahnlein und Reiter geschickt. Der Kaiser wollte ihn nicht 
ais hessischen Lehnstrager, sondern ais Reichsgrafen ange- 
gehen wissen, und Kanzler Granvella legte dem nach Augs
burg Entbotenen eine Geldbufse von 8000 Gulden auf. Auch 
Abbitte und Fufsfall vor dem ziirnenden Kaiser, dem er 
nicht einmal ins Antlitz schauen durfte, hatte er zu leisten. 
„Das war der Ausgang des Trauerspiels", schrieb der hart 
Betroffene in sein Tagebuch. „Doch der das Leben gab, 
wird auch das Geld noch geben.“ Nur um vier Wochen 
spater wurde ihm zu Arnstadt, was er notig hatte. Bald 
lag die Frauleinsteuer in der Hand des kaiserlichen Schatz- 
meisters.

Wenden wir uns von diesem erregten Familienzwiste wieder 
zu den weltgeschichtlichen Yorgangen der Zeit, so finden wir 
den siegreichen Kaiser im Saalthal aufwarts nach dem Siiden 
ziehend, ohne dafs er zuvor Magdeburg und andere aufstan- 
dische Stadte des Nordens in die Bandę des Gehorsams zu- 
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riickzuzwingen sich miihte. Der Duo d’Alba und der Herzog 
Heinrich yon Braunschweig und seine Sdhne, die nun die 
bittern Tage der Gefangenschaft hinter sich hatten, luden 
sich bekanntlich bei der Grafin Katharina von Rudolstadt 
zum Friihstiick ein. „Eine deutsche Damę aus einem Hause", 
sagt Schiller, „das schon ehedem durch Heldenmut geglanzt 
und dem Deutschen Reich einen Kaiser gegeben hat, war es, 
die den fiirchterlichen Herzog yon Alba durch ihr ent- 
schlossenes Betragen beinah zum Zittern gebracht hatte.“

Einen Strafakt liefs der Kaiser in Gotha yollziehen: 
der Grimmenstein wurde niedergerissen. Der kaiserliche 
Feldherr Lazarus Schwendi rief auch die Unterthanen Graf 
Giinthers auf, bei diesem Werke der Zerstorung hilfreiche 
Hand zu leisten, „welches alles aber Graf Giinther sehr entgegen 
gewesen", sagt der Chroniet. Auch das Stadtlein Schmal- 
kalden beriihmten Namens wollte der Kaiser zerstbrt wissen, 
doch ein Fufsfall Georga von Henneberg wandte das Ver- 
derben ab.

Am 1. September begann der Reichstag in Augs
burg. Zu diesem war auch Graf Giinther der Reiche — wir 
diirfen ihn wieder so nennen — von Bamberg aus geladen 
worden. „Demnach ersuchen wir dich bei den Pfliohten, 
damit du uns und dem Heiligen Reiche yerwandt bist, hier- 
mit ernstlich gebietend, dafs du auf bestimmten Tag und 
Malstatt bei Uns und andern Unsern und des Reiohes gehor- 
samen Standen eigner Person erscheinst“ (8. A.). Graf Giinther 
wohnte denn auch personlich diesem Reichstag bei; sein Rat 
Licentiat Schneidewin war mit ihm gekommen. Unter feier- 
lichem Geprange erhielt Moritz den Kurhut auf sein junges 
Haupt gedriickt.

Doch auf demselben Reichstage noch mufste Graf Giinther 
mit den andern Harzgrafen gegen den neuen Kurfiirsten 
bittere Klage erheben, wie derselbe mit allerlei Neuerung 
gegen sie, die Grafen des Heiligen Reiohes, yorgehe und sie 
an ihrem Herkommen auf jegliche Weise yerhindere und 
yerkiirze. In der That scheint Moritz, namentlich auch wo 

6* 
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er in die lehnsherrlichen Rechte des gefangenen Kurfiirsten 
eintrat, dieselben Bahnen wie jener, nur zielbewufster einge- 
schlagen zu haben, welche zur yollen Abhangigkeit der 
Łehnsgrafen fiihren sollten. Es war dies vielleicht das einzige 
Gebiet politischer Thatigkeit, auf dem die yerfeindeten Yettern 
dieselben Wege gingen.

Nun hatten aber die Thiiringer Grafen unter der Gunst 
der Zeitverhaltnisse sich eine viel freiere Stellung zu wahren 
gewufst, ais der Hochadel der Mark Meifsen, welohen kraftig 
waltende Fiirsten stets niedergehalten. Einzelne, wie nament- 
lioh Graf Gunther, standen in unmittelbarem Yerhaltnis zum 
Reich, von dem sie auch Lehen trugen, und wufsten sorgsam 
die Yorteile zu wahren, welche ihnen diese Reichsunmittel- 
barkeit den Bestrebungen der Wettiner gegeniiber zur 
Hand gab.

Kurfiirst Moritz suchte diese Beziehungen der Lehns- 
grafen zu Kaiser und Beich auf jede Weise zu lockern und 
womoglich die letzten Faden durehzuschneiden, welche die
selben mit dem Reich verbanden. Dagegen sollten diese 
Grafschaften, fest eingefiigt in das Kur- und Herzogtum 
Sachsen, das sie bekreise, beschleufse, bezirke, wie es ihnen 
Schutz und Schirm gewahre, auch die Kosten der Landschaft 
mittragen, die Landeshoheit der sachsischen Fiirsten voll an- 
erkennen und sich durch dieselben dem Reich gegeniiber ver- 
treten lassem

So sahen sich die Harzgrafen noch wahrend des Reichs- 
tages, der Moritz die Kurwiirde brachte, geniitigt, Kaiser 
Karl „ais einen giitigen, milden Kaiser" bittend anzurufen, 
dafs er sie bei ihren alten Regalien, Privilegien, Freiheiten 
gnadigst schiitze, handhabe und bleiben lasse. Graf Gunther 
war es, der sein unmittelbares Yerhaltnis zu Kaiser und 
Reich am eifrigsten wahrnahm und mit Entschiedenheit gel- 
tend machte, wie er und seine Yorfahren dem heiligen Rom. 
Reiche die Steuer zu Rofs, Fufs und Geld stets ungehindert 
geleistet, zumal er nur des wenigern Orts bei Sachsen, des 
grofsern beim Kaiser und andern Fiirsten zu Lehen gehe.
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Der Augsburger Reichstag aber sprach sich dahin aus, 
dafs diese Irrungen an die Ort und End, dahin sie ihrer Art, 
Natur und Gelegenheit nach gehbrig (das Reiohskammer- 
gericht) zu weisen seien. Dem Kurfiirsten Moritz und seinen 
Raten schien es indessen doch bedenklich, sich in das Recht 
zu begeben, und sie hielten es fiir das Geratenere, den Lehns- 
grafen in Thiiringen bei anderer [Gelegenheit erfolgreicher 
beizukommen.

Dafs es sich auf jenem Reichstage zu Augsburg noch 
um ganz andere Dinge handelte, ais um die politische Ge- 
staltung Deutschlands, ist bekannt. Kaiser Karl erblickte in 
Uniformitat der kirohlichen Lehre und des Kultus ein un- 
entbehrliches Bindemittel fiir den stolzen Ban seiner Welt- 
monarchie, in welcher dem Deutschen Reiche und seinen 
Fursten nur eine bescheidene Rolle zugedacht war. Das 
Augsburger Interim, sein eigenstes Machwerk, sollte die 
protestantischen Stande mit gebundenen Handen wieder in 
den Bann der alten Mutterkirche zuriickfiihren. Denn diese 
vorlaufige Abmachung bis zu dem in Aussicht gestellten 
Konzil mutete im Grunde den Standen gegen die kleinen 
Zugestandnisse des Laienkelchs und der Priesterehe nichts 
Geringeres zu, ais das Opfer des kaum zuriickgewonnenen 
Evangeliums.

Je mehr ein aligemeines Widerstreben den Planen des 
Kaisers in den Weg trat, um so riihriger erwies sich der- 
selbe, seinen Willen den einzelnen Reichsstanden gegeniiber 
uneingeschrankt durchzusetzen.

„Demnach bevehlen wir dir hiermit ernstlich", heifst 
es in der kaiserlichen Zuschrift an Graf Gunther ron 
Schwarzburg (d. 30. Juni 1547), „das du dieselbe ordnung, 
so wir dir hierneben in lateinischer und teutscher sprach 
verfertiget zuschicken, daselbst bei dir in all deiner graff- 
schafften, herrschaften, derer selben obrigkait und gepieten 
allenthalben verkiinden lassen, dieselb yolnziehen, und bey 
deinen untertthanen, hindersassen und verwandten yerfugen 
und darob hallten wollest“.
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Nach mehrfachem Schriftenwechsel erklarte sich Graf 
Giinther am 8. Januar 1549 in einem Antwortschreiben an 
den allerdurchlauchtigsten, grofsmachtigsten, uniiberwindlich- 
sten Kaiser zu grofsen, ja bedenklichen Zugestandnissen 
willig.

Wie in seiner Grafschaft von der Rechtfertigung, dem 
Glauben, der Liebe, guten Werken, von dem hochwiirdigen 
Sakramente, dafs der Leib und Blut Christi wahrhaftig darinnen 
sei, das Yolk rechtschaffen, zum allertreulichsten und fleifsig- 
sten gelehrt und unterrichtet worden, berichtet Graf Giinther 
dem Kaiser und insbesondere, dafs auch bei der Taufe die 
alten Ceremonien, wie der Exorcismus, nicht aufser Brauch 
kommen, noch die Priyatbeichte und Absolution, noch auch 
die iiblichen Kirchenkleidungen und Geschmuck.

Dariiber hinaus habe er seinen Pfarrern befohlen, die 
heilige Messe vom Kyrieeleison — der Graf fiihrt alle Be- 
standteile derselben gewissenhaft auf — bis zum Ende voll- 
standig abzuhalten. So sei er nun ferner im Werk, die 
Horen der Kanoniker, wo Stiftungen seien, und in Pfarrkirchen, 
wo Schulen yorhanden, die Mette und Yesper und andere 
von Alters geordnete Gesange, die mit dem Hauptartikel der 
Rechtfertigung in Einklang stiinden, wieder einzufiihren. 
Auch sollen die Fasten fein eingehalten werden. Ausdriick- 
lich sei noch den Pfarrern, Predigern, ja allen Unterthanen 
die Yerfiigung gegeben, gegen Ihrer Kaiserlichen Majestat 
Ordnungen nicht zu schreiben, zu predigen oder zu lehren.

Ahnliche Anmahnungen wie vom Kaiser trafen auch 
vom Erzbischof von Mainz, wenigstens in betreff des wich- 
tigen Stiftes Jeohaburg, zu Sondershausen ein. Dafs die 
Gottesdienste alter loblicher christlicher Gewohnheit gemafs 
abgehalten, die diyina desto stattlicher exequiert und voll- 
zogen werden kdnnten, solle Graf Giinther, dem aus Pabst- 
licher Heiligkeit Begnadigung zu prasentieren zustehe, die 
Prabenden und Kanonikate nicht unbesetzt lassen (S. A.).

Weniger nachgiebig gegen des Kaisers Wunsche in Be- 
ziehung auf das Interim zeigte sich die Grafin in Rudolstadt.
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Nur einige gleichgiltige Brauche, wie die lateinischen 
Responsorien, fiihrte sie in den Ortschaften ihres Wittums 
wieder ein. Dagegen nahm sie sich bekanntlich der um des 
Interim willen verfolgten Prediger hoohherzig und mutig an. 
Wie sie den Saalfelder Prediger Aquila, auf dessen Haupt 
der Kaiser einen hohen Preis gesetzt, sechs Monden vor dem 
Zorn seiner Feinde auf ihrem Schlosse barg, er wieś sie auch 
den fiinf Briidern Kayser, aus Sohwaben verjagten Predigern, 
dem Spangenberg und andern Yerfolgten im Elend des 
Guten viel.

Auf Graf Giinthers weitreichende Nachgiebigkeit in 
Sachen des Interim mag die Dankbarkeit, zu der er sich 
dem Kaiser rerpflichtet fiihlte, der ihn, den Yerjagten, in 
den Yollbesitz seines Landes zuriickgefuhrt, mit eingewirkt 
haben. Dafs er gegen die Geistlichkeit seiner Grafschaft 
die, wie allenthalben, von dem Interim nichts wissen mochte, 
irgend strafend eingeschritten, davon findet sioh nichts be- 
richtet. Auch im Mefsgewande erhielt sie das Yolk beim 
Luthertum, und das eyangelische Lied rerstummte nicht. 
Doch hatte das evangelische Bewufstsein bei langer Fort- 
dauer dieser Zustande grofsen Sohaden erfahren miissen.

Auch des Grafen Sohne erhielten evangelische Unter- 
weisung. Nur den zweiten von ihnen, Hans Gunther, schon 
im 11. Jahre mit einer Prabende in Wiirzburg begabt, liefs 
der Vater, da ihm hohe geistliche Wurden zu winken schienen, 
im Schofs der alten Mutterkirche, fur dereń Dienst er ihn 
bestimmte. Dergleichen Erscheinungen diirfen fur jene Zeiten 
des tJbergangs kaum Wunder nehmen. Liefs doch Kurfiirst 
Joachim sogar einen seiner Sohne, ihm ein Bistum zu 
sichern, wieder offentlioh zum Katholizismus zuruckkehren!

Nachdem die jungen Grafen im alten Barfiifserkloster 
zu Arnstadt bei geschickter Unterweisung gliickliche Knaben- 
jahre yerlebt, wurden sie auf Hochschulen iibergefiihrt. Die 
Erfurter Matrikel des Jahres 1548 zeigt die rier Briider 
gleichzeitig ais Alumnen der altesten deutschen Universitat. 
Ihre getreue Mutter, die in der Griinau Wohnung zu nehmen 
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pflegte, iiberwachte zeitweilig, eine gestrenge Zuchtmeisterin, 
Studien und Sitten ihrer Sohne. Auch bedurfte der jiingste, 
erst elfjahrig, wohl noch besonderer miitterlicher Fiirsorge.

Des altesten der Briider, Graf Giinthers, yorherrschende 
Neigung wandte sich friihzeitig auf Krieg und Kriegsruhm. Die 
Helden des Plutarch und Livius mochteu ihm leuchtende Yor- 
bilder sein. Schon in einem Schulbuche seiner Arnstadter Jahre 
fand man yon seiner Hand zween Schildhalter eingezeich.net 
und auf dem Schild das Wort:

Gunther ist mein Name und das ist wahr, 
Ist einer kiihn, krumm ihm ein Haar!

Schon in seinem zehnten Jahr war er mit der zweiten 
Tochter der Grafin Katharina verlobt worden. „Damit auch“, 
heifst es in dem Weimarischen Yertrage des Jahres 1540 
zwischen ihnen (der Grafin Katharina und ihren Tochtern 
einer- und Graf Gunther anderseits), „alfs den freunden desto 
mehr freundliches willens erhaltten und ihre freundschaft 
gemehret werde, so ist alsso balden von einer heyraht ge- 
redet, und folgender gestaldt mit aller theile guhten willen 
geschlofsen worden, alfso und dergestalt, das grave Giinthers 
eltter sohn, grav Gunther, grav Heinrichen selig. mittler 
tochtter, frewlein Amaleyen, wan sie beide ihre yollkommene 
jahre erreichen, ehelich nehmen und haben sollen. Do aber 
einem theil den heyraht wurcklich zue yolzihen nicht gefallen 
und des ungeneigt sein wurde, auf den fali solle derselbe 
dem andern theil funf tausend gulden zu geben pflichtig und 
yerfallen sein.“

Amalie, Amelei von Schwarzburg war um etwas alter 
ais der jungę Graf. Ihre Mutter war es insbesondere, welcher 
die Pflege dieses Yerlobnisses warm am Herzen lag. Sie 
aehtete darauf, dafs die jungen Yerlobten Briefe, Neujahrs- 
wiinsche und kleine Geschenke miteinander wechselten.

Die heldenmiitige Grafin war eine Prau tiefster Empfin- 
dung und innigsten Gemiites. Da ihr drei Sohne im zartesten 
Alter dahingestorben, so wandte sie um so mehr ihrem 
kiinftigen Eidam yolle Mutterliebe zu. Ihre Briefe sprechen 

eingezeich.net
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eine beredte Sprache. „Wuns E. 1. (Euer liebden) hiemit“, 
schrieb sie ihm am 28. Dez. 1547, „von dem grossen got im 
himel fridt, freid an leiw und sel in dem heiligen geist 
zu einem selgen neuen jar und alles das E. 1. nucz und gut 
sei an leiw, sel, er und gut, amen.

Und sehick E. 1. zu einem selgen neuen jar ein rabir 
(Stofsdegen), das meines herczallerliewsten heren selger ge- 
west, das s. 1. stecz an seiner seiten getragen und ich es 
E. 1. und sonst nimand gegund haw; bit E. 1. wol es unb 
meines liewen heren und meiner wilen tragen und behalten 
und es von mir also freundlich annemen, wie ichs dau E. L 
und sonst nimand giin.“

„Wis gott“, schreibt sie am 28. Sept. 1548, dafs mir E. 1. 
je ais liew ist, ais het ich E. 1. under meinem herczen ge- 
dragen, das E. 1. mein eigen kind wer . . . haw ich doch 
sonst kein son, dan E. 1. — hat mir unser liewer got mein 
son genomen und mir E. 1. wieder zcu einen son dafiir 
gewen und nun got Iow den von Waldeck auch!“

Des jungen Grafen Brief von der grofsen Hochzeit zu 
Torgan, ais Herzog August die Kbnigstochter von Danemark 
heimfiihrte, auf welcher Graf Giinther der Altere sich durch 
seinen Sohn vertreteu lassen, macht ihre grofse Freuder 
wenn sie auch ihr tiefes Bedauern aussprechen mufs, dafs 
sich des alten Kurfiirsten Ingesinde dort so iibel Yer
halten.

Nach Erfurt aber schreibt sie dem jungen Grafen: „ich 
woldt je ais geren bei E. 1. sein, ais E. 1. bei mir; ich weis 
kein mens auf erden, da ich icz liewer bei wolt sein dan 
bei E. l.“ Und im Feber 1549 ladet sie ihn mit seinen Briidern 
zur vasnacht nach Rudolstadt. Aber freilich mufs dazu 
die Erlaubnis Graf Giinthers einlaufen, an den sie sich mit: 
freundlicher Zuschrift gewandt.

Dieselbe aber ist schwerlich eingetroffen, denn der Graf 
scheint iiberhaupt dem Heiratsplan sehr kulił gebeniiberge- 
standen zu haben. Die Grafin Katharina schrieb in ihr Neu- 
Testament lutherischer Uebersetzung 1548 unter andern.
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Familiennachrichten ein: „Amilia, welche vor acht Jahren 
unter Bedingungen mit Giinther, dem Sohne des Grafen Giinther 
von Schwarzburg, yerlobt worden ist, aber noch hat die 
Hochzeit nicht Statt gefunden.“

Ihre Hoffnungen sollten sich nicht erfiillen, das Yer- 
lobnis lóste sich, obwohl in der Eheberedung dem etwa zu- 
Tiicktretenden Teile, wie wir sahen, eine Bufse von 5000 Gul
den auferlegt worden.

Im Friihling, spatestens im Sommer des Jahres 1549 er- 
folgte die Lósung. Denn schon im Oktober desselben Jahres 
war Amelei von Schwarzburg die Verlobte und noch im De- 
zember die Gattin des Grafen Christoph yon Mansfeld. 
Melchior von Ossa war es, der diese neuen Beziehungen 
wermittelte und der, ais er der Braut „etwas tapfern Kleinod 
vom Grafen Christoph wegen“ iiberbrachte, Kredenz, Dopplet 
und andern Ehrenlohn empfing.

Noch vor Ablauf der Jahresfrist zahlte Graf Giinther, 
den Weimarischen Yertragen entsprechend, die fallige Ehe- 
steuer. Am 21. Dezember 1551 aber ąuittierte die jungę 
Grafin von Mansfeld auch iiber 5000 Gulden, die Graf Giinther 
der Altere wegen Auflosung der Yerlobung seines Sohnes 
yertragsmafsig gezahlt. „Dieweil dan demnach“, heifst es in 
-der Urkunde, „die volzihung der heurat ohne allen zweiffel 
auf gottes yorsehung undt willen, durch gedachten unsern 
herrn vettern und gevattern graffen Gunter zu Schwarzburgk, 
auf dehme seiner liebden sohne sich seiner liebden gehorsam 
hat fleifsigen miifsen, ist hinderhalten und unyolstreckt blieben, 
bekonnen wir mit diesem“ u. s. w.

Auch Melchior yon Ossa berichtet in seinen Aufzeich- 
nungen, dafs Graf Giinther, der Yater des Brautigams, seine 
Einwilligung yersagt.

Yielleicht, dafs -ihn der hartnackig gefiihrte Familien- 
streit um den eidlichen Yerzicht yerstimmt; yielleicht auch, 
dafs er fiir seinen reichbegabten Erstgeborenen iiber die be- 
scheidenen Yerhaltnisse des Rudolstadter Hofes hinausreichende 
Anspriiche erhob.
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Nach Abschlufs seiner Studien begab sich der jungę 
•Graf zu weiterer Ausbildung, namentlich auch fiir den Kriegs- 
■dienst, an den Dillenburger Hof. Hier sah er diejenige zu- 
erst, welche ein freundliches Geschick spater in reich- 
begliickter Ehe an seine Seite stellte: Katchen von Nassau. 
Freilich war die Schwester Wilhelm des Oraniers damals 
noch ein Magdlein von 7 Jahren.

Der jiingste der Bruder, Graf Albrecht (der Griinder der 
Jłudolstadter Linie des Schwarzburger Fiirstenhauses), blieb 
auch nach Weggang der alteren noch in Erfurt zuriick. 
Seinem Praceptor, Dr. Molitor, war auch der jungę Graf 
Hugo von Mansfeld beigegeben, den Graf Giinther nach seines 
Vaters, Graf Philipps, Tode auf Bitten der Yormundschaft in 
Schutz und Pflege genommen.

Wohl in der Yakanz, in der Nacht des 20. August 1550, 
wurden diese beiden jungen Grafen vom Schlofs zu Sonders- 
hausen gewaltsam hinweggefiihrt. Jobst Hacke, der friiher 
erwahnte Feind der Mansfelder, hatte bei Abwesenheit 
Graf Giinthers und seiner Gemahlin sich die Gelegenheit 
ersehen, die jungen Grafen durch nachtlichen Uberfall 
in seine Gewalt zu bekommen. Gab er auch den jungen 
Sprofs schwarzburgischen Hauses noch im Lohgeholz bei 
Sondershausen wieder frei, so fiihrte er doch den Mansfelder 
mit sich und wufste ihn, da treue Helfershelfer ihm zur 
Seite standen, in seiner Gewalt zu behalten. Auch die 
Plassenburg, des wilden Markgrafen von Anspach Yeste, hielt 
lange den Entfuhrten verborgen in ihren Mauern, bis ein 
Lósegeld von 1000 Gulden, wozu Graf Giinther steuerte, 
fast zween Jahre nach der Gefangennahme ihn endlich frei 
machte.

Dergleichen Yorg&nge bestimmten die Harzgrafen zu 
;gemeinsamem Yorgehen gegen derartige mutwillige Leute, die 
ihnen oder ihren Unterthanen abzusagen sich unterfangen 
wurden. Solch landfriedenbriichig Yornehmen, auch wenn 
kein totlich Angriff geschehen, sollte fortan ohne Erzeigung 
einiger Gnade mit dem Schwerte gestraft werden. (S. A.)
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Wir sehen aus solchen Yorgangen, wie das Mittelalter 
sich noch immer noch nicht auszuleben vermochte, Uber- 
haupt war in Thiiringen ein Friedensstand noch kaum ge- 
schaffen. Wenigstens zeigte man sich in breiten Schichten 
der Beyolkerung mit der neuen Ordnung der Dinge nicht 
befriedigt. Die Schicksale des Kurhauses bewegten das 
Yolksgemiit in seinen Tiefen. Der Trauer iiber das Los 
Johann Friedrichs gab Peter Watzdorf in einem „neuen 
liede des frommen christlichen alten churfiirsten“ yolkstiim- 
lichen Ausdruck:

Von aller welt verlassen 
in gefahr und grofser not, 
das klag ich one mafsen 
dir, lieber herre gott; 
mein freundten und yerwandten 
ein scheusal worden bin, 
die mich yorhin kanten 
umb mich liefen und ran ten, 
lafsn mich jetzt aus dem sinn.

Wie solche Lieder gingen auch Gebete „des alten Kur- 
fiirsten" yon Mund zu Mund, von Hand zu Hand. Selbst 
in einem Inyentar der Neideck zu Arnstadt fand sich ein 
Gebet des alten Kurfiirsten yerzeichnet „so unter einem 
Rahmen gefafst“. Watzdorf hatte das seinige im Hinblick 
auf ahnliche Schicksale dem Psalter Davids entnommen,. 
„denn den er erzogen und alle Wohlthat erwiesen, war sein 
Feind“.

Dem gefangenen Fiirsten in der Ferne gingen auch yon 
jenem Aquila, dem Schiitzling der Grafin in Rudolstadt, sowie 
yon Mórlin, damals in Kbnigsberg, erbauliche Trostschriften zu.

Die arme Kurfurstin Sibylla, die das Los ihres Gatten 
nicht teilen durfte, fiihrte ein stilles, gottergebenes, doch 
thranenreiehes Leben zu Weimar. Durch aufserste Ein- 
schrankung, durch Yerkauf ihres Schmuckes suchte sie ihrem 
Gatten in der Gefangensehaft wenigstens die Sorge um die 
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Bediirfnisse des Lebens zu erleichtern. Innige Sehnsucht 
zog ihre Seele nach dem Siiden. Im Ton: „Inspruck ich 
mufs dich lassen" erklingt das schmucklose, doch tiefempfun- 
dene Lied, das ihr Peter Watzdorf in den Mund legt:

Ach gott, mich thut verlangen, 
nach dem, der jetzt gefangen, 
dem liebsten fiirsten mein! 
Dafs ich ihn so mufs meiden, 
bringt mir herzliches leiden; 
ach gott, hilf ihm aus dieser pein 1

Auch dem jungen Fiirsten Johann Wilhelm legt Peter 
Watzdorf ein Lied der Trauer um den schwer gepriiften Yater 
in den Mund:

Ich arm fiirstlein klag mein leid, 
wie sol mir nun geschehen, 
dafs ich in dieser biisen zeit 
solch jamer sol ersehen, 
dafs man den liebsten yater mein 
so schendlich thut verfolgen ? 
an ihm wil itzt nur jederman, 
seinen yorwitz und ruhm began; 
ach gott, hilf ihm aufs sorgen.

Ja, es hat der getreue Anhanger der Ernestiner sein 
tiefes Mitgefuhl fiir die ungliickliche Fiirstenfamilie noch in 
einem weitern Liede ausgesprochen, in welchem er die drei 
Sohne des Innsbrucker Gefangenen und ihre Mutter iiber ihr 
trauriges Geschick und iiber geschehenen, schnoden Yerrat be- 
wegliche Klage erheben lafst. Auch nach dieser Richtung 
hin giebt Peter Watzdorf der offentlichen Meinung ihren 
getreuen Ausdruck. Indessen ergeht er sich doch nicht in 
jenem Sohwall gehassigster Anschuldigungen, wie andere Yer- 
treter der Yerratslitteratur, vor allem jener Ratzenberger, der 
schon bei Ingolstadt den Stiickmeistern auf die Finger sah, 
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ob sie ihr Gesehiitz auch gegen den Feind richteten. Auch 
Verslein wie eolche:

Hingen die fiinf an einem strick, 
So war es Sachsens grofses gliick! 

finden wir nicht bei ihm.
Dean es ist doch im Grunde nicht die schwankende,. 

von Vorurteil und Leidensehaft getragene Tagesmeinung einer 
urteilslosen Menge, sondern die aus geschichtlicher Notwendig- 
keit erwachsende, wohlbegriindete Stimmung des Burger- und 
Bauernstandes, welcher der Arnstadter Volksdichter mit selb- 
standigem Urteil einen getreuen Ausdruck giebt. Nicht der 
voriiberrauschenden Stimmung des Augenblicks, sondern der 
wachsenden Besorgnis und der aufsteigenden Erbitterung 
eines in seiner Zukunft bedrohten Yolkes gilt sein schlichtes 
Wort.

Dafs seine Lieder einst viel gesungen, ergiebt schon der 
eine Umstand, dafs mehrere von ihnen in doppelter Fassung 
vorhanden sind. Haben dieselben nicht den kiihnen Wurf 
und die ergreifende Gewalt des echten Volksliedes, so miissen 
sie uns schon um des ehrenhaften, mutvollen Dichters willen, 
der in sturmbewegten Tagen fest auf dem Boden wohlbe- 
griindeter Uberzeugung stand, ais teuere Vermachtnisse der 
Reformationszeit erscheinen, und die unwandelbare Treue, 
welche er auch in boser Zeit dem schwerbedrangten Hause 
der Ernstiner bewies, unvergessen bleiben.

Dafs sich die national-religiose Stromung der Zeit, auch 
ais der Friede aufserlich hergestellt, immer entschiedener 
gegen den siegreichen Kaiser wandte, ist erklarlieh. Denn 
fremd, wie unsere Sprache, waren ihm auch unsere Gedanken, 
sagt B.anke, und Luther nennt ihn einen untreuen, falschen 
Mann, der deutscher Art vergessen. An Schranzen und 
Wiirdentrager gewohnt, die allzumal ihren Preis hatten, 
waren ihm auch deutscher Gewissensernst und deutsche Ge- 
miitstiefe unverstandliche Dinge. Was Wunder, wenn sein 
Regiment dem Volke zu einer Fremdherrschaft wurde, gegen 
die sich das deutsche Freiheitsgefiihl aufbaumte 1 Dem
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schlangenklugen Hispanier gegeniiber erinnerte Peter Watz- 
dorf, wie wir sahen, an seinen getreuen Ahn Maximilian und 
an seinen edlen Wahlmann Kurfiirst Friedrich. Wenn die 
Hofkoronisten den an der Donau klug zógernden Kaiser ais 
Fabius Cunctator, den bei Miihlberg frisch zugreifenden Sieger 
ais Julius Caesar priesen, so mufsten auch auf der andern 
Seite die Erinnerungen an die altgermanischen Freiheitskampfe 
wieder lebendig werden. Die Germania im Trauerkleid,. 
Arminius und Ehrenvest begegnen uns im Liede der Zeit.

Da indessen die offentliche Meinung auch in politischen 
Dingen unter dem Einflufs der kirchlichen Bewegung stand,, 
so war und blieb das Interim der brennende Punkt, von dem 
aus der Hafs gegen die Waleń und Spanier am meisten auf- 
flammte. Dafs der alte Kurfiirst, im Łeiden grofser ais im 
Handeln, obwohl in der Gewalt des Feindes, in Sachen des 
Glaubens so fest stand, wob ihm einen Glorienschein um das 
Haupt. Das Herz des gemeinen Mannes, fiir den sich Peter 
"Watzdorf so oft verbiirgt, schlug um so warmer fiir den Ver- 
lassenen. ,,In Fahrden und in Noten zeigt erst das Volk. 
sich echt,“ Das Gebet, welches Watzdorf dem Gefangenen 
in den Mund legt:

Behiit uns, herr, fiir schanden 
in ganzen deutschen landen, 
dein wort erhall mit sehall! 

stieg wohl aus Biirgerhaus und Bauernhiitte andachtsvoll zum 
Himmel auf!

Dafs sich aber in jenen Zeiten die Blicke des 
evangelischen Deutschlands mit lebhaftester Anteilnahme der 
norddeutschen Stadt zuwandten, welche fast allein das Banner 
der Freiheit noch hochhielt und auch in Glaubenssachen sich 
nicht vor dem Zwang der Fremden beugte, ergiebt sich aus 
den kurz angedeuteten Verhaltnissen. Yolkslieder zum Preise 
Magdeburgs sind in Thiiringen, vielleicht selbst in nieder- 
deutscher Mundart, gewifs gesungen worden, wie jenes be- 
sonders liebliche:



96 Graf Giinther der Reiche von Schwarzburg.

Och Meideborch, holt di veste 
du wol gebuwede hus!

Die Freistatte der Yerfolgten, nahm sie alle auf, die vor 
dem Zorn des Kaisers und anderer Gewalthaber nicht wufsten, 
wohin sie ihr Haupt legen sollten. Barg die Meideborch 
auch den Watzdorf in ihren Mauern? Die Arnstadter Archi- 
valien weisen den Yolksdichter nicht in seiner Heimat auf; 
auch Schósser zu Salzungen war er erst spaterx). Mehrere 
seiner zuletzt erwahnten Lieder tragen den Druckort Magde
burg. Auch hatte schon Herzog Moritz, ais er nicht umhin 
konnte, „sich seines Vetters Lande anzunehmen", auf miifsiger 
Leute Schand- und Schmahgedichte, Reimen und Gesange 
wider Ihre Majestat drauend hingewiesen und „dafs solch 
famos libell in rechten bei strafe der enthauptung ver- 
botten sein, ob die auch gleich wider geringere personen er- 
dichtet und ausgebreitet wiirden“. Erst wenn den Archiven 
ihr volles Recht geworden, wird sich das Dunkel lichten, in 
■welches sich der weitere Lebensgang des Arnstadter Volks- 
dichters hiillt. Dafs derselbe auch Weib und Kindlein hatte, 
die sein unerschrockenes Yorgehen gegen hohe Gewalthaber 
doch auch gefahrden konnte, ergiebt sich aus seiner Zuschrift 
an Mórlin: „Mein hausfraw und kinderlein griifsen euch, 
tewer hausreb und trauble ganz freundlich."

Dafs aus der Kanzlei Gottes, wie Magdeburg hiefs, der 
Widerstand gegen das Interim, „das den Sehalk hinter ihm“, 
durch Lied und Flugschrift wesentlich genahrt wurde, ist 
bekannt, Das Interim wurde zum Schmahwort, zum Fluch- 
wort, das Anagramm interim-mentiri erfreute den Lateinschiiler, 
und so manche tiickische Katze mit Sammtpfótlein wurde 
Interim benamt.

Schon Jahre hatte das geachtete Magdeburg mit dem

1) Aus dem Jahre 1562 teilt der Henneberger Verein (Neue Beitrage 
zur Gesch. des deutschen Altertums, Meiningen 1863) ein Schreiben des 
Petrus Watzdorfs, damaligen Schossers zu Salzungen, an Herzog Johann 
Friedrich den Mittlern mit, in dem fur Anstellung eines frommen Pre- 
digers zu Salzungen Dank abgestattet wird.
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Reich in Krieg gelegen, zu aller Freude seinem Stiftsadel 
manehe Sehlappe beigebracht und selbst mit tartschenbe- 
hangten Schlachtschiffen dem Feinde gewehrt. Da riickte 
Moritz heran, die Acht zu yollziehen. Mit immer wachsen- 
dem Unwillen wandte sich die bffentliche Meinung gegen des 
Kaisers Biittel. Nur widerstrebend folgte dem neuen Kur- 
fiirsten die Lehnsmannschaft. Hatte doch derselbe selbst bei 
den getreuen Landstanden in Glaubenssachen harten Wider- 
stand gefunden.

Die schwarzburgische Ritterschaft aber weigerte dem 
neuen Lehnsherrn geradezu den Gehorsam. Sie erkenne sich 
solch angemuteter Folgę nicht schuldig, welche sie aber dem 
jungen Herrn von Weimar zu leisten sich jeder Zeit der Ge- 
biir nach beąuemen wurde. „Hieriiber aber“, erzahlt uns der 
Chronist, „war Kurfurst Moritz iiber die massen entriistet und 
schrieb den 24. lanuarii des 1551. Jahres aus Btafsfurt an 
Graf Giinthern zu Schwarzburg, damals kurfiirstlichen bestellten 
Rat, mit dem ernstlichen Gesinnen, angedeutete seine Ritter
schaft sambtlich alsobald mit Handfestung und Geliibde der- 
massen einzunehmen, damit er jederzeit gebiihrlichen Rechtens 
sich an ihnen zu erhalen haben mochte“.

Das Fiirstl. Landesarchiv zu Sondershausen bleibt uns 
iiber den Gang der Dinge jede Auskunft schuldig. Da Hort- 
leder indes nur von dem alten Wolfgang ron Anhalt zu be- 
richten weifs, dafs er mit seiner Hilfe ausgeblieben, so wer- 
den wir doch das schliefsliche Erscheinen des schwarzbur- 
gischen Łehnsadels annehmen miissen.

Wie schwer es der Geistlichkeit der Grafschaft geworden, 
sich in die neue Ordnung der Dinge einzuleben, die das 
segensreiche Werk der Reformation so sehr zu gefahrden 
schien, dafiir bringt der Chronist wenigstens das e i n e Bei- 
spiel vom Sondershauser Pfarrherrn, welchen Moritz, da er 
ihn auf der Kanzel und sonst an seinen kurfurstlichen 
Ehren und Wiirden mit schmahlichen Worten angegriffen, 
gefanglich einzuziehen verlangte. Graf Gunther solle entweder 
den Missethater bis auf fernern Befehl verwahrlich ent- 
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halten oder alsbald ausliefern, damit er auch anderen zum 
Exempel und Abscheu in gebiihrliche Strafe genommen werden 
mochte.

W as der von Krankheit haufig heimgesuchte Graf in 
der Sache gethan, entzieht sich unserer Kenntnis. In der 
Pfingstwoche begab er sich nach Marggrafenbaden, Genesung 
zu suchen. War es das Zipperlein, die Modekrankheit der 
yornehmen Welt in fruhern Jahrhunderten, das ihn zu den 
gepriesenen Heiląuellen fiihrte ? Doch dienten dieselben, 
weifs Joyius zu berichten, auch zur Yertreibung der Engig- 
keit der Brust, so von kalten Fliissen des Hauptes her- 
riihrt, der fliefsenden Augen, der sausenden Ohren, halfen 
auch dem kalten feuchten unverdauenden Magen, yertrieben 
die Wassersucht, bewahreten vor dem Schlage.

Von Baden aus setzte sich der Graf mit den gelehrten 
Herren im nahen Strafsburg in Verbindung, um durch dereń 
Yermittlung einen tuchtigen Prediger fur Arnstadt zu ge- 
winnen. Man schlug ihm den Muskulus vor, der um des 
Interim willen nach Ziirich gefluchtet. Doch zerschlug sich 
die Sache. Hedio’s Widmung seiner aus dem Ayentin 
zusammengestellten Historia nahm aber spater der Graf gern 
entgegen. Zween Tage vor dem Johannisfeste machte sich 
der Graf auf den Heimweg nach Sondershausen.

Es ward Herbst, und noch immer hielt sich Magdeburg. 
Der lebhaft erregte religidse Sinn erhdhte Mut und Ausdauer. 
Unter Psalmensang gingen die Kriegsleute an ihr Tage- 
werk, wie es auch von den Bremensern berichtet wird. War 
der Feldherr, der nicht zum Gewaltsturm schritt, abwesend, 
so tausohten wohl Belagerer mit den Belagerten Zeichen der 
Freundschaft.

Vor Magdeburg reiften die Piane des Kurfiirsten. Dem 
Erwachen des Volksgeistes gegeniiber, der die heiligsten 
Giiter der Nation bedroht sehen mufste, fiihlte Moritz den 
Boden unter sich schwanken, wie iiber sich den wachsenden 
Druck der Kaisermacht. Gebrandmarkt in der offentlichen 
Meinung, in seiner Fiirstenehre gekrankt durch die nicht
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endende Haft des Landgrafen, in seiner Wiirde ais deutscher 
Fiirst durch die Willkiir der Fremden beeintrachtigt, liefs er 
den Gedanken des Abfalls vom Kaiser zum Entschlusse wer- 
den. Yorsichtig gewann er Fiihlung mit gleichgesinnten 
Fiirsten, und bald zogen sich die Faden geheimen Einrer- 
standnisses durch das ndrdliche Deutschland. Die Preisgabe 
des westlichen Grenzlandes ward nicht ais nationales Opfer 
empfunden. So bekam Magdeburg am 9. November einen 
Frieden, wie wohl nie eine geachtete Stadt. Nicht ein Boll- 
werk wurde geschleift, auch um der ,,monumenta“ willen. Die 
Fluchtlinge, selbst diejenigen, welche das Feuer am meisten 
geschiirt, erhielten Gnade. Selbst des Flacius, des grofsen 
Flatz, wurde geschont. Nur sollten die Magdeburger nicht 
so ungeschickt gegen das Konzil in Trient einherfahren. 
Wegen der Schmahbiichlein, Reime und Lieder liefs er grofs- 
miitig alles an seinen Ort gestellt. Auch dem Peter Watz- 
dorf, wenn er vorhanden, hatte er kein Leids gethan. Man 
wandte das schóne Wort auf Kurfiirst Moritz an:

Je hóher und grófser ist der Mann, 
Je ehe man ihn yersbhnen kann.

Das Kriegsspiel vor Magdeburg war zu Ende, aber die 
Landsknechte wurden in neue Bestallung genommen. Sollten 
sich bei einander eine kleine Zeit enthalten, bis ihnen wieder 
Arbeit gegeben werde. Eine Anzahl Fahnlein aber wurde 
alsdann, vielleicht zur Strafe fiir die bewiesene Renitenz, 
in die Amter der untern Grafschaft Schwarzburg gelegt. 
Wird auch nicht von grober Gewaltthiitigkeit berichtet, so 
hatten doch Bauer, Burger und Adel unter dieser Einlage- 
rung schwer zu tragen, und selbst Kornbbden und Scheuern 
des Grafen mufsten allezeit ohne Dank offen stehen.

