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I.
Herzog Johann Wilhelm von Weimar und seine 

Beziehungen zu Frankreich1).

1) Die Anregung zur Bearbeitung dieses Themas erhielt ich von 
Herm Privątdozent Dr. St. Stoy in Jena, dessen Yermittiung ich 
auch die Aufnahme der Arbeit in die Zeitschr. d. Ver. f. thiir. Gesch. 
u. A. verdanke. — GróBtenteils sind Akten des Sachsen-Ernestin. 
Gesamtarchives zu Weimar (W.G.A.) benutzt, aufierdem ist Materiał 
aus dem Kgl. Sachs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden (D.A.) und aus 
der Hzgl. Bibliothek zu Gotha (G.B.) zu Ratę gezogen worden.

Gedrucktes Materiał und Literatur:
Calendar of state papers, foreign series, London 1863ff.
de laFerribre, H., Lettres de Catherine deMśdicis, Parisl880ff. 
Kluckhohn, A., Briefe Friedrichs des Frommen, Kurfiirsten von 

der Pfałz, 2 Bde., Braunschweig 1868—72.
Languetus, H., Epistolae secretae ad principem suum Augustum 

Sax. ducem, ed. I. P. Ludovicus, Halle 1699. —
Barthold, Deutschland und die Hugenotten, Bd. 1, Bremen 1848. 
Beck, Johann Friedrich der Mittlere, 2 Bde., Weimar 1858.
v. Bezold, Geschichte der deutschen Reformation, Berlin 1890. 
— Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir, Bd. 1, Miinchen 1882. 
Bottiger-Flathe, Geschichte vonSachsen,Bd. 1 u. 2, Gotha 1867—70. 
Droysen, G., Geschichte der Gegenreformation, Berlin 1888. 
Marcks, Gaspard von Coligny, Bd. 1, Stuttgart 1892.
Ortloff,Geschichte d. Grumbachischen Handel, 4Bde., Jenal868—70. 
Rankę, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Bd. 5 

u. 6, Leipzig 1873.
— Zur deutschen Geschichte. Vom Religionsfrieden bis zum 30- 

jahrigen Kriege, Leipzig 1868.
— Franzosische Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, 

Stuttgart 1877.
Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation 

und des 30-jahrigen Krieges 1555—1648, Bd. 1, Stuttgart 1889.
Anderes in einzelnen Fragen herangezogenes literarisches und 

QueUenmaterial ist an den betreffenden Stellen angefiihrt.
XXVI. 1

Von
Dr. Karl Hahn aus Leipzig.

Einleitung.
Die Ernestiner nach 1547.

Eben sechzig Jahre waren hinreichend gewesen, um 
jenen mit dem Blute Friedricha II., des Sanftmiitigen, er-
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erbten bruderlichen Gegensatz, wie er im Hause Wettin 
in der Leipziger Teilung (1485) seinen vollkommenen Aus- 
druck gefunden hatte, zum rucksichtslosen, einen blutigen 
Austrag fordernden Neben- und Gegeneinander der alteren 
mit der Kur ausgestatteten ernestinischen Linie und des 
jtingeren albertinischen Zweiges, der mit der vorteilhaf- 
teren Arrondierung seines groBeren ostlichen Territoriums 
abgefunden worden war, ausreifen zu lassen. Die jungę 
Staatskunst des Herzogs Moritz verstand es mit der riick- 
sichtslosen Konseguenz, die sie seit den Tagen des „Fladen- 
krieges" betatigt Łatte, in dem mit dem Schwinden der 
Zeit und des Geldes immer ungleicheren Kampfe Johann 
Friedrichs des Alteren mit dem habsburgischen Weltbe- 
herrscher zur brutalen Zertrummerung der Macht des kur- 
furstlichen Vetters dem Kaiser die Hand zu reichen. So 
trostlos auch auf den ersten Blick die Bedingungen der 
Wittenberger Kapitulation waren — Verzicht der Erne- 
stiner auf die Kurwtirde, Beschrankung ihres Besitzstandes 
auf die Amter Eisenach, Gotha, Weimar, Jena und Orla- 
miinde und Gefangenhaltung des allerdings dem Richt- 
schwerte entgangenen Eamilienoberhauptes —, ein bald 
nicht zu verkennender Zwiespalt zwischen den Siegern 
von Miihlberg eroffnete in kurzem dem entthronten Kur- 
fursten durcb den Hinweis auf die ZweekmaBigkeit und 
Notwendigkeit einer kaiserfreundlichen Politik die keines- 
wegs utopistische Aussicht, die verlorenen Lande samt 
dem Kurhute wiedergewinnen zu kónnen,

In der Tat eine schwere diplomatiscbe Aufgabe fur 
den aller Yerstellungskunst baren alten Johann Friedrich, 
zwischen den beiden Gegenpolen modernster Staatskunst 
zum eigenen Vorteile zu lavieren und agieren. Im Schmal- 
kaldischen Kriege hatte sein Mangel an strategischer 
Energie zum gróBten Teile die „erbarmliche Niederlage" 
herbeigefiihrt. Konnte nun, da kaum noch etwas zu ver- 
lieren war, die Kraftprobe mit Moritz auf dem Gebiete 
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der Diplomatie fur den Sohn Johanns des Besthndigen 
giinstiger ausfallen?

Einer estrem antialbertinischen Politik hatte zum 
mindesten ein scheinbar vollstandiges Mitgehen mit Karl V. 
entsprochen. Aber wahrend es der alte Kurfiirst an Feind- 
seligkeiten gegen den Dresdener Vetter nicht fehlen liefi, 
gelang es ihm auf der anderen Seite nicht, so viel von 
spanischer Intrige und Staatskunst in seiner Haft zu lernen, 
daB er den Kaiser zum tatkraftigen Fórderer seiner Piane 
gewonnen hatte. Dem Versuche Moritzens, mit den jungen 
Herzógen in Weimar fur die Tage der Revolution eine 
Verstandigung zu erzielen, trat er mit aller vaterlichen 
Autoritat entgegen1). Damals schrieb er einem Vertrauten, 
er wollte gar nicht von dem MeiBner befreit werden 2). Doch 
zu gleicher Zeit brachte ihn seine wiederholte Weigerung, 
das Augsburger Interim anzunehmen, sein Strauben, die 
Exekution gegen Magdeburg zu unterstutzen, dem Kaiser 
keinen Schritt naher. Seine diplomatische Unfahigkeit 
htillte sich dafur in den Mantel anerkennenswerten, aber 
iibertriebenen Duldersinnes3); eine Maskerade, so wenig 
sie auch von ihm selbst ais solche angesehen wurde, oder 
sagen wir ein unnotiges Martyrertum, das nur von den 
epigonenhaften Sóhnen der Reformation ais GroBmut ver- 
ewigt werden konnte. Erst ais die Differenzen zwischen 
den Siegern von Miihlberg auf beiden Seiten den Wunsch 
nach einer friedlichen Ldsung fiir immer in den Hinter- 
grund treten lieBen, suchte die spanische Staatsklugheit 
durch das Austrumpfen des gefangenen Wettiners das 
Spiel zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Dispensation 

1) Vgl. Wenck, Albertiner und Ernestiner nach der Witten- 
berger Kapitulation, im Archiv fiir sachsische Geschichte, VIII 
249 f.

2) Vgl. v. Bezold, Geschichte der deutschen Reformation, 833.
3) Mehrere Małe bot sich Gelegenheit zum Entfliehen, ohne 

daB Joh. Friedr. wie Philipp von Hessen je den Yersuch wagte, 
dem unritterlichen Gefangnis zu entrinnen. Vergl. Bóttiger-Flathe, 
Geschichte Sachsens I 617, und v. Bezold, Gesch. d. d. Reform., 827.

1*
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von dem Artikel der Wittenberger Kapitulation, der den 
Wiederaufbau der Gothaer Festungswerke verbot, und die 
Freilassung des groKmiitigen Johann Friedrich waren nicht 
unmittelbar Erfolge der ernestinischen, sondern drohende 
Schachzuge der kaiserlichen Politik. Und ais sich dann 
endlich der fiirstliche Martyrer schwerfallig nach funfjah- 
riger Uberwachung mit den ersten selbstandigen Fliigel- 
schlhgen in die frische Luft freier Politik erhob, ais er 
mit Karl wegen der Achtsvollstreckung gegen Moritz in 
Verhandlung trat, ais er schlieKlich in eigenem Namen bei 
einigen Fiirsten und Sthdten um Unterstiitzung nach- 
suchte1), gelang es dem Albertiner durch den AbschluB 
des Passauer Vertrages im Juli 1552, seinem dicken Vetter, 
dem verhaBten „geborenen Kurfiirsten“, noch vor dem 
ersten Schlage die Waffe aus der Hand zu winden.

1) Vgl. v. Bezold, Gesch. d. d. Reform., 846 f.

Immerhin muBte noch ein Jahr ins Land gehen, ehe 
sich Johann Friedrich der Altere seiner diplomatischen 
Unzulbnglichkeit bewuBt wurde. 80 naturlich einem Real- 
politiker, wie es Karl V. trotz aller Regierungsmudigkeit 
blieb, das Beiseiteschieben der hoffnungsfrohen Piane der 
Wiederherstellung einer ernestinischen Kur erschien, die, 
nicht erst nach dem unerwarteten Tode des Kurfiirsten 
Moritz im weimarischen Kabinette entstanden, endlich im 
August 1553 zu Briissel von dem jungen Prinzen Johann 
Wilhelm vorgetragen werden konnten, so vernichtend 
wirkte diese Ablehnung auf den alten Herzog. Fur die 
ernestinische, mehr in vorteilhaft-willkurlichen Phantasien 
ais in gesund-realen Kombinationen rechnende Diplomatie 
hatte sich schwerlich eine bessere Lehre finden lassen ais 
das Urteil, das ihr fur das unglaubliche Verkennen ihrer 
eigenen politischen Ohnmacht — dem Infanten Philipp 
stellte sie fur die Wiedererstattung des Kurhutes ais 
Gegenleistung ihre Stimme fiir die Kaiserwahl in Aussicht 
— und fur das Ubersehen des mit aller Sophisterei nicht 
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wegzuleugnenden RechtesŁ) und der Macht Augusts, dem 
die ganze Autoritat und tiefe Abneigung Kenig Ferdinands 
gegen das Blut Johanns des Bestandigen zur Seite stan- 
den, am 13. August gesprochen wurde.

Das Unruhmliche und dabei nicht Ungefahrliche dieser 
in fast alljahrlicher Wiederholung mit einem MiBerfolge 
gezeichneten Politik bieten die Erklarung fur die Schnellig- 
keit, mit der sich der geborene Kurfiirst zu einer defini- 
tiven Kursanderung beąuemte. Sein Testament vom 
9. Dezember 1553 war die etwas seltsame Niederlegung 
eines neuen Regierungsprogrammes, dessen praktische 
Durchfuhrung der ungliickliche Ftirst mit iiberraschender 
Konseąuenz in Angriff nahm, ais ob er die Zahl der wenigen 
ihm noch beschiedenen Monate geahnt hatte. Gleichsam 
ais rechtskraftiges Siegel fiigte er in diesem Testamente 
im Februar 1554 den Naumburger Vertrag bei, der den 
Bruderzwist in Wettin vor aller Welt begraben sollte. 
Damit war zu der auf dem Grimmenstein beschlossenen 
Neutralitatspolitik, die neben der Unteilbarkeit der erne- 
stinischen Lande das Meiden aller Biindniseventualitaten 
verfugte1 2), eine reale Grundlage gelegt.

1) Vgl. Wolf, Die Anfange der Regierung des Kurfiirsten 
August, im Neuen Archiv fur sachsische Geschichte, XVII 314 f.

2) Vgl. Beck, Johann Friedrich der Mittlere, I 133.

Dieser Neutralisierungsgedanke, das offene Eingestand- 
nis einer vollstandigen diplomatischen Niederlage, verdient 
ais der letzte Wunsch eines fur die ungefahrdete Fort- 
existenz seines Hauses vaterlich sorgenden Fursten, nicht 
aber eines Politikers Beachtung. Abgesehen davon, daB 
eine solche Bestimmung, zu der er sich selbst nur unter 
auBerstem Drucke hatte entschlieBen kbnnen, dem Wesen 
aller Staatsleitung ins Gesicht schlug, muBte Johann 
Friedrich dem GroBmutigen diese seinen Sbhnen gestellte 
Zumutung um so aussichtsloser erscheinen, wenn er sich 
erinnerte, daB er in den Jahren seiner Gefangenschaft 
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wiederholt Meinungsverschiedenheiten iiber die Richtung 
der ernestinischen Politik bei den Prinzen zu beobachten 
und zu bekhmpfen gehabt liatte. Mochte immerhin die 
Idee absoluter Neutralitat dem weimarischen Kleinstaate 
fur die nachsten Jahrzehnte ein gedeihliches Aufbliihen 
versprechen, so war doch die Pragę, inwieweit und wie 
lange die drei herzoglichen Sohne, Johann Priedrich der 
Mittlere, Johann Wilhelm und Johann Priedrich der Jun- 
gere, dereń Jugend noch der Zeit der Macht und Wohl- 
habenheit angehort hatte, von der Wichtigkeit und Not- 
wendigkeit dieses Programmes iiberzeugt waren. Preilich 
an eine Aufteilung der wenigen „Brocken“ Landes dachte 
keiner von ihnen. Das verbot ihnen ihr Ehrgefiihl. Sie 
wollten nicht Grafen werden, wollten sich nicht die letzte 
Moglichkeit einer standesgemaBen Existenz untergraben. 
Jedes bittere Nachdenken aber uber die Armlichkeit und 
Hilflosigkeit ihrer Verhaltnisse muBte sie von dem Wider- 
sinn des vaterlichen Bundnisverbotes und der Unver- 
bindlichkeit ihrer durch Namensunterschrift gegebenen Zu- 
stimmung iiberzeugen.

Das Resultat der Regierung Johann Priedrichs des 
Alteren von der Schlacht bei Muhlberg bis zu seinem am 
4. Marz 1554 erfolgten Tode war die in schweren Krisen 
glucklich yollzogene Rettung eines kleinen, trummerhaften, 
fiirstlichen Besitzes in Thiiringen, dessen Bestand durch 
das Teilungsverbot gegen innere Zersetzung und durch die 
yorlaufige Aussóhnung mit dem Albertiner gegen von auBen 
drohende Zersprengung wenigstens ftir die nachste Zukunft 
ais gesichert erscheinen konnte. Den seit den Tagen des 
Krieges her noch blutrunstigen Wunden des Landes zur 
vollkommenen Vernarbung zu verhelfen, war die erste 
schwere Aufgabe fur die herzoglichen Sohne. Zur Er- 
reichung aber des lockenden Zieles der YergroBerung ihres 
Territoriums wollten sie mit ihrem ganzen Yermogen, jeder 
mit seinem besten Konnen, sich in den Dienst des Staates 
spannen. Und insofern war es gut, dafi einem sich iiber- 
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eilenden, jugendheftigen Drangen das vaterliche Testament 
Zugel anlegte. Es war keine plótzliche, kiinstliche Ver- 
teilung der Ressorts, wenn Johann Friedrich der Mittlere 
vor allem die inneren Angelegenheiten des Herzogtumes, 
die Beziehungen zu Kursachsen und den anderen nachsten 
Nachbarn und das Kirchenpolitische, Johann Wilhelm aber 
die auswartigen, groB- und auBerdeutschen Sachen zu 
pflegen ubemahm, wahrend der stets krankliche und 
noch unmtindige Johann Friedrich der Jungere auf die 
Teilung der Geschafte keinen EinfluB ausiibte. So war 
man in den letzten Jahren der vaterlichen Regierung in 
die Yerhaltnisse hineingewachsen; Anspruch und Begabung 
glaubten die ihnen zukommende Betatigung gefunden zu 
haben; und man hatte um so weniger Grand, hierin 
eine Anderung zu treffen, ais das Prinzip gemeinsamer 
Staatsleitung die jedesmalige bruderliche Yerstandigung, 
sofern nicht schon wichtige Aktionen von vornherein ein 
Zusammengehen notwendig machten, zur Yoraussetzung 
hatte.

In welchem Mafie und mit welchem Erfolge der alteste 
der Sćihne Johann Friedrichs des Grofimiitigen diese erne- 
stinische Politik betrieben hat, ist sattsam bekannt. Uber 
diesem phantastischen Weimaraner ist der jiingere Herzog, 
Johann Wilhelm, ohne Zweifel der begabtere, trotz seiner 
Yerdienste um die Rettung des Hausbesitzes, trotz seiner 
einst viel berufenen Kriegsziige vergessen worden. Mag 
sein, da£ sein Wandeln auf zwar neuen und nicht minder 
gefahrvollen, aber geraderen gangbaren Bahnen und das 
tragische Geschick seines ungliicklichen Bruders seinem 
Nachruhm geschadet hat. Unsere Aufgabe soli es sein, 
der Politik Johann Wilhelms zu folgen, wie sie in ihrem 
hartnackigen Streben nach irgend einer Erweiterung der 
ernestinischen Macht den Fiirsten nach einigen Jahren des 
Suchens und Schwankens zum Anschlufi an Frankreich 
.drangte, und wie sie im Schlepptau dieser Grofimacht nach 
der Bartholomhusnacht mit dem Tode des Herzogs ein 
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jahes, nicht eben erfolgreicheres Ende fand, ais es der 
Regierung der beiden Johann Eriedriche beschieden war.

So interessante Spuren die Dulderjahre des letzten 
Kurfursten der alteren wettinischen Linie in der Welt- 
geschichte zuriickgelassen haben, bedeutsam wird man sie 
nur bei Betrachtung der Entwickelung der ernestinischen 
Hausmacht nennen konnen. Bilden sie doch ein Uber- 
gangsstadium zwischen dem politisch einfluBreichen Leben 
des Vaters und der kleinfiirstlichen Existenz der noch mit 
kurfurstlichen Pratensionen erzogenen Sohne, eine Zeit der 
Neuschulung fur die alten Diplomaten, die es in selbst- 
gerechtem Gottvertrauen versaumt hatten, ihre Staatskunst 
zu modernisieren, eine Zeit der Vorbereitung fur die jungen. 
In groBem Ungliick war es immer noch ein Gliick fur die 
Sohne Johann Friedrichs des GroBmiitigen, daB sie blut- 
jung bereits praktisch mit dem Wesen der Diplomatie 
vertraut gemacht wurden. Der Wert einer 7 Jahre 
lang durch den Vater und treue Ratę geleiteten poli- 
tischen, die humanistische und ritterliche Erziehung er- 
ghnzenden Vorbildung kann nicht hoch genug angeschlagen 
werden.

Wenn sie zunachst auch nur die Befehle des Ge- 
fangenen auszuftihren hatten! Es whre absurd, bei der 
Grundung des Jenaer gymnasium academicum, bei der Ab- 
weisung des Interims und bei den zunachst getroffenen, 
auf die Festigung und Ordnung der inneren Verhaltnisse 
der thuringischen Lande abzielenden MaBnahmen irgend- 
welche selbsthndige oder entscheidende Schritte der jungen 
Herzoge suchen zu wollen.

Gleichwohl mtissen wir schon fur Ende 1548 die ersten 
Disharmonien zwischen Vater und Sbhnen ansetzen. Jeden- 
falls wirft die Tatsache, daB der gefangene Furst im Fe- 
bruar des folgenden Jahres den Prinzen die urkundliche 
Versicherung abnahm, ohne sein Mitwissen nichts von 
ihren Besitztumern zu yeraufiern, auf das beiderseitige 
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Vertrauen ein merkwiirdiges Licht1). DaB damit die 
Verstimmung nicht gehoben war, dafiir spricht das AuBer- 
landesgehen Johann Wilhelms Anfang Juni 1549 an den 
Wolgaster Hof, wo seine Tante Maria mit Herzog Philipp 
vermahlt war. Die Sporen hatte sich der jungę Prinz be- 
reits vor Wittenberg bei Gelegenheit der spanischen In- 
vasion verdient2). Jene Reise konnte also keine Vervoll- 
kommnung in furstlicher Ritterlichkeit bezwecken, eben- 
sowenig wie man an eine Unterrichtung Johann Wilhelms, 
dessen Kenntnisse im Latein ubrigens allen Anforderungen 
der Konversation geniigten3), in franzosischer oder spa- 
nischer Sprache und Etikette in Pommern glauben diirfte. 
Eine spatere AuBerung Johann Wilhelms selbst, man hatte 
ibn in seiner Jugend „nicht hoch“ geachtet, deshalb hatte 
er etliche Jahre in PreuBen und Pommern „in der Irre“ 
herumziehen mussen4), bestatigt die Vermutung, daB die 
Wolgaster Reise nichts anderes ais eine Strafversetzung 
war, die nebenbei allerdings sehr wohl die Absicht ver- 
folgen konnte, den unbeąuemen Prinzen durch pommersche 
Vermittlung in einem Dienstverhaltnis oder durch Ver- 
heiratung zu versorgen5), um dadurch den auf dem wei- 
marischen Herzogtume lastenden pekuniaren Druck zu ver- 
ringern.

1) Vgl. Beck, Joh. Fried. d. M., I 73.
2) Vgl. Wenck, Arch. f. sachs. Geschichte, Neue Folgę III 

161 ff.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43, Joh. Wilh. an Joh. Fried. 

12. Nov. 1558; Eighg.
4) G.B. chart. B. no. 38.
5) Dafiir spricht die Begleitung des Rates Franz Burckard, 

G.B. chart. B no. 76.

Es war ein giitiges Geschick, das dem zweiten Sohne 
Johann Friedrichs des Alteren, da es noch fur den Neunzehn- 
jahrigen móglich war, sich umzubilden und weiterzuent- 
wickeln, ein Entrinnen aus dem niederdriickenden erzie- 
herischen Zwang der thiiringischen Yerhaltnisse gestattete. 
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Die Jahre 1547 und 1548 hatten den Sinn fiir allgenieine 
Interessen, wie er von Luther am Wittenberger Hofe ge- 
weckt worden war, mit trauriger Schnelligkeit vertrieben 
und statt dessen wie bei Vater und Bruder so auch in 
Johann Wilhelma Seele einen dynastischen Egoismus un- 
natiirlichster Art zum Leben erweckt. Sie hatten in 
gleicher Weise die ernestinische Religiositat zu einem selt- 
samen Gemisch von Orthodoxie, Selbstgerechtigkeit und 
Selbstsucht umgebildet, hatten namentlich in den Kbpfen 
der jungen Herzoge die Idee des baldigen Aufsteigens der 
Beschiitzer und Martyrer der reinen Lehre zu der ihnen 
seit den Tagen Friedricha des Weisen zukommenden Stel- 
lung und alten „Reputation" sowie die Hoffnung auf den 
Sturz des Raubers der Kurwiirde gleichsam wie sichere 
Vorausberechnungen eines zu erwartenden Naturereignisses 
entstehen lassen. Soweit iiberhaupt etwas von der iiber- 
schaumenden Weltlust der Renaissance sich in den Tagen 
des Gliickes in der Lutherstadt hatte breit machen konnen, 
nach Miihlberg hatte die unerbittlichste Not im Augen- 
blick damit aufgerhumt. Die Zeit war in der Tat dazu 
angetan, jeden Funken individueller Neigungen und Be- 
gabungen in den weimarischen Prinzen durch verbitternde 
Einschrankung und zur Utopie fiihrendes Griibeln zu er- 
sticken. DaB die Sbhne Johann Friedrichs des Alteren 
gleichmaBig unter diesen Yerhaltnissen litten, dali sie sich 
jugendlich dagegen aufbaumten, dafiir haben wir oben 
schon Spuren an der Jahreswende 1548 auf 49 gefunden. 
Es ist miiBig und nicht unsere Aufgabe, nachzuforschen, 
wieviel das dauernde Daheimbleiben in Thiiringen an Jo
hann Friedrich dem Mittleren verdorben bat. DaB Johann 
Wilhelm, gleichviel ob zur weiteren Ausbildung oder Ver- 
sorgung oder Eliminierung, die ernestinische Grenze zu 
Pfingsten 1549 passieren konnte, war die hochste Zeit.

So sehr auch Johann Wilhelm auBerlich mit seiner 
breiten Figur dem Vater und alteren Bruder ahnelte, so 
wenig besaB er von dereń phlegmatisch-unkriegerischem 
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Wesen1). Der ritterliche Enkel des kampfbewahrten Johann 
kannte keinen lieberen Sitz ais den im Sattel. Wochen 
seines spateren Lebens brachte er auf dem Riicken des 
Pferdes ais friedlicher Reisender und ais kriegerischer 
Oberst zu. So oft seine eigenen Briefe seine Belesenheit 
in der heiligen Schrift bezeugen, lange Episteln, wie wir 
sie von Johann Friedrich dem Mittleren besitzen, von seiner 
Hand sind nur wenige vorhanden. Nicht selten steht 
unter seinen eine Kriegerfaust verratenden Handschreiben 
an die Verwandten ein vielsagendes „in Eile“. Dieses 
Sich-wenig-Zeit-nehmen fur Federfuchsereien und Griibe- 
leien, eine Eigenheit, der sein alterer Bruder mit zu- 
nehmendem Alter immer mehr nachhing, zeichnete ihn 
vorteilhaft vor diesem ans. Rit ter. Krieger, wie wir ihn 
oben nannten, will ja nichts anderes sagen ais Mann der 
Tat. Dem Kaiser und Kursachsen, Katholiken wie Pro- 
testanten zum Trotz, zog er nachmals schnell entschlossen 
ohne vieles schriftliche Unterhandeln mit den deutschen 
Fursten und ohne grubelnde Angstlichkeit fur Frankreich 
seinen Degen. Ein Bedenken, wie es seinen Vater im 
Feldzuge von 1546 von einem einzig den Erfolg sichernden 
fruhzeitigen Losschlagen abgehalten hatte, konnte seinen 
Schritt auf dem einmal genommenen Wege wenigstens in 
in seinen reifen Jahren nicht hemmen. Dieses jedes Unter- 
nehmen begleitende Sichselbstgetreubleiben bis zur ener- 
gischsten Konseąuenz war kein besonderes Erbteil Johann 
Wilhelms. Auch Johann Friedrich der Mittlere hatte es 
sogar bis zur Hartę unsinnigster Starrkópfigkeit von Johann 
Friedrich dem GroBmutigen mitbekommen. Aber dieser bis 
zum Eigensinn steigerungsfahige Sinn fur folgerichtiges 
Handeln konnte — selbst im Verein mit der durch die fixe 
Idee einer Restitution gefarbten ernestinischen Frómmigkeit 
und Hoffnungsfreudigkeit — den wenn auch mittelmaBigen, 

1) Ein Ólbildnis Joh. Wilh.s ans Cranachscher Schule befindet 
sich in der Grofiherzoglichen Bibliothek in Weimar.
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niichternen Politikerverstand Johann Wilhelms niemals dem 
Rande des Abgrundes nahe bringen, in dem eine gleiche,. 
nur durch phantastische Trugbilder und Schlusse irre- 
geleitete Konseąuenz Johann Friedrich den Mittleren spater 
enden lieB. Den Blick fur das Reale, den Sinn fur das 
Leben, wie es war, und nicht wie es sein sollte, dem 
Prinzen durch die an Verstimmungen und Triibungen 
reichen letzten Jahre der Bevormundung hindurch ge- 
rettet zu haben, miissen wir ais die Bedeutung der eine 
jahrelange Abwesenheit einleitenden Reise nach Wolgast 
bezeichnen.

Die Entfernung Johann Wilhelms an den pommerschen 
Hof sollte sich bald genug ais verfehlte Spekulation Johann 
Friedrichs des Alteren erweisen. Von einer Verheiratung 
des Prinzen war ebensowenig die Rede wie von einer Be- 
stallung desselben. Und nicht minder schnell zerrann die 
Illusion, ihn hier politisch kaltgestellt zu haben. Dem wach- 
samen Auge des Vaters ferner gerfickt, wagte Johann 
Wilhelm im Einverstftndnis mit seinem alteren Bruder die 
ersten selbsthndigen Schritte auf dem Boden einer dem 
gefangenen Fiirsten fremden Politik an der Ostsee. Ohne 
vhterliches Wissen reiste er im Februar 1550 zu der Hoch- 
zeit Albrechts, des ersten Herzogs von PreuCen, nach 
Konigsberg. Hier fanden sich die erbitterten Feinde des 
Interims zusammen. Markgraf Hans von Ktistrin und 
Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg schlossen mit 
dem Hohenzollern ein Btindnis. Sie planten die Erweite- 
rung desselben zu einem protestantischen Nordbunde durch 
das Hinzuziehen von Danemark, Polen, der Hansestadte 
und anderer deutscher Fiirsten. Auch die weimarischen 
Herzóge wollten sie aufnehmen. Johann Friedrich der 
Mittlere war dieser Verbindung um so weniger abgeneigt, 
ais man beabsichtigte, den Yerrater der protestantischen 
Sache, Moritz, auBerhalb zu lassen. Aber der G-efangene 
in Briissel konnte sich unmóglich dadurch einen Strich 
durch seine Rechnung machen lassen. Er muBte von der 
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kaiserlichen Ungnade alles furchten, wenn er das langere 
Yerweilen seines Sohnes in der Gesellschaft Albrechta, uber 
dessen Haupte die Reichsacht noch eben in bedrohlicher 
Nahe geschwebt hatte, und an der Seite des glaubens- 
eifrigen Hans duldete, der sogar von dem eigenen Bruder 
eine Esekution gegen sich argwóhnte. Nach dreimonat- 
lichem Aufenthalte erbielt Johann Wilhelm den Befehl, 
augenblicklich den Konigsberger Hof zu verlassen. Und 
noch lange mied man es moglichst in Weimar, von der 
preufiischen Reise ais von etwas Unliebsamem zu reden1).

1) Vgl. Beck, Joh. Friedr. d. M., I 73 f.; v. Bezold, Gesch. d. 
deutsch. Ref., 830; Wenck, Arch. f. sachs. Gesch., VIII 246.

2) Vgl. Beck, Joh. Friedr. d. M., I 74 f., 103 ff.; Gebhardt, Hand- 
buch d. d. Gesch., 2. Aufl., II 81.

Welche wilden Traume sich damals Johann Friedrich 
der Mittlere gemalt bat, wissen wir nicht. Wie es scheint, 
war von ihm der G-edanke einer antikaiserłichen Politik viel 
tiefer ais von dem gemaBregelten Bruder erfaBt worden. Erst 
ais Moritz in immer offenkundigerer Weise die Leitung 
der furstlichen Revolution in die Hhnde nahm, zog er sich 
mehr und mehr zuriick. Aber das Signal, AuBerung und 
Betatigung eigener politischer Meinung, war von Johann 
Wilhelm gegeben worden, und seitdem wollten die Dif- 
ferenzen zwischen dem entthronten Kurfiirsten und seinen 
altesten Sóhnen — ob man sich fur den Kaiser schlagen 
sollte, oder ob es vorteilhafter whre, eine Versthndigung 
mit Moritz in die Wege zu leiten, die Unterstiitzung Frank- 
reichs zu suchen und durch einen Tiirkendienst bessere 
Beziehungen zu Konig Ferdinand, aller Yoraussicht nach 
dem spateren Kaiser und Gonner der Albertiner, zu ge- 
winnen — in den letzten Jahren der Haft und in den Tagen 
des Zusammenbruches der weltbeherrschenden Stellung 
Karls V. nicht mehr verschwinden2).

Mit der Heimkehr Johann Friedrichs des GroBmutigen 
hórte wieder jede politische Bewegungsfreiheit der jungen 
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Fiirsten auf. Sie hatten zu vergessen, daB die Freilassung 
ihres Vaters mittelbar ein Erfolg der von ihnen befiir- 
worteten furstenbiindischen Politik war. Sie muBten sich 
auf jenen Weg zuriickfinden, den sie vor 3 Jahren in der 
richtigen Erkenntnis, daB er nicht zu den ersehnten Zieleń 
fiihren wiirde, yerlassen hatten. Sie fanden dafiir die aller- 
dings wenig erfreuliche Genugtuung, die yaterliche Staats- 
kunst endlich doch davon uberzeugt zu sehen, daB es ein 
Holzweg war.

Wir haben schon hervorgehoben, daB niemand anders 
ais Johann Wilhelm, den man in Wolgast gliicklich isoliert 
und erst im Oktobei’ 1552 nach Thuringen hatte zunick- 
kommen lassen, die ostensible Hauptperson unter den 
ernestinischen nach Briissel gesendeten Diplomaten war1). 
Die yollsthndige Ablehnung des Gesuches um Restitution 
des geborenen Kurfiirsten durch Karl V. — sogar die Be- 
statigung der Universitat Jena wurde verweigert — gehort 
einer detaillierten Schilderung der Politik Johann Friedriehs 
des Alteren an. Der Wert dieser Reise lag fur Johann 
Wilhelm auf ganz anderem Gebiete. Denn den hauptsach- 
lich von Erasmus von Minckwitz gefiihrten Yerhandlungen 
stand er ferner. In der Zeit des aufkommenden Machia- 
yellismus war mehr denn je vorher die persbnliche Kenntnis 
der yerschiedenen Staatsoberhaupter zur unerlaBlichen Vor- 
bedingung einer erfolgreichen staatsmannischen Zukunft 
geworden. Und eben diese Brusseler Reise setzte den 
sachsischen Prinzen in die gliickliche Lagę, wertvolle 
Liaisons einzugehen. In Dusseldorf stellte er sich dem 
Herzoge Wilhelm von Julich, dem Bruder seiner Mutter, 
vor2), der ais Schwiegersohn Konig Ferdinands schon 
damals zu Gunsten der ernestinischen Verwandten seinen 
EinfluB geltend machen sollte. Vor allem aber kam er in 
Fiihlung mit den Spaniern, dereń Bekanntschaft von Witten

1) Vgl. Wenck, Arch. f. sachs. Gesch., N. F. III 161 ff.
2) G.B. chart. B no. 76.
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berg her er in liebenswiirdigerer Weise erneuertex). Da- 
mit gewann er voi- Johann Friedrich dem Mittleren einen 
bedeutsamen und von diesem in den nachsten Jahren wohl 
beachteten Vorsprung voraus. Und seine nicht beabsichtigte 
Erziehung zu einer uber den ernestinischen Horizont hinaus- 
gehenden Selbsthndigkeit und weiter schauenden Nuchtern- 
heit gelangte zu einem gewissen AbschluB.

Erstes Kapitel.
Ernestinische Biindnis- und Bienstvertrags- 

bestrebungen 1554—56.

Wie ganz anders sah nach dem Naumburger Friedens- 
schlusse mit August, der denselben mit der Hingabe der 
Kreise Altenburg und Neustadt fiir nicht zu teuer erkauft 
betrachtete, das neue politische Programm der sAchsischen 
Herzóge aus! Mit der heiligen Stadt des Protestantismus 
hatten sie ais etwas Selbstverstandliches auch das unantast- 
bare Recht der alten wettinischen Kur, den neuen Glauben 
ais erste zu schirmen und zu fordem, an die Dresdener 
Vettern tibergehen lassen. Jetzt schrieben sie Land- 
gewinnung und Gelderwerb um jeden Preis auf ihre Fahnen; 
eine Losung, wie sie ungezahlte kleine deutsche Ftirsten 
nach dem Vorbilde des fiirstlichen Mordbrenners Albrecht 
in jenen Tagen ausgaben. Nur daB die Ernestiner im 
Gegensatz zu vielen anderen hochstehenden Gliicksrittern 
einen Rechtstitel fur ihr Beginnen erbringen zu kdnnen 
vermeinten. Blieb es doch immer ihr heiBester Wunsch, 
ihr vaterliches Erbe dem Meifiner wieder abzunehmen.

Durch den Vergleich mit Kurfiirst August war die

1) Wenn Joh. Wilh. an seinen Vater schrieb: „ich bemerke, 
daB mich hier jedermann gern sieht“ (vgl. Wenck, Arnu. 1 auf S. 14), 
so war er dazu durch die gnadige Aufnahme und die wohlgefalligen 
Komplimente von seiten Karls V. bei seiner Unkenntnis der Ge- 
schafte nicht unberechtigt.
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Lagę der Weimarer Herzdge nicht wesentlich gebessert 
worden. Sie steckten in driickenden Schulden1). Und 
dabei lastete das Gefiihl yerletzter kriegerischer Ehre um 
so schwerer auf ihnen, ais die ungeheure moralische Auto- 
ritat, die sie ais Sohne der Wittenberger Kurfursten bei 
der groBen Mehrzahl der Protestanten genossen, und dereń 
sie sich wohl bewuBt waren, ihrem jugendlichen Ehrgeize 
die Wiederherstellung ihres Waffenruhmes zu gebieten 
schien. Aber gerade das BewuBtsein dieses Ansehens 
starkte sie bei der klar erkannten Unhaltbarkeit der augen- 
blicklichen Zustande in ihrer Absicht, ihr Lebtag lieber 
„Bettler bleiben“ zu wollen, ais sich in Unternehmungen 
einzulassen, die einen Makel auf die „Reputation“ ihres 
Hauses werfen kbnnten. Es gab nur einen Weg, der 
wieder einem gedeihlichen Aufbluhen von GróBe und Macht 
zufuhren konnte, den in seiner Weise bereits 1551 Johann 
Friedrich der Mittlere hatte gehen wollen. Der lief auBer 
Landes zu den groBen Hofen. Und wie es sich von selbst 
yerstand, daB einer, der iilteste, die heimischen, ihm be
reits yertrauten Geschafte weiterfiihrte, so war es natur- 
lich, daB der jiingere, den sein gutes Geschick schon nach 
Osten und Westen hinausgesandt hatte, sich in den Sattel 
schwingen und auf dieser StraBe hinausmuBte.