Im Friihling 1552, ais die ersten Lerchen schwirrten, 
erfolgte der Aufbruch. Wieder einmal hallten die Thaler 
des Thiiringer Waldgebirges vom Marschschritt der gewapp- 
neten Landsknechte. Sangen sie schon „Herzog Moritzen Lied“? 
Die Willfahrigkeit der Grafen und des Lehnsadels wufste 
es nicht zu riihmen :

7*
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Grafen und die vom adel sein, 
die thaten ungern verwilligen drein, 
aufschub wolten sy nehmen: 
solt ich den kaiser sioh risten lon, 
must ich mich ewig schemen!
Zurn und murr darumb, wer do woli, 
niemand mich uberreden sol, 
ich fahr dahin mein strafsen;
ich hab das jahr manch lanzknecht gut, 
darzu from undersassen.
Mag ichs mit solchen richten aufs, 
zu ziehn dem Interim in sein haus!

Und schon am 4. April war Augsburg, wo das ver- 
maledeyte Interim ausgebriitet worden, in der Gewalt der 
obsiegenden Fiirsten.

Am 18. desselben Monats hielt Henry von Yalois, „der 
Protektor des heiligen deutschen Reichs und deutscher Libe- 
ralitat11, seinen Einzug in Metz.

Lag nun dem klugen Kaiser der Zusammenhang der 
Dinge klar vor Augen ? Am 26. gleichen Monats yerwarnt 
er Graf Giinther von Schwarzburg und die andern Harzgrafen 
wider den Konig in Frankreich und seine Aufwiegler, die 
des heiligen Reiches Fried, Ruhe, Wohlfahrt nicht leiden 
oder sehen konnen, dafs sie auf dieselben gute Aufsicht 
haben und sich in guter Riistung halten sollen. (S. A.)

Am 19. Mai war es, ais Moritz die Ehrenberger Klause 
stiirmte. Noch am gleichen Tage wurde der alte Kurfurst 
seiner Bandę ledig. So nahte sich die zuversichtliche Hoff- 
nung seiner treuen Sibylla, die sie noch um dieselbe Zeit der 
Grafin Katharina von Schwarzburg aussprach, ihrer frohen 
Erfiillung. Sie glaube es gewifs, dafs sie nicht sterben 
wiirde, sie hatte denn zuyor ihren geliebten Herrn, seiner 
Gefangnis entledigt, frisch und gesund gesehen.
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In der Nacht floh Kaiser Karl, ein gebrochener Greis, 
in einer Sanfte getragen iiber die Berge. Der schone Traum 
der Weltherrschaft war zerstoben, wie ein Dunstgebilde, in 
das ein Windstofs fahrt. Der Meister aller Praktiken und 
Finanzen war mit seinen eignen Kiinsten von dem gelehrigsten 
seiner Schiller geschlagen worden.

Hatten die Anspriiche deutscher Fiirsten auch schon 
wesentliche Abschwachung erfahren, so ist doch die Unter- 
zeichnung eines Abkommens dem Kaiser nie so sauer ge- 
worden , ais die des Passauer Vertrags. Der rasche Sieges- 
zug der Fiirsten war ein Blitz aus blauem Himmel, der den 
stolzen Aufbau seines Lebenswerks aus den Fugen rifs.

Im August weilte der Kaiser in Augsburg. In seiner 
Umgebung war auch Graf Giinther der Jiingere von Schwarz
burg. Von Dillenburg hatte er sich an den kaiserlichen 
Hof nach Wien begeben und ais der Truchsesse einer sich 
die besondere Gunst des Kaisers erworben.

Auch der alte Kurfiirst, dessen Uberzeugungstreue selbst 
dem Kaiser einige Achtung abgerungen, und der freiwillig 
ihm gefolgt, war in Augsburg. Bevor Karl seinen hohen 
Gefangenen verabschiedet, ndtigte er ihn und seine Sóhne zu 
dem Yersprechen, die Yertrage mit Moritz zu halten und von 
jedem Yersuche abzustehen, das Yerlorne mit Gewalt zuriick- 
zubringen. Am 22. unterzeichnete der Kaiser die Urkunde, 
in weleher er Graf Giinther den Altern der friihern Kapitu- 
lation gemafs noehmals mit den Lehen, die er bevor vom 
Herzog Johann Friedrich trug, an seinen „lieben ohaimen 
und kurfiirsten herzog Mauritzen" iiberwies.

Ais der alte Kurfiirst Anfang September von Koburg 
durch Thiiringen zog, so gab der festliche Empfang in Stadt 
und Land, gaben die Freudenthranen treuer Unterthanen ein 
beredtes Zeugnis fiir die ungemeine Yolkstiimlichkeit des 
Heimkehrenden. Je mehr man sich daran gewohnt, in ihm 
den Martyrer der eyangelischen Saehe zu sehen, um so warmer 
schlugen ihm aller Herzen entgegen. Durch den Gang der 
Dinge hatte das religiose Gefiihl der Bevolkerung an Kraft 
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und Tiefe mehr gewonnen, ais wenn Kriegsgiiick und Schlachten- 
sieg sich der eyangelischen Sache zugewandt.

Dafs das Yolk den siegreichen Fiirsten zugejauchzt, da- 
yon findet sich nichts berichtet. Selbst der unermiidliche 
Forscher Lilienkron konnte nur ein einziges Lied des Bei- 
falls und auch dies ein „unerąuickliches, meistersangerisches" 
seiner grofsen Sammlung einverleiben.

Aber doch waren es schwerwiegende Zugestandnisse, die 
man dem Kaiser abgenótigt. Dafs der Druck des heuch- 
lerischen Interim von ihr genommen, wurde von der evan- 
gelischen Bevolkerung freudig empfunden und gewifs nicht 
am wenigsten in der Grafschaft Schwarzburg, wo man dem 
Willen des Kaisers so weit entgegen gekommen.

Auch ging der Graf daran, das letzte Bollwerk des 
Katholicismus in seinem Lande, das grofse Chorherrenstift 
Jechaburg, auf die Bahnen der Reformation iiberzufiihren. 
Yerpflichtete er schon bei Anstellung die Domherren, sich 
gegen eine etwaige Yerlegung des Stiftes nach Sondershausen 
nicht sperren zu wollen, so verlieh er im Mai 1552 das 
Dekanat dem Magister Yalentin Yogler, der sich zur Augs- 
burger Konfession bekannte. Mit der Prapositur aber, der 
Propstwiirde, bedachte er, nachdem Ernst von Mansfeld, Dom- 
dechant zu Magdeburg, durch eine jahrliche Entschadigung 
yon 60 Reichsthalern abgefunden war, seinen Sohn Johann 
Gunther. Graf Botho von Reinstein heischte dieselbe aber 
nach Mansfeld’s Tode fur seinen Bruder, dem der Yerstorbene 
sie zugesprochen. „Eure liebden“, schrieb Graf Gunther, 
„konnen wol selbst ermessen, dafs wohlgedachter graf Mans
feld ohne unser, ais des lehnsherrn wissen und bewilligung 
beriihrte probstei oder icht was davon anders zu yergeben nicht 
gebiirt hat.“ (S. A.)

Wir sehen, wie Graf Gunther mit Entschiedenheit seinen 
Willen, auch wohl dem Erzbischof von Mainz gegeniiber, zu 
dessen Sprengel Jechaburg gehbrte, jetzt geltend zu machen 
wufste.
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Dem Grafen von Reinstein aber machte er den Vor- 
schlag, wenn ihm seine Antwort nicht befriedigen konne, mit 
ihm die Sache zu Sondershausen zu betagen. Zuvor aber 
miifsten die Sterbenslaufte in Sondershausen ein wenig auf- 
hóren und man sich daselbst mit grófserer Sicherheit auf- 
halten kbnnen. (S. A.) Denn der Wiirgengel war iiber die 
arme Stadt hereingebrochen und ging schonend fast an keiner 
Thiir voriiber. Mannard’s zuverlassige Reimchronik giebt die 
Zahl der 1551 Dahingerafften auf 840 an, wahrend sonet der 
Tod sich mit 50, 60, 70 Jahresopfern zu begniigen pflegte.

Graf Gunther hatte sich um der Peet willen auf sein 
Haus nach Gehren begeben. Die balsamischen Liifte der 
Thiiringer Waldberge galten schon damals fiir besondere heil- 
eam. Ruhmte doch schon Mutianus, der ehrenwerte Kanonikus 
zu Gotha, mit beredten Worten seine Sommerfrische zu Ober- 
schónau! Aber der Pestilenz hielten auch die hochgelegenen 
Stadtchen des Gebirgs nicht stand. So drang die unheimliche 
Seuche damals auch nach Kónigsee vor. Deshalb boten die 
Grafen Hans Albrecht und Georg von Mansfeld eine Behau- 
sung zu Romhild, die sie von Berthold von Henneberg er- 
kauft, Graf Gunther zum zeitweiligen Wohnsitz an, dafs er 
daselbst mit den Seinigen zu gebieten und zu verbieten yóllige 
Macht habe und was das Haus yermóge, ihm stets gefolgt werde.

Graf Gunther dankte fiir das freundliche Anerbieten und 
blieb zum Gehren. Noch feierte er den Martinstag mit den 
Seinigen wohlgemut, aber abends nach zehn fand man den 
Grafen, vom Schlag getroffen, tot in seinem Schlafzimmer.

Noch im besten Mannesalter wurde so Graf Giinther aus 
einem Leben abgerufen, das in einer erregten Zeit der Kon- 
flikte, in der das dynastische, das deutsche, das religióse Inte- 
resse nirgends zusammenstimmten, raschen Wechselfallen anheim- 
fiel. Die Grafschaft verlor in ihm einen milden, umsichtigen, 
thatigen Landesherrn, dem das Wohl seiner Unterthanen stets 
am Herzen lag. Eine von den grofsen Ideen der Refor- 
mation in ihren Tiefen ergriffene Natur ist er nicht gewesen.



104 Graf Gunther der Reiche von Schwarzburg.

Um des lieben Friedens willen zeigte er sich auch in reli* 
giosen Dingen yielleicht allzu nachgiebig.

Ein hoherHerr reicher Geistesbildung, war er voll warmen 
Eifers den Segen einer solchen auch seinen Sóhnen zu ver- 
erben. In dieser Fiirsorge fiir die Nachkommenschaft — 
es bliihten den Eltern auch drei Tochter empor, die sich in 
die alten Grafenhauser der Mansfelder, der Isenburger und 
Oldenburger yerheirateten — stand ihrem Gemahl seine treff- 
liche Gattin zu aller Zeit auf das treueste zur Seite. Von 
ihrer herzlichen Anteilnahme fiir Geistliche und Lehrer weifs 
der Chronist zu berichten. Auch die Madelinschule zu Son
dershausen, wohl wie anderwarts damals noch ein mifsachtetes 
Stiefkind, durfte sich ihrer miitterlichen Obhut erfreuen. Das 
Gedachtnis der edlen Grafin hielt sich in ihren Stiftungen 
mancherlei Art durch Jahrhunderte lebendig. Selbst den kleinen 
Gregorschiilern, ihnen die ersten Anfange des Lernens lieb und 
leicht zu machen, stiftete sie ein besonderes Vermachtnis.

Nach ihrem Hinscheiden fand sie ihre Grabesruhe neben 
ihrem Gatten, der in der graflichen Grabkapelle der Lieb- 
frauenkirche bestattet liegt. Schlichte Leichensteine, in der 
Wand stehend, weisen die Stelle. Zu den Fiifsen seiner 
Eltern wurde seinem letzten Wunsche gemafs auch ihr be- 
riihmter Sohn Graf Gunther der Streitbare beigesetzt, nach- 
dem sein Leichnam unter Schwierigkeiten besonderer Art aus 
den Niederlanden nach Arnstadt iibergefiihrt worden. Sein 
schones Epitaph im Chorhaupt der Kapelle mit seinen hoch- 
ragenden Figuren und reichem Wappenschmuck fesselt noch 
jetzt die sinnende Betrachtung.

Katharina die Heldenmiitige, welche den streitbaren Ge- 
schwaderfiihrer der Niederlande wie eine Mutter geliebt, liegt 
zu Eudolstadt begraben.

Da das Interesse fiir diese hochherzige deutsche Frau in 
neuester Zeit sich wieder lebhaft regte1) und die Quellen fiir 

1) Vergl. O. Walther, Beitrag zur Lebensgesch. der Grafin Katha- 
rina im 7. Bandę dieser Zeitschrift.
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ihren Lebensgang doch so sparsam fliefsen, so werden im 
Anschlufs an des Archiyrat Irmisch Arbeiten, die leider nicht 
die verdiente allgemeine Beachtung gefunden, einige Mit- 
teilungen an dieser Stelle gewifs willkommen sein. MitderZeit 
werden auch Arnstadter Archiyalien noch einiges geben kbnnen.

Dafs die hochherzige Frau dem Grafen Gunther die 
Lósung jenes Yerhaltnisses, das sie mit der ganzes Warme 
eines reichen Gemiites erfafste, nicht nachgetragen, daftir 
spricht ihr Bemiihen, dem zweiten Sohne des Grafen zu dem 
Bistum Munster zu yerhelfen.

Der Bischof, Graf Yolrads von Waldeck Ohm, war ais 
ein gewaltiger Schlemmer selbst in einem Zeitalter, das un- 
sagbare Vbllerei wie ein Kainszeichen an seiner Stime trug, 
weit und breit bekannt. Auch auf jener Hochzeit zu Waldeck, 
ais Yolrad Anastasia von Sehwarzburg heimfiihrte, und welcher 
auch Graf Gunther beiwohnte, that er, wie berichtet wirdr 
ein fiirtrefflich Saufen. Wenn er allzuyoll, fielen Pauken und 
Trommeten ein, und wenn er gegen Morgen das Lager suchte, 
hatten yier und auch mehr Mannen yollauf zu thun, den 
hohen Kirchenfiirsten recht zu steuern.

Schon diese Neigung fiir stark Getrank konnte dem 
Gleichgewicht seines Haushalts nicht forderlich sein. Dazu 
kam, dafs seine Kochin und ihre Kinder ihm zwar den Beutel 
aber nicht, was drin war, liefsen. Zu alledem hatte ihm der 
Krieg gegen den yielbeweibten Kónig von Sion und die Ge- 
nossen des tausendjahrigen Keiches ein grofses, grofses Geld 
gekostet. So war der Bischof von Munster, obwohl er auch 
die Bistiimer Minden und Osnabriick sein eigen nannte, in 
arger Klemme und gedachte sein Bistum gegen eine statt- 
liche Abstandssumme an einen Koadjutor abzutreten.

Kaum hatte die Grafin Katbarina, welche in Corbach 
ihrer Tochter Anastasia wartete, die baldiger Entbindung ent- 
gegensah, von diesem Yorhaben des hohen Herrn sichere 
Kunde, ais sie wie ihr Eidam sich mit dem Gedanken trugen> 
die Koadjutorwiirde, von der nur ein Schritt zum Bischofs- 
stuhl, dem jungen Grafen Hans Gunther zu yerschaffen.
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Yolrad schrieb denn auch an dessen Vater (d. 16. Sept. 
1651) und riet ihm, indem er auf die gegebenen Yerhaltnisse 
hindeutete, alsbald einen getreuen Diener, am besten wohl 
den Amtmann von Enzenberg nach Westfalen zu entsenden. 
Die Grafin Katharina ihrerseits weihte unter dem Siegel der 
Yerschwiegenheit diesen geschaftsgewandten Beamten wenig- 
stens in etwas in ihre Piane ein. Sie hoffe einen Sohn des 
Grafen Gunther zu einem grofsen Fursten zu machen, „bit 
auch ir wolt zu unserem gevatern sagen, s. 1. sollen mein 
wolmeinet getreu hercz gegen s. 1. kiner und der grafschaft 
Schwarczburck erkennen, ow ich gleich nich vil freundschaft 
bei s. 1. haw, welches erger auch durch bos leut herkom.“

Graf Gunther glaubte die Piane seiner Yerwandten, ob- 
wohl sie ihm nur in unbestimmten Andeutungen zur Kenntnis 
kamen, nicht von der Hand weisen zu diirfen. Bald war 
der von Enzenberg bei Graf Yolrad, wo er Naheres 
erfuhr. Zuriickgekehrt, erstattete er seinem Herrn, welcher> 
wie wir sahen, wegen der Pestilenz in Gehren Hof hielt, 
eingehenden Bericht.

Dann ritt er wieder eilends zu Graf Yolrad und, von 
•diesem mit Empfehlungsschreiben versehen, nach Iburg, der 
Residenz des Bischofs. Graf Gunther liefs diesen durch seinen 
Abgefertigten an die in Leipzig und Koln verlebte Jugend- 
zeit, wo sie in fleifsigem Yerkehr gestanden, freundlich erinnern.

Der Bischof machte seines Wunsches „nun zu meren 
ruhen sich zu begeben" durchaus kein Hehl und riet, dafs 
der jungę Graf nach Koln, wo er Domherr war, gehen solle, 
-damit sein Name in grdfseren Kreisen bekannt werde.

Der Kanzler des Bischofs riet noch auf dessen Anzeige, 
dafs der jungę Herr 24 Jahre alt sein musse, mit grofser 
Gelassenheit, „ime em par jar zcusetzen wen er nur sonsten 
erwachsen wer“.

Enzenberg’s Forschungen iiber Abstandssumme, iiber die 
Yerehrungen an die Kapitelsherren, iiber die Kosten des Pal- 
liums, iiber die zum Bistum gehórigen Amter, die Zahl der 
Lehensjunker, der Kriegspferde, der zum Bistum gehórigen 
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Klóster waren sehr sorgsam. Auch gab er treulich Bericht 
iiber die Reise nach dem Miinsterland, iiber Wege, Ent- 
fernungen, Wirtshauser — aber doch zerschlug sich der 
Handel. — Der Bischof, in eine ungliickliche Fehde ver- 
wickelt, verlor auch noch 1553 seine Bistiimer Minden und 
Osnabriick und starb korperlich und geistig gebrochen und 
tief verschuldet im gleichen Jahre.

Jedenfalls lassen die Bemiihungen der dem Evangelium 
so warm anhangenden Grafin Katharina, einen Sprofs des 
schwarzburgischen Hauses auf einen Bischofsstuhl zn bringen, 
dessen Inhaber noch kurz zuvor beschworen miissen, dafs er 
gut katholisch sei, einen eigentiimlichen Blick in jene Zeiten 
des tjbergangs thun, in welche die Macht althergebrachter 
Gewohnheiten immer von neuem sich eindrangte.

Der jungę Graf Hans Giinther wandte sich nach seines 
Vaters Tode mit Entschiedenheit weltlicher Thatigkeit zu und 
in der blutigen Schlacht bei Sierershausen 1553, welche dem 
Kurfiirst Moritz, wie sein wilder Gegner Markgraf Alcibiades 
hohnte, das Licht ausblies, hat er sich ais wackerer Kriegs- 
mann auf seiten seines Lehnsherrn erwiesen. Er ist bekannt- 
lich der Begriinder der Sondershauser Linie des schwarz
burgischen Fiirstenhauses.

Ais im Mai des gleichen Jahres Herzog Heinrich von 
Braunschweig seinen Bundesgenossen, den frankischen Bi- 
schófen, zuzog, war es die Grafin Katharina, welche die jungen 
Schwarzburger Grafen von Schraplau aus ersuchte, dafs sie 
sich ihr Wittum in der bosen Zeit ais ihr eigen Land be- 
fohlen lassen sein móchten. „Dan ich besorg ser, der zuck 
werd da zugen; ich wolt geren heim, so besorg ich, ich kom 
in den zuck; e. 1. mogen das ir mit fleis waren, das haw 
e. 1. ieh ais treue muter nit kon verhalten.“

Die Grafin war mit ihren Wittumsamtern Rudolstadt 
und Blankenburg zu den jungen Grafen in dieselben Be- 
ziehungen eingetreten, in denen sie zu Graf Giinther dem 
Reichen gestanden. So finden sich denn aus diesen Zeiten 
in dem Fiirstlichen Landesarchiv zu Sondershausen mancherlei 
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Zuschriften yon ihr, welche geschaftliche Angelegenheiten 
und dereń Erledigung zum Gegenstand haben, wie hinwiederum 
andere uns Blicke in ihr reiches Gemiitsleben erschliefsen. 
Wie sie fiir gefangene Holzfreyler ein Wort warmer Fiirbitte 
einlegt, sucht sie bei den jungen Grafen thatkraftige Anteil- 
nahme an dem harten Geschick der Familie Vitztum in 
Angelrode wachzurufen, bei welcher die Biirgen einzureiten 
drohen.

Dem ehemaligen Verlobten ihrer Tochter Amelei bewahrt 
sie fort und fort ein mutterliches Gedenken. Bei seiner treff- 
liehen Mutter, der Grafin Elisabeth, „ihrer freundlichen herz- 
liewen gevater“ erkundigt sie sich nach dessen Ergehen in 
dem fernen Niederlande, ais der jungę Kriegsmann 1554 im 
kaiserlichen Heere gegen Frankreich zog. „Dan mich im 
herczen nach s. 1. und yon s. 1. froliche botschaft zu eryaren 
verlangt.“

Auf einer Heimreise von Waldeck wollte sie auch Graf 
Giinther, da derselbe fiir kurze Zeit in Sondershausen war, 
einen Besuch machen. Allein, bemerkt sie, „es legten sich 
meine pfer nieder und sturwe, das ich nirgent hin kon“. So 
mufs sie sich daran geniigen lassen, dem Grafen einen jener 
schonen grofsen Thonkriige, wie sie in Waldeck gefertigt 
wurden, ais Zeichen ihres freundlichen Gedenkens durch einen 
Boten zuzuschicken.

Doch trafen sie sich in Sohraplau, einem mansfeldischen 
Stadtchen, wo die treffliche Anastasia mit ihrem Gatten ófters 
Hof hielt; dann wieder in Weimar, wohin die jungę Herzogin, 
welche „auf den wochen gehen wolle“, die Grafin eingeładen, 

Solch miitterliche Zuneigung bewabrte dieselbe dem 
Grafen auch dann noch, ais derselbe, nun ein weltkundiger 
Herr yon reichen Erfahrungen, sich mit Katchen von Nassau 
yerheiratete.

Ais auf dem schonen Schlosse, das sich der Graf in 
Arnstadt erbaut, zur glanzyollen Heimfahrt geriistet wurde 
(Noyember 1560), welcher auch Prinz Wilhelm von Oranien 
beiwohnte, erbot sich die Grafin yon Schlofs Eisenberg in 
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Waldeck aus, allerei Prunkgeschirr von Rudolstadt gen Arn- 
stadt iiberfiihren zu lassen; „eine veine conrecktschalen, 
darin ich meinen junckvern, wen sie breut gewest seind, haw 
las furdragen, deller, loffel, etlich becher, drei silwerne leuchter 
und was ich kan gelangen lassen. woli got, ich wer drin, 
ich wolt es also mach, das e. 1. mei dreu willig hercz seen 
solt.“ Doeh hoffte sie selbst noch zu der grofsen Feier, an 
welcher viele aus ihrer Freundschaft Anteil nahmen — 3000 
Pferde zogen durch die Thore der Stadt! — sich einfinden 
zu konnen. „Ow ich nit im anvanck kont korne, das ich 
doch noch zun end kand komen; ich weis ir viel, da ich 
gern bei wer.“

Ja, die hochherzige Grafin, so tren sie zur Kirche und 
ihren Dienern stand 1), neigte auch in spateren Jahren nicht 
zu weltfliichtiger Frommigkeit.

1) Vergl. Anemiiller: M. Bartholmaus Gernhardt und der Rudolstadter 
Wucherstreit im 16. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte 
der GrKfin Katharina der Heldenmiitigen. 1861.

Die reizenden Umgebungen ihres Wittumssitzes, die 
lebensvollen Gewasser der Berge und die majestatische Pracht 
der Walder luden zu den Freuden des Fischfangs und zu 
frohlicher Jagd. Noch hausten, wie Wildschwein und Hirsch, 
auch Wolf und Luchs und Braun, der Kbnig der deutsehen 
Tiersage, in dem schluchtenreichen Gebirge. Arnstadter Wald- 
Technungen erzahlen von nachtlichen Wolfsjagden bei Fackel- 
schein und Trommetenschall, und dafs der Baren hier viel, 
weifs selbst Karolus Q,uintus in seinen Kommentaren zu be
ri chten.

Aber das unerbittliche Alter nahte auch der geistig so 
frischen Grafin. Da trat sie die Hochwildsjagd in ihren Ge- 
bieten (1565) an Graf Giinther und seinen Bruder ab und 
bedang sich ais Entschadigung jahrlich acht Stiick gehornter 
Hirsche und der Wildschweine vier. Im Herbst noch des- 
selben Jahres entsandte sie ihren alten armen Jagdknecht 
Andreas mit zween Leit- und vier Jagdhunden, die sie ihres 
Dienstes entliefs, zum Grafen Giinther nach Arnstadt. „Het 
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ich besser, so geb ich besser.“ Doch ependet sie dem grofsen 
Leithund ihrLob und rat, solche Art zu halten, „dan was man ron 
im zeugt (zieht), sucht alles die sau und beren (Baren) gern“. Wie 
„ein alter weitman" giebt sie auch die Namen der Hunde. 
„der hund mit dem weilsen ring umb den hals heis fe, ist 
feenardt; der braun heist muller, der falbe heist wieder an; 
der vierd heifst glock, den wolle e. 1. ja wol waren lassen, 
das er nit verloren wer; den der jeger weis, (dafs) er das 
will (wild) zwen dag oder lenger an einander jagen."

Die gemiitvolle Frau unterlafst es nicht, den alten 
Jagdknecht, „der sein stucklein bród auch auf ein kleins 
rentlein gessen", der Huld des Grafen noch insbesondere 
zu empfehlen, den sie auch bittet ihr grosbot (Grufsbote) zu 
sein und der lieben Gemahl „vil muterliche treu und alles 
gut zu sagen. „Bevil bete (beide) e. 1. in gotes genat und 
schucz, der helve uns allen frolich und gesond zusamen!“

Schon zwei Jahre spater, den 7. November 1567, starb 
Grafin Katharina in ihrem 59. Lebensjahre. Ist sie so nicht 
zu hohen Jahren gekommen, so blieb ihrem miitterlichen 
Herzen ein grofser Schmerz erspart. Ihr jiingstes Kind Anna 
Maria, an den Grafen Samuel von Waldeck zu Wildungen 
vermahlt, fiihrte, ihrer trefflichen Mutter unwiirdige Tochter, 
nach ihres Gatten Tode (1570) einen so argerlichen Lebens- 
wandel, dafs sie auf Gutbefinden des Lehnsherrn, des Land- 
grafen Wilhelm von Hessen, sowie ihrer Anverwandten des 
hennebergischen und schwarzburgischen Grafenhauses ins 
Kloster Honscbeid abgefiihrt und dort bis zu ihrem Tode ge- 
fangen gehalten wurde.

Die Grafin Katharina fand ihre Grabesruhe unfern des 
Altars in der Stadtkirche zu Rudolstadt, welche den hohen 
Namen tragt „zur Ehre Gottes“.

Wie das Gedachtnis der treuen Landesmutter da, wo 
sie wohnte und wirkte, wird der Name der heldenmutigen 
deutschen Frau in der Geschichte unseres Yolkes unsterblich 
fortleben.



II.

Gesehiehte 
des Klosters Cronsehwitz.

Von

Dr. Berthold Schmidt.





I. Litteratur und Quellen.

-A_n die Geschichte eines kleinen yogtlandischen Jung- 
frauenklosters, wie Cronschwitz bei Weida, darf man 
keine zu grofsen Anforderungen stellen. Nicht bedeutsame 
historische Yorgange, sondern nur ein bescheidenes Stuck 
des mittelalterlichen Kulturlebens mit seinen Licht - und 
Schattenseiten steht allenfalls zu erwarten. Aber doch sind 
schon wiederholt Yersuche gemacht worden, die Geschichte 
dieses Klosters zu schreiben. Zuerst hat solches der ais 
Forach er der vogtlandischen Geschichte bekannte Grei- 
zische Archivar Johann Gottfried Buchner1) in seinem 
1732 anonym erschienenen Buch: Erlautertes Yogtland unter- 
nommen2). In spateren Jahren plante er dann noch 
eine ausfiihrlichere „diplomatische Nachricht" von Cronschwitz 
herauszugeben, starb aber dariiber hinweg, und sein Manu- 
skript gelangte durch „hohe Gnade“ in die Hande des Hofer 
Gymnasial-Rektors Paul Daniel Longolius, der fiir die Ge
schichte des bayrischen Yogtlandes noch immer erste Autoritat 
ist. Longolius nun sammelte beziiglich Cronschwitz eifrig 
weiter und machte 1766 in seinem „Yorrath allerlei brauch- 
barer Nachrichten“ ein Yerzeichnis von 46 Urkunden des

1) Wegen seiner iibrigen historischen Arbeiten vergl. Limmer, Ent- 
wurf einer urkundlichen Geschichte des gesamten Yoigtlandes I. S. 23 f.

2) S. 233 ff. unter der Uberschrift: Fundation des Klosters Cronsch
witz bey Mildenfurth von der edlen Frau Jutta, gebohrnen Frey-Frau 
oder Yoigtin von Weyda, A. 1239 geschehen,

XYI. 8
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Klosters in Regestenform bekannt1); dieselben seheinen, so- 
weit sie nicht aus dem Biichnerschen Nachlasse herstammen, 
dem alten Schleizer Hausarchiy entnommen zu sein. Drei 
Jahre spater kiindigte er „Buchnera genaue Gesehiehte des 
Klosters Kronswiz bei Weida um vieles yermehrt. 1 Alphabet" 
an und suchte einen gefalligen Verleger dazu2). Doch auch 
Longolius starb, ohne solche Drucklegung auszufiihren, und 
seine, sowie Biichners Sammlungen sind seitdem spurlos yer- 
schwunden 3).

1) Fach III, 1 Stiiek. S. 3 ff. unter der Uberschrift: Yerzeichnis der 
yorratigen Urkunden vom Kloster Kronswiz.

2) Longolische Beschaftigungen S. 457.
3) Vielleieht durch den grofsen Hófer Brand von 1823 mit ver- 

nichtet.
4) Limmer a. a. O. II. S. 356 ff. u. III. S. 875.
5) S. 1 ff.
6) Gesch. von Gera (1850) S. 203 ff. u. 439 ff.
7) Walther, Das alte Weida, S. 30 im 60. Jahresber. des vogtl.

altertumsforsch. Ver. S. 29 ff.

Hierauf hat der bekannte Limmer in seiner urkund- 
lichen Gesehiehte des Yogtlands (1825 f.) einige hiibsche Bei
trage zur Gesehiehte unsers Klosters geliefert. Besonders hat 
er jene wichtige handschriftliche Aufzeichnung iiber die Griin- 
dung yon Cronschwitz wieder aufgefunden und benutzt4 5). 
Einen Teil derselben, doch nach sehr mangelhafter Abschrift, 
hat spater der Freiherr K. Chi. yon Reitzenstein im 40. Jahres- 
bericht (1869) des yogtlandischen altertumsforschenden Ver- 
eins in Hohenleuben unter dem Titel „Chronik des Klosters 
Kronschwitz" yeróffentlicht.

Das yon ihm ebendaselbst gegebene Yerzeichnis der 
Priorinnen, Nonnen und Ordensgeistliehen ist ungenau und 
luckenhaftB). Yon der romanartigen Darstellung der Kloster- 
geschichte bei Hahn 6 7) kann hier abgesehen werden.

Neuerdings endlich hat der Superintendent Walther in 
Weida die bisher bekannten Nachrichten iiber das Kloster in 
gedriingter Form zusammengestellt. Neues bringt derselbe hier 
nicht, doch war das auch nicht die Aufgabe des Yerfassers, 
da er in erster Linie iiber Weida schreiben wollte ’).



Geschichte des Klosters Cronschwitz. 115

Die yerlorenen Arbeiten von Buchner und Longolius 
werden sich aber wohl auf kein anderes Materia! gestiitzt 
haben, ais auf das noch heute yorhandene. Dazu gehóren in 
erster Linie seine fiir die Kleinheit des Stiftes itnmerhin sehr 
zahlreichen Urkunden. Die Hauptmasse derselben befindet 
sich jetzt im Geh. Haupt- und Staatsarchiy zu Weimar. Es 
liegen hier 157 Originale und yidimierte Abschriften, die nach 
Aufhebung des Klosters im Jahre 1536 ohne weitere Um- 
wege dorthin gelangt sein mogen. Zu dem alten Kloster- 
archiy gehbrten ferner auch einige auf das Gut Strafsberg bei 
Plauen beziigliche Urkunden, die weit yerschleppt worden 
sind. Noch zu Anfang unseres Jahrhunderts befanden sie sich 
im Archiy des Rittergutes Neundorf, wozu Strafsberg nach 
der Sakularisierung des Klosters geschlagen war1). Hierauf 
hatte sie ein gewisser Architekt yon Dorst aus Miinchen, ais 
er sich 1836 in der Plauener Umgegend aufhielt, yon einem 
Einwohner in Pohl billig gekauft und bot sie dem yogt- 
liindischen altertumsforschenden Yerein in Hohenleuben zum 
Ankauf an. Das Direktorium ging aber — wohl aus Spar- 
samkeitsriicksichten2) — nicht darauf ein, und so hat yon 
Dorst die Dokumente endlich, nachdem er yon Miinchen nach 
Gbrlitz iibergesiedelt war, dem damaligen Sekretar der ober- 
lausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, Stadtrat Kohler, 
geschenkt oder yerkauft. Durch letzteren sind die Stiicke, 
8 Originale, dem Archiye des genannten Yereins einyerleibt 
und durch E. Struye im 50. Bandę des neuen Lausitz.-Magazin 
yeroffentlicht worden3).

1) Limmer a. a. O. S. 404 Anm.
2) Denn der im 13. Jahresbericht des Yereins S. 67 angegebene 

Grund, dafs die Urkunden nicht von grofser geschichtlichen Bedeutung und 
fast alle schon von Limmer benutzt waren, klingt doch etwas zweifelhaft.

3) 12. Jahresbericht des vogtlandischen Altertumsvereins S. 39; 
13. Jahresber. desselben S. 63 f.; Neues Lausitzer Magazin 50. S. 147 ff. 
Zum Neuendorfer Archiv gehórten ferner wohl 5 nur aus Trommler, 
Samml. z. Gesch. des Yogtlandes S. 195 ff. bekannte Stiicke, sowie 2 
kurfiirstliche Dokumente von 1541 u. 1543, welche Limmer a. a. O. III. 
S. 878 anfiihrt.

8*
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Abgesehen zunachst yon einzelnen hier und da zerstreuten 
Originalen, schliefsen sich hieran die Akten des Klosters, bei 
denen sich zuweilen auch die Kopien alterer Stiicke finden. 
Besonders sind dabei folgende Akten des sachsischen gemein- 
schaftlichen Archiys in Weimar zu yerzeichnen :

1) Schrift. betr. die Reformation des KI. v. 1479—1497.
2) Schrift. betr. die Irrungen des Klosters mit dem Pfarrer 

zu Schmblln wegen Ungehorsams etc. y. 1480.
3) Schrift. betr. das Gesuch des KI. um Unterstiitzung mit 

Holz beim Klosterbau y. 1482.
4) Schrift. betr. die Beschwerde des KI. gegen den Herrn 

yon Gera wegen Yerbotes der Abgaben an das KI. im 
Dorfe Waltersdorf y. 1486.

5) Schrift. betr. die Irrungen des KI. mit Gótz yon Wol- 
fersdorf zu Berga wegen der Gerichtsbarkeit yon 
1488—1492.

6) Schrift. betr. die dem KI. zustehende Gerichtsbarkeit 
innerhalb seiner Mauern v. 1488.

7) Schrift. betr. die Irrungen des KI. mit Nickel yon Endo 
zu Kaimberg wegen Yerweigerung eines mit dem Pfarrer 
zu Ronneburg geplanten Gutswechsels v. 1492.

8) Schrift. betr. die Eintreibung einer Forderung des KI. 
an Hans und Kaspar Sack y. 1502.

9) Schrift. betr. die Irrungen des KI. mit der Kalands- 
briiderschaft in Schmblln wegen des Spoliums v. 1504 
—1517.

10) Schrift. betr. die Irrungen des KI. mit denen yon 
Wolfersdorf zu Berga wegen der Anspriiche ihrer 
Schwestern auf das yiiterliche Erbe y. 1506—1507.

11) Schrift. betr.: a) die durch Riickkehr der im Bauern- 
kriege entlaufenen Monche entstandene Unordnung im 
KI. und dereń Aufreizung, zum alten Glauben zuriick- 
zukehren. — b) Irrungen mit dem Herrn yon Gera 
wegen unbefugter Einsetzung eines Klosteryorstehers 
und Annahme der Kleinodien des KI. — c) Einsetzung 
des eyangelischen Predigers und der deswegen ausge- 
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brochene Zwiespalt im KI. — d) Die Besetzung der 
Pfarrstelle durch Luther und Melanchthon v. 1526 
—1529.

12) Schrift. betr. die Irrungen des KI. mit dem Reufsen 
zu Greiz wegen eines Holzes und wegen einer eigen- 
machtigen Priesterwahl in Ronneburg v. 1528.

13) Schrift. betr. die Yisitation des KI. durch kurfiirstl. 
Kommissarien v. 1529.

14) Schrift. betr. die Kapitalausstande des KI. bei den 
Reufsen zu Greiz und einigen Adligen v. 1535.

Obige No. 1—14 sind in der Weimarschen Registrande 
Kk. p. 32—34 unter No. 11 eingetragen x). Weiter finden 
sich in diesem Archiy:

15) Yisitationsakten des KI. v. 1529—1538; Registr. Ji« 
Fol. 15b, 40t>, 100—103, 132b.

16) Akten betr. die Sequestration und Aufhebung des KI. 
v. 1531 —1543; Registr. Oo. p. 792.

17) Rechnungen des KI. v. 1531 ff.; Registr. Bb. p. 3687.
Nachst den Weimarschen Archiven enthalt noch das 

Schleizer Hausarchiv, dem auch die Originale des friiheren 
Geraischen Hausarchivs einverleibt sind, einiges Materia! fur 
die Geschichte des Klosters. Es liegen hier zunachst 6 Ori
ginale von 1328—1487, meistens Yerpflichtungen des Klosters 
zu Jahrgedachtnissen fiir das Haus Gera enthaltend. An 
Kopien und Akten aber kommen daselbst noch in Betracht:

1) das Bruchstiick eines Cronschwitzer Kopiales aus dem
Ende des 15. Jahrh. mit 11 Urkd.-Kopien v. 1248— 
1359, wovon nur eine noch im Original erhalten ist 
(vergl. dazu mein Urkdb. der Ybgte von Weida etc. 
I. No. 94, 358 und Yorbericht 8. IX).

2) Schrift. betr. den Streit der Herrschaft Gera mit dem 
KI. wegen der Zinsgefalle aus Lusan, Schóna, Walters-

1) Vergl. zu diesen Registr. Burkhardt, Abrife der Gesch. des. S. 
Ernest. Gesamt-Archives in Weimar, in v. Lóher, Archival. Ztschr. III. 
S. 108 ff.
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dorf, Hundhaupten, Zwótzen, Trebnitz und Schwaara 
v. 1486/87 mit 9 Abschriften v. 1250—1359, woyon 
ebenfalls nur eine im Original bekannt ist; Registr.
V. XII. Fol. 1 ff. (s. Urkdb. der Yógte I. Vorbericht 
S. IX und No. 389).

3) Schrift. betr. die Nonne Anna von Gera v. 1499—1540; 
Registr. A. I. Fol. 147 ff.

4) Schrift. betr. Ansuchung der kurfiirstl. Sequestratoren 
in Meifsen und Yogtland an den Herrn von Gera 
a) wegen Riickgabe eines aus dem KI. stammenden 
Pergamentbuchleins, b) wegen strittiger Klosterzinsen 
aus den geraischen Dorfschaften v. 1535; Cronschwitzer 
Klostersachen, Nachtrag.

5) Schrift. betr. die Irrungen der Herren Reufs mit Kur- 
sachsen wegen obiger Zinsen y. 1567—1669; ebenda.

Weiter finden sich einzelne Originale und Kopien des 
Klosters zerstreut in den Archiyen oder Bibliotheken von 
Altenburg, Bamberg, Dresden, Eger, Jena und Zwickau. Es 
sind dies 13 Stiick, darunter 8 Originale, und es handelt sich 
auch hier meistens um Urkunden, welche die Verpflichtungen 
des Klosters an andere yerbriefen *). Endlich sind noch 6 
nur aus Drucken bekannte Stiicke zu erwahnen1 2).

1) Urkdb. der Vogte I. No. 70, 247, 420, 421, 506 ; II. No. 181, 
237, 257, 381 u. 427; ferner Urkd. von 1438 April 20, 1440 Juli 25 
u. 1545 Febr. 6.

2) Ebenda I. No. 265, 266, 310, 360, 528, 614.
3) Auf neuern Karten auch falschlich Kronspitz geschrieben.
4) Man bat den Namen von dem slavischen kruSwica, der Birnbaum,

ableiten wollen (s. 40. Jahresber. des vogtl. Altertumsyer. S. 22 und

II. Die Griindung des Klosters.

Der Ort Cronschwitz s) liegt 3/4 Stunde nordostlich yon 
Weida, am linken Ufer der Elster auf der sanft ansteigenden 
Thalsohle des Flusses. Der Name desselben, urkundlich Crons- 
wiz, Cronewicz, Crfins-, Korns-, Chrons-, Cronschewitz etc. 
geschrieben, ist zweifellos slayisch4). Auch die Bewohner- 
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schaft der Gegend scheint bis in den Anfang des 13. Jahr- 
hunderts noch yorwiegend ans Slayen bestanden zu haben; 
denn in der Bestatigungsurkunde des nahen Klosters Milden- 
furth von 1209 ist von der slayica villa Mildenyorde *) die 
Rede. Ebenso beweist die hier mehrfach zu findende Er- 
wahnung der novalia, der frisohen Rodungen, deutlich, dafs 
die eiserne Pflugschar des deutschen Ansiedlers erst seit 
wenigen Jahren begonnen hatte, den slayischen Holzhaken 
zu yerdrangen. In der beriihrten Urkunde bestatigen aber 
die Sóhne des Stifters von Mildenfurth die yaterlichen 
Schenkungen an dieses Kloster und fiigen auch selbst noch 
eine stattliche Reihe von Besitzstiicken hinzu, darunter vier 
Hufen im Dorfe Cronsehwitz. Hier also wurde 1238 von 
Jutta von Gera, der Ahnmutter des reufsischen Hauses, ein 
Nonnenkloster gestiftet Die fromme Legende weifs dariiber 
folgendes zu berichten:

Das closter Cronsehwitz b etreff en[d], 
Origo und fundation.

Im nhamen der heiligen und ungetayllten dreyfalldig- 
keytt seyliglich amen. Ais mhan hat geschriben nach Cristi

Neues Lausitz. Magazin 50. S. 154 Anm.); doch liegt hier eher eine patro- 
uymische Ableitung vor. Vielleicht ist der Stamm kruna, Krone, das 
Tbema dazu. An dieses ais Personenname gebrauchte Wort trat dann 
ais hypokoristische Weiterbildung oder Koseform das Suffix eS und hieran 
die Suffixe -ow und -ici (junger ice), von denen das erste den Be- 
sitz der Person und das zweite die nachkommenden Bewohner des Ortes 
auzeigen (nach freundlicher Mitteilung des Herm Archiyars Gradl in 
Eger). Danach wiirde also Cronsehwitz so yiel bedeuten, wie der Ort, 
wo die Nachkommen im Besitze des kleinen Kron wohnen. Vergl. a. 
Miklosich, Die Bildung der slavischen Personennamen, S. 282, und Jahr- 
biicher des Vereins fur mecklenburgische Gesch. etc. 46. S. 77.

1) Urkdb. der Vogte I. No. 38. Diese slayica yilla Mildenyorde 
ist wohl nichts anderes ais das heutige Wunschendorf (aus Wendischen 
Dorf), das Cronsehwitz gegeniiber am rechten Ufer der Elster liegt. 
Vergl. yon Vofs, Die Ahnen des reufsischen Hauses, S. 15. 
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unsers lieben herren geburth xj x) hundert und im xviiij ihar, 
hath sich der edele und wollgeborne her her Albrichtt burgk- 
grave zcu Alldenbergk in Plysner lande mith eyner edelen 
zcartten iungfrawen eynes grafen von Dewynn tochtter yor- 
maheltt, mit welcher er gewhonnen hath untter andern 
tochttern zcumall eyne wunder gothfor[ch]tige und hollt- 
szeilige tochtter yrs nhamens Gutta, welche wurde dem edlen 
und wollgebornem herrn hern Heynrichen voythe herrn zcu 
Gerawe und zcu Plawen im xij hundertten ihare nach Cristus 
geburth mit hoher und aller herlichstenn solempnitett vor- 
elichett. Ais nuhn der selbigen sambt yrem herren der al- 
mechttige gote hatte gegeben und bescheret vier herren und 
szóne, unter welchen eyner isth zcu Plawen herr gewesth, 
der ander her zcu Gerawe, der dritte eyn bruder prediger 
ordens zcu Erphorth, der vierde eyn thumher zcu Magde- 
burgk, von welchem herrn das dorff Losa dem closter 
Cronschwycz ist geeygent und gegeben worden, auch eyne 
tochtter, dy, szo syben ihar alit was, ist yn goth. yorscheyden. 
Kernach durch anruerung gotts des heiligen geysts, szo sy 
dann bayde gancz gotforchttigk zcu gotts dynsth und zcur 
geystlickeyt hicsigk, domite sy sich desterbas von laster und 
untogennt der betrichelygen wellt mechtten enthalltten und 
andern gut beyspill yortragen, dy falsche und yergengkliche 
wellt auch zcu meyden und zcu gotts dynste sich zcu wen- 
den, seyntt sy eyns wurden und beyderseitz yn eheliche 
sunderunge mith globdenn inn hynfurder zceit stete, unvor- 
rugkliche und ewige kewschheytt zcu halltten, geystligkeytt 
adder geystliehen standt anzunehmen. Isth eyn tagk in dem 
closter zcu Milldenfort Premonstratenser ordens ernannt, dor- 
zcu viel herrn, rittere und edelleute und schyr alle von yr 
manschafft und landtschafft; yderman wunsche ym zcu seyenn 
bey sulchem unerhortem wunder und yornhemen. Doselbst

1) Die Handschrift ist in der Kursiye des 16. Jahrh. geschrieben, und 
wir haben dieselbe, weil bei der Bestimmung der Jahreszahlen etwas 
darauf ankommt, fur letztere beibehalten. 
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was zcubereydt eyn scheynbarlich wolleben und mallzceit, do 
yderman reichlicb und milldigklich ist gespeyst worden. Noch 
der wirtschafft alszpalde yn gegenwertigkeyt alles volckes 
hat bischoff Engelhardus zcur Nawmburgk, welcher dozcu 
geruffen und geladen was, in der kirchen gemeilltts closters 
Milldenforth den herren zcur rechtten und frawenn Gutta 
zcur lingken handt gestellet und mit aller geburlicher her- 
licher solempnitet willigk scheydeambt adder diyorcium ge- 
hallden, celebrirt und vorbrachtt. Do wurde o mancher 
heysszer thranen vergosszen, gros weinen, weclagen, iammer 
und betrubnys gesehen, von sulcher furhyn nymals gehorth 
nach erfharnn, willicher ehelicher sunderunge die gotts krafft 
und eynsprechung des heiligen geysts aldo eygensichttigklich 
wirckte. Ais dan seyndt der herre eyn creuczherre und 
frawe Gutta eyne closterfrawe wurden, welches gescheen ist 
nach Cristi unsers lieben herren geburt tausend cc und im 
xxviij iharen, unter dem pabsh Innocencie dem yierden, alsze 
der prediger orden xxiiij ihar gestanden und bestetiget ist 
gewesth. Ais dan ist das closter auffericht und erbawet czu 
Cronschwicz. Do selbst an der selbigen stelle und stadt, szo 
ynczunt Cronschwicz leydt, seynt ettliche hewszer an der 
Elster gelegen, dor ynne toppffer gewhont haben, bey welchen 
hewszern eyne grosze breyte w’ysze ist gewesth, und hat 
alles Cronschwicz geheyszen, auff welcher wyszen ettliche 
der eynwhoner zcu Cronschwicz umb erkulung willen und 
ruhe von der sonnenhicze sich unter eynen baum uff der 
wyszen gelagert haben, dy ais dan szo wunder liplichen und 
wunnigklichen gesangk und sussze gedone der heiligen engelln 
haben gehórt, alszo das sy sich haben drumb grosz entsacztt, 
yorwundert und gesprochen: O yorwhar, disze statt musz 
heiligk seyen und ettwas sunderlichs grossz bedeuten und 
zcukunfftigk whuneszam anzceygen. Der selbige blane mit 
sambt der wyszenn und den hewszern gehorten zcum closter 
Milldefort, aber gedachtte wollgeborne und edele frawe Gutta 
treib eynen wechsszel und beute mit bestymbttem closter zcu 
wege, das der probsth dy zceit zcu Milldenforth Siboto mit 
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dem prior Hupolldo haben gewilliget sambt dem ganczen 
coyent, das sy yor vj hufen landes des closters Cronschwitz 
mit sambt den ackern, gerten, wasszer, wasszerleufftten, 
wyszen, weden, holczern, und alles das ynen eygen isth ge- 
westh und zcugestanden hat, innen und auszerhalb Cronschwicz 
gelegen, mit aller gerechttigkeyth seyndt vorgnuget mit vij 
hufen ackers adder landes wurden nhemlich ym dorffe Rob- 
schicz. Gescheen im xije und xxxviij iharen etc. x).

Hierauf folgen zunachst einige Ausziige oder Regesten 
von Urkunden, welche Papste, Kaiser und die thiiringischen 
Landgrafen dem Kloster ausgestellt haben1 2). Sodann — 
unter der Uberschrift: „Hye yollgen nuhnn guterere, rent unnd 
zcyncsz, szo von der herschafft von Gerawe yn sunderheytt 
dem closter zcu Cronschwicz voreygennt und gegeben wurden 
seynn“ — 27 Regesten und eine yollstandige Kopie. Sie 
umfassen die Jahre 1248—1385, sind nicht chronologisch, 
sondern nach Ortschaften geordnet und betreffen Verleihungen 
des Hauses Gera aus Hohenleuben, Pohlen, Kleinfalke, 
Weifsendorf, Dóhlen, Dittersdorf, Berga, Clodra, Tauben- 
preskeln, Kaimberg, Oberroppisch, Miihlsdorf, Kaltenborn, 
Otticha, Zickra, Grofsdraxdorf, Waltersdorf, Hundhaupten, 
Schóna und Lusan3), Zum Schlufs heifst es: „Dye be- 
sigellttenn heubttbrive seyndt unnd werdenn befundenn ym 
iungfrawecloster zcu Cronschwicz, dor aus summarie abge- 
schribene, genhommen unnd geschriben szeynndt. “

1) Benutzt vom Pirnaischen Monch b. Mencke, Script. rer. Germ. I. 
S. 1476, 1538, 1539 u. 1541 ; bei Limmer, Gesch. des Yogtlands II. 
S. 358, und im 18. und 19. Jahresber. des vogtland. altertumsforsch. 
Vereins (1842) S. 100 ff.

2) Abgedruckt im Urkdb. der Vogte von Weida etc. I. No. 71, 72, 
87, 89, 91, 124, 304; II. No. 62. Die nur aus der Handschrift be- 
kannten No. sind fett gedruckt,

3) Urkdb. der V6gte I. No. 94, 115, 118, 119, 123, 128, 147, 
216, 228, 572, 391, 397, 403, 416, 433, 454, 463, 651, 691, 692, 809, 
870; II. No. 36, 47, 84, 98, 125, 300. Die nur aus der Handschrift 
bekannten No. sind fett gedruckt.

Uber die neueren Handschriften dieser sogenannten 
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Cronschwitzer Chronik habe ich schon an anderer Stelle be- 
richtet x). Neulich ist es mir aber gelungen, auch dereń Vor- 
lage, eine Kopie aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts, im 
Regierungsarchiy zu Gera wieder aufzufinden 1 2). Sie besteht 
mit dem Umschlag aus 10 Folioblattern, ist von einer Hand 
des 17. Jahrhunderts von 1—8 paginiert und tragt von der- 
selben die Aufschrift: „Ursprung und Stifftung des Closters 
Cronschwitz 1228 sqq. Soli aus Closter-Nachrichtcn genom- 
men seyn, welche der Sehrifft und Sehreibart nach schon im 
14. Jahrhundert extrahiret seyn mogen. H.“ 3). Unter die 
altere tjberschrift (s. S. 122) hat dieselbe Hand dann noch 
geschrieben „post. ann. 1228“, und zu ihrer Zeit mag dann 
auch die Kopie geheftet worden sein, da das Blatt mit der 
friiheren Uberschrift verkehrt hintenan geklebt ist. Ebenso ist 
auf S. 7 eine jedenfalls aus dem 15. Jahrhundert stammende 
Urkundenabschrift auf einem Quartblatt mit eingeklebt worden. 
Die Wasserzeichen des Papiers fiir Umschlag, Text und Ab- 
schrift sind samtlich verschieden.

1) Ebenda I. No. 69 Bemerk. und Vorbericht S. IX.
2) Ebenda II, No. 62 Bemerk.
3) Die Handschrift hat Ahnlichkeit mit der Heinricha Posthumus.
4) Urkdb. der Vógte I. Vorbericht S. XI u. Aktenstuck von 1536 

im gemeinschaftl. Archir zu Weimar Reg. Oo. pag. 792, 161.

Ich habe nun seiner Zeit nachzuweisen yersucht, dafs 
die Kopie auf eine heute yerlorene Handschrift aus der 
zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts zuriickgehe. Dieses 
„aldt lateinisch pergamenin buch,“ an anderer Stelle auch ais 
„schwarzes Buch“ bezeichnet, hatte Heinrich der Altere von 
Gera yon seiner Schwester Anna, friiheren Priorin zu 
Cronschwitz, erhalten. Die kursachsischen Sequestratoren fiir 
Meifsen und Vogtland ersuchten dann seit 1535 den Geraer 
wiederholt um die Herausgabe des Buches, konnten solche 
aber nicht durchsetzen 4).

Yon der lateinischen Handschrift hat es, wie ich glaube, 
eine deutsche Ubersetzung gegeben, die aber ebenfalls heute 
yerloren gegangen ist. Diese tlbersetzung mufs endlich der 
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noch yorhandenen Kopie zu Grunde liegen; denn dafs es sich 
hier nur um eine solche handeln kann, beweisen die zahl- 
reichen und yóllig gedankenlosen Yersehen bei den Jahres- 
zahlen 1). Ubersetzung und dereń Kopie mbgen iibrigens 
ziemlich gleichzeitig angefertigt worden sein. Schrift und 
Sprache der letzteren ist etwa in die Zeit von 1520—1530 
zu setzen.

1) Auch der Dominikaner Johann Lindner, der sogenannte Pirnaische 
Monch (b. Mencke II. p. 1539), der sein Onomasticon nach 1530 schrieb, 
kann nur diese Kopie benutzt haben, da sich auch bei ihm diese auf- 
falligen Zahlenschnitzer yorfinden.

2) Urkdb. der Vogte I. No. 69.
3) v. Biedenfeld, Ursprung etc. samtlicher Monchs - und Kloster-

frauen-Orden. (Weimar 1837) I. S. 117.

Nach dem chronikalischen Teil der Aufzeichnung soli 
also Burggraf Albrecht von Altenburg sich 1119 mit einer 
Tochter eines Grafen yon Dewin yermahlt haben. Jutta, die 
Tochter beider, habe dann 1200 den Yogt Heinrich zu Gera 
und Plauen geehelicht, und nach Trennung der zuletzt er- 
wahnten Ehe sei im Jahre 1228 und z war 24 Jahr nach 
Griindung und Bestatigung des Predigerordens das Kloster 
Cronschwitz gestiftet und erbaut worden. Den Grund und 
Boden fiir die neue Stiftung aber hat Jutta 1238 vom Kloster 
Mildenfurth eingetauscht. Die Erzahlung yon diesem Tausche 
beruht offenbar auf einer yerlorenen Urkunde. Die leider 
undatierte Gegenurkunde des Klosters Mildenfurth ist noch 
im Original yorhanden 2 3 *).

Auch sonst geht, wie weiterhin ausgefiihrt wird, aus 
dem urkundlichen Materiał klar heryor, dafs das Kloster 
Cronschwitz nicht 1228, sondern 1238 gestiftet wurde. Der 
Dominikaner- oder Predigerorden war 1215 gegriindet und 
am 22. Dezember 1216 vom Papst Honorius bestatigt wor
den s). Folglich ist die in unserer Kopie gegebene Zahl mit 
Hinweisung auf die Griindung und Bestatigung des Ordens 
falsch. Es miifste yielmehr heifsen, dafs das Kloster im 22. 
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beziigl. 23. Jahre nach der Schaffung oder Bestatigung des 
genannten Ordens erbaut ware.

Der vorstehende Fehler ist iibrigens hóchst bezeichnend 
fiir die Fliichtigkeit der Abschriftnahme und beweist auch, 
dafs der Abschreiber kein Dominikaner war. Der Prediger- 
mónch Johann Lindner hat wenigstens stillschweigend die 
richtige Zahl 23 (also nach Griindung des Ordens) fiir 24 
verbessert x).

Weiter soli die Mutter der Jutta 1119, diese selbst aber 
1200 vermahlt worden sein. Nun waren aber 1238 die 
Kinder der Jutta noch nicht yolljahrig; sie erhielten damals 
eine Yormundsehaft, bis sie ihr 25. Jahr erreicht hiitten 
(quousque ad legitimam viginti quinque annorum etatem 
pervenerint). Ferner ist Jutta noch 1268 ais lebend urkund- 
lich beglaubigt1 2). Endlich kommt Burggraf Albrecht I. von 
Altenburg, der ihr Yater gewesen sein mufs3), erst seit 1212 
yor4). Folglich mufs abermals der Abschreiber die Jahres- 
zahlen in grbfster Gedankenlosigkeit yerlesen haben. Dafs 
er solches fertig brachte, beweisen iibrigens auch die falschen 
Jahreszahlen zweier im Regestenteil yon ihm angefiihrten 
Urkunden 5).

1) S. b. Mencke, Script. rer. Germanie. II. S. 1539.
2) Urkdb. der V6gte I. No. 147. Danach ist meine Angabe ihres 

Todesjahres im Arnold v. Quedlinburg S. 48 (Zeitschr. f. Thiiring. Gesch. 
111. 4. S. 456) zu berichtigen. — Nach dem Pirnaischen Monch 
(b. Mencke a. a. O. S. 1539) soli sie erst 1295 verstorben sein.

3) Vergl. Mitteil. der Geschichts- u. Altertumsforscb. Gesellschaft des 
Osterlandes IX (1887). S. 435 f., wo auch die altere Ansicht, dafs Jutta 
eine geborene von Weida gewesen, hinreichend widerlegt ist.

4) Urkdb. der V6gte I. No. 39, u. v. Braun, Gesch. der Burggrafen 
von Altenburg, S. 23.

5) Vergl. Urkd. I. No. 94, wo er 1348 statt 1248, u. No. 115, wo 
er [12]39 statt 1259 las.

Ich yersuche daher, obigen Zahlenwirrwar durch folgende 
Konjektur zu losen. Statt 1119 ist zuniichst 1194 zu lesen. 
Der Abschreiber hatte yielleicht in seiner Yorlage MCXCIIII 
und kann das zweite C, namentlich wenn es etwas yer- 
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schnbrkelt war, recht gut fiir V yerlesen haben. Dann miifste 
die Jutta in den nachsten Jahren geboren sein, kann sich 
aber schwerlich schon 1200 yermahlt haben, sondern an letzter 
Stelle mufs die kleinere Zahl yergessen worden sein. Noch 
1238 bezeichnet Papst Gregor ihre Kinder ais in żartem 
Alter stehend (in etate tenera constitutos) *), und erst 1243 
und 1244 treten dann ihre beiden altesteu Sdhne selbstiindig 
handelnd auf2).

Wenn letztere also auch damals mindestens 25 Jahre alt 
waren — sie konnten aber leicht noch jiinger gewesen sein 
— so wird sich ihre Mutter doch immer erst in der Zeit von 
1215—1220 yerehelicht haben, und dazu stimmte auch die 
Zeit des Auftretens ihres Vaters yon 1212—1228 und das 
yon mir konjizierte Jahr seiner Eheschliefsung.

Nachdem so die Zahlen der Aufzeiehnung festgelegt wor
den sind, ist ihr iibriger historischer Wert zu untersuchen. 
Ob zunachst die Mutter der Jutta eine geboreue Grafin yon 
Dewin war, lafst sich nicht nachweisen 3). Dann aber bringt 
die Chronik die yolle Bestatigung der zuerst yon mir aufge- 
stellten Behauptung, dafs nur die Linien Plauen und Gera 
yon einem Vater abstammen, wahrend seither die ganze 
yogtlandische Historiographie auch die bereits friiher abge- 
zweigte Linie Weida von dem zweiten Sohn Heinricha des 
Reichen, dem ersten Yogt von Gera, herleitete 4). Der Letzt- 
genannte wird hier in der Chronik Heinrich, Yogt, Herr zu 
Gera und Plauen, genannt, und das entspricht ganz den That- 
sachen ft). Er selbst nannte sich Heinrich, Yogt yon Weida, 
im Siegel Henricus de Wida, wird seit 1238 kurze Zeit ais

1) Urkdb. der Vogte I. No. 68.
2) Ebenda I. No. 80 u. 83.
3) Sie konnte eine Tochter des Burggrafen Konrad gewesen sein, 

der 1185—1188 erseheint; s. Limmer, Pleifsnerland I. S. 261.
4) Schmidt, Arnold v. Quedlinburg etc., S. 50, u. Ztschr. f. Thiiring. 

Geschichte N. E. III. 4. S. 454; 56. u. 57. Jahresber. des vogtl. Alter- 
tums-Vereins S. 39.

5) Vergl. Urkdb. I. No. 50, 62, 64, 66 u. 67.
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Vogt von Gera bezeichnet und fiihrte spater ais Deutsch- 
ordensritter wieder seinen Geschlechtsnamen von Weida1 2). 
Er hatte nach der Chronik mit seiner Gemahlin Jutta vier 
Sbhne, die Yogte von Plauen und Gera, den Predigermonch 
zu Erfurt und den Domherrn zu Magdeburg. Yom Dom- 
herrn soli dem Kloster das Dorf Lusan geschenkt sein. Die 
vier Briider 2) und die Yerleihung des genannten Dorfes im 
Jahre 1248 lassen sich nun urkundlich bestatigen 3). Nicht 
nachweisen kann man dagegen das Tochterlein der Jutta, die 
nach der Chronik schon mit sieben Jahren starb. Da hier 
nach der Erzahlung dieses Todesfalles der Entschlufs der 
Eltern folgt, in den geistlichen Stand zu treten, so scheint 
es fast, ais ob gerade der Schmerz um das Hinscheiden der 
Tochter der Anlafs fiir diesen bei der Jugend der iibrigen 
Kinder immerhin auffalligen Schritt geweseu sei. Jedenfalls 
aber lag wohl die Erfiillung eines Siihngeliibdes vor. Weiter 
berichtet die Chronik von der Trennung der Ehe, welche vor 
einer grofsen Yersammlung von Rittern, Edelleuten und 
Manuen stattfand. Nach einem kdstlichen Mahle wurde in 
der Klosterkirche zu Mildenfurth eine erhebende Feier abge- 
halten, wobei Bischof Engelhard von Naumburg die Ehe- 
scheidung aussprach und die Messe celebrierte. Der Yorgang 
lafst sich nicht weiter belegen, mag aber immerhin auf Wahr- 
heit beruhen. Zu bemerken ist wenigstens, dafs Bischof 
Engelhard von Naumburg der Yormund der nachgelassenen 
Kinder des getrennten Ehepaares wurde 4). Sodann ist wahr- 
scheinlich, dafs erwahnte Feier am 8. Sept. 1238 stattfand; 
denn einmal ist dies ein grofser Marientag (natiyitas s. Mariae) 
und zugleich das Datum der Stiftung des Klosters Milden
furth5), und zweitens wird Heinrich von Weida in einer Ur- 

1) Cohn in Forseh. z. deutsch. Gesch. IX. S. 48.
2) Der Kanoniker in Magdeburg starb um 1250, und der Erfurter 

Monch war von 1256—59 Prior seines Klosters; s. folg. Anm.
3) Vergl. Urkdb. I. No. 94, 101, 108, 114.
4) Vergl. Urkdb. I. No. 68.
5) Ebenda No. 32.
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kunde vom 8. Sept. des genannten Jahres, worin er und 
seine Gemahlin Jutta, Grafin zu Gera, die Johanniskirche zu 
Gera beschenken, bereits brodere genannt1). Wenn in der- 
selben Urkunde die Jutta noch greyyn zu Gera heifst, so be- 
weist das wohl nur, dafs ihre Einkleidung ais Nonne damals 
noch nicht erfolgt war.

1) Ebenda No. 67. Die Urkunde ist nur in deutscher Ubersetzung 
des 16. Jahrhunderts bekannt.

2) Daher Urkdb. der V6gte I. No. 69 zu berichtigen.
3) Urkdb. der Vdgte I. No. 71.

Die Griindung des Klosters Cronschwitz mufs iibrigens 
wegen der iibrigen geistlichen Orden, die mit der Familie 
der Stifterin in Beriihrung standen, einige Schwierigkeiten 
gemacht haben. Da waren zunachst die Mbnche von Milden- 
furth. Ihnen gehbrte der Grund und Boden, wo das neue 
Kloster errichtet werden sollte. Auch mbgen sie wenig damit 
zufrieden gewesen sein, dafs solches in ihrer allernachsten 
Nahe erbaut werden sollte. Bei dem Tauschyergleich, den 
sie mit der Jutta abschlossen, wurden sie denn auch reichlich 
entschadigt, indem sie statt 6 Hufen Landes in Cronschwitz 
dereń 8 2) in Unter-Rbppisch eintauschten. Ferner mochten 
die Deutschordensritter, denen der Gatte der Jutta angehbrte, 
und endlich die Predigermonche, welche in ihrem Sohne, dem 
Erfurter Mbnche, einen Fiirsprecher hatten, sich gehbrig be- 
miiht haben, die neue Stiftung ihrem Orden zu gewinnen. 
Yielleicht also aus solchem Streite entstand eine ganz eigen- 
artige Yerfassung fiir Cronschwitz. Bischof Engelhard von 
Naumburg bestimmte namlich, dafs das Kloster dem Orden 
und der Kegel des heiligen Augustin folgen solle und zwar 
nach dem Yorbild (secundum obseryacionem) der Schwestern 
des heiligen Sixtus in Rom; doch solle die Yisitacion dariiber 
dem Proyinzial des Predigerordens zustehen. Zugleich wird 
dem genannten Orden die Beichte und Seelensorge der Nonnen 
iibertragen, wahrend die Aufsicht, Yertretung und Leitung 
des Klosters in weltlichen Sachen dem deutschen Ritterorden 
und in letzter Linie dem Deutschmeister zustehen sollte3).
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Dominikus hatte, ais er seinen Orden ins Leben rief, das 
papstliche Verbot, keine neue Orden zu schaffen, dadurch zu 
umgehen gewufst, dafs er anfangs seinen Monehen die 
Satzungen des Augustin vorschrieb, bis 1220 durch das 
Generalkapitel des Ordens zu Bologna jene strengen asketischen 
Satzungen der Folgezeit eingefiihrt wurden. Auch das erste 
Frauenkloster, welches Dominikus zu Prouille bei Toulouse 
griindete, erhielt die Regel des h. Augustin. Dann aber fiigte 
er dieser bei Errichtung des Klosters des h. Sixtus in Rom 
noch einige Scharfungen hinzu. Genanntes Kloster entstand 
1218, wurde nach 1223 auf den Berg Magnopoli in einen 
Teil des Ouirinals verlegt und war lediglich fur reiche 
adelige Fraulein bestimmt i).

Auch Ćronschwitz war also in Wahrheit ein Domini- 
kanerkloster, und seine urkundliche Zurechnung zum Augusti- 
nerorden hatte jedenfalls nur darin ihren Grund, dem 
Kloster die Erwerbung von Grundbesitz moglich zu machen. 
Die Dominikaner waren ja sonat streng genommen nur Bettel- 
monche, die keine unbeweglichen Giiter und Einkiinfte be- 
sitzen durften. Daher erklart es sich. auch, dafs Bischof 
Engelbrecht von Naumburg in der schon erwahnten Ordi- 
nationsurkunde den Dominikanern nur die geistliche Leitung 
des Klosters, die weltliche aber den Deutschherren zuweist. 
Auch gestattet er noch ausdrucklich, dafs das Kloster seinen 
jetzigen und zukiinftigen Grundbesitz geniefsen diirfe (spe- 
cialiter autem decimas de novalibus et omnibus, que nunc 
habent aut in posterum canonice possidebunt, eidem cenobio 
perpetuo percipiendas concedimus indulgendo) 1 2).

1) v. Biedenfeld, Ursprung etc. samtlicher Monchs- und Klosterfrauen- 
Orden. I. S. 124.

2) Urkdb. der Vogte I. No. 71.

Die Ordination des Kloster wurde dann noch 1239 
Nov. 17 von Erzbischof Wilbrand von Magdeburg und 
1246 Nov. 9 von Papst Innocens IV. bestatigt. Auch hier- 
bei wurde das Stift ausdrucklich ais zum Orden der Prediger- 

XVI. 9
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mbnche gehorig bezeichnet *). Schon ein Jahr zuvor hatte 
iibrigens genannter Papst dem Kloster alle seine Giiter und 
Freiheiten und die freie Wahl der Priorin bestatigt1 2). Letz- 
teres Recht wird dann in der jungern papstlichen Urkunde 
noch besonders hervorgehoben (electio tamen priorisse libere 
pertineat ad conventum). Cronschwitz war, wie Mildenfurth, 
ein Marienkloster3). Auf seinem spitzovalen Siegel, das 
durch einen Q,uerstreifen in zwei Felder geteilt ist, befindet 
sich im obern Felde die thronende Figur der Jungfrau mit 
dem Christuskinde und einem Lilienscepter in der Hand, im 
untern das Bild einer Kirche. Auf dem Streifen steht: 
AVE MARIA. Die Umschrift des Siegels lautet: 8. CON- 
VENTVS DOMVS SCE MARIE 4). Ein jiingeres, sonst ganz 
ahnliches Siegel hat die Legende: 8. CONVETVS SOROR’ 
ORDIS fDICATOR’ IN CRONSSWIZ 5).

1) Ebenda No. 87.
2) Ebenda No. 84, wenn hier nicht ein und dieselbe Urkunde, wie 

in No. 87 vorliegt.
3) Ebenda No. 71 in loco, qui dicitur domus sancte Marie.
4) Es findet sich zuerst an einer Urkunde von 1302 April 23 j 

s. Neues Lausitz. Magazin 50. Bd. (1873) S. 150 (mit falscher Lesung). 
_  Richtig abgebildet nach Urkunde v. 1323 Nov. 25 bei Walther, Das 
alte Weida S. 32.

5) Vergl. Urkd. v. 1402 Marz 23 in HA. Schleiz.
6) v. Biedenfeld a. a. O. S. 125.

Die Tracht der Cronschwitzer Nonnen war jedenfalls die 
anderer Schwestern ihres Ordens, weifser Rock und weifses 
Skapulier mit Schwarzem Mantel6).

III. Der Besitz des Klosters.

Nach seinem Yorbild, dem St. 8ixtuskloster in Rom, 
war auch Cronschwitz ein Asyl fiir die unyermahlten Tbchter 
des Herren- und Adelstandes im Yoigtland. Es galt ent- 
schieden fiir yornehmer ais das Marien-Magdalenen-Kloster 
desselben Ordens in Weida und das Cistercienserstift der 
Nonnen vom heiligen Kreuz bei Saalburg. Zunachst war 
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Cronschwitz bedeutend alter, ais die beiden andern Stifter, 
denn das Weidaer wird zuerst 1293 1 2) und das Saalburger 
nicht vor 1311 urkundlich erwahnt*). Sodann war es das 
eigentliche Hauskloster des ganzen Vogtsgeschlechts. Die 
Tbchter der Landesherren wurden fast ausschliefslich in 
Cronschwitz versorgt und oft reichlich ausgestattet. Auch 
stifteten die Vbgte hi er mit Vorliebe ihre Seelemnessen und 
Jahrgedachtnisse, und ihrem Beispiel folgte dann naturgemafs 
der inlandische Adel. So erwarb das Kloster bald angesehenen 
Grundbesitz und reichliche Einkiinfte. Die Erwerbungen 
waren hier, wie bei andern Stiftungen yerschiedenen Ur- 
sprungs. Obenan stehen die frommen Schenkungen, Seelge- 
rate und Legate, dereń Einkiinfte jahrlich in Form yon 
Speisen, Getranken oder Kleidung zur Yerteilung unter die 
Nonnen gelangten. Die zweite Art der Erwerbung geschah 
durch die Ausstattung und Leibrenten der Klosterjungfrauen, 
da nach dem Tode der Inhaberin solche Einkiinfte in der 
Regel dem Kloster zufielen. Erst in ziemlich spater Zeit 
finden sich Falle, dafs sie schliefslich an den Geber oder 
dessen Familie zuriickgehen sollten. Die Leibrenten waren 
iibrigens gegen das Armutsgeldbnis des Predigerordens. So 
wird auch in einer Cronschwitzer Urkunde yon 1496 April 25 
ausdriicklich bemerkt, dafs die personlichen Zinsen abgethan 
sein sollten, wenn das Kloster ganzlich reformiert wiirde und 
strengere Obseryanz erhielte3). Dabei scheinen die Nonnen- 
klóster des Ordens, denen die Erwerbung von Grundbesitz 
nachgesehen wurde, zuweilen auch den Mbnchsklbstern ais 

1) Dafs dieses Nonnenkloster von dem altesten Sohne Heinrichs des 
Reichen, wie Paul Lange angiebt (bei Mencke, Sriptor. rer. Germanie. 
II. Sp. 1608), oder 1209, wie andere meinen (Mayer, Chronik der Reufsen 
S. 20; Limmer, Gesch. des Vogtlandes S. 323), ISfst sich nicht nach- 
weisen. Auch Bruckner, Reufsische Landeskunde, S. 334, irrt, wenn er 
die Stiftung des St. Katharinenaltars in der Peterskirche zu Weida 
mit der Griindung des Klosters zusammenbringt; s. Urkdb. der Vogte I. 
No. 144 u. 508.

2) Urkdb. der V6gte I. No. 279 u. 428.
3) GHuSA. Weimar.

9*
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Deckung gedient zu haben; denn einmal wird, ais das Kloster 
in Jena 1320 einen Weinberg kauft, derselbe nominell der 
Priorin und dem Konvente von Cronschwitz yerliehen *). 
Leibrenten kauften iibrigens auch solche Personen, die ais 
Laienbriider in das Kloster traten, wobei nach ihrem Tode 
Kapitał oder iiberlassene Grundstiicke wohl stets dem Kloster 
zufielen 1 2). Die dritte Art der Erwerbung geschah durch den 
Kauf und zwar Erbkauf, wie Zeit- oder Pfandkauf, die heutige 
Hypothek. Diese ist namentlich die im 15. und 16. Jahrh. 
gewdhnliche Eorm, ais den Kldstern nur noch selten Grund- 
besitz yerliehen wurde. Man zahlte dann bei Stiftungen lieber 
eine Summę Geldes, welche das Kloster auf eigenen oder 
fremden Grundstiicken anlegte. Zu jeder Art der Erwerbung 
bedurfte es aber die Bestatigung des Lehnsherrn. In der 
Regel yerzichtete letzterer dabei auf die fiskalischen Abgaben 
yon den Klostergiitern und beanspruchte nur die Gerichts- 
barkeit, doch behalt sich auch einmal (1385) ein Herr von 
Gera ausdriicklich die Frohn, Rente und Bethe eines yon 
Cronschwitz erworbenen Gutes yor3). Innerhalb seiner 
Mauern besafs das Kloster eigene Gerichtsbarkeit. Auch diese 
machte ihm die Landesherrschaft zuweilen noch streitig, so 
dafs 1363 ein fórmlicher Vertrag daruber abgeschlossen wer- 
den mufste4). Ungewbhnlich bei geistlichen Stiftungen war 
die jahrliche Abgabe, die Cronschwitz den Yogten yon Weida 
in Gestalt eines Tuches liefern mufste5). Neben der Ein- 

1) Vergl. Urkdb. I. No. 147 — unde wen diselben brudere von ires 
ordins weyn nicht eigenschaft phlegen zu habene, so habe wir ufgelazen 
— di eigenschaft desselben wingarten zu der priolin hant derselben sam- 
nunge zu Cronswicz, di wol eigenschaft beheldit.

2) Urkdb. I. No. 147 u. Urkd. v. 1471 April 29 (GHuSA. 
Weimar), worin ein gewisser Curt Nutzel aus Cronschwitz bekennt, dafs 
er sich mit seiner Frau gegen eine lebenslangliche Pfriinde in die Bruder- 
schaft des Klosters begeben habe, und dafs dafiir sein ganzes Yermogen 
an das KI. fallen soli te.

3) Urkdb. II. No. 300.
4) Ebenda II. No. 123.
5) II, No. 408.
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willigung der Landesherren wurde wiederholt auch die Be- 
statigung der Oberlehnsherren, der Landgrafen von Thiiringen, 
eingeholt. So bestatigt 1240 Landgraf Heinrich dem Kloster 
den Grund und Boden, auf dem es gegriindet ist, und gestattet 
ihm bis zu 20 Mark Einkiinfte, die es in den Gebieten von 
Weida und Saalburg erwerben wurde. Markgraf Albrecht 
yon Landsberg bewilligt 1262 bis zu 100 Pfund Einkiinfte, 
und Landgraf Dietrich fiigte 1293 noch bis zu 6 Mark hinzu. 
Albrecht endlich hat 1303 alle von den Ybgten von Plauen, 
Weida und Gera gemachten Schenkungen oder Yerleihungen 
bestatigt x). Daneben yersaumte man auch nicht, gelegentlich 
sich der kaiserlichen Bestatigung zu yersichern. So bewilligte 
1246 Konig Heinrich Raspe dem Kloster bis 40 Pfund Ein- 
kiinfte „unter dem reich“ zu besitzen, und 1359 liefs sich 
Cronschwitz yon Kaiser Karl IV. alle Briefe, Freiheiten, 
Zinsen, Renten und Giiter bestatigen 1 2).

1) Ebenda I. No. 42, 124 (das Regest zu berichtigen), 275 u. 358;
2) Urkdb. I. No. 89 u. II. Nr. 62.

Die 114 in Urkunden und Akten erwahnten Besitzungen 
oder Zinsgiiter von Cronschwitz yerteilen sich nun ungefahr 
in der Weise, dafs 34 in die Herrschaft Weida mit Berga, 
26 in die Herrschaft Gera mit der Pflege Reichenfels und 
der Stadt Schleiz, 5 in die Herrschaft Greiz, 10 in die Herr
schaft Plauen und 32 in das Pleifsener Land um Altenburg, 
Ronneburg und Schmolln entfallen, wahrend die iibrigen 7 
zerstreut bei Lobeda, im Zeitzer Gebiet oder noch entfernter 
lagen.

Wir haben im Folgenden eine kurze Zusammenstellung 
der Klostergiiter zu geben yersucht und dieselben chrono- 
logisch nach ihrem ersten Yorkommen geordnet. Ob bei den 
spatern Erwahnungen derselben Ortschaften wirklich neue 
Erwerbungen oder nur Kapitalanlage auf den schon eigen- 
tiimlichen Grundstucken yorliegen, lafst sich nicht immer ent- 
scheiden. Auch ist natiirlich die erste Erwahnung nicht 
immer gleichbedeutend mit dem Akt der Erwerbung.
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Im Jahre 1531 besafs das Kloster noch 2 Yorwerke 
zu Cronsehwitz und Meilitz, 2 Hólzer bei Greiz und Berga, 
2 Fischwasser in der Elster, 5 Weinberge mit dem jahrlichen 
Ertrage von 40 Eimern Wein und an Erbzinsen 205 Schook 
Grosch. aus 7 5 Ortschaften. Die iibrigen, namentlich die 
fern abgelegenen, wie Podebuls, Kummer und Nassebritz 
waren entweder verkauft oder die darauf stehenden Hypo- 
theken von den Schuldnern des Klosters inzwischen geloscht 
worden. Seit Ende des 15. Jahrh. verlangten iiberhaupt die 
Landesherren die Loschung von Hypotheken auf Lehnsgiitern 
binnen wenigen Jahren. Folgendes Yerzeichnis, das chrono- 
logiseh nach dem ersten Yorkommen der Giiter angeordnet 
ist, diirfte uber den reichen Besitz des Klosters einigen tjber- 
blick gewahren.

Die Einkiinfte des Klosters.
1) Cronsehwitz, 6 Hufen, Schenkung der Stifterin 

Jutta von Weida, 1238 (Urkdb. der Ybgte v. Weida 
etc. I. No. 70)ł).

2) (Langen-)B. e in s d o r f  ) (urkdl. Beynharts-, Reinera-, 
Reynelsdorf; sw. von Crimmitzschau), Dorf mit 33 
Mark Einkiinften, Schenkung des v. Gera, Bestatigung des 
Yogtes von Greiz, 1240 (I. No. 74). — Pfarre, 1302 
(I. 344). — Abgabe von der Pfarre, 1354 (I. No. 946). 
— 1 V2 Groschen Zins, Kauf der Katharina v. d. 
Planitz (II. No. 232). — 10 Schock Zins fur Schuld 
des KI., 1400 (II. No. 462).

12

3) Lusan (urkdl. Losan; sw. v. Gera), 8 Mark Zins, 
Yerpfandung des v. Gera, 1248 (I. No. 94). — Zins- 
hafer (mit Meilitz u. Hundhaupten zusammen 30 Scheffel), 
Yerzicht des v. Weida, 1279 (I. No. 190). — 1 ł/2 
Mark Zins, Kauf des KI. yon Reinold v. Zwótzen, 

1) Im weitern ist nur Bd. u. No. des Urkdb. vermerkt.
2) Dafs dieses gemeint ist, beweist seine Erwahnung i. J. 1531, wo 

es ais im Gericbte zu Zwickau gelegen angefiihrt ist (GesA. = Gesamt- 
Archiv Weimar Oo. pag. 796, N. 560.)
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1358 (II. No. 36). — Yorwerk, Kauf des KI. von 
Heinz Stange zu Thieschitz, Bestatigung des v. Gera, 
1363 (II. No. 125). — 1 1/2 Gid. Zins, Kauf der 
Nonne Elsę Griefs, 1415 (II. No. 603).

1) Nach Erwahnung von 1531 im Gerichte zu Zwickau gelegeu; 
daher Urkdb. I. Regist. S. 529 u. 578, II. No. 405, Regest, zu berich- 
tigen. Vergi. Mencke, Script. II. Sp. 1533.

4) (Langen-)B e r ns d o rf x) (w. v. Werdau), 13 Mark 
Zins, Schenkung der v. Gera, 1250 (I. No. 101 und 
102). — Piarre, Yerleihung des Bisch. v. Naumburg, 
1302 (I. No. 344). — Abgabe v. der Pfarre, 1354 
(I. No. 946). — 2 /2 Sehock Zins v. Seelgerate der 
Herzogin Salomea v. Auschwitz, 1400 (II. No. 405). — 
Badestube, Yerkauf der Gemeinde das. 1483 (Longolius, 
Yorrat brauchbarer Nachrichten, F. III. S. 11).

1

5) Greiz, Wald im Thale Saxa (?), Kauf des KI. von dem 
v. Gera, 1259 (I. No. 115).

6) Cl o dra (urkdl. Clodrawe, Cloderawe, -owe; w. v. 
Berga), 45 Schill. Zins mit 2 Hufen, 2 halben Huf- 
statten und 2 Garten, Kauf der Stifterin, Bestatigung 
der v. Gera, 1260 (I. No. 118). — Yerzioht des 
Friedricha v. Beichenau auf s. Giiter, 1281 (I. No. 
202). — 35 Schill. Z., Kauf des v. Gera, 1306 (I. 
No. 391). — Yorwerk, Schenkung der v. Wolfersdorf, 
Bestatigung des v. Gera, 1363 (II. No. 125).