1) ,,Schier daB wir Essen borgen mussen“, kJagte Joh. Friedr. 
d. Mittl. in einem Schreiben an Joh. Wilh. s. d. 1554 W.G.A. Reg. 
D p. 248 no. 4.

Im Fruhjahr 1554 trat Johann Wilhelm allerdings 
nicht zum yollen Beifalle seines Bruders fur die Idee eines 
Furstendienstes ein. Er hob hervor, daB sich bereits die 
alten thuringischen Landgrafen und andere Reichsfiirsten 
in dem Falle, daB ihrer mehrere ein zu kleines Land zu- 
sammen besaBen, gerade in Dienstverhaltnissen bei den 
ersfen Fiirsten Europas ehrenvoll durchgeschlagen hatten. 
Er glaubte sich auf einen Plan des Vaters berufen zu 
diirfen, der sich mit der Absicht getragen hatte, ihn an 
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den Hof Karls V. zu geben1). AuBer auf pekuniaren Ge- 
winn hoffte er, der bisherigen Isolierung Weimars damit 
eine Zeit aussichtsreicher Bundnis- und Protektionspolitik 
folgen lassen zu kónnen. Und der Gedanke, einfiuBreiche 
Eheverbindungen einzugehen, wenn man nur erst durch 
Hof- und Kriegsdienste dem alten gut klingenden Namen 
zu neuer, ehrenvoller Erwahnung verholfen hatte, gehórte 
in der Tat keineswegs allein in das Reich der Traume.

1) W.G.A. Reg. D p. 248 no. 4: Joh. Wilh. an Gr. Bruck, 
Weimar 16. Juni 1554, eighg.; Briicks Antwort 19. Juli.

2) W.G.A. eb.; Ortlolf, Grumbachische Handel, I 89 f.; Bart- 
hold, Deutschland und die Hugenotten, I 140.

3) Vgl. Barthold eb. I 260.
XXVI. 2

Der verstorbene Johann Friedrich der Altere hatte 
noch dieWege nach Briissel, Wien und Dresden gewiesen. 
Johann Wilhelm entschied sich fur den Kaiser. Ihn lei- 
tete die Idee, dali er dadurch allen Argwohn und Yerdacht 
beseitigen wurde, den die Feinde des eben in Unterfranken 
vollig geschlagenen Markgrafen von Brandenburg-Kulm- 
bach bei der ersten Annaherung der Anhanger Albrechts 
an die sachsischen Herzóge auf diese zu lenken gewuBt 
hatten 2). Die rasche Art, wie Graf Giinther von Schwarz- 
burg, der ernestinische Lehen trug, bei den Spaniem Dienste 
gefunden und bereits 2000 Reiter ins Feld gegen Frank
reich gefiihrt hatte 3), konnte ihn nur um so heftiger gegen 
seinen Bruder und die vom Vater ubernommenen Ratę er- 
bittern, je kleinlicher ihre Gegengriinde erschienen, und je 
naher das Ende des Jahres riickte, ohne eine Entscheidung 
zu bringen. Die briiderliche Diplomatie aber wollte nicht 
durch einen Dienst beim Kaiser das Risiko einer Feind- 
schaft Frankreichs und dessen aus Deutschland verjagten 
Schiitzlings, Albrecht, auf sich nehmen. Sie erklarte, erst 
den Ausgang der mit den Grafen von Henneberg iiber eine 
Erbverbruderung begonnenen Verhandlungen abwarten zu 
miissen. Ja endlich kam sie soweit, zu behaupten, dali 
es sparsamer und ratlicher ware, nur Gesandte an Karl 
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zu senden, und daB der Erfolg zweifellos derselbe sein 
wurde1). Dieser Gegensatz verscharfte sich im November 
1554 allmahlich so sehr, daB Johann Wilhelm auf die 
Weigerung Johann Friedricha hin, ihm 1000—2000 Gulden 
ais Reiseunterstiitzung zu gewahren, erklarte, noch vor 
Weihnachten den Weimarer Hof verlassen zu wollen. Er 
konnte die Wolgaster Verwandten aufsuchen, die erst im 
August ihre Yermittlung fur eine danische Heirat ange- 
boten hatten2), Wir haben hier in den Akten ein gut 
registrierendes Thermometer ftir den Wechsel der poli- 
tischen Temperaturen unseres Glucksritters. Nicht weniger 
ais fiinf verschiedene Yorschlage machte er in dem einen 
Monat November seinem Bruder — Dienste bei Karl V. 
oder Sigismund II. von Polen oder Albrecht I. von PreuBen; 
oder wenigstens ein voriibergehendes Aufhalten bei Herzog 
Philipp in Wolgast, um nicht zu weit von der Hand zu 
sein, oder bei Herzog Barnim in Stettin, von dem er eine 
grofiere Summę auf Pension entlehnen zu kónnen hoffte —, 
Piane, an dereń Ausftihrung er mit Ausnahme des spani- 
schen Projektes schon im Dezember nicht mehr ernstlich 
dachte.

1) Die Korrespondenz im W.G.A. Reg. D p. 248 no. 4 und Reg. 
C 236 no. 40 u. 41.

2) W.G.A. Reg. D p. 42 no. 78: Maria yon Pommern an 
Joh. Wilh. 3. Juni u. 12. August 1554. Es handelte sich um die 
Schwester Konig Christians III., Dorothea. Sie war eine Tochter 
von Philipps I. Tante Sophie und 2 Jahre alter ais Joh. Wilh..

Das Resultat der wechselvollen, tiber die Jahreswende 
1554 auf 55 hinaus getriebenen Yerhandlungen war schlieB- 
lich, daB Johann Wilhelm im Marz namentlich auf Befiir- 
wortung des weimarischen Rates Eberhard von der Thann, 
der vom Augsburger Reichstage her die Regierungs- und 
Lebensmudigkeit Kaiser Karls zu beteuern nicht miide 
wurde, endgiiltig den Plan spanisch-habsburgischer Dienste 
aufgab und sich mit dem Gedanken einer Annaherung an 
die deutschen Habsburger zu befreunden suchte, zumal 
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von der dem Protestantismus zuneigenden Gesinnung des 
kaiserlicheu Neffen Maximilian immer bestimmtere Geriichte 
aufkamen x).

Mag sein, daB an dieser bisweilen mit wochenlangen 
Unterbrechungen geftihrten Korrespondenz in der Tat doch 
Rucksichten und Bestrebungen die Schuld trugen, die auf 
die weitere Konsolidierung der ernestinischen Lande ab- 
zielten. Im Januar 1555 hatte Karl V. den im ver- 
gangenen September abgeschlossenen Kahlaischen Erb- 
einigungsvertrag bestatigt, der nach dem Aussterben der 
Grafen von Henneberg den Anheimfall ihrer Lande an das 
Herzogtum Sacbsen vorsah. Und im Marz erfolgte die 
feierliche Belehnung der herzoglichen Gesandten mit den 
durch den Naumburger Vergleich garantierten Gebieten. 
Die Dresdener Diplomatie aber konnte glauben, in dem 
fur die kurskchsische Friedenspolitik so erfolgreichen 
55. Jahre durch die Erneuerung der alten Erbverbriide- 
rungen mit dem Herzogtume Sachsen, Hessen und Branden
burg zu Naumburg im Marz die Ernestiner nur friedlicher 
und versohnlicher gestimmt zu haben.

Westlich der Saale allerdings verbarg man ein an- 
deres Gefiihl ais Versbhnlichkeit hinter der Maskę der offi- 
ziellen Freundschaftspolitik gegenuber den Albertinern. 
Die Behauptung ist nicht von der Band zu weisen, daB 
Johann Friedrich der Mittlere durch seine im Mai einge- 
gangene Ehe mit der Witwe des Kurfiirsten Moritz nur 
einen Rechtstitel mehr auf die alten Kurlande zu ge- 
winnen gedachte, den er bei passender Gelegenheit ver- 
treten wollte. Wie wenig Gutes man sich von den MeiB- 
nern versah, beweist die Tatsache, dali die Herzóge, ais 
sie im Oktober zur Taufe des Prinzen Magnus nach Dres- 
den reisten, ihre Begleitung Mann fur Mann unter der 
Kleidung verborgen Waffen tragen lieBen1 2). Bei einer 

1) W.G.A. Reg. D p. 248 no. 4.
2) G.B. chart. B no. 76: „und haben alle Schutzengerathe 

unter schwartzen Rbcken gefuhret“. Bei der fast nur Daten und
2*
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verwandtschaftlichen Gefuhllosigkeit, die sich nicht schamte, 
iiber den Gesundheitszustand der kranklichen kurfiirst- 
lichen Familie jahrelang vertrauliche Berichte entgegen- 
zunehmen, kann es nicht verwundern, dat Johann Fried
rich der Mittlere nach dem schnellen Tode seiner Ge- 
mahlin im November 1555 den in jener Zeit beliebten 
Verdacht der Vergiftung auf die Kurftirstin Anna lenkte1). 
Man traute eben der Moritzschen Sippe alles zu. Und 
wenn die Beratungen iiber ein etwaiges Dienstverhbltnis 
bei Maximilian einen so schwerfalligen Gang erkennen 
lassen, so mag das seinen Grand in der Anschauung ge- 
habt haben, die meiGnische Konkurrenz wiirde diesen Ver- 
such von vornherein zum aussichtslosen stempeln.

1) Vgl. Ortloff I 107 ff.

Die Erwagungen des Jahres 1554 und die Resultate 
des ersten Viertels von 1555 diirfen uns indessen iiber 
das Konnen der Ernestiner nicht tauschen. Noch waren 
sie Anfanger in der Politik. Dafur ist nichts charakte- 
ristischer ais der sogenannte Schwedische Handel, der vom 
September 1555 an den Winter iiber die Diplomatenkopfe 
in Weimar warm halten sollte. Der Gedanke stammte aus 
einer evangelischen Pfarre, einer jener ungezahlten, die 
noch Jahre spater in ihrer fanatischen Sympathie fur die 
furstlichen Martyrer der lutherischen Lehre neben zelo- 
tischem Eifern auch Politik fur dieselben zu treiben fur 
notwendig befanden. Der Trager der Idee, der Mittler 
der ganzen Handlung war der Weimarer Hofprediger 
Johannes Aurifaber, eben der, welcher bereits vor mehr 
ais 2 Jahren dem Vater Johann Friedrich die Verheiratung 
Johann Wilhelms mit einer Tochter Heinrichs VIII. von 
England vorgeschlagen hatte, und der jetzt noch wie im 
Namen der ganzen englischen Nation das Ignorieren seiner 
Utopie ais nicht gutzumachenden Fehler der Politik des

Meilensteine zahlenden Manier des Itinerars eine um so auffallendere 
Bemerkung.
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seligen Herrn beklagte1). Schon im Friihling 1555 hatte 
er die ersten Anregungen zu seinem Piane gewonnen, aus 
dessen Yerwirklichung er sich fur die sachsischen Her- 
zoge und gleichzeitig fur das ganze protestantische Deutsch- 
land ungeheuren Yorteil versprach2). Im September hielt 
er die Sache so weit fur reif, mit ihr die Diplomaten zu 
tiberraschen. Es handelte sich um nichts Geringeres ais 
um die Eroberung Schwedens.

Einer staatsmannischen Begabung bedurfte es nicht, 
um zu erkennen, daB sich die Dinge an der Ostsee immer 
mehr zu Kampf und Krieg zuspitzten. Noch war die 
deutsche Hansa keineswegs gebrochen, wenn auch der 
friihere Schtitzling Lubecks, Konig Gustav, bereits mit 
aller Energie an der Zerstorung des Handelsvorrangs der 
deutschen Stadte im Baltischen Meere arbeitete, und wenn 
in ahnlichem Bestreben Christian III. von Danemark sich 
nicht dazu verstehen mochte, dem Bundę samtliche alten 
Handelsprivilegien zu bestatigen. Nur durch die Demuti- 
gung Schwedens konnte die Portexistenz der hanseatischen 
Vormacht gewahrleistet erscheinen.

Einer Reise nach Norddeutschland, die nur dem Zwecke 
hatte dienen sollen, Luthers Briefe und Reden fur eine 
Herausgabe unter herzoglicher Protektion zu sammeln, 
hatte der Hofprediger eine solche Erkenntnis zu ver- 
danken. In Lilbeck hatte er den Burgermeister Klaus 
Bardewick unter Zustimmung einiger Ratsherren, von 
denen Anthoni von Stiten mit Bardewick bereits in den 
groBen Tagen Jurgen Wullenwevers im Ratę gesessen hatte 3),

1) G.B. chart. A no. 41; vgl. Beck I 232. Die Schwierigkeiten 
einer Yerbindung Joh. Wilh.s selbst mit der blutigen Maria scheint 
Aurifaber also nicht fur uniiberwindliche gehalten zu haben.

2) G.B. chart. A. 41: Aurifaber schrieb am 15. Nov. 55 an 
Joh. Wilh.: „es werden sonst E. f. G. dieses handels groBen nutz 
und frommen haben, jha gantz Deutzschland ein Asilum und heil- 
stad und einen riickenhalt an E. f. G. haben.“

3) Vgl. Waitz, Lubeck unter Jurgen Wullenwever u. d. euro- 
paische Politik, I 73 f., 246, III 27. 
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den abenteuerlich klingenden Plan vertraulich entwickeln 
hbren, es ware an der Zeit, Gustav Wasa wegen seines 
an Lubeck begangenen Undanks zu strafen; aus Schweden 
mufite er getrieben werden*); ein Plan, der von dem nach- 
haltigen Eindrucke des kuhnen Wullenweverschen Pro- 
grammes auf das lubische Geldpatriziat ein beredtes 
Zeugnis ablegt. Ob auch der Gedanke, Johann Wilhelm 
diirfte zu diesem Unternehmen der geeignete Mann sein, 
von dort stammte, ob er ein Kind des Luneburgischen 
Syndikus Dr. Dutzenrod, der von vornherein ais Mitwisser 
und Manager erscheint, ob er Aurifabers Geistesprodukt 
war, darfiber geben die Weimarer Akten keine Aufklarung. 
Jedenfalls wurde er von dem Hofprediger im Spatsommer 
an den thiiringischen Hof gebracht. Eine vorziigliche 
Gelegenheit, den bedeutenden Wandel in der ernestinischen 
Politik zu beleuchten! Vor 21 Jahren hatte sich Johann 
Friedrich der Altere durch das offizielle Angebot der Demo- 
kraten an der Trave, bei der Ergreifung der danischen, 
vielleicht auch der norwegischen und schwedischen Krone 
durch das sachsische Hans ais Bundesgenossen tatig sein 
zu wollen, nur geschmeichelt gefiihlt. Doch selbst der Hin- 
weis auf die damit verbundene Fórderung der protestan- 
tischen Sache hatte ihn nicht bewegen konnen, in den 
Kampf um die Vorherrschaft in der Ostsee einzugreifen1 2). 
Jetzt ging man in Weimar sofort mit nervósem Ubereifer 
daran, sich fur die schwedische Kandidatur Johann Wil- 
helms zu engagieren, einfach auf die unverbindlichen Privat- 
schreiben Aurifabers hin, der doch selbst auf keine festere 
Basis ais auf den verstandlichen Wunsch mehrerer im 
Ratę von Lubeck sitzender Kaufleute baute. So ist das 
Schuldkonto des Hofpredigers, der auf dem Seile selbst- 
gerechter Zuversicht uber einen Abgrund politischer Phan- 
tastik hintiber zu balancieren Miene machte, keineswegs 

1) W.G.A. Reg. D p. 266 no. 1 u. p. 268 no. 3. Es werden 
noch Ambrosius Meyer und Dr. Falkę genannt.

2) Vgl. Waitz, Lubeck unter J. Wullenw., II 78 ff., 95.
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hoher zu belasten ais das des Hofmeisters Mulich, der 
jetzt in den intimeren Kreis der Berater Johann Wilhelma 
eintrat, um es bald bis zum ausschlaggebenden Meister 
und einfluBreichen Giinstling auf dem Wege taktvoller Be- 
ratung zu bringen 1). Jedenfalls beriihrt die unverarbeitete 
Ubernahme der sonderbaren Piane des Theologen durch 
den Politiker merkwtirdig.

1) Vgl. Ortloff I 106 f. Mulich war 1546 aus hennebergischen 
Diensten geschieden, trat 1547 ais Hofmeister in eine Bestallung 
Joh. Friedr.s d. Alt. und wurde 1554 von den jungen Herzógen zum 
Mitregenten (loco tenentem) angenommen.

Selbst fur einen Rechtstitel hatte Aurifaber gesorgt. 
Das „ius“ der Pfalzgrafin Dorothea auf den geraubten 
Doppelthron ihres Vaters, Christians II., glaubte er ihrem 
Gemahle Friedrich II., dem nicht gliicklichen habsburgischen 
Kandidaten, den er ais frommer Protestant skrupellos auf 
die Sterbeliste setzte, ohne Schwierigkeiten abkaufen zu 
konnen. Wenn aber der Verzicht der Herzogin Christine 
von Lothringen, einer Schwester der pfalzischen Kurfiirstin, 
nicht zu erlangen ware, sollte man, so lautete sein Vor- 
schlag, auf das Faustrecht zuriickgreifen, kraft dessen die 
Hanse einst Gustav zum Kónige gemacht hatte, kraft dessen 
sie ihm das Reich auch wieder entreiBen kónnte. Die Er- 
óffnung des Krieges forderte er noch fur den kommenden 
Winter, vor Fastnacht, um ein Entweichen des Wasa zu 
verhindern, dessen zur Flucht jederzeit bereit liegende und 
mit Edelmetall schwer beladene Schiffe sich seine pastorale 
Phantasie im Eise festgefroren malte. Um unauffhllig die 
Musterung der gróBeren notwendigen Truppenmassen voll- 
ziehen zu konnen, fand er den Ausweg, man sollte auch 
die mit dem Gefangenen von Kallundborg eng verschwa- 
gerten Spanier ins Geheimnis ziehen, die nach dem Ab- 
schlusse einer ernestinisch-spanisch-ltibischen Erbvereinigung 
und gegen Zusicherung einer sphteren militarischen Unter- 
sthtzung durch die sachsischen Herzóge bereitwillig die 
Wahl Amsterdams zum Musterplatze billigen wurden.
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Die Yorbedingung zu all diesen Kombinationen war, 
daB die Hansestadte ihr Geld und ihren Namen zu dem 
Unternehmen hergaben*). Fast scheint es, ais ob Auri- 
faber dies Opfer fur das Leichteste ansah, denn seine Briefe 
schwiegen sich uber die Beschaffung der Geldmittel zu- 
nachst vollstandig aus.

Natiirlich waren die Freunde in Lubeck mit schwer- 
wiegenden Einwendungen bei der Hand, sobald sie er- 
kannten, was fur Geister sie beschworen hatten. Wohl 
gaben sie die Notwendigkeit augenblicklichen Handelns 
zu, wenn man mit dem Wasa abrechnen wollte, da 
taglich ein kriegerisches Einschreiten Danemarks, Mecklen- 
burgs, Pommerns und PreuBens gegen Schweden nach den 
umlaufenden Gerlichten erwartet werden konnte. Doch 
behaupteten sie, noch das ganze 56. Jahr nichts tun zu 
konnen. Wie Johann Wilhelm infolge der starken Rustungen 
in Mitteldeutschland nicht die erforderliche Soldatenzahl 
zusammenbekommen wiirde, ebensowenig vermbchte der 
lubische Rat sofort, ohne Aufsehen zu erregen, einen 
Hansetag zu berufen. Ais der Januar 1556 ins Land 
ging, und sie erfuhren, daB man sich in Weimar zu einer 
offiziellen Anfrage beim lubischen Ratę riistete und Mafi- 
nahmen zur Ermóglichung von Truppenwerbungen traf, 
retirierten sie noch mehr. Sie prophezeiten das totale 
Scheitern der ganzen Angelegenheit bei der geringsten 
finanziellen Forderung des Herzogs, indem sie sich bhn- 
licher Angebote Karls V., Kurfurst Friedrichs II., auch des 
Herzogs Albrecht von Mecklenburg zu erinnern vorgaben, 
die nur wegen des an die Spitze gestellten Ansuchens um 
Geld abgelehnt worden waren. SchlieBlich erklarten sie es 
fur notig, daB Johann Wilhelm in eigenem Namen den 
Krieg eróffnete£), was wir dahin deuten diirfen, daB sie 
nur wenig Anhanger im Ratę ihrer Stadt fur eine lubische 
Aggressivpolitik hinter sich hatten.

1) Memorialzettel in G.B. chart. A 41; W.G.A. Reg. D p. 266 
no. 1, p. 267 no. 2, p. 268 no. 3 u. 4.
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Das mufite in Weimar um so mehr befremden, ais 
man hier mit dem baldigen Beginn der Operation 
rechnete. Gewann doch eben Johann Wilhelm, zu dessen 
Gunsten Johann Friedrich der Mittlere ohne weiteres 
verzichtet hatte, am 2. Februar einen Feldobersten in dem 
Grafen Vollrath von Mansfeld, der seine strategischen 
und staatsmannischen Dienste fur das schwedische Projekt 
gegen 100000 Gulden und die Giiter des Grafen von der 
Hey in Finnland, sowie gegen Uberlassung des Amtes 
Sangerhausen im Falle von Augusta kinderlosem Tode ver- 
kauft hatte. Es war Dutzenrods Verdienst, den schon 
stark verfahrenen Wagen nochmals auf einen gangbaren 
Weg zu bringen. Um das mbglichste Geheimnis zu sichern, 
setzte er es durch, daB Vollrath in Ltineburg von der Spitze 
der nach Liibeck eilenden herzoglichen Gesandtschaft zurtick- 
trat, und Sebastian Ehrsam, aus dem Frankischen, damals 
in Itibischen Diensten, dereń Ausfuhrung ubernahm. Vor 
allem redigierte er Instruktion und Kreditivschreiben in 
geschickter Weise um. In der Tat hatte jene ein eigen- 
tiimliches Ansinnen an der Spitze gefuhrt. Johann Wilhelm 
ging zu seiner Eroberung Schwedens die Hansestadte um 
600000 Gulden zur Besoldung von 12 000 Landsknechten 
und 5000 Reitern fur die ersten 5 Monate an; ais Gegen- 
leistung stellte er dafiir die Bestatigung aller alten Handels- 
privilegien in Aussicht. Nunmehr aber enthielt die Re- 
daktion 'j des sachsischen Gesuches durch Dutzenrod nichts 
von Geldforderungen, sondern fragte nur nach dem MaBe 
einer eventuellen Unterstiitzung des Herzogs durch die 
Seestadte in einer Fehde gegen den Wasa.

Und noch in anderer Weise hatte die weimarische 
Umsicht und Hoffnungsfreudigkeit ihre Vorbereitungen ge- 
troffen.

Bereits im letzten Drittel des Januar war Aurifaber 
nach Augsburg abgereist — und sein geheimer Befehl wieś

1) am 31. Jan. 1556. W.G.A. Reg. D p. 267 no. 2. 



26 Herzog Johann Wilhelm von Weimar

ihn weiter nach Ulm und Strasburg —, um unter der be- 
liebten Maskę eines Lutherschriftensammlers fur den sach- 
sischen Herzog 50000 Gulden zu borgen, angeblich um die 
Abzahlung der Kaufsumme fur die Herrschaft Romhild zu 
ermoglichen, in Wirklichkeit um wenigstens fur den Anfang 
des Krieges iiber etwas bares Geld zu verftigen. Aber wie 
man in Augsburg sich nach langem Winden im Marz mit 
dem Bankerott zur Zeit des Schmalkaldischen Krieges zu 
entschuldigen wuBte, so war auch die liibische Regierung 
in der gleichen Zeit um eine abschlagige Antwort nicht 
verlegen. Noch waren die Wirren der Grafenfehde unver- 
gessen. Sie gab wohl die Berechtigung eines Krieges der 
deutschen Hansa gegen Konig Gustav zu, lehnte aber in 
unzweideutiger Weise mit dem Hinweis auf die gefahrliche 
politische Konstellation und den Mangel jeder Vorbereitung 
seitens des Bundes ihre Untersttitzung fur den Anfang ab. 
Und ais guter kaufmannischer Rechner erklarte sie, dem 
Piane einer Niederwerfung Schwedens durch Johann Wil
helm sympathisch gegenuberzustehenx). Mit dieser fur die 
Ernestiner natiirlich unausfuhrbaren Weisung war der 
schwedische Handel erledigt, da es der Herzog von Sachsen 
ablehnte, die angebotene persónliche Verwendung Dutzen- 
rods in Liibeck in Anspruch zu nehmen1 2).

1) am 6. Marz 1556. W.G.A. Reg. D p. 267 no. 2: „Wo aber 
warhafftig (Joh. Wilh.) fur sich selbst durch Badt hilf und Mittel 
irer herren und freunde das Werk bestendiglich fiirnehmen und aus- 
fiihren konnten und darumb Lotza RotfuB (die Seestadte) semptlich 
oder einstheils yertraulich zu besuchen bedacht wern, solchs stellet 
gewaltig (Liibeck) in warhafftig gefallen und ferner bedenken.“

2) W.G.A. ebd.: Vollrath an Aurifaber 11. April. Der Hof- 
prediger allerdings kannegieBerte weiter. Wir versagen es uns, auf 
die Utopień dieses wohl mit gottlichem Zauber rechnenden Theologen 
naher einzugehen, der in der Umgebung Joh. Friedr.s d. Alt. passender 
eine Diplomatenstelle ausgefiillt hatte. Gipfelte doch bereits sein 
nachstes Memorandum (26. April 1556), das nunmehr die Eroberung 
Schwedens im Bundę mit Karl V. und Philipp II. empfahl, in der 
Kombination, Joh. Wilh. wiirde, „wenn der Kaiser oder printz todes-
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Der Gedanke aber an ein diplomatisches oder strate- 
gisches Eingreifen im Norden — der einzige Gewinn des 
schwedischen Projektes — ging seitdem in Weimar nicht 
wieder yerloren, wenn auch erst Grumbach das skandi- 
nayische Problem richtiger erfassen sollte. Statt einer 
Gegnerschaft Schwedens trat immer mehr die Idee einer 
Koalition mit den Wasas und Lothringern gegen Danemark 
und Kursachsen hervor. Es macht der Politik der Mutter 
Anna, alle Ehre, dafi sie schon im Marz 1556 einer der- 
artigen Wendung durch eine Ehestiftung zwischen Johann 
Wilhelm und der danischen Prinzessin Dorothea, die bereits 
die Wolgaster Yerwandten yorgeschlagen hatten, die Spitze 
abzubrechen suchte1).

Nicht daE man in Thiiringen ans diesem Verlauf 
sonderlich zu lernen gesucht hatte. Die schwedische Ent- 
tauschung bestarkte Johann Wilhelm vielmehr nur in seinem 
Entschlusse, auf dem ersten besten Gaul den heimatlichen 
Landem den Riicken zu kehren. Mochte es aus wachsender 
Ungeduld geschehen, oder war es ein neuer, auf Mulichs 
Drill zuruckzufiihrender Schritt, die Art, wie rasch von 
jetzt ab dem Ratę die Tat zu folgen pflegte, setzt in Er- 
staunen. Im Marz erst hatte man an der Trave vergeblich 
angeklopft. Bereits im April — also nach wie es scheint 
schneller EntschlieEung und Einigung — strebte eine 
ernestinische Gesandtschaft unter Christian Briick dem 
Sterne Maximilians zu, dessen anziehender Glanz in der 
letzten Zeit um so mehr Beachtung gefunden hatte, ais 
die Furcht immer allgemeiner geworden war, daE sich das 

halben abgingen, alsdan das kunigreich wohl erblichen behalten“. 
Reg. D p. 267 no. 2. Ais 1558 der Zusammenbruch der deutschen 
Herrschaft in den Ostseeprovinzen unter dem Ansturme der Slaven 
einem Fiirsten den Weg zum Thron zu eróffnen schien (Ritter, 
Gegenref., 1 243 f.), wagte sich Aurifaber mit neuen Planen hervor. 
Reg. D p. 270 no. 6; G.B. chart. A 41. Noch in den sechziger 
Jahren war er Spezialberichterstatter fur den Osten.

1) W.G.A. Reg. D p. 43 no. 83: Mulich an Joh. Wilh. 
10. Marz 1556.
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spanische Regiment durch die Kaiserwahl Philipps fester 
in Deutschland einnisten móchte. Sie traf in Prag nur 
Konig Ferdinand an, der das Angebot von Kriegsdiensten 
unter seinen Fahnen wider die Tiirken oder von Hofdiensten 
bei Maximilian auBerst gnadig entgegennahm, eine end- 
gultige Antwort aber erst nach einer Verstandigung mit 
seinem Sohne fur den nachsten Reichstag in Aussicht 
stellte1). Und schon im Juni mussen wir — wenn auch 
nur fur einen Augenblick — an einen neuen Kurs glauben.

1) W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80: Briick an Joh. Wilh., Prag 
29. April 1556.

2) Vgl. Barthold 1 202.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 45: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 

eighg. 18. Juni 1556, Weimar: „wenn wir gleiche an Maximilians 
hove wern, dar werden wir wenig sehen; und [wenn] wir gleich 
stathalter oder bevelhaber in maximilianii landen und kunigreiche 
werden, so werde es doch denn nachdruck nit also haben wie bei 
frankreiche.“

Im Friihjahr 1556 namlich hatten die Ernestiner in 
Coburg einen seltenen Gast, den Markgrafen Albrecht von 
Brandenburg-Kulmbach, aufgenommen, der sich unter Ge- 
leitszusicherung nach Deutschland „hinaus“gewagt hatte, 
um auf dem Regensburger Reichstage persónlich seine 
Entschadigungsanspriiche zu vertreten 2). Wir haben keinen 
Anhalt dafiir, ob er von Johann Wilhelm aufgesucht worden 
ist. Wenn aber der Herzog am 18. Juni seinem Bruder 
in unzweideutiger Weise brieflich zu verstehen gab, daB 
es ihm leid ware, mit den deutschen Habsburgern wegen 
eines Dienstverhaltnisses in Yerbindung getreten zu sein; 
wenn er Johann Friedrich den Mittleren an ein vor etlichen 
Jahren — wohl vor 1552 — von der franzbsischen Krone 
angebotenes Dienstgeld erinnerte und nun ein ganz neues 
Programm unter der Devise Frankreich zu entwickeln 
wuBte 3), so ist es klar, daB die Bemuhungen des bewirteten 
franzósischen Pensionars zu Gunsten des Reichsfeindes 
nicht vergebliche gewesen waren. Es setzt in Erstaunen, 
hier Gesichtspunkte einer Politik niedergelegt zu finden, 
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die in 2 Jahren erst wie in engstem Anschlusse an 
diesen Brief in die Tat umgesetzt wurde: Verzicht Johann 
Wilhelms auf die Mitregierung der herzoglich-sachsischen 
Lande, AnschluB an Frankreich in annehmbarer Stellung, 
vielleicht dauernder Aufenthalt jenseits der Vogesen, Heirat 
der Prinzessin Elisabeth von England und nachdruckliche 
Untersttitzung des daheim gebliebenen Bruders1). Auch den 
alten rostigen Schliissel zu den Motiven dieser wie iiber- 
haupt der ganzen ernestinischen Politik finden wir beigelegt, 
den HaB gegen die Albertiner2). Und der Trost, daB der 
Kaiser noch keinen wegen franzosischer Dienste gehenkt 
hatte, daB er manch einen sogar wieder in Gnaden unter 
die kaiserlichen Fahnen gestellt hatte, war derselbe, zu 
dem man auch im Juni 1558 in Weimar seine Zuflucht 
nahm.

1) „Zu deme wehr wesse wenn irgent frankreiche mochte Eng- 
lant eine kriechenn, und wir uns also bei Frankreich hilden, das 
uns frankreich zu einem stadthalter oder wie es das gluck gebe setzte, 
und mir irgent das frelein, so itz noch in englant ist, elisabet ge- 
nannt, wie man sagt, das si itzt gefenklichen sitzen solte, vere.ligett, 
die denn dem wordt Gottes wol zu getan soli sein. Dadurch dechte 
ich kunten wir wider herforkumen, so woltę ich E. L. das regiment 
hir haussen ubergeben, und diirften uns E. L. niches herausser- 
geben.“

2) „Dadurch mochte man den meisnern ir hovert legen, das sie 
sich fiirchten miifiten. So ąuemen wir auch mit aus deme geriicht, 
das sie uns itz auflegen. Denn ich hove ob gott, und unser lieber 
gott werde die hov[ert], die si itz dreiben, nicht inn die lenge zu- 
sehen, sondern einmal sie stiirzen.“

Diese Vielgeschaftigkeit im Planeschmieden, die eine 
konseąuente Weiterverfolgung jedes Projektes bei der ersten 
scheinbar giinstigeren Kombination aufhóren lieB, war eine 
jugendliche Schwache des Johann-Wilhelmschen Politisierens. 
Im Sommer 1556 erwarb sich Johann Friedrich der Mittlere, 
dessen Temperament keine ahnliche Beweglichkeit gestattete, 
das Verdienst, den Kurs der im April vollzogenen An- 
naherung an Habsburg beizubehalten. Er griff auf die 
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bereits zu Speier im Jahre 1544 erwogene1), zum zweiten 
Mai 1553 hervorgeholte, dann aber zurtickgestellte Idee 
einer Heirat mit der Tochter Konig Ferdinands, Eleonoro, 
zuriick. Der Gedanke war derselbe wie 1553. Damals 
hatte nach der Schlacht von Sievershausen eine herzogliche 
Gesandtschaft um die Hand der Wiener Prinzessin ge- 
worben, und Johann Wilhelm hatte den Schwiegersohn des 
Romischen Konigs, Herzog Wilhelm, dafiir auf der Durch- 
reise nach Brtissel erwhrmen sollen2). Man glaubte, jetzt 
um so eher auf gliicklichen Erfolg in dieser — 1553 vor 
allem an religiósen Bedenken gescheiterten — Angelegen- 
heit rechnen zu durfen, ais man von einem wohlunter- 
richteten Freunde am osterreichischen Hofe die Versicherung 
erhielt, daB sich Maximilian bei seinem Vater zu Gunsten 
von ehelichen Yerbindungen seiner Schwestern mit pro- 
testantischen Fiirsten verwendet und von Ferdinand eine 
im ganzen bejahende Antwort erhalten hatte. Ganz be- 
sonders wurde hervorgehoben, daB der Konig keinen Ein- 
wand gegen eine ernestinische Heirat erhoben hatte3). So 
galt kein Saumen. Bereits am 23. Juni4) — erst vor 
5 Tagen hatte er sein franzosisches Programm zu Papier 
gebracht — war Johann Wilhelm auf dem Wege nach 
Kleve. DaB er sich der Reise unterzog, war selb^tverstand- 
lich. Seine Mission bestand darin, den Oheim zu der 
Initiative zu bewegen, mit seinem ganzen Einflusse fiir eine 
habsburgisch-ernestinische Familienverbindung einzutreten. 
Zugleich sollte Herzog Wilhelm um Unterstiitzung des sach- 
sischen Gesuches nach osterreichischen Diensten und in der

1) Joh. Friedr. d. Alt. hatte mit der Ablehnung einer ernestinisch- 
habsburgischen Eheverbindung, „weil die kinder beiderseits noch śehr 
und ganz jung“ waren (W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80), der bedrangten 
kaiserlichen Diplomatie den Weg der Zugestandnisse nur gangbarer 
gemacht.

2) Vgl. Wenck, Arch. f. sachs. Gesch., N. F. III 161 ff.
3) W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80: Extrakt aus Konig Maxi- 

milians Schrift . . nach April 1556.
4) G.B. chart. B no. 76.
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Frage der bóhmischen Gesamtlehen gegenuber Maximilian 
gebeten werdenł). Denn mit sorgenvollen Mienen bemerkte 
man in Weimar, daB sich das Kommen Konig Ferdinands 
auf den Regensburger Reichstag immer weiter hinaus- 
schob.

Die Zeit war um so geeigneter gewahlt, ais sich gerade 
Anfang Juli der habsburgische Prinz nach den Nieder- 
landen begab, um sich von dem nach Spanien abreisenden 
Kaiser zu verabschieden 1 2 3). Die verpafite Gelegenheits) 
einer persónlichen Zusammenkunft zwischen Maximilian, 
Wilhelm und Johann Wilhelm hatte sich leicht wieder gut- 
machen lassen. DaB Johann Wilhelm in zwolfter Stunde 
darauf verzichtete, ist diesmal fur uns erklarlicher. Denn 
gerade jetzt erhielt er aus Weimar ein Schreiben des 
Herzogs Albrecht von PreuBen nachgesandt, das ihn zum 
sofortigen Eingreifen in die livlandischen Wirren mit 
200 Reitern und einem Fahnlein Knechte aufforderte 4). 
Wir diirfen annehmen, daB die Reise des Herzogs an den 
Rhein iiberhaupt unterblieben ware, wenn diese Nachricht 
3 Tage friiher in Thiiringen eingetroffen ware.