7) Dohlen (urkdl. Dolentz, DSlen etc.; sw. v. Weida), 
Wiese und Fischerei, Schenkung des v. Gera, 1260 
(I. No. 119). — Kauf des KI. von Heinrich v. Dohlen, 
Bestatigung des v. Gera, 1305 (I. 372).

8) H un d h a u p ten (urkdl. Hundhobit, -heubten, -heupten ; 
nw. v. Weida), 4 Zinsleute, Kauf des KI. von dem 
v. Gera, 1262 (I. No. 123). — Zinshafer (s. Lusan). 
— 8 Schill. Z., Schenkung der Irmgard v. Dahmen, 
Bestatigung des v. Weida, 1289 (I. No. 238), 3 Yierdg. 
Z., Yerzioht des Leutold v. Techwitz, Bestatigung des
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v. Gera, 1313 (I. No. 454). — 3 Schock Groschen v. 
Seelgerate des Konrad v. Dóhlen, 1420 (II. No. 659).

9) 8 c h 6 n a (urkdl. Schonawe, -owe, Schenov ; sw. v. Gera), 
1 Talent Z., Kauf des KI. von Gottfried v. Gera, Be
statigung des v. Gera, 1263 (I. No. 128). — Konsens 
des KI. zur Yerpfandung eines Dritteils des Gutes, 
1333 (I. No. 728). — Abgabe von der Pfarre, 1354 
(I. 946).

10) Weifsendorf (urkdl. Wizcendorf; no. v. Zeulen- 
roda), Schenkung Heinriohs v. (Hohen-)Leuben, Be
statigung des v. Gera, 1268 (I. No. 147).

11) Schmólln, Patronat der Kirche, Schenkung des 
Markgrafen Dietrich v. Landsberg, 1269 (I. No. 150). 
— Bestatigung Konig Adolfs, 1296 (I. No. 304). — 
Bestatigung des Bisch. v. Naumburg u. des Papstes 
Clemens VI., 1343 (I. No. 886). — Abgabe v. der 
Pfarre, 1354 (I. No. 946). — KI. gesteht Heinrich 
Reufs v. Plauen, Herrn zu Bonneburg, das Patronat 
iiber den Altar des Schlosses zu, 1384 (II. No. 287). 
— Seelgerate der Herzogin Salomea v. Auschwitz, 
1387 (II. No. 316).

12) Meilitz (urkdl. Milicz; 6. v. Weida), Zinshafer (s. 
Hundhaupten), Yerzicht des v. Weida, 1279 (I. No. 
190). — Yorwerk erst 1531 erwahnt (GesA. Weimar, 
Oo. p. 796, No. 560).

13) Staitz (urkdl. Stewitz; n. v. Auma), 2 Pfund, 5 
Schill. Z., Kauf des KI. von Heinrich v. Lohma, Be
statigung des v. Weida, 1283 (I. No. 215).

14) Dittersdorf (urkdl. Dibistorf, Dibers-, Dytrichs-, 
Dittersz-; sw. v. Berga), 37 Schill. Z., Schenkung des 
v. Gera, 1283 (I. No. 216). — Holz, die Hart gen., 
Legat des Jordan v. Weida, Bestatigung des v. Weida, 
1288 (I. No. 228). — 14 Schill. Z. u. Wald, Kauf 
des KI. von denen v. A.uerbach u. Watzdorf, Besta
tigung des v. Gera, 1288 (I. No. 234). — Yerkauf 
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des Hartholzes an das Nonnenkl. in Weida, 1349 
(I. No. 912).

15) Miihlsdorf (urkdl. Molidorf, Milensz-; nw. v. Gera), 
Wald u. Fischerei, Schenkung des Konrads v. Kirch- 
hof, Bestatigung des v. Gera, 1288 (I. No. 234). — 
12 Schill. Z., Schenkung des v. Eichdorf, Bestatigung 
des v. Gera, 1330 (I. No. 691).

16) Ku mm er (urkdl. Cumere; sw. v. Altenburg), das Dorf 
mit s. Einkiinften, 4 3/4 M., 3 Pfund, 5 Schill. Zins, 
13 Scheffel Hafer, 6 Sch. Weizen, 9 Kloben Flachs 
und 17 Hiihner, Schenkung oder Yerkauf des Tuto v. 
Gófsnitz an das KI., Bestatigung des v. Plauen ais 
kbnigl. Landrichter, 1291 (I. No. 259). — Streit 
wegen des Dorfes mit Heinrich v. Gófsnitz u. dessen 
Yerzicht, 1381 (II. 267).

17) Podebuls (urkdl. Budowil; sw. v. Zeitz) ), 11 Hufen 
v. Cronschwitz an KI. Bosau zuriickverkauft, 1291 
(I. 265 u. 266).

1

18) Strafsberg, sw. v. Plauen), Dorf, Schenkung der v, 
Plauen, 1295 (I. No. 300), Bestatigung des Landgrafen 
Albrecht v. Thiiringen, 1296 (I. No. 310). — Wasser- 
benutzung aufser der Fischerei in der Elster u. im 
Bach zwisohen Kloschwitz und Strafsberg, Schenkung 
der v. Plauen (I. No. 325). — Aufzahlung der Giiter 
u. Einkiinfte des Dorfes ), darunter 72 Aoker, 1 Obst- 
garten, 1 Krautgarten, 5 Wiosen mit 22 Fuder Heu 
Ertrag, 6 Zinsbauern mit 3 Mark, 6x/2 Schill. Z., das 
Elsterwasser (s. vorhin). — Ferner Acker und Ein- 
kiinfte, 12 Schill., 1 Lot Z., 4 Kasę, 4 Hiihner, 3 
Schnitter, 2 Lammbauche, Schenkung der Kunigunde 
v. Plauen, 1298 (I. No. 327). — 4 Mark Z., Schen
kung des v. Plauen, 1302 (I. No. 349). — 7 Lot, 
4 Kasę, 4 Hiihner, 2 Schnitter Einkiinfte, Kauf des

2

1) Daher Urkdb. I. Reg. S. 589 zu berichtigen.
2) Vergl. a. S. 143, Anm. 1.
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Ki. von denen v. Machwitz, Bestatigung des v. Plauen, 
1332 (I. 718). — 10 Groschen Z. vora Seelgerate des 
Franz Junker, Pfarrers in Eger, 1377 (II. No. 337). — 
Forst oberhalb Syrau u. Holz zwischen Schneckengrun 
und Leubnitz, Schenkung der Herzóge v. Sachsen, 
1466, Juni 31) (GHuSA. Weimar; gedruckt Trommler, 
Sammlung zur Geschichte des Yogtlandes, S. 202 ff.).

1) Strafsberg wurde dann bei der Seąuestrierung des Klosters an- 
fanglich einigen Bauera daselbst, die Olbers genannt, gegen einen jahr- 
lichen an die Klosteradministration zu zahlenden Zins von 7 neueu 
Schock Grosch. iiberlassen und kam 1541 unter gleichen Bedingungen 
und in Gestalt eines Erbgutes an den Seąuestrationsnotar Anton Pestel. 
Ais dann spater nach Landtagsschlufs alle Klostergiiter in Sachsen ein- 
gezogen wurden, beschenkte und belohnte 1543 Kurfiirst Johann Friedrich 
den Pestel fiir treu geleistete Dienste mit dem Gute, doch mit Vorbehalt der 
Geriehtsbarkeit und gegeu Abgabe einer jahrlichen Zinshenne; s. Limmer 
III. S. 878 (nach Urkunden des Neundorfer Archivs).

19) Karlsdorf (urkdl. Karlis-; so. v. Boda), 1 Mark Z., 
Schenkung der v. Elsterberg, 1300 (I. No. 335).

20) Konneburg, 8 Schill. Z., Kauf des Heinrich v. Nau- 
litz, 1301 (I. No. 341). — Pfarre, 1302 (I. No. 341). 
— Einkiinfte aus der Stadt (5 Mark mit Werdau zu- 
sammen), Legat des v. Plauen, 1304 (I. No. 369). — 
Patronat des St. Katharinen-Altars der Pfarrkirche, 
Schenkung des Reufs v. Plauen, 1307 (I. No. 396). 
— 1 x/2 Mark Abgabe von der Pfarre, Kauf der 
Nonnen Elisabeth Burgold und Adelheid Miirring, 1353 
(I. No. 936). — 2 Schock Abgabe des Pfarrers, 1397 
(II. No. 381).

21) Grofsen stein (urkdl. Stegin; n. v. Konneburg), 
21 /2 Schill. Z., Kauf des v. Naulitz (s. Konneburg), 
1301 (I. No. 341). — Abgabe von der Pfarre, 1354 
(I. No. 946).

1

22) Korbussen (urkdl. Quarwisen, Korweisen; nw. v. 
Konneburg), 10x/2 Schill. Z., Kauf des v. Naulitz (s. 
Konneburg), 1301 (I. No. 341).

23) Mennsdorf (urkdl. Menschendorf, so. v. Konneburg),
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22 Schill. Z., Kauf des v. Naulitz (a. Ronneburg), 1301 
(I, No. 341).

24) Olsnitz, l1/^ Mark Z., Schenkung der von Vogts- 
berg, 1302 (I. No. 342). — 4l/g Yierdg. Z., Schen
kung der v. Yogtsberg, 1303 (I. No. 355).

25) Paitzdorf (urkdl. Patans-, Patena-, Batenadorf; so. v. 
Ronneburg), Patronat und Giiter, Kauf des KI., Besta- 
tigung des v. Plauen , 1302 (I. No. 350). — Abgabe 
von der Pfarre, 1354 (I. No. 946).

26) Tuysclus (urkdl. 1531 Tauszklas; Wiistg. bei Plauen?), 
Kauf des KI. von Tosso v. Reinoldsdorf, Bestatigung 
des v. Plauen, 1302 (I. No. 351).

27) Beiersdorf (urkdl. Berwigisdorf; Wiistg. bei Auma ?), 
Schenkung der Irmgard von Dahmen, 1303 (I. No. 360). 
— 1/2 Mark Z., Schenkung der vorigen, Bestatigung 
des v. Weida (I. No. 388).

28) Werdau, Einkiinfte (5 Mark mit Ronneburg zusammen), 
Legat des v. Plauen, 1304 (I. No. 369).

29) Drackendorf (urkdl. Trachinsdorf; nw. v. Roda), Wein- 
berg, Schenkung des Heinricha v. Gera, Bestatigung 
dea v. Burgau, 1304 (I. No. 370=402).

30) Hartroda (urkdl. Harthenrode, Hartenrod; sw. v 
Altenburg), 20 Acker Holz, Kauf des KI. yon denen 
v. Cosaitz, Bestatigung des Burggrafen v. Starkenberg, 
1306 (I. No. 390).

31) Lichtenberg (so. v. Gera), Schenkung des v. Gera, 
1306 (I. No. 389).

32) (Grofs-)D r ax d o r f (urkdl. Drachans-, Draohins-, Tra- 
chins-, Drachstorff etc., 1531 Wiisten-Draxdorf, 6. v. 
Weida), 4 Pfund, 2 Schill. Z., Schenkung des v. Gera, 
1306 (I. No. 391). — 36 Schill. Z. vom Seelgerate 
hes Konrad v. Boekwitz, 1307 (I. No. 398). — 22 
Groschen Z. vom Seelgerate des Giinther v. d. Planitz, 
1396 (II. No. 376). — 5 1/2 Gid. Z. (mit Wernsdorf 
zusammen) von Hypothek der v. Wolfersdorf, 1506 
Juli 2 (GHuSA. Weimar).
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33) Wernsdorf (n. v. Berga), 5 Schill. Z., 5 Scheffel 
Korn, 3 Scheffel Weizen Z., Schenkung des v. Gera, 
1300 (I. No. 391). — Zins (mit Grofs-Draxdorf zu- 
sammen) von Hypothek der v. Wolfersdorf, 1506 Juli 
2 (GHuSA. Weimar).

34) Berga, 34 Scheffel Korn v. der Miihle, Schenkung des 
v. Gera, 1306 (I. No. 391). — 1 Vierdg. Z. v. einem 
Hof und das Kirchlehen, Schenkung des v. Gera, 1310 
(I. No. 416).

35) Schwaara (urkdl. Sąware; no. v. Gera), 6 Mark Z., 
Schenkung des v. Gera, 1307 (I, No. 397). — Zins von 
5 Hufen (mit Trebnitz zusammen 12 Mark), Schen
kung des v. Gera, 1376 (II. No. 227).

36) Zickra (urkdl. Cykorauwe, Zcikara; sw. v. Berga), 
12 Schill. Z., Schenkung des v. Gera, 1307 (I. No. 
398). — 9 Schill. Z., Kauf des KI., Bestatigung des 
v. Gera, 1330 (I. No. 692).

37) Lobeda, Weinberg, Schenkung des v. Gleina, Besta
tigung des v. Lobdeburg, 1307 (I. No. 399). — 
2 Weingarten, Kauf des KI. von denen v. Draxdorf, 
Bestatigung des markgrafl. Amtmanns, 1307 (II. No. 
384). — Weinberg, Kauf der Nonne Anna v. Gera, 
1404 (II. No. 442). — Bestatigung des letzteren durch 
die Markgrafen, 1408 (II. No. 492). — Weingarten, 
Yerleihung des Konrads v. Wiirzburg an die Nonnen 
Anna v. Wolfersdorf und Anna v. Neumarkt, 1422 
(II. No. 679).

38) Hohenleuben (urkdl. Lewbenn), Pfarre, Schenkung 
des v. Gera, 1312 (I. No. 433). — 45 Groschen, 3 Pf. 
Z. von Hypothek der v. Tópfer, 1470 Mai 8 
(GHuSA. Weimar).

39) Nóbdenitz (urkdl. Nubudiz, Nubdicz, Nob-; sw. v. 
Schmolln), Patronat, Schenkung der Reufsen v. Plauen, 
1313 (I. No. 444) — Bestatigung des Biseh. v. Naum- 
burg, 1342 (I. 846) und des Papstes Clemens VI., 
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1347 (I. No. 419, s. a. No. 886, Anm.). — Abgabe von 
der Pfarre, 1354 (I. No. 946).

40) Z w 61 z e n (s. v. Gera) , 1 Mark Z. von der Miihle, 
Verzicht des Leutold v. Techwitz, Bestatigung des 
v. Gera, 1314 (I. No. 454). — 1 Mark Z. v. 1 Hufe, 
Schenkung des v. Gera, 1338 (I. No. 809).

41) Waltersdorf (sw. v. Gera), Zins und Patronat, Yer- 
kauf oder Schenkung des Burgmannen Heinrich v. Gera, 
Bestatigung der v. Weida u. Gera, 1315 (I. No. 462). 
— Dorf, Schenkung des v. Gera, 1328 (I. No. 651). 
— Abgabe v. der Pfarre, 1354 (I. No. 946). — Wiese 
ais Hypothek der v. Wolfersdorf, 1487 Juni 17 
(GHuSA. Weimar).

42) Bieblach (urkdl. Weblok; n. v. Gera), 32 Schill. Z., 
Kauf des KI., Bestatigung des v. Gera, 1322 (I. No. 
527). — 1 Pf. Z., Kauf der Nonne Barbara v. Plauen, 
1377 (II. No. 236).

43) GSdern (urkdl. Goderin; sw. v. Altenburg), Streit um 
einige Hufen mit dem Burggrafen Erkenbert v. Starken- 
berg, 1324 (I. No. 571, 606 u. 614; vergl. dazu 
Dobenecker’s Berichtigung in Zeitschr. fur Thuring. 
Gesch., N. F. IV. S. 574). — 1 r/2 Schock Groschen Z. von 
1 Hufe, 1 Wiese u. 1 wiisten Acker, Kauf des KI., 
1367 (II. No. 160). — Lehnreyers des Pfarrers zu 
Gollnitz uber 1 Garten, 1 Wiese und 1 Teich mit 
15 Groschen Z., 1396 (II. No. 374). — Lehnrevers 
des Petrus Winkler uber dieselben Stiicke, 1412 (II. 
No. 555).

44) Neundorf (w. v. Plauen), das balbe Vorwerk, Kauf 
des KI. von dem v. Plauen, 1328 (I. No. 656).

45) Mil bit z (urkdl. Milwicz; nw. v. Gera), 12 Schill. Z., 
Kauf des KI., Bestatigung des v. Gera, 1330 (I. No. 
692). — Mark Z., Schenkung des v. Gera, 1344 (I. 
No. 870).

46) Braunichswalde (urkdl. Brunswalde; so. v. Ronne-
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burg), 2 Pfd. Z., Schenkung der v. Pohl, Bestatigung 
des Reufs v. Plauen, 1342 (I. No. 832).

47) Zschorta (urkdl. Schurtowe, Shortawe; o. v. Weida) ), 
Heinrich gen. v. Zschorta, Unterthan (fidelis) das., 
1342 (I. No. 839). — % Mark Z., Kauf der Nonnen 
Elsbeth Burgold und Adelheid Murring, 1353 (I. No. 934). 
— Yerzicht des Nikolaus Nitschmann auf Giiter, 1367 
(II. No. 164). — Tausch eines Ackers gegen andern 
Acker am Wetterkreuze bei Weida, 1498 Mai 6 
(GHuSA. Weimar).

1

48) Tuirdin (Wiistung b. Gbdern; sw. v. Altenburg), 
5 Vierd. Z. v. 1 Gut, Yerpfandung der v. Gófsnitz, 
1342 (I. No. 843).

49) Mo sen (no. v. Weida), Fischerei in der Elster, Schen
kung oder Yerkauf der v. Mosen, Bestatigung des 
Reufs v. Plauen, 1342 (I. No. 848).

50) Albersdorf (urkdl. Alars-, Albrechtsdorf; nw. v. 
Werdau), Abgabe von der Pfarre, 1354 (I. No. 946).

51) Teichwitz (urkdl. Tegwicz, Techewicz; só. v. Weida), 
Abgabe von der Pfarre, 1354 (I. No. 946).

52) Zossen (urkdl. Zcossan; no. v. Weida), Wiese und 
Acker, Kauf des KI. von KI. Mildenfurth, Bestatigung 
des v. Weida, 1355 (I. No. 958). — Yerkauf eines 
Ackers an die v. Zossen gegen 1 Scheffel Apfel Z., 
1362 (II. No. 108).

53) G es s en (urkdl. Guzen ; sw. v. Konneburg), 34 Groschen 
Z., Kauf des KI. von denen v. Pohl, Bestatigung des 
Reufs v. Plauen, 1358 (II. No. 40).

54) P 6 p p e 1 n (urkdl. Popelin ; n. v. Ronneburg), 1 Mark 
% Vierdg. Z. (wie bei Gessen).

55) Otticha (urkdl. Utichow, Ottichaw; no. v. Weida), 
1 Mark 7 Groschen Z., Kauf des KI. von denen v. Pohl, 
Bestatigung des v. Gera, 1359 (II. No. 47). — 1 Mark 
Z., Kauf dez KI. ron denen v. Pohl, Bestatigung des 
v. Gera 1361 (II. No. 84).

1) Daher in Urkdb. I. No. 839, u. II. No. 164 die Kegesten zu be- 
richtigen.
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56) Taubenpreskeln (urkdl. Prosklin; s. v. Gera), 
1 Mark Z. (zusammen mit Ober- u. Unter-Rbppisch u. 
Kaimberg), Kauf der Nonne Sophie Ulrich, Bestatigung 
des v. Wejdą, 1362 (II. No. 98).

57) Ober- u. Unter-Rbppisch (urkdl. Robzcicz; s. v. 
Gera), Zins (s. Taubenpreskeln).

58) Kaimberg (urkdl. Keym; sb. v. Gera), Zins (s. Tauben
preskeln).

59) Pa u s cha (urkdl. Puschowe; nw. v. Zeitz), 2% Schock 
Z. auf dem Vorwerke, Kauf des KI. von Albrecht v. 
Schleinitz, 1363 (II. No. 122).

60) Plauen, 4 Mark Z. auf 3 Hausera ) der Altstadt, 
Schenkung des v. Plauen, 1367 (II. No. 159).

1

61) Trebnitz (nb. v. Gera), Zins (12 Mark mit Schwaara 
zusammen) von 3 Hufen, Schenkung des v. Gera, 1376 
(II. No. 227).

62) L a a s e n (urkdl. Lozan; nb. v. Gera), 1 Pf. Heller Z.,. 
Kauf des KI. von Elsę v. Rusitz, Bestatigung des v. 
Gera, 1377 (II. No. 236).

63) Loitzsch (urkdl. Lotschicz; s. v. Weida), 33 Groschen 
u. 2 Hiihner Z., Kauf der Nonne Barbara v. Plauen 
von denen v. Zossen, Bestatigung des v. Weida, 1380 
(II. No. 263 u. 264).

64) Baldenhain (n. v. Ronneburg), 5 Mark Z., Kauf der

1) Bei Trommler, Sammlung zur Gesch. des alten heidnischen und 
dann christlichen Vogtlandes (1767) 8. 207 findet sich noch folgende 
Notiz: Hiernach volget, wasz die nunnen czue Cronswicz im lant Plawn 
vor prabent habenn, nemlich alszo: in Plawn ein lehenwieszen 17 gr. 
3 pf, 1 ackerlehen 4 gr. und 6 aide pf., 1 hausz 4 gr. 6 pf., 1 hausz 
2 gr. 4 pf., 1 hausz 4 gr. 8 pf., 2 hauszer bei st. Wolflfgang 11 gr. 4 pf.,
1 hausz 2 gr., 1 hausz 4 gr. 10 pf., 1 scheun 7 pf., 1 hausz am compter- 
hoff 4 gr. 6 pf., 1 hausz 4 gr. 10 pf., 1 hausz 4 gr. 8 pf., 1 zinslosz 
lehen, 1 fieischbank; in Groszfryszenn 1 hausz mit 3 hiinern und 2 
scheffel havern; in Krieschwicz 5 zinsz giitter; in Drochaus 1 ; in Strass- 
berg 24 hauszer mit lehen und zinszen 16 asz 2 gr. 1 pf. 1 heller, 12 
sfl. gersten, 14 sfl. havern, 12 hiiner, 1 salzfuhr, die muhl, dasz fisch- 
waszer. Ist gniigk.
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Nonnen Sophie u. Jutta v. Altenburg, Bestatigung des 
Reufs v. Plauen, 1381 (II. No. 268). — Zinsen v. 
Seelgerate des Gunther n. d. Planitz, 1396 (II. No. 376). 

65) Speutewitz (urkdl. Spewtewicz; Wiistung b. Trebnitz, 
no. v. Gera)1), 42 Groschen Z, Kauf der Nonne Agnes 
v. Machwitz von Gerhard v. Techwitz, Bestatigung des 
v. Gera, 1385 (II. No. 300).

1) Brtickner, Reufsische Landeskunde S. 557.
2) Siehe Urkdb. II. 376 Bemerk.

66) Wetzdorf (urkdl. Weczelsdorf; sw. v. Weida), 4 Schock 
Groschen Z. in bar und Naturalien (Korn, Weizen, 
Gerste, Hafer, Hopfen, Erbsen, Mohn, Flachs, Hiihner, 
Eier, Kasę), Kauf des KI. von Otto v. Roder, Besta
tigung des v. Weida, 1387 (II. No. 310).

67) Wittchendorf (urkdl. Wittichendorf; so. v. Weida), 
52 Groschen Z., Kauf des KI. von denen v. Wolfers- 
dorf, Bestatigung des v. Weida, 1387 (II. No. 310).

68) Merkendorf (o. v. Auma), 17 Groschen Z., Kauf des 
KI. von Erenzel v. Lindenberg, Bestatigung des v. 
Weida, 1387 (II. No. 311).

69) Beerwalde (urkdl. Beyerwalde; no. v. Ronneburg), 
1 Groschen u. 4 Hiihner Z., Schenkung des Hans v. 
Stechau, 1391 (II. No. 343).

70) Wolfsgefahrt (urkdl. Wolfisgeferte; n. v. Weida), 
22 Groschen Z. ) vom Seelgerate des Gunther v. d. 
Planitz, 1396 (II. No. 376).

2

71) Liebschwitz (urkdl. Lubswicz; nó. v. Weida), 
7 Groschen 2 Pf. Z. vom Seelgerate des Gunther v. d. 
Planitz, 1396 (II. No. 376).

72) Jonaswalde (urkdl. Janniswalde; so. v. Ronneburg), 
17, Schock Z., Kauf der Nonnen Adelheid n. Ober
hausen u. Adelheid Griefs, 1400 (II. No. 399 u. 400).

73) Nassebritz (urkdl. Nassenbricz, Nasperitz; Wiistung 
b. Kriebitsch im Altenburgisch.), Yerkauf des V orwerkes an 
Otto Topfer, Pfarrer in Hohenleuben, 1402 (II. No. 421).
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— Yerkauf an das KI. Bosau, 1438 April 20 (Dresden-N. 
óffentl. Bibliothek). — Bestatigung des Kaufes durch 
den Kurfursten Friedrich von Sachsen, 1440 Juli 25 
(ebenda).

74) Weida, Streit des KI. mit der Witwe des Stadtschrei- 
bers Niklas wegen eines Ackers, 1457 Sept. 27 
(GHuSA Weimar).

75) Nieder-Bohmersdorf (urkdl. Behimsdorf; nó. v. 
Zeulenroda), 30 Groschen Z. von Hypothek der v. 
Maltitz, 1462 Marz 15 (GHuSA. Weimar).

76) Mehla (urkdl. Meylau; s. v. Hohenleuben), 4 Gid. 
(zusammen mit Hain) von Hypothek des Kurt Tópfer 
auf Lunzig, 1462 Juni 18 (ebenda).

77) Hain (so. v. Hohenleuben), Zins s. Mehla. — 1 Gid. Z. 
v. Hypothek des Hans Tópfer auf Lunzig, Bestatigung 
des v. Gera, 1501 Sept. 11 (ebenda).

78) Grofs-Friese n ) (ó. v. Plauen), 1 Mann mit 2 Scheffeln 
Hafer und 3 alten Huhnern, 1465 Dez. 9 (am s. 
Joachimstage; b. Trommler, Sammlung z. Gesoh. des 
Yogtlandes, S. 206).

1

79) Langen-Wetzendorf (urkdl. Wetzelsdorf; só. v. 
Hohenleuben), 4 Gid. Z. von Hypothek der v. der 
Planitz, 1489 Juli 4 (GHuSA. Weimar). — 6 Gid. u. 
5 Grosch. Z. von Hypothek der v. Wolfersdorf, 1505 
Nov. 7 (ebenda).

80) Costitz (sw. v. Altenburg) 60 Groschen Z. von Hypo
thek des Heintz v. Zschópperitz auf Kertschiitz, 1491 
Juni 3 (ebenda).

81) Gnadschiitz (sw. v. Altenburg), 2 Zinsmanner von 
Hypothek des v. Zschópperitz, 1494 Nov. 6 (ebenda).

82) Zwickau, 25 Gid. Rhein. Z. vom Seelgerate der 
Margarethe v. Meusebach, 1496 April 23 (ebenda).

83) Gera, Garten bei dem alten Schlosse, Yerpfandung des 
v. Gera 1508 (Longolius, Yorrat brauchbarer Nach- 

1) s. a. S. 143 Anm. 1.
XVI. 10
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richten Fach III. 8. 11). — 3 Gid. Z. von Hypothek 
auf das Haus des Burgera Andres Hain, 1515 Sept. 17 
(GHuSA. Weimar).

84) Bocka (Grofs- oder Klein-?; nw. v. Weida) ).1
85) Kriebitsch (sw. v. Altenburg).
86) Crieschwitz ) (no. v. Plauen).2
87) CulmitzBch (nb. v. Berga).
88) Drochaus ) (urkdl. Drages; 6. v. Muhltroff).3
89) Endschutz (b. v. Weida).
90) Hartmannsdorf (nw. v. Gera).
91) Kloschwitz (w. v. Plauen).
92) Lengefeld (sw. v. Bonneburg).
93) Leumnitz (nb. v. Gera).
94) Lunzig (w. v. Hohenleuben).
95) Nitschareuth (nw. v. Greiz).
96) Mblsen (sb. v. Weifsenfels).
97) Oberpirk (s. v. Pausa).
98) Pflichtend orf (nw. v. Altenburg).
99) Po hien (sw. v. Ronneburg).

100) Raizhain (n. v. Ronneburg).
101) Re ust (sb. v. Ronneburg).
102) Rop zen (nb. v. Gera).
103) Roschiitz (w. v. Gera).
104) Schleiz.
105) Sirbis (w. v. Weida).
106) Steinsdorf (sw. v. Weida).
107) Stolzenberg (w. v. Ronneburg).
108) Thiergarten (sw. v. Plauen).
109) Thranitz (w. v. Gera).

1) No. 84—114 Zinsen noch 1531 vorhanden (GesA. Weimar Reg. 
Oo. p. 792, No. 560.

2) Limmers Nachricht III. S. 877 iiber den Verkauf der Kloster 
zinsen in der Stadt Gera, beruht auf einem Irrtum. Vergl. unsere Ab- 
handl. S. 157.

3) Yergl. S. 143 Anm. 1.
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110) Yeitsberg (n. y. Weida).
111) Wintersdorf (nw. v. Altenburg).
112) Wiinschendorf (no. y. Weida).
113) Wusten-Draxdorf (= Klein-Dr.; sb. v. Weida). 
114) Zschernitzsch (urkdl. Sornewitz; nw. v. Alten

burg).

Gewissermafsen ais Einnahmequelle des Klosters kbnnen 
endlich auch die ihm yon Bischbfen und andern hbheren 
Geistlichen erteilten Indulgenzen und Ablasse gelten. Einen 
solehen fur ein Jahr und 40 Tage gewahrte 1247 der Kar- 
dinallegat Peter Capooeio allen Glaubigen, welche das von 
Gott wunderbar begnadete Kloster (cum — miraculose dominus 
potentiam suam ostendat) an seinem Stiftungstage (in die 
dedicacionis ipsius) besuchen und mit freigebiger Hand unter- 
stiitzen wiirden. Weitere Ablasse erteilten der Cardinallegat 
Hugo von St. Chers *), 40 Tage (1252); die Bischbfe Ber- 
thold von Bamberg (1279) und Meinher von Naumburg (127*), 
Erzbisehof Werner von Mainz (1281); Erzbischof Petrus yon 
Arborea und 12 italienische Bischbfe (1289); Erzbischof 
Rudolf yon Salzburg und Bischof Konrad yon Layant (1290); 
Bisohof Arnold yon Bamberg (1290); Bischof Bruno yon 
Naumburg (1292) ; Bischof Rudolf yon Constantiana ais Yikar 
des Naumburger Bischofs (1352) 1 2). Ferner erhielt die dem 
Kloster zugehbrige Kirche zu Meilitz 1294 durch deń Bischof 
Cristan yon Samland einen Ablafs3). Hier soli, wie der 
Pirnaische Mbnch beriohtet 4), der Schadel des heiligen Georg, 
durch eine Abtissin yon Quedlinburg dorthin gebracht, ais 
Reliquie aufbewahrt worden sein. Endlich werden yon seiten 
des Predigerordens den Besuchern und Gonnern der Marien- 
kapelle auf dem Berge zu Schmblln, einer Filiale yon Cronsch
witz, Teilhaftigkeit an gewissen geistlichen Ubungen des

1) Raumer, Gesch. der Hohenstaufen IV. S. 228 Anm.
2) Vogtl Urkdb. I. No. 90, 103, 199, 239, 247, 251, 271, 289, 934.
3) Ebenda I. No. 289.
4) Mencke, Script. rer. Germ. II. Sp. 1539.

10*



148 Gesehiehte des Klosters Cronschwitz.

Ordens gewahrtł). Im Jahre 1387 liefs sich das Kloster 
von Papst Urban VI. alle seine Freiheiten und Rechte, die 
es von Papsten, Kónigen, Fiirsten und andern Glaubigen 
empfangen hatte, nochmals feierlich bestatigen 1 2).

1) Vogtl. Urkdb. II. No. 386 u. 467.
2) Ebenda II. No. 312.
3) S. das ehronolog. Verzeichnis der Priorinnen und anderer Kloster- 

personen gegen Ende der Abhandlung.
4) In der papstlichen Ordination v. 1246 (Urkdb. I. Nr. 87) heifst 

es: electio tamen priorisse libere pertineat ad conventum.
5) wohl =3 Schaffnerin.
6) GesA. Weimar Oo. p. 792, 161 aus Schreiben des Nickel v. 

Minkwitz an den Kurfiirsten.
7) S. S. 128.
8) Berthramus ordinis fratrum predicatorum et provisor curie san-

IV. Verwaltung und Zeitereignisse.

An der Spitze des Klosters stand die Priorin, und solches 
Amt bekleidete womóglich eine Tochter der Landesherr- 
schaften3). Die Wahl der Priorin geschah ausschliefslich 
duroh den Konvent4 5). Neben ihr gab es eine Suppriorin, 
und von mehr untergeordneten Amtern werden gelegentlich 
Werkmeisterin 6) und Kiisterin genannt. Wie viel Nonnen 
durchschnittlieh im Kloster waren, lafst sich nicht feststellen. 
Zu 1536 wird einmal erwahnt, dafs vor Alters an 50 Per- 
sonen darin gewesen, doch sind dabei wohl die Geistliohen 
und das Gesinde mitgezahlt 6). Nicht im Kloster selbst, aber 
doch in dessen Nebengebauden wohnten dann 4—8 Prediger- 
monche, welche ais Kaplane und Beichtiger die Seelensorge 
der Nonnen ausiibten oder ais Schreiber (scriptor, notarius) 
dienten. Die weltliche Yertretung des Klosters aber hatte der 
Hofmeister (proyisor curie, administrator in temporalibus). 
Anfanglich mag, wie die Ordinationsurkunde des Bischofs von 
Naumburg solches bestimmte, dieses Amt vom Deutschen Orden 
besetzt worden sein7). Dann scheinen es zeitweise die 
Predigermonohe in ihre Hande gebracht zu haben8), und 
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spaterhin wurden meistens Adlige dazu genommen. So haben 
namentlich die von Roder diese Stelle innegehabt.

Yon den Klostergebauden ist fast nichts mehr erhalten.
Die Kirche scheint, nach den sparlichen Triimmern zu 

urteilen, eine Kreuzkirche gewesen zu sein. Sie und die 
iibrigen Klostergebaude lagen unmittelbar hinter der jetzigen 
Oberfórsterei. Hier ist auch noch etwas Ringmauer erhalten. 
Nach der Elsterseite befinden sich dicht nebeneinander ver- 
schiedene Kellergewolbe, wie man sie bezeichnet hat 1). Auch 
auf der entgegengesetzten Seite, doch aufserhalb des Klosters, 
ist noch der Eingang eines unterirdischen Raumes wahrzu- 
nehmen. Dies soli der Sagę nach ein Gang sein, der unser 
Kloster mit dem ca. 10 Minuten entfernten Mildenfurth yer- 
band. Ein solcher Gang zwischen einem Manns- und Frauen- 
kloster yerschiedenen Ordens ist naturlich ein Unding 2).

1) Hahn, Gesch. v. Gera, S. 443. — Es sind aber offenbar Wasser- 
bauten wegen der Gefahrdung durch Hochwasser.

2) Im Kornhause zu Mildenfurth soli dieser Gang ausgemiindet haben. 
Nun findet sich allerdings dort noch der Eingang eines zerfallenen Kellers 
oder Notausganges, zu dem einige Stufen herunterfuhren. Ich konnte nur 
wenige Schritte darin yordringen, weil er dann zugemauert war. Nach 
Cronsehwitz kann er indes nicht gefiihrt haben. Er miifste in diesem 
Falle ca. 7 Meter fallen, unter der Weida hindurchgehen und wieder ca. 
30 Meter steigen, und da ware er wegen des Grundwassers wohl niemała 
passierbar gewesen. Vergl. iibrigens zu diesem angeblichen Gange den 
14. Jahresbericht des vogtl. altertumsforsch. Ver. S. 93.

3) GesA. Weimar Kk. 34, 11, 5 B.
4) April 23 in GHuSA. Weimar.

Gegen Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts 
liefs das Kloster yiel bauen. Im Juli 1482 ersuchte die 
Priorin den Herzog Wilhelm yon Sachsen um Unterstutzung 
mit Holz zum Klosterbau, den sie noch vor Eintritt des 
Winters yollenden móchte 3). 1496 4) bestimmte Margarete 
yon Meusebach bei Stiftung ihres Seelgerates 3 Gulden Zins 
zum Bau, und 1503 bittet die Priorin Margarete von Bock-

ctarum yirginum beati Augustini in Cronswiez I. No. 878; s. a. Yer
zeichnis der Hofmeister.
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witz um Erlafs eines Riistwagens mit starken Pferden, der 
Wein nach Jena bringen sollte; denn das Kloster habe einen 
grofsen Bau vor, namlioh ein Refektorium (remtall) von 42 
Ellen Lange und 14 Ellen Breite x). Der grofse Aitarstein 
der Kirche soli 1646 nach Weida iibergefiihrt worden sein 
und jetzt auf dem Altar der dortigen Stadtkirche liegen1 2). 
Ferner3) haben wir noch eine Nachricht von 1778, welche 
den spater yerlorenen Grabstein eines Herm von Gera be- 
Bchreibt. Auch um Mitte dieses Jahrhunderts wurde ein 
solches Monument ausgegraben und leider gleich zerstort, 
ohne dafs vorher seine geschichtliche Bedeutung festgestellt 
wurde. Unerkennbare Stiicke davon sind heute in dem Hof- 
thore eines Bauernhauses eingemauert4).

1) GesA. Weimar Kk. 34. 11, 5B.
2) Walther, Das alte Weida, S. 35
3) Im handschriftl. Nachlafs Heinrichs XXVI. (Hausarchiv Schleiz 

Ge 8) heifst es dariiber: „Hierinnen eine richtige Zeichnung eines Monu- 
ments oder Leichensteins, welches in der alten Klosterkirche zu Cronsch
witz bey Mildenfurth in Voigtland vor einiger Zeit annoch vorhanden ge- 
wefsen ist. Umschrift: anno millesimo C.C.C obiit sancte (!) Heinricus, cuius 
anima reąuiescat in pace. Jacobus pictor de Rochlitz conf.u Und ferner: 
„Ein guter Freund schrieb mir, er ware vor 50 Jahren ais ein Knabe 
mit seinem Vater in dem Closter zu Cronschwitz gewesen; dazumal ware 
noch ein Monument von einem Voigte in der Kirche zu sehen gewesen. 
Sein Vater habe es in der Geschwindigkeit abgezeichnet. — Es ware 
dieser Stein einige Zeit hernach nach Weida geschickt worden, wo es 
bey einem neuen Fabriquen-Haufs mit ware gebraucht worden. Weimar, 
den 5. Febr. 1778. Joh. Christ. Meyer Archivs-Accessiste.“ — Die 
Zeichnung fehlt aber heute, und die angegebene Umschrift scheint doch 
recht zweifelhaft zu sein Yielleicht wurden Nachgrabungen in Cronsch
witz noch andere Leichensteine zu Tage fordem, welche fiir die Ge
schichte der Vogte von Wichtigkeit waren.

4) Hahn, Gesch. v. Gera, S. 444.

Bei einer Iuventarisierung von 1544 werden folgende 
Klostergebaude aufgefiihrt: Wohnhaus oder die Propstei, das 
Refektorium (rebenther, so gegen der probstei gelegen—also 
dem ersteren gegeniiber lag), Kiiche, Backhaus, Pferdestall, 
Schweine- und Kuhstall, Yiehhaus „alles baufallig", die hintern 
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Klostergebaude nebst Garten und Kirche 1). Ein Stein mit 
der Inschrift: anno dm m’cccc’lxvn agnes von mylticz priorin 
in der cyt hat lassen bawen disse kochen — war friiher noch 
iiber der Thiir eines Bauernhausea zu sehen, das aus der 
ehemaligen Kuchę eingerichtet war2). Heute ist alles ver- 
schwunden. Offenbar gehorte zum Kloster auch die jetzige 
Pfarrerwohnung 3), ein noch ziemlich gut erhaltenes Giebel- 
haus im Style der beginnenden Renaissance. Yielleicht ist 
sie eine der beiden Behausungen, die vor der Reformation die 
Mónche innehatten, und von welchen 1529 eine dem neuen 
eyangelischen Pfarrer zugewiesen werden sollte4).

1) Landesarchiv Altenburg, Registr. Closterrerschr. anno 1547—1555.
2) Limmer, Gesch. des Vogtlands III. S. 876: 14. Jahresber. des 

vogtl. Altertums-Vereins, S. 93; 18. u. 19. Jahresber. S. 115; Hahn, 
■Gesch. von Gera, S. 442 ; Walther, a. a. O. S. 35.

3) Limmer a. a. O. hait sie fiir die ehemalige Propstei.
4) GesA. Weimar Kk. 33. 11, 3a aus Schreiben des Kurfiirsten an 

Anarg v. Wildenfels.
5) Vogtl Urkdb. I. No. 75.