1) W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80.
2) Vgl. Barthold I 203.
3) G.B. chart. B no. 76 unter dem 12. Juli 1556.
4) W.G.A. Reg. D p. 244 no. 7.

In Livland, dem von den slavischen Nachbarn heiB 
begehrten Triimmerstucke des deutschen Reiches, war es 
namlich im Friihjahr 1556 durch den Bruch des Wolmarer 
Landtagsbeschlusses von 1546 zum offenen Konflikte 
zwischen zweien der seit Jahren rivalisierenden Parteien 
des Ordenslandes gekommen. Der KompromiB von Wolmar 
— es diirften weder der Erzbischof noch die Bischofe noch 
der Ordensmeister ihre geistlichen Wurden umwandeln 
oder auch nur einen auslandischen Fursten zum Koadjutor 
annehmen — hatte sich ein Jahrzehnt lang bewahrt. Einer- 
seits hatte er den Wettstreit der Bischofe und des in jeder 
Beziehung verfallenden Schwertbruderordens in der Rich- 
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tung lahmgelegt, etwa durch Nachahmung des preuBischen 
Beispieles allen Machtgeliisten des anderen Konkurrenten 
ein jahes Ende zu bereiten; wie er auf der anderen Seite 
die Sthdte und den einheimischen Adel fur einige Zeit von 
dem Alp befreit hatte, sich der zentralisierenden Verfassung 
einer der beiden geistlichen Rivalen beugen zu miissen. 
Da schien eine markgrhflich-brandenburgische Intrige diese 
Vereinbarung beseitigen zu wollen, die ebensowenig ein 
Uberwachsen der inneren Gegenshtze zur Eolge haben 
konnte, wie sie auf ein Zusammenstehen gegenuber dem 
Drangen des GroBfiirsten von Moskau abzielte. Der Erz- 
bischof Wilhelm von Biga, ein Bruder Albrechts von 
PreuBen, hatte unter Zustimmung des Kónigs von Polen, 
des preuBischen Herzogs und Johann Alberts von Mecklen- 
burg, der ein Schwiegersohn Albrechts I. war, den mecklen- 
burgischen Prinzen Christoph zum Koadjutor angenommen. 
Nach der Billigung des Domkapitels im Februar 1556 aber 
hatten sich der Orden, die Bischófe und die Stadt Riga 
gegen den Erzbischof erhoben 1).

1) Vgl. Eitter, Gegenref., I 242 f.

An Johann Wilhelm, den er auf seiner Hochzeit ais 
Gast hatte begriifien kónnen, dem er wie Johann Friedrich 
dem Mittleren schon einmal die Ehe mit einer Schwester 
Sigismunds II. von Polen ans Herz gelegt und seine Yer
mittlung dazu angeboten hatte, wandte sich Herzog 
Albrecht und ebenso Johann Albert um Hilfe.

Es war das erste furstliche Angebot an Weimar. Was 
man 3 Jahre lang vergeblich ersehnt hatte, kam endlich 
von einer Seite, von der man es am wenigsten erwartet 
hatte. DaB der bisher nur mit Miihe zu unauffalligem 
Glimmen gedhmpfte kleinfiirstliche Egoismus der Ernestiner 
nunmehr zu Flammen aufloderte, kann nach dem seit- 
herigen jedesmaligen Reagieren dieser scheinbar doch 
ungefahrlichen Glut auf jeden politischen Wind nicht ver- 
wundern. DaB man aber ein Feuer gewbhren lieB, das 
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alle eben mit Muhe gesponnenen Fhden im Augenblick 
yernichten mufte, wirft ein bedenkliches Licht auf die 
weiterreifende Entwickelung der herzoglichen Diplomatie.

Mulich erwarmte sich sofort sehr stark fur den Handel. 
Johann Friedrich pflfickte in Gedanken schon kriegerischen 
Lorbeer und trug kein Bedenken, dem Bruder, wenn er 
sich Maximilian noch nicht durch inhaltsvolle Versprechungen 
yerpflichtet hatte, zum Annehmen zuzureden4). Und ohne 
Besinnen schlug auch Johann Wilhelma rasches Tempera
ment trotz aller Vorstellungen von seiten Herzog Wilhelms 
ein. Seine ernestinische Religiositht glaubte wieder ein- 
mal den Fingerzeig Gottes zu erkennen, der den Frevel 
Moritzens an August heimsuchen wollte. Mit diesem Ge- 
ftihl allein rechtfertigte er das unerhorte, sofortige Auf- 
geben aller Maximilianischen Piane. Neben der Benach- 
richtigung der Weimarer Diplomatie, ohne Verzug das 
erbetene Kriegsyolk anzuwerben, hatte er nichts Eiligeres 
zu tun, ais dem cleveschen Oheim die alleinige Weiter- 
fuhrung der ernestinischen Heirats- und eventuell spater 
zu realisierenden Dienstplane anzuvertrauen 1 2).

1) W.G.A. Reg. D p. 249 no. 7: Joh. Fried. an Joh. Wilh., 
Georgenthal, 15. Juli 1556.

2) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Joh. Fried., Cleve, 22. Juli 1556: 
„denn ich Wolauf ein ander mai mit der ku. Wirden kann in kunt- 
schaft kumen“, lautete sein Trost. Charakteristisch fur die Stim- 
mung ist das Frohlocken: „... und hove, ob gott will, ich wil ein geist- 
licher Bruder einmal werden, der ein hundert daussent gulden sol 
einzukumen haben, und Wolf Mulich ein koatiuter neben mir, der 
ein fufzig taussend Gulden ein Jar zu yorzehren sol haben“.

Mulich rechtfertigte unterdessen durch die Eroffnung 
einer weiteren, yorteilhaften politischen Aussicht das 
ihm vom Herzoge geschenkte Vertrauen. Am 16. Juli 
namlich wurde dem Diplomaten von durchaus yertrauens- 
wiirdiger Seite die diskrete Anfrage der liylandischen 
Ritterschaft uberbracht, ob Johann Wilhelm der Even- 
tualitht die Hand bieten wurde, dem ghnzlich protestan- 
tischen Lande statt des Schwertbriiderregimentes ais erb- 

XXVI. 3
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licher Landesfurst mit dem inneren Frieden die Kraft des 
Widerstandes nach auBen wiederzubringen; ein Vorschlagr 
dem der Hofmeister durch den Hinweis auf seines Herzogs 
Beziehungen zu Albrecht von PreuBen, auf den gtinstigen 
Umstand der zu erwartenden persónlichen Ankunft Johann 
Wilhelms in Livland das Kolorit der Moglichkeit zu geben 
wuBte1). Das war noch Verwegenheit genug, aber immer- 
hin schon ein bedeutender Fortschritt in seiner eigenen 
Staatskunst, die noch vor wenigen Monaten seinen Herzog 
so gut wie sicher auf dem schwedischen Thron gesehen 
hatte. Es ist bezeichnend fur das durch die zwingende 
Kurze der Zeit bedingte Uberhasten und das dadurch ver- 
anlaBte Uberbordwerfen aller anderen Projekte, daB der 
shchsische Ftirst in Cleve die Wichtigkeit des spanischen 
Besuches, die Mission des Grafen Giinther von Schwarz- 
burg verkannte oder ignorieren zu durfen vermeinte2). 
Es war ein durch nichts zu entschuldigender Fehler. Wie 
wenig Johann Wilhelm auf die Versicherung guter Nach- 
barschaft, yertraulichen Willens und freundlicher Korre
spondenz aus dem Munde des spanischen Pensionhrs im 
Namen Philipps II. gab, daftir spricht am besten, daB der- 
selbe Giinther, sobald er von der Absicht des Herzogs ver- 
nahm, nach den Niederlanden zu reisen, um dort persbnlich 
bei Maximilian die Bitte um Aufnahme in seine Dienste zu 
wiederholen, auf das dringendste diesen Plan widerriet3).

P W.G.A. Reg. D p. 249 no. 7: Mulich an Joh. Wilh. 21. Juli 
1556: „ein ehrlicher Mann, so e. f. G. besser dann mir selbsten be- 
kannt“, trug die Sache vor.

2) Vgl. Mullera Annalen, 3. Juli 1556. W.G.A. Reg. C p. 236 
no. 42: Emmanuel Philibert an die Herzóge von Sachsen 3. Juli 56.

3) W.G.A. Reg. D p. 249 no. 7: Joh. Wilh. schrieb am 22. Juli 
seinem Bruder von der Verhandlung mit dem Schwarzburger „...das 
mirs zu einem grofien schinv werde geratten, wo ich zu Maximiliano 
niderkumme und in anspreche und seinen herren nit, den konig von 
England“.

Wenn sich Johann Wilhelm noch die Frist von 8 Tagen 
in Cleve gbnnte, in der Hoifnung, eine schriftliche Antwort 
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von dem osterreichischen Prinzen, den man von des sach
sischen Fiirsten Anwesenheit am Rheine und von dessen 
Reisezweck benachrichtigt hatte, zu erhalten, so war doch 
schon alles zu spat. Mulich muBte seinem heimkehrenden Herrn 
die Mitteilung machen, daB die Intervention des Konigs 
von Polen die Fehde in Livland heendet hatte, und daB 
es den Versuch nicht lohnen wiirde, dort ein weltliches 
Furstentum zu errichten. Das erste Mai, daB ein weiter 
angelegtes Unternehmen der Weimarer Diplomatie nicht 
infolge grenzenloser Phantastik seiner eigenen Piane, son- 
dern infolge der naturlichen Verschiebung der Verhaltnisse 
zu Wasser wurde.

Doch das Eis war einmal gebrochen. Die Unter- 
nehmungslust der Herzóge von Sachsen war bekannt ge- 
worden. Man begann allgemeiner — nicht nur in Dresden 
— mit ihr zu rechnen. Dnd die Unruhe, in die dies 
Gliicksrittertum trieb, sollte in Weimar noch gróBer werden, 
wo man aus diesem letzten Handel wenigstens die Lehre 
gezogen hatte, mehrere Eisen zugleich im Feuer zu halten.

Nach dem livlandischen kam das spanische Angebot. 
Graf Giinther von Schwarzburg hatte sich noch /or Johann 
Wilhelm nach Thiiringen begeben. Er versaumte nicht, 
warmgehaltene Kreditivschreiben von Philipp II. und dessen 
Verbundeten und Generalissimus, Emmanuel Philibert von 
Savoyen, am weimarischen Hofe abzugebenł). Daneben 
aber wufite er sich gegen iiber Wolf Mulich in geschickter 
Weise eines offiziosen Auftrages zu entledigen. Er bot 
fur die militarischen Dienste des jtingeren Herzogs eine 
spanische Pension von 10000 bis 15000 Gulden. Da keine 
spezialisierte Instruktion sein Kundschaftertalent durch die 
GróBe oder Kleinheit der Lockmittel band, so lieB er durch- 
blicken, daB Philipp dafiir nicht unmóglicherweise die 
Hand zu einemUnternehmen wider August reichen wurde1 2).

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42.
2) W.G.A. eb. Die Tage des Giintherschen Besuches lassen 

sich nicht feststellen.
3*
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Die ernestinische Diplomatie erkannte auch sofort, 
dali Gunther kaum einen weiteren Zweck verfolgte, ais die 
Herzóge von Sachsen zu sondieren. War sie doch unter- 
richtet, dali die Yerzógerung der Gefangenenauswechselung 
zwischen Frankreich und Spanien, daB die Bemiihungen 
des Kardinals Karl Karafa in Fontainebleau die Zer- 
trummerung des Vauceller Vertrages herbeifuhren kbnnten. 
Philipp suchte Bundesgenossen ftir den drohenden Krieg. 
Das muBte doch seine unmotivierte Parteinahme in der 
Rivalitat der Wettiner bezwecken. Matthes von Wallenrod, 
der Amtmann von Coburg, sprach sogar die Vermutung 
aus, ein ahnlicher Antrag mit antiernestinischer Spitze 
diirfte sehr wahrscheinlich dem Dresdener Kurfiirsten ge- 
stellt worden sein oder nSchstens gestellt werden1). Die 
Yerwunderung uber die seltsame Art, wie dem Fiirsten 
das spanische Angebot gemacht worden war, nahm kein 
Ende2). Die angenehm auffallende besonnene Art der Be- 
ratung fand ihre Krone in einem am 18. September nach 
Brussel gerichteten yorlaufigen Dankschreiben, das die end- 
giiltige Antwort der Herzóge mit der Riickkehr Giinthers 
in Aussicht stellte3). Uberall auf Schritt und Tritt be- 
gegnen wir den Riickwirkungen der bisherigen Himmels- 
stiirmerpolitik.

1) W.G.A. eb. Wallenroda Bedenken 1556.
2) W.G.A. eb.: Joh. Fried.s Hand 6. Okt. 1556.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42.

Von yornherein war der Hauptakteur in Weimar, 
Mulich, zu einem positiyen Resultate gekommen. In der 
Uberzeugung, dali die Ernestiner nur durch Fiirstendienst 
aus ihrer klaglichen Lagę herauskommen kónnten, bedurfte 
er seiner ganzen staatsmannischen Kunst, um allen Be- 
denken der zahlreichen Opponenten zu begegnen3). Ais 
einziger trat zunachst nur Johann Wilhelm an des Hof- 
meisters Seite. Das herzogliche Memoriał vom 23. Oktober 
sprach sich in der Voraussetzung, daB die spanische Heeres- 
leitung die ernestinischen Truppen nicht zu einem Angriffe 
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auf das deutsche Reich, den Romischen Konig, die Fursten 
der Augsburgischen Konfession, die Erbverbruderten und 
den Kenig von Frankreich verwenden wiirde, fur die An- 
nahme des Yorschlages der katholischen Majestat aus1). 
Mit anderen Worten, der Herzog war bereit, ais besoldeter 
spanischer Pensionar in Spanien, Italien und England gegen 
jeden katholischen Fursten, wenn er nicht deutscher Reichs- 
ftirst oder Trkger der franzbsischen Krone war, und gegen 
den Ttirken sein Schwert zu ziehen. Kiihler stand Johann 
Friedrich der Mittlere dem Ansuchen Gunthers, das er 
mehr ais einen Akt schwarzburgischer Privatpolitik be- 
trachtete, gegeniiber. Von ihm versprach er sich nur den 
Yerlust jeglicher Achtung bei allen Herrschern2). Und 
ohne Zweifel gaben die eingereichten Gutachten der Ratę, 
Burckards, Lausteins3) und Wallenrods genug zu denken. 
Nach ihrer Meinung bedeutete die Annahme einer auch 
nur maBigen Bestallung aus den Handen Philipps die 
offene Absage an Frankreich, das im Schmalkaldisohen 
Kriege den ungliicklichen Kurfiirsten mit einem Zuschufi 
von 100000 Kronen unterstutzt und dereń Rtickzahlung 
nicht ein einziges Mai gefordert hatte; dessen Konig zwar 
nach der vernichtenden Niederlage auf der Lochauer Heide 
das — wie er spater versicherte — schon beschlossene 
militarische Eingreifen seiner Armee riickgangig gemacht, 
aber das Yersprechen gegeben hatte, den ernestimschen 
Prinzen im Falle der Not eine standesgemaGe Versorgung 
in Frankreich gewahren zu wollen 4). Man muBte sich dar- 
auf gefaBt machen, daB sich nach dem definitiven Bruche 
mit diesem alten Freunde Kurftirst August in den fran
zbsischen Sattel schwingen wiirde. Auch aus pekuniaren 
Griinden schien ein unbedingtes Eingehen der spanischen 
Verbindung unratsam. Denn es war zu erwarten, daB 

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42.
2) W.G.A. eb.: Joh. Fried.s Hand 6. Okt. 1556.
3) W.G.A. eb.: 28. Okt. 1556.
4) Ygl. Beck I 160 f.
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ebenfalls Konig Heinrich erneute Anstrengungen machen 
wiirde, deutsche Pensionkre unter seine Fahne zu rufen. 
Damit war zum mindesten fur die Feindschaft Frankreichs 
ein hoherer Mietpreis von Philipp zu erzielen. SchlieBlich 
aber riskierte man den Verlust der eben gewonnenen 
deutsch-habsburgischen Freundschaft, — die spanische An- 
naherung an die Ernestiner war ein Schachzug gegen das 
mit dem Markgrafen Albrecht im Sommer 1556 gepflogene 
Intrigenspiel Maximilians1). Schrieb doch gerade im Ok- 
tober der Herzog von Julich, daB sich der Sohn Ferdinands 
huBerst wohlwollend uber die ernestinischen Piane geauBert 
hatte2). Die protestantische Welt aber ware vor ein 
psychologisches Ratsel gestellt worden. Denn daB die Sohne 
Johann Friedrichs des GroBmiitigen nur aus schnddestem 
Materialismus, Geldgier und Ruhmsucht, einen AnschluB 
an den Sohn des protestantenfeindlichen Kaisers suchen 
konnten, mufite ihr unverstandlich bleiben3).

1) Giinther hatte in Cleve warnende Andeutungen uber „selt- 
zame bracktiken“ des Kónigs von Bdhmen durchblicken lassen. 
W.G.A. Reg. D p. 249 no. 7: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 22. Juli 
1556. Vgl. Barthold I 201 ff.

2) W.G.A. Reg. D 42 no. 80: am 6. Okt. 1556.
3) Die Ratę suchten alte traurige Erinnerungen, wie Kaiser 

Karl den Kurfursten „ohne einige gegebene ursach“ mit Krieg iiber- 
zogen, entsetzt und „zu sonderlichem schimpf, hon und spott“ und 
„gegen seiner Gnaden auBdriigklichen vorspruch und zugesagte trew 
im Reich deutzscher Nation von einem Ort zum andern vor ein 
spektakel und triumpf umbhero“ gefiihrt und in „langwierigen, be- 
triiblichen und drancksaligen Kustodien" festgehalten hatte, auch daB 
Philipp der grimmigste Wiiterich gegen die Ketzer ware, gegen Joh. 
Wilh. auszuspielen.

Wenn die Memorials der weimarischen Ratę, statt 
den spanischen Vorschlag fur annehmbar zu befinden, die 
Erneuerung der alten Freundschaft mit der franzosischen 
Krone ais unabweisliche Notwendigkeit forderten, so hatte 
aber allerdings auch bereits Johann Wilhelm dargelegt, wie 
unklug und undankbar ein uberschneller Bruch mit Frank
reich ware. Wie er einerseits in der schon erwahnten Denk-
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schrift vom Oktober 1556 seine Teilnahme an einem Kriege 
gegen Konig Heinrich ablehnte, setzte er auf der anderen 
Seite die Folgerungen seiner und der Ratę Erwagungen 
zu gleicher Zeit ins Praktische um, indem er einen fran- 
zósischen Pensionar, den gerade in der Oberpfalz sich auf- 
haltenden Rheingrafen Johann Philipp, um eine Zusammen- 
kunft bat. Nur traf es sich ungunstig, daB dieser Oberst 
seine wohl verhullte Diplomatenreise auf einen Befehl aus 
Paris plotzlich aufgeben mufite. So waren beide Teile auf 
den umstandlicheren brieflichen Verkehr angewiesen1).

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: Joh. Wilh. an den Rheingrafen, 
s. d. Konz. 1556; der Rheingraf an Joh. Wilh. 24. Okt. u. 6. Nov. 1556.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: Joh. Wilh.s Hand.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42.

Uber den Inhalt aller im November und Dezember 
zu Weimar mundlich gepflogenen Beratungen konnen wir 
bei dem Fehlen samtlicher Protokolle nur Yermutungen 
auBern. Wir durfen an ein energisches Vertreten des 
spanischen Pensionsverhaltnisses durch Mulich und an das 
Festhalten der iibrigen Ratę an dem franzbsischen An- 
naherungsversuche glauben. Und wir konnen es dem in 
erster Linie interessierten Herzoge Johann Wilhelm zu- 
schreiben, daB man sich um die Jahreswende 1556 auf 
1557 zu einer zwischen Frankreich, Spanien und Osterreich 
zunachst lavierenden Politik einigte.

Am 4. Januar 1557 war der Brief an Johann Philipp 
fertig2). Er enthielt das Angebot eines von Johann Wilhelm 
einzugehenden Dienstverhaltnisses am kóniglichen Hofe oder 
sonst einem Konig Heinrich genehmen Orte in Frankreich 
mit der Bedingung, daB ein protestantischer Pfarrer dem 
Herzoge und dessen Gefolge in der Herberge predigen diirfte.

Wenig spater, am 16. Januar, verabschiedete sich 
Giinther von Schwarzburg in Weimar. Ihn riefen die 
Pflichten eines Obersten nach Briissel zurtick. Die Erne- 
stiner gaben ihm eine ausfiihrliche, aber unverbindliche 
Antwort3). Erklarten sie doch mit nackten Worten, sie 
wollten diesmal nichts abschlagen noch auch bewilligen 



40 Herzog Johann Wilhelm von Weimar

und Konig Philipp nur ihr offenes Herz zeigen. Eine 
eigenttimliche Staatskunst, die der katholischen Majestat 
nur von den herzoglich-sachsischen Verpflichtungen gegen- 
uber der Dynastie der Valois und von der unvergessenen 
— auch das Unverziehen war unschwer herauszulesen — 
Gegnerschaft gegen Karl V. zu sprechen wuCte. Eine 
Naiyitat aber war es, fur ihre kleinfiirstlichen Dienste die 
Unyerwendbarkeit der ernestinischen Truppen gegen den 
Kaiser, alle gegenwartigen und ktinftigen protestantischen 
Eiirsten, die erbvei'bruderten Sachsen, Hessen und Branden
burg, ,,insonderheit“ aber gegentiber Erankreich ais uner- 
laBliche Eorderung zu stellen, wennschon man in Thtiringen 
noch nichts von dem Wiederausbruche des Krieges in Artois 
gehbrt hatte; ganz abgesehen davon, dali die Andeutungen 
uber Religion, Proyision und etwaige andere Gnaden und 
Vorteile noch manche Schwierigkeit erwarten lieBen.

Die Zeit des Wartens, die auf die Abgabe dieser Er- 
klarungen yerstrich, rechtfertigt es, wenn wir einen Augen- 
blick Halt machen und das Eazit der neuen, dreijahrigen 
Regierung in Weimar ziehen. Wir haben von Anfang an 
die herzoglichen Bruder von der Uberzeugung der Unhalt- 
barkeit der ernestinischen Verhaltnisse durchdrungen ge- 
funden und in der Kreditverweigerung zu Augsburg jene 
Tatsache ais von den Reichsangehorigen noch 1556 fur zu 
Recht bestehend anerkannt gesehen. Die fur kleine Ge- 
bietsyergroBerungen fliissig gemachten Mittel diirfen dariiber 
nicht hinwegthuschen. Wir haben bei den yerschiedensten 
Gelegenheiten den Durchbruch eines wilden Hasses gegen 
alles Albertinische feststellen konnen und demgemaB mit 
dem EinfluB der Reyancheidee auf jede neue Kombination 
zu rechnen. Dabei yermogen wir nur eine wenig ver- 
sprechende Entwickelung zu konstatieren. Jenes ver- 
wegene Nacheinander, in dem die herzoglichen Bruder ein 
Fortkommen in Pommern, Schweden, Ungarn, Liyland, 
yielleicht sogar in Polen geplant hatten, kann damit nicht 
entschuldigt werden, ais hatten sie hier eine den thurin- 
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gischen Heimatstaat nicht tangierende Politik getrieben. 
In Anbetracht ihrer Mittellosigkeit kónnen wir ihre Ein- 
mischungsversuche in die europaischen Handel kaum anders 
ais GroBmannssucht bezeichnen, eine dem deutschen Klein- 
furstentum damals eigenttimliche Schwache. Wohl sehen 
wir 3 Jahre voll bitterster Enttauschungen gerade hin- 
reichend, die Ernestiner von ihrer jugendlichen Romantik, 
ihren ritterlichen Phantastereien zu heilen und in dem Ver- 
standnis politischer Rechnung zu fórdern. Und so kónnten 
wir die an Spanien und Frankreich abgesandten Schreiben 
ais Dokumente eines neuen, reiferen Stadiums in der Ge- 
schichte der Herzóge von Weimar betrachten — aber nur 
wenn wir den Kaufpreis vergessen, den sie dabei weg- 
zugeben hatten. Johann Wilhelms Bereitwilligkeit, ais 
Pensionar einer fremden Krone zu dienen, bedeutete mehr 
ais ein bloBes Sichfinden in kleinfiirstliche Existenz. 
Das Ganze lief nunmehr auf das skrupellose Ergreifen 
einer zeitweiligen oder lebenslanglichen Versorgung hinaus, 
das mit seinen Feilschgeschaften und seiner dem niederen 
Adel geltenden Konkurrenz kaum zur Wiederherstellung 
der „alten Reputation“ dienen konnte. Somit war auch der 
Vorsatz, eventuell „Bettler zu bleiben“, fur immer vergessen.

Zweites Kapitel.
Johann Wilhelm — franzSsischer Pensionar; sein 

erster Anienthalt in Frankreich.

Die spanische Diplomatie versagte es sich, jene wie 
Ironie klingende Kundgebung vom 16. Januar irgendwie zu 
beantworten. Befremdlicher ist es, daB von Frankreich keine 
Erwiderung erfolgte, das ohne nennenswerte deutsche Hilfs- 
truppen mit dem miBlungenen Uberfalle von Douai nicht 
eben glucklich in den neuen Kampf hinaussteuerte. Mag 
sein, daB Johann Wilhelms Brief den Rheingrafen erst 
nach Monaten infolge der kriegerischen Storungen erreichte, 
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oder daB er mit der Gefangennahme Johann Philipps ani 
Laurentiustage unbestellbar wurde 1).

1) An eine Nichtabsendung des Briefes an Joh. Phil. zu glauben, 
scheint mir bei Joh. Wilh.s Praxis und in Anbetracht der briider- 
lichen Differenzen im Juli 1557 (vgl. S. 45) nicht statthaft.

2) W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80: Joh. Wilh. an Wilh. 16. Febr. 
1557, Konz.

3) W.G.A. eb.

Eine Entscheidung fiel bei den deutschen Habsburgom. 
Und das war zum nicht geringen Teile das Verdienst 
Herzog Wilhelms.

Ein Vierteljahr schweigen die Quellen tiber das oster- 
reichische Projekt der Ernestiner. Erst nach Erledigung 
der an Spanien und Frankreich zu richtenden Adressen 
dachte die weimarische Staatsleitung daran, in Cleve 
auf eine energische Weiterfuhrung der Angelegenheit zu 
dringen2). Der Herzog von Jiilich hatte Wort gehalten 
und auch bei Ferdinand die Sache seiner Neffen vertreten. 
Aber von seinem Schwager Maximilian war er von der 
ganzlichen Aussichtslosigkeit einer ehelichen Verbindung 
zwischen Eleonoro und Johann Friedrich dem Mittleren in 
Anbetracht der doch unuberwindlichen Abneigung Ferdinands 
gegen die Ernestiner unterrichtet worden. So riet er in 
seiner Antwort vom 5. Marz von allen weiteren Bemuhungen 
um die Hand der Prinzessin ab und empfahl nur die 
Wiederaufnahme direkter Verhandlungen iiber einen Dienst- 
vertrag mit der bóhmischen Krone3). Kam er damit auch 
schon zu spht, so hatte er doch der gleichzeitigen Aktion 
seiner Neffen die Wege geebnet.

Bereits Ende Februar hatten die Herzóge eine Gesandt- 
schaft unter Dr. Lukas Thangel nach Wien geschickt, dessen 
diplomatischem Geschick und Taktgefiihl die Aufgaben ge- 
stellt waren, Kónig Ferdinands Abneigung gegen eine 
ernestinisch-protestantische Heirat seiner Tochter zu mil- 
dern, die vor 10 Monaten fur den vergangenen Regens- 
burger Reichstag verheiBene Resolution iiber eine milita- 
rische Bestallung Johann Wilhelms endlich durchzusetzen 
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und die Frage der bohmischen Gesamfbelehnung zur Ent- 
scheidung zu bringen1). Aber nur in den beiden letzten 
Punkten hatte er Erfolge zu verzeichnen. Hier kónnen 
wir an ein Einwirken des Herzogs von Cleve glauben. 
Im April yollendete Johann Wilhelm personlich in Prag 
Thangels Werk. Am 13. erreichte er ais Vertreter der 
Wettiner die direkte Belehnung fur die Albertiner mit den 
bohmischen Lehen und die Gesamthand fur die Ernestiner 
und erlangte die Aufnahme der alteren Linie des sach- 
sischen Hauses in die 1546 zwischen Ferdinand und Moritz 
.geschlossene, 1557 mit August erneuerte bóhmisch-meiB- 
nische Erbverbrtiderung 2). Zugleich ubernahm er die Ver- 
pflichtung, mit einer geringeren, wenn Johann Friedrich 
seine Zustimmung gabe, auch groBeren Anzahl Reiter unter 
Konig Ferdinand oder Maximilian einen Feldzug gegen die 
Tiirken noch 1557 oder erst 1558 mitzumachen 3). Soviel 
wir sehen konnen, brannte der Herzog, dem im Februar eine 
Reise nach Schwerin Gelegenheit geboten hatte, in Magde
burg mit mehreren kriegslustigen Rittmeistern in Fiihlung zu 
kommen4), darauf, noch in demselben Jahre mit 300 Pferden 
nach Ungarn zu ziehen. Doch behielten sich die Osterreicher 
den Zuzug des ernestinischen Kontingentes fur 1558 vor5).

1) W.G.A. eb.: Thangel an Mulich 6. Marz 1557.
2) W.G.A. Reg. D p. 306 no. 9. G.B. chart. B no. 76 gibt den 

10. April ais Tag der Belehnung an; vgl. Beck I 151 f.
3) W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80.
4) G.B. chart. B no. 76.
5) W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80: Ferd. an Joh. Wilh., Wien 

18. Mai 1557.
6) W.G.A. eb.

In Weimar hatte man in altem Optimismus, wenigstens 
auf seiten Johann Wilhelms, mit der Moglichkeit dieses 
Aufschubes so gut wie nicht gerechnet. Sofort nach seiner 
Riickkelir aus Prag hatte der Herzog verschiedene Ritter 
auf ihre Kriegsbereitwilligkeit sondieren lassen6). Und 
noch vor dem Eintreffen der Antwort des romischen Konigs 
hatte er das Band zerschnitten, das ihn an Thuringen 
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kniipfte. Denn bereits am 13. Mai war der Vertrag unter- 
zeichnet worden, der die Alleinregierung der ernestinischen 
Lande Johann Friedrich dem Mittleren auf 4 Jahre iiber- 
trug und den Verzicht der beiden jungeren Briider durch 
finanzielle Zugestandnisse erkauftex). Dabei wollen wir es 
dahingestellt sein lassen, in welchem Yerhaltnisse Optimis- 
mus und Berechnung in Johann Friedrich bei diesem 
Schritte auf ihre Kosten kamen. Hatte er sich in den ersten 
Jahren — in alternestinischer PrUtension ? — den Planen 
Johann Wilhelms nicht immer entgegenkommend gezeigt: 
von nun an suchte er dem Bruder auf jede Weise ein 
Fortkommen aus Thiiringen zu erleichtern.

Nach diesem Vertrage dachte Johann Wilhelm ebenso- 
wenig daran, sich nunmehr fur 4 Jahre politisch kalt- 
stellen zu lassen — wie es der Jtingste trotz eben erst 
erreichter Yolljahrigkeit bei seinen theologischen Interessen 
beliebte —, ais er sich nach dem Eintreffen der oster- 
reichischen Notę den Habsburgom gegenuber fur das Jahr 
1557 zu etwas gebunden fiihlte. Uber die Richtung seiner 
Bemiihungen konnte fur den Obersten Kćinig Ferdinands 
kein Zweifel bestehen. Bei einer Teilnahme an dem spanisch- 
franzosischen Kriege kam fur ihn zunachst nur die Partei 
Philipps U. in Betracht. Und der Herzog beschaftigte sich 
in der Tat mit diesem Gedanken. Nui- die Auspizien waren 
wenig gute.

Graf Giinther von Schwarzburg namlich war wieder 
nach Sondershausen zuruckgekehrt, um Soldaten zu werben1 2). 
Aber erst nach einigen Wochen, am 13. Juni, machte er 
in Weimar seine Aufwartung. Nichts weiter ais ein Privat- 
besuch, der Johann Friedrich dem Mittleren den Verdacht 
nahelegte, Giinther mochte sich der ernestinischen Antwort 
weder Philipp noch dem Bischofe von Arras gegenuber ent- 
ledigt haben3).

1) Vgl. Beck I 164 ff.
2) Vgl. Barthold I 223.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. Friedr. an Ernst von 

Braunschweig 13. Juni 1557, Konz.
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Die dadurch hervorgerufene Depression wurde durch 
die nun folgende Meinungsverschiedenheit zwischen dem 
Regenten und Johann Wilhelm noch verschlimmert. Wahrend 
namlich jener zum geduldigen Abwarten — einer Antwort 
vielleicht aus Frankreich — mahnte1), war dieser —- je weiter 
der Sommer ins Land rtickte — um so entschiedener fur einen 
letzten energischen Versuch, zu spanischen Diensten zu ge- 
langen. Das war der persónliche Besuch des Herzogs bei Konig 
Philipp. Johann Wilhelm war also jetzt zum Kampfe gegen 
Frankreich bereit. Wir kennen nicht die ausschlaggebenden 
Griinde, die ihn zu seiner uns etwas unerwartet kommenden 
geheimen Abreise am 30. Juli veranlaBten. Vielleicht, daB 
er glaubte, vor Ferdinand ein Zusammengehen mit den 
Spaniem, die sich ja geme ais Reichsstand gerierten, 
leichter verantworten zu konnen ais den AnschluB an Frank
reich. Oder daB auch das naturliche Bestreben, dem Sieger 
zu folgen, mitsprach. Wahrscheinlich, daB die ihm durch 
den Resignationsvertrag fur den Aufenthalt im Auslande 
zugesicherten 8000 Gulden seine nach Taten begehrende 
Abenteuerlust noch verstarkten. Wir wissen ebensowenig 
uber die vor dem Aufbruche gefuhrten Verhandlungen und 
Abmachungen. Wir kennen nur das Versprechen Johann 
Wilhelms, nichts ohne Rat und Wissen Johann Friedrichs 
des Mittleren mit Philipp abschlieBen zu wollenŁ).

1) W.G.A. eb.: Joh. Friedr. an Joh. Wilh. 2. Okt. 1557, Konz.
2) G.B. chart. B no. 76: 11.—14. August.
3) W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80. Es ist wenig wahrscheinlich, daB 

Joh. Wilh. nochmals — wie ein mit der Jahreszahl 1557 datiertes
Konzept (Reiseinstruktion fur Joh. Wilh.) besagt — auf die sachsisch- 
habsburgische Heiratsfrage zu sprechen gekommen ist. Vielmehr
gingen die Spekulationen Joh. Friedr.s des Mittl. damals auf die
300000 Kronen der Prinzessin Anna von Ferrara einerseits, zugleich
aber auch auf die Hand einer Schwester Konig Sigismunds von
Polen hinaus.

Eine mehrthgige Rast machte der Herzog nur am Hofe 
von Cleve2 3 * * * *). Er kam in Geldnoten 8). Johann Friedrich 
— bezeichnend fur die Armlichkeit der ernestinischen Ver- 
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haltnisse — hatte ihm nicht 2000 bis 3000 Gulden fiir die 
Reise aufbringen kónnen.

Um das Inkognito zu wahren, dessen er sich von An- 
fang an befleiBigte, lieB Johann Wilhelm von Ravestein 
(an der Maas) an das Gros der Begleitung langsamer nach- 
folgen1). Nur mit 5 Begleitern eilte er nach Briissel. Er 
geriet in den Freudentaumel hinein, den die Nachricht von 
der vollstandigen Vernichtung des einzigen franzosischen 
Heeres bei St. Quentin am 10. August allenthalben hervor- 
gerufen hatte. Der Wunsch, noch den Fali der hart be- 
rannten Festung mit eigenen Augen zu sehen, mochte sein 
unverziigliches Weiterreisen veranlassen. Mit Relaispferden 
erreichte er in 2 Tagen Cambrai, und schon am 22. August 
traf er im spanischen Lager vor St. Quentin ein, wo er bei 
Herzog Ernst von Braunschweig Quartier nahm1).

1) G.B. chart. B no. 76.
2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 

28. Aug. 1557, eighg.

Zwei Tage spater wurde er von Philipp in groBer 
Audienz empfangen. Oranien, der groBe Schweiger, und 
Herzog Ernst fungierten ais Dolmetscher 2). Der jungę Fiirst 
war kiihn genug, sofort in der ersten Stunde der Bekannt- 
schaft seine Bitte um Indienstnahme auszusprechen. Und 
im Uberschwange des ersten Eindruckes glaubte er ■— wir 
erinnero uns unwillktirlich an seine Berichte aus Briissel 
1553 — mit ernestinischer Uberschatzungsgabe durch das 
yerbindliche Etikettenwesen hindurch bereits seinen gnhdigen 
Herrn zu sehen2). Noch war er eben recht gekommen. 
Am Nachmittage des 27. August schlug das letzte Stiindlein 
der von Coligny mit eiserner Zahigkeit verteidigten Feste. 
Der Sieger hielt mit den Fiirsten und Generalen groBe 
Totenschau iiber die Bezwungene ab. Unter ihnen Johann 
Wilhelm. Das Schicksal der eroberten Stadt war entsetz- 
lich, und die Bemiihungen Philipps, dem Wiiten der Sol- 
dateska gegen die Frauen Einhalt zu tun, hatte so wenig 
Erfolg, daB der Herzog von Sachsen an seinen Bruder 
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schreiben konnte, er hatte mit Ernst von Braunschweig 
genug zu wehren gehabt, daB man den Kbnig nicht uber 
den Haufen stieB J).

Die spanische Strategie stand auf der Hóhe ihres 
Kriegeslaufes. Eine franzbsische Armee gab es nicht mehr. 
Die ersten Feldherren Frankreichs waren in Gefangenschaft. 
St. Quentin lag in Trummern. Paris schien wie einst 1544 
dem siegreichen Feinde schutzlos preisgegeben. Es war 
nicht ubertrieben, wenn sich Johann Wilhelms kriegerischer 
Mut in richtiger Erkenntnis der Lagę hoffnungsvoll dahin 
aussprach, daB sie in 14 Tagen vor der Hauptstadt an der 
Seine stehen wurden1 2). Aber Philipp unterlieB es, den 
StoB zu ffihren, der den Rivalen bedingungslos vor seine 
FiiBe hatte legen miissen. Es lag in der Absicht der 
spanischen Heeresleitung, dem Feinde nur Grenzfestungen 
und etwa in dereń Nachfolge Grenzlandschaften ais Pfander, 
„ais Gegenstande der diplomatischen Abrechnung“ abzu- 
nehmen3). Der Ernestiner hatte in den Wochen seines 
Aufenthaltes im Lager Kbnig Philipps geniigend Zeit und 
Gelegenheit, die ganze Starkę und den langsamen Schritt 
dieses Systems in der Eigenschaft eines fiirstlichen 
Schlachtenbummlers kennen zu lernen. Fast schien er, 
nach seinen Briefen zu urteilen, uber den Eroberungen von 
le Catelet, Ham und Noyon den eigentlichen Zweck seiner 
Reise zu vergessen. Nur in den ersten Tagen hatte man 
sich die Miihe genommen, ihm von auBerordentlichen 
Ehrungen und Gnadenbezeugungen vorzuschwatzen, die ihm 
der Kbnig zukommen lassen wiirde4). Schon am 8. Sep- 
tember schrieb Johann Wilhelm yoller Unmut nach Weimar, 
daB er im Lager nicht viel niitze ware und seinen Ab- 

1) S. Anm. 2 auf S. 46.
2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 

11. Sept. 1557, Ham, eighg.
3) Vgl. Marcks, Coligny, I 106.
4) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 

8. Sept. 1557, eighg.
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schied nehmen wollte. Denn seit der Niederwerfung von 
St. Quentin lieB sich mit Hartnackigkeit das Gerticht horen, 
Philipp wurde nunmehr fur dies Jahr endgtiltig den Kriegs- 
schauplatz verlassen. Damit w&re die Campagne von 1557 
beendet, und neue Rustungen unnótig gewesen.

Doch ist es immerhin moglich, daB der Herzog von Sachsen 
noch langer im spanischen Lager geblieben whre, um nicht 
selbst den letzten Funken seiner Hoffnung auf irgend ein 
Dienstverhaltnis zu ersticken. Allein dringende Mahnungen 
Johann Friedrichs des Mittleren voller geheimnisvoller An- 
deutungen brachten in ihm den einzig verniinftigen Ent- 
schluB der Abreise schnell zur Reife. Die Frage der Be- 
stallung war von Philipp totgeschwiegen worden, wenn er 
es schon an hoflichen Aufmerksamkeiten nicht hatte fehlen 
lassen. Ein Pferd und 3000 Taler zur Herstellung einer 
Halskette — ohne Zweifel ein willkommener ZuschuB in 
Johann Wilhelms leere Tasche, der eben mit groBen Miihen 
4000 Gulden zu hohen Zinsen geborgt hatte — yerehrte 
er dem Gaste zum Abschiede1). So trat der Herzog auf 
derselben Strafie, die er gekommen war, am 11. Oktober 
die Heimreise an. Der kranke Oranien gab ihm bis Valen- 
ciennes das Geleit. So sind wir nicht in der Lagę, die 
Tragikomedie eines Reiterdienstes des ernestinischen Fiirsten 
unter dem spanischen Monarchen zu schreiben.

1) W.G.A. Reg. O p. 236 no. 42: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 
16. Okt. 1557 aus Hoogstraeten, eighg. G.B. chart. B no. 76. Es 
war nicht „eener gewest“, klagte Joh. Wilh. seinem Bruder zu dessen 
unendlicher Beruhigung, „der mit mir von wegen des kuniges ge- 
handelt hett. Sonder ich bin eben so frei, ais wenn ich itz von 
E. L. zoge, wes auch kenen herren, in des dinst oder bestallung 
ich were.“

Wahrenddem — im September — hatte Johann Fried
rich der Mittlere vielversprechende Verhandlungen mit 
dem alten Bundesgenossen seines Hauses, mit Konig 
Heinrich II. von Frankreich, angekniipft. Das war vor 
allem den Bemuhungen des franzosischen Obersten Georg 
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von Reckerod zu danken, der es auf sich nahm, den be- 
drangten Lilien Succurs aus Deutschland zu bringen. Ende 
August oder Anfang September hatte er in Baden-Baden 
den altesten Herzog von Sachsen, der hier kurz vor Beginn 
des Wormser Religionsgesprhches seine Sommerkur nahm, 
aufgesucht und sondiert; ob in Beantwortung des Briefes 
vom 4. Januar, ist nicht festzustellen. Da er ohne In- 
struktion handelte, konnte er nur im allgemeinen von einer 
franzósischen Bestallung und einer vorteilhaften Heirat 
Johann Friedrichs, etwa mit der Tochter des Herzogs von 
Nivernais, sprechen. Das offene Ohr, das er fand, erregte 
am Pariser Hofe freudige Genugtuung. Denn wenn man 
auch an der Seine noch nichts von Johann Wilhelms An- 
wesenheit im spanischen Lager ahnte, und Johann Fried
rich sich wohl hiitete, die Franzosen dartiber aufzuklaren x), 
so wuBte man sich doch zu erzhhlen, daB Philipp die 
Ernestiner fur seine Absichten zu gewinnen gesucht hatte, 
und man schmeichelte sich selbst, indem man uber die ab- 
weisende Haltung derselben mit Riicksicht auf Frankreich 
— wie das Geriicht lautete — frohlockte2).

Nicht weniger groB war die Befriedigung auf seiten 
des Herzogs von Sachsen, der nichts Eiligeres zu tun hatte, 
ais seinen Bruder zu verstandigen. Er schrieb ihm, daB 
sich endlich ihrem Hause eine gliickliche Gelegenheit, dereń 
schriftliche Mitteilung er wegen ihrer groBen Wichtigkeit 
nicht wagte, angeboten hatte3). Seine hóchste Sorge war, 
Johann Wilhelm mbchte sich auf irgend eine Art bei Philipp 
gebunden haben. Ja, die Annahme der Geschenke suchte 
er ais unangenehme Verpflichtung riickgangig zu machen.

1) W.G.A. Reg.C p. 236 no. 43: Noch in der Antwort Joh. Friedr.s 
an Lamberie, Weimar 16. Okt. 1557, heiBt es: „posteaąuam autem 
praefatus frater noster dux loannes Wilhelmus iam temporis in 
quadam profectione sit, eiusąue incolumis reditus a nobis singulis 
diebus expectetur...“

2) W.G.A. eb. Verdeutschtes Memoriał fur Reckerod 17. Sept.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. Friedr. an Joh. Wilh., 

Frankfurt a. M. 2. Okt. 1557, Konz.
XXVI. 4
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Nicht weniger eilig hatte es Frankreich. Ein Gesandter, 
de Lamberie, ging schon am 19. September mit Yollmachten 
ans Paris ab. Er muBte Johann Friedrich, dessen eng- 
lutherischer Standpunkt eben das Wormser Gesprach zum 
Scheitern gebracht hatte, mit einem Empfehlungsschreiben 
von Reckerod versehen x), nach Thuringen folgen.

Zum ersten Małe war damit die weimarische Regie- 
rung in der Lagę, Vorschlage entgegenzunehmen. 12000 
Franken wurden Johann Friedrich dem M,ittleren, 8000 
Franken Johann Wilhelm ais Jahrespension in Aussicht 
gestellt. Dafur sollte jeder von beiden im nachsten Jahre 
1000 Pistoliers nach Frankreich fiihren. Eine Tochter des 
Herzogs von Nevers wurde fur eine eheliche Verbindung vor- 
geschlagen1 2). — Dagegen hatte es weniger mit dem Pochen 
auf die alte Freundschaft und eitel Gnade des Konigs von 
Frankreich auf sich. Es ist bezeichnend fur die finanzielle 
und politische Notlage der franzosischen Krone, daB Reeke- 
rod dem Hofmeister empfahl, die Pensionsforderungen 
nicht in die Hóhe zu schrauben, sondern die Vorschlage 
Lamberies mit Hintansetzung des eigenen Vorteils anzu- 
nehmen i).

1) W.G.A. Reg. O p. 236 no. 43: An Joh. Friedr. u. Mulich, 
Stuttgart 2. Okt.: „Mein bedenken war, das man den konig diBmals 
mit der pension nit hoher steigerte, dieselbige anneme und gebe fur, 
das es mehr aus Liebe dann umb guts halben geschee."

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: Instruktion fur Lamberie, 
Paris 17. Sept. und Heinr.s Brief an Joh. Wilh. 19. Sept. 1557.

3) Vgl. Barthold 1 41. S. Anm. 1 auf S. 49.

Johann Friedrich verhieB am 16. Oktober einen end- 
gtiltigen Bescheid nach der jeden Tag zu erwartenden 
Riickkehr Johann Wilhelms. Ihn wurde der — seit beinahe 
20 Jahren in franzosischem Solde stehende — StraBburger 
Gelehrte Dr. Ulrich Celius3) vermitteln.

Ein Umschlag in der Gesinnung der protestantischen 
Welt, der angesichts einer neuen katholisch-spanischen 
Gefahr nach den Siegen Philipps erfolgte, kam der Pariser 
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Diplomatie zu Hilfe. Nach langerem Zógern gab der 
neue Kurfurst von der Pfalz, Otto Heinrich, seine Zu- 
stimmung dazu, dat! Jakob von OBburg gemeingam mit dem 
frankischen Ritter Wilhelm von Grumbach 2000 Reiter 
und 20 Fahnlein Landsknechte fur die Valois anwarb. 
Hoffte er doch, dafur Zugestandnisse zu Gunsten der Prote- 
stanten in Frankreich erlangen zu kónnen *). Ja, er liefi 
sich so weit bringen, am 27. Oktober den Sekretar Leon- 
hard Griin nach Coburg an Grumbach zu senden, der wie 
die anderen kulmbachischen Diener, Stein und Zizewitz, 
im Frtihling 1557 von Johann Friedrich dem Mittleren 
aufgenommen worden war, damit der Ritter seinerseits 
auf die Annahme einer franzósischen Bestallung durch die 
Herzóge hinarbeitete1 2 3 * * * *). Griin uberbrachte ein umfassen- 
deres, auf 3000 bis 4000 Reiter lautendes Ansuchen, die 
lockende Aussicht auf die Hand einer Tochter, Muhme 
oder nachsten Freundin Konig Heinrichs und das Yer
sprechen einer vielleicht zu einem Btindnisvertrage ftihren- 
den entente8). Es war kein reiner Wein, den Griin in 
Thiiringen verschenkte. Entweder haben wir es mit einer 
pfalzischen Mischung zu tun, die nur den Zweck haben 
konnte, animierend auf das emestinische EntschlieBungs- 
vermogen einzuwirken; oder der Gesandte Ottheinrichs 
traktierte, ohne es zu wissen, die sachsischen Herzóge mit 

1) Vgl. Barthold I 233.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33. Von einem Verdienste Grum- 

bachs, den Herzógen die Bestallung versehafft zu haben, kann keine 
Rede sein. Am 23. Nov. antworteten die sachsischen Fursten ver- 
bindlich dankend nach Heidelberg, man ware selbst schon mit dem 
franzósischen Gesandten in Verhandlung getreten. Vgl. Ortloff I 
159 ff. und Beck II 294 u. I 162.

3) „Dagegen hetten sich die kon. Mat. deB erboten, Ire f. Gn.
dermassen zu unterhalten, auch zu einem ehrlichen und stadtlichen
Hairat Irer Mat. Dochter oder nechstn freundin und mumen zu ver-
helfen und solche immer wherende freundschafft zu pfflanzen, damit
ayner den anderen hinfiiro in furfallender not die Hand reichen
kónte.“ (Kurf.-pfalz. Werbung an Grumbach.)

4*
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einer bereits in Frankreich verfalschten, demselben Zwecke 
dienenden Sorte. Weder friiher noch spater finden wir 
ein auf mehr ais 2500 Reiter lautendes offizielles fran- 
zósisches Angebot. Noch viel weniger ist eine Zeile von 
des Kónigs oder eines Bevollmachtigten Hand vorhanden, 
die Schwarz auf weiB das Versprechen fixierte, Johann 
Friedrich oder Johann Wilhelm sollte in die kónigliche 
Familie einheiraten.

Unterdessen kehrte Johann Wilhelm aus der Picardie 
am 9. November zuriick. Das Resultat der ersten in aller 
Eile getriebenen Konferenzen war, daB der Regent des ernesti- 
nischen Besitzes den Yerzicht auf Kriegsdienste fur seine 
Person aussprach, da es ihm seiner Lande wegen bedenklich 
erschien, wahrend der jungere Bruder — eine Selbstver- 
stbndlichkeit nach den Bemtihungen der letzten 4 Jahre 
— augenblicklich sich dazu bereit erklarte1). Grumbach 
aber wurde an den Rhein geschickt und erwarb sich hier 
das Verdienst, die nachsten Verhandlungen im Interesse 
der sachsischen Herzóge zu ftihren. Allerdings mit gutem 
Grunde. Denn nur wenn diese ihm Erlaubnis und Unter- 
stiitzung gewhbrten, konnte er darauf rechnen, auf eigene 
Faust ein Regiment fur Frankreich aufzubringen.

ll W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33: mehrere Chiffrekonzepte aus 
dem November 1557.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: Celius an Mulich 21. Nov.

Das letzte Zógern auf seiten Frankreichs erschien 
daher um so befremdlicher, ais die Ernestiner mit ihrem 
vorlaufigen Eingehen auf die niedrigen Angebote Lamberies, 
trotzdem sie auch bei den Habsburgern zu milithrischen 
Diensten verpflichtet waren, das AuBerste getan zu haben 
glauben konnten. Mag sein, daB Heinrich II., nachdem er 
ohne Wissen der Guises mit Philipp Yerhandlungen an- 
gekntipft hatte, eine Indienstnahme des sbchsischen Herzogs 
in zwólfter Stunde fiir unnótig hielt. AuBerdem hatte er 
jetzt von Johann Wilhelms Gastrolle im spanischen Lager 
gehórt2). Die Tatsache jedenfalls, daB Grumbach eine Be
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stallung auf 1200 Reiter empfing (6. Dezember), wahrend 
die Antwort auf das Erbieten des sachsischen Fursten, 
sofort mit 1500 Pferden uber die Vogesen zu riicken, nach 
dem Sturmlaufen Reckerods, Lamberies und Otto Heinriehs 
auf sich warten lieB, macht die nervóse Aufregung in 
Weimar begreiflich ł).

Erst im Januar 1558 lief das ersehnte, vom 16. Dezember 
1557 datierte Schreiben Konig Heinriehs ein, das den 
jungeren Herzog von Sachsen zum Obersten iiber 2100 
Pistoliers — 7 Fahnlein zu je 300 Mann, mit dem Monats- 
solde von 15 Gulden auf den Kopf — berief mit der Zu- 
sicherung, ihn nicht gegen das deutsche Reich und die 
Reichsfursten zu verwenden 1 2). Die Vereinbarung aller Be- 
dingungen im einzelnen sollte auf einer Konferenz in 
nachster Zeit erfolgen.

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: Mulich an Celius, Reckerod 
31. Dez. 1557.

2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33. Gedruckt in Meusels Ge- 
sehichtsforscher (1775), I 238 ff.

3) Vgł. Barthold I 41.

Schon im Februar 1558 kam man zu diesem Zwecke 
in Basel zusammen: der Kammerherr Mandosse, der ais 
Diplomat 1547 in Strafiburg hervorgetreten war 3), ais fran- 
zósischer Abgesandter; Mulich, Wallenrod und Rudolf ais 
ernestinische Delegierte. Ihnen assistierte Grumbach.

Am 22. uberreichte Mandosse seinen ersten Vorschlag. 
In einer seltsam beriihrenden Unterhandlungstaktik hielt 
er sich nicht fiir an den Bestallungsbrief vom 16. Dezember 
gebunden. Von einer jahrlichen Pension fiir die beiden 
Herzóge wollte er ebensowenig wissen, wie von der Be- 
stallung Johann Wilhelms. Nur fiir Johann Friedrich den 
Mittleren wollte er einen Dienstvertrag beraten. Statt der 
zugesagten 2100 Reiter setzte er 1000 an. Und wie er 
den Sold um den yierten Teil geringer bemaB, ais die 
Spanier zu zahlen pflegten, so konnte er sich auch lange 
nicht entschlieBen, die Zahl der bei den deutschen Regi- 
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mentern iiblichen Amter in vollem Umfange herzustellen. 
Die Schwierigkeiten mehrten sich, ais die sachsischen Bevoll- 
machtigten mit ihrem Gegenvorschlage eines Biindnisver- 
trages statt eines Dienstvertrages ans Licht traten. Die 
Verhandlungen schienen dem Abbruche nahe. Denn wahrend 
die ernestinischen Ratę die Annahme einer Bestallung von 
dem Abschlusse einer Defensivallianz abhangig zu machen 
drohten, erklarte der franzosische Unterhandler schroff, daB 
jedes Eingehen auf diesen Punkt seine Vollmacht iiber- 
schritte. Er lieB sich hóren, er wuBte Leute, mehr denn 
genug, die zu billigeren Bedingungen einen Reiterdienst 
ubernehmen wiirden. Er drohte mit seiner sofortigen Ab- 
reise. Er tobte und zerschlug im Zorn vor den Augen der 
sachsischen Gesandten sein Siegel auf dem Tische. Es wurde 
doch nach achttagige.m Feilschen eine Einigung erzielt. 
Denn Mandosse mullte seinem Kónige Soldaten sichern, 
und Mulich seinem Herzoge Geld. Am 1. Marz 1558 wurde 
der Baseler Dienstvertrag unterzeichnet. Er trat mit diesem 
Tage in Kraft. Die Erledigung der ais „Baseler Artikel11 
von nun an steuernden, auf ein Verteidigungsbiindnis ab- 
zielenden ernestinischen Forderungen durch den Konig wurde 
bis spatestens in 8 Wochen in sichere Aussicht gestellt1). 
Gleichzeitig wurde auch Grumbachs Bestallung fixiert.

1) Ein Original des Baseler Vertrages existiert nicht im W.G.A. 
Es erklart sich daraus, daB wahrscheinlich dasselbe 1565 oder 1566 
nach Paris gesandt worden ist, wo man Einsicht in den Originaltext 
nehmen wollte, um dem Streite der Herzoge um die franzosische
Pension ein Ende zu machen. W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33: eine 
ganze Zahl Entwurfe und der Bericht Rudolfs; vgl. Ortloff I 161.

Den Herzogen wurde eine Pension von jahrlich 
30000 Franken in Friedenszeiten zugesichert, von denen 
Johann Friedrich der Mittlere 20 000, Johann Wilhelm 
10000 beziehen sollte, die aber fur die Monate des Kriegs- 
dienstes wegzufallen hatten. Ernestinischerseits behielt 
man sich vor, nicht gegen den Rómischen Konig, gegen die 
Fiirsten und Stande des Reiches, vor allem nicht gegen die 
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Augsburgischen Konfessionsverwandten zu kampfen. Dafiir 
war ein Herzog ■— zunachst Johann Wilhelm — verpflichtet, 
dem franzósischen Kónige 2100 Schiitzenpferde unter 7 Ritt- 
meistern, so oft es gefordert wiirde, zuzufuhren r).

Nichts von konfessionell-religibsen Bemerkungen. Ein 
reiner Dienstvertrag, dessen pekuniare Vorteile — 10000 
Francs mehr hatte man noch herausgeschlagen — wohl 
eine wesentliche Besserung des ernestinischen Haushaltes 
erwarten lieBen. Diese schienen aber durch das Risiko 
der eingegangenen, nicht unbedenklichen Yerbindlichkeiten 
schon dem franzósischen Bevollmachtigten hoch aufgewogen. 
Hatte er sich doch sonst kaum zu dem KompromiB die 
Beantwortung der Baseler Artikel betreffend eingelassen. 
Die Befiirchtungen der Weimarer Diplomatie, durch einen

1) Die Abmachungen fur den Kriegsfall waren folgende: Joh. 
Wilh. sollte zu seinem Unterhalt monatlich 2100 Gulden und dazu 
900 Gulden „aus Liepnus" erhalten. Fur seine Umgebung: fiir 
1 Prediger, 1 Dolmetscher, 1 Wundarzt, 1 Fourier, 1 Heerpauker 
und 4 Trompeter wurden monatlich je 15 Gulden, fiir 12 herzogliche 
Trabanten je 8 Gulden angesetzt. Der Oberstleutnant und die 7 Ritt- 
meister, denen eine jahr liche Pension von 400 Kronen zugesichert 
wurde, sollten im Kriegsmonat je 300, die Leutnants und Fahnriehe 
je 75 Gulden beziehen. Der Amtersold war folgender: 2 Profossen 
je 40, 2 Profossenleutnants je 25, 2 Profossenkapitanen je 12, 6 Tra
banten und 6 Steckenknechten je 8, 2 Nachrichtern je 20, 2 Ge- 
fangenenhiitern je 20 Gulden. 2 Wachtmeistern je 40, dereń 4 Tra
banten je 8, 2 Quartiermeistern je 40, 2 Proviantmeistern je 40, dereń 
8 Trabanten je 8, 2 Rumormeistern je 40, dereń 4 Trabanten je 8, 
2 Wagenmeistern je 40 Gulden. Jedem Rottmeister 25, jedem Schreiber, 
Barbier, Feldscher, Schmied und Biichsenschmied 15 Gulden. Ebenso 
sollte jeder Reiter 15 Gulden Monatssold erhalten. 6 Kronen Warte- 
geld und 8 Kronen Anrittgeld fiir den Kopf wurden vereinbart. Fiir 
jedes bei der Musterung an der franzósischen Grenze gutgemachte 
Pferd sollte Johann Wilhelm einen Gulden Ubersold empfangen. Es 
folgten Bestimmungen iiber Ausnahmelbhnungen im Falle einer 
Schlacht, iiber Gefangennahme und Gefangenenauslósung, Sold- 
verzógerungen u. s. w. Vgl. Ortloff I 161 ff. Ais Bewaffnung dieser 
schwarzen Reiter war vorgeschrieben: Harnisch, Panzerarmel, Blech- 
handschuhe, Haube, Fausthammer, Sabel und zwei Biichsen. Vgl. 
Marcks, Coligny, I 46; W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33 u. 45. 
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franzosischen Reiterdienst in offenen Konflikt mit dem Kaiser 
und zahlreichen deutschen Fiirsten zu kommen, vor allem 
aber die unversóhnliche Feindschaft Konig Philipps auf 
sich zu lenken, sollten sich schon in den nachsten Monaten 
ais berechtigt erweisen. Jedoch nicht diese Besorgnisse 
allein hatten an der Formulierung der Baseler Artikel ge- 
arbeitet. Es waren vielmehr zum gróBten Teile Forderungen, 
die in den vielverheiBenden Worten Heinrichs II. nach 
der Schlacht von Miihlberg ihren nach einem Jahrzehnt 
noch keimfahigen Wurzelstock hatten, und an dereń Be- 
willigung man nach dem franzosisch-pfalzischen Angebot 
noch weniger zweifelte. Frankreich sollte sich den Herzdgen 
und dereń Erben gegentiber vertragsmaBig verpflichten, die 
ernestinischen Lande gegen alle Angriffe zu schiitzen, die 
durch Johann Wilhelms Dienstverhaltnis unter den Valoiś 
gegen das Herzogtum heraufbeschworen wiirden. Es sollte 
zunachst eine ansehnliche Summę auswerfen, die zur Star- 
kung der sachsischen Verteidigungskrafte Verwendung fande. 
Es sollte, wenn diese erste Unterstiitzung nicht den Erfolg 
haben wurde, einer feindlichen Invasion die Spitze zu 
bieten, weiterhin den Herzógen Giełd zukommen lassen, 
nótigenfalls sogar militarische Hilfe nach Thiiringen senden; 
die Riickerstattung der Summę wurde im Falle des Nicht - 
bedarfes nach Basel oder StraBburg erfolgen. Es sollte 
ferner die Yerpflichtung auf sich nehmen, auBer der Zahlung 
der von ihm nicht kiindbaren Pensionen fiir die standes- 
gemaBe Unterhaltung eines oder beider Fiii-sten in Frank
reich oder an einem sonstigen, sicheren Orte zu sorgeń, 
wenn infolge des Dienstverhaltnisses die Bewegungsfreiheit 
derselben in Deutschland gefahrdet erschiene, bis die fran- 
zósische Vermittlung die Herzóge wieder in den unge- 
schmalerten Besitz ihrer Lande gesetzt hatte. Es sollte 
schlieBlich den Ernestinern seine nachdruckliche Unter
stiitzung gegentiber Konig Ferdinand zusagen, wenn dieser 
•— trotzdem Johann Wilhelm mit der Resignation die ein- 
gegangene Yerbindlichkeit eines dreimonatlichen Tiirken- 
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dienstes seinem alteren Bruder ubertragen hatte! — den- 
noch auf den Zuzug des ersteren bestehen sollte1).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33. Artikel an d. K. M. zu br.
2) Markgraf Albrechts Pension betrug 36 000 Franken.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44. Aus Yillers-Cotterets.
4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33. Der bei Beck II 241 f. ge- 

druckte Brief Heinr.s vom 17. Marz tragt das auch im Original vor- 
handene Jahresdatum 1557. Fiir sonstige im Fruhling 1557 zwischen 

Es war ohne Zweifel ein schwer gutzumachendes Yor- 
gehen der Weimarer Ratę, daB sie ihre militarische Kraft 
gegen eine mittelmaBige Geldentschadigung2) und unmaB- 
gebliche Yersicherungen auf ihre weder durch den Baseler 
Yertrag aufgewogenen, noch auch in ihres Kontrahenten Ab- 
sicht und Jnteresse liegenden, inhaltsschweren Forderungen 
hin verkauften. Es waren die ersten Anfange jener sach- 
sisch-Grumbachischen Staatskunst, die — wie sie iiberhaupt 
auf willkiirlichen Phantasien ihre utopischen Kombinationen 
aufbaute — 1566 und 1567 in den Jahren der Katastrophe, 
obgleich Frankreich den Btindnisgedanken niemals in ernst- 
liche Erwagung gezogen hatte, mit der Hilfe Karls IX. 
— allerdings vergeblich — rechnen sollte. Und es be- 
deutete den definitiven Bruch des dem Yater im Dezember 
1553 gegebenen Versprechens, den wenigstens Johann Fried
rich der Mittlere bei der Deviation seiner politischen 
KompaBnadel im Hinblick auf das durch den Yertrag von 
Basel begrundete ernestinisch-franzosische Einvernehmen zu 
seinem Schaden am eigenen Leibe biiBen sollte.

Die Ungeduld uber das Hinausschieben der Einigung 
war auf beiden Seiten eine gleich groBe, da mit dem kom- 
menden Fruhjahr die Armeen aus ihrem Winterschlafe er- 
wachen muBten. Ohne Nachricht von dem Gange der Ver- 
handlungen, schrieb Kbnig Heinrich am 26. Februar an Johann 
Wilhelm, er wollte ihm das Wartegeld fur 2100 Reiter 
senden3). Sobald dann das Baseler Resultat in Fontainebleau 
bekannt wurde, hoffte man schon ftir den Mai auf die An- 
kunft des sachsischen Kontingentes4), ein Optimismus, den 
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man in Weimar keineswegs teilte. Denn die freudige 
Stimmung, der man sich nach dem Bekanntwerden des 
Bestallungsvertrages hingegeben hatte, wurde eben durch 
den Begliickwunschungsbrief des franzosischen Monarchen 
betrachtlich vermindert. Die Beantwortung der Baseler 
Artikel wurde durch die Versicherung umgangen, daB 
eine persónliche Aussprache zwischen den interessierten 
Fiirsten leichter eine allgemein befriedigende Losung herbei- 
fiihren wurde ais das Hinundher zeitraubenden Noten- 
austausches. Auf der anderen Seite konnte von einem 
frlihzeitigen Aufbruche der Truppen keine Rede sein, da 
das bereits angekiindigte Warte- und Anrittgeld — Brank- 
reich muBte es selbstverstandlich bei den ernestinischen 
Binanzkalamitaten vorschieBen — ausblieb. Das wirkte 
um so niederschlagender, ais sich dadurch die Aussichten, 
eine brauchbare Reitermasse zusammenzubringen, immer 
mehr verschlechterten. Hatten sich bisher die Differenzen 
mit den schon um die Jahreswende angegangenen Ritt- 
meisternx) in der Hauptsache nur um die Hohe der 
Lbhnung fiir die Tage des Wartens und Anriickens bewegt, 
so war nun zu erwarten, daB der schon langst befiirchtete 
Ubergang zu spanischen Werbern bei dem Ausbleiben des 
Soldes sich vollziehen wurde.

Sachsen und Frankreich gepflogene Unterhandlungen bringen die 
Akten keine weiteren Anhaltspunkte. Der Brief erwahnt die Er- 
krankung Mandosses, die auch ein Schreiben Heinrichs II. an Joh. 
Wilh. vom 6. April 1558 bestatigt. Die deutschen Kanzleiiiber- 
setzungen des betreffenden Briefes tragen das Datum 1558. — Den- 
selben Jahresdatenunterschied finden wir in der Schenkungsurkunde 
von Chatillon: 1558 statt 1559. Eine Bemerkung Osianders sagt 
hierzu: Reg. C p. 236 no. 56: „und ist gemeltes lehen i. f. G. zum 
ersten den 15. Januarii im 1558. Jar verlihen worden. Doch ist zu 
vermercken, das uf frantzosische Rechnung das Jar zu Ostern aufi 
und angehet. Derwegen nach Teutscher Jarzal gedachtes zu lesen 
Im 1559. Jar entpfangen worden.“ Eine derartige Praxis ist nur 
noch in 3 Briefen aus dem Marz und April 1558 angewandt.

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44: Miilichs u. Zizewitzens Korre- 
spondenz mit yerschiedenen Rittern; dereń Beschwerungsartikel.
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Der franzosische Gesandte Franz Rouvet kam Mitte 
April1) mit leeren Handen und leeren Versprechungen, 
— das Geld wurde am 26., 27. oder 28. April in Basel 
ankommen, so dal! die Truppen am 15. Juni auf dem 
Musterplatz Wallerfingen an der Saar eintreffen kónnten; 
dann wtirde der erste Kriegsmonat mit seinem hóheren 
Solde beginnen. Allein eine Maiwoche verstrich, ohne daB 
die skchsischen Gesandten am Rheine einen roten Heller 
zu sehen bekamen. Vergeblich reisten die Rittmeister zum 
12. Mai nach Weimar, um die Lóhnung fur ihre Reiter in 
Empfang zu nehmen. Und mit diesem Termine stiirzten 
alle Piane, wie sie bereits fur den Marsch bis zur fest- 
gesetzten Ankunft in Wallerfingen ausgearbeitet waren2). 
Zu diesen unliebsamen Verzogerungen gesellten sich von 
anderer Seite her schwere Sorgen, die in bedenklicher 
Schwarze den weimarischen Kleinstaathimmel iiberzogen. 
Das nun schon seit Monaten in den thiiringischen, anhalti- 
nischen und magdeburgischen Landen betriebene Werbe- 
geschaft hatte sich trotz aller angewendeten Vorsicht nicht 
verheimlichen lassen 3). Und was etwa von den ernestinisch- 
franzósischen Yerhandlungen durchgesickert war, gentigte, 
um den abenteuerlichsten Geriichten Nahrung zu gewahren.

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44. Verzeichnis des Abschieds vom 
22. April, Brief Heinr.s an Joh. Wilh., Fontainebleau 6. April; und 
Reg. D p. 281 no. 33.

2) W.G.A. eb. und Reg. C p. 236 no. 44.
3) S. Anm. 1 auf S. 58.
4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Prag 18. Jan. 1558.

Wenn Konig Ferdinand im Januar den Herzogen von 
Sachsen den Befehl zukommen lieB, keine franzosischen 
Werbungen in ihren Gebieten zu gestatten 4), so veranlaBte 
ihn zu dieser Warnung ohne Zweifel die seit Jahren viel- 
berufene Verbindung der Ernestiner mit den SpieBgesellen 
des Markgrafen Albrecht. Auch der Herzog von Jtilich 
fiihrte noch im April die Riistungen in Thiiringen auf die 
franzosischen Sbldner Grumbach und Stein zurtick und 
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mahnte seine Neffen. sich nicht mit diesen Leuten in ein 
gefthrliches Kriegsgewerbe einzulassen 1). Denn schon be- 
gann ein Gerucht die Stiftslande am Main ais den eigent- 
lichen Kriegsschauplatz zu bezeichnen. Mit der Ermordung 
des Bischofs Melchior von Wiirzburg wurde die Lagę fur 
die weimarische Diplomatie wesentlich ernster. Domkapitel 
und Kaiser forderten jetzt nachdrucklich die Yerfolgung 
der Mbrder2). Die Zusammenkunft aber der Rittmeister 
am 12. Mai lieferte den offenen Beweis der ernestinischen 
Truppenwerbungen. Das Aufsehen war ungeheuer.

1) Vgl. Ortloff I 164.
2) Eb. I 139.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44, Cassel, 10. April und 1. Mai.
4) W .GA. eb.: Pannewitz wurde die ernestinische Antwort am 

5. April (Konz.), dem von Yolebrannth am 26. Mai (Konz.) zugestellt.

Bei dieser Wendung der Dinge riet der alte Landgraf 
Philipp von Hessen, der ais alter Freund und Berater mit 
ins Geheimnis gezogen worden war, Johann Wilhelm sollte 
Kurfiirst August, Herzog Heinrich von Braunschweig, dem 
Bischofe von Bamberg und dem Wiirzburgischen Kapitel 
beruhigende Erklarungen iiber den Grund und die Absicht 
seiner Rustungen zukommen lassen3). In der Tat konnten 
etwaige MaBregeln allei- durch die kriegerische Bewegung 
im Herzogtum Sachsen Beunruhigten leicht zu einer gefthr- 
lichen Bedrohung des ganzen geplanten Unternehmens, 
wenn nicht gar des ernestinischen Staatswesens werden.

Kaiser Ferdinand uberschickte die Wahrung des Land- 
friedens heischende Mandate. Er lieB im April durch den 
Gesandten von Pannewitz und nochmals im Mai durch 
Yolebrannth den drei Fursten das Verbot zugehen, sie 
sollten jede Unterstiitzung Frankreichs meiden4). Auch 
Maximilian wandte sich auf spanisches Drangen hin an 
Johann Wilhelm. Er wieś auf die Zugehorigkeit der Nieder- 
lande zum deutschen Reiche und damit auf die Reichs- 
standschaft Konig Philipps hin. Er erinnerte daran, daB 
eine Starkung Heinrichs II. nur die Vermehrung der Tiirken- 
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gefahr nach sich ziehen wurde. Er mahnte, seinen Vater 
nochmals wegen der Tiirkendienste zu interpellieren 4). Und 
wie man in Wien bereits von einem franzósischen Angriffe 
gegen die vorderósterreichischen Besitzungen fabelte, so 
fiirchtete der Erbe des Kurfiirsten Moritz in Dresden die 
bevorstehende Rache und Abrechnung der Yettern westlich 
der Saale 2).