Von einzelnen Zeitereignissen, welche das Kloster, 
beriihrten, ist zunachst das Ableben des Landmeisters 
Heinrich von Weida, des friiheren Gemahls der Stifterin, 
zu erwahnen. Er war, wie es scheint, nach ruhmyollen 
Kampfen in Preufsen noch einmal ins Yogtland zuriick- 
gekehrt. Hier erkrankte er und starb im Kloster Cronsch
witz, wohin er sich wohl hatte schaffen lassen. Ebenda er- 
hielt er dann auch seine Grabstattes), und sicherlich wird 
spater die Jutta, die noch 1268 lebte, gleichfalls dort an der 
Seite des Gemahls beigesetzt worden sein. Im iibrigen bietet 
die Klostergesohichte vom 13. bis 15. Jahrh. aufser den 
Schenkungen, Kaufen und den rein kirchlichen Angelegen- 
heiten wenig Bemerkenswertes. Einzelne Urkunden, die jeden- 
falls interessante Voraussetzungen haben, sind wegen der 
mangelnden Quellen wie Schlufssteine ohne Gewolbe. Ais 
solches Fragment lafst sich z. B. die Banndrohung des 
Bischofs Rudolf von Naumburg gegen alle Schuldner des
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Klosters anfiihren (1354) x). Beriihrt wurde schon vorhin 
der Streit unseres Stiftes mit den Landesherren, den Yógten 
von Weida, wegen der zustandigen Gerichtsbarkeit 1 2). Es 
scheint dabei von seiten der Yógte und ihrer Diener zu Ge- 
waltthatigkeiten gegen Cronschwitz gekommen zu sein; denn 
erstere erklaren 1363 in einem Yergleich, worin den Nonnen 
die Gerichtsbarkeit innerhalb der Klostermauern zugesprochen 
wird, dafs ihnen der dem Kloster zugefiigte Schaden (unfuge) 
getreulich leid ware. Sie wollen auch denselben nach Kraften 
ersetzen, und die Jungfrauen sollen ihnen das Yorkommnis 
um Gottes willen verzeihen (daz dy iuncvrowen des clostirs 
uns daz gutlich schollen vorsehen durch got). In ihre Suhne 
ziehen die Yogte noch den Hans von Wartenberg, d.er ganz 
besonders das Kloster befehdet zu haben scheint, und ver- 
sprechen, wenn dieser den Frieden nicht anzunehmen ge- 
sonnen sei, sich nicht weiter in den Streit zu mischen 3).

1) Vogtl. Urkdb. I. No. 946.
2) S. 132.
3) Ebenda II. No. 123. — Schlofs Wartenberg am Wege v. Kóckeritz 

nach Seifersdorf, unfern von Grimmla. Nach der Sagę hatte der Besitzer 
der Sittsamkeit der Nonnen nachgestellt und das Kloster niederbrennen 
wollen. Da hatte der Vogt von Weida seine Burg zerstórt und den 
Ritter im diirren Hain bei Mildenfurth, wo er den Nonnen aufgelauert, 
gefangen genommen; s. Eisel, Sagenbuch des Yogtlands, S. 361, No. 913.

4) Ebenda II. No. 253.
5) Ebenda II. No. 327; vergl. wegen des v. Wolfersdorf das Register.

Ais Gegenstiick hierzu erfahren wir, dafs die Kloster 
Weida und Cronschwitz, weil sie einige vom Bischof Wittich 
von Naumburg auferlegte freiwillige Liebesgaben (quod 
subsidium caritatum per nos inpositum non solvistis) nicht 
bezahlt hatten, mit dem Banne belegt waren; doch hob der 
Bischof in der Hoffnung auf giitlichen Ausgleich 1379 das 
Interdikt wieder auf 4). Cronschwitz wurde in der Folgezeit 
noch zweimal mit dem Banne belegt, einmal 1389, weil die 
Nonnen einen exkommunizierten Laien, Hans von Wolfers- 
dorf, beerdigt hatten, so dafs sogar ihre Kirche und Gottesacker 
wieder kanonisch gereinigt werden mufsten 5); das zweite 
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Mai in einem Prozefs gegen einen Burger von Weida, der 
weiterhin noch zu besprechen ist.

Im Jahre 1381 stritt unser Kloster mit dem markgraf- 
liehen Lehnsmann Heinrich von Gófsnitz wegen des Gutes 
Kummer bei Altenburg. Markgraf Friedrich yon Meifsen be- 
stimmte endlich den letzteren zu einem Yerzicht auf das 
Dorf, wahrend das Kloster vom Ersatz des ihm zugefugten 
Schadens absehen solltel). Gegen Ende des Jahrhunderts 
(1397) yertrug sich Cronschwitz durch Yermittlung des Mil- 
denfurther Propstes Johann Zwenumbein mit dem Pfarrer 
yon Ronneburg. Letzterer soli die Nonnen ais Lehenfrauen 
anerkennen, seine jahrliche Abgabe ordentlich bezahlen und 
die pasptliche Urkunde, die er sich wegen seiner Pfarre hat 
geben lassen, den Nonnen ausliefern, damit sie in Zukunft 
keinen Nachteil dayon hatten (daz yn kein ungeldke dovon 
engste)2). So erhielt hier das Kloster zwar Recht, aber 
auch die iibrigen Patronate der Ronneburger Pflege — 
Cronschwitz besafs aufser der Ronneburger Kirohe noch die 
Patronate der Gotteshauser zu Schmólln, Paitzdorf, Ndbde- 
nitz, Albersdorf, Langen-Bernsdorf und Langen-Reinsdorf — 
Bind dem Stifte eine stete Quelle der Sorge und des Streites 
gewesen. Schon 1302 hatte Bischof Bruno yon Naumburg 
den Nonnen gestattet, die Pfarren in Ronneburg, Bernsdorf 
und Reinsdorf mit Weltgeistlichen zu besetzen und den 
Uberschufs der Einkiinfte jener Kirchen fiir ihr Kloster zu 
yerwenden 3).

1) Urkdb. II. Ko. 267.
2) Ebenda II. No. 381.
3) Ebenda I. No. 344.
4) Ebenda II. No. 441 u. 445. — 1468 Aug. 12, Yersprechen des

Das Gleiche war auch wohl bei den iibrigen oben ge- 
nannten Pfarrstellen geschehen. Die Inhaber derselben 
suchten sich aber haufig ihrer Yerpflichtung gegen das Stift 
zu entziehen. Daher liefs sich Cronschwitz, wenn es die 
Pfarrstellen neu besetzte, die Zahlung der jahrlichen Abgabe 
(pensien) yon den Pfarrern noch besonders yerbriefen 4).
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Dem Ronneburger Streitfalle folgte 1409 ein solcher mit 
Rem Pfarrer in Selim blin. Die Saehe wurde z war bald zu 
Gunsten des Klosters entschieden und dem Pfarrer seine 
tJbergriffe untersagt1); doch 1461 hatte Cronschwitz abermals 
mit einem dortigen Priester Streitigkeiten. Nach dem damals 
erteilten Schiedsspruche wird letzterem eine ganze Reihe von 
Unregelmafsigkeiten vorgeworfen 2). Wenige Jahre spater 
(1468) klagt das Kloster aufs neue iiber die Nichtzahlung 
seiner Pension3), und 1480 zeigte sich der Inhaber der dor- 
tigen Pfarre geradezu ungehorsam gegen das Stift. Er hielt 
die Begangnisse nicht, welche ihm die Priorin auftrug, hatte 
eine neue Kapelle erbaut und lockte die Glaubigen durch 
Erteilung von Ablafs dahin, wodurch das Kloster grofse Ein- 
bufse an Opfern erlitt4).

1) Urkdb. II. No. 501.
2) Abschr. v. 1461 Aug. 17 (GHuSA. Weimar).
3) Ges A. Weimar Reg. Kk. p. 34. No. 11, 5, P. 3.
4) Ebenda Kk. 34. 11, 5 ccc.
5) Das Kloster legte die Urkunden No. 419, 444 u. 846 im I. Bd. 

des Urkdb. vor.

Am bedenklichsten endlich war der Streit des Klosters 
mit der Kalandsbriiderschaft zu Schmólln wegen des Spo- 
liums (1504—1517). Er erhob sich anfanglioh wegen der 
Hinterlassenschaft eines Pfarrers von Nbbdenitz. Die Nonnen 
klagten beim Kurfiirsten, die Kalandsbriider hatten sich bei 
der Schwache (unkrefftigen leben) des genannten Priesters 
den grbfsten Teil der dortigen Pfarrgiiter angemafst. Es 
kam dann zum Prozesse, wobei die gegnerische Partei ihre 
Priyilegien vorlegte 5). Der Kaland berief sich auf das Testa
ment des Pfarrers und eine Urkunde des Mark grafen Wil
helm von Meifsen, worin dieser 1421 den Pfarrern der Pflegen 
Crimmitzschau, Schbnfels und Werdau das Spolienrecht und 
freie Yererbung durch Testament gewiihrt, und klagte beim 
Kurfiirsten, das Kloster hatte die besten Einkiinfte der Pfarren

Michael Vogt, Priesters zu Ronneburg, dem Kloster fiir die Inkorporation 
jahrlich 2 Schock Grosch. zu bezahlen (GHuSA. Weimar). 
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an sich gezogen und dieselben so geschwacht, dafs die Pfarrer, 
wenn sie nicht andere Mittel hatten, Kasę und Brot essen 
miifsten ł). Wie der Streit auslief, geht aus den Akten nicht 
hervor.

Von andern Prozessen des Klosters ist der gegen den 
Burger Johann Rufs in Weida zu erwahnen. Dieser hatte 
in der Zeit von 1404 —1406 1 2) Cronschwitz wegen gewisser 
strittiger Giiter und Einkiinfte bei der papstlichen Kurie 
verklagt und bereits erreioht, dafs der zum papstlichen Kom- 
missar ernannte Abt des Schottenklosters in Regensburg die 
Nonnen wegen Yersaumnis der angesetzten Termine mit dem 
Interdikt belegte. Da wandte sich das Kloster an den Bischof 
von Naumburg, ais Konservator des Predigerordens, an die 
Markgrafen von Meifsen und andere und wufste es dahin zu 
bringen, dafs der Gegner nicht allein mit der Klage abge- 
wiesen, sondern sogar hart verfolgt wurde. Bufs appeilierte 
hierauf abermals an den papstlichen Stuhl. Der Prozefs wurde 
infolgedessen dem Propste Hermann Dwerg iibertragen und 1407 
aufs neue eróffnet, wobei sich Cronschwitz durch den Magister 
Hartung Muller (Molitor) vertreten liefs. Ais aber Rufs und 
sein Anwalt nicht zu der neuen Verhandlung erschienen, 
wurden die Nonnen von der Klage freigesprochen und der 
Klager in die Kosten yerurteilt. Diesen Urteilsspruch liefs 
sich das Kloster sofort durch Papst Gregor XII. bestatigen 3).

1) GesA. Weimar Kk. p. 32. 11, 2.
2) Za Lebzeiten Innocens VII., Papst v. 1404 Oktob. 17—1406 

Nov. 6.
3) Urkdb II. No. 478 u. 479.
4) Ebenda, No. 483.
5) Der in den 30 er Jabren des Jabrh. sich abspielende Liebes- 

Toman des Herzogs Sigismund von Sachsen mit dem Fraulein von Lohma

Noch in demselben Jahre (1407) fuhrte das Stift einen 
zweiten Prozefs mit einem gewissen Nikolaus wegen vier 
Weinberge bei Lobeda. Uber den Ausgang desselben ist 
jedoch nichts weiter bekannt4).

In den 60er Jahren 5) des 15. Jahrhunderts hatte 
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Cronschwitż auch von der Gewaltthatigkeit des Burggrafen 
Heinrich II. von Meifsen aus dem Hause Plauen zu leiden. 
Er hatte den Nonnen das Dorf Strafsberg weggenommen und 
dessen Einkiinfte sich selbst zugelegt. Das Kloster klagte nun 
beim Kónige von Bohmen, ais Oberlehnsherrn, aber erst ais 
Sachsen die Herrschaft Plauen auf dem Exekutionswege an 
sich zog, erhielt Cronschwitż sein Eigentum wieder, ja die 
sachsischen Herzoge fiigten von sich aus noch die Schenkung 
zweier Waldstrecken hinzu *).

Selbst mit dem ihm sonst so wohlgesinnten Haus der 
Herreu von Gera geriet das Kloster einmal in Irrung, indem 
1486 Heinrich der Altere von Gera den Nonnen die Erb- 
zinsen und Lehnsrechte in den Ortschaften Lusan, Schona, 
Waltersdorf, Hundhaupten, Zwótzen, Sehwaara und Trebnitz 
yorenthielt unter dem Yorgeben, diese Einkiinfte waren nur 
Leibzinsen seiner Base Anna von Gera gewesen 2). Durch 
einen Yergleich vom 20. April 1487 wurde der Streit end- 
lich dahin geschlichtet, dafs die vier erstgenannten Ort
schaften dem Kloster, Sehwaara und Trebnitz aber dem 
Herrn von Gera gehdren sollten. Ferner soli letzterer fiir 
Forderungen, welche Cronschwitż wegen des Testaments der 
Frau Anna von Gera, geb. Grafin von Henneberg, und einer 
andern Yerschreibung der Familie Grofse an ihn erhob, dem 
Kloster 150 Guld. Rhein. auszahlen3). Spaterhin, ais das 

ist irrigerweise von Limmer, Gesch. des Vogtlands, S. 705, Hahn, 
Gesch. v. Gera, S. 369 Anm., u. Walther, Das alte Weida, S. 33, auf 
Kloster Cronschwitż bezogen worden, aber der Pirnaische Monch (b. Mencke, 
Script. II. Sp. 1498) bezeichnet die Geliebte des Herzogs ais Nonne yon 
Weida. Vergl. a. Mencke a. a. O. Sp. 1078.

1) Die iibrigen Einkiinfte waren: 12 Scheffel Gerste, 14 Sch. Hafer, 
1 Salzfuhr, 12 Hubner, 48 Gr. Miihlsteingeld und 47 Gr. Weingeld; nach 
Urkd. d. d. 1466 Juni 3 (dinst. n. trinitatis) in GHuSA Weimar, 
gedr. bei Tromler, Sami. z. Gesch. des Yogtlands, S. 202 f., mit falsch. 
Jahr (1467).

2) GesA. Weimar Reg. Kk. p. 34. No. 11, 5 B, und Longolius, 
Vorrat brauchbarer Nachrichten, Fach III. S. 11.

3) Orig. im Hausarchiy Schleiz; s. a. Longolius a. a. O., S. 11.
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Kloster aufgehoben wurde, zogen der Herr von Gera und 
seine Nachfolger auch die iibrigen Dorfer an sich und ge- 
rieten dadurch in langdauernde Differenzen mit Kursachsen. 
Erst 1669 hat der Rat von Gera im Auftrage der Landes- 
herren die Cronschwitzer Klosterzinsen von Herzog Moritz 
von Saehsen um 1000 Guld. endgiltig abgelbst x).

Yom Jahre 1493 ist dann noch ein Streitfall mit Gbtz 
von Wolfersdorf zu Berga wegen Ausiibung der Gerichtspflege 
kurz zu erwahnen. Gotz mufs ein ziemlich roher Mensch 
gewesen sein, denn die Nonnen klagen beim Kurfiirsten, der 
von Wolfersdorf habe ihren Mann, den er gefangen hatte, bis 
an den achten Tag ohne Speise und Trank aufser einem 
Stiickchen Brot in seinem Turm gelassen und den Sohn des 
Mannes, ais er dem Yater Essen bringen wollte, mit Sporen 
geritten 1 2). Auch scheinen spater (1506/7) Gbtz und sein 
Bruder Heinrich ihren Schwestern Eufemia und Margarete, 
Nonnen in Cronschwitż, ihre Leibrenten vorenthalten zu 
haben 3).

1) Longolius a. a. O., S. 13.
2) GesA. Weimar Reg. Kk. 34. 11, 5 D.
3) Ebenda Kk. 32. 11, 2 i.
4) Longolius a. a. O., S. 12.

Am 4. Oktober 1517, um noch dieses zu erwahnen, hat 
Kurfiirst Friedrich von Saehsen neben andern Klostern auch 
Cronschwitż mit einer testamentarischen Schenkung von 50 Guld. 
Rhein. bedacht4). Die iibrigen Urkunden und Akten des 
16. Jahrh. gehbren dann, soweit sie nicht schon weiter 
oben angezogen sind, wie der Streit mit dem Kaland zu 
Schmblln und mit denen von Wolfersdorf, bereits der Refor- 
mationsgeschichte an.

V. Reformation und Aufhebung des Klosters.

Der Wunsch nach Reformation der Kirche war bereits 
gegen Ende des 15. Jahrh. sehr laut geworden und fand 
selbst in den geistlichen Stiftungen seinen Wiederhall. Hnser
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Cronschwitz ist ein neues Beispiel dafiir; denn schon 1479 
schrieben einige Nonnen daselbst dem sachsisehen Kurfiirsten, 
sie móchten ,,aus ihrem Leben zu einem Yollkommenen 
Stande" kommen und reformiert werden. Sie baten daher 
dafs der Proyinzialprior, der nicht dazu geneigt ware, yeran- 
lafst wiirde, das Kloster zu visitieren J). Im Jahre 1492 er- 
suchte der Kurfiirst dann den Proyinzialprior des Prediger- 
ordens in Nordhausen, das Kloster baldigst zu reformieren. 
Er habe gehbrt, dafs letzteres schon lange „in Reformation 
gestanden“, und fiirchte Schaden fiir dasselbe. Entweder 
hierauf oder yielleicht friiher war der Proyinzialprior in 
Cronschwitz gewesen und hatte besonders einen strengeren 
Absehlufs des Klosters yerlangt, damit die Jungfrauen es 
nicht willkiirlich yerlassen (ausfahren) sollten. Da aber hatten 
dereń Yerwandte gedroht, sie wollten durch ihn und andere 
Yisitatoren „ein Schwert stofsen". Dann war in jener Zeit 
auch ein Zank zwischen den Nonnen und ihren Prediger- 
mónchen ausgebrochen. Erstere zeigten sich, wie der oben- 
genannte Prior angiebt, ungehorsam und wollten keine Yer- 
zeihung erbitten, weshalb die Mbnche sich weigerten, ihre 
Beichte zu hbren und ihnen das Sakrament zu geben. Der 
Proyinzialprior selbst aber war jedenfalls ein etwas bequemer 
und lassiger Mann. Er scheute die weite Reise und andere 
Rnannehmlichkeiten. Daher war 1497 beziiglich der Refor
mation von Cronschwitz noch nichts geschehen, und die 
kurfiirstlichen Ratę, welche damals persbnlieh mit dem 
Prior yerhandelten, erreichten „unter yielem Reden“ nichts 
weiter, ais dafs er schliefslich dem Dominikaner Dr. Wun- 
siedel aus Leipzig Yollmacht erteilte, das Kloster zu visi- 
tieren 1 2).

1) Schreib. v. 19. Marz (Freitag nach Ocali); GesA. Weimar Kk_ 
p. 32. No. 11, 1.

2) Yersch. Schreiben; ebenda.

Zwanzig Jahre spater begann die grofse deutsche Refor
mation.
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Zuerst yerspiirte Cronschwitz, ais 1525 der Bauernauf- 
stand in Thiiringen und Franken zahlreiche Stifter in Flammen 
aufgehen liefs, den Ernst der neuen Zeit. Aus diesen Tagen 
stammt ein aufserst besorglicher Brief der Nonne Anna yon 
Gera an ihre Schwagerin daselbst. Es war eben den Jung- 
frauen mitgeteilt, dafs die Bauern bei Neustadt lagen und 
alle Kloster im Weimarischen zerstbrten. Da besorgten auch 
die Cronschwitzer Nonnen das Schlimmste 1), ihre Prediger- 
mbnche und geistlichen Beichtyater aber suchten schleunigst 
das Weite2). Offenbar wegen dieser drohenden Gefahr hatte 
das Kloster seine Kleinodien beim Herrn yon Gera in Sicher- 
heit gebracht. Ais es dann in den nachsten Jahren yisitiert 
wurde, forderte der Kurfiirst die Kleinodien und Biicher 
(darunter das schwarze Buch)3) yom Geraer zuriick, aber 
dieser machte lange Ausfliichte. Er will jene Sachen, dereń 
Ubergabe in besorglichen Zeiten alter Brauch gewesen, zu 
getreuer Hand b eh alt en, da sie meistens von seinen Vor- 
fahren herriihrten. Spater aber gab er sie doch heraus; 
denn 1535 befanden sie sich in der Kiisterei des Klosters 
und wurden am 7. Mai von den kurfiirstlichen Sequestratoren 
inventiert und yerwahrt4). Wo sie sohliefslich geblieben 
sind, ist unbekannt. Die Kleinodien, Monstranzen und Kelche, 
welche Cronschwitz in seinen Filialen Schmólln, Bernsdorf 
und Reinsdorf hatte, wurden yon den dortigen Gemeinden 
weggenommen und yerkauft 5).

1) Schreiben ohne Dat. im Hausarchiy Schleiz A. I, BI. 151.
2) S. S. 116.
3) S. S. 123.
4) GesA. Weimar Reg. Kk. p. 34. 11, 5 K u. Oo. p. 792, 160; 

s. Verzeichnis zum Schlufs der Abhandlung.
5) Nach d. Schreiben der Priorin Anna v. Meusebaeh an den Kur- 

fiirsten v. 1528, GesA. Weimar Kk. 34. 11, 5n.

Auch innerhalb des Klosters selbst hatte inzwischen 
Luthers Lehre feste Wurzel geschlagen und die Nonnen in 
zwei feindliche Lager gespalten, woyon die eyangelische zwar 
zunachst noch in der Minderheit war, aber die Fórderung 
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des kurfiirstlichen Landesherrn genofs. Diese Minderheit bat 
gegen Ende des Jahres 1525 den letzteren, ihnen einen 
frommen gelehrten Mann zu senden, der ihnen das Eyan- 
gelium lauter und rein yortriige. Sie waren vor Zeiten ins 
Kloster yerstofsen worden und erkennten jetzt, dafs ihr 
Klosterwesen nichts anderes ware ais ein „tirannisch, baby- 
lonisch Gefengnis beider der Seele und des Leibes“. Die 
Predigten, die sie jetzt horen miifsten, waren „eitel Lastern, 
Scheltwort und Ausschreien" der neuen Lehre, und da noch 
die meisten ihrer Altesten und Oberen an solche „Heuchel- 
predigt" glaubten, so baten sie um Schutz, wenn sie yon 
jenen wegen ihrer Gesinnung bedrangt werden sollten1). 
Inzwischen namlich waren die im Bauernkriege entlaufenen 
Mónche ins Kloster zuriickgekehrt und bekampften den neuen 
Glauben aufs heftigste 2).

1) Aus Schreib. v. 22. Dez. d. J.; GesA. Weimar Kk. p. 32. 
No. 11, 3.

2) Ebenda Kk. 32. 11, 3 a.
3) Aus Schreib. des Reufsen u. des v. Gera au den Kurf. v. 1526 

Febr. 17; GesA. Weimar, Kk. 33. 11, 3 a.
4) Pirnaisch. Monch. bei Mencke, Scriptor. II. Sp. 1539.

Wohl auf dieses Schreiben hin erschien am 14. Januar 
1526 Anarg von Wildenfels ais kurfurstlicher Kommissar, 
untersagte den Mónchen das Predigen und kiindigte die Ein- 
setzung eines evangelischen Predigers binnen vier Wochen 
an, bis zu welcher Zeit die Monche das Kloster geraumt 
haben miifsten. Vergeblich machten die papistisch gebliebenen 
Nonnen und ihre Gbnner Heinrich Reufs zu Greiz und der 
Herr yon Gera Anstrengungen, die Mafsregel riickgangig zu 
machen 3). Am Sonntag Reminiscere (Febr. 25) wurden die 
ehemaligen Beichtyater und Priester yertrieben4) und ein 
eyangelischer Prediger nach Cronschwitz yerordnet. Damit 
aber horte der innere Krieg des Klosters keineswegs auf. 
Schon gegen Ende des Jahres mufste der Priorin daselbst 
abermals befohlen werden, yon der Verfolgung der lutherischen 
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Nonnen und des Predigers abzustehen *). Letzterer hiefs 
Spiefs und wird von den eyangelisch gesinnten Kloster- 
insassen ais ein Mann von grofser Geduld und Sanftmiitigkeit 
gesehildert. Er yerliefs indessen sełion Michaelis 1527 ohne 
Erlaubnis seine Stelle, der er wohl nicht gewachsen war 1 2). 
Ferner klagten die lutherischen Nonnen, dafs man gegnerischer- 
seits ihnen, da sie keine Seelenmessen und Yigilien mehr halten 
woli ten, sondern „Tan ze nach dem Worte Gottes sangen“, 
die Legate vorenthielte3). Anderseits bot die papistische 
Partei im Kloster, an dereń Spitze die Priorin Anna von 
Meusebach und die Fraulein Anna yon Gera und Kunigunde 
Reufsin von Plauen standen, um die Erlaubnis, wie friiher ihre 
Horas singen zu diirfen, da sie es anders mit ihrem Gewissen 
vor Gott nicht yerantworten kónnten. Auch beschwerten sie 
sich iiber die Unterhaltung des Geistlichen und baten, durch 
einen Mildenfurther Mbneh yersorgt zu werden 4). Letzteres 
wurde dann wirklich gegen gewisse Bedingungen gestattet, 
doch dadurch wurde die papistische Partei entschieden zurer- 
sichtlicher; denn bald schon liefsen die eyangelisch Gesinnten 
ihre Klagen wieder horen, ja es scheint einmal, ais sich 
dieselben den Weidaer Prediger Lorenz Schmidt zur Kom- 
munion kommen liefsen, vor der Kirche zu fórmlichen 
Skandalscenen gekommen zu sein 5). Wie der Mildenfurther 
Beichtiger aber seinen Auftrag, die Nonnen zum Eyangelium 
anzuleiten, auffafste, geht daraus heryor, dafs er beim Abend- 
mahl den Wein durch ein silbernes Róhrchen nehmen liefs, 

1) Aus Schreiben des Andreas Oltzan an den Kurf. v. 1526 Nov. 20 
(Dienstag n. Elisabeth) ; GesA. Weimar Ii. Fol. 40b A 4

2) Aus Schreiben des Kurfiirsten an Luther und Melanchthon v. 1527 
Juli 17 (Freit. n. Margarete); GesA. Weimar Kk. 33. 11, 3 a.

3) Aus Schreib. der Nonnen an den Kurf. von 1527 Sept. 28 (am 
Abend Michaelis); ebenda.

4) Aus Schreiben der Genannten an den Kurf. d. d. 1527 Dez. 9 
(Mont nach Concept. Marie); ebenda.

5) Aus Schreiben der v. Zschtipperitz u. and. an den Kurf. d. d. 1528 
Juli 23 (Donnerst. nach Maria Magdalena); ebenda.

XVI. 11
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damit die Nonnen den Kelch nicht zu beriihren brauchten *). 
Hierauf wurde auf Yorschlag Luthers dem Kloster in Wolf
gang Calisti ein neuer evangeliseher Prediger gegeben1 2) 
und gegen die widerspenstigen Nonnen allen Ernstes yor- 
geschritten. Die Priorin, die kein Ansehen habe, sollte ent- 
lassen und eine andere eingesetzt werden. Die Nonnen soll- 
ten in Zukunft „eingezogen, erbarlich und ziichtig“ leben 
und nicht ohne Yorwissen der Priorin das Kloster verlassen. 
Ferner soli ten diejenigen, welche diePredigten nicht besuchten 
oder sich wahrend derselben „Gelachter und leichtfertige 
Gebarden“ zu Schulden kommen liefsen, ohne weiteres ent- 
fernt werden. Der Yerkehr mit den Mónchen yon Milden- 
furth wurde strengstens untersagt.

1) Nach Schreib. v. 1535 Aug. 13 (Freit. n. Lorenz) in GesA. 
Weimar Oo. p. 792, 154.

2) Schreib. des Kurf. an Anarg v. Wildenfels d. d. 1529 Juli 23 
(Freitag n. Maria Magdal.) in GesA. Weimar Kk. 33. 11, 3 A.

3) GesA. Weimar, Kk. 33. 11, 3 A.
4) Aus d. Schreib. des Kurf. an Prediger u. Vorsteher in Cronschwitz 

d. d. 1529 Dez. 19 (Sonntag n. Lucie); ebenda.

Dann wurde bei der Kirchenyisitation von 1629 am 11. 
Oktober auch Cronschwitz besucht, die kranke Priorin Anna 
yon Meusebach abgesetzt und Margarete yon Bockwitz dazu 
bestellt, doch waren letzterer die Fraulein yon Gera und 
Keufs, Eufemia yon Koder und Margarete von Berga ais 
Beistande zugeordnet 3). Der Prediger sollte fortan mit dem 
Yorsteher bei der Priorin speisen, auch abwechselnd dazu 
zwei Nonnen eingeladen werden, damit sie an den Tischreden 
iiber das gdttliche Wort teilnehmen konnten. Den iibrigen 
Klosterjungfrauen sollte bei ihrer Mahlzeit aus Erbauungs- 
biichern yorgelesen werden 4).

Die Priorin Margarete yon Bockwitz starb nach kurzer 
Amtsfiihrung (1532), und ihr folgte ais letzte Domina Anna 
von Gera. Schon 1531 war indessen die Seęuestration des 
Klosters yerfugt worden. Eine ganze Anzahl Nonnen, yon 
denen einige sich yerehelichten, so Anastasia yon Biinau 
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mit dem Klosteryorsteher Wolf von Raschau, wurden mit einer 
einmaligen Zahlung yon 25—40 Gid. abgefunden und yer- 
liefsen das Kloster. Die beiden Fraulein yon Gera und Reufs 
und 12 altere Damen durften zwar noch wohnen bleiben, 
scheinen aber wenig gute Tage mehr genossen zu haben; 
denn sie beklagen sich wiederholt iiber mangelnden Unter- 
halt. Jede Nonne erhielt iibrigens damals aufser Behau- 
sung, Holz und 4 Scheffel Korn 15 Gid., die yier altesten 
20 Gid. und die beiden Fraulein von Gera und Reufs 25 
Gid. ł). Das Einkommen des Predigers betrug 1538 aufser 
den Naturallieferungen nur 52 Gid. an Geld. Ais Pfarrer 
finden sich in der Sequestrationszeit noch Wolfgang Mbstel 
und Lorenz Faber, friiher Superintendent in Weida. Beide 
tauschten damals mit ihren Pfarren, da Faber (Schmidt) wegen 
„Schwachheit" das hbhere Amt nicht mehr yersehen konnte 1 2)t 
Der letzte Yorsteher oder Yerwalter des Klosters war Hans 
von Bora, der Schwager Luthers. Ais 1543 der Yerkauf des 
Cronschwitzer Grundbesitzes beschlossen war, bat der Refor
mator den Kurfiirsten, seinen Schwager wegen des Klosters 
nicht in Schaden zu lassen 3). Hierauf wurden am 30. Mai 
1544 das Yorwerk Meilitz fur 2000 Gulden an Alexander 
yon Eichicht4 5), und Ćronschwitz fur 3200 Gid. an Matthes 
yon Wallenrodt, der auch schon Mildenfurth erworben hatte, 
yerkauft und dieKaufer damit belehnt6). Der yon Wallenrodt 
aber sollte den noch yorhandenen Klosterpersonen die hinteren 
Klostergebaude, den Obstgarten und die Kirche iiberlassen. 
Die letzte Priorin Anna yon Gera ist um 1552 daselbst 
gestorben *).

1) GesA. Weimar Oo. p. 792, 161.
2) GesA. Weimar Reg. Ii. Bi. 132 b, 1538, c. 7, 21 c.
3) Schreib. v. 6. Okt.; GesA. Weimar Oo. 792. 175b, u. v. Hirsch- 

feld, Die Beziehungen Luthers und seiner Gemahlin Katharina v. Bora 
etc. in Beitrage z. sachs. Kirchengesch. II. S. 106.

4) Lehnbrief v. Freit. n. Ezaudi in Altenburg. Copiale: Registrierte 
Klosterrerschreibungen anno 1543—1555, Fol. 1 ff.

5) Lehnbrief v. Mittw. n. Johannis Baptiste; ebenda.
6) Vergl. mein Buch Burggraf Heinrich IV. etc., S. 253.

11*
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VI. Die Klosterinsassen.
A. Priorinnen ):1

1) Manche der hier genannten Priorinnen kommen auch ais Sup- 
priorinnen oder Nonnen bereits friiher vor (s. d. nachfolgenden Yerzeich- 
nisse). — Ferner mussen manche Personen das Priorinnenamt wieder- 
holt bekleidet zu haben, doch schien es uns zu gewagt, die Identitat 
gleichnamiger Personen ohne weiteres anzunehmen. Die Personen (auch 
in den folg. Yerzeicbnissen) sind daher einfach nach ihrem urkdl. Yor- 
kommen aufgefiihrt. Fur die Zeit nach der Seąuestration sind hier die 
Weimarschen Akten (vergl. S. 117) benutzt.

Jutta von Gera 1238 — 1268.
Mechtild 1291.
Agnes von Plauen 1301—1304.
Mechtild von Plauen 1304—1320.
Jutta 1323.
Mechtild von Plauen 1328.
Sophie von Altenburg 1333.
Jutta 1340—42.
Elisabeth 1349.
Sophie von Weida 1353.
Elisabeth 1355.
Elisabeth von der Planitz 1369.
Margarete von Wolframsdorf 1377.
Elisabeth von Tannrode 1377—1389.
Anna von Gera 1396—1397.
Barbara von Plauen 1400 —1406.
Anna von Gera 1406.
Jutta von Weida 1411.
Mechtild von Gera 1415.
Jutta von Weida 1417.
Mechtild von Gera 1420.
Anna von Wolfersdorf 1422.
Ilse Krynitz 1438—1440.
Agnes von Miltitz 1461—1467.
Anna von der Planitz 1477.
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Margarete von Meusebach 1482—1483.
Margarete von Wolfersdorf 1486—1490.
Margarete von Bockwitz 1502—1517.
Anna von Meusebach 1527—1529.
Margarete von Bockwitz 1529—1532.
Anna von Gera 1532 —1552.

B. Unterpriorinnen:

Kunigunde 1302.
Mechtild von Hatt 1320.
Elsbeth von Wolfersdorf 1328.
Agnes 1340.
Katharina 1349 —1355.
Elisabeth von Tannrode 1369—1376.
Elisabeth von Mosen 1377.
Sophie von Altenburg 1387.
Barbara von Płauen 1396.
Adelheid von Oberhausen 1400.
Katharina von Wolframsdorf 1406.
Adelheid von Oberhausen 1411—1415.
Mechtild von Mosen 1417.
Anna von Wolfersdorf 1420.
Anna von Pollnitz (Belenicz, Bolerin?)1) 1438—1440.

1) Oder v. Pohl.

Felicitas Rebyn (Rebynn) 1462.
Dorothea von Wolfersdorf 1487.
Margarete von Meusebach 1487.
Lucia von Zschópperitz 1490.
Margarete von Schelditz 1506.

C. Werkmeisterinnen:

Elsbeth von Sparnberg 1328.
Adelheid Griefs 1406.
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D. Kiisterinnen:

Sophie von der Tann 1406.
Agnes von Wolframsdorf 1438—1440.
Bertha von Birkioht 1440.
Jutta von Wolfersdorf 1506.
Anna von Bose 1531.

E. Nonnen:

N. von Yogtsberg 1302.
Sophie von Gera 1306.
Sophie Yon Weida 1320.
Agnes von Gera 1328 — 1338.
Irmgard you Gera 1328—1338.
Jutta von der Planitz 1328.
Richza von Neuberg 1328.
Leukard von Lauterberg 1328.
Elisabeth von Eger 1338.
Adelheid Yon Eger 1338.
Kunigunde von Pohl 1341.
Margarete von Pohl 1341.
Kunigunde Yon Pohl 1341.
Elisabeth von Wolfersdorf 1341 —1344.
Sophie Ulrich aus Weida 1362. 
Adelheid Yon Wolfersdorf 1363. 
Anna von Kafernburg 1367. 
Dorothea you Plauen 1369.
Barbara Yon Plauen 1369.
Anna yod Gera 1376.
Katharina von der Planitz 1377.
Leukard von Berga 1380.
Kunigunde von Berga 1380.
Sophie Yon Altenburg 1381.
Jutta you Altenburg 1381.
Agnes von Machwitz 1385.
Anna yon Weida 1397.
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Jutta von Weida 1394.
Jutta Werner aus Gera 1397.
Elisabeth von Griels 1400.
Adelheid yon Griefs 1400.
Anna von Gera 1404—1417.
Mechtild yon Gera 1406—1417.
Adelheid von Oberhausen 1406.
Anna von Langenberg 1406.
Leukard von Breitenbauch 1406.
Anna von Culmitzsch (Kolmacz) 1406.
Jutta Mayt 1406—1411.
Dorothea von Plauen 1415.
Adelheid. Griefs 1415.
Anna die Jiingere von Gera 1417—1462.
Mechtild von Mosen 1420.
Anna die Jiingere yon Wolfersdorf 1422.
Anna von Neumarkt 1422.
Margarete yon Meusebaoh 1470—1487.
Dorothea von Quingenberg 1479.
Jutta yon Wolfersdorf 1479.
Margarete von der Planitz 1479.
Katharina von der Planitz 1479.
Margarete Schott 1479.
Cordula yon Biefsen 1479.
Margarete von Wolfersdorf 1479—1507.
Anna von Meggau (Mecke) 1487.
Margarete von Meusebach 1487—1501.
Katharina von Gera 1490.
Anna yon Gera 14991)—1532.
Eufemia von Wolfersdorf 1506—1507.
Anastasia yon Btinau 1525—1531.
Veronika von Ende 1525—1531.
Katharina yon Zossen 1525—1536.

1) Vergl. S. 162.
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Katharina von Griefs 1525.
Magdalenę von Róder 1525—1531.
Margarete von Zschópperitz 1527—1528.
Lucia von Zschópperitz 1527—1528.
Anna von Zschópperitz 1527—1531.
Katharina von Zschópperitz 1527 —1528.
Katharina von Wolfersdorf 1527—1536. 
Margarete von Wolfersdorf 1527 —1536. 
Magdalenę von Wolfersdorf 1527—1536. 
Anna von Wolfersdorf 1527—1531. 
Margarete von Bockwitz 1527—1529. 
Eufemia von Róder 1527—1528. 
Jutta von Róder 1527—1528.
Sidonia von Tettau 1527—1531.
Katharina von Ende 1527—1536. 
Bertha von Ende 1527—1536. 
Anna von Ende 1527—1538. 
Agnes von Zschaderitz 1527 —1536. 
Margarete von Bose 1531—1540. 
Kunigunde Reufsin von Plauen 1527 —1537. 
Dorothea von Wolfersdorf 1528.
Katharina von der Planitz 1528.
Regina von der Planitz 1528—1540.
Anna von Bose 1528—1531.
Anna von Auerswald 1528—1536.
Jutta von Kochberg 1528—1538.
Martha von Ullersdorf 1528.
Barbara vor Dólau 1528—1531.
Ursula von Schelditz 1528.
Kathe von Liebsdorf (Lippersdorf) 1528. 
Margarete von Berga 1528—1529.
Margarete von Ende 1531 —1536.
Dorothea von Zettwitz 1531.
Ursula von Dólau 1531.
Anna von Liebsdorf 1536.
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F. D o m i n i k a n e rm o n c h e, Kaplane und andere 
Klostergeistliche.

Br. Heinrich, scriptor, 1315.
Br. Konrad Grofse 1328.
Br. Dietrich von Eichicht 1328.
Br. Berchtram 1328.
Br. Konrad Weber 1328.
Br. Riidiger Hubner von Eger 1353—1355.
Br. Johannes von Weifsenfels 1353.
Br. Johannes von Meerane (de Mari), Kapłan, 1353.
Br. Nikolaus, Kapłan, 1353—1367.
Br. Albert, Kapłan, 1355.
Br. Hermann von Hagenest 1359.
Br. Siegfried, Kapłan, 1367.
Br. Johannes Geier, Kapłan, 1402—1406.
Br. Nikolaus Netirs(?), Kapłan, 1402.
Br. Johannes von Meifsen, Kapłan. 1402.
Br. Friedrich Boser, Kapłan, 1402—1406.
Br. Konrad von Dólau, Kapłan, 1402—1432.
Br. Niklas, Schreiber, 1406.
Franz Seeberger, Kapłan, 1411.

(Lutherische Prediger.)
Spiefs 1526.
Wolfgang Cholecker (Yulcanus Calixti) 1529—1533.
Wolfgang Mostel 1533—1534.
Lorenz Faber 1538.

G. Hofmeister und Yerwalter.
Heinrich von Sparnberg 1333.
Br. Bertram 1346.
Br. Johannes 1354.
Br. Nikolaus gen. Rediz (Reddis) 1367.
Gottfried ^on Róder 1369.
Johann Rauber (Rouber) 1380.
Konrad von Riider, 1382.
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Johannes von Roder 1409.
Hans Blankenberger 1440—1453.
Hans yon Gurpis 1456.
Adam von Schelditz 1505.

(Nach der Sequestration.)
Wolf von Raschau 1529.
Melchior Topfer 1533.
Philipp yon Wolframsdorf 1533—1534.
Joachim von Steinsdorf 1535—1537.
Christoph von Steinsdorf 1538.
Heinrich Pflug 1538.
Hans yon Bora 1542—1544.

VII.

Inyentariumder sylberkleinoth ym closter zue 
Cronschwitz yn der custerej durch die yerordenten sequestra- 
torn jn Meissen und dem Yoythlandt jnyentirt dinstag noch 
Bonifacii anno dm. etc. XXXV*, auf enthpffangenen beyehel jn 
yre yorwarung hinderlegett.
xxij kelch ubergoldt und j kopperner. Hievon den 
jungfrauen zwen kelch, wen man das testament thut haldt, 
gelassen. Restant xx kelch und j kopfferner.
v patein, ij dorunder ubergoldt, die andern sylbern nit uber
goldt. iij par sylberne ampeln. j buchssen ubergoldt pro 
sacramento. j silbern buchssen pro sacramento. j silbern 
roer zur communponj. j silbern humeralh. j par silbern lemlein 
uf die fannen. j sylbern croen pro Salyator. Jtem mher j 
sylbern oronlyn. xx sylbern knauf auf dem rocke des bildes 
sandt Geholffen (!). Jtem mher j sylbern und guth ringk. j 
sylbern reuchfas. j ubergoldt kreutz. Sanct Georgen brust- 
bildt und etzliche perlen daran yn einem crantz. j christal 
yn einen sylbern fufs gefast ubergoldt. j kleine christalh, 
ij sylbern fufs einer ubergoldt, der ander unubergoldt mit ij

1) GesA. Weimar Oo. p. 782, 160. 
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głogiem. J nufs jn sylber gefast. j klein ubergolthe monstrantz. 
j silberne ubergolthe taffel. j christallen kreutz yn einem 
futter mit einem sylbern fufs ubergoldt. j eylberne ubergolthe 
Catharina. j klein gulden creutzlein jn einem scatellein. j 
carniol kistlein und j carniol Marienbildlein. j gulden taffe- 
lein mit einem fufs und ethliohen gueten steinen darein ge
fast. j gros silbern kreutz ubergoldt und yn einen jaspis 
gefast. j strauseye jn ein sylbern fufs gefast. j monstrantz 
mit brillen jn sylber gefast. iij kleine monstrantzen uber
goldt. j kleine breithe monstrantz mit einem sylbern fufs. 
j grosse monstrantz mit einem sylbern fufs oben ubergoldt. 
j monstrantz, die nicht ubergoldt, yn einem futter. iiij kleine 
monstrantzen mit brillen, doryn heyligthumb. j Indisch nufs 
mit einem kopffernen fufs. j buohsen mit heylgthumb von 
helffenbein. j kestlein von helffenbein. Etzliche bilde von 
beyn seindt jm oloster blieben.