Der Gedanke, der zur Aufstellung der Baseler Artikel 
geftthrt hatte, erhielt so mit einem Schlage den gefahrlichen 
Beweis seiner Richtigkeit und Berechtigung geliefert. Die 
herzogliche Regierung sah sich in den Strudel einer von 
den Spaniem gegen sie riicksichtslos betriebenen Agitation 
hineingerissen und fiihlte sich allein gegenuber einem Zu- 
sammengehen der Albertiner mit den Habsburgern. Ein 
Gliick noch war es, daB diese bei dem Hinschleppen einer 
energischen Offensive gegen die Ttirken an die Ernestiner 
nicht mit der Forderung der Realisierung des 1557er Mai- 
abkommens herantraten. Es war keine leichte Aufgabe, 
bei ununterbrochenen weiteren Riistungen doch solche be- 
ruhigende Antworten Feind und Freund zu geben, um das 
Zustandekommen der franzósischen Expedition zu ermog- 
lichen. Man schrieb nach Dresden, daB man sich nach wie 
vor an den Naumburger Vertrag gebunden fiihltes). Man 
versicherte dem Wiirzburger Domkapitel, „nachbarliches 
und dem Landfrieden gemaBes Verhalten“ beobachten zu 
wollen3). Wenn man aber dem Kaiser zum Bescheid gab, 
man wtirde sich nach des Reiches Libertat, Freiheit und 
Herkommen wohl zu halten wissen, so gab man zugleich 
den Rechtstitel an, mit dem man die Yerbindung mit 
Frankreich zu verteidigen die Absicht hatte4). Nur der 
Landgraf von Hessen wagte gegenuber dem kaiserlichen

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Wien 12. Mai, und 2 Extrakte 
von Schreiben Maxim.s an Joh. Wilh. Reg. C p. 236 no. 46.

2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Weimar 19. Mai 1558.
3) Vgl. Ortloff I 139.
4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44. S. Anm. 4 auf S. 60.
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Gesandten die Reichsangehbrigkeit Philipps offen in Zweifel 
zu ziehen1), was ernestinischerseits nur im Baseler Vertrag 
manifestiert vorliegt.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Kassel 25. Mai. Kopie d. Antwort.
2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44: Wallenroda Bedenken 24. April, 

und no. 45: Bedenken und Ratschlag s. d. 1558.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Konz. an Phil. v. Hessen 7. April.

Einen charakteristischen Einblick in die Stimmung am 
Hofe von Weimar wahrend der April- und Maitage ge- 
wfthren die eingereichten Bedenken der Ratę2 3). Das Be- 
fremden dariiber, daB sich Heinrich so schnell iiber die Be- 
antwortung der Baseler Artikel hinwegzusetzen verstanden 
hatte, wurde durch die Eurcht vor einer Intrige Danemarks 
und Kursachsens abgelost. Man glaubte, einem franzosisch- 
danisch-albertinischen Dreibunde auf die Spur zu kommen, 
der auf der einen Seite den habsburgischen Weltmachten das 
Gleichgewicht halten und andrerseits zugleich jedes Empor- 
kommen der Ernestiner verhindern sollte. Man traute dem 
Valois die Verstellungskunst zu, die Aufgabe ubernommen zu 
haben, den Herzogen von Sachsen dermaBen die Hande zu 
binden, daB sie weder bei Erankreich noch bei Spanien noch 
bei dem Kaiser die fur ihre Piane unbedingt notwendige 
Riickendeckung erlangen kónnten. Und wenn das nicht, so 
ftirchtete man, auf jeden Eall mit der Todfeindschaft der 
spanischen, vielleicht auch der deutschen Habsburger rechnen 
zu mussen. Alles Gedanken, die von uberreicher Phantasie 
und groBartiger Selbstuberschatzung zeugen.

Kritische Tage waren bereits ins Land und ohne der 
Ernestiner Zutun glticklich vorubergegangen. Auf der 
Frankfurter Kurfiirstenversammlung im Marz hatte der 
neue Kaiser unter Albas EinfluB den Versuch gemacht, ein 
Reichsgesetz einzubringen, das der franzosischen Krone das 
Heranziehen militarischer Hilfe aus Deutschland unmóglich 
machen sollte8). Aber man hatte allgemein darin einen 
Angriff habsburgischer Hauspolitik gegen die Ereiheit der 
deutschen Eursten gesehen und den KompromiB getroffen, 
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dali niemand verhindert werden sollte, dem Konige von 
Frankreich oder England mit Truppen zuzuziehen, wenn 
er die Versicherung gabe, nicht gegen das Reich und die 
Reichsstande fechten zu wollen, und die Garantie bote, dali 
hinreichende Entschadigungen den vom Durchmarsche be- 
troffenen Gebieten gezahlt wiirden1). So waren von der Reichs- 
gewalt, die damit Philipp gleichfalls nicht ais kriegsfiihrenden 
Reichsstand betrachtete, irgend welche Hinderungsversuche 
nicht zu erwarten. DaB aber von zwei anderen Seiten der 
Yerwirklichung des franzosischen Zuges Gefahr drohte, dar- 
iiber sah man von vornherein in Weimar klar. Allerdings 
weniger Kopfzerbrechen machte man sich iiber die Frage, 
ob nicht doch einige Fiirsten, dereń Landesteile man bei 
dem Zuge nach Frankreich passieren muBte, mit kriege- 
rischem Aufgebote das schadigende Betreten ihrer Herr- 
schaftsgebiete verhindern wiirden. Bei weitem bedenklicher 
war die Tatsache, daB die Nachbarn der Ernestiner fur die 
spanische Armee Truppen zusammenzogen. Giinther von 
Schwarzburg warb von neuem 1000 Reiter. Herzog Erich 
von Kalenberg bemiihte sich, die gleiche Anzahl aufzu- 
bringen. Das Kontingent Heinrichs von Braunschweig be- 
lief sich auf 3000 Reiter und 1000 Landsknechte. Und 
auch im Siiden in bayrischen Landen sollten spanische 
Werber Erfolg haben2). Seiner Beschwerde iiber die zu 
Gunsten Frankreichs betriebenen Rtistungen konnte Philipp 
zum mindesten durch militariach e Demonstrationen an der 
ernestinischen Grenze einen wirksamen Nachdruck yerleihen.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Georg Ernst von Henneberg 
an Joh. Wilh. 23. April.

2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33 und C p. 236 no. 44.

Johann Wilhelm trug dieser gefahrlichen Schach- 
stellung Rechnung. Ja, er suchte nicht ungeschickt seinen 
Yorteil aus ihr zu ziehen. Seine Absicht lief wieder auf 
die zu Basel geforderte Defensivallianz hinaus. Er liefi den 
Pariser Hof wissen, daB er es nicht wagte, mit seiner 
kleinen Reiterschar ohne irgend welche Zusage franzósischer
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Unterstiitzung bei einem in Deutschland gegen ihn ge- 
richteten Angriffe dem Generalissimus Franz von Guise 
znzuziehen, da die spanischen Pensionare danach trachteten, 
ihm den Weg nach Frankreich zu verlegenŁ). Allein er 
erreichte damit ebensowenig wie durch die friiheren Vor- 
stellungen.

Inzwischen hatten sich die Wogen der Erregung und 
Sorge, die in Weimar das langsame Erfiillen der verein- 
barten Bedingungen durch Frankreich aufgewtihlt hatte, 
Mitte Mai sichtlich geglattet. Nach Rouvet waren Gurtlari 
und spater Rascalon gekommen, und ihren wiederholten 
Versicherungen, daB Frankreich sich aus der Waffenbriider- 
schaft mit Sachsen schone, beide Teile befriedigende Er- 
folge versprhche, daB die Gelder in den nachsten Tagen 
geliefert werden wtirden, muBte man Glauben schenken. 
Es gingen also an die hauptsbchlichsten Leiter des Werbe- 
geschafts, an Joachim von Zizewitz, einen Bruder des Woł- 
gaster Kanzlers, nach Altenburg, an Wallenrod nach Coburg 
und an Warberg und Schaderitz nach Magdeburg1 2) die 
Weisungen aus, ihre Fahnen fur die folgenden Wochen 
mobil zu erhalten3). Am 25. Mai wurde ihnen dann die 
erste franzósische Soldrate fur die lange Zeit des Wartens 
ausgezahlt.

1) S. Anm. 2 auf S. 63. Joh. Wilh. an Heinr., Weimar 29. April.
2) Vgl. Monluc, Com. et lett., I 265 ff.; deThou, Histor., XX 579.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44 u. 45.
4) G.B. chart. B no. 76: „1558 hatt sich mein gnadiger Fiirst 

und Herr Herzog Johanns Wilhelm zu Sachsen im wesentlichen 
Hofleger von wegen der Frantzosischen bestallung und ahntzugs 
nicht finden lassen diirffen.“

5) G.B. eb. Die Unterredung fand am 23. Mai statt.

Uber den Ernst der Lagę war man sich in Weimar 
in diesen Tagen der Entscheidung vollkommen klar. Seit 
dem 14. Mai galt der Aufenthaltsort Johann Wilhelms dem 
Hofe fur nicht bekannt4). Die Zeit dieses Versteckspielens 
benutzte der Herzog zunachst zu einem geheimen Zusammen- 
treffen mit dem Landgrafen Philipp von Hessen5). Sein



und seine Beziehungen zu Frankreich. 65

Besuch von Oberkaufungen galt sowohl dem vaterlichen 
Freunde, der, wie schon erwahnt, besonders in letzter Zeit 
den jungen Herzogen mit guten Ratschlagen unablassig zur 
Seite gestanden hatte, ais dem erprobten Kriegsmanne. 
AuBer der Erlaubnis, mit seinen Truppen durch hessisches 
Land ziehen zu durfen, wollte sich der Furst allgemeinere 
Ratschlage holen, wie er das deutsche Gebiet passieren 
sollte; denn neuerdings waren wieder seine Befurchtungen 
wegen einer kriegerischen Aktion der frank ischen Bischofe 
gestiegen1). Wir wissen nur wenig von der Antwort des 
Landgrafen; daB er die alte HeerstraBe iiber Fulda, Geln- 
hausen und Frankfurt zu nehmen riet und ein den sach- 
sischen Kurftirsten beruhigendes und die Grtinde und Ab- 
sichten des ernestinischen Unternehmens rechtfertigendes 
Schreiben nach Dresden empfahl2).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44. „Was unser gn. Furst ... 
in aigner Person reden solt.“ Oharakteristisch tritt das Streben des 
Herzogs nach seiner eigenen Sicherheit in der Frage hervor, „ob 
s. f. G. sich vor den Reutern zeitlich hinein inn Frankreich begeben, 
oder aber solang warten und erst hinnach ziehen sollten, wann die 
Reuter albereit uff dem Musterplatz uff der Frontir ankommen 
wehren, oder ob sie zugleich mit den Reutern ziehen soiten“.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 45: Joh. Wilh. an Mulich 6. Juni, 
eighg. G.B. chart. B no. 76: Das Itinerar notiert unter dem 23. Mai, 
daB Joh. Wilh. „einen ziemblichen schimpflichen bescheidt von dem 
Landtgraven bekommen" habe. Doch findet sich nirgends ein An- 
haltspunkt dafiir. Oder sollten wir es hier mit der Antwort auf die 
wenig mutigen Fragen von Anm. 1 zu tun haben ?

3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44.

Moglich, daB manche der Ende Mai getroffenen MaB- 
nahmen auf hessischen EinfluB zuruckzufiihren sind. Alle 
weltlichen und geistlichen Fiirsten, durch dereń Gebiete 
Johann Wilhelm seinen Weg zu nehmen plante, vom Abt 
von Fulda an bis zum Mainzer Erzbischofe, wurden um 
Erlaubnis fur den Durchmarsch ersucht. Man versprach, 
jede Unterstiitzung zu verguten, jeden Schaden zu ersetzen3). 
Man wandte sich an den Schwiegeryater Johann Friedrichs 
des Mittleren, an den Pfalzgrafen Friedrich, mit der Bitte, 

XXVI. 5
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fur alle Falle eine Unterkunftsstatte fur 10 bis 12 Tage 
zur eventuellen Benutzung des sachsischen Fiirsten zu 
schaffen1). Und sorgfaltig verfolgte man alle Truppen- 
ansammlungen und -bewegungen in der Umgegend2). Johann 
Wilhelm aber hielt sich fur den Best des Monats nach der 
hessischen Beise auf der Leuchtenburg verborgen3).

1) W.G.A. Reg. O p. 236 no. 44 : 27. Mai 1558, Konz.
2) W.G.A. eb. und no. 45: Joh. Wilh. an Mulich 6., 8. Juni, 

eighg.
3) G.B. chart. B no. 76: vom 26.—31. Mai.

In der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni kam er zu 
FuB nach Weimar hinein, — in Oberweimar lieB er die 
Pferde stehen. In Miilichs Hause kehrte er ein. Hier fand 
am 1. Juni jene wichtige Konferenz mit dem Begenten 
und dem Bate Bernhard von Mila statt, gleichsam die 
Revision des Besignationsvertrages von 1557, dereń miind- 
liche Abmachungen bereits zu Ende des Jahres 1558 einen 
unbedeutenderen, 1565 den ernstesten Konflikt zwischen 
den beiden Briidern heraufbeschwóren sollten. Johann Fried
rich verzichtete hier zu Gunsten Johann Wilhelms auf die 
zwei Dritteile der franzosischen Pension, da dieser in dem 
Feldzuge „seine Haut“ dransetzen mtiBte. Der wahre Grund 
war zweifellos ein anderer. Jenes alle Offentlichkeit mei- 
dende Verhalten Johann Wilhelms weist mit voller Deut- 
lichkeit auf die Furcht der Ernestiner vor einer spanisch- 
reichsfurstlichen Intervention hin. Mit dem Yerzicht auf 
die franzósische Pension lóste sich Johann Friedrich voll- 
sthndig von dem bruderlichen Unternehmen, und das sollte 
dem Daheimbleibenden den Biicken decken. Wenn Johann 
Wilhelm sphter behauptete, ihm ware auch das Fortlaufen 
der 8000 Gulden, die ihm der Begierungsverzicht fur den 
Aufenthalt im Auslande garantierte, zugesichert worden, so 
wurde das hernach sowohl von Johann Friedrich dem Mitt- 
leren ais von dem Bate entschieden bestritten. Wir konnen 
diese Frage unentschieden lassen. Spricht die Tatsache, daB 
der regierende Ftirst nach langerem Widerstreben 1559 der



und seine Beziehungen zu Frankreich. 67

Forderung seines Bruders nachgab, fur die Behauptung 
Johann Wilhelma, so ist es andererseits wohl mdglich, daB 
dieser Punkt gar nicht zur Erórterung gekommen ist, weshalb 
der Jiingere an sein weiteres Recht auf die 8000 Gulden 
glaubte, wahrend Johann Friedrich durch den Verzicht auf 
die 20000 Francs jener Verpflichtung enthoben zu sein 
meinte1). — In der Nacht schied Johann Wilhelm wieder 
aus Weimar, um noch 14 Tage bei dem Grafen Asmus 
von Gleichen die Nachbarn iiber sein Yerbleiben im un- 
klaren zu lassen.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Memorialbericht Joh. Wilh.s.
2) G.B. chart. B no. 76.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Joh. Friedr. d. J. an Joh. 

Wilh., Coburg 7. Sept. 1558.
4) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. d. M. 5. Juni, ohne 

Ortsangabe, eighg.
5) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44: Joh. Wilh. an Mulich 30. Mai.

Ais wertvollsten diplomatischen Berater konnte der Herzog den Hof-
meister Mulich mit sich nehmen, dem Joh. Friedr. einen fiinfmonat-
lichen Urlaub gewahrte. Zum militarischen Beirat wahlte er den

W'ahrenddessen setzten sich allmahlich von allen Seiten 
ber die Truppen in Bewegung. Im Fuldaischen wollte man 
sich yereinigen. Am 14. Juni brach auch der Herzog auf. 
Noch an diesem Tage stieB er in Vacha an der Werra zu 
seinen Leuten2 3 4). Er stahl sich fort, wie es auch Albrecht 
von Brandenburg-Kulmbach getan hatte. Er hatte sich 
keine Zeit genommen, seinem Bruder Johann Friedrich dem 
Jiingeren Lebewohl zu sagen8). Im Einverstandnisse mit 
dem alteren war er am 12. Juni nicht auf der Hochzeit 
des mittleren Johann Friedrich mit Elisabeth erschienen, 
wie er es auch vorgezogen hatte, den Pfalzgrafen Friedrich 
auf dessen Reise nach Weimar nicht anzusprechen *). Ja, 
es war der Befehl erteilt worden, allen wahrend der Fest- 
lichkeiten in der Ilmresidenz weilenden Gesandten und 
Boten fremder Fursten auf etwaige Fragen zur Antwort 
zu geben, daB Johann Wilhelm bereits auf dem Wege nach 
Frankreich ware5 * *). Ob es das Kliigste war, sich auf diese

5*
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Art den Verpflichtungen gegen Osterreich zu entziehen, 
lafit sich bezweifeln. Was Johann Friedrich der Altere zu 
yerhindern getrachtet hatte, 4 Jahre nach seinem Pode 
trieben seine Sóhne auf den alle Schwachen verschlingenden 
Wogen der groBen Politik.

Den herrschenden Gewohnheiten seiner Zeit zollte auch 
Johann Wilhelm beim Verlassen des heimischen Bodens 
seinen Tribut. In Yacha ergriff er die Gelegenheit, den 
Herzogen Philipp von Pommern und Johann Albrecht von 
Mecklenburg, sowie dem Markgrafen Hans von Kiistrin — 
und damit den Fiirsten des Reiches — Griinde und Ab- 
sichten seiner Expedition auseinanderzusetzen J). Diese erste 
Fassung eines spater wenig variierten Rechtfertigungsver- 
suches, der mit dem Hinweis auf die unfiirstliche Kalamitat 
des ernestinischen Hauses das naturliche Streben nach einer 
Wiederherstellung des alten Ansehens hervorhob, der die 
von Osterreich und Spanien empfangene Abweisung betonte, 
um die alte Freundschaft mit den Valois ais einzig zu Recht 
bestehend zu verteidigen, und der mit der Beteuerung schloB, 
es galte kein Untemehmen gegen einen Reichsstand, legt 
schon allein durch seine Existenz beredtes Zeugnis daftir 
ab, welches Yerstandnis und welche Anerkennung der Kur- 
fiirstensohn mit seinem Reiterdienst bei den ihm naher 
stehenden Fiirsten zu finden wagte.

Ohne Verzógerung vollzog sich unterdessen der An- 
schluB anderer franzósischer Sóldlinge — der Reiter Grum- 
bachs, Thtingens, Schónwesers und Staupitzens — an die 
herzoglichen Truppen im Fuldatale. Schon am 16. Juni 
konnte man aufbrechen. Bereits am 21. traf man in einer

Ritter Christoph von Warberg, der den Rang eines Rittmeisters uber 
300 Pferde zugleich mit dem Oberstleutnantsgrade vereinigte. Die 
Fiihrer der ubrigen Fahnen waren: Jakob von Blankenburg, Georg 
von Wirsberg, Dietrich von Schaderitz, Dietrich von Mandelsloe, 
Joachim von Zizewitz und Philipp von Vitztum. Reg. D p. 281 
no. 33 und C p. 236 no. 47.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Yacha 14. Juni 1558, Konz. 
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fur jene Tage kurzeń. Zeit in Oppenheim ein1). Auch 
das Ubersetzen der Reiter iiber den Strom ging trotz der 
storenden, das G-etrenntmarschieren kleiner Truppenteile 
fordernden Landfriedensbestimmungen am 22. und 23. leicht 
von statten, ohne dali jemand an eine Hinderung gedacht 
hatte. Noch beabsichtigte man gerade westwhrts nach 
Wallerfingen zu ziehen, wie es der Herzog von Guise mit 
Riicksicht auf die Belagerung Diedenhofens angeordnet 
hatte. Erst zu Kirchheim-Bolanden traf die neue Order 
ein, die den Musterplatz weiter stidlich nach Saaralben an 
die Einmiindung des EluUchens Albę in die Saar verlegte 2). 
Denn die deutsche Stadt war am 22. Juni erobert worden. 
Und der franzosische General wollte ein Zusammentreffen 
der frischen Truppen mit den deutschen Bezwingern Dieden
hofens vermeiden, dereń Ablohnung aus Besorgnis vor 
ernsten Meutereien bei ihm beschlossene Sache war3).

1) G.B. chart. B no. 76. Was Joh. Wilh.s eilige Umkehr nach 
Gerau zu den kaiserlichen Gesandten — „sie weren sonst verstricket 
worden“ — veranla6te, dariiber fehlt jede Nachricht im W.G.A.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 45: Mulich an Joh. Friedr. 
24. Juni.

3) Vgl. Barthold 1 246 f.
4) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 45: Joh. Wilh. an Fr. von Guise 

26. Juni, Kaiserslautem, Konz.

Schon erwachte die Kriegslust in Johann Wilhelm. 
Dem Schicksal einer Zertriimmerung seiner Streitkrafte im 
Herzen des Reiches war er entgangen. Jetzt zeigte er 
sich einem militarischen Coup auf deutschem Gebiete nicht 
abgeneigt. Nur weil er von dem Herzog von Guise 
keinen Befehl erhielt, begnugte er sich, gegenuber den 
bei Rheinhausen liegenden 1300 spanischen Reitern und 
3000 bóhmischen Schanzgrhbern Beobachtungsposten zuriick- 
zulassen 4).

Die Anwesenheit des Herzogs auf franzósischem Boden 
war allerdings wichtiger ais ein unverantwortlicher Land- 
friedensbruch im deutschen Reiche. Denn schon holte 
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Philipp zum ersten Schlage aus, der den Feind bei Grave- 
lingen niederwerfen sollte.

Am letzten Juni traf Johann Wilhelm in Saaralben 
ein. Die franzósischen Musterungskommissare — Mandosse 
war an ihrer Spitze — lieBen einige Tage auf sich warten1). 
Wieder kam es zu unerąuicklichen Verhandlungen. Die 
Rittmeister forderten, daB ihnen der erste Kriegsmonat 
vom 15. Juni an laufend gerechnet wiirde, wie es von 
Rouvet festgesetzt worden ware, da alłein durch fran- 
zbsische Schuld die Musterung 4 Wochen sphter erfolgte. 
Mandosse verweigerte das, wie er auch dem Herzog den 
Aufwand nicht verguten wollte, den ihm die nur fur seinen 
eigensten Gebrauch bestimmten Pferde bereiteten. Am 
11. Juli fand schlieBlich eine notdiirftige Einigung nach 
beiderseitigen Konzessionen statt. Der Herzog von Guise 
sollte ais Oberinstanz angerufen werden2). Hier in Saar
alben stellten sich allgemach die ersten groBen Entthu- 
schungen ein, dereń Sch western von nun an immer wieder 
den Weg Johann Wilhelms in Frankreich kreuzen sollten. 
Im Vollgefuhl seiner kurfurstlichen Abstammung hatte sich 
der Herzog gleichsam ais Bundesgenossen seines kónig- 
lichen Vetters betrachtet. Jetzt machte er die bittere Er- 
fahrung, daB ihn die franzósischen BevoUmachtigten wie 
einen gewóhnlichen Obersten behandeln wollten, so daB er 
bei dem Gedanken einer móglichen Gleichstellung mit Grum- 
bach in der Hitze der Unterhandlungen die Eventualitat 
seiner vollstandigen Willensanderung auf das scharfste 
betonte; eine Stimmung, der wir — bezeichnend fur das 
Niederziehende des Abhangigkeitsgefiihles — von nun an 
immer seltener begegnen. Noch heftiger aber klagte er 

1) G.B. chart. B no. 76. Joh. Wilh. besuchte unterdessen 
Wolfgang von Zweibriicken.

2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 
12. Juli, Saaralben, eighg. Am 13. Juli erhielten die Reiter fur einen 
Monat Sold. Doch ist damit nicht bewiesen, daB die Rittmeister mit 
ihrer Forderung durchgedrungen waren. Reg. O p. 236 no. 45: Be- 
schwerungsartikel der Rittmeister, Saaralben 7. Juli.
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seinem Bruder schon am 12. Juli daruber, daB man ihm 
eine Antwort auf die Baseler Artikel nach wie vor vor- 
enthielte 1).

1) „Ich werde auch nitt kunen underlassen, mich gegen meinen 
herren und freunden des reiches zu beklagen und sie warnen, das 
wie mirs itzt ginge, werde es inen auch genn; er werde wol sehenn, 
ob ehr mehr werde deutsche reuther bekummen; darauff sein wir 
noch nitt einick mitt einandehr. Ich habe mir aber vorgenummen, 
wo ehr nitt wille, so wille ich mitt zien bis zum Herzogen vonn 
Gusse, und wo ich solches beie ime nitt ehrlangen kann, meinen 
abschitt nemen, sie mugens damach so gutt machenn ais sie wollen.“

2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 
2. August, eighg.

3) G.B. chart. B no. 76 notiert den Besuch am 18. Juli; Joh. 
Wilh. selbst am 20.

Die nachste Aufgabe war, die Vereinigung mit dem 
kóniglichen Herrn zu suchen. Man durchąuerte zunachst 
Deutsch-Lothringen in der Richtung auf Diedenhofen, in 
dessen Nahe man sich mit der Abteilung Jakob von OBburgs 
verband2). Eine funfthgige Rast — man wartete auf neue 
Befehle; denn nach der Niederlage von Gravelingen sah 
sich die franzósische Heeresleitung gezwungen, ihren 
Operationsplan ganzlich umzugestalten — gab dem Herzoge 
willkommene Gelegenheit, auf eine Einladung Vieillevilles 
hin, des Statthalters von Metz, am 20. Juli das eroberte 
Diedenhofen zu besuchen3). Noch weckte die genommene 
gewaltige Feste sein ungeteiltes Erstaunen. Sie war nicht 
in Trummer geschossen worden und ware nach seiner 
Meinung noch wohl zu halten gewesen, wenn rechte Leute 
drin gewesen waren. Der Vergleich mit dem Grimmenstein 
war nattirlich. Das Resultat seiner Betrachtungen schrieb 
er nach Weimar. Johann Friedrich mochte sich das Geld, 
das der Festungsbau in Gotha kostete, nicht gereuen lassen; 
vor allem sollte er den Wall so breit anlegen lassen, daB 
das FuBvolk auf ihm mehrere Reihen tief aufgestellt werden 
kónnte. Diesem Mangel schrieb er hauptsbchlich die Schuld 
an dem friihen Falle der Stadt zu.



72 Herzog Johann Wilhelm von Weimar

Endlich war man iiber den Kriegsplan orientiert. Es 
wurde ein spanischer Angriff auf die Picardie erwartet. 
Die schleunigste Konzentration aller Truppen in dem be- 
drohten Lande war notwendig. Wahrend der Herzog von 
Guise aus Luxemburg iiber Sedan der Ebene von Laon 
zuzog, sollte Johann Wilhelm durch die Champagne in par- 
alleler Westbewegung demselben Ziele zustreben. Die Ab- 
sicht war, dann vereint Konig Philipp entgegenzuriickenx).

Anfang August hatte der sachsische Herzog seine 
nachste Aufgabe erfiillt, die Fiihlung mit der franzosischen 
Armee gewonnen. Das unnotige kleine militarische Schau- 
spiel vor dem Einriicken in das kónigliche Lager werden 
wir dem Neuling auf kriegerischem Boden zu gute halten 
miissen. Samtliche Schwadronen in Schlachtordnung for- 
miert, die neuen, bei Diedenhofen iiberlieferten Fahnen ent- 
rollt, so lief> er auf Pierrepont an der Souche zuriicken1 2). 
Die Franzosen liefien es an Hóflichkeit nicht fehlen. Bereits 
eine dreiviertel Meile vor dem Lager begrufiten zwei fran- 
zosische Feldmarschalle die deutschen Bundesgenossen. 
Kaum ein Drittel des Weges hatten sie weiter zuriick- 
gelegt, da kam ihnen der Oberkommandierende, Herzog 
Franz von Guise, mit seinem Stabe entgegen3 4).

1) Vgl. Barthold I 249.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Joh. Wilh. an Joh. Friedr., 

Pierrepont 9. August 1558, eighg. Vgl. de Thou, a. a. O. XX 934; 
Monluc, a. a. O. II 424 ff.; Schardius, Hist. opus, III 2135.

3) W.G.A. eb.: „und hat sich der herzog gar freundlich gegen 
mir gehalten . . . alsbald auch ein Bruderschaft mit mir angericht.“

4) Joh. Wilh. war sich dessen voll bewuBt. Seine Briefe sind 
in dieser Zeit in anschaulicher Breite gehalten. Der Herzog sprach 
mit dem Kbnige lateinisch oder durch Dolmetscher.

Am 7. August machte darauf Johann Wilhelm Hein
rich II. seine Aufwartung, der in dem etwa eine Meile von 
Pierrepont entfernten Marches, einem Schlosse des Kar- 
dinals von Lothringen, Quartier genommen hatte2). Ohne 
Zweifel fiir den Sohn Johann Friedrichs des GroBmiitigen 
ein bedeutungsvoller Tag 4), und ais solcher wurde er auch 
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von dem Kónige angesehen. Nachher erzahlte man sich, 
daB sich Heinrich einem deutschen Fiirsten gegenuber noch 
nie von solcher Liebenswiirdigkeit gezeigt hatte. Er bewill- 
kommnete den Herzog ais seinen Blutsverwandten. Er zog 
ihn zur intimen Tafel, — nur der Dauphin, der Herzog 
und der Kardinal von Guise nahmen noch daran teil. Die 
Absicht war deutlich und wurde von ihm selbst in Worte 
gefaBt. Er versprach, Johann Wilhelms Position derartig 
zu gestalten, daB es andere Reichsfiirsten seinem Beispiele 
nachtun wiirden. Die Ehre einer einstiindigen Unterhaltung 
mit dem Kónige unter vier Augen brachte schlieBlich bei 
dem Ernestiner den gewiinschten Eindruck zur schónsten 
Vollendung. Und gleichermaBen erhielten die deutschen 
Obersten Grumbach, Warberg, Zizewitz und der herzog- 
liche Kanzler Mulich persónliche Beweise von des Kónigs 
Leutseligkeit1).

1) S. Anm. 2 auf S. 72.

Der nattirliche Wunsch Heinrichs H., seine neuen 
Truppen zu sehen, fuhrte am nachsten Tage zu der grofien 
Paradę der gesamten franzosischen Streitmacht, dereń aus- 
fiihrliche Schilderung sich Historiker und Memoirenschreiber 
in jener Zeit niemals haben entgehen lassen. Die Heerschau 
auf der Ebene zwischen Laon, Marle und Grecy war ohne 
Zweifel die stattlichste, die der Sohn Franz’ I. je iiber 
seine Truppen gehalten bat. Im Zentrum der sich weithin 
dehnenden Linie waren die neuangekommenen herzoglich- 
sbchsischen Fahnen aufgestellt mit den Schwadronen Stau- 
pitzens, Schonwesers und Reifenbergs. Nach einigen 
Manóvrierbewegungen muBten die deutschen Reiter einen 
Ring um den franzosischen Stab bilden. Heinrich richtete 
einige kraftige Worte an die Scharen. Er versprach Leib 
und Blut bei ihnen zu lassen. Und dem Beschiitzer der 
deutschen Freiheit antworteten die Soldaten mit demselben 
Schwure x).

Mit neuen Kraften ging es nun den Spaniem entgegen.
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Allerdings umging man den im Vorjahre von den Feinden 
eroberten Festungskomplex. Man zog westlich der Serre 
und Oise entlang und stieB erst von Noyon nach Nor den 
vor bis Amiens, wo man am 26. August anlangte. Kriege- 
rische Herzen mochten hóher scblagen bei dem Gedanken, 
daB sie nur die Somme von den Spaniem trennte. Und 
auch diese Scheide schwand, ais die franzosische Armee 
am 1. September auf Schiffsbrucken nach dem Nordufer 
iibersetzte. Es hatte den Erfolg, daB sich die Haupt- 
macht Philipps in eine giinstigere Stellung an die Authie 
zuriickzog x).

Aber es war der letzte AngriffsstoB Konig Heinrichs 
gewesen. Zwar hielt man noch im September auf fran- 
zdsischer Seite die Fiktion der Offensive aufrecht. Neue Zu- 
ziige trafen ein. Erneute Kustungen wurden vorgenommen, 
Yorpostenplankeleien mit Yorliebe gesucht. Doch war nicht 
erst das Auftreten des Wechselfiebers im Lager notig, um 
Wolf Mulich zu veranlassen, der einschlummernden Valois- 
schen Strategie Gute-Nacht zu wunschen. Es fand in der 
Tat der Konig nicht den Mut, mit diesem Heere seine 
letzte Kartę auszuspielen, setzte er doch damit das Prestige 
Frankreichs nach auBen und die Autoritat der Krone im 
Innern auf das Spiel. Aber auch Philipp neigte zum 
Frieden. Das spate Anriicken der Truppen, ihre Wider- 
setzlichkeit, Seuchen im Lager und die finanzielle Notlage 
machten ihn zu Unterhandlungen zuganglich. Schon im 
August hatte man Yerhandlungen angekniipft. Sie wurden 
Ende September entschlossener aufgenommen und fuhrten 
im Oktober zu einem Waffenstillstande1 2).

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Mulich an Joh. Friedr., 
Amiens 29. Aug., 6. Sept. 1558.

2) Vgl. Marcks, Coligny, I 142. W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: 
Joh. Wilh. an Joh. Friedr., Amiens 26. Sept., eighg.

Johann Wilhelm hatte nicht erwartet, daB sein Kriegs- 
zug mit einem zweimonatlichen Stillliegen vor dem feind- 
lichen Lager enden wiirde. Noch sah er durch den Uber- 
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gang uber die Somme fur sich die Moglichkeit gegeben, 
kriegerische Lorbeeren zu pflticken, und schien dazu, ge- 
tragen von dem Wohlwollen Heinrichs II., der ihu zunachst 
jeden zweiten Tag zu Gaste bat1), der den sachsischen 
Rittmeister Joachim von Zizewitz zum deutschen Feld- 
marschall ernannte 2) und nach der Verhaftung des Herzogs 
von Luneburg3) dem Fiirsten von Weimar versicherte, es 
sollte kiinftig kein Deutscher ohne Johann Wilhelms 
Wissen und Zustimmung bestraft werden4), berechtigten 
Grund zu haben.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Joh. Wilh. an Joh. Friedr., 
Łager vor Amiens 29. Aug., eighg.

2) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Joh. Friedr., Amiens 8. Sept., eighg.
3) Vgl. Barthold I 252 f. W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Joh. 

Wilh. an Franz Otto von Braunschweig, Konz. 27. Sept. Amiens.
4) W.G.A. eb.: Mulich an Rudolf, 27. Sept.
5) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Joh. Wilh. eighg. s. d. 1558 

Amiens: „es hat mich sehr tibel verdrossenn, das mann mir so iibel 
draut; wehr mir, der mustert, ins Zeit kumen und auch mich be- 
sichtigt, so hette ich in mit einem knebelspieB nausbracht, wehr ich 
auch noch so iibel zu bas gewest.“

Aber mit der Zeit — je mehr der Sommer dahinging, 
ohne daB man den Feind zum Kampfe zwang — kam von 
neuem der MiBmut zu Johann Wilhelm. Seuchen griffen aus 
der Stadt Amiens mit erschreckender Furchtbarkeit ins Lager 
uber. Der Arzt, der Pfarrer, Mulich erkrankte. Bald er- 
griff es auch den Herzog. Nur wenig fehlte, und auch er 
hbtte auf dem „Kirchhofe des deutschen Adels“ ein fruhes 
Grab gefunden. Er muBte im Zelte bleiben, ais man am 
5. September seine Reiter musterte. Die Franzosen sahen 
nur leere Pferde. Sie kamei?, in die Quartiere und zahlten 
die kranken Soldaten. Schwer gekrankt erblickte Johann 
Wilhelm darin nur ein neues MiBtrauensvotum der konig- 
lichen Beamten5). Die gróBte Sorge aber machte es ihm, 
daB der Konig noch nie auf die Baseler Artikel zu sprechen 
gekommen war. Wiederholt ging er den Kardinal und den 
Herzog von Guise, die sich besonders gern ais Bluts- 
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yerwandte der Ernestiner gerierten i), mit der Bitte um 
eine endliche Resolution an1 2). Denn die Dinge spitzten 
sich in Deutschland zweifellos zu einer nicht unbedenk- 
lichen Krisis zu. Die Frage, ob auswhrtiger, im Interesse 
fremder Monarchen geleisteter Kriegsdienst den Reichs- 
filrsten gestattet sein soli te oder nicht, lieB nach den Er- 
fahrungen der letzten Jahre vor allem die Habsburger nach 
einer endgtiltigen Entscheidung trachten. Freilich mit der 
Tatsache, daB Johann Wilhelm Pensionhr der franzósischen 
Krone gegen Spanien war, hatte man sich yorlaufig ab- 
gefunden. Selbst, so scheint es, Ferdinand und Maximilian. 
Die Antwort des Kbnigs von Bohmen3) nach dem Aus- 
schreiben von Vacha hatte das Bedauern ausgedriickt, daB 
sich seit dem Abschlusse des habsburgisch-ernestinischen 
Cbereinkommens im April 1557 kein namhafter Zug gegen 
die Tilrken zugetragen hatte, mit dem herauszulesenden 
Vorwurfe, der Herzog hatte mit der Einwilligung in die 
franzosische Bestallung nicht so eilen sollen, da er noch 
immer mit Ehren und Nutzen vom Kaiser hatte in Dienste 
genommen werden konnen.

1) Die Guisen fiihrten ihren Stammbaum bis auf Karl den 
GroBen zuriick, wie die Ernestiner. Carloix, Mćm. de Vieilleville, 
IV 274 sagt von den letzteren: estants si poures, toutefois de la 
plus ancienne race de 1’Europe, de laquelle estoit sorty Charlemaigne 
Roy de France.

2) IV .G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Erinnerung an den Kardinal 
24. Sept. Amiens. Joh. Wilh. motivierte sein Gesuch: „so wirdt doch 
diese Iro f. G. dinstleistung, domit irn f. G. andere Teutzsche Fiiraten 
zugleichen beginnen, (....), bci hochgedachter kay. Matt. und dem 
Konnig ron Engellandt anch irenn Adherenten unyergessen bleyben. 
Sondern sie wieder dahin gedenken, das sie mit s. f. G. dermassen 
ein exempeł, es geschehe mit fugen oder unfugen, statuieren, damit 
andere fursten, sich in der Ko. Matt. auB Frankreich dienste so 
offentlich mit der person und that einzulassen, abgehalten werden 
mugen.*

3) W.GA. Reg. D p. 281 no. 44: Wien 5. Juli.

Es war nicht persónliche Abneigung, die seit dem 
Juni 1558 die Zahl der Feinde des jungen Ernestiners 
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vennehrt hatte. Der Grund dazu war allgemeinerer Natur. 
Seit den Tagen des Schmalkaldischen Krieges war Deutsch
land nicht zur Ruhe gekommen. Neben den groBen Gegensatz 
von Katholiken und Protestanten waren andere Zwistig- 
keiten der Reichsfiirsten untereinander getreten. Unaus- 
gesetzte Fehden erfilllten beinahe ein Jahrzehnt das deut- 
sche Land mit Waffenlarm, das zugleich in dieser Zeit den 
Werbeplatz fiir die Armeen bildete, die den Kampf um die 
Weltmachtstellung von Spanien-Osterreich und von Frank
reich zu fiihren hatten. Ais dann die beiden gefhhrlichsten 
Kdpfe, die von Anfang an diese Revolutionen geschiirt 
und spater in Brand erhalten hatten, Moritz und Albrecht, 
nicht mehr waren, nachdem sich Karl V. ais gebrochener 
Mann zurtickgezogen hatte, war die von Ferdinand im 
Bundę mit Kursachsen auf dem Augsburger Reichstage 
(1555) so erfolgreich ins Leben gerufene Politik der Be- 
ruhigung und Erhaltung des augenblicklichen Standpunktes 
in offensichtlicher Weise von Erfolg gekriint gewesen. 
Nicht die Werbungen der Pensionare Philipps — des 
Reichsfiirsten —, sondern die in ihrem Grade ungekannte 
militarische Verbindung der sachsischen Herztige mit Hein
rich H. bedeutete eine in ihren Folgen unberechenbare 
Durchbrechung dieses neuen Systems. Die Gefahr eines 
ZusammenstoBes der fiir Spanien geworbenen Truppen mit 
den franzósischen Mietlingen auf deutschem Boden war in 
bedrohlichste Nahe gertickt. Die erneute Schadigung der 
kaum zur Ruhe gekommenen Territorien durch die unver- 
meidlichen Truppendurchmarsche tauchte wieder ais grim- 
miges Gespenst auf. Und wer btlrgte daflir, daB nicht 
einmal die scheinbar fiir das Ausland gedingten Sbldner 
ihren Feind unerwartet in einem deutschen Fiirsten suchen 
und damit eine neue Zeit der Selbstzerfleischung wieder 
heraufbeschwóren wtirden? In der Tat, es muBte Kaiser 
Ferdinand ais seine vornehmste Aufgabe empfinden, gegen 
dieses die eben gewonnene Ordnung aufs auBerste gefhhr- 
dende Treiben der altverhaGten Ernestiner, der erklarten
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Gonner der alten markgraflichen Diener, der Beschiitzer des 
Landfriedensbrechers Grumbach, der starrsirniigen Hinter- 
treiber des zu Worms 1557 versuchten Ausgleichs zwischen 
Katholiken, Lutheranern und Zwinglianern, zunachst auf' 
einem Reichstage vorzugehen.

Im Juni hatte sich keine der mannigfachen auf beiden 
Seiten gehegten Beftirchtungen verwirklicht. Nun sollten 
im September die Gemuter aus ihrer eben zuriickgewon- 
nenen Ruhe wieder emporgeschreckt werden — durch die 
Nachricht von den eingeleiteten Priedensverhandlungen 
in der Picardie. Die voraussichtliche Beendigung des 
spanisch-franzosischen Krieges, das damit unvermeidliche 
Abdanken der Soldateska warf unheimliche Schatten in 
die Zukunft voraus. Ob die nach vielen Tausenden zah- 
lenden Sóldnerscharen sich bei ihrer Riickkehr nach Deutsch- 
land zerstreuen wiirden, oder ob sie sich zu einem neuen 
Heere, zu neuen Zieleń wieder zusammenschlieBen wiirden ?

Wie allgemein man sich in diesem Jahre gewbhnt hatte, 
den Herzog Johann Wilhelm von Sachsen ais den gefahr- 
lichen Storer des Landfriedens im deutschen Reiche zu 
betrachten, da,fur ist bezeichnend, daB sich angesichts der 
gefurchteten Truppenentlassungen auf dem franzosischen 
Kriegsschauplatze gerade an den Namen des Ernestiners 
die abenteuerlichsten Geriichte hefteten. Da schwirrte 
wieder jene bereits im Juni von Herzog Heinrich von 
Braunschweig gegen Johann Wilhelm lancierte Nachricht 
— der sachsische Eiirst beabsichtigte, sich links des Rheins 
mit Grumbach zu vereinen, um 3000 Reiter und 30 Eahnlein 
Landsknechte stark umzukehren und Herzog Albrecht V. 
von Bayern zu iiberfallen— nur in noch sensationellerer 
Redaktion auf. Zunachst hieB es, daB Grumbach und dessen 
Anhang im Winter in Eranken losbrechen wollten — eben- 
falls eine aus dem vergangenen Priihjahre von neuem er-

1) W.G.A. Reg. D p. 271 no. 9: Heinrich an Albrecht von 
Bayern, Wolfenbuttel 27. Juni 1558.
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wachtę Fabel; daB der nichtregierende Herzog von Weimar 
sich in Bayern ein eigenes Land zu gewinnen gedachte. 
Bald sollten dann die Franzosen Mitwisser und Fbrderer 
solcher Revolutionsplane sein. Johann Wilhelm wiirde die 
Tochter des Konigs von Navarrą heiraten, damit jahrlich 
100000 Gulden beziehen. Grumbach und Stein sollten ais 
herzogliche Ratę wirken. In einem Winterfeldzuge wiirden 
dann die Stifter Wtirzburg und Bamberg und die Reichs- 
stadt Niirnberg iiberfallen werden, alle ernestinischen Wider- 
sacher heimgesucht, Kurfurst August wiirde vertrieben, und 
Johann Wilhelm die Kur wiedergegeben werden i).

Dieser feindseligen Stimmung konnte der sachsische 
Fiirst, dem augenblicklich kaum etwas ferner lag, ais an 
gewaltsamen Umsturz im deutschen Reiche zu denken, 
nicht mit erfolgreichen Waffen begegnen. Zwar lieB er 
sich zu dem offiziellen Schritte herbei, in einem langeren 
Schreiben an Albrecht von Bayern die Grundlosigkeit der 
ihn verdachtigenden Geriichte und die Lauterkeit seiner deut
schen Politik zu beteuern* 2). Jetzt machte er, wie schon 
erwahnt, energisch den Guises Vorstellungen, die ihm 
in Deutschland drohende Gefahr durch verbindliche Zu- 
sagen im Sinne der Baseler Artikel zu beschworen 3). Aber 
im ganzen wurde seine Position im Oktober noch ungiin- 
stiger ais vorher.

li Vgl. Ortloff I 165 f.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Amiens 27. Sept., Konz.; 

gedruckt in Buders Niitzlicher Satnmlung versch. meist. ungedruckter 
Schriften, S. 43 ff.

3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Mulich an Joh. Friedr., vor 
Amiens 27. Sept. S. Anm. 2 auf S. 76.

4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33: Amiens . . . „si bon et si 
favorable recueil et traictement, quil aura occasion de croyre quil sest 
dedye a ung prince plant dhonneur et digne destre ayme“.

Allerdings beąuemte sich Heinrich II. am 10. Oktober 
zu einer Antwort. Er versprach dem Herzoge die beste 
Unterhaltung4). Er gab offen zu, daB sich Johann Wil
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hełm in ein gefahrlich.es Spiel eingelassen hatte, doch 
driickte er sein Yertrauen aus, daB sich die Ernestiner 
in weiser MaBigung ohne Nachteil aus der Affare ziehen 
wiirden. Im Notfalle aber versprach er ihnen seine Unter- 
stiitzung, wie er sie Moritz hatte zu teil werden lassen1). 
Die Phrase von der standesgemaBen Versorgung des Her- 
zogs erhielt dann in einer Audienz durch das Versprechen 
der Schenkung eines herrschaftlichen Sitzes einen realeren 
Untergrund.

1) . weise und geschickte Fursten, da sie von weitem die
gefahr, so Inen darauB entstehn móchte, wol werden abwenden, ge- 
troster Hoffung, wo es die not erfordert, das sy ir. Mt. befurderung 
und hiilff bedórfen werden, so soli inen dieselbig nit wenig mitgeteilt 
werden, dan iren Herm Yettern widerfaren ist.“ Kanzleiiibersetzung.

Auf die Punkt fur Punkt prazisierten Artikel war 
dies die Antwort. Statt einer Zusicherung der Unkiind- 
barkeit der Pension durch Erankreich, statt einer Zu- 
sicherung der Gelder auch fur die Kriegszeiten Redens- 
arten von Ehr- und Gunstbezeugungen, die unschwer die 
schlecht bemantelte egoistische Rucksichtslosigkeit des fran
zósischen Konigs erkennen lieBen. Statt des greifbaren 
Yersprechens von Geld- und Truppenhilfe im Palle eines 
gegen die Ernestiner gerichteten Angriffes der nicht miE- 
zuverstehende Wunsch, daB die Herzóge von Sachsen um 
jeden Preis jeden Krieg zu yermeiden hatten. Und die 
Formulierung des Briefschlusses war der franzósischen 
Diplomatie nicht unwiirdig. Sie lockte den Sohn des ge- 
borenen Kurfiirsten mit der Zusage einer verstandnisvollen 
Allianzpolitik, wie sie einst Moritz instand gesetzt hatte, 
seinen Raub zu behalten. Doch eben diese Zusicherung 
machte mit dem Hinweis auf die Yettern zur unausge- 
sprochenen Yorbedingung franzósischer Hilfe eine ahnliche 
Garantie von seiten der Ernestiner, wie sie einst der Alber- 
tiner auf Kosten des deutschen Reiches geboten hatte. In 
der Tat war diese Notę wenig mehr ais eine neue nichts- 
sagende Yertróstung fur die Zukunft. Und mehr ais den 

gefahrlich.es
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guten und geneigten Willen Heinricha II. lasen weder 
Johann Wilhelm noch Mulich heraus x).

Dabei wurde es dem Herzoge angesichts der wach- 
senden Erregung in Deutschland immer klarer, daB ihm 
fur die nachsten Monate eine Rtickkehr nach Thuringen 
unmóglich ware. Hatte das Schreiben vom 27. September 
an Albrecht von Bayern allen Geruchten von siiddeutschen 
Projekten Johann Wilhelms die Nahrung entzogen, so 
schossen nunmehr die tippigsten Fabeleien von kursachsisch- 
danischen Planen der Ernestiner ins Kraut. Sie wuBten 
von einer Heirat des sachsischen Herzogs mit einer lothrin- 
gischen Prinzessin und lieBen der Operation gegen Franken 
und MeiBen einen Feldzug gegen Danemark nebenhergehen, 
der die Restitution der alteren danischen Linie, der Her- 
zogin Christine von Lothringen oder eines Sohnes der- 
selben — die Kurfiirstin-Witwe Dorothea war kinderlos — 
auf den Thron Christians III. bezwecken sollte; Geriichte, 
die man schlieBlich selbst in Dresden weniger ernst nahm 1 2). 
Aber der abflauenden antiernestinischen Agitation verstand 
die spanische Diplomatie im Oktober neues Leben einzu- 
hauchen. Es war die Rache fiir die Parteinahme Johann 
Wilhelms zu Frankreichs Gunsten. K&nig Philipp und 
Emmanuel Philibert von Savoyen lieBen den Kurftirsten 
von Mainz und Trier, den Bischófen von Bamberg und 
Wtirzburg und der Reichsstadt Niirnberg Warnungen vor 
sachsischen Eroberungsgeliisten zugehen. Auch sie spielten 
die unheilvollen Diener Albrechts, Grumbach und Stein, 

1) Am 23. Oktober (Amiens) schrieb Mulich wie immer an 
Joh. Friedr., es ware seine letzte Aufgabe fiir die wenigen ihm noch 
gewahrten Tage in Frankreich, „die noch unerledigte Artikel auff 
einen oder den andęrn wegk“ „zu bescheidt“ zu bringen. W.G.A. 
Reg. C p. 236 no. 46. Und Johann Wilhelm klagte am 13. Nov. 
aus Paris, daB er „bishero uff die unerledigten Artikel, deshalben 
uns zu Basell vertrostung gethann worden, keinen bescheit" erlangen 
kónnte. Reg. D p. 281 no. 43.

2) Vgl. Ortloff I 167 ff.
XXVI. 6
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gegen den Ernestiner aus: die markgrafliche Schuldfor- 
derung wollte er zum Vorwande nehmen, um ihnen einen 
Waffenbesuch auf dem Heimwege aus Frankreich abzu- 
statten1). Die Wirkung war die gewiinschte. Denn wah- 
rend Wiirzburg und Bamberg mit dem Kreisobersten, Mark- 
graf Georg Friedrich von Ansbach, und dem Bischof Eber- 
hard von Eichstatt Fiihlung suchten, entschlof man sich 
auch in Wien und Dresden zu ernsten Yorstellungen in 
Weimar 2).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: 25. Okt. 1558.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Schreiben der Bischbfe 

18. Nov. Reg. D p. 281 no. 43: Mandat Ferd.s, Wien 8. Okt.; August 
an Joh. Friedr., Dresden 23. Okt. Reg. D p. 281 no. 44: Mas. an 
Joh. Friedr., Wien 11. Nov., Ferd. an Joh. Friedr., Prag 15. Dez.

3) Vgl. Marcks, Coligny, I 142 ff.

Unterdessen hatten die spanisch-franzosischen Unter- 
handlungen am 17. Oktober zu einem Waffenstillstande 
gefiihrt, der im nachsten Jahre durch den Frieden von 
Chateau-Cambresis gekront werden sollte. Philipp hatte 
um so eher die Praliminarien gebilligt, ais ihn das Ab- 
leben Karls V. am 21. September in sein heimisches Konig- 
reich rief, und ihm seine Finanzlage die Beendigung des 
Krieges zur unbedingten Notwendigkeit machte, wahrend 
die franzósische Regierung neben sachlichen Griinden sich 
infolge des Zwistes hofischer Parteien zu diesem Abschlusse 
beąuemt hatte 3). Damit war ein Kampf ausgetragen, der 
ein Menschenalter zwischen den Hausern Yalois und Habs
burg gefiihrt worden war.

So hatte auch Johann Wilhelms Laufbahn eines fran
zosischen Obersten ihr Ende erreicht. Am 19. Oktober 
wurde er samt seinen Rittmeistern vor den Konig beschieden 
und beurlaubt. Am 22. verabschiedete er seine Reiter. 
Zwei Tage danach verlief er selber Amiens und ging 
nach Paris.

Der Herzog schrieb sich spater das Verdienst zu, 
die Lilien Frankreichs vor einem Unterliegen bewahrt 
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wahrt zu haben i). Dies mag auf den ersten Blick um so 
mehr in Erstaunen setzen, ais er nicht ein einziges Mai 
sein Schwert gegen die Spanier gezogen hatte. Doch in 
mancher Beziehung laBt sich diese Behauptung rechtfertigen. 
Vor Amiens zabite man neben 33 300 deutschen Lands- 
knechten 8300 deutsche Reiter. Von diesen waren erst 
7300 mit Johann Wilhelm ins Land gekommen1 2). Wie 
Grumbach nur mit Unterstiitzung der Herzoge von Sachsen 
seine Truppen hatte aufbringen konnen, so ist es zweifel- 
haft, ob Schonweser seine Fahnen ohne die Autoritat des 
ernestinischen Namens zusammenbekommen hatte3). Nach 
der Niederlage von Gravelingen und nach der Abdankung 
widerspenstiger deutscher Regimenter starkte die Ankunft 
jener Reiter derartig die franzosische Widerstandskraft, 
daB Emmanuel Philibert seinen geplanten StoB in das 
Innere der Picardie nicht auszufiihren wagte. Und durch 
das mit dem sachsischen Zuzug erzwungene Hinausschieben 
einer kriegerischen Entscheidung mit den nicht sicheren 
spanischen Truppen4) war es der Partei des Connetabel 
moglich geworden, die oben beruhrte gtinstige Verschiebung 
der Verhaltnisse zum Abschlusse eines Waffenstillstandes 
auszunutzen.

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 52. Joh. Wilh. schrieb an Osiander, 
Weimar 5. April 1561, daB die Franzosen „durch unsern Zuzug und 
der andern, denen wir nicht geringe fórderunge gethan, den frieden, 
dessen sich die franzosen itzo gebrauchen, erlangt und bekommen11 
hatten.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46; vgl. Ortloff I 165.
3) W.G.A. Rittmeisterkorrespondenz D p. 281 no. 33 u. C p. 236 

no. 44.
4) Vgl. Barthold I 248.

Erst in den Monaten seines zum Teil selbstgewahlten, 
zum Teil unfreiwilligen Aufenthaltes in Frankreich sollte 
Johann Wilhelm in die Lagę kommen, noch einige Friichte 
aus seinem Dienstverhaltnisse nach langwierigen diploma- 
tischen Aktionen reifen zu sehen. Allerdings ein wenig 
erfreuliches Nacheinander von Bitten, Gesuchen, von Visiten 

6*
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und schliefilich sogar — ais das Geld knapp wurde — von 
langem Zugastebleiben. Wir liaben die traurigsten Tage 
des furstlichen Pensionars zu durchwandern. Doch sind 
die Resultate jener Wochen •—■ in der Hauptsache vielleicht 
mehr negativer ais positiver Art — fur die Darstellung 
der Politik des Herzogs von Wichtigkeit, da sie auf vóllig 
selbstandigen Entschliissen des Fiirsten basieren. Denn der 
November 1558 brachte die Trennung von Mulich mit sich. 
Es bedeutete das die politische Miindigkeitserklarung Johann 
Wilhelms zu einer Zeit, da Johann Friedrich der Mittlere 
dem Grumbachischen Einflusse entgegenging. Der Herzog 
lieB den Hofmeister ungern ziehen. Wiederholt hatte er 
geschrieben, daG er Mulich viel zu danken hatte1). Auch 
diesem fiel es schwer, den jungen Fiirsten ohne verstandige 
Berater allein zuriicklassen zu miissen. Und seine Be- 
merkung, daG der Herzog nicht auf Rosen gehen wurde, 
sollte sich ais allzu wahr erweisen2).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Joh. Wilh. an Joh. Friedr.
26. Sept., eighg.: „Wami ich inn (Mulich) nitt hette, so stande ich 
weitt dahinden.“

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Mulich an Joh. Friedr. 23. Okt.
3) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Fr. v. Guise 5. Nov.; Reg. D 

p. 281 no. 43: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 13. Nov. 1558, eighg.

Allerdings das Programm fur die nachsten Wochen 
hatte der Hofmeister noch mitentwerfen helfen. Es ent- 
hielt drei Punkte: Annahme der Baseler Artikel durch 
Frankreich, Uberweisung eines herrschaftlichen Besitzes an 
Johann Wilhelm und Heirat desselben in eine finanziell 
und politisch vermogende fiirstliche Familie.

Mtilichs letztes Unternehmen in Frankreich, der Ver- 
such in der zweiten Halfte des Oktober zu Amiens und 
zu Beauvais Anfang November, von Kónig Heinrich die 
Zusage einer franzósisch-ernestinischen Defensivallianz zu 
erzwingen, um dereń Bedingungen in Brief und Siegel bei 
seiner Riickkehr dem weimarischen Regenten iiberreichen zu 
kbnnen, scheiterte — so muBte es gehen — vollkommen3).
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Desto fester klammerte sich Johann Wilhelm an die 
kóniglichen Worte, die ihm Haus und Wohnung in Frank
reich verhieBen. Augenblicklich wtinschte er die Yerwirk- 
lichung dieses Versprechens um so dringender herbei, ais 
sich seine pekuniaren Nd te zu mehren begannen. Yertrags- 
mhfiig hatte er nur fiir die Monate Marz bis Mai Pension zu 
verlangen. Aber an dereń Auszahlung dachte man in Paris 
vorlaufig nicht. So entschlofi sich der Herzog zu einer Reise 
nach Beauvais, wo er die Guises zu einer bestimmten Er- 
klarung iiber die ihm zugedachte Schenkung zu bewegen 
suchte. Er wurde auf weiteres vertrostetx).

1) Die letzte Hoffnung in diesen Verlegenheiten war Joh. Friedr.. 
Mulich iibernahni die Ausfiihrung der Mission. Er sollte infolge- 
dessen dem Egoismus des Weimarer Regenten und einer Grum- 
bachischen Intrige zum Opfer fallen, ohne daB Joh. Wilh. ernstlich 
Miene machte, seinen Diplomaten zu retten. — Noch im Dezember 
entledigte sich der Hofmeister seiner Aufgabe in Weimar. Er for- 
derte Joh. Friedr. d. Mittl. zur Einlósung seines am 1. Juni ge- 
gebenen Versprechens auf. Er drang darauf, man sollte Joh. Wilh. 
4000 Gulden von den durch den Resignationsvertrag fiir den Auf- 
enthalt im Auslande festgesetzten 8000 Gulden senden (W.G.A. Reg. D 
p. 281 no. 43: Joh. Friedr. an B. v. Mila, Weimar 24. Dez.). Joh. 
Friedr. benutzte die Gelegenheit, eine unbeąueme Yerpflichtung zu 
leugnen und den unwillkommenen Mahner zu beseitigen. Er erklarte, 
das Opfer einer „von etlichen leuthen“ gesponnenen Kabale zu sein; 
man hatte die Absicht, ihn „mit schimpf, spot und hbchster ver- 
kleinerung“ zur Riickgangigmachung der 57er Resignation zu ver- 
anlassen (W.G.A. Reg. D p. 281 no. 46: Joh. Friedr. an Joh. Wilh. 
3. Jan. 1559). Deingegeniiber mochte Joh. Wilh. noch so sehr die 
Lauterkeit seiner Beweggriinde betonen; ihn hatte „niemant darzu 
angereizt“, nur aus Not handelte er so; noch ware ihm kein Heller 
von den Franzosen ausgehandigt worden; noch hatte er „filer boten- 
taten und andrer ungunst“ zu tragen. Der nachste Reichstag kónnte 
ihm leicht die Acht bringen. Die Yerweigerung der 8000 Gulden 
wurden seine Existenz in Frankreich vollkommen untergraben. „Wo 
ich solches zufor gewust hette, solt mich kein mensche dar zu ver- 
mocht habenn, das ich mich hirein begeben hette, denn ich E. L. und 
uns allerseitze hir zu schimpf und spott diente“ (W.G.A. Reg. D 
p.. 281 no. 46: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 4. Febr. 1559, Paris, eighg.). 
Die Tatsache, daB Mulich eine Zahlung von Joh. Wilh. zu fordem
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Auf den Bittgang von Beauvais folgte im Dezember 
ein gleich ergebnisloser nach St. Germain i). Man schwankte, 
ob man dem Herzoge einen Besitz in der Champagne oder 
an der Loire, etwa bei Orleans, geben sollte. Johann 
Wilhelms Lagę aber wurde immer unertrhglicher2). Um 
die Ausgaben zu mindern, yerstand er sich sogar zu einem 
Aufenthalte auf dem bei Orleans gelegenen Besitztume des 
Obersten Georg von Reckerod3). Allein vom Connetabel 
versprach er sich noch eine schnelle Erledigung seiner 
Wunsche 4). Wir wissen zwar nicht, in welchen Beziehungen 
damals Johann Wilhelm zu demselben gestanden hat. Doch 
war es in der Tat Montmorencys Yerdienst, wenn endlich 
am 15. Januar 1559 dem Herzoge die Herrschaft Chatillon

hatte (W.G.A. eb.), und der Hinweis auf Erpressungen des Hof- 
meisters im pfalzischen Ehehandel (vgl. Ortloff I 150 ff.) geniigten, 
um diesem einen Strick zu drehen. Erst nach langem Strauben 
beąuemte sich Joh. Friedr. zu der Zusage, seinem Brud er die 
8000 Gulden gewahren zu wollen (21. Marz 1559, eighg., W.G.A. 
Reg. D p. 281 no. 46); und ais er vernahm, daB man Joh. Wilh. 
„so schlecht in Frankreich“ hielte, erneuerte er am 13. April seine 
Versprechen (W.G.A. eb.: Grimmenstein).

1) W.G.A. Reg. O p. 236 no. 46: Joh. Wilh. an Mulich 
13. Dez. 1558.

2) „Es wil uns aber sehr schwerlich fallen. das unser also zu 
verzehren, weil wir schon soviel von dem unsern vertan“, W.G.A. eb.

3) G.B. chart. B no. 76. W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Thangel 
an Mulich, Paris 13. Dez. 1558.

4) Hinter diesen Sorgen trat das Interesse an den Welthandeln 
mehr und mehr zuriick, die wie ans weiter Ferne in das Privat- 
leben des vorlaufig politisch Kaltgestellten hiniibertbnten. Teil- 
nahmslos vernahm er von dem Tod des Zerstorers der ernestinischen 
GroBe: „ich wolt for mein bershonn, das der kaiser vor ein 14 Jarenn 
were gestorben, so hetten wir fileicht das unsehr noch; aber weil es 
unsehr lieber gott also gesendt hatt, so miissen wirs mit gedult 
dragenn, dann er kanns geben und nemen“ (W.G.A. Reg. D p. 281 
no. 43: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 12. Nov. 1558, eighg.). Und nur 
die Furcht vor der Reichsacht verfolgte ihn wie ein Gespenst, das 
ihn neuerdings wieder mit dem Geriicht schreckte, daB Philipp auf 
dem kommenden Reichstage eine Klage gegen ihn anhangig machen 
wurde.
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an der Seine, eine alte Domane Karls des Kiihnen von 
Burgund, — im heutigen Departement Cóte d’Or gelegen — 
mit allen Hoheitsrechten samt dem Salz- und Getreidezoll, 
dazu der Forst von Vanvey und Villiers auf 9 Jahre iiber- 
wiesen wurde1). AuCerdem wurde ihm ais festes Ein- 
kommen, um die Verwaltungskosten zu decken, ein jahr- 
licher Zuschufi von 3600 Francs aus der franzósischen 
Staatskasse zugesichert2).

1) W.G.A. Urkunde Reg. D p. 281 no. 33 A tragt die Jahres- 
zahl 1558. Reg. C p. 236 no. 56: Inventarium von Chatillon.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 56. Die 3600 Franken reichten 
spater nicht hin, die Unkosten, die das Chatillonsche „Stadtgericht“ 
verursachte, zu decken. Das Defizit betrug 300 Francs. Es setzte 
daher Ósiander durch, daB „obgedachte 3600 livres furohin Ir. f. G. 
von allen unkosten frei, ledig und los bleiben" sollten. Und spater 
flossen die 3600 Francs ais ein tester Zuschlag zur Pension nach 
Weimar. Das „Waldgcricht11 von Vanvey und Yilliers trug 300 Francs 
Reingewinn. Spater suchte man die Einnahmen durch systematischen 
Holzverkauf zu steigern. Vgl. auch Reg. D p. 281 no. 46: Joh. 
Wilh. an Joh. Friedr., Paris 4. Febr. 1559, eighg.

3) W.G.A. eb.: „wie ich nun zusehe und imand vonn den 
meinen hingeschickt, sich darumb zu erkundigen, so ist es aleś vor- 
setzt und vorkauft, das nitt hundert Franken wert noch da einzu- 
kumen sein, wie denn auch nit ein gebaut Hans, darin ich ligen 
thrucken móchte, dar wehr, geschweige denn ackers, wissen, wein oder 
ichtes.“ O p. 236 no. 48: Thangel an Mulich, Paris 6. Febr.: „... daB 
nichts mehr ais die mauren und das holtz furhanden.“

4) W.G.A. eb. Thangel hatte wegen des Luxus von uber
60 Pferden und des wóchentliehen Aufwandes von 200 Gulden fur

Allerdings die ersten Erkundigungen uber den Zustand 
der Herrschaft mufiten selbst bescheidene Erwartungen 
niederbeugen. Alle Einnahmen des neuen Besitzes waren 
verkauft oder verpfandet, und nur die Mauern und das Holz 
des Waldes waren unangetastetes herzogliches Eigentum3). 
Doch das Yersprechen vom 10. Oktober war eingelóst.

Wenn Johann Wilhelm noch bis gegen Ende Februar 
am Pariser Hofe verweilte, trotzdem er bei wachsenden 
Geldverlegenheiten die Zahl seiner Dienerschaft immer 
mehr verringern muBte4 *), so hatte das seinen Grund in der 
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nicht unberechtigten Hoffnung, daB ihm die entsprechende 
Pensionssumme fiir das am letzten Februar ablaufende erste 
Dienstjahr ausgezahlt werden mochte. Auch diese Erwartung 
wurde getauscht. Es waren Tage, die Lukas Thangel nicht 
mit Unrecht ais babylonische Gefangeńschaft bezeichnete. 
Ein monatelanges Bitten, Hoffen, Furchten, ein rastloses 
und zweckloses Hinundher von einem Aufenthaltsorte des 
Hofes zum anderen x).

Da dachte man endlich an Ruhe auf dem trostlosen 
Chatillon. Nur zwei Tagereisen noch war man von ihm 
entfernt, ais der ernestinische Agent Osiander in Troyes 
den Befehl uberbrachte, man sollte sich augenblicklich zum 
Kónige verfiigen, der Geld zu neuen Riistungen gegen die 
Spanier ausgeben wollte — denn die Friedensverhandlungen 
drohten nach giinstigem Fortgange infolge der Rivalitat 
der Guises und des Connetabel zu scheitern —, und der 
auch sonst mit Johann Wilhelm zu reden hatte. Die Um- 
kehr nach Yillers-Cotterets war insofern ein erfolgreiches 
Beginnen, ais der Herzog die Pensionsgelder ausgehandigt 
erhielt1 2). Dafiir aber muBte er bereits am 16. Marz 
Schreiben, daB der Friede zwischen Spanien und Frank
reich endgultig gesichert ware.

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 48: Thangel an Rudolf, Chatillon 
21. Marz 1559: „dan wir ziehen alhir von einem ohrtt zum andern 
mit dem hofflager und yerthuen vill gelts und geschicht uns wenig 
guts, ist eitell unratt mit uns.“

2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44; G.B. chart. B no. 76. Am 
21. Marz hatte er 16000 bis 17000 Gulden in Yorrat.

Jetzt lagen keine Hindernisse mehr gegen einen Be- 
such Chatillons vor, dessen seit Jahren unbewohntes SchloB 
am 21. Marz etwas triibselig den neuen Herrn empfing. 
Doch war das Betreten eigenen Grund und Bodens von 
guter Yorbedeutung. Mit dem Beginne des Friihlings 1559

Kiiche und Keller ,,alletag ein Disputation11 mit Joh. Wilh.; . . es
ist auch kein fiirst fast im franzosischen Hoff, der so vil pferd helt 
ais mein Herr.“ 
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stellen wir allenthalben eine Besserung der Position Jo
hann Wilhelms fest. Aus Weimar traf Johann Friedricha 
des Mittleren Versprechen ein, daB er dem Bruder jahrlich 
8000 Gulden zuschieBen wollte. Aus Chateau-Cambresis 
kam die Nachricht, daB Philipp ohne Schwierigkeiten die 
drei Herzoge von Sachsen in. den Friedensvertrag nament- 
lich mit hatte aufnehmen lassen. Und Thangel vermaB sich, 
aus Chatillon noch eine „feine Herrschaft“ zu machen.

Eifrig ging man nunmehr an die Verwirklichung des 
Heiratsplanes. Ob Konig Heinrich selbst die Verbindung 
Johann Wilhelms mit einer Tochter des Herzogs von Ni- 
yernais — wie er sie 1557 dem Herzoge in Aussicht ge- 
stellt hatte — weiterhin gefórdert hat, laBt sich nicht 
feststellen. Geriichte haben jedenfalls noch 1559 davon zu 
erzahlen gewuBt1).

1) Vgl. Languet (II) an Mordeisen 14. Febr, und 15. Mai 1560.
2) W.G.A. Reg. D p. 44 no. 85.
3) W.G.A. eb. John Almers Begriindung war: ducis Gulielmi 

respondet aetas, religio; ac potentia illius (El.s) tanta est, ut par 
domi non inyeniatur.

GróBere Aussicht scheint der sachsische Fiirst bei der 
19-jahrigen Witwe Johanns von Bourbon-Enghien, Marie, 
der Tochter des Grafen von St. Paul, gehabt zu haben. Sie 
galt allgemein ais die reichste Erbin in Frankreich 1).

Ohne Zweifel aber wurden diese Piane durch das 
Projekt der englischen Heirat in den Schatten gestellt, 
das infolge der politischen UmwSlzung in England, die 
Philipp II. den wertvollsten Bundesgenossen entriB, un- 
geheure Perspektiven fur Johann Wilhelm eróffnete. Be- 
reits 1558 vor des Herzogs Aufbruch nach Frankreich 
hatte der aus England gefliichtete Protestant, der dann 
an der Jenaer Universitat ais Professor angestelłte Ael- 
merus, die Ehe Johann Wilhelms mit Elisabeth in einem 
Memorandum yorgeschlagen 2). Nach dem Tode der Maria, 
hatte er von neuem seine Stimme erhoben3). Diesmal hatte 
die weimarische Regierung den Vorschlag aufgegriffen. Sie 
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hatte ihren Plan auf die voraussichtliche Hilfsbediirftigkeit 
der Tochter Anna Boleyns gebaut.

Im Januar 1559 war Johann Wilhelm von der Ab
sicht Johann Friedrichs des Mittleren verstandigt worden, 
Almer nach England zu schicken, um Erkundigungen uber 
die Aufnahme eines ernestinischen Eheangebotes einzu- 
ziehen. Moglichstes Geheimhalten war ihm nahegelegt 
worden, da man beim Pariser Hofe, der sich mit ahnlichen 
Absichten tragen sollte, um so weniger mit rivalisierenden 
Planen Verstimmung und MiBfallen erregen wollte, ais man 
von einer Laune der gleichgiiltigen Guises den Yerlust 
der mit vielen Miihen aus der franzósischen Verbindung 
errungenen V orteile befiirchtete 1).

ii W.G.A. Reg. D p. 44 no. 85: Joh. Friedr. an Joh. Wilh. 
3. Jan. 1559: „weil uns der vheste unser Ratt und lieber getreuer 
Wolf Mulich berichtet, ais ob solle der Konig von Frankreich des 
Kónigreichs Engelands halben in Praktiken und Handlung stehen, 
auch alsbald nach der Konigin Abgang den Kardinal von Lothringen 
in England passieren lassen".

2) Vgl. Calendar of State papers, foreign 1558—1559, no. 188: 
J. Fr. to the Earl of Bedford.

3) W.G.A. Reg. D p. 44 no. 85: Aelmerus an Joh. Friedr., 
London 5. Marz 1559. Almer hatte Aurifaber neben sich.

4) Vgl. Cal. of state papers, foreign 1558—1559, no. 744.

Almers erste Berichte aus dem Marz 1559 — der 
Professor erfreute sich der Protektion des Grafen von 
Bedford2) — lauteten ermutigend — Elisabeth ware ganz 
frei; an der Person Johann Wilhelms hatte man nichts 
auszusetzen; nur daG der Aufenthalt des Herzogs im spa- 
nischen Peldlagef vor St. Quentin den Englandern unan- 
genehm in Erinnerung lagę3) —, so dali man dem Ge- 
sandten am 25. Mai aus Weimar ein Beglaubigungsschreiben 
nachsandte4). Almer benutzte nun nicht ungeschickt die 
Gelegenheit, um in der Audienz, dereń Hauptzweck eine 
Aussprache uber die Ordnung der religibsen Verhaltnisee 
Englands zu sein schien, der Kbnigin das von Johann 
Wilhelm aus Amiens erlassene Ausschreiben zu liber
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reichen 1). Darauf forderte er Johann Friedrich den Mitt- 
leren auf das nachdrucklichste auf, nunmehr ohne Verzug 
eine Gesandtschaft nach London abzuordnen, die offentlich 
im Kamen des jiingeren Herzogs um Elisabeths Hand an- 
halten sollte. So lieBen es Philipp von Spanien, Kaiser 
Ferdinand und Kónig Gustay fur ihre Sóhne Karl und 
Erich tun, wie ja auch August seinem Schwager Fried
rich II. eine Werbung um die jungfrauliche Kónigin fur 
einen danischen Prinzen anriet2). So wurden am 9. Juli 
Graf Vollrad von Mansfeld und der Hat Franz Burchard 
mit der Durchfuhrung des Heiratsantrages betraut3).