Mher sylberwerg und kleinoth yn einem kleinen kasten 
unser frauen kestlein genandt.

ij silberne kronen eine grofs, die ander klein. ij silberne 
ketten eine grofs, die ander klein. v ringelein. j krone mit 
nn ringlein. j gurthbortten mit sylber beschlagen. j klein 
gulden gurthbortten mit sylber beschlagen. iij seidene gurth- 
lein mit sylber beschlagen. j jaspis pater noster mit v 
sylbern ubergolten scheidesteinlein. j seiden, j sambt roglein 
mit sylbern ubergolten kneuflen. j blauen mantel mit ge- 
stiok und fafrjberei. j grunen mantel mit fa[r]berej. j rotter 
sameth mantel mit einer perlein bortten und j ringlein. 
j alder rotter sameth mit sylbern knoufflein.
Das zynen gefafs und was von leuchtern messi[n]g und 
zynen, ist yn der ousterej lautz desselben inventariums blieben

Yorzeiohnus der ornath.
j feur brillen und zwen andere stein jn einem seglein. v 
humeralh ohne bortten. j rotten sameth mit dem Salyator. 
j grau gulden stugk. j grun gulden stugk mit blumen. j roth 
gulden stugk. j weis gulden stuck. j roth gulden stuck. j 
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schwartzer sameth. j schwartzer gemosirter sameth. ij rothe 
gemosirter sammeth. j schwartzer sameth mit einem perlen 
gulden kreutz. j brauner sameth mit gulden vogeln. j schwartzer 
sameth mit yorgulten ;spangen und perlen. j schwartzer 
sameth mit lewen und perlen kreutz. j rotter gemosirter 
sameth. j blauer samet mit eine rotten kreutz yoller span- 
gen. j schwartzer damatzsehk mit einem rotten kreutz. 
j grun seiden mesgewandt. j rotter gemosirter sambt mit 
blumen. j gemosirt mefsgewandt. j rotter sameth mit gelen 
blumen. j schwartzer sameth. j rotter damaschke. j schwartzer 
sameth. j rotter athlas mit einem gulden kreutz. j blauer 
mosirter sameth. j rotter mosirter sameth. j schwartzer 
sameth mit einem gulden kreutz. ij grune sameth. j schwartzer 
mosirter sameth. j rotter mosirter sameth. j brauner 
mosirter sameth. j blauer mosirter sameth. j gering messe- 
gewandt. ij messegewandt, eins mit rotten seiden blumen, 
das ander ein aldt gulden stugk. j schwartzer alder sameth 
mit blumen. j roth messgewandt, jn unser fraue kestlein.. 
j alder schwartzer mosirter sameth.

Tebicht.
ij tebicht mit dem sylberwerg eingeschlagen. 

Buchqueln.
j par buchquelen mit silbern spangen schwartz. j par buch- 
quelen mit spangen. j par rothe samethquelen mit perlen. 
j par gemosirte quelen mit etzlichen spangen.

Pallium.
iiij pallium mit berlen und sylbern spangen.

Was sonsten jn der custerin inyentario vortzeichnet, das ist 
im gewelb bliben.



III.

Die Volkskunde 
und die Notwendigkeit ihren 

Pflege in den altertums- 
forsehenden Vereinen.

Von

F. Kunze.





Die „Statuten des Vereins fiir thiiringische Geschichte 

und Altertumskunde" besagen in § 1, dafs unser Yerein neben 
„Mitteilungen zur thiiringischen Geschichte" auch solche iiber 
„Altertumskunde" yeroffentlichen soli. Im allgemeinen wird 
in den von unserem Yerein herausgegebenen Heften der 
„Geschichte Thiiringens" ja bedeutend mehr Rechnung ge- 
tragen, ais der „Altertumskunde" im engeren Sinne. Der 
Yorwurf J. W. Wolfs (Beitrage zur deutschen Mythologie, 
1852, I. Bd., p. XIX): „Die historischen Yereine sollten ihre 
Hefte, statt sie mit langweiligen Abhandlungen und Zeich- 
nungen romischer Ziegel und Badplatze und Urnenscherben 
yollzupfropfen, endlich mehr mit solchen und ahnlichen Dingen 
(Sagen, Sitten, Gebrauchen etc.) ausstatten" — trifft unseren 
Yerein absolut nicht, denn dieser befafst sich erstens nur mit 
der Erforschung und Sammlung „heimischer Denkmaler" alter 
Art, und fiirs andere hat auch z. B. Karl Auen im 1. Bde. 
der Yereinsschrift (Jena, 1854) auf S. 184—196 eine inter- 
essante Sammlung von „Sagen und Zauberformeln" aus 
Thiiringen yeroffentlicht. Immerhin ist aber fiir die eigent- 

. liche Altertumskunde, soweit sie Sagen, Mythologie, Yolks- 
brauche etc. in ihren Bereich zieht, von seiten unseres Yer- 
eins sehr wenig geschehen, was jedenfalls darin seine Be- 
griindung findet, dafs das Studium dieses Zweiges der Alter
tumskunde nicht jedermanns Sache ist. Bei der Griindung 
unseres Yereins wieś Prof. H. Riickert in seinem Yortrage 
(cfr. Bd. 1, S. 8—16) u. a. auch auf dieses yom Yerein zu 
beobachtende Forschungsgebiet hin, wenn er beispielsweise 
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sagt: „Aus dem iibrigen reichen Gebiet der einheimisehen 
Kulturgeschichte erlaube ich mir nur noch eine Seite heryor- 
zuheben und ihre Pflege ihneu allen an das Herz zu legen, 
weil jeder auch ohne alle weitlaufigen Yorbereitungen hier 
fiir unsere gemeinsamen Zwecke wirksam sein kann. Ich 
meine die so unscheinbaren und doch so inner- 
lich reichen Dberreste der Sagę, des Glaubens 
und der Natur- und Lebensanschauung der Ver- 
gangenheit, die vo 1 k s m af si g e n Sitten und Ge- 
brauche, die s p r i oh w o r 11 i ch e n Ausdriicke und 
Sentenzen, in denen sich das innerste Heilig- 
tum des nationalen Geistes mit staunenswerter 
Ursprunglichkeitund kindlicher N ai vitat o ffe n - 
bart. Hier hat jeder Gelegenheit, z u s a m m e 1 n 
und zu erhalten..................Unzahlige gehen ihr
ganzesLeben an dergleichen vorbei und haben 
keine Ahnung davon etc.“

Im Nachstehenden soli nun zunachst ein fluchtiger Blick 
auf die Geschichte der Yolkskunde geworfen und dabei eine 
Betrachtung an ihren begrifflichen Inhalt gekniipft und eine 
wissenschaftliche Gliederung desselben gegeben werden.

„Yolkskunde bedeutet die Kunde vom Yolk oder iiber 
das Yolk“ — erklart Reinhold Kohler in seinem Artikel 
„Folklore" (im Supplementbande zur 13. Auflage des „Kon- 
versations-Lexikon“ yon Brockhaus, Leipzig 1887). Diese 
„Kunde vom Volk oder iiber das Yolk" ist aber nicht in 
Gestalt eines blofsen Forschens und Aufspeicherns yon Kennt- 
nissen iiber das Yolkstum zu erzielen; denn Wissenschaft ist 
eine Erkenntnis, die organisch sich aufbauende Summę der 
Kenntnisse yon einem Gegenstande. „Das Yolkstum ist die 
Urąuelle aller Kenntnisse iiber ein Volk, das Yolkstum ist 
aber auch der Yolker Jungbrunnen, der sie jung erhalt, der 
sie, wenn ihnen Untergang droht, yerjiingen kann" — sagt 
der auf diesem Felde sehr thatige Forscher Dr. Fr. S. Kraufs 
(cfr. „Am Ur-Quell", Monatsschrift fiir Yolkskunde, 1890, 
S. 2). Am 22. August 1846 hielt der Englander Thoms 
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im Athenaum einen auf obiges Thema sich beziehenden Yor- 
trag und schlug dabei seinen Landsleuten fiir die Kunde von 
den volkstumlichen tlberlieferungen in Sagen, Sitten, Ge- 
brauchen, Marchen etc. die bald aufgenommene Bezeichnung 
„Folk-lore" vor, gegen welchen weitverbreiteten Ausdruck u. a. 
K. Weigand (im 20. Bd. der Zeitschr. fiir Yblkerpsy ekologie 
und Sprackwissensckaft, S. 1—5) zu Felde zieht, indem er 
mit Recht betont, dafs die wissensckaftlicke Volkskunde jene 
Folklore mit in sieh begreift; darum sagt auch Reinhold 
Kohler u. a. von der „Yolkskunde1': „Sie umfafst also auch 
die Kunde des Folk-lore, aber sie ist nicht selbst Folk-lore.“

Eine fiir sich bestehende Wissenschaft vom Volksleben 
ist erst ein Produkt unseres Jahrhunderts, wogegen das Fun
dament der Yolkskunde, sowie die mancherlei Materialien zu 
ihrem Ausbau so alt sind, wie die Geschichte der Litte- 
ratur. Schon die alten und altesten Heldenlieder und 
Religionsbiicher — z. B. das Nibelungenlied, die Edden, 
Komers Ilias und Odyssee, die Mehrzahl der biblischen 
Biicher etc. — sind ethnographische Quellen, ausdenen manches 
charakteristische Bild des Yblkerlebens wiederstrahlt. Herodot, 
der „Yater der abendlandiscken Geschichtschreibung“, ist gleich- 
zeitig auch der Yater der Yolkskunde; er reiste „per pedes 
apostolorum“ umher, um das Leben und Treiben der von ihm 
besuchten Yólker auszukundschaften und die Ergebnisse dieses 
ethnographischen Studiums mit seinen geschichtlichen Mit- 
teilungen organisch zu verweben. Ebenso verfuhren auch 
andere Historiker, bei denen die Yolkskunde eine Hilfswissen- 
schaft, nicht Hauptzweck ihrer Geschichtschreibung war. „Die 
Dienstbarkeit der Yolkskunde geht durch die ganze antike 
und mittelalterliche Zeit. Geographen und Reisebeschreiber, 
Dichter und Historiker geben nebenbei die lehrreichsten ethno
graphischen Fragmente, aber kaum Einer macht die Erkenntnis 
des Yolkslebens ais solchen zum bewegenden Mittelpunkte 
seines Schaffens. Denn wo sich selbstandige Yblkerschilde- 
rungen finden, da bietet man uns doch nur eine gewisse 
Summę lose zusammengereihter Beobachtungen, Rohstoff zur

XVI. 12
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Yolkskunde, dem aber die innere Gesetzmafsigkeit wissen- 
schaftlicher Anordnung und Durcharbeitung fehlt.“ (W. H. 
Riehl.)

Nur Tacitus’ Germania zeichnet sich durch ihren yolks- 
kundlichen Gehalt aus, weshalb sie auch in der zweiten Halfte 
des 15. Jahrh., bei ihrer Wiederentdeckung, yon den Ge- 
lehrten ais ein „goldenes Buch“ begriifst wurde. Die mittel- 
alterlichen Beitrage zum wissenschaftlichen Yolkstum, die man 
ais einzelne und vielfach trockene Mitteilungen uber ein- 
seitige Beobachtungen des Yolkslebens in yerschiedenen histo- 
rischen, geographischen und kulturhistorischen Werk en zer- 
streut yorfindet, reichen lange nicht an Strabos und Tacitus’ 
Arbeiten. Die Auffassung des Volklebens halt mit der fort- 
schrittlichen Entwickelung der historischen Wissenschaft 
gleichen Schritt und Tritt. Bei den stark zum „Fabulieren" 
neigenden Chronisten des 15.—18. Jahrh. ist weiter nichts 
zu entdecken, ais trockene und schwiilstige Mitteilungen uber 
buntfarbige Ereignisse am Himmel und auf Erden. Man 
werfe z. B. einen Blick in die hinterlassenen Werke Thii- 
ringer Annalisten — z. B. in die Chroniken von C. Spangen- 
berg, Biyander, Heller, Sagittarius, Olearius, Bange, Becherer 
etc., und man findet nur zusammenhangslose Wiedergaben ge- 
schehener Thatsachen, welche fur den Historiker jedoch nicht 
immer ohne Wert sind. In Galettis „Gesehiehte Thiiringens" 
(6 Bde., Gotha 1782—1784) hat dagegen die thuringische 
Volkskunde schon zeitgemafse Berucksichtigung erfahren, wie 
denn iiberhaupt die neuere Geschichtsforschung seit ungefahr 
hundert Jahren reichlichere Beitrage zur Yolkskunde in ihren 
Werken aufgespeichert hat, weil eben der Historiker sich 
dieser yerschwisterten Wissenschaft nicht entschlagen kann; 
er mufs eben die leitenden und auf das Yolksleben einwir- 
kenden Gesetze kennen.

Dem gegenwartigen Jahrhundert war es nun yorbehalten, 
die Yolkskunde zur selbstandigen Wissenschaft heranzubilden, 
indem sie aus der seitherigen Beyormundung der Gesehiehte 
und Geographie heraustrat. Die naturwissenschaftliche Welt- 
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anschauung unseres Jahrhunderts hat zu der Ansicht gefiihrt, 
dafs die mancherlei Aufserungen des Yolkslebens ais etwas 
naturgemafs Gewachsenes anzusehen und einer besonderen 
wissenschaftlichen Wiirdigung zu unterziehen seien. Die 
seither beobachteten Sitten und Gebrauche der Kultur- und 
Naturwólker wurden nicht mehr vom einseitigen kirchlichen 
Standpunkte ais Aberglauben, Unsitten, „Rohmaterialen" etc. 
verdammt und ausgerottet, sondern es wurden diese alther- 
kijmmlichen Yolksiiberlieferungen von der sich an die Natur- 
wissenschaft eng anlehnenden Ethnographie wissenschaftlich 
beobachtet, zergliedert und unter bestimmte Systeme gebracht. 
„Das Unverstandliche und Fratzenhafte in den Sitten und 
Anschauungen der Yólker der Erde, welches bis dahin den 
sogenannten Gebildeten ein mitleidiges Lacheln abgeloekt 
hatte, begann in eine eigentiimliche Beleuchtung zu treten, 
indem es sich in unheimlichen Grundziigen bei ganz stamm- 
fremden Yolkern wiederholte und damit auf eine schaffende 
Kraft hindeutete, welche nicht blofs iiber die einzelnen Men- 
schen, sondern auch iiber Yólker und Yólkergruppen hinaus- 
reichte“ (cfr. Am Ur-Q,uell, 1891, S. 69).

Seitdem der Erforscher des Deutschtums, Jakob Grimm, 
mit der Herausgabe seiner „Deutschen Mythologie", sowie mit 
seinen ,,Rechtsaltertiimern“, „Kleinen Schriften" etc. den 
festen Grund zum weitgehenden Studium des eigentlichen 
Yolktums gelegt hat, sind dann seine tiichtigen Schiller, An- 
hanger und Gesinnungsgenossen nach Kraften bemiiht ge- 
wesen, diese interessante Wissenschaft immer mehr zur Bliite 
gelangen zu lassen. Besonders sind in den beiden letzten 
Jahrzehnten die „Augen dem deutschen Altertum geóffnet" 
worden. Die grofse Anzahl ethnographischer und anthropo- 
logischer Gesellschaften in den grófseren Stadten fast aller 
Kulturvólker, sowie die behufs emsiger Fórderung der „Yólker- 
kunde“ angelegten Museen geben den untriiglichsten Beweis 
von dem in weiten Kreisen sich geltend machenden Bestreben, 
die bisher auf Kriicken gehende Wissenschaft vom Menschen 

12*
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nach Mbglichkeit zu pflegen, das Geistesleben der yerschie- 
densten Yolker aller Zeiten zu erforschen.

Ais im Jahre 1882 auf dem Geographentage zu Halle a/S. 
der bedeutungsvolle Beschlufs gefafst wurde, den Betrieb der 
deutsch-landeskundlichen Studien nachdriicklich und syste- 
matisch in die Hand zu nehmen, da wurde von yornherein 
auch die verwaiste Volkskunde mit in das Forschungs- 
programm aufgenommen, indem man wohlweislich erkannte, 
dafs Landes- und Volkskunde nicht getrennt nebeneinander 
bestehen kónnen. Bereits im Jahre 1881 hatten sich „einige 
Freunde der yolkstiimlichen tTberlieferungen“ zusammengethan 
zur Griindung und Unterstutzung einer Zeitschrift, „teils um 
die noch im Yolke lebenden Sagen, Marehen, Lieder, Reime, 
Sitten und Gebrauche etc. zu sammeln, teils aber auch, um 
iiber den Inhalt des Gesammelten wissenschaftlichen Aufsehlufs 
zu erlangen“. Diese neue Zeitschrift trug anfanglich den 
Titel „Am Urdsbrunnen", erscheint aber seit 1890 ais „Am 
Ur-Quell“. Wissenschaftlich intensiyer wird jedoch die 
deutsche Yolkskunde gepflegt von dem Ausgangs 1890 in 
Berlin von Professor Dr. K. Weinhold ins Leben gerufenen 
„Yerein fiir Yolkskunde", der alljahrlich yier fingerstarke 
Hefte einer „Zeitschrift des Yereins fiir Yolkskunde", an 
welcher namhafte Fachgelehrte mitarbeiten, herausgiebt.

Welche Hilfswissenschaften werden nun in den Dienst 
der Yolkskunde gestellt?

Sobald sich die wissenschaftliehe Beobachtung auf die 
Menschheit iiberhaupt erstreckt und ohne Erfassung des 
Menschen ais Einzelwesen das gesamte Kulturleben der Yolker 
ais ihr Forschungsziel im Auge behalt, so bedient sich die 
ausgestaltende Yolkskunde zweier Wissenschaften ais Haupt- 
forschungsmittel: der Anthropologie und Ethnographie. 
Beide Hilfswissenschaften miissen sich iiberall erganzen, denn 
nur durch ihr wechselseitiges Ineinandergreifen ist eine ergeb- 
nisreiche Lbsung einschlagiger Fragen, wie z. B. der Yólker- 
und Urreligionsyerteilung in Deutschland, zu erwarten. Anthro
pologie und Ethnographie sind gewissermafsen die „Lebens- 
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luft der wissenschaftlichen Volkskunde“, konnen aber hin- 
sichtlich ihres begrifflichen Inhalts nicht gut yoneinander 
getrennt und genau erklart werden. Die erstere Wissen- 
echaft kann man ais „Lehre vom Menschen“ bezeiohnen, und 
sie schliefst dann in ihrem Gesamtumfange in dem ausge- 
dehnten Kreise ihrer Facher die ganze Naturgeschichte 
des Menschen, die Anatomie, die Physiologie und die Psycho
logie in sich ein. In der Regel wird der Begriff der Anthro- 
pologie so eng zusammengeschniirt, dafs sich ihr Studium 
ais gesondertes Gebiet yon der Physiologie und Psychologie 
abzweigt und mehr die Anatomie (d. h. Zergliederungskunde 
oder Lehre vom Baue der organischen Wesen) in sich be- 
greift und ais Mittel der Volkskunde yorwiegend zu erzielen 
strebt:

Kenntnis der naturhistorischen Charaktere der yerschie- 
denen Vólker und Stamme; augenfallige Eigentiimlichkeiten 
der Menschenrassen , wichtige Ubereinstimmungen, Ab- 
weichungen und Besonderheiten im Schadel- und Skelettbau, 
in dem Verhaltnis der Gliedmafsen zu einander, in der Farbę 
und Beschaffenheit der „Haut und Haare“, in der Stellung 
der beiden Kinnladen mit ihren Zahnreihen zu einander etc.

Die Ethnographie dagegen befafst sich hauptsachlich mit 
der Wiirdigung aller korperliohen und geistigen Eigen- 
schaften der yerschiedenen Rassen und Familien, indem sie 
Arbeitskraft und kdrperliohe Leistungafahigkeit, geistige Be- 
gabung, Naturell, Sprache, Sitten und Brauohe, Religion und 
dergl. in ihr Gebiet fallen lafat. „Der Ethnograph soli alle- 
zeit seine Nation vor Augen haben, und indem er ihr ein 
Bild des Volksftbens yorhalt, soli er sittlich wirken wollen; 
er mufs in die Tiefe der sittlichen Motive und Konflikte der 
Volksentwickelung niedersteigen! Dann ist es aber auch 
Pflicht des Ethnographen, seine „Parallelen“ zu ziehen, um 
die „Ubereinstimmungen und Ahnlichkeiten in den Anschau- 
ungen und Gebrauchen raumlich weit yoneinander getrennter 
und ethnisch yerschiedener Volker“ unter gewisse Ge- 
sichtspunkte zu gruppieren und zu der Uberzeugung fiir
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„eine gemeinsame Abkunft oder Entlehnung solcher Yor- 
stellungen und Sitten“ zu kommen (cfr. z. B. Andree, Ethno- 
graphische Parallelen und Yergleiche, Stuttgart 1873 III).

Mit der neuzeitlichen Entwickelung der anthropologischen 
Wissenschaft hat sich das Auge der Forscher mit gesteigertem 
Interesse der Untersuchung unserer yaterlandischen Yerhalt- 
nisse zugewandt; indem die bisherige Aufmerksamkeit auf 
Leben und Treiben der Naturyolker aufgegeben und zur 
lokalen und heimlandischen Yolkskunde umgestaltet wurde, 
um nun in umgekehrter Folgę Schliisse von dem eigenen 
Volke auf fremde Nationen zu ziehen.

Aber nicht nur um Parallelen zu ziehen, ist die Anthro- 
pologie erforderlich und zweckdienlich, sondern sie ist auch 
ein mafsgebendes Hilfsmittel zu historischen Untersuchungen 
geworden, ein Mittel zur Yolkskunde, welches durch seine 
Yollendung immer mehr fiir die Entwickelungsgeschichte der 
Stammes- und Yolkseigentiimlichkeiten stets da eintreten 
wird, wo der Mangel an geschriebenen Dokumenten und ein- 
schlagigen Uberlieferungen bitter beklagt wird. In diesem 
Punkte liegt eben die Hauptaufgabe der yaterlandischen 
somatischen Anthropologie, welche nach dieser Riohtung hin 
mit der archaologischen yaterlandischen Ethnographie auf 
derselben Stufe steht (cfr. J. Rankę, Der Mensch).

Die anthropologischen Untersuchungen im Interesse der 
Yolkskunde wurden sich nun zuydrderst erstrecken auf die 
Farbę der Haut, der Haare und der Augen, denn gerade 
diese Ermittelungen sind fiir die Bestimmung und Feststellung 
der Abstammung und Rassenzugehbrigkeit mafsgebend und 
resultatyoll. Auf diesem Wege ist beispielsweise genau zu 
ermitteln, wie viel yollkommen „blonde“ Yolksangehbrige ais 
echte Nachkommen der alten flachshaarigen Germanen unter 
unserm deutschen Yolke, speziell unter den Insassen 
Thiiringens, noch zu finden sind, und in welchem Yerhaltnis 
die Anzahl der „Brdnetten11 oder auch der ,,Mischtypen“ zu 
ihnen steht. (Wahrend die „Briinetten" an der braunlichen 
Hautfarbe, den braunen bis schwarzen Haaren und dunkel- 
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farbigen Augen erkennbar sind, so sind die „Mischtypen“ 
weder yollkommen „blond" noch yollkommen ,,briinett“.)

Unter Zuhilfenahme solcher statistischer Untersuchungen 
iiber die Farbę der Haut, der Haare und der Augen bei den 
Schulkindern gelangt man zunachst fur einen bestimmten Ort, 
im weiteren fur eine bestimmte Gegend (Kreis, Reg.-Bezirk, 
Proyinz), sodann fur ein ganzes Landchen und schliefslich 
fur unser gesamtes deutsches Yaterland zu der Erkenntnis, 
inwieweit noch germanisches Blut neben fremden 
Beimischungen yorhanden ist. Bekanntlich hat Professor 
Rudolf Yirchow in Berlin die Bearbeitung der durch die 
Lehrer auf Grund genauer Instruktionen erzielten Rohzahlen 
dieser Statistik durchgefiihrt. Man hat dadurch in 
Erfahrung gebracht, dafs in Deutschland der rein blonde 
Typus in augenfalliger Haufigkeit wahrnehmbar ist. Zweck- 
entsprechende Yergleiche haben zu der Entdeckung gefuhrt, 
dafs diese Ergebnisse auf die alteste Besiedelungsgeschichte 
unseres Yaterlandes und auf den im 4., 5. und 6. Jahrhun- 
dert stattgehabten Yólkerwohnungswechsel ein iiberraschendes 
Licht werfen.

In gleicher Weise kann bei jener Forschung auf die 
Form der Haare, auf die yerschiedenartige Dichtigkeit ihres 
Bestandes, auf die feinen Unterschiede in Form und Farbę 
der Augen, in ihrer Stellung zu einander etc., auf die 
Nasenbildung und Gesichtsprofilierung, auf die Bildung der 
Mundteile etc. Riicksicht genommen werden. Auch auf die 
Bildung der Lippen (yortretend, voll, miifsig voll, żart, ge- 
schwungen u. s. w.), auf die Stellung der Zahnreihen in den 
beiden Kiefern zu einander, auf die Bildung der Ohrmuschel, 
Hande, Fiifse, Nagel, etc. ist ein besonders forschendes Augen- 
merk zu richten. Endlich ist bei der Priifung auf die Ab- 
stammung eines Yolkes auch die anthropologische Messung am 
Korper und an seinen Teilen erforderlich. Rankę will fol- 
gende Ausdehnungen am Korper und an dessen Teilen ge- 
messen wissen: grófste Lange und Breite, Ohrhdhe, Stirn- 
breite, Gesichtshohe, Mittelgesicht, Gesichtsbreite, Distanz der 
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inneren und aufseren Augenwinkel, Hohe, Lange und Breite 
der Nase, Mundlange, Entfernung des Ohrloches von der 
Nasenwurzel und Horizontalumfang des Kopfes Soweit der 
Kdrper in Betracht kommt, soli durch das Mafs (stets in 
Millimetern!) festgestellt werden: ganze Hóhe, Hóhe des 7 
Halswirbels vom Boden, des Nabels vom Boden; Hohe des 
grofsen Rollhiigels, der Kniescheibe, des aufseren Fufs- 
knttchels (im Sitzen), des Scheitels iiber dem Sitz (Sitzhdhe!). 
Auch die Klafterweite, die Lange sowohl des ganzen Armes, 
ais auch des Oberarmes (Rand der Schulterhohe bis Ellen- 
bogenhocker) und Unterarmes (Ellenbogenhocker bis Hand- 
gelenk) ist zu bestimmen. Schulterbreite, Brustumfang, Lange 
und Breite der Hand, Lange und Breite des Fufses, der 
grófste Umfang des Oberschenkels und der Wadę fallen eben- 
falls in dieses Gebiet der anthropologischen Mafsbestim- 
mungen.

Auf diesem Felde wiirde sich die Anthropologie aber 
auch beschaftigen miissen mit der Untersuchung iiber Her- 
kunft und Stellung des Menschen in der Natur, mit seiner 
Beziehung zu den nachstverwandten Tieren, sowie mit der 
Frage, ob und welcher genetische Zusammenhang zwischen 
Menschen und Affen besteht: also mit der Darwinschen 
Frage in ihrer Anwendung auf Menschen und Affen. Dabei 
spielt auch das Studium des Schadels (Kraniologie!) eine 
grofse Rolle; denn er ist Trager desGehirns und der Sinnes- 
organe, sowie des Kau- und Beifsapparates: er offenbart also 
charakteristische Eigentiimlichkeiten eines ganzen Yolks- 
stammes. Das Ziel der anthropologischen Forschungen be
steht also in der Ermittelung der Rassenverschiedenheiten 
und ist wohl hauptsachlich Sache des arztlichen Fachmannes, 
der dazu bei seinen Krankenbesuchen, bei Rekrutenaus- 
hebungen etc. die beste Gelegenheit hat.

Die Aufgabe des Ethnographen ist nun eine andere, wie 
bereits erwahnt. Er hat die mannigfaltigen natiirlichen und 
kiinstlichen Gesellschaftsformen, unter denen der Menach 
auftritt, zu schildern und die ihnen zu Grunde liegenden 
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Ursachen zu priifen; er mufs ausgehen von der Familie, um 
zu den Begriffen des Yolksstammes und Yolkes sich zu er- 
heben: er hat es mit dem sogen. „Volkstum“ zu thun. Unter 
„Yolkstum" ist aber nicht blofs an die Sprache ais Trager 
und Mafsstab der geistigen Kultur der Vólker (linguistische 
Ethnographie 1) zu denken, sondern es begreift das „Yolks- 
tiimliche“ yorzugsweise in sich: Glauben, Sagen und Legenden, 
Brauche, Sitten und Gewohnheiten, Marchen, Lieder, 
Schwanke, Ratsel und Sprichwórter des Yolkes. „Um zum 
Ziele zu gelangen, namlich das Yolk zu erkunden, mufs das 
Volkstiimliche ais Quellenmaterial dienen, und z war unver- 
falscht. Sagen, Sitten, und Gebrauche miissen genau so, wie 
sie das Yolk zum Besten giebt, niedergeschrieben werden“ 
(Kuhn und Schwartz, Norddeutsche Sagen etc. 1848 Yorrede).

Betrachten wir die einzelnen Zweige des Yolkstums ge- 
nauer!

Unter „Volksglaube“ ist der Glaube zu yerstehen, 
welcher neben dem yon der Schule und Kirche in 
fester Form in das Volk hineingetragenen christlichen Glau
ben einhergeht und meistens zur besseren Unterscheidung 
yon diesem ais „Aberglaube“ bezeichnet wird. Dieser Volks- 
glaube lebt uberall und kann wohl yerfolgt, auch zeitweise 
unterdriickt, nie aber „mit Stumpf und Stiel“ yertilgt werden. 
„Mehr und mehr hat man erkannt, dafs wir in den aber- 
glaubischen Yorstellungen unserer Bauern und Kleinstadter, 
in den Gespenstern, die sich um gewisse Tage gruppieren, 
in den Spriichen, mit denen kluge Schafer und Krauter- 
weiber sympathische Kureń yollziehen, in einem Teile der 
Kinderspiele mit ihren Reimen ein Stiick alter Kultur und 
Religion vor uns haben, welches uns um so bedeutungsvoller 
und wertyoller ist, ais sich yon dieser Kultur und Religion 
sonst nur geringe Reste erhalten haben. Mit anderen 
Worten: der deutsche Aberglaube ist das nachgedun- 
kelte Bild deutschen Heidentums. Und er ist ein zer- 
rissenes Bild, nur Materia! zur Wiederherstellung einer 
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neuen Weltanschauung." (cfr. Busch, Deutscher Yolksglaube, 
1877, S. 2.)

In dem deutschen Yolksglauben liegt namlich der Mythus 
tief begriindet, und gerade der Yolksglaube mit seinen Mythen 
und Legeuden, Brauchen und Marchen bewiihrt sich ais 
das Feste und Bestandige im Wechsel aller Zeiten : er war 
vor Jahrhunderten — ja vor J ahr t au s e n d en — 
ebenso wie heute. Trotz des ungestiimen Eifers manches 
friiheren Predigers und ungeachtet vieler gegenwirkender Gesetze 
hat er sich bis zur Stunde noch wach und thatig erhaltem 
deshalb ist es nbtig, diesem bunten Aberglauben nachzugehen 
und ihn zu sammeln ais Baustein zur wissenschaftlichen 
Yolkskunde; die altertumsforschenden Yereine miifsten sich 
u. a. dazu berufen fiihlen, die letzten Reste des Yolksglaubens 
aufzuspiiren und wissenschaftlich zu verarbeiten.

Die Mythologie ist heute zu einer selbstandigen 
Wissenschaft herangewachsen, welche den Zweck hat, die 
Geschichte des menschlichen Glaubens in seinen Anfangen 
und weiteren Entwickelungen darzulegen. Der Mythus und 
der Yolksgeist, dem er angehort, sind eine Art Doppelganger, 
bei denen die Kenntnis des einen die Wissenschaft des an- 
deren nicht nur fordert, sondern sogar notwendig bedingt 
Weil die Mythologie die „alteste Geschichte der Religion" 
ist, „die Farbę, mit welcher ein Yolk sein inneres und 
aufseres Leben selbst ausmalt", so sind eben die Nachklange 
der altgermanischen Mythen so tief eingewurzelt in den 
Herzen der germaniach en Yolker. Der deutsche Yolksglaube 
mit dem ihm innewohnenden Mythus lafst mithin berechtigte 
Schlusse und Folgerungen auf die Lebensanschauungen un- 
serer Yorfahren, ebenso auch auf ihre ehemaligen Wohnsitze 
und Wanderungen zu.

Jene Mythen aber, welche keine anderen Wurzeln ais 
Glauben und Wissen haben, die sich riickwarts schlagen bis 
in die Tiefe des Altertums, wo der Menach mit der ihn um- 
gebenden Natur einheitlich zusammen lebte — finden sich 
sehr zahlreich auch in den mythischen „Yolk s sag en“ vor, 
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dereń unverfalschte und ausgiebige Sammlung und Ausbeu- 
tung im Interesse der wissenschaftlichen Yolkskunde notig 
ist. „Da, wo der Trompetenton der Geschichte verklingt, 
fliistert die Sagę noch geheimnisvoll, und daher zeigen zu- 
nachst sagenhafte tlberlieferungen einen Pfad durch die 
dunkele Urgeschichte der Menschheit. Auch hat jedes Yolk 
und jeder Stamm seine charakteristischen Sagen, und wo der 
Geograph nicht mehr imstande ist, wegen Yermischung der 
Generationen genau den Stamm vom Stamm zu scheiden, da 
vermag es der Sagensammler", wie Rackwitz ganz richtig 
auf S. 1 seiner „Sagen und Miirchen aus dem Helmegau 
etc.“ bemerkt. Gerade die Sagen sind es, welche uns von 
dem Geiste und von der Gemiitsart der Nation das am 
treuesten sprechende Abbild gewahren, denn, dem Yolke ent- 
wachsen, tragen sie auch den Charakter seiner Indiridualitat 
und Stammeseigentumlichkeit in sich; „und eben dieselbe 
Verschiedenheit, welche, von der Uranlage, von Klima, Boden- 
beschaffenheit, biirgerlicher Yerfassung, Religion, den bis- 
herigen Schicksalen und sonstigen physischen und moralischen 
Einflussen bedingt, in der geistigen Befahigung und Rich- 
tung, in der sittlichen Bildung und Gemiitsbeschaffenheit der 
Yolksstamme obwaltet, findet sich auch in der Sagę wieder11 
(cfr. Tettau und Temme, Yolkssagen Ostpreufsens, Litthauens 
etc. 1865, p. IV).

Wer die Sagen kennt, kennt auch das Yolk, dem sie 
angehdren, denn sie geben von dessen innerem Leben Zeug- 
nis und sind gleichsam ein Spiegel, in dem sein Denken und 
Fuhleu aus der „Kindheit Tagen“ wiederstrahlt; darum gilt 
fiir alle Yolksforscher und altertumsforschenden Yereine die 
strenge Mahnung : „Sammlet Yolkssagen !“ — denn „mit einem 
hochbetagten Greis, mit einem alten Mutterchen sinkt die Sagę 
dahin11, wie Panzer (Beitrag zur deutschen Mythologie (1848), 
1, S. IV) sehr richtig bekennt. Dabei ist noch zu bemerken, 
dafs die Sagen nicht nur nach ihrer mythologischen Seite 
hin ganzlich ausgeprefst und auf einseitige Bestandteile hin 
gepliindert werden sollen, sondern auch die anthropologischen 
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etymologischeu, ethnologischen und prahistorischen Mo- 
mente miissen in stete Erwagung gezogen und dem grofsen 
Werke der Yolksforschung, der „Yolkskunde", dienstbar ge- 
macht werden. Diese bestandige Anwendung der Ergebnisse 
der Sagenforschungen auf den Yolkscharakter erzielt eben in 
erster Linie mit die Kunde eines ganzen Yolkes. Dann wird 
die Sagę auch eine „Quelle der Geschiehte" abzugeben be- 
rufen sein.

Weniger allgemeine Schliisse auf das religiose Glau- 
bens- und nationale Geistesleben langst dahin gegangener 
Yorfahren lafst die gekiinstelte Legende zu, da sie mehr 
oder minder durch die religiósen Yorstellungen des Christen- 
tums beeinflufst worden ist. An die Stelle góttlicher und 
damonischer Machte des Heidentums traten Christus und 
seine Apostel, die Heiligen, der Teufel und seine bósen 
Engel. Der Legendeninhalt wurzelt eben nicht so tief, wie die 
Sagenstoffe im Boden des mythologischen Heidentums. Wegen 
ihrer Unzuyerlassigkeit ist die yerschwenderische Legende 
nur eine mittelbare Handhabe zur Yolkskunde.

Wenn nun der Mythus, dessen Herkunft und Fundorte 
bereits oben angedeutet wurden, eine Ubertragung ins prak- 
tische Leben erfahrt, so gestaltet er sich zum V o 1 k s - 
brauche, welcher dann das ganze Leben des Yolkes von 
der Geburt an bis zum Tode in Freud und Leid, in allen 
Zeiten des Jahres und Lebens, bei Ackerbau und Yiehzucht, 
in Gewerbe und Hantierung, „zu Hause und auch auf 
Reisen" beherrscht. Mit Hilfe der aus den volkstumlichen 
Brauchen gewonnenen Mythen, jener „heidnischen Uberreste", 
welche weder Christentum noch Reformation zu dampfen 
vermochten, kann man ebenfalls Herkunft, ehemalige Wohn- 
sitze, Religionsbeschaffenheit etc. ganzer Yolksstamme er- 
mitteln.

„Der Yater Glauben und was Geltung nach und nach 
Fand bei der Mitwelt — kein Yernunftschlufs stiirzt es um, 
Was auch der Soharfsinn noch so fein auskliigeln mag.“

(Euripides.)
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Die Gebrauche sowohl ais auch die Yolkssitten, welche 
sich von jenen insofern unterscheiden, ais sie dem geschicht- 
lichen Herkommen ihre Entstehung rerdanken, sind besonders 
zu beobachten bei Yolksfesten, Aufziigen, Spielen, in Yolks- 
gewohnheiten etc. Alle diese „Pulse des Yolkslebens" sind 
mehr oder minder Mittel der Erforschung des Yolks- 
tums; denn die Art und Weise der Bethatigung des 
Yolksgeistes bei den Yolksfesten, soweit selbige auf die Na- 
turfeste der Altrordern „gepfropft“ sind, sowie die herkomm- 
liche Nahrung, Kleidung und Wohnung des Yolkes, die Ge
brauche und Meinungen bei dem Nahen des Friihlings, bei 
Feldbestellung, Saat, Ernte, die Yerteilung der Acker, ge- 
wohnheitsmafsige Yiehzucht, die charakteristischen Eigen- 
tiimlichkeiten beim Hausbau, die Rechtsaltertiimer etc. geben 
noch heute dem deutenden Forscher lehrreiche Fingerzeige 
zur wissenschaftlichen Auskundschaftung des Yolkes. Uber- 
all gilt hier das Dichterwort:

„Ein tiefer Sinn liegt in den alten Brauchen, 
Mau mufs sie ehren“ — und sammeln!

Auch das Yolksmarchen gehbrt in dieses Gebiet. 
Obgleich es sich dicht an die Yolkssage anlehnt, so kniipft 
es sich doch an keinen bestimmten Ort, wie jene, sondern 
begniigt sich mit der unbestimmten Ortsangabe: „Es war 
einmal irgendwo etc.“ Andererseits nimmt das traute Mar- 
chen doch auch seinen Stoff aus Yolkssagen und schildert 
zauberische Machte: Zwerge oder Riesen, Kobolde oder 
Nixen, welche entweder wohlwollend oder bbswillig in die 
Geschicke der Menschen eingreifen. Indem die deutschen 
Marchen meist Auslaufer alter Heldenlieder des deutschen 
Yolkes, sowie liickenhafte Uberreste einer untergegangenen 
religibsen Weltanschauung sind, so darf ihr Wert fiir die 
deutsche Yolkskunde nicht unterschatzt werden. „Gemein- 
sam allen Marchen sind die Uberreste eines in die alteste 
Zeit hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auf- 
fassung ubersinnlicher Dinge ausspricht“ (J. Grimm).