1) W.G.A. Reg. D p. 44 no. 85: Almer an Joh. Wilh., London 
30. Juni 1559. Vielleicht ermutigte dieser Brief Joh. Wilh. zur 
Londoner Reise.

2) Vgl. Droysen, aus danischen Biichern im Arch. f. sachs. 
Gesch., II 360 ff.

3) W.G.A. Urk. Reg, D p. 44 no. 851 u. Cal. of State papers, 
foreign 1558—1559 no. 960.

4) W.G.A. Reg. D p. 44 no. 85: Joh. Wilh. an Mulich 1559, eighg.
5) Noch am 29. Juli (Original in Chiffreschrift) schrieb Joh. 

Friedr., Joh. Wilh. mbchte zur Beratung des englischen Planes nach 
Coburg kommen. Noch am 30. Juli wurde Wallenrod nach Strafi- 
burg zur Fbrderung der Angelegenheit gesendet (W.G.A. Reg. D 
p. 281 no. 46). Und ais in Paris bekannt wurde, Joh. Wilh. ware

Bisher hatte Johann Wilhelm ganz passiv zugeschaut. 
Zuerst sogar hatte er verstandigerweise den englischen Plan 
fur ein „unmogliches Ding“ erklart und nur wegen der 
UngewiBheit und Unzulanglichkeit seiner Existenz in Frank
reich seine Einwilligung in ihn gegeben 4). Seitdem klangen 
seine Briefe standig in der Klage aus, daB er nichts von 
einem erfolgreichen Fortgange der bewuBten Eheangelegen- 
heit hórte. Wenn aber Johann Wilhelm plótzlich im Juli 
sein Eingreifen fur notig befand, so wissen wir nicht, auf 
welchen Nachrichten er seine Kombinationen aufbaute. 
Seine Absicht war, persónlich nach England zu reisen, um 
eine Entscheidung herbeizufuhren. Weder in Weimar noch 
in Paris ahnte jemand etwas von diesem Beginnen5).
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Es war eine tolle Fahrt. Bis achtmal taglich wurden 
die Pferde gewechselt. Am 18. Juli verlieB er mit nur 
vier Begleitern Paris, und bereits am 22. abends traf er 
in London ein 1), einer der ersten jener ungezbhlten princes 
d’Allemagne, dereń schnelles Kommen und ebenso schnelles 
Verschwinden in England geradezu sprichwórtlich wurde 2). 
Es ist wahrscheinlich, daB Almer dem Herzoge die Aus- 
sichtslosigkeit seines verzweifelten Schrittes, einer Vor- 
stellung vor Elisabeth, vor die Augen riickte. Jedenfalls 
wurde das Inkognito gewahrt. Schon am 25. Juli beim 
Hereinbruche der Dunkelheit erfolgte Johann Wilhelms 
Abreise in nicht minder raschem Tempo, ohne daB der 
englische Hof etwas von der Anwesenheit des fiirstlichen 
Bewerbers erfahren hatte. Bereits am 1. August kam der 
Herzog wieder in Paris an, und erst an diesem Tage war 
der englische Gesandte am franzósischen Hofe, Throck- 
morton, in der Lagę, seiner Kónigin zu schreiben, Johann 
Wilhelm ware wahrscheinlich nach England gegangen3).

1) G.B. chart. B no. 76.
2) Vgl. Shakespeare, Die lustigen Weiber von Windsor.
3) Vgl. Cal. of state papers, foreign 1558—1559 no. 1101.
4) Vgl. Cal. of state papers, foreign 1559—1560 no. 12. W.G.A. 

Reg. D p. 44 no. 85: Die Mission Vollrads und Burckards, die erst 
am 29. Aug. englischen Boden betraten, war die, ein Biindnis mit 
England zu schlieBen, doch nur unter der Bedingung, daB Elisabeth 
Joh. Wilh. ihre Hand reichen wurde. Ein emestinisches Angebot

Mit dieser merkwiirdigen Reise schloB das Eingreifen 
des sachsischen Fiirsten in die englische Politik Johann 
Friedrichs des Mittleren. Die weimarischen Abgesandten, 
Mansfeld und Burchard, aber erhielten erst am 5. Oktober 
die ablehnende Antwort Elisabeths, und damit sollte der 
Plan einer englischen Heirat fiir immer aus den ernesti- 
nischen Berechnungen verschwinden4).

am 18. Juli abgereist, dachte man, er wurde in Deutschland Truppen 
werben wollen. Und groB war das Erstaunen, ais man Ende Juli 
Richtung und Absicht der Reise erfuhr. Cal. of State papers, foreign 
1558-1559 no. 1094, 1101.
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Mit der Reise nach London wurde die ohnehin er- 
schiitterte Stellung Johann Wilhelma am Pariser Hofe un- 
haltbar. Die Yermahlungsfestlichkeiten hatten durch den 
Tod Heinricha II. einen jahen Abschlufl gefunden. Der 
Sturz des groBen Giinstlings Montmorency, das Zuriicktreten 
der Chatillons, denen der sachsische Herzog im Mai und 
Juni naher getreten war1), und das Aufsteigen des Guise- 
achen Doppelgestirnes waren die Folgę. Seit Ende des 

1) G.B. chart. B no. 76.

der militarischen Starkung der englischen Krone, die sich damals 
der Losung sozialer, kirchlich-religióser und inner- wie auBenpoli- 
tischer Yerwirrungen gegeniibergestellt sah, hatte wohl den Yorteil 
fur sich, daB damit eiń Abhangigwerden Englands von einer kon- 
tinentalen GroBmacht ausgeschlossen war. Doch war es insofern 
heikel genug. ais Sachsen wenig bot, England viel geben sollte. 
„Und da die k. W. oder das Reich zu Engellandt mit krieg ange- 
griffen, uff den vall sollten wir und unsre freundhche liebe Briidere 
schuldig sein, N taussendt zu RoB und N thaussendt zu fuB uff 
konigl. W. unkosten und besoldung deutsches kriegsvolks uffzu- 
bringcn und gegen Bremen, Hamburg oder einen anderen beąuemen 
ort oder haven zu verschaffen“. Ais Gegenleistung sollte Elisabeth 
binnen 6 Monaten 100000 Gulden „uff genugsame versicherunge 
hinderlegen", die Joh. Friedr. d. Mittl. zu des „furstenthumb und 
Lande schutz angreifen und gebrauchen“ kbnnte. England sollte 
die Jahre der Biindnisdauer festsetzen und den Feind bestimmen. 
Nur gegen den Kaiser und die e.rbverbruderten Fiirsten wiirden die 
Ernestiner nicht kampfen. — Die Gesandten hatten vier Audienzen. 
Die Kbnigin gab auch ihnen die iibliche Antwort; nicht „der schiin- 
heit auch vielleicht andern gaben halben“, sondern nur wegen ihres 
Thrones wiirde sie umworben. Sie zbge es vor, noch eine Zeitlang 
unrermahlt zu bleiben.

Interessant ist, daB Elisabeth die Gesandten bei der Verab- 
schiedung iiber Joh. Wilh.s Anwesenheit in London zur Rede stellte. 
Mansfeld und Burckard, die erst an der Themse zu ihrem Erstaunen 
von dem Besuche des sachsischen Fiirsten in London gehbrt hatten, 
suchten zu leugnen. Die Kbnigin aber schob in der Bemerkung, 
daB „vielleicht s. f. G. nicht die gestalt gesehen haben, die s. f. G. 
gefallt“ — sie nahm ais sicher an, daB er inkognito am Hofe er- 
schienen ware — Joh. Wilh. selbst die erste Ablehnung des Ehe- 
bundes zu (Instruktion und Schreiben aus London, 11. Sept.).
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vergangenen Jahres war infolge der Vernachlassigung der 
herzoglichen Anspriiche das Verhaltnis Johann Wilhelms 
zu den Briidern Karl und Franz ein gespannteres geworden. 
Seit dem Friedensschlusse zwischen den beiden katholischen 
GroBmachten war es ihm immer deutlicher zum BewuBt- 
sein gekommen, wie vóllig uberfliissig er in Paris ware. 
Und dies Gefuhl des Unbehagens war durch das Anwachsen 
der Protestantenverfolgungen bis zur Unertraglichkeit ge- 
steigert worden1).

Die Reise nach England schlug dem Passe den Boden 
aus, Wenn man bei dem Thronwechsel nicht die Zeit 
und den Mut fand, dem franzosischen Pensionar eine fran- 
zosenfeindliche Politik yorzuwerfen — die Tage der Maria 
Stuart gingen ins Land —, so konnte man mit Recht gegen 
die Taktlosigkeit protestieren — soweit man in der Politik 
von einer solchen sprechen darf —, welche die Trauer- 
tage der kóniglichen Familie zu einem Freiersgange nicht 
zu traurig fand.

Nachdem Johann Wilhelm seinem toten Konige die 
letzte JEhre bei der Beisetzung in St. Denis erwiesen hatte, 
yerabschiedete er sich schon am 17. August von dem Hofe 
in St. Germain2). Er- konnte ohne Gefahr nach Deutsch- 
land heimkehren, da die Fiirsten auf dem Reichstage von 
Augsburg 1559 einen geharnischten Protest gegen die Be- 
schrankung ihrer alten, aus den Tagen des hundertjahrigen 
Krieges datierenden Freiheit, mit dem Auslande Biindnisse

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 46: Joh. Wilh. an Joh. Friedr., Paris 
8. Juli, eighg.: „dann wann nit krick vorhanden, so acht man der 
deutschen nit“. Eb. 10. Juli, eighg.: „Al hir in Frankreich stet es 
seltzam mit den armen christen, denn man sie, wo man nur wes, 
wo sie sein, strackes one alle barmherzigkeit verbrant, und haben 
sorge, weil diesehr vertrag zwischen den beiden Potentanten geschen, 
es werde nun nichts dann brennen und morden uber die armen 
christen sein, es wird auch machen, das wenick deutsche deshalben 
werden hine bleiben.“

2) G.B. chart. B no. 76.
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zu schlieBen, erhoben hatten i). Am 8. Oktober traf er 
nach beinahe anderthalbjahriger Abwesenheit wieder in 
Weimar ein 1 2).

1) Die herz.-sachs. Protestnote in Buders Niitzl. Samml. versch. 
m. ungedr. Schriften, S. 54 ff.

2) Joh. Wilh. kehrte iiber Chatillon nach Deutschland zuriick. 
Er setzte dort Claude de Montfort zum Prokurator ein, der aber 
noch in demselben Jahre wegen verschiedener Unterschlagungen 
fliichtete, und an dessen Stelle dann der Dolmetscher Osiander, 
ein Baseler Kind, trat. — Am Ehein schloB der Herzog die bedeu- 
tungsvolle Bekanntschaft mit dem neuen Kurfiirsten von der Pfalz. 
Friedrich III. dem Frommen. G.B. chart. B no. 76.

Er kam nicht ais sieggekronter Feldherr, nicht ais 
reich gewordener Eroberer, nicht ais vermógender Eidam 
des Yaloisschen Hauses heim, aber er war zum niichternen 
Realpolitiker geworden. Das Verdienst Mulichs an der 
staatsmbnnischen Erziehung des Herzogs war immerhin 
nur ein verschwindendes gegeniiber der Bedeutung, die 
das Herauskommen aus dem kleinstaatlichen weimarischen 
Gedankenkreise und Horizonte und das Hineinwachsen in 
bisher ungekannte, groBe Yerhaltnisse fur die Entwickelung 
Johann Wilhelms gewannen. Wir konnen vorausnehmen, 
daB die Reise nach London die letzte utopistische Bethti- 
gung des Herzogs im Sinne der alten, nun von Johann 
Friedrich dem Mittleren allein gepflegten Phantastenpolitik 
blieb. Und diese diplomatische Weiterbildung war ein 
Gluck fur das Haus der Ernestiner. Denn das Geschick 
stellte Johann Wilhelm spater die Aufgabe, das Staats- 
schiff, das der altere Bruder unter auBerster Gefbhrdung 
auf eine Sandbank hatte auflaufen lassen, wieder flott zu 
machen.

Unerfreulich nur, daB der Abkbmmling eines groBen 
Hauses diesen ideellen Gewinn mit schweren Opfern fur 
sein fiirstliches Ansehen bezahlen muBte. Wohl hatte auch 
bei ihm das Trachten nach Land- und Machtzuwachs mit- 
gesprochen; ein Streben, das wir spater in potenzierterer 
Form nur noch bei dem Pfalzgrafen Johann Kasimir vor- 
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finden. Nach den MiBerfolgen der letzten 4 Jahre aber 
war schlieBlich doch der pekuniare Vorte.il fiir Johann 
Wilhelm zunachst das Wichtigste gewesen und geworden. 
Durch die franzosische Pension war er wirtschaftlich selb- 
standig geworden. Er durfte jetzt ohne Riicksicht auf 
Johann Friedricha hochpolitische und hochfinanzielle Piane 
an die Ehelichung einer ihm zusagenden, wenn auch armeren 
Prinzessin denken. Durch den Besitz der Herrschaft Cha- 
tillon konnte er glauben auch politisch unabhangiger von 
Weimar gestellt zu sein. Denn in seinem franzósischen 
Eigentum sah er mehr ais einen Zufluchtsort nur fur die 
Zeiten der Not und der Yerfolgung, trug er sich doch mit 
der Hoffnung, den gróBten Teil seines Lebens in Frank
reich zuzubringen.

Und auch politisch waren die Lehren fur das ganze 
Haus Weimar nicht gering. Auf der einen Seite hatte sich 
lernen lassen, daB die Ernestiner bei einem Yersuche, in 
Deutschland nur einen Schritt Landes auf kriegerische 
Weise zu erringen, hochstens verlorene Existenzen auf ikrę? 
Seite finden, alle guten und machtigen Elemente aber gegen 
sich haben wurden. Und zweitens hatte sich die Mahnung 
ergeben, nicht allzu fest auf Frankreich zu bauen, das 
seine Abneigung gegen eine militarische Unterstiitzung der 
Herzóge von Sachsen deutlich genug kundgetan hatte, und 
von dessen Belieben allein eine bedeutungsvolle Erweiterung 
des Baseler Dienstvertrages abhing.

Drittes Kapitel.
Johann Wilhelm im Friedenssolde Frankreichs 

1559-67.
Wir diirfen nicht zweifeln, dali Johann Wilhelm noch 

monatelang nach seiner Rtickkehr an dem Gedanken fest- 
hielt, sich nur yorubergehend in Thuringen aufzuhalten 
und zum gróBten Teil in Frankreich, ware es nun auf dem 

Vorte.il
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heiBen Boden des Kampfes, ware es auf dem Parkett des 
Hofes oder in den Hiigeln der Cóte d’Or, zu weilenT). Es 
konnte sich eben erst allmahlich zeigen, daB durch den 
Frieden von Chateau-Cambresis, das Versóhnungsfest der 
beiden katholischen GroBmachte, daB durch den Tod der 
blutigen Maria und Heinrichs II. die Weltlage eine ganz 
andere geworden war. Und erst nach und nach muBte man 
sich mit der Tatsache abfinden, daB in Wien Kaiser Fer- 
dinand und in Madrid Konig Philipp II. die Regierung iiber- 
nommen hatten, von denen hochstens dieser etwas von den 
weltumspannenden Planen Karls V. in sich fiihlen mochte.

In der Tat war es sehr begreiflich, daB die Herzoge 
von Sachsen der verbindlichen Art, mit welcher sie der 
jungę franzosische Konig, Franz II., nach seiner Thron- 
besteigung begriiBte1 2), und mit der er am 15. Oktober in 
einer nicht erwarteten Schnelligkeit die Schenkung seines 
Vaters, den Besitz der Herrschaft Chatillon, dem ernesti
nischen Bevollmachtigten Osiander begtatigte3), in An- 
betracht des Engagements Frankreichs in Schottland — 
franzosische Truppen hatten die Aufgabe ubernommen, die 
Autoritht der Regentin Maria gegenuber dem rebellischen 
protestantischen Adel zu wahren — eine besondere Be- 
deutung zumaBen. Wenn aber trotzdem die Guisen Johann 
Wilhelm nicht zum Befehlshaber uber deutsche Reiter, die 

1) Noch in der Resignationsurkunde vom 21. Okt. 1560 erklarte 
er: „und auf den Fali, daB wir Herzog Johann Wilhelm nicht an 
der kónigl. Wiirden zu Franckreich Hofe oder im Kriege zu Felde, 
sondern darzwischen an unsers freundlichen lieben Bruders, Herzog 
Johann Friedrich des Mittlern, Hof seyn werden.“ Vgl. Arndt, 
Archiv der sachsischen Geschichte, HI 202.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 48: 22. Aug., St. Germain. Je y 
correspondray par tous les bons offices, que vous pouvez esperer dun 
grand prince qui vous aime et estime et qui aura a jamais vous et 
tous ce qui vous touchera en grandę et favorable recommandation, 
desorte que encores que par la mort de feu mond. seigneur et pere 
il y ayt eu changement de personne, vous ne trouverez point quil 
y ayt mutation de volunte.

3) W.G.A. eb.: Eclaron 15. Okt. 1559. Kanzleiiibersetzung.
XXVI. 7
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nach Schottland geworfen werden sollten. setzten, wie es 
kurz nach der Abreise des sachsischen Herzogs aus Paris 
Throckmorton bereits an den Londoner Hof berichtete1); 
wenn sie sich uberhaupt scheuten, recht ernstlich in die 
schottischen Wirren zu Gunsten ihrer Schwester einzu- 
greifen, so hatte das seine schwerwiegenden Griinde. An 
und fur sich verbot ihnen schon das Anlaufen einer ge- 
waltigen Staatsschuld, dereń Zinsen nicht mehr zu er- 
schwingen waren, jedes neue kriegerische Unternehmen. 
Bei Beginn aber eines groBen uberseeischen Kampfes fiirch- 
teten sie den Ausbruch einer groBen Emporung in Frank
reich. Und schlieBlich vermuteten sie in dem lutherischen 
Herzóge nicht das geeignete, willenlose Werkzeug fur Re- 
katholisierungsbestrebungen; eine Ansicht, die sie erst nach 
Jahren in Zeiten der hochsten Not tiberwinden sollten.

1) Vgl. Cal. of State papers, foreign 1558/59 no. 1242, Paris 
25. Aug. 1559.

2) Vgl. Ortloff I 191 ff.
3) Vgl. Languets Briefe (II) von den Iden d. Nov., vom 18. Nov.,, 

vom 1. Dez. 1559. S. Anm. 2.

Es ist hbchst charakteristisch, wie sehr man sich in 
Deutschland und Danemark, England und Spanien gewbhnt 
hatte, die thtiringischen Lande ais einen nicht aus dem 
Auge zu lassenden Sitz des nur auf eine passende Gelegen- 
heit wartenden Umsturzes zu uberwachen, daB die Rtickkehr 
Johann Wilhelms aus Frankreich auch ohne Truppen von 
neuem Unruhe und Besorgnis weit iiber die Grenzen des 
Reiches hinaus heraufbeschwor. Die Ankunft eines fran
zósischen Kommissars, des Hessen Peter Clar, zu Coburg, 
der hier am 5. November die sachsischen Rittmeister ver- 
einigte, um mit ihnen iiber die Erneuerung ihrer alten, von 
Heinrich II. gewahrten Bestallungen im Namen Franz’ II. 
zu unterhandeln2), gab nicht unbegriindet dazu den An- 
stoB. Denn in der Tat machte Grumbach den Yersuch, 
die versammelten Ritter zu einer Fehde gegen die fran- 
kischen Einigungsverwandten zu gewinnen3). Wenn man 
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aber sogleich auf englischer Seite aus den Nachrichten uber 
die Coburger Zusammenkunft auf endgultige Abmachungen 
zwischen Peter Clar, Johann Wilhelm und den Rittmeistern 
betreffs einer Invasion Schottlands mit Bestimmtheit 
schlieBen zu kónnen vermeinte1), und die sachsischen und 
danischen Diplomaten einen Doppelangriff gegen die Lande 
Augusts und Friedricha II. von seiten Oldenburg-Schwedens 
und Lothringen-Sachsens diagnostizierten2 3), trotzdem der 
Herzog nicht einmal in Coburg anwesend gewesen war, so 
waren das ohne Ausnahme Angstgebilde, dereń Grund- 
losigkeit schon im Dezember der sachsische Kurfurst 
selbst8), im Januar der diplomatische Agent des Dresdener 
Hofes, Hubert Languet, fiir erwiesen betrachteten4).

1) Cal. of state papers, foreign 1559/60, Mundt to Cecil, no. 382, 
StraBburg 5. Dez. 1559.

2) Vgl. Ortloff I 194.
3) Vgl. Ortloff I 195.
4) Languet (II) an Mordeisen 31. Jan. 1560.
5) Vgl. Ortloff I 197 f.
6) Vgl. Ortloff I § 37 und 38.
7) Cal. of state papers, foreign 1559/60 no. 912, Brigantine to 

Cecil 27. Marz 1560; no. 1077, intellegence from Antwerp 26. April 1560,
8) Vgl. Ortloff I 208 f.

Es war den Phantastereien und prahlerischen Worten 5) 
Johann Friedrichs des Mittleren und Grumbachs zuzu- 
schreiben, wenn Johann Wilhelm in den ersten Monaten 
des Jahres 1560 dann doch weiterhin durch unkontrollier- 
bare, taglich ungeheuerlicher sich aufbauschende Gertichte 
zum truppengewaltigen Verbiindeten des Herzogs von Lo- 
thringen, zum geschworenen Todfeinde Kurfurst Augusts 
und nicht minder Konig Friedrichs II.6), zum skrupellosen 
Vollstrecker franzSsischer Befehle, ja zum furchtbaren 
Helfershelfer des Spaniers Alba7) hingestellt wurde. Diese 
Alarmnachrichten liefien nunmehr nicht ńur in Dresden 
und Kopenhagen, Wtirzburg und Bamberg an kriegerische 
GegemnaBregeln denken8), sie muBten auch am Wiener 

7*
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und Londoner Hofe ernstliche Beachtung1) finden und be- 
wirkten, daB selbst der alte Freund der Weimarer Herzoge, 
der Landgraf von Hessen, ins antiernestinische Lager iiber- 
ging2). Sie hatten aber zugleich den Erfolg, daB sich 
Johann Wilhelm zum ersten Małe bffentlich in einer Be- 
schwerde an den Kurfiirsten von der Pfalz mit der reichs- 
ritterlichen Politik Grumbachs nicht einverstanden erklarte. 
Seinem gegen die AnmaBung des Ritters gerichteten Pro- 
teste, ihm die Normen der zu befolgenden Politik auf- 
oktroyieren zu wollen, folgte die beruhigende Versicherung, 
daB er sich an die mit dem Kurfiirsten von Sachsen ge- 
schlossenen Vertrage fiir gebunden erachtete 3).

1) Cal. of State papers, foreign 1559/60, Brigantine to Cecil 
27. Marz, 5. April 1560, no. 912 u. 951; Gresham to Cecil 3. Mai in 
Bd. 1560—61 no. 21. Vgl. Kluckhohn, Briefe Friedricha des Frommen, 
I 123: Der Kaiser liefi in Heidelberg iiber die Absichten der Ernestiner 
Erkundigung einziehen; auch Kursachsen und Hessen holten hier 
sich Aufschliisse.
- 2) Vgl. Ortloff I 198 ff.

3) Eb. 213.

Diese Absage an die Reichsritterschaft muBte eine 
besondere Bedeutung gewinnen zu einer Zeit, da der 
schottische Adel zur Wahrung seiner Unabhangigkeit vom 
Krummstabe einen Kardinal ermordete, der kirchliche und 
politische Gewalt vereinigen wollte; da sich zu Amboise 
franzbsische Edelłeute der Herrschaft der Guisen zu ent- 
ledigen suchten, der sie sich ais unter dem Namen eines 
seiner selbst noch nicht mhchtigen Kbnigs erzwungen 
nicht beugen zu brauchen glaubten. Johann Wilhelm zog 
denn auch praktisch die Konseąuenzen seiner dem Pfalzer 
Friedrich III. klargelegten Scheidung von der Grum- 
baćhischen Partei. Es war am 1. Juli 1560, ais der Herzog 
von Heidelberg aus dem Pariser Hofe seine Verlobung mit 
der Tochter des pfalzischen Kurfiirsten, Dorothea Susanna, 
anzeigte, daB er gleichzeitig Franz II. und den Guisen das 
Erbieten durch Osiander iiberbringen liefi, er ware bereit, 
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in nachster Zeit oder sphter zu koniglicher Verftigung mit 
Truppen nach Frankreich zu ziehen *). Er betonte mit Nach- 
druck das friedliche Verhaltnis der Valois zu Philipp II. 
und den Zwist unter den Hauptem der Regierenden. Kein 
Zweifel, er wollte dem Kardinal von Lothringen seinen 
Arm zur blutigen Unterdriickung der nur infolge ihrer un- 
geniigenden Organisation gescheiterten Gegenpartei leihen. 
Die einlenkende MaBigung Karls von Guise gegenuber den 
Hugenotten im Marz 1560 konnte bei der unvollkommenen 
Berichterstattung jener Tage in Johann Wilhelm leicht die 
irrige Anschauung wecken, daB man es in Frankreich in 
der Tat nur mit einer Adelsverschw6rung, wie es die katho- 
lische Regierungspartei von nun an immer darzustellen be- 
liebte, nicht auch mit einer religiosen Erhebung zu tun hatte. 
Und gegen einen rebellischen Adel glaubte der Herzog 
Konig Franz unterstutzen zu miissen. Es zeigten sich 
damit die ersten groBen Nachteile, die den franzosischen 
Protestanten die Yerbindung mit einer standischen Be- 
wegung, mit einer politischen Partei brachte, an dereń Spitze 
die nachsten Prinzen von Gebltit standen; ein Yerhaltnis, 
das man ihnen zuweilen zum Vorwurf gemacht bat.

Der Kardinal hatte sich Ende Marz allerdings einen 
Augenblick mit der Absicht getragen, durch Vieilleville mit 
Johann Wilhelm Verhandlungen anzukniipfen 1 2). Seine Ant- 
wort glitt dann aber doch uber das herzogliche Anerbieten 
schweigend hinweg 3). Vielleicht daB er von der im August 
zusammentretenden Notablenversammlung fiir die fran- 
zósische Krone einen weniger gewaltsamen Ausweg aus 

1) W.G.A. Reg. D p. 181 no. 34. Konz. in franz. Sprache.
2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 51: Katharina, Karl v. Lothringen 

an Joh. Wilh. 23. Marz 1560, Fontainebleau. Vieilleville an Joh. 
Wilh., Metz 1. April 1560, sagt ausdriicklich, daB er den Auftrag 
hatte, die Pension auszuzahlen und „ferner mit E. f. G. von ir. Mt. 
wegen etlicher handlung zu pflegen“.

3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34: 30. Juli, Fontainebleau. 
Gratulation sschreiben.
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ihren kirchlichen, finanziellen und politischen Verlegenheiten 
erhoffte. Oder daB er bei der klar erkannten Unmoglich- 
keit, die dazu notigen Geldmittel flussig zu machen, — 
man schuldete ohnehin dem sachsischen Fiirsten die Pen- 
sions- und Einkommenssummen von Chatillon fiir 18 Monate 
— einfach aus dem Mangel eines einheitlichen Planes oder 
aus dem Unvermógen der sicheren Durchfiihrung eines 
solclien heraus darauf verzichtete 1). Johann Wilhelm aber 
mochte sich weiter mit dem Gedanken tragen, in nicht 
allzu langer Zeit nach Frankreich zu ziehen, — dafiir 
spricht die am 21. Oktober 1560 vollzogene Erneuerung 
des erst in einem halben Jahre ablaufenden briiderlichen 
Resignationsvertrages von 1557 im wesentlichen zu den 
alten Bedingungen2). Blieb er damit weiterhin ein Gast 
in seinen heimatlichen Landen, so gewann er doch gleich- 
zeitig durch seine zunhchst gegen Johann Friedrichs speku- 
lative Absichten3) eingegangene Ehe mit der pfblzischen 

1) Vgl. Rankę, Franzosische Geschichte, I 182 f.
2) Gedruckt bei Arndt im Archiv fiir sachs. Gesch., III 181 ff. 

Nach den Erfahrungen und Veranderungen des Jahres 1558 ver- 
pflichtete sich Joh. Wilh., weder an einem Kampfe gegen den deut- 
schen Kaiser teilzunehmen noch je ohne Wissen und Einverstandnis 
Joh. Friedr.s d. M. einen Dienst- oder Biindnisvertrag zu schlieBen. 
Charakteristisch fiir die noch immer armlichen ernestinischen Ver- 
haltnisse ist die Bemerkung: „... daB doch, nach Gelegenheit, wie 
jetziger Zeit unser aller der Gebriidere Sachen beschaffen, auch, wie 
obstehet, ganz unratsam und untauglieh seyn wollte, uns mit unsern 
Hofhaltungen zu sondern, von uns nichts bequehmers und ratsamers 
gethan wurde, denn uns mit unsers lieben Bruders, Herzog Johann 
Friedrichs des Mittlern, Gemahlin Schwester, Frau Dorothea Susanna 
ehelichen zu vermahlen, damit nicht allein wir Gebriidere, sondern 
auch beyderseits geliebte Gemahlin ... die 4 Jahr iiber in einem 
Hause und Hofhaltung zu Erspahrung Unkostens mit einander 
freundlich und briiderlich leben und seyn. Haben uns auch mit 
einander briiderlich und freundlich verglichen, daB wir diese vier 
Jahr iiber in einer HauB- und Hofhaltung ungesondert bleiben und 
iiber einer Fiirstlichen Tafel, zu Erspahrung vieler Unkosten . . . 
unsere ordentliche Mahlzeiten halten ..

3) W.G.A. der Briefwechsel dariiber in Reg. D p. 45 no. 92.
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Prinzessin in Friedrich dem Frommen einen nicht zu unter- 
schatzenden Fursprecher im Kurftirstenkollegium.

Selbst unter dem Eindrucke einer an Starkę bisher 
unterschatzten Opposition in der Notablenversammlung, 
auf der sich Admirał Coligny zum ersten Małe offentlich 
zum entschiedenen Anhanger der kirchlichen Reform be- 
kannte, konnte sich unterdessen die Guisesche Partei nicht 
zu ernstlichen GegenmaBregeln entschlieBen. Es ist bekannt, 
wie sehr man in Rom und Madrid uber die Zugesthndnisse 
des Kardinals von Lothringen — Standeversammlung und 
Nationałkonzil — erstaunt war. Auch der Rheingraf, der 
zwei Armbander und einen Giirtel ais Geschenke des fran
zosischen Kónigs der jungen Gemahlin Johann Wilhelms 
zur Hochzeit iiberbrachte, hatte keinen weiteren Auftrag, 
ais dem Herzoge die Erklarung zu geben, daB Franz II. 
auf sachsische Sympathie gegen seine aufruhrerischen 
Untertanen hoffte1).

1) W.G.A. Reg. D p. 45 no. 92: Franz an Joh. Wilh.
26. Aug. 1560.

Damit hatten sich die Guisen der letzten gtinstigen 
Gelegenheit begeben. Denn am 5. Dezember 1560 ver- 
schied Heinrichs II. hltester Sohn eines plotzlichen Todes. 
Die Macht Karls von Lothringen brach damit jbh zu- 
sammen. Bei der unzweifelhaften Minderjahrigkeit Karls IX. 
war das Recht einer Regentschaft nicht zu bestreiten. 
Der beginnende Widerstreit der Haupter um den maB- 
gebenden EinfluB, die Rivalitat der herrschsuchtigen Konigin- 
Mutter Katharina, des in seinen Entschlussen schwankenden 
Konigs von Navarra, des Guiseschen Hauses und des Conne- 
table machte sich bald auch in den Beziehungen zu den 
Ernestinern geltend. Osiander, der neben seinem seit 
Monaten mit unermudlicher Geduld getriebenen Bittgeschaft 
um Auszahlung der seinem Herrn falligen Gelder nun noch 
um die Bestatigung der alten Vertrage nachsuchen muBte, 
yernahm aus dem Munde Antons und Montmorencys wohl- 
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gefallige Worte uber Johann Wilhelm. Die Guisen hin- 
gegen, von den herzoglich-sachsischen Bemtihungen um 
das Zusammenhalten des deutschen Protestantismus wohl- 
unterrichtet, zeigten sich kiihler denn je zuvor und hielten 
es fur zweckmaBig, unter dem Vorwande eines angeblich 
zu Naumburg von den lutherischen Fiirsten gefaBten Be- 
schlusses, dem Pariser Hofe wegen seiner Rekatholisie- 
rungsbestrebungen jede Unterstiitzung zu versagen, ihre 
Gleichgultigkeit gegeniiber einer etwaigen ernestinischen 
Lossage an den Tag zu legen *).

Nur uber eines war man sich in Fontainebleau zu An- 
fang des Jahres 1561 einig: uber die Notwendigkeit einer 
Finanzreform. Auf jede Weise wollte man die Ausgaben 
des Hofes einschranken. So kam es, daB im Februar Osi- 
ander seinen Herm mit der unwillkommenen Nachricht 
erschreckte, der Kbnig von Navarra hatte im Einverstandnis 
mit Katharina von Medici bereits die ersten Schritte ge- 
tan, zum Teil die bestehenden Pensionsyertrage ganz zu 
losen, zum Teil wenigstens die pekuniaren Yerpflichtungen 
der franzósischen Krone um ein Bedeutendes herabzusetzen; 
auch mit dem weimarischen Herzoge gedachte er keine 
Ausnahme zu machen. Im Mai traf die offizielle Bestati- 
gung dieser Nachricht ein : Vieilleville, der Johann Wil
helm die Zahlung der ersten Pensionsrate seit 1559 in 
sichere Aussicht stellte1 2), hatte zum eigentlichen Zweck 

1) W.G.A. Reg. O p. 236 no. 52: Ósiander an Joh. Wilh., Fon
tainebleau 23. Febr. 1561. Vgl. Heppe, Gesch. d. d. Prot., I 401 ff.

2) Vgl. Carloix, Mśm. de Vieilleville, IV 274; W.G.A. Reg. C 
p. 236 no. 52. Vieilleville unterlieB es auf einen ablehnenden Brief 
Kurfiirst Augusts hin, der nach seinen Befiirchtungen im Jahre 1560 
(vgl. O. Scholz, Hubert Languet, Diss. 1875, S. 14 ff.) mit Beruhi- 
gung die Unmóglichkeit erkannte, daB Frankreich infolge seiner 
inneren Zersetzung Joh. Friedr. d. Mittl. vorderhand irgendwie in 
dessen kursachsischen Planen unterstiitzen konnte, in Dresden seine 
Aufwartung zu machen, obwohl es gerade seine Aufgabe war, ein 
besseres politisches Yerhaltnis zwischen Karl IX. und dem Kaiser so
wie den angesehensten Reichsfiirsten anzubahnen (Scholz, eb. 8. 19). —
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seines Besuches in Weimar, mit dem Herzoge uber die 
Herabsetzung der Pensionen zu unterhandeln. Nach seinem 
Vorschlage sollten die jahrlichen Verpflichtungen Frank- 
reichs, die 38000 Francs Pensionsgelder fur Johann Wil
helm und dessen Rittmeister, kiinftig auf 20000 Francs, 
ausschlieBlich Pension des Fiirsten, reduziert werden; die 
Reiterftihrer aber sollten unbesoldet bleiben. Er wollte 
auch der franzósischen Krone vorbehalten, ob sie die vom 
1. Marz 1559 bis zum 1. Marz 1560 laufende Schuldfor- 
derung noch begleichen wiirde oder nicht. Trotz der An- 
kundigungen Osianders und des gleichfalls betroffenen Pfalz- 
grafen Georg i) empórte sich Johann Wilhelm aufs das 
heftigste. Seine eben gewonnene, in der Zukunft auskómm- 
liche Existenz war bedroht1 2). Er appellierte an das Dank- 
barkeitsgefiihl des Pariser Hofes fur sein militarisches Ein- 
greifen 1558, das den Frieden von Chateau - Cambresis 
ermóglicht hatte. Er wieś auf den Widersinn, einen Ober- 
sten und keine Rittmeister — ein Haupt ohne Glieder — 
zu halten, und auf die Schwierigkeit hin, im, Ernstfalle 
mit unbekannten Hauptleuten zu ziehen; er erinnerte an 
den Prinzen von Salerno, der seine Pension ungeschmklert 
behalten hatte; und erreichte, daB der Statthalter von 
Metz seine nachdruckliche Verwendung im Interesse Johann 
Wilhelms bei seiner Regierung versprach.