Nicht zu ubersehen sind bei der Volkstumsforschung die 
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V o 1 k s s c h au s p i e 1 e , Schwanke, Ratsel, Kinder- 
reime, Ki n d e r s pi e 1 e, Sprichw orter, Witz und 
Scherzworte; iiberhaupt alles, was sich im allseitigen 
Yerkehr der Sprache durch lebendigen, bildlichen Ausdruck 
eine Person angeeignet hat, — das spielt fiir den Altertums- 
forscher von Fach eine zu beachtende Rolle. Ais yer- 
steinerte und teilweise auch verkummerte Uberbleibsel des 
Witzes, der Ideen und Lebensanschauungen eines Volkes 
gleichen jene nationalen Aufserungen der „breiteren Schichten" 
gewissermafsen den Wahrzeichen, an welchen man trotz 
ihres oft mehrtausendjahrigen Alters ein ganzes Yolk, eine 
bestimmte Gemarkung, ja sogar einzelne Ort heute noch ge- 
nau erkunden kann nach ehemaliger Zugehorigkeit, Gdtter- 
yerehrung etc. Solche lautbaren Offenbarungen des wach er- 
haltenen Yolksgeistes nehmen Ton, Farbę, Ausdruck, Gleich- 
nis, Sang und Klang aus allen Gebieten und Yerhaltnissen 
des Lebens heraus —: aus dem Heidentum, Judentum und 
Christentum, yom Altar, vom Markte, yom eigenen Herde, 
aus Wasser, Erde, Feuer, Luft u. s. w. Da nun diese ver- 
stiimmelten Kundgebungen des Volksgeistes einen wichtigen 
Bestandteil der Kultur und Litteratur ausmachen und da sio 
zur Kennzeichnung und Erforschung eines ganzen Yolkes 
und ganzer Stamme yon heryorragendem Interesse und yon 
hoher Bedeutung sind, so wird man auch die Litteratur- 
und Kulturgeschichte ais yolkerkundende Mittel ansehen miissen.

Jene yolksgeistigen Aufserungen werfen aber nicht 
blofs auf den Charakter und auf das Naturell der ganzen 
Nationen und ihrer Yerzweigungen ein helles Streiflicht, 
sondern sie gestatten zugleich, ebenso wie Glaube, Brauch, 
Sitte, Sagę etc., einen tiefen Einblick in die Seele des ge- 
samten Volkes, sowie in das Innerste und „Allerheiligste“ 
eines einzelnen Menschen. Diese Beobachtung und Kennt- 
nis der seelischen Yorgange ganzer Yólkerstamme, das Wahr- 
nehmen ihres Denkens, Fiihlens und Wollens nennt man 
aber Y blker p s y chol ogie. Sie fallt bei der Yolksfor- 
schung ganz besonders mit ins Gewicht.
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Jedenfalls wird aber unter allen das Yolkstum begriin- 
denden Faktoren das Organ und der Inbegriff des geistigen 
Lebens eines Yolkes, die Sprache, wesentlich am zahesten 
vom Yolke selbst festgehalten , und diese „Yerkórperung des 
Geistes" legt selbst dann , wenn alle anderen yolkskundefor- 
dernden Elemente yerschwunden sind, yom Charakter eines 
Yolkes das wahrheitsgetreueste Zeugnis ab (Linguistisohe 
Ethnographie!). Jakob Grimms weiser Ausspruch: „Unsere 
Sprache ist unsere Geschichte!" gilt fiir alle grofen Vó!ker, 
auch fiir alle einzelnen Yolksstamme und ihre beibehaltene 
Sprache; denn in beklagenswerter Ermangelung geschriebener 
Uberlieferungen kann Herkunft und Abstammung grofser 
Yolkerstamme erst dadurch begriindet werden, dafs man letz- 
tere in allgemeine Sprachstamme gliedert. So hat z. B. die 
yergleichende Sprachwissenschaft bekanntlich zu der Ent- 
deckung gefiihrt, dafs alle germanischen Yolker dem indo- 
germanischen Sprachstamme angehoren, und dafs ihre Reli- 
gion, resp. ihr eingewurzelter „Volksglaube“ Bestandteile 
der indogermanischen Mythologie sind. Bei der Sprache 
eines Yolkes ist fiir den Forscher besonders auf die Mund- 
art, auf den Dialekt, gebiihrend Riicksicht zu nehmen. „So 
allgemein die Ansicht sein mag, dafs zum Gesamtbild einer 
Landes- und Yolkskunde Darstellung der Mundart, der 
Sprachweise des Yolkes oder Stammes, unerlafslich sei, so 
ist doch kaum die Frage aufgeworfen oder geniigend beant- 
wortet, warum eigentlich dieser scheinbar kleine Zug nicht 
yermifst werden kann. Die Lehre von der Sprache des 
Mensehen bildet ein Hauptkapitel der Disziplin, fiir die der 
unbestimmte Name Anthropologie iiblich ist, der Wissen- 
schaft vom Mensehen, soweit sie sich auf die erfahrungs- 
mafsigen beobachtbaren Funktionen und Aufserungen seines 
Wesens bezieht. Die Sprachwissenschaft, im Gefolge dayon 
auch die mundartliche Forschung mufs sich dieser Zusammen- 
gehórigkeit stets bewufst bleiben. Wie fast in allen Zweigen 
der Anthropologie physische und psychische Krafte zu- 
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sammenwirken, beruht die Sprache auf einer unbewufsten 
Wechselwirkung zwischen der Yorstellungswelt und den 
physiologischen Sprachwerkzeugen." (F. Kauffmann, Dialekt- 
forschung.)

Zum Zwecke der wissenschaftlichen Yolkskunde ist nun 
das physiologische Element eben das mafsgebende, indem die 
Yorstellungen des Indiyiduums zugleich auch. Produkte der 
Gesellschaft sind und berechtigte Schlusse von der lautlichen 
Aufserung des redenden Einzelwesens auf das umfassende 
Verkehrsmittel der ganzen Yólkerfamilie zulassen. Eine um
fassende Dialektgrammatik eines Dorfes oder einer Stadt ge- 
niigt ais Centrum fiir den gesamten Umkreis der Sprachge- 
nossenschaft, dereń Abweichungen niemals prinzipieller Natur 
sind und sich leicht unter bestimmte Bubriken bringen 
lassen.

Da sich nun yorwiegend die Philologie und Psycho
logie mit dem tiefgehendsten Sprachstudium befassen, so 
miissen sich auch diese beiden wissenschaftlichen Schwestern 
bei der yolkskundlichen Erforschung die Hand reichen.

Schliefslich sei noch jener stummen Zeugen und Kultur- 
iiberreste gedacht, die im Schofse der Erde beherbergt werden 
oder auch yielfach unyerstanden aus dem Boden heryorlugen; 
der sogenannten Hun en- oder Heidengraber mit ihrem vor- 
geschichlichen Inhalt und oft kunstyoll errichteten Stein- 
dache. Aus diesen yorhistorischen Griiften ersteht fiir uns 
jetzt, nach Jahrhunderten und Jahrtausenden, das immer 
yollkommener werdende Yerstandnis fiir das ehetnalige Leben 
der darin begrabenen Uryettern. Dieser bunte Inhalt an 
Urnen mit Aschenarten, Waffen, Werkzeugen, Gotzen, 
Miinzen, Gerippen etc. giebt uns in ausgiebigster Weise 
Mittel und Wege zum Studium des Volkslebens der langst 
dahingegangenen Altyordern an die Hand. Man bezeichnet 
diese Wissenschaft mit dem Ausdrucke Prahistorie (Yor- 
geschichte, Urgeschichte).

Was nun die Stellungnahme der altertumsforschenden 
Yereine zur Frage der Yolkskunde anbetrifft, so sind ja in 
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Anbetracht des Umstandes, dafs sich jene Yereinigungen vor- 
wiegend der heimatlichen Geschichtspflege hingeben, diese 
„eigenen Angelegenheiten“ mehr Sache der einschlagigen 
Fachvereine. Besonders ist hierbei an die somatisch-anthropo- 
logischen Beobachtungen zu denken, welche zwecks friichte- 
reicher Ausbeutung in umfangreicher, systematischer und streng 
wissenschaftlicher Weise vorgenommen werden miissen, was 
dann mehr Thatigkeit der anthropologischen Yereine, statisti- 
schen Bureaus etc. ist. Anders dagegen Yerhalt es sich mit 
der sogenannten Yolkskunde im engeren Sinne, mit dem 
Studium der aufseren und inneren Yolkszustande. Welch 
lehrreichen Stoff bieten uns da nicht beispielsweise die Be- 
sonderheiten und Eigentiimlichkeiten bei der Bereitung der 
Yolksnahrung, in der Tracht bei festlichen Ereignissen (Taufe, 
Yermahlung, Abendmahlsfeier, Ted und Begrabnis, Kirch- 
weih etc.), in der Anlage und Bewohnung des Dorfes und 
seiner alteren Hauser, in der Anordnung der Wirtschaftsge- 
baude, in der Art und Weise der Zerlegung und Yerteilung 
der Flur (Separation!) etc. Was fur lehrreiche Wahrnehmungen 
macht nicht der aufmerksame Beobachter des Yolkes, wenn 
er seinen Blick „in Haus und Sippe“ schweifen lafst? Ge- 
burt, Taufe mit Namengebung, Pflege und Bewachung des 
Sauglings, Kinderspiele, gesellsehaftlicher Yerkehr, Gastrecht, 
Gastfreundschaft etc. sind ausgiebige Arbeitsfelder fiir alter- 
tumsforschende Yereine, denn die altherkommlichen Sitten, 
Gebrauche und Gewohnheiten, welche sich beim ungekiinstelten 
Yolke in jenen Knotenpunkten und Stadien des Lebens so 
deutlich hervorheben, stellen den treuen und aufmerksamen 
Forscher gerade nicht immer einem besonderen Erfordernis 
fachwissenschaftlicher Yorbildung gegeniiber; schon das ein- 
fache Ansammeln und Zusammenstellen solcher abstechenden 
Aufserungen und Bethatigungen des Yolksgeistes ist ein 
lobenswertes Yerdienst. Die augenfalligen iiberlieferten t)b- 
lichkeiten im Jager-, Fischer-, Hirten-, Bauern- und Hand- 
werkerleben bieten interessanten Stoff zu Aufzeichnungen. 
Die natiirliohe Religion eines Yolkes in Sagen, Marchen, 

XYI. 13
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Legenden, Aberglaubensiiberresten etc., woraus sich die wich- 
tigsten Ziige der Mythologie schlufsfolgern lassen, bietet oft 
noch in yerstummelter Gestalt einen wichtigen „Beitrag zur 
yergleichenden Religionswissenschaft“. Ebenso wichtig sind 
aber auch allerlei Abarten der Volkspoesie: Volkslieder, 
Yolksratsel, Yolksneckereien, sprichwdrtliche und rerbliimte 
Redensarten, Schimpf- und Scheltwórter, Zauberformeln, Dia- 
lektproben etc., welche teils mehr, teils weniger „reichlich 
und taglich" aus dem Munde der „breiten Masse“ vernommen 
werden kónnen.

Zu den Mitgliedern eines altertumsforschenden Yereins 
gehóren vorwiegend solche Personen, welche vermoge ihrer 
Stellung (ais Staatsbeamte, Geistliche, Lehrer, Kaufleute, 
Offiziere etc.) meist unmittelbar mit den breiteren Yolks- 
schichten in Beriihrung kommen. Bei solchen Gelegenheiten 
benutze man die gegebenen Augenblicke, um das Leben, 
Treiben und Sprechen dieser weniger von der glattenden und 
beleckenden Kultur beeinflufsten Leute zu studieren, ohne 
dafs es in auffalliger Weise geschieht. Schreiber dieses hat 
sich zwei unbeschriebene Quartbiicher zugelegt, um in selbige 
alle Auffalligkeiten in der Sprache, Tracht, Thatigkeit etc. 
des Yolkes einzutragen. Yorlaufig kann der gewonnene Stoff 
bunt durcheinandergeworfen werden; zum Ordnen und Glie- 
dern ist es ja spater Zeit. Iiber Sagen, Sitten, Gebrauche, 
Aberglauben etc. kann man besonders bei hochbetagten Per
sonen Auskunft erlangen, wobei aber zu beachten ist, dafs 
man mit der Thtir nicht gleich zum Hause hineinfallen darf. 
Erst auf Umwegen gelangt man „in den Besitz des Er- 
wunschten“, denn unsere Landleute sind sehr empfindlich 
und meinen bei dergleichen Auskundschaftungen, man wolle 
sie foppen, hanseln oder affen. Gliicklich ist dann der 
Forscher zu nennen, der sich mittels des Dialektes an seine 
Opfer „heranmachen“ kann. Uberhaupt wenn die Bauern 
ihre eigene Sprache hdren, so werden sie zutraulicher, um 
so mehr, wenn sie fuhlen, dafs man auf dem Gebiete der 
Sagen, Sitten und Gebrauche ihrer Heimat schon einiger-
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mafsen Bescheid weifs. Immer und immer lasse man es 
Kegel sein, alle Wahrnehmungen aus „frisoher Quelle“ zu 
schopfen und ohne Yerkiinstelung und Yerdrehung aufzu- 
zeichnen, wenn auch die Ausdrucksweise oft unschon und 
unasthetisch ist; in der Wissenschaft wiegt ein Wort so 
schwer wie das andere.

Die gesammelten Sachen konnten dann schliefslioh dem 
Yereinsyorsitzenden oder dem Redakteur der Yereinszeitschrift 
zugestellt werden, damit sie in der Zeitschrift Aufnahme 
finden, um bereits bestehende Sammlungen zu erganzen, den 
Trieb zu weiterer Thatigkeit hier und da anzuregen etc. 
Uber nnklare Punkte oder auch dber die herkbmmlicbe Be- 
deutung mancher yolksgeistigen Aufserungen wiirde auf er- 
folgte Anfrage in der Zeitschrift des Yereins nach Kraften 
Belehrung erteilt werden, wozu sich Schreiber dieses mit 
der Hoffnung bereit erklart, dafs er baldigst in Anspruoh ge- 
nommen werden wird. Mógen yorstehende Zeilen ihren 
Zweck, unsern Blick auch auf die Yolkskunde zu werfen, 
nicht yerfehlen. Erst mufs der Anfang yorhanden sein, dann 
wird auch ein gesegneter Fortgang nicht ausbleiben und 
nachstehendes Klagelied unseres bewahrten Altmeisters Simrock 
hinfallig werden :

„In Kom, Athen und bei den Lappen 
Da spah’n wir jeden Winkel aus, 
Dieweil wir wie die Blinden tappen 
Umher im eignen Yaterhaus.
Ist es nicht eine Schmach und Schande 
Dem ganzen deutschen Vaterlande!“

13*
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1.

Peter Watzdorfs Trostgedicht an die Schmalkaldener.
Mitgeteilt aus dem wahrscheinlich einzig noch vorhandenen Ezemplar 

der K. Bibliothek Dresden von Prof. E. E inert in Arnstadt

TrostBchrifft x) an den christlichen churfiirsten zu Sachssen ec. 
landtgraffen zu Hessen ec. und andere fiirsten auch alle stende 

der religion sachen verwandt.
MDXLVI.

Psalm lxxvnj.
Effunde iram tuam in gentes, quae te non nocuerunt, et in 

regna, quae nomen tuum non invocarunt.

Dem durchleuchtigsten hochgebornen fursten und herren, 
herrn Johanns Friedrichen, herzogen zu Sachssen, des heiligen 
romichen reichs ertzmarschalln und churfiirsten ec. landgrafen 
inn Thuring, tnarggrafen zu Mayssen und burggrafen zu

Magdeburg, meinem gnedigsten herren.

Durchleuchtigster hochgeborner churfiirst E. C. G. seindt 
mein unterthenigste unnd gantz gehorsamen dienste mit 
allem vleis zuvor, gnedigster churfurst und herre. Wiewol 
ich gar kein zweiffel trage, E. C. G. ais ein christlichen 
fursten, welche im evangelio unnd wort Gottes die helffte 
ihrer jhar wol auffgezogen und zubracht, wissen mehr trosts 
aus gbttlicher schrifft, auch aus gutem rath, jha aus klarem 
bericht der selben austeiler gotlichs worts, denn ich in allem

1) s. oben 8. 55. 
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meinem yermiigen und allem meinenn geringen studieren er- 
finden mocht, so ist mir doch, wie dem kleinsten geliedle 
am leib, welchs ja (ob wol schwechlich) gerne dem haupt 
oder andern sterckern geliedern helffen wolt, zu muthe, be- 
denkende das dennoch mit dem kleinen fingerlein etliche mai 
den starcken geliedern auch geholffen werden kan, wie auch 
Esopus fabuliert, das etwan ein kleins meuselein dem ster- 
kesten leben geholffen. Solchem nach hab ich nicht unter- 
lassen kbnnen, E. C. G. und meinem G. fiirsten und herren 
dem landtgraffen, auch andern der religions yerwandten 
stenden ein trostspriichlein aus gottlicher schrifft zusamen zu 
tragen und fiirnemlieh E. C. G. zuzuschreiben; denn dieselb 
und hochgedachter landtgraff des lieben worts Gottes halben 
inn die fiinff und zwentzig jhare nicht inn geringster fahr 
gestanden. Bitt unterthenigkliehst, E. O. G. wollen solche 
geringe arbeit, ais von derselben alten dienern und schbssern 
zu Jhena, gnediglichst yermercken und auffnehmen, mich auch 
derselben befohlen sein lassen mit gewisser achtung, das ich 
derselben unyergessen gethaner dienspflicht mit darstreckung 
(inn dieser sachen) meins leibs und lebens, auch mit fleissigem 
gebete umb gliick und sieg zu dienen allezeit unyerdrossen 
und auffs willigste. Datum Arnstadt, dienstags nach Hulderici 
des sechsten tags Julii Anno MDXLVI. E. C. G.

unterthenigster 
und gantz williger 

Peter Watzdorff zu 
Arnstad burger.

Trostspriiche allen christlichen fiirsten wider die neven 
tiircken und feinde des worts Christi.

Fromen fiirsten habt achtung drauff, 
Wie frewet sich der gottios hauff, 

Hoffend ihr solt ubel stehen,
Evr macht (mit Gotts wort) yorgehen.

Hierzu beredn sie den keyser frumm,
Das er frembds yolcks ein grosse summ
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Regum
I. ct. 2

Para. 19.

Para. 15

Zusam zu lessu fiirhabens ist;
Bedenckt nicht was Jhesu Christ 

Durch sein wort wirckt und schaffn thut.
Gar bald er nehmen kan ihren muth, 

Denn ihm nicht viel daran gelegen
An starcken rossen, mann und wagen, 

Sondern sein lust ist fru und spat
Zu den, dern mit furcht fiir augen hat.

Dennoch aber zu allem ziel
Er mittel hierzu gebrauchen will;

Wie uns die schrifft solchs klar bezeugt, 
Die uns inn warheit gantz nicht leugt.

Seht zu, was hat Gott gethan, 
Wie ertrencket er so manchen man

In wasserflut und dem schilffmehr, 
Die widder sein rolk tobeten sehr.

Die von Mydian und Ameleckiten
Wurden auch gar tapffer bestritten

Durch Gottes knecht den Gydion.
Da musten sie ganz untergohn, 

Das sie sich selbst wiirgen theten
Von blossem schall der trometen,

Wie David fiir Saul erhalten;
Desgleichn Absolon beschreibn die alten.

Abias hat auch miissen leyden not
Von 185 000 mann; halff im doch Gott.

Was Asa dem kbnig frum
Layds begegent mit grosser summ, 

Da tausentmal tausent mohren
Gerhaten waren zu thoren;

Das sie inn ihrem sinn beschlossen, 
Zu tilgen Gotts volck unverdrossen;

Hat sie Gott gantz zu boden gestiirtzt.
Fiirwahr sein arm noch nicht gekiirtzt 

Ist. Last euch darumb nicht schrecken!
Der Gott lebt noch, wird sich lan wecken
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Verwar- 
nung an 
die Krie- 
ger.

Durch anruffen und fleissigs beten.
Last uns eylend zusamen treten!

Er hats verheissen und leugnet nicht, 
Sein zusag zu geben treuget nicht.

Lafst evre prediger fleissig anhalten, 
So wird gewifs Gott unser walten.

Doch verachtet auch das mittel nicht
Mit volck, so viel miiglich euch richt, 

Biichsen und andere munition
Lasset auch bey euch einher gon, 

Scheucht auch fiir niemand und thut recht;
Haltet auch inn zucht ewr knecht, 

Das sie zu rauben nicht geschwindt, 
Sondern ihres solds begniigigk sindt 

Fein ziichtig erbar und sitsam,
So wird ihn warlich Gott nicht gram;

Denn fluchen, schweren wenig ausricht.
Warlich sauffen thuts auch nicht, 

Sondern mit forcht und gutem gewissen;
Darauff seid herzlich geflissen.

Und ihr fromen landsknecht guth, 
Auch andre krieger, habt guten muth!

Denckt nicht allein der kayer sey’s heubt;
Denn weil er Gotts worten nicht gleubt, 

Gebiihrt, im nicht mehr gehorsam zu sein.
Solchs thut mercken und halt euch fein!

Ritterlich wehrt euch zu allen zeiten;
Gott lehrt evre hende streiten.

Nicht last euch schmeichwort eingohn,
Wie keyser, nicht die religion 

Zu widderfechten wehr geflissen;
Gleubt ihr fiirwar, ihr werd beschissen. 

Haltet nur trewn mut und glauben gantz, 
Gebt gute acht auff ewre schantz !

Ob denn die welt gleich vol teufel wehr, 
Wolin wir dennoch uichts fiirchten mehr,



Miszellen. 203

Erhaltung Gottes hoffen fru und spat.
Solchs wiinscht Peter Watzdorff zu Arnstad.

Psalm lxvij.
Dissipa gentes quae bella volunt.

2.

Ein Studentenaufruhr in Jena im Jahre 1680.
Nach dem Briefe eines Teilnehmers und Augenzeugen mitgeteilt von 

Lic. Dr. Buchwald in Leipzig.

Unter den in bedeutendem Umfange hinterlassenen 
Handschriften des Rektors M. Christian Daum (gest. 1687), 
die die Zwiokauer Ratsschulbibliothek aufbewahrt, befindet 
sich das im folgenden zum Abdruck gelangende Schreiben 
(in Daums Abschrift) eines Jenenser Studenten, in welchem 
von einem im August 1660 tobenden Aufruhr an der Univer- 
sitat Jena berichtet wird 1 2). Eines Kommentars bedarf das- 
selbe nicht. tjbrigens findet sich in Daums Briefen noch 
mancherlei auf Thiiringen Beziigliches, dem yielleicht spater 
Baum in dieser Zeitschrift gegbnnt werden diirfte.

1) Vergl. Kurtzer, iedoch wahrer und griindlicher Bericht, desjiingst- 
bin bey der Universitat Jehna im Augustę des 1660sten Jahres entstan
denen Tumults, uff Fiirstlichen gnadigsten Befehl zu iedermannigliches 
Wissenschafft entworffen. Darzu auch kommen, und beygefiiget worden 
sind der Universitat den 4. wie auch 6. Augusti, und 2. Septembris an- 
geschlagene Patenta Jena, gedruckt bey Johann Reisig. — Rich. und Rob. 
Keil, Geschiehte des Jenaischen Studentenlebens, Leipzig 1858, S. 118 ff.

Bem. d. Red.
2) am Rande: Difs ist in fidem geschrieben. A nullius stans parte.
3) am Rande: Grafe und Moldonit.

Beschreibung des zu Jena ao. 1660 den 4. Aug. entstandenen 
aufruhrs, von tag zu tag continuiret bifs auf den 16. ejusd. a).

Zuvor aber ist zu wissen, das etliche wochen vorher 
2 studiosi 3) von D. Schroters tisch relegirt worden, welche 



204 Miszellen.

wieder in die Statt kahmen, sich rasend voll auf der Rosen 
soffen, worzu ein 40 oder mehr Pennale rundę machten, 
welche nachdem aueh etlich relegirt, unter welchen wahr 
Franek Cygn.ł), bey lichten mittag etliehe fenster hinein hieben, 
mit blosen degen in profefsoren hauser liefen und auf sie 
und viel Studiosos hunz........ und dergleichen aufsstreueten. 
Nachdem sie aber endlich in Profefsor Zeisolds haufs kommen, 
stehen Treehsel Yarisc. 1 2 3 *) und Zapf, D. Zapfens von Weinmar 
Sohn, auf -welche sie einen alten hafs, greifen sie an, werden 
auch einer mit einem gefahrlichen Beinstich, der andere mit 
einem Hieb iiber das ganze gesicht und fausten und fufs- 
stofsen abgewiesen. Die beschadigten, weil sie zuvor bei 
D. Schrotern, damals Magnif. Rect. gewohnet, kommen da 
wieder her und weil er ihnen sehr favorisirht, auch einen 
Prorektoren sich in ihren handeln setzen lafsen, hat 
er sie aufuehmen und wegschaffen lafsen, woher er 
damach einen grosen verweifs bekommen haben sol. Nach 
diesem schickte der Fiirst etliehe Legaten herbey, denen pro
fefsoren andere anstalt in dergleichen Sachen zu machen, 
worbey denn von etliehen. fur rathsam erkannt worden, eine 
Biirgerwache tag und nacht in thoren und marckt aufzufuhren 
und also die thumierenden Studiosos zu zwingen, Und d i f s 
der Uhrsprung.

1) Cygneus d. i. aus Zwickau.
2) Variseus d. i. Voigtlgnder.
3) am Randa: Hierbey ist dieses noch. Auf einen schmaufs wahren

etliehe lustig, gehen aufs, werden von der wachę angerufen, treiben sie 
in das Rathhaufs, schanden sie und wie sie damach augeklagt wurden,
sagten die Burger, ob hetten sie den fiirsten selbsten geschmahet.

Nachdem die wachę aufgefiihrt s), liesen sich etliehe ver- 
lauten, nun wolten sie die Studenten putzen, Ja ins gesicht 
flegel und greuliche Schimffworte den vornehmsten Burschen 
geworfen, worauf die Burschen fleisig dahin bemiihet waren, 
solchen zwang ohne einige ursach nicht einfiihren zu lassen. 
Beklagten sich bey dem Academico Senatui, erlangten wenig, 
weil sie sich entschuldigten, es wehre Ihrer Durchl. wille.
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Nachdem aber die Pennale die Biirgerwache auch. mit etwas 
schimpflichen worten angegriffen, wuchs die verbitterung so 
grofs, dafs taglich 100 bifs 200 Mufsąuetirer aufgefiihret 
werden und vom Rath Pulver und Bley bekahmen. Etliche, 
doch wenig ehrliche gemiither wolten nicht gerne drań, daher 
auch die zwen Leutenant mit einander spieleten, weleher die 
wachę auf dem Marckt haben solte, Und dieses traf eben 
den, weleher zuvor denen Studenten allen dampf angethan. 
Sie hatten aber zweierlei ordre, erstlich das sie das geringste 
keinen burschen nicht solteu zu leide thun, vors andere, 
wann sie gewalt thun wolten, so solten sie dieselbe mit ge- 
walt abtreiben. Eben zuvor genandten 6. Aug. kommen nach 
gebrauch die Burschen und Pennale zusammen (da den 5. 
zuvor von D. Chemnizio Super, und pastore primario eine 
treffliche gewissenhafte Predigt gethan wurde, in weleher 
doch mehr den Burschen ais biirgern das gesez gelesen), 
conferiren eines oder das andere. Unter defsen komt der 
leutenant unter die Bursch, saget, man mdcht sie passiren 
lafsen, dergleichen solte von ihnen auch geschehen, worauf 
Rex dem Leutenant im namen der Burschen die Hand gab. 
Gieng unter die Pennale, sagte, das ein jeder heut auf seine 
Stube gehen mdehte; wie denn auch von den meisten ge
schehen , weil iiber 20 Pennale und etliche Burschen nicht 
auf den marckt blieben 1). Die iibrigen Pennale mdgen den 
Burgera zu nahe ins Gewehr kommen, meinen daher, ais 
ware ihnen ein blindes abweisen gemachet worden, befahren sich 
eines Einfalls ins gewehr, wie sich auch beym ende entschul- 
digen wollen. Greifen auf geheifs ihrer Offieirer alle an und 
geben eine salya, von weleher zwey alfsbald todt blieben, 
der dritte in 2 Stunden, der vierde den andern mittag ge- 
storben2). Da dieses schiesen von manniglichen gehoret 
worden und ein auflauf geschehen, besetzen die burger alle 
gafsen, wann sie einen Studiosum 100 und mehr schritt weit 

1) am Rande: welches war gegen 9 Uhr abends.
2) am Rande: Ein Pennai aufs Holstein, der andere von Kable unter 

dem Herzog von Aldenburg, der dritte .... (Unyollendet!)
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kommen sahen, schrieen sie an zu weichen oder iiber den 
haufen zu schiesen, daher viel in frembden hausern auf der 
banek bleiben miifsen. Unter diesen wird ein Priester, M. 
Lippach, gerufen, den einen Burschen, Schafern nomine, des 
Rentmeisters von Weinmar Sohn zu beschicken, kunte aber 
Niemand iiber die gafse bringen, weil kein mensch aufser die 
Burger ohne lebensgefahr gehen kunte, wefswegen er die 
Burger angesproehen, sie móchten doch einen nach dem 
Kirchner schicken, umb eine hostie zu holen, vermocht aber 
niemand; darauf sagt er, er were ja ihr Seelensorger, sie solten 
dieses thun oder solten es am jiingsten gericht yerantwortten. 
Darauf sie antwortten, das wolten sie thun , sein blut solt 
iiber sie und ihre Kinder kommen. Endlich aber bekahm er 
eine. Ingleichen begegnete dem Superintendenten, welcher 
auch frieden mitnehmen woltę, welcher yon yielen Burgera 
angeschrieen wurde, er solle von sie bleiben oder eine Kugel 
auf den wanst bekommen. Der andere Kerl, welcher ein 
Holsteiner wurde von einem Burger *) aufs dem Hause 
geschofsen, das er vor der thiir liegen blieben, bey etlichen 
stunden noch gelebet, bald den Kopif, bald die Hande auf- 
gerecket, endlich aber, weil ihm keine hiilffe geschehen, yer- 
derben miifsen. Die beschadigten sind vor schmerzen und 
anderer angst in winckel gekrochen, bald da, bald dorthin 
gelaufen, bifs sie endlich zu sich kommen und hiilfe bey 
Barbierern gesuchet. Unter diesen war ein Marcker Samuel 
Christiani, weichen der lincke kinbacke mit steinen entzwey 
geschofsen war, gieng an unsern tisch, weil in derselben 
nacht 4 eilende post nach Weinmar gesendet worden. Dar
auf lest der Furst zum wenigsten 1500 man aufbieten zu 
Rofs und Fufs, schicket diese nach Jena nebenst seinen 
Rathen, welche den 8. erstlich ankahmen. Den 7. aber 
wurden alle Bursche auf dem Collegien Kirchhof convociret, 
und was dieses Mordes wegen man thun mbchte, deliberiret,

1) am Rande: Bock nomine, wurde eingezogen und iiber ihn ge- 
zeuget, macht aber 3000 Thaler Caution und kahm lofse. Gieng 2 Tage 
damach durch.
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weil von keinen Burschen kein Degen gebloset, viel weniger 
ein Burger beschadiget worden. Worauf geschlofsen wurde alle 
samt wegzuziehen und also die Burger und die interessenten 
genugsam zu straffen. Worzu zwey bucher gemacht, eines 
vor die Bursch, das andere vor die Pennale, die Namen ein- 
zuschreiben, welche wegziehen wollen. Wurde auch eine 
stunden selbiges tages angesetzet, alle Pennale zu erscheinen, 
da sie dann absolviret werden solten. Weil aber nach 
reiferer Bewegung dieselbe stunde keiner proponieren woltę, 
damit er nicht vor den anfanger gehalten werden mochte, 
wurden sie an tischen und in hausern haufig absolvirt. Den 
8. wurden wir friih umb 5 Uhr ins Collegium gefordert, 
welcher aufsen bleiben wiirde, solte mit mufsquetirern ge- 
hohlet werden. Ais wir von fiinfen bifs Neun uhr ais leib- 
eigene gewartet, wurde uns durch die Rathe im namen des 
fiirsten angemeldet, dem Magnifico die Hand zu geben 
und anzugeloben, das man ihm, wie zuvor, allen gehorsam er- 
weisen woltę. Wurde aber nicht das geringste gesagt, das 
weil die Kerl ohne einzige Ursach umb ihr leben kommen, 
das sie solten gerochen werden. Alfs aber das Handgeben 
angehen solte, wichen sie alle zuriick. Endlich aber gaben 
sie theils, theils verschlichen sich in die auditoria. Die die 
hande geben hatten, sagten, sie hetten es mit der hand zu- 
gesagt, nicht hier zu bleiben, sondern wegzuziehen, welches 
die Rathe ais Legaten erfahren, imgleichen auch vom absol- 
viren. Nach diesem werden etliche vornehme Bursche vor 
das Consistorium gefordert, welche sich beschweren, das sie 
so gezwungen werden solten, und wurde noch nicht einmal 
gesagt, das die unschuldig ermordeten solten gerachet werden. 
Fernere conspiration zu verhiiten werden etliche ins Schlofs 
gefordert und in arrest behalten. Den 9. darauf wurden wir 
wieder in das Collegium gefordert, nochmals oboedientiam zu 
praestiren, dem gestrigen proposito zu renunciren, und allen 
ruin der universitat bey vermeidung aller fiirstlichen ungnade 
zu hintertreiben. Unter wehrender proposition wurden mehr 
denn 200 mufsquetirer vor das Collegium geleget und da wir 
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die hand nicht gaben und zu ihrem willen ja gesagt, waren 
20 dahin, 20 dorthin von mufsąuetirern gefiihrt worden, wie 
die Anstallt schon gemacht. Unterdefsen werden diese hinden 
aufs dem schlofs nach Weinmar in grosem Comitat mufs- 
quetirer gefiihret, da sie denn umb einen wagen in solcher 
hize gebeten, sie wolten ihn bezahlen, aber nichts erlanget. 
Unterwegens bey einem yon Adel Spiznase aber ein trunek bier 
begehret, welcher es auch gern hergeben wollen, aber aus unge- 
stiim der mufsquetirer nicht trincken diirffen, weil sie noch nicht 
weit marchiret. Endlich nach 12 nachts dahin kommen und 
noch yerhbret worden. Eben den 9. wurden andere hier in 
das Schlofs gefiihret zu gehorsamen, wurden denn 13 auch 
nach Weinmar, wie die yorigen gefiihret, allwo sie auch 
noch Theils sagen, ais solten etliche nach Wartenberg 1), 
eine Yestung in Thiiringen gefiihret werden. Es wurde in 
diesem tumult ein pennal beschuldiget, ais hette er mit Eeuer 
gedrohet, aber nićhts beweifslichs. Darauf sich die burger 
yerlauten lafsen, wenn geringste feuersbrunst entstehen wurde, 
wolten sie nicht allein erstlich auf alle studentenstuben fallen, 
alles wegnehmen, sondern auch keinen mit dem leben dar- 
yon kommen lasen. Daher hierauf grofse furcht unter uns, 
mbchte wol ein leichtfertiger burger selber zu einem schaden 
ursach geben, umb uns in grdfser ungliick zu stiirzen. Die 
Thore sind bifs heute den 16. noch starek besezet, lasen keinen 
Bursch oder Pennal an das Thor, weniger aufser dasselbe. 
Conclusum de abitu, si non omnium, tamen maximae partis, 
firmissime stat tale. Wir warten auf bfnung der Thore und 
wiedereinbringung der Bursch yon Weinmar, und umb auf- 
hebung der befehlich habenden auf dem lande, die sonsten 
alle Studiosos angehalten, die nicht mit einem Pafs von Magnif. 
Rect. yersehen, welcher schwer zu erheben.

1) Wartburg.

Da aber die Pursch mit solchem Pracht und Ehren 
wieder eingebracht wurden, ais mit welchem schimpf sie 
weggefiihret, mochten sich noch etliche gemiither andern, 



Miszellen. 209

welcher doch wenig seyn werden, ais landskinder die zwey- 
mal drine yorgewesen. Wir sind bifs anhero nicht 
alfs*)  sondern alfs*)  tractiret worden.

*) Lticken im Manuskript.
XVI. 14

Man gibt vor das der ganze Procefs soli gedruckt 
werden. Wir zweifeln aber sehr an den besten umbstanden, 
welche der es gesehen und gehdret hat, wird darbey zu 
zeichnen wissen. Ich habe yermeint aufsfuhrlich zu schreiben, 
befinde aber in wiederlesung dieses, das man es einen extract 
aufs einem zuvor schon summirten nennen m och te.

NB. Der Fiirst hat die entleibten durchaus nicht wollen 
bis nach aufstrag der sach begraben lalsen. Sind endlich 
durch grose bitt ohne gesang und klang eingescharret 
worden, da doch geld genug da gewesen. Die weggefiihrten 
Bursch, so viel mir bekand, sind Rex, Beller, Trechsel, 
Herberger, Schade, Leinweber, Wendland. Die andern fallen 
mir itzo nicht ein. Unter denen anfanglich arrestirten 
war Leporinus, M. Schmidel, Straufs etc., die doch bald lofs 
gegeben worden.

3.
Verzeichnis der auf Schlofs Grimmenstein bei seiner 

Ubergabe am 13. April 1567 vorhandenen Vorrfite.

Mitgeteilt von E. T. Meyer in Stettin.

In einem Buche meiner Sammlung, einem Exemplar des 
„Chronicon Carionis" von Ph. Melanchthon (Wittenberg 1573 
bei Joh. Lufft) befindet sich auf zwei leer gebliebenen Seiten 
zwischen dem 1. und 2. Teil nachfolgende Notiz von alter 
Hand, welche fiir den Yerein fiir thiir. Geschichte vielleicht 
Interesse hat:
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„Yerzeichnifs, was auff dem Schlofe Grimmenstein a[l]s Yorraht 
vorhanden gewesen, ais die Yestung den 13. Aprilis anne 1567 

auffgeben.
48 000 Mt. Haffer,

, 15000 Malter Korn,
12 000 Mt. Weitz,
23,000 Mt. Mehl, 

1 000 Mt. Gerste, 
. 1 500 Thonnen Fleisch,

8 000 Thonnen Fisch, 
3 000 Fafs Bier,

3 1 000 Fafs Wein.
Yiel grofse Stiick, die auf dem Wahl gestand, 
800 Stiick noch im Zeughaus, ohne die kleine geschiitz, 
40 000 Thonnen Pulffer, auf dem Wahl gestand, 
72 Thonnen goldts kost das Schlofs zu bauen, 
55 596 R. kost es wied umzureifs l).
Die Brunnen Ketten hat 14 Centner gewogen/'

Das Buch ist auch insofern von Interesse, ais es 
wahrscheinlich das Exemplar sein diirfte, welches Melan- 
chthon an Sigismund sandte, denn es ist laut der epistoła 
dedicatoris gewidmet pp. Sigismundo, archiep. Meideburg., 
primati Germaniae, administr. Halberstad., March. Brandeb. 
etc. etc., ist in reich geprefstem Leder gebunden, tragt 
vorne die Jahreszahl 1577 eingeprefst und hinten unter 
dem entsprechenden Wappeu die Titel und Namen: „Sigis- 
mundus, Archiep, Magdeburg., Adminjst. Halbers., Marchio 
Brande.“, stammt also aus dessen Biicherei.

1) Nach L. Peckenstein , Wittikindeae familiae illust. Sas. prosapia 
BI. 24 soli die Belagerung ,,so etwas uber ein yiertel Ihar gewehret“, 
9 Tonnen Goldes 630 fi. und die Schleifung der Veste 85 549 fl. ge- 
kóstet haben. Herr Lic. Dr. Buchwald in Leipzig teilt mit, dafs in einem 
in der Zwickauer Ratsbibliothek aufbewahrten, reich mit handschriftlicheń 
Bemerkungen versehenen Eberschen Kalendarium von 1580 sich ein gleiches, 
aber ausfiihrlicheres Verzeichnis denselben Vorrat betr. befindet.

Bem. der Red.
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1.

Bau- und Kunstdenkmfiler Thuringena. Im Auftrage 
der Regierungen von Sachsen-Weimar-Eisenaoh, Sachsen- 
Meiningen-Hildburghausen, Sachsen-Koburg-Gotha, Schwarz- 
burg-Rudolstadt, Reufs altere Linie und Reufs jiingere Linie 
bearbeitet von Prof. Dr. P. Lehfeldt. Jena, Verlag von 
Gustav Fischer, 1891.

Heft IX. Fiirstentum Reufs altere Linie, AmtsgerichtB- 
bezirke Greiz, Burgk und Zeulenroda.

Heft X. Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha, Amtsgerichta- 
bezirk Tonna.

Heft XI. Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha, Landratsamt 
Waltershausen, Amtsgerichtsbezirke Tenneberg, Thal 
und Wangenheim.

Heft XII. Furstentum Reufs jiingere Linie, Amtsgerichts
bezirke Schleiz, Lobenstein und Hirschberg.

Heft XIII. Grofsherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, 
Amtsgerichtsbezirk Allstedt.

Die im Laufe des Jahres 1891 weiter erschienenen 5 Hefte 
der Bau- und Kunstdenkmaler Thiiringens haben das Unter- 
nehmen erheblich gefordert, so dafs aus den 69 Amtsge- 
richtsbezirken der thiiringischen Staaten nunmehr 21 zur Be- 
schreibung und Darstellung gelangt sind. Nimmt man den 
gleichen Fortgang fiir den noch zu erledigenden Teil des 
Werkes an, so wird das Ganze etwa im Jahre 1898 abge- 
schlossen vorliegen konnen. Der Gesamtpreis des Werkes 
■wird sich dann etwa auf 150 Mark stellen.
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Heft IX fiihrt zum ersten Mai Bau- und Kunstdenk- 
rnaler des Furstentums Reufs a. L. vor und beschreibt unter 
Beigabe yon 3 Dbersichtskarten, 3 Lichtdruckbildern und 18 
sonstigen Abbildungen 34 in den 3 Amtsgerichtsbezirken 
Greiz, Burgk und Zeulenroda verteilt liegende Ortschaften, 
unter denen Greiz und Burgk nach der Bedeutung ihrer 
Denkmaler die Hauptstellen einnehmen.

Im besonderen sei erwahnt:
8. 11. Greiz. Oberschlofs. Bei dem Lageplan fehlt der 

Mafsstab.
S. 16. Hermannsgrun. Kirche. Statt Backstein und 

Brandstein soli wohl gelesen werden: Backstein und Sandstein.
8. 35, 36. Burgk. Hauptschlofs. Die Abbildungen er- 

scheinen zu gleichartig.
8. 64. Remptendorf. Kirche., Die Zusammenstellung 

der Gedenktafel in der gegebenen Form befriedigt so wenig, 
dafs anzunehmen ist, die urspriingliche Anordnung sei eine 
andere gewesen.

Heft X giebt die Fortsetzung der in Heft VIII be- 
gonnenen Beschreibung der Denkmaler des Herzogtums Sachsen- 
Koburg-Gotha. Das 74 Seiten zahlende Heft fiihrt in 3 
Lichtdruckbildern, 1 Heliograyiire und 13 Abbildungen die 
Denkmaler aus 26 Ortschaften auf. Die beigegebene Ubersichts- 
karte ist wegen der Einstuckungen nicht recht yerstandlich.

Die Heliograyiire bei 8. 27 (217), darstellend das Altar- 
werk in Grafentonna, befriedigt wenig, wenn die gegen den 
einfachen Lichtdruck gesteigerten Herstellungskosten in Be- 
tracht gezogen werden.

8. 59 (249). Obermehler. Kirche. Die Beschreibung 
des romanischen Taufsteins wiirde durch eine Abbildung 
wesentlich unterstiitzt werden.

8. 65 (255). Yolkenrode. Kirche. Die Zeichnung hat 
hinsichtlich des Choranschlusses einige perspektivische Młingel.

Heft XI stellt sich ais weitere Fortsetzung in der Be
schreibung der Bau - und Kunstdenkmaler des Herzog- 
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-tums Sachsen - Koburg - Gotha dar und fiihrt unter Ein- 
fiigung von 6 Lichtdruckbildern und 19 sonstigen Ab- 
bildungen nebst 3 Ubersichtskarten die Denkmaler aus 61 
Ortschaften und Stadten auf, die zu den Amtsgerichtsbezirken 
Tenneberg, Thal und Wangenheim gehbren. Nach den neu be- 
ginnenden Hauptzahlen der Seiten zu schliefsen, wird Heft XI 
den Anfang des II. Bandes der Kunst- und Baudenkmaler 
des Herzogtums Sachsen-Koburg-Gotha bilden sollen.

S. 18. Reinhardtsbrunn. Der Mafsstab des Lageplans 
ist nicht angegeben.

8. 49. Waltershausen. Kemnate. Die Ubersetzung von 
Caminata mit „Steinbau" erscheint etwas gewaltsam. Alan 
hat unter Caminata zunachst nur an ein Haus mit Heizein- 
richtungen zu denken, das deswegen noch nicht durchweg 
ein Steinbau zu sein brauchte.

S. 103. Briiheim. Edelhof. Waffen. Statt „japanischer" 
Degen ist wohl „spanischer" Degen zu lesen. Die japanischen 
Hiebwaffen werden gewóhnlich ais „Schwerter" bezeichnet 
und haben wohl nie die gerade Degenklinge.

Heft XII beginnt die Beschreibung der Bau- und Kunst- 
denkmaler des Fiirstentums Reufs j. L. in den Amtsgerichts
bezirken Schleiz, Lebenstein und Hirschberg unter Beigabe 
von 3 Ubersichtskarten, 5 Lichtdruckbildern und 27 sonstigen 
Abbildungen. Auf 137 Seiten werden die Denkmaler aus 
57 Ortschaften und Stadten aufgefiihrt, unter denen Schleiz 
mit seiner an schbnen Denkmalern reichen Bergkirche an 
erster Stelle zu nennen ist.

S. 13. Kulm. Kirche. Ist die Stiftungsurkunde v. J. 
1223 eeht, so sollte sie im Staatsarchiye aufbewahrt werden. 
Zur Aufbewahruug an der jetzigen Stelle im Altartische wurde 
eine photographische Abbildung oder getreue Abzeichnung 
geniigen.

S. 23. Oschitz. Kirche. Der angezeigte Lichtdruck 
ist nicht vorhanden.

S. 47. Schleiz. Stadtkirche. Die Zeichnung befriedigt 
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nicht recht; dagegen ist der Kelch (S. 49) wirklich meister- 
haft dargestellt.

Uber die Glocken der Stadtkirche wird eine Angabe 
yermifst.

S. 90. Unterkoskau. Kirche. Die Angabe iiber die 
Glocken fehlt. Ebenso bei Willersdorf (S. 92), Zollgriin 
(S. 92), Łobenstein (8. 112), Hirschberg (S. 133).

8. 131. Hirschberg. Der Lichtdruck hat fiir die Zwecke 
des Werkes keine Bedeutung. Da auf 8. 132 die Wieder- 
gabe eines alten Stiches stattgefunden hat, so ist die Licht- 
druckbeigabe ais entbehrlich zu bezeichnen.

Heft XIII. Seit Herausgabe des I. Heftes der Bau- 
und Kunstdenkmaler Thiiringens sind bisher Denkmaler des 
Grofsherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach nicht mehr zur 
Beschreibung gelangt. Nunmehr bringt das vorliegende Heft 
die Darstellung der Denkmaler des Amtsgerichtsbezirks All- 
stedt mit tjbersichtskarte, 5 Lichtdruckbildern und 30 sonstigen 
Abbildungen. Auf 62 Seiten findet die Aufzahlung der Denk
maler und Kunstgegenstande aus 14 Ortschaften statt. Die 
Weiterfiihrung der Hauptseitenzahlen des I. Heftes deutet an, 
dafs Heft XIII noch zum ersten Band der weimarischen 
Denkmaler gerechnet werden soli.

Namentlich lafst die Beschreibung des iiber der Stadt 
Allstedt gelegenen Schlosses auf dessen reichen Inhalt schliefsen. 
Obwohl die Abbildung bei 8. 13 (257) die Baumassen der 
Schlofsanlage in iibersichtlicher Weise vor Augen fiihrt, so 
ist doch zu bedauern, dafs die reizvollere Ansicht mit dem 
Wasserspiegel des grofsen Teiches nicht ebenfalls zur Dar
stellung gelangt ist, um so mehr ais die Zuschiittung des Teiches 
wohl nur noch eine Frage der Zeit ist.

8. 8. Allstedt. Wigbertikirche. Die Zeichnung hat 
perspektivische Fehler und giebt auch die Dachbildung des 
Turmes nicht ganz richtig wieder.

8. 52. Oldisleben. Kirche. Dafs die Zeichnung ein 
Relief in Erz darstellen soli, ist beim besten Willen nicht 
zu erkennen.
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Im allgemeinen ist bei Durchsicht der oben besprochenen 
Hefte bemerkt worden, dafs die Einfiigung der Bildzeichen 
nicht in besondere geschickter Weise erfolgt ist, und zwar 
dann, wenn das Bildzeichen mit dem gewbhnlichen Durch- 
schufs in den Zeilen nicht unterzubringen war. Anstatt in 
solchen Fallen den Durchschufs zu verstarken, wie z. B. in 
Heft XI, S. 60, 70, 73, 78, 103, 104, 112, 114, 134, 136 
etc. geschehen ist, wird fiir ein besseres Aussehen des Schrift- 
satzes die Anordnung einer Aussparung fiir das Bildzeichen 
yorzuziehen sein.

Schliefslich sei dem Herrn Yerfasser eine sorgfaltigere 
Darcharbeitung und Feilung des Wortlauts empfohlen. Fas- 
sungen wie Heft IX, S. 18, Zeile 4 v. o. und Heft XI, 
8. 109, Zeile 9 y. u. wirken befremdend. Andererseits fiihrt 
das Streben nach Kurze zu gewagten Wortbildungen wie: 
Heft XI, 8. 104 „spatestgotisch", Heft XII, 8. 40 u. a. „kreuz- 
gewólbter Raum“ u. 8. 55, wenn kein Druckfehler vorliegt: 
„umprofilierte Rechteckthur"; Heft XIII, 8. 10 „beschlag- 
yerzierte 8ockel“, wobei man wohl nicht an eiserne Beschlage 
zu denken hat.

Der „dreiseitige 8itzungssaal“ (Heft IX, 8. 14) ware eine 
so merkwiirdige Raumbildung, dafs die bildliche Darstellung 
nicht hatte unterbleiben diirfen; wahrscheinlich meint wohl 
der Yerfasser einen Sitzungssaal mit dreiseitigem Abschlufs.

Ausdriicke wie Heft IX, 8. 41 „moderner Scherz" und 
Heft XIII, 8. 80 „Art wildea Museum" (!) sollten yermieden 
werden. In Heft XI, S. 12, Zeile 8 v. o. kann „Ihr Giebel" 
ohne Schwierigkeit auf „die Yerstorbene" (Margareta Scharf) 
bezogen werden.

Weimar im Mai 1892. E. Kriesche.
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2.

Wucke, Ch. Ludw.: Sagen der mittleren Wetrą, der 
angrenzenden Abhange des Thiiringer Wal des, der 
Vorder- und der Hohen Bhbn, sowie aus dem Ge- 
biete der frankischen Saale. Zweite, sehr yermehrte 
Auflage, mit biographischer Skizze, Anmerkungen und Orts- 
register herausgegeben yon Dr. Hermann Ullrich. 
Eisenach, H. Kable, 1891. XV u. 530 SS. 8°.

Im Jahre 1864 erschien (Salzungen, Scheermessersche 
Buchh. 2 Bde.) die erste Auflage dieses Werkes mit einem 
Yorwort, in dem der Herausgeber die Methode seiner For- 
schung, die Art, wie er dem Yolke seine poetischen Erzeug- 
nisse, seine Sagen, in persbnlieher Beriihrung abgelauscht, 
durch sorgfaltige Nachpriifung die Erzahler kontrolliert und 
den gewonnenen Sagenschatz geordnet hat, des naheren an- 
giebt. Die Grundsatze, die bei der Sagenforschung beobachtet 
werden miissen, sind ja seit dem Erscheinen der „Deutschen 
8agen“ der Gebriider Grimm mehr oder weniger von allen 
Sammlern befolgt worden, wenige Forseher aber sind wohl 
so wie Wucke befahigt gewesen, die „Hirten, Waldhiiter, 
Krauterweiber“ u. a. mitteilsam zu machen. Der blinde 
Dialektdichter, der oft ohue Fiihrer und Gefahrt von Dorf 
zu Dorf zog, wie wir aus dem Gedenkblatt S. VII—XI der 
Einleitung erfahren, hat es yortrefflich yerstanden, seinen 
Sagen die lokale Farbung zu erhalten. „Die Sagen einer 
Gegend erscheinen wie die Flora derselben, sie gehbren zu 
ihr wie die Blumen, welche eine Burg umbliihen.“ Auch 
nach dem Erscheinen der 1. Aufl. hat Wucke weiter ge- 
forscht und bei seinem Tode (1. Mai 1883) eine reich- 
haltige Sammlung neuer Sagen hinterlassen, die in Hermann 
Ullrich einen umsichtigen Herausgeber gefunden haben.

H. Ullrich hat der ganzen Sammlung eine besser be- 
griindete Anordnung gegeben, hat yon anderen Sagensammlern 
bereits yeróffentlichte Stucke kenntlich gemacht und durch 
das Inhalts- und Ortsyerzeichnis die Benutzung des Buches 
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erleichtert. Auffallig erscheint die Aufnahme der Sagen No. 7—11, 
die aus Kamburg an der thiiringischen Saale stammen, mithin 
aus dem Gebiete dieser Sammlung herausfallen.

Die Ausstattung des Buches ist in jeder Hinsicht ange- 
messen.

O. Dobenecker.

3.

Gutbier, Hermann: Der Kampf bei Łangensalza am 
27. Juni 1866. Ein Gedenkbuch. Łangensalza, Wendt 
und Klauwell, 1891. VIII u. 275 SS. 8°. Mit einem 
Plan des Gefechtsfeldes bei Łangensalza.

Dieses Werk soli ein Erinnerungsbuch sein, geweiht dem 
Gedachtnis jener deutschen Streiter — Preufsen, Hannove- 
raner, Gothaer — die an den Ufern der Unstrut 1866 im 
Kampfe um die Einigung der deutschen Stamme geblutet und 
ihr Leben gelassen haben; es soli sein ein Fiihrer allen 
denen, die das Schlachtfeld von Łangensalza begehen; den 
Verwundeten, die in oder bei Łangensalza gepflegt wurden, 
soli es die Pflegstatten und die treuen Pfleger nennen; den 
Angehorigen und den Kameraden der Gefallenen will es die 
Statte zeigen, wo man den Freund, den Yerwandten zur 
letzten Ruhe gebettet hat.

Der Yerfasser bietet aber noch viel mehr. In einem 
klaren tjberbliek schildert er die Ereignisse und Yerhand- 
lungen, die dem Kriege vorausgehen, die Marsche der Hanno- 
yeraner und Preufsen, die letzten Versuche, einen friedlichen 
Ausgleich herbeizufiihren, die ersten Zusammenstofse, die 
Stellungen der Gegner und mit der peinlichsten Sorgfalt den 
Kampf in seinen kleinsten Ziigen. Unter Verwertung der 
gesamten Litteratur iiber die Schlacht weifs der mit dem 
Terrain auf das beste ręrtraute Yerfasser, der ais Augenzeuge 
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•den Yerlauf der Schlacht selbst beobachtet und „durch miind- 
lichen und schriftlichen Austausch mit den Kampfern das 
Bild vervollstandigt“ hat, den Kampf jeder, auch der kleinsten 
Abteilung anschaulich zu schildern und durch Einreihung 
aller ihm bekannt gewordenen Erlebnisse der einzelnen Kampfer, 
der Ziige von Heldenmut, Tapferkeit oder auch — Feigheit und 
charakteristischer Ausspriiche der Ringenden die Darstellung 
fesselnd zu machen, ohne durch diese Detailmalerei die tjber- 
sicht iiber die Schlacht, die er in 15 Momente zerlegt, zu 
beeintrachtigen. Er hat dabei manche Irrtiimer und Ver- 
wechselungen, die sich in die Litteratur iiber die Schlacht 
eingeschlichen haben, berichtigen, manchen Teil des infolge 
■yerhangnisyoller Mifsgriffe der preufsischen Heeresleitung fiir 
Preufsen und Gothaer yerderblichen Kampfes anschaulicher, 
ais es vordem geschehen ist, schildern konnen. Die Namen 
der meisten Yerwundeten, ihrer Pflegstatten und Pfleger 
und die Namen fast aller Gefallenen sind angegeben, die Orte, 
wo die, die ihren Wunden erlegen sind, beigesetzt wurden, 
genannt. — Erwiinscht ware bei einer 2. Auflage die 
Beigabe einer Kartę fur die weitere Umgebung von Langen- 
salza, da der beigefiigte Plan wohl das Schlachtfeld recht 
gut, nicht aber das Terrain, auf dem sich die der Schlacht 
•yoraufgehenden Aktionen abspielten, yeranschaulicht.

O. Dobenecker.

Ubersicht der neuerdings ersohienenen Litteratur zur 
thuringischen Geschichte und Altertumskunde.

Zusammengestetlt von O Dobenecker.

Andersona, Rudolf: Der deutsche Orden in Hessen 
bis 1300. Kbnigsberger Inaug.-Diss. 1891. 67 8S. 2 BI. 8°.

Bau- und Kunst-Denkmaler Thiiringens.
Heft XI (Herz. S.-Kob. u. Gotha. Landratsamt Waltersh. 
Amtsgeriohtsbezirke Tenneberg, Thal u. Wangenheim). Heft XII 
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(Fiirstentum Reufs j. L. Amtsgerichtsbezirke Schleiz, Leben
stein und Hirschberg). Heft XIII (Grofsherzogtum Sachsen- 
Weimar-Eisenach. Amtsgeriehtsbezirk Allstedt.) Mit 5 Licht- 
druckbildern u. 30 Abbildungen im Texte. Jena, Verlag yon. 
G. Fischer, 1891.

Beck, Martin: Sachs, u. Thiir. Stadte, in e. Reise- 
fuhrer von 1671. Wissensch. Beil. der Leipz. Zeitung 1891 
No. 123 f. S. 489—496.

Bey er G.: Sittenbilder aus Thuringen. In Nordd. allg. 
Zeitung 1891. Beil. No. 42.

Biedermann, K.: Die Griindung der deutschen 
Burschenschaft. In Burschensch. BI. IV, 234—239 u. 298 
—303.

Bloch, Hermann: Forschungen zur Politik Kaiser 
Heinrichs VI. in den Jahren 1191 —1194. Berlin 1892, 
B. Behrs Verlag (E. Book). VI u. 105 SS. 8°.

s. Abschnitt III: Die Furstenemporung S. 32/53 u. 3. 
Beil. 8. 97/99.

Der letzte Bruderkampf der Deutschen an der 
Unstrut, 27. Juni 1866. Langensalza, Wendt u. KI. 32 SS.

Biicker, Fr.: Zum goldenen Ehejubilaum des Her- 
zogs u. der Herzogin yon Sachsen-Koburg u. Gotha. In 
Ulustr. Zeitung 98. Bd. 1892, No. 2548.

Biihring: Die Alteburg bei Arnstadt, eine Wallburg 
der Vorzeit. (Mit einer Kartę: Die Alteburg 1 :25000.) Im 
O. Prgr. des Gymnasiums zu Arnstadt. Arnstadt 1892.. 
18 SS. 4®.

Burghard, W.: Die Gegenreformation auf d. Eichsfelde 
yom Jahre 1574 —1579. II. Vom Regensburger Kurtage 
1575 bis zum Jahre 1579. In Zs. d. hist. V. f. Nieder- 
sachsen Jahrg. 1891. (Hannoyer 1891.) S. 1—59.

Collmann, K. F.: Reufsische Geschichte. Erster Teil.. 
Das Vogtland im Mittelalter. Greiz, Verlag yon E. Scblemm, 
1892. VIII u. 134 SS. 8®.

Daehne, Julius: Das Realprogymnasium (friiher Real- 
schule, ehemals erste Burgerschule) in Altenburg von 1860 
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—1890. Altenburg, Pierer’sche Hofbuchdr. S. Geibel u. Co. 
(1890.) 20 88. 4°. Altenb. herz. RPG. OP. 1890.

D a n z, F.: Sagen aus der Umgegend Rudolstadts. 
(Sonderabdr. aus No. 38 derThuringer Saison-Nachricht. 1891.) 

Beschreibende Darstellung der alteren Bau- u. 
Kunst-Denkmaler der Provinz Sachsen. Herausg. v. d. hist. 
Kommission der Provinz Sachsen. 13. Heft. Die Stadt Erfurt 
u. der Erfurter Landkreis. Halle a. S. (Otto Hendel) 1890. 
X u. 412 SS. 8°.

Dem me, Louis: Nachrichten und Urkunden zur 
Chronik von Hersfeld; 1. Bd. Betrifft die Zeit bis zu Be- 
ginn des 30-jahr. Krieges. Mit 122 Beilagen. Hersfeld, Ver- 
lag von Hans Schmidt 1891. II u. 394 8S. 8°.

Dieffenbacher, J.: Lambert von Hersfeld ais Histo- 
riograph; ein Beitrag zu seiner Kritik. Heidelb. Dissert., 
Wurzburg, 1890, 129 SS. 8°.

Derselbe: Zur Historiographie Lamberts yon Hersfeld. 
In „Deutsche Zeitschr. fur Geschichtswissensch.“ herausg. von 
L. Quidde, VI. Bd. 301 — 365.

Dobenecker, B., u. Kabisch R.: „Die heimatliche 
Gesehiehte im Unterrichte“. (Beil. Bild: Die Stadt Altenburg 
um d. J. 1650.) 25. Jahresbericht uber die Biirgerschulen 
zu Altenburg. Altenburg (1892). 26 SS. 4°.

Einert, E. t Aus den Papieren eines Rathauses. Bei
trage zur deutsehen Sittengeschichte. Arnstadt, Verlag von 
Emil Frotscher, 1892. 196 SS. 8°.

Derselbe: Die Barfufsin. In Arnstadtisches Nachrichts- 
und Intelligenzblatt, 123. Jahrg. No. 125, 126, 127, 128. 
Arnstadt 1891. (Ein Hexenprozefs.)

Erbstein, J.: Der breite Gemeinschaftsthaler des Kurf. 
Friedrich des Weisen yon Sachsen und seines Bruders des 
Herzogs Johann von 1523 und dereń Buchholzer Dickthaler 
yon 1525. Aus Dresdner Samml. Heft 4, Ś. 17—21.

Faber, W.: Wartburg und Kyffhauser. Festreden etc. 
Magdeb. Creutz, 1891. 226 SS.
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Fikentscher: Beitr. zur henneberg. und hessischen 
Miinzkunde im MA. In Zs. f. Numismatik XVIII, 9—81.

Franz, Paul: Der sachsische Prinzenraub im Drama 
des 16. Jahrh. Inaug.-Disa. Marburg 189 1. 36 SS. 4°.

Gablenz, Heinrich, Freiherr von: Zur Ge- 
sohichte der v. Gablenz. In Yierteljahrsschr. fiir Wappen-, 
Siegel- u. Familienkunde. Herausgeg. v. Yerein Herold in 
Berlin, XIX. Jahrg. Heft 4, S. 524—536.

Gaedertz, Karl Theodor: Zwei Damen d. Weimarer 
Hofgesellschaft zur Zeit Goethee. In Westermanns Monats- 
Hefte, 36. Jahrg. Heft 424 (Jan. 1892) S. 550—558.

Gefs, Felieian: Urkundliche Nachrichten zur Ge- 
Geschichte der Reformation im Harzgebiet. In Zs. des 
Harz-Yer. 24» Jahrg. S. 454—485.

Geyer, Moritz: Yerzeichnis der bis zum Jahre 1517 
einschliefslich gedruckten Werke der Gymnasialbibliothek. 
Altenburg, Dr. v. O. Bonde, 1891. 1 BI. S. 1—30. 4°. 
Altenb. Friedrichs-G. OP. 1891.

Gillert, Karl: Der Briefwechsel des Conradus Mutia- 
nus. Herausgeg. von der historisehen Kommission der Prov. 
Sachsen. Halle (Otto Hendel) 1890. LX1V u. 372 SS. 8°.

Goldschmidt, A.: Weimars klassisohe Theaterzeit.- 
In Magazin f. Litt. 60, 278—280.

Grau, Paul: Chronik der Stadt Yacha. Weimar (Druck 
u. Yerl. von Rud. Borkmann 1891.) Leipzig, Yerlag von 
Wolfg. Gerhard, 1892. 82 SS. 8°.

Gutbier, Hermann: Der Kampf bei Langensalza 
am 27. Juni 1866. Ein Gedenkbueh. Langensalza, Yerl. 
von Wendt u. Klauwell, 1891. VIII u. 275 SS. 8°. (Mit 
einem Plan des Gefeehtsfeldes bei Langensalza.)

Derselbe: Beitrage zur Geschichte der vorreformato- 
rischen Schule zu Langensalza. In „Deutsche Blatter fiir 
erziehenden Unterricht“ 1891. Langensalza, Beyer u. Sbhne. 
{Auch abgedr. im Langensalzaer Kreisblatt.)

Guttenberg, Fr. Karl Freiherr von: Regesten 
des Geschlechtes von Blassenberg und dessen Nachkommen.
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In Archiv fiir Geschichte und Altertumskunde von Ober- 
franken, XVIII. Bd. 2. H. (Bayreuth 1891.) S. 1—116 
(ad a. 1296). Mit 5 Kunstbeiiagen: Burg Plassenburg bis 
zum 15. Juni 1554 — Alt- und Neu-Gutenberg— 2 Miinzen- 
u. Siegeltafeln, 1 Wappentafel, sowie mit der Stammtafel des 
Geschlechtes von Blassenberg 1148—1376.

Hanstein, yon: Bemerkungen zum Wappen der Fa
milie von Kerstlingerode. In „Der deutsche Herold" XXII, 
No. 11 (Berlin, November 1891), S. 157—159.

Hausen, Clemens, Freiherr von: Yasallen-Ge- 
schlechter der Mgr. zu Meifsen, Lgr, zu Thiiringen und Her- 
zoge zu Sachsen bis zum Beginne des 17. Jahrh. In Yiertel- 
jahrsschr. fiir Wappen-, Siegel- und Familienkunde, herausg. 
vom Verein Herold in Berlin, XIX. Jahrg. Heft 3 8. 
392—464. (Forts. aus Heft 4, 1890.)

Heine, O.: Die ausl. Dramen im Spielplane des Weim. 
Theaters unter Goethes Leitung. In Ztschr. f. vergl. Litt.- 
Gesch. IV, 313—321.

Heineck, H.: Lutherfunde im stadtischen Archive zu 
Nordhausen. In Sammler XII, 261,

Derselbe : Das stadtische Museum zu Nordhausen. Ebenda 
XII, 111 — 114.

Jacob, Albert: Stammbaum der Familie von Tetten- 
born. In Yierteljahrsschr. fiir Wappen-, Siegel- und Familien
kunde, herausg. vom Yerein Herold in Berlin, XIX. Jahrg. 
Heft 3 S. 362 f. mit 4 geneal. Tafeln.

Jacobs, Ed.: Bothos, Grafen zu Stolberg und Wer- 
nigerode, Yertrag mit seinen Biirgern zu Stolberg iiber dereń 
Bechte und Pflichten (Stolberger Bauernkriegs-Artikel) 4. Mai 
1525. In Ztschr. des Harz-Vereins XXIII, 415—428.

Kasemacher, C.: Die Yolksdichte der Thiir. Trias- 
mulde. In Forsch. z. deutsch. Landes- und Yolkskunde YI, 
171—226 Stuttgart, Engelhorn, 1892.

Katalog der Lehrer-Bibliothek des K. Gymnasiums zu 
Erfurt, 2. Abt. (Forts. der P.-Beil. 1889). Erfurt K. G. OP. 
1891. 10. BI., 8 °.
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Das Naumburger Kirschfest. In den Grenzboten, 
Ztschr. fiir Politik, Litteratur und Kunst, 50. Jahrg. No. 34 
8. 366—379.

Kahle, P.: Landesaufnahme und Generalstabskarten. 
Mit besonderer Beriicksichtigung Thiiringens. In Mitt. der 
Geogr. Gesellschaft (fiir Thiir.) zu Jena, X. Bd., 37—97. 
Jena, Verlag von G. Fischer, 1891.

Kreyenberg, Gotthold: Friedrich Myconius. In 
Grenzboten, 51. Jahrg. (1892) No. 3 S. 114—-127.

Krottens chmidt, N.: Naumburger Annalen 1305— 
1547, nach einer im stadt. Archiv befindlichen Handschr. 
herausg. von Fel. Koster. Naumburg, Sieling. 94 88.

Kubo, Reinh. : Beitrage zur Kritik Lamberta von 
Hersfeld. Hallenser Diss. 1890.

Kun ze, F.: Der Gebrauch des Kerbholzes auf dem 
Thiiringer Walde. In Ztschr. des Yereins f. Volkskunde, 1. 
Heft (1892) S. 50—56.

Lange, P.: Chronik des Bistums Naumburg und seiner 
Bischofe nach im stadt. Archiv befindlichen Handschr. 
herausg. von Fel. Koster. Naumburg, Sieling. 104 8S.

Lesser, Fr. Chr.: Der Chronist ron Nordhausen. 
Festschr., im Auftr. des Nordhauser Altertums- u. Geschichts- 
Ver. herausgeg. von Herm. Heineck. Nordhausen, C. 
Haacke, 1892. 58 SS. 8°.

Loth, Dr.: Die Pest in Erfurt w&hrend der Jahre 
1682—1684. Yortrag, gehalten im Altertumsverein zu Er
furt den 3. Marz 1891. In Korrespondenz-Blatter des allg. 
arztl. Yereins von Thiiringen , XX. Jahrg. (1891) 8. 182 
—195.

Matthes, Isolin: Die Yolksdichte und die Zunahme 
der Bevólkerung im Ostkreise des Herzogtums Sachsen-Alten- 
burg in dem Zeitraume 1837—1890. Abhandl. z. d. OPr. 
des Herz. Realprogymnasiums zu Altenburg. (Mit 3 Karten 
der Beyólkerungsdichte.) Altenburg 1892. 21 SS. 4°.

Meyer, Gerold, von Knonau: Die Thiiringer 
XVI. 15
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Zehntstreitigkeiten bis 1069. Eskurs III in „Jahrbiicher 
des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., 
Bd. I, S. 656—663. Leipzig 1890.

Meyer, Karl: Chronik des landratlichen Kreises 
Sangerhausen. Nordhausen 1892. 138 SS. 8°.

Mo r gen stern, Otto: Die alten Drucke der Gym- 
nasialbibl. III. Die Sebersche Bibliothek. (Forts. der v. 
Herm. Wagner verbffentl. P.-Beil. 1879, 1883.) Meiningen 
1890. Sohleusingen , K. hennebergisches G. P. 1890. 8. 3 
— 14). 4 °.

Netz, E.: Zerstórung der Schlosser des Hausberges b. 
Jena. Mauke, 1890. 28 88.

Oesterheld, August: Luthers Schriften in der 
Carl Alexander - Bibliothek zu Eisenach. Beil. z. Jahresbe
richt 1891/92 des Carl Friedrich-Gymnasiums in Eisenach. 
Eisenach, Hofbuchdr. (1892). 24 88. 4 °.

Piltz, Ernst: Ritters Fiihrer durch Jena und Uni- 
gegend. 2. vollstandig umgearbeitete und bedeutend ver- 
mehrte Auflage. Mit Stadtplan, Kartę der Umgegend, geo- 
logischem Profil und Hdhentafel. Jena (Yerl. der Frommann- 
schen Buchh.) 1892. 100 88. 8°.

Ein gut regiment wider die pestilencien, wo sie in 
eynem hush, vleck oder lande ist. Mitget. von Herm. 
Schmidt. In Korrespondenz-Blatter des allg. arztl. Yereins 
von Thuringen. XX. Jahrg. (1891) 8. 220 ff.

Reichl, E.: Sorbische Nachklange im Reufsischen 
Unterlande. (Yersuch einer Deutung sorbischer Ortsnamen im 
Landesteile Gera.) Łeipzig, 8elbstverlag. 1883. 100 8S. 8°.

Riemann: Die Ortsnamen des Herzogt. Coburg-G. 
O.Pr. 1891. Coburg. 46 88. 4°.

Die Schlacht bei Langensalza und die Operationen 
vor derselben. In Intern. Revue iiber die ges. Armeen und 
Flotten, 1.890 Nov. und Dez und 1891 Jan.

Schmidt, Berthold: Urkundenbuch der Yogte von 
Weida, Gera und Plauen, sowie ihrer Hauskldster Milden- 
furth, Cronschwitz, Weida und z. h. Kreuz bei Saalburg.
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II. Bd. 1357—1427. Namens des Yereins fur thuringische 
Geschichte und Altertumskunde herausg. Jena, Gustav Fischer, 
1892. A. u. d. T.: Thuringische Geschichtsquellen. N. F. II. Bd. 
Der ganzen Folgę V. Bd. 2. Teil.

Schmidt, Erich: Gustav von Loeper. In Halb- 
monatshefte der deutschen Rundschau, herausg. von J. 
Rodenberg, 1891/92 No. 10 S. 312 ff.

S[chmidt], H(ermann): Das Entzenbergische 
Haus. In Arnstadter Tageblatt, 19. Jahrg. No. 177 (1890, 
Juli 31).

Derselbe: Die Bibliothek Anton Giinthers, des einzigen 
Fiirsten von Schwarzburg-Arnstadt. Ebenda, 19. Jahrg. No. 
179 (1890, Aug. 2).

Schreiber, Albert: Alexandrine, Herzogin von 
Sachsen-Coburg-Gotha. Eine Festgabe zum 9. Mai 1892.

Schroot, A.: Heldburg und die Gleichberge bei Róm- 
hild, Kulturstatten. In Leipzig. TagebL, 1889 No. 229.

Schiitze, K.: Die Lieder Heinrichs von Morungen 
auf ihre Echtheit gepriift. Kieler Diss. 1890. 88 SS. 8 °.

Schulz, Alfred: Thiiringeu, umfassend: Grofsh. 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogtiimer Sachsen-Meiningen- 
Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, 
die Fiirstentumer Schwarzburg - Sondershausen , Reufs a. L., 
Reufs j. L. In Landes- und Provinzialgeschichte, Heft 23. 
Anhang der in R. Yoigtlanders Yerlag in Leipzig erschie- 
nenen gesehichtlichen Lehrbiicher. Mit einer Geschichts- 
karte und einer Wappentafel. 1891. 15 SS. 8°.

Schwarz, Sebald: Anfange des Stadtewesens in den 
Elb- und Saale-Gegenden. Kieł 1892 (Yerlag von Gustav 
Fock in Leipzig). 56 SS. 8 °.

Schwarz, W.: Die Bibliothek zu Weimar. In
Sammler XII, 241—243.

Ein 81 a d tp r o t o k o 11 aus dem Jahre 1567. In 
Arnstadtisches Nachrichts- und lutelligenzblatt, 172. Jahrg. 
No. 185 (1890, Aug. 9).

15*
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Stier, G.: Das Anhaltische (Askanische) Fiirstenhaus. 
Nach Rudolf Stiers Stammtafeln auszugsweise zusammen- 
gestellt. 2. erganzte Aufl., Zerbst, Druck und Yerlag yon 
H. Zeidler, 1891 (1 Stammtafel).

Trefftz, Johannes Imanuel: Kursachsen und 
Frankreich 1552—1557, Leipzig. Inaug.-Diss., Yerlag yon 
G. Fock, 1891. 4 BI., 164 SS. 8°.

IJnedierte Kbnigs- und Papst-U r k u n d e n. Mitget. von 
Anton Chroust. In N. A. der Gesellsch. f. a. d. G. Bd. XVI, 
135—168.

Vogel, Jul.: Rats-Register von Plauen, Verz. der 
Mitglieder des Stadt-Rates zu Plauen i. V. aus den J. 1421 
—1890. Plauen, Neupert. XII und 88 88.

Yoigt, Friedrich Albert: Die altesten Herren 
von Droyfsig. In Yierteljahrsschr. fiir Wappen-, Siegel- und 
Familienkunde, herausg. vom Yerein „Herold“ in Berlin, 
XIX. Jahrg. Heft 2 (Berlin 1891) 8. 79—284. Register 
dazu in Heft 3, 8. 285—320.

Wartburg-Spruche. Ausgewahlt und angebracht 
von J. V. yon Scheffel und B. yon Arnswald. Neu aufge- 
schrieben, yeryollstandigt und herausg. von Franz Lech- 
leitner. Weimar, Herm. Bbhlau, 1892.

„Weimar nach der Schlacht bei Jena“. Ein Brief von 
C. J. R. Ridel. In Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1892, 
No. 63, Beil. No. 53 S. 1—3.

Weniger, Ludwig: Bericht iiber ein Urkundenbuch 
des Gymnasiums [zu Weimar] aus dem XVII. Jahrhundert. 
In OPr. des Gymnasiums zu Weimar 1892, 8. 5—9.

Wertner, M o r i t z: Die heilige Elisabeth, Landgrafin 
yon Thiiringen. In „Der deutsche Herold" XXII No. 2 
(Berlin, Febr. 1891) 8. 20—22.

Wucke, Ch. Lud w.: Sagen der mittleren Werra, der 
angrenzenden Abhange des Thiiringer Waldes, der Yorder- 
und der Hohen Rhon, sowie aus dem Gebiete der frankischen 
Saale. 2. sehr yermehrte Aufl. mit biogr. Skizze, Anm. und 



Litteratur. 229

Orteregister herausg. von Dr. Hermann Ullrich. Eisenach, 
Druok und Yerlag von H. Kahle, 1891. XV und 500 S8. 8°.

Zimmer, Hans: Just Friedrich Wilhelm Zacharia und 
sein Renommist. Ein Beitrag zur Litteratur- und Kultur- 
geschichte des 18. Jahrh. Leipzig, Druck und Yerlag der 
Rofsbergschen Buchhandlung, 1892. 101 88. 8 °.

Z s c h a c k , Eduard: Die Errichtung der Hbheren 
Biirgerschule zu Gotha. (Ein Beitrag zur Geschichte des 
Schulwesens der Stadt Gotha.) Gotha, Stadt. H. Burgersch. 
OB. 1891. Gotha, Stollbergsche Buchdruckerei, 1891. 8. 
I—XVI, 4°.

N e u e Beitrage zur Gesch. deutschen Altertums, 
herausg. von dem Henneb. altertumsf. Yerein in Meiningen.
9. Lief.: Der Henneberger Geschichtschreiber Johann Adolph

v. Schultes. Von Otto F. Muller, 1891. 41 88. 8°.
10. Lief.: Fritze, Forsch. iiber die Stadt-K. in Meiningen 

1—8. Schmidt, Gleichbergsfunde 9—11; J.-Ber.
12—16. 1891.

11. Lief. Meiningen 1892: Groeschel, Julius: Nikolaus 
Gromann und der Ausbau der Veste Heldburg 1560— 
1564, mit den Bau-Urkunden des Burgarchivs von 
1558—1566. XXIV und 39 88. 8°. nebst 4 Tafeln 
Bauskizzen.
32,—36. J ahresbericht der Gesellschaft von Freun- 

den der Naturwissenschaften zu Gera. Inh.: 1. Eisel, Robert: 
Yorlaufige Ubersicht der prahistorischen Fundę in Ost- 
thiiringen. 2. Auerbach, Heinrich Alfred: Bibliotheca 
Ruthenea. Die Litteratur zur Landeskunde und Geschichte 
des Fiirstentums Reufs j. L., Gera 1892.

M i 11. der Gesch. und Altertumsf. Ges. des Osterlandes 
zu Altenburg, 1, Bd., 2. Ausgabe, Altenburg 1891.

Mitt. des Gesch. und Altertumsf, Yereins zu Eisen- 
berg, Heft VII, Eisenberg 1892. Inh.: Prof. Dr. O. Weise: 
Aberglaube aus dem Altenburgischen, 8. 1—36.

Zeitschrift des Yer, fiir Henneb. Gesch. und Landes- 
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kunde zu Schmalkalden, X. Heft. Schmalkalden und Leipzig 
(1891). Inh,: Dr. Gerland: Die innere Einrichtung eines 
Fiirstenschlosses im 16. Jahrh., S. 1—11. — Aug. Yilmar, 
Pfarrer in Herrenbreitungen (jetzt in Schmalkalden): Ent- 
stehung und erste Entwickelung des ehemaligen Klosters in 
Herrenbreitungen, S. 12—23. —R. Matthias, Apotheker in 
Schmalkalden: Die Steinmetzzeichen des Kreises Schmalkalden, 
S. 24—28.

Zeitschrift des Harz-Vereins fiir Geschichte und 
Altertumskunde, herausg. von Dr. Ed. Jacobs, XXIV. Jahrg., 
1891, 1. Halfte, Wernigerode 1891, Inhalt: R. Krieg: Bei- 
trage zur Gesch. der Stadt Ellrich a. Harz, S. 1—33. — 
L. Freiherr von Wintzingerode-Knorr: Die Yerhaltnisse der 
Yolksschulen, sowie der Lehrer und Kiister in den fiinf zum 
ehemaligen Wintzingeródischen Gerichte gehórigen Dorfern: 
Kalt-Ohmfeld, Kirch - Ohmfeld, Tastungen, Wehnde und 
Wintzingerode bis zum Jahre 1803, 8. 88—115. — Paul Ofs- 
wald: Nordhauser Kriminal-Akten von 1498 bis 1657, 8. 
151/219. — L. Freiherr von Wintzingerode-Knorr: Mit- 
teilungen zur Gesch. des Dorfes Auleben und der Stadt 
Heringen, 8. 220—256. — G. Plath : Yier alte Glocken 
(der Kirchen zu Liederstedt und zu Yitzenburg), S. 272/277. 
— A. Reinecke: Zur Erklarung des altesten Sangerhauser 
Stadtsiegels, 8. 278/282. — L. Freiherr von Wintzingerode- 
Knorr : v. Wintzingerodisches Freigut zu Neustadt unterm 
Honstein, 8. 336/37. — 2. Halfte, Wernigerode 1892. In
halt s. oben unter Gefs. Dazu : Yereinsbericht 1891—1892. 
Sachlich geordnetes Inhaltsverzeichnis der Yeroffentlichungen 
des Harzyereins von 1880—1891. Alphab. Yerzeichnis der 
Mitarbeiter an den Jahrg. 1880—1891.
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Im Auftrage der Regierungen von

Saehsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, 
Saehsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, 

Reuss alterer Linie und Reuss jiingerer Linie
bearbeitet von

Professor Dr. P. Lehfeldt.
Die bis jetzt erschienenen 14 Hefte enthalten:

I. Heft: Amtsgerichtsbezirk Jena. 8 M. II. Heft: Amtsgerichtsbez. Roda. 
2,50 M. III. Heft: Amtsgerichtsbez. Kabla. 5 M. IV. Heft: Amtsgerichtsbez. 
Eisenberg. 2 M. V. Heft: Amtsgerichtsbez. Frankenhausen und Schlotheim. 3,25 M. 
VI. Heft: Amtsgerichtsbez. Saalfeld. 5 M. VII. Heft: Amtsgerichtsbez. Kranich- 
feld und Camburg. 3 M. VIII. Heft: Amtsgerichtsbez. Gotha. 6 M. IX. Heft: 
Amtsgerichtsbez. Greiz, Burgk und Zeulenroda. 3 M. X. Heft: Amtsgerichtsbez. 
Tonna. 2,75 M. XI. Heft: Landratsamt Waltershausen. 4,50 M. XII. Heft: Amts
gerichtsbez. Schleiz, Lobenstein und Hirschberg. 4,80 M. XIII. Heft: Amts
gerichtsbez. Allstedt. 2,40 M. XIV. Heft: Amtsgerichtsbez. Apolda und Buttstadt. 
5,40 M.

Demnachst wird erscheinen:

©Ijurmurn, 
etn gengraprs ^an^fiudj

bon

Dr. Jrip Begel,
^ribatbosent ber ©eograpljte an ber Unioerfitat Jena.

£r|ter ^eil: i©as Tanb.
1. ©rrnjEH. 2. Bobongellalt unb ©swaflir. 3. ^thitfjfenaufbait unb

4. Elima.

2Rit einer geoIogifĄen tatę, brei grogeren geoiogifdjen ipronlen 
unb 41 £ejta6bitbungen.
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