1) W.G.A. die Korrespondenz in Reg. C p. 236 no. 52.
2) Vgl. Kluckhohn, Briefe, 8. 204.

Inzwischen vertrat die am Hofe langst wohlbekannte 
Gestalt Osianders zu St. Germain die Anspriiche seines 
Fiirsten. Man hielt ihm vor, daB auch des Herzogs von 
Savoyen spanisches Jahresgehalt verkiirzt worden ware. Er 
hatte darauf nur die Antwort, man sollte ahnlich seinem

Es ist unrichtig, wenn Carloix schreibt, daB Vieilleville den bei- 
den Herzógen von Sachsen je 4000 escus ausgezahlt habe. Vielmehr 
traf eine Jahrespension durch Osianders Vermittlung erst im Juli 
in Weimar ein (Instruktion). Vgl. Languets (II) etwas gehassige 
Notiz, Frankfurt 2. Juni 1561.
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Herrn zu den alten Erblanden der Ernestiner verhelfen, und 
Johann Wilhelm wurde ohne Pension der franzósischen Krone 
zu Diensten stehen x). Hóchst bezeichnend; damit erscheint 
die MaBregel Kurfiirst Augusts — dessen Teilnahme fiir die 
nach Anerkennung ringenden Hugenotten sich mehr nach 
den Yorteilen bemaB, die er aus den Glaubensbriidern fur 
seine Beziehungen zu den Vettern an der lim ziehen 
konnte —, die Sendung des franzósischen Protestanten Lan- 
guet an den Connetable im Sommer 1561, nur ais gerecht- 
fertigt1 2). Eine politische Schiebung kam dem herzoglichen 
Unterhandler zu Hilfe. Man wurde an der Seine auf die An- 
naherung der deutschen Protestanten an England aufmerk- 
sam. Die Furcht vor der Starkung und Weiterentwickelung 
des reformatorischen Geistes in Frankreich brachte Wasser 
auf Osianders Muhle3); — der Gedanke, Johann Wilhelm 
gegen die Hugenotten zu verwenden, nahm mehr Gestalt 
an. So erhielt er denn auf seine „ungestumen“ Yorstel- 
lungen neben der Neuverschreibung der Herrschaft Cha- 
tillon Anfang August zunachst von der Kónigin-Mutter 
die Zusage, dal! dem Herzoge die alte Pension belassen 
werden sollte, wenn dieser die Hauptleute fallen lieBe; 
es war einer der ersten Versuche Katharinas, eine selb- 
standige auswhrtige Politik zur Befriedigung ihrer Herrsch- 
sucht in die Wege zu leiten4). Am 28. August bestktigten 
dann Karl IX. und Anton von Navarra den bisherigen 
Jahresgehalt von 30000 Francs5). Langer zogerte sich 
die Einigung tiber die Pensionen des Oberstleutnants und 
der sieben Rittmeister hinaus. Franzosischerseits wollte 

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 52: Ós. an Joh. Wilh. 18. Juni 1561.
2) Vgl. Scholz, a. a. O. S. 21 ff.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 52: Ós. an Joh. Wilh., Fon

tainebleau 8. Marz, 22. Juni 1561.
4) W.G.A. eb.: Daniel an Joh. Wilh., St. Germain 5. Aug. 1561. 

Osiander głaubte zu bemerken, „das sy die konigin keineswegs willens 
ist, E. f. G. von handen zu lassen, derwegen sich E. f. G. wol furzu- 
sehen haben, das sy sich gegen ander leuten nit etwa bloB geben“.

5) W.G.A. eb.: St. Germain. Vgl. auch Kluckhohn, Briefe, I 212.
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man die Zahl der Hauptleute um die Halfte vermindern 
oder die Hóhe der Jahresgelder allen um die Halfte ver- 
kurzenx), wahrend Johann Wilhelm aus militarisch-organi- 
satorischen Riicksichten auf der Vollpension seiner Ritt- 
meister bestand und eher auf Chatillon und dessen Ein- 
kommen verzichten wollte, ais daB sich die ganzen Ver- 
handlungen wegen einer derartigen, im Verhaltnis gering- 
fugigen Yerkiirzung zerschlagen sollten 1 2). Und schlieBlich 
am 8. Oktober beąuemte sich die franzósische Regierung 
zur bedingungslosen Annahme auch dieser sachsischen For- 
derungen zu den alten Abmachungen3).

1) S. Anm. 5 auf S. 106.
2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 52: Joh. Wilh. an Ós., Weimar 

19. Sept. 1561, Konz. Er begriindet diese Resignation damit, daB ihm 
die Herrschaft Chatillon „gleich wohl mehr muhe und unkost ver- 
ursachet, dan das einkommen ist“.

3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 53: Kath. an Joh. Wilh., St. Germain.

Damit war fur Johann Wilhelm die erste groBe Krise 
einer Lockerung, wo nicht gar Auflosung des franzosischen 
Dienstverhaltnisses glucklich iiberstanden, schien die finan- 
zielle Existenz des Herzogs weiter gesichert, zu einer Zeit, da 
Johann Friedrich der Mittlere infolge seiner Grumbachischen 
und kirchlichen Politik nicht im besten Einvernehmen mit 
dem Bruder zum zweiten Małe die Alleinregierung der 
thuringischen Lande auf 4 Jahre ubernahm. Oh freilich 
der Herzog die gleiche, seltsame Hoffnung nach dem be- 
friedigenden Abschlusse der Unterhandlungen mit dem 
Pariser Hofe empfand wie Kurfiirst Friedrich von der 
Pfalz, der im Dezember 1561 einen baldigen Kriegszug 
seines Schwiegersohnes unter den Fahnen Karls IX. gegen 
den Papst prophezeite, — denn der fromme „Josias“ hielt 
es seit der Hingabe seiner Tochter an den zweiten sach
sischen Ftirsten fur seine Pflicht, demselben ebenfalls wie 
dem Gemahle seiner Elisabeth mit politischen und bib- 
lischen Ratschlagen zur Seite zu stehen — lassen wir da- 
hingestellt1). Moglich immerhin, daB man in Weimar an 
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einen durchgreifenden Erfolg der Reformation bei dem. 
Zuriicktreten der Guisen glaubte. Hatte doch Johann 
Friedrich der Mittlere zur Zeit des Religionsgespraches 
von Poissy die Ratę Eberhard von der Thann und Lukas 
Thangel an den sachsischen Kurfursten nach Torgau ab- 
geordnet, um diesen zur Teilnahme an einer von den Prinzen 
von kbniglichem Gebliit angeregten Gesandtschaft der pro- 
testantischen Fiirsten an die franzosische Regierung zu 
bewegen ; ein Ansuchen, demgegeniiber August nunmehr 
natiirlich nicht mit dem Andentaglegen einer den calvi- 
nistischen Dissidenten abgeneigten Politik zuriickhielt1 2).

1) W.G.A. Reg. O p. 236 no. 53: Instruktion fiir v. d. Thann 
und Thangel, Or., 3. Okt. 1561.

2) Vgl. Scholz, a. a. O. S. 24 f.; Kluckhohn I 212.

Aktuell schien die Frage einer militarischen Unter- 
stiitzung des Kónigs von Frankreich im Jahre 1562 aller- 
dings zu werden. Es ist nicht unsere Aufgabe, der Ent- 
wickelung der groBen inneren Gegensatze im Staate 
Karls IX. bis zu ihrem blutigen Aufeinanderprallen zu 
folgen, wie durch das Januaredikt von St. Germain die 
Spannung auf das AuBerste getrieben wurde, und endlich 
Franz Guise im Marz zu Vassy das Signal zum Btirger- 
kriege gab. Uns interessiert nur die Stellungnahme des 
Herzoges von Weimar zu den sich bekampfenden Parteien, 
dem Condeschen Lager und dem der Guisen, bei denen sich 
der Kbnig befand.

Es ist ohne Zweifel ein Beweis fiir die noch aufier- 
ordentliche moralische Autoritat der Sohne Johann Fried- 
richs des Grofimiitigen, daB sich die Haupter der Katho- 
liken und Hugenotten Frankreichs Mann fiir Mann mit Auf- 
klarungs- und Rechtfertigungsschreiben ihrer Sache an den 
weimarischen Hof wie an einen von Macht wandten, und 
daB sich auch in Deutschland aller Blicke auf die Erne- 
stiner richteten. Ais erster erachtete es Friedrich der 
Fromme fiir seine yornehmste Pflicht, Johann Wilhelm, 
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den er schon im Februar wegen lothringisch-danischer Piane 
im Einverstandnisse mit Grumbach vermntet hatte, vor 
einem Bundę mit dem gottlosen Haufen gegen die evan- 
gelischen Glaubensbriider zu warnen. Sonst muBte er ihn 
ais Sohn verleugnenł). Gleichzeitig liefen aus Kassel und 
Stuttgart mahnende Schreiben ein1 2 3). Einen Monat spater, 
Ende Mai, kamen die ersten offiziellen Noten aus Frank
reich. Es waren die Briefe der Hugenotten aus Orleans 8). 
Conde und die Briider Chatillon waren nicht die einzigen, 
die um energische Hilfe baten, indem sie das Beginnen 
der Guisen in Frankreich ais den Anfang einer groBen, 
blutigen Rekatholisierungsbewegung hinstellten, dereń Uber- 
greifen auch nach Deutschland unausbleiblich ware. Und 
ais wenige Tage spater von derselben Partei, von den- 
selben Mannern neue Schreiben eintrafen, die von jeder 
wohlwollenden Unterstiitzung des kóniglichen Lagers durch 
die Erlaubnis von Werbungen in thiiringischen Gebieten 
Abstand zu nehmen baten und verburgte AuBerungen des 
Kardinals von Lothringen uber die feindselige Stellung der 
Guisen auch gegen die Anhanger der Augsburgischen Kon- 
fession ubermittelten4 * * *), war die Stellungnahme Johann 
Wilhelms in dem inneren franzosischen Konflikte entschie- 
den, noch ehe eine amtliche Notę aus der Umgebung Karls IX. 
eingetroffen war. Antwortete doch der Herzog auf den 

1) Vgl. Kluckhohn I 255 u. 282.
2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 57: 25. April u. 20. Mai 1562.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 56: Coligny an Joh. Wilh. Idus 

Apr.; Condś an Joh. Wilh. 10. April; Andelot an Joh. Wilh. 10. April, 
Orleans 1562. Der Admirał schrieb: „nam si deserimur, quorum 
hoc quidem primo conatu res et fortunne agi existimantur, auxilioque 
vestro destituti oneri caedere fractiąue iacere cogimur. Tu certe, 
Prineeps Ilłustrissime, tuique similes alii perplures videtis, quae 
vestra futura sit conditio."

4) W.G.A. eb. Am 20. April schrieb Conde an Joh. Wilh.,
Karl von Guise hatte sich vor Karl IX., Katharina, Anton von Na-
varra und anderen hóren lassen, „se illam (die Augsburgische Kirche)
non modo non comprobare, verum etiam aversari ac detestari“.
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Uerdacht seines Schwiegervaters in gereizter Empfindlich- 
keit, daB ein Parteinehmen gegen die reformatorische Be- 
wegung in Frankreich niemals in den Bereich seiner Er- 
wagungen gezogen worden ware1). Und dem Landgrafen 
von Hessen versicherte er, daB die sich bildende Kirche 
jenseits der Yogesen jederzeit auf seine Unterstiitzung 
rechnen diirfte 2).

1) Vgl. Kluckhohn I 282 f. Wiederholt muBte Friedrich III. 
Joh. Wilh. noch beruhigen.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 57: Joh. Wilh. an Phil., Weimar 
30. April 1562, Konz.: „und solten es E. L. aigentlichen datur 
halten, . . . das wir uns ais ein Christliebender Fiirst hierinnen 
dermassen rerhalten und erzeigen wollen, das dadurch unnser ge- 
wissen, auch die angehende kirche in Frankreich nicht verletzt 
werden, sondern viUmehr jederzeit unsers vermogens durch gótliche 
hilff gefórdert werden soll“. — Schon am 21. April benachrichtigte 
Languet den Dresdener Hof, daB man in Paris nicht auf Johann 
Wilhelms Hilfe rechnete (ep. II 219).

3) W.G.A. Reg. O p. 236 no. 56: Instruktion fur Thangel und 
Husanus vom 13. Jan. 1562: „Itaque danda M.tł Tae opera est, ut 
verus Dei cultus in hoc ferrentissimo Galliae regno restituatur. 
Porro is solus est verus et legitimus Dei cultus, quem ipsemet voce 
sua sanxit atque in verbo suo nobis perscripsit.“ In der formula ora- 
tionis an Anton von Navarra die von Joh. Wilh.s Hand hinein-

Karl Guise hatte auch nicht daran denken kbnnen, 
den sachsischen Pensionar in den Dienst seiner katho- 
lisch-weltlichen Piane zu stellen. Es war nicht allein der 
mangelhaften Berichterstattung jen er Tage zuzuschreiben,. 
sondern auch dem menschlichen Unvermógen, die letzten 
Absichten zur Herrschaft sich aufringender Parteien mit 
Bestimmtheit zu erkennen, wenn die Herzbge von Weimar, 
im Glauben an die Toleranz des Pariser Hofes gegentiber 
dem Umsichgreifen der neuen kirchlichen Ideen zwischen 
den Pyrenaen und dem Kanał, Karl IX. die Einfiihrung 
der lutherischen Lehre, dagegen die Unterdriickung aller 
anderen Sekten durch eine Sondergesandtschaft von Thangel 
und Husanus kurz nach der Veroffentlichung des Ediktes 
von St. Germain empfohlen hatten3). Sie hatten gleich- 
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zeitig, um die anfanglichen Schwierigkeiten dabei leichter zu 
iiberwinden, einen Abdruck der Augsburgischen Konfession, 
der Apologie von 1530 und der Schmalkaldischen Artikel 
von 1537 iibersandt. Einer solchen Gesinnung gegeniiber 
ware auch die kleinste Bitte um Unterstiitzung der katho- 
lisch-Guiseschen Partei zwecklos gewesen. So beschrUnkte 
sich denn das von Anton von Gurtlari Johann Friedrich 
dem Mittleren am 21. Juni uberbrachte Schreiben Karls IX. 
auf die Darlegung und Klarstellung der Yerhaltnisse in 
Frankreich, wie sie der Kardinal von Lothringen diktiert 
hattex). Es sprach die Hoffnung auf die unwandelbare 
Treue der Ernestiner zu dem Hause Valois aus gegeniiber 
den unwahren Behauptungen der Rebellen, gegeniiber jenen 
beiden viel berufenen Rechtfertigungen der Hugenotten, 
sie hatten nur zur Erhaltung ihres Glaubens und ihrer 
religiosen Freiheit, und um den Konig und die Konigin- 
Mutter aus den Handen der Guisen zu befreien, zu den 
Waffen gegriffen. Johann Friedrich wieś den franzbsischen 
Gesandten an seinen Bruder, dem er mit dem Hinweis 
auf die wesentlich anders lautenden pfalzischen Berichte 
die Antwort iiberlieB 1 2).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 47: Karl an Joh. Friedr. u. Joh. 
Wilh., Paris 17. April 1562: „... dune (cause) que ce quilz font est 
pour la conseryation de leur religion que lon veult opprimer, et laultre 
pour la delivrance de la Royne madame, ma mere, et de ma per- 
sonne, quilz chargent calomnieusement estre en la disposition des 
princes et seigneurs qui nous accompagnent.“

2) W.G.A. eb.: Joh. Friedr. an Joh. Wilh., Gotha 22. Juni 1562.

Es mufte aber auch Gurtlari daran liegen, eine persbn- 
liche Aussprache mit Johann Wilhelm zu erlangen. Denn 
aufier der kóniglichen Erklarung fiihrte er das Geheimnis

korrigierten Zeilen: „zudem das auch untter dem schein der augs- 
purgischen Confession leychtlich allerley verfiirehrische Sekten und 
Corruptelen, di dan eine zeytt lang mehr wan an einem orthe undt 
nicht ahne mergliche vorwuestung undt unvorwindtlichem schaden 
der reyhnen undt warhafftigen christlichen kirchen geschehen, heym- 
lich einschleichen kónnen“.
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eines miindlichen Auftrages von Katharina an den jungeren 
Herzog bei sich, dessen Inhalt jeden Zweifel iiber die 
Gesinnung der Witwe Heinrichs II. im Friihjahr 1562 hebt 
und die Wahrheit jener Bemerkung des papstlichen Legaten 
Ippolyto d’Este erweist, daB das Augenmerk der Kbnigin- 
Mutter sich nicht allein auf die Religion, sondern auf die 
Regierung richtete1). Sicherlich hatte Katharina nur des- 
halb die Hugenotten begiinstigt, weil sie die fiihrenden 
Kópfe derselben auf ihrer Seite zu haben wiinschte. Sie 
hatte noch den Prinzen Conde angefleht, „die Kinder, die 
Mutter und das Reich gegen die in seinen Schutz zu 
nehmen, welche alles zu Grunde richten“ wollten. Aber 
nachdein sie in die Hande der verbiindeten Katholiken 
gefallen war, und die getroffenen VorsichtsmaBregeln ihr 
die Aussichtslosigkeit eines Fluchtversuches vor Augen ge- 
stellt hatten, hatte sie sich scheinbar in das Unvermeid- 
liche gefunden, dieser katholischen Kombination, dereń 
Bildung sich wider ihren Willen vollzogen hatte, vorder- 
hand mit ihrem und ihres Sohnes Namen Autoritat zu 
verleihen. Jetzt griff sie zu dem auBersten Mittel. Sie bot 
Johann Wilhelm, dessen Energie im Sommer 1558 eine 
immerhin beachtenswerte Probe bestanden hatte, die Hand 
zu einem kriegerischen Bundę, der sie iiber die Parteien 
erheben sollte. Ihr Plan war, an der Spitze einer spater 
sthndig beizubehaltenden Leibwache oder mehrerer Regi- 
menter von deutschen Reitern fiir eine Partei entscheidend 
in den inneren Konflikt ihres Landes einzugreifen und, 
nachdem ihr Machtgebot die Ordnung der staatlichen Ver- 
haltnisse bestimmt hatte, anerkanntermaBen das Regiment 
bis zur Miindigkeitserklarung ihres Sohnes zu fiihren. Dem 
Herzóge von Sachsen hatte sie den Oberbefehl iiber diese 
Truppen zugedacht, und indem sie ihm zusicherte, seinen 
Arm nicht gegen die Anhanger der reformierten Kirche in 
Frankreich zu gebrauchen, war an dem gliicklichen Er-

1) Vgl. Rankę, Franzbsische Geschichte, I 214 f.
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folgę ihrer Werbung nicht zu zweifeln1), die ein besseres 
Zeugnis fur die Skrupellosigkeit Katharinas in der Wahl 
ihrer Werkzeuge ablegt, ais sie den SchluB einer bemerkens- 
werten Anerkennung der herzoglichen Tiichtigkeit zulaBt. 
Johann Wilhelm verschloB sich mit seiner Antwort keines
wegs den Weg, der ihn wie den Protestantismus zu un- 
geahnten Zieleń hatte fiihren konnen. Im Augenblick war 
er entschlossen. Am 26. Juni erklarte er sich bereit, mit 
einem Bevollmachtigten der Koni gin auf Grund des Baseler 
Ubereinkommens und der von Gurtlari gegebenen, der 
reformatorischen Bewegung giinstigen Zusicherungen uber 
einen entsprechenden Vertrag beraten zu lassen 2). Gleichzeitig

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 47: Artikel in geheim Anthoni 
von Gurtlari zugestellt, Weimar 26. Juni 1562: „weill sich diese 
itzige empbrunge in frankreich erhoben, darauf allerhand zerruttunge 
erfolget, auch zu befuren, das hinfurt jerlichen etzliche der Cron 
frankreich Inwonere sich dermassen auffwerffen móchten; damit 
nuhn die kónigin ais itziger Zeit von wegen Ires unmiindigen Sons 
regentin solches vorkomen mócht, woltę sie eine gewalt und gewardi 
von Teutschen pferden zu sich nemen, da mit sie den standen in 
franckreich gebieten, billikeit und Recht mit Inen bis zu des jungen 
kuniges rechtschaffenen alter schaffen konnte.“

2) Eb.: „weill die kunigin solche gewardi wieder die refor- 
mierten Kirchen nit gebrauchen wollen und ire f. G. solche Irer der 
konigin Zusage trauen und glauben zustellen, So mag die konigin, 
sintemal sie sich hierin ihrer f. G. hilpff und raht getrosten thete, 
in geheim einen glaubwirdigen comissarien errausser schicken, mit 
deme wollen Ire f. G. sich der bestallung der gewardi zu vergleichen 
wissen der vorigen bestallung, so Ire f. G. von konig Heinrich ge- 
habt, gemas. Doch das der comissarie befehl habe, Ire f. G. unter 
der konigin Handschrift zu versichern und zu vergewissern, das 
solche gewardi keineswegs zu beschwerunge oder verfolgunge der 
armen christen, wie das auch namen haben mócht, sollt gebraucht 
werden, dan zu solchem werden Ire f. G. sich keineswegs bewegen 
lassen." — Und am 9. April 1563 (W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34) 
schrieb Joh. Wilh. seinem Bruder in Anbetracht der Tatsache, daB 
in diesem Jahre andere Pensionare von Frankreich den Auftrag zu 
Werbungen erhalten hatten: „So konnen wir kein ander ursach bei 
uns erdenken, darumb sie uns furgezogen sindt wordenn, dann diese 
allein, daB der konig weB, das wir uns widder den Printzen vonn

XXVI. 8
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lautete die offizielle Antwort der Ernestiner an Karl IX. 
in ihrer offenen, den Schutz der neuen Lehre heischenden 
Fassung zur vollen Zufriedenheit des 8chwiegervaters in 
Heidelberg *).

Diese ungewbhnliche Aussicht auf die Verbindung mit 
Katharina und auf die Stellung eines Generała fiir die 
Dauer der JRegentschaft der Kónigin-Mutter macht es be- 
greiflich, daB jetzt die monatlich sich wiederholenden Gesuche 
der Hugenotten um militarische Unterstutzung — den Be- 
such seines Bruders Andelot kundigte Coligny im Juni den 
Herzbgen von Sachsen an 2) — von Johann Wilhelm nur 
wenig beachtet wurden. Wenn aber Katharina von Medici 
eine Antwort oder gar ein Eingehen auf die weimarischen 
Vorschlbge fiir unnotig befand, so hatte das seinen Grund 
darin, dali sich. die politischen Verhaltnisse fiir ihren 
Herrscheregoismus giinstig verschoben : Anton von Navarra 
nnd St. Andre kamen um; auf der Ebene von Dreux fiel 
der Connetable in die Hande der Hugenotten; der Prinz 
Conde geriet in die Gefangenschaft der Katholiken; und 
an dem Herzóge von Guise iibte der fanatische Hugenott 
Poltrot von Mercy gleiohsam eine „religibse“ Blutrache. 
Jetzt konnte die Konigin den Frieden herbeifiihren, wie 
sie es immer erstrebt hatte. Mit Montmorency und Conde 

Conde unnd die reformirten kirchen inn Frankreich keineswegs 
wollen gebrauchen lassenn, wie wir dann solches der konigin aus- 
drucklich zur antwurt unlengst gebenn habenn . . . Wiisten die pari- 
sischen Regenten inn Frankreich, die der Konigin solches eingebenn 
und bishero das Spił in henden gehabt habenn, das wir uns gleich 
den andern Ihrer koniglichen wirden zum teil es treff gott oder 
sein wort ahn gebrauchen lassen, so glauben wir, wir wollten so 
schir dienst haben ais Ihr einer, die ires Gewissens hierinnen nicht 
viel achten. Sintemal aber solches bei uns beschlossen keineswegs 
zu thun, bitten auch den almechtigen von hertzen, das er uns dafur 
behuten und mit solchen gedanken und gewerben, darin unser ge- 
wissen verletzt mocht werden, nitt straffen wolle.“

1) W.G.A Reg. D p. 281 no. 47: Weimar 25. Juni 1562, Konz.
2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 57: Coligny an Joh. Wilh., 

Aureliae 17 Cal. sext. 1562.
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brachte sie im Marz 1563 einen den Protestanten nicht 
ungiinstigen Vertrag zu stande.

Dieses aulierordentlich kiihle Verhalten des von den 
Guisen beherrschten kóniglichen Hofes gerade im Herbste 
und Winter 1562 auf 1563 brachte endlich bei Johann 
Wilhelm den unausbleiblichen Umschlag, eine Anderung der 
seit der Ruckkehr 1559 getriebenen franzosischen Politik, 
die eben in der Erbauung des Franzosischen Schlosses in 
Weimar ihren auBerlichen Ausdruck fand. Drei Jahres- 
pensionen war Karl IX. nachgerade schuldig geblieben. 
Zweimal hatte man sachsische Anerbieten militarischer 
Hilfe ohne zu danken abgelehnt, wahrend man verschiedene 
Małe mit anderen Obersten unterhandelt hatte und schliefi- 
lich im Februar 1563 angesichts der Werbungen, die Pfalz- 
graf Wolfgang, Herzog von Zweibrucken, im Interesse der 
Hugenotten betrieb1 2 3), Grumbach, Staupitz und Mandelsloe 
den Befehl zukommen lieB, sich mit Reitern und Lands- 
knechten bereit zu halten, um gegebenen Falles zum Schutze 
des Kónigs nach Frankreich zu rticken8). Und man hatte 
dem Herzoge hóflich, aber bestimmt zu verstehen gegeben, 
daB seine angebotene Vermittlung fur die Verheiratung 
Karls nicht gewtinscht wurde 4). An einen friedlichen Aufent- 
halt in Chatillon endlich war fiir Johann Wilhelm iiber- 
haupt nicht zu denken. Dazu kamen Verstimmungen 
zwischen den weimarischen Briidern wegen Johann Fried- 
richs des Mittleren eigenmachtigen Yerfahrens in den Reli- 
gionsangelegenheiten des thtiringischen Landes 5) und wegen 
der bereits von Grumbach stark beeinfluBten ernestinischen

1) Vgl. Ortloff I 250. So waren im Februar und April 1562 
Grumbach und Mandelsloe in Aussicht genommen.

2) Vgl. Ortloff I 328 und W.G.A. Reg. C p. 236 no. 59: Wolfg. 
an Philipp von Hessen 9. Marz 1563. Kopie.

3) Vgl. Ortloff I 327.
4) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 60: Karl an Joh. Wilh., Fon

tainebleau 12. Febr. 1563.
5) Vgl. Ortloff I 379 ff.

8*
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Politik1). Johann Wilhelm befand sich in einer ahnlichen 
Lagę wie 1557: damals hatte er den Resignationsvertrag 
geschlossen in der Erwartung, daB ihn der Kaiser binnen 
kurzem gegen die Tiirken verwenden mochte; jetzt ver- 
urteilte ihn der erneute Regierungsverzicht zum Nichtstun, 
da Frankreich nicht die geringsten Anstrengungen machte, 
den herzoglichen Pensionar auf Grund des Baseler Ver- 
trages in Dienste zu nehmen. Und wie er damals dem 
unentschiedenen Zustande des Harrens und Hoffens durch 
die Reise in das spanische Hauptąuartier vor St. Quentin 
ein Ende zu machen gesucht hatte, so dachte er auch jetzt 
ernstlich an eine zweite, eintragliche Yerbindung.

1) Vgl. Ortloff I 341. Charakteristisch ist, daB die „Engel" am 
6. Jan. 1563 Grumbach vor Joh. Wilh. zu warnen fiir notig befanden.

2) W.G.A. Reg. C p. 322 no. 8C: Joh. Wilh. an Friedr. 15. Jan. 
1563.

3) W.G.A. eb.: Friedr. an Joh. Wilh., Heidelberg 23. Jan., 
7. Feb. u. 1. Marz 1563.

Ais Maximilian im Oktober 1562 zum Frankfurter 
Kurfiirstentage gereist war, hatte Johann Wilhelm ihn in 
der Nahe von Bamberg unerwartet besucht, und der Konig 
von Bohmen hatte angesichts der bevorstehenden Wahl 
des Romischen Konigs seine ganze Liebenswiirdigkeit gegen 
den Ernestiner hervorgekehrt. Das hatte in dem Herzoge 
alte Erinnerungen geweckt. Im Sommer 1557 war die 
Wahl Wilhelms von Cleve zum Fórderer der sachsischen, 
ein bohmisches Dienstverhaltnis betreffenden Piane gliick- 
licher gewesen, ais es im Januar 1563 die Einweihung 
Friedrichs des Frommen in die Absichten Johann Wilhelms 
wurde 2); bei Habsburg war immer ein Fiirsprecher fiir die 
Ernestiner nhtig. Wieder dachte der Herzog an die Uber- 
nahme eines eintraglichen Hofamtes in Bohmen und an eine 
tatkraftige Beteiligung bei einem neuen Turkenkriege. Der 
Kurfiirst sollte eine darauf hinzielende Anregung an Maxi- 
milian gelangen lassen. Aber betrachtete schon von Anfang 
an Friedrich dies Unternehmen fur ein aussichtsloses3), so 
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wurde auch hałd von Johann Wilhelm das ganze Projekt 
nach dem Beginne der unerąuicklichen Auseinandersetzungen 
mit seinem Schwiegervater wegen der calvinistischen Be- 
strehungen desselhen fallen gelassen ł).

Unterdessen war am 19. Marz in Frankreich das Edikt 
von Amboise ausgegangen, das dem von Parteiungen zer- 
rissenen und hlutgetrankten Lande 4 Jahre des Friedens 
gewahren sollte, — 4 Jahre auch von hochster Bedeu- 
tung fur Johann Wilhelm. Die Art aber, wie sie in den 
herzoglich-sachsischen Landen eingelautet wurden, sollte 
fur die ganze Zeit eine unheilvolle Vorhedeutung gewinnen. 
Wieder war es Grumbachs Name, der wie vor mehreren 
Jahren die Politik sowohl Johann Friedricha des Mittleren 
ais auch Johann Wilhelms vor das argwóhnische Tribunal 
aller zwischen Rhein und Elbę wohnenden Fursten zog. 
Kurfiirst August, Landgraf Philipp und Kurftirst Friedrich 
waren so gut wie die frankischen Bischófe von der letzten 
franzosischen Ordre an Grumbach unterrichtet1 2). Die ge- 
heimen Werbungen, Rustungen und Zusammenkunfte alter 
kóniglicher Diener 3) in Thiiringen erregten den nicht unbe- 
rechtigten Yerdacht, es mochte auch der jtingere Herzog von 
Sachsen wieder Vorbereitungen zu einem Kriegszuge nach 
Frankreich treffen4). Es ist bezeichnend fur die allgemeine 
Unsicherheit und das allseitige Mifitrauen in Mitteldeutsch- 
land in jenen Tagen, daB Johann Friedrich der Mittlere auf 
dem Grimmenstein noch Anfang April im unklaren war, ob 
sein Bruder in Weimar augenblicklich in dem franzosischen 
Handel engagiert ware5). Johann Wilhelm aber, so bitter 

1) W.G.A. Reg. C p. 322 no. 8C: Joh. Wilh. an Friedr. s. d. 
et 1. 1563, Konz. Vgl. Kluckhohn I 414 f.

2) Vgl. Ortloff I 329 ff.
3) Eb. 333. Vgl. auch Kluckhohn I 395. Maria an Joh. Friedr. 

15. April 1563.
4) VgL Ortloff I 332.
5) W.G.A. Reg. D p. 253 no. 14: Joh. Friedr. an Joh. Wilh. 

28. Marz. Reg. D p. 281 no. 34: Am 2. April fragte Joh. Friedr. 
an, ob Joh. Wilh. den Befehl zu Werbungen aus Frankreich er-
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er auch die Zurticksetzung seiner Person hinter Grumbach 
empfand*), unterlieB es doch nicht, sein Unbeteiligtsein an 
Werbungen fiir die Guisen zu beteuern.

Durch den FriedensschluB in Frankreich sah Johann 
Wilhelm seine Hoffnung, Katharinas erliisenden Ruf zu 
erhalten, arg zertrummert. Er trug dieser Wendung der 
Dinge sofort Rechnung, indem er noch im April den 
ihm unsympathischen Grumbach darum anging, ein leid- 
licheres Verhaltnis zu Johann Friedrich dem Mittleren an- 
bahnen zu helfen. Sehen wir von der umstrittenen Frage 
ab, oh der Resignationsvertrag dem altesten Herzoge das 
Recht gewahrte, allein die religibsen Angelegenheiten des 
ernestinischen Landes zu ordnen. Jedenfalls hatten die 
beiden altesten Bruder trotz aller Ubereinstimmung in 
strenger Rechtglaubigkeit und in dem Bemiihen, der 
echten Lutherlehre in ihrem Staate eine neue Heimat zu 
bereiten, eine verschiedene Entwickelung durchgemacht. 
Johann Friedrich hatte im Jahre 1561, um seine fiirstliche 
Autoritht zu wahren, die Flacianer aus ihrer Lehrtatigkeit 
in Jena entlassen. Johann Wilhelm hatte gegen die bruske 
Behandlung der theologischen Professoren Widerspruch 
erhoben. Er hatte sich nicht bereit finden lassen, die von 
Strigel ausgearbeitete Glaubensformel iiber den freien Willen 
des Menschen beim Heiligungswerke ais lutherisch anzuer- 
kennen. Er hatte es auch nicht gebilligt, daE sein Bruder in 
Dresden um die Beurlaubung einiger Wittenberger Theologen 
an die Saaleuniversitat nachsuchte1 2). Durch die anfeng- 

halten hatte, am 7. April riet er ihm, wegen der Aussicht auf Frie- 
den keine unniitzen Ausgaben an die Soldaten zu machen.

1) Vgl. Anmerk. 2 auf S. 113.
2) Vgl. Allgemeine deutsche Biographie, XIV, 337; Heppe, Ge- 

schichte des deutschen Protestantismus, II 49 ff. Wenn Joh. Wilh. 
im Juni 1562 erklarte, nicht gegen die Anhanger der reformato- 
rischen Bewegung in Frankreich kampfen zu wollen, und wenn er 
noch im April 1563 dieselbe Versicherung wiederholte, so waren 
diese Kundgebungen keineswegs von der Politik diktierte Phrasen. 
Nur wenige erst hatten bei den Anfangen des Protestantismus im
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liche Weigerung der beiden jtingeren Herzóge, mit der 
Erneuerung des Regierungsverzichtes weiterhin ais „Knechtes 
Knechte“ in Abhangigkeit von dem alteren zu leben, war 
die Kluft vergrOBert worden. Aber erst die Intimitat des 
Regenten mit Grumbach, dessen Einflusse Johann Wilhelm 
richtig das Bestehen Johann Friedrichs des Mittleren auf 
der Yerlangerung des Resignatiousvertrages zuschrieb, hatte 
das Verhbltnis zwischen den Brudem zum unleidlichen ge- 
macht1). Die haushalterische Klugheit des Ritters brachte 
zwar in der Tat im Juli 1563 eine aufierliche Einigung 
zu stande2). Doch schon im September schlug Johann 
Friedrich der Mittlere, ohne tiefere Griinde anzugeben, 
Johann Wilhelm die Bitte ab, dem franzósischen Ge- 
sandten Rochguerin, der triumphierend die Nachricht von 
dem Erfolge Katharinas gegen die Englander, von der Er- 
oberung Havres, iiberbracht hatte, die Aufmerksamkeit einer 
Fiihrung durch die Anlagen des Grimmensteines erweisen 
zu diirfen3). Er yersagte ihm auch eine Anleihe von 
4000 Gulden, dereń Johann Wilhelm durchaus bedurfte, 
um der Aufforderung eben jenes Bevollmachtigten, Karl IX.

I 414 f„ 469 Ł, 475.
1) Vgl. Allgemeine deutsche Biographie. XIV 339.
2) Vergl. Ortloff I 380 f.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 60: Joh. Wilh. an Joh. Friedr., 

Weimar 7. Sept.; Joh. Friedr. an Joh. Wilh., Heldburg 11. Sept. 1563.

Staate Heinrichs II. eine Ahnung, daB sich die Christaudins zum 
gróBten Teile zur Lehre Calvins bekannten. Den Zwinglischen und 
Calyinischen Dogmen gegeniiber ist Joh. Wilh.s Stellung fur eben 
diese Zeit klar. Im Fruhjahr 1563 hielt es der Herzog fur seine 
Pflicht, seinen Schwiegervater vor dem heimlichen Gift der Zwing- 
lianisehen Lehre, vor den Schwarmern und Sektierern zu warnen, 
widrigenfalls seine Sohnesliebe augenblicklich aufhoren wurde. Und 
im Oktober desselben Jahres fiigte er dem Kurfiirsten und dessen Ge- 
mahlin die weitere, besonders schmerzliche Krankung zu, daB er sie 
nicht zur Taufe der Prinzessin Sibylla Maria bat, obschon Maria 
aller Gebrechlichkeit zum Trotz der Tochter bei der Entbindung in 
Weimar zur Seite gestanden hatte; nur deshalb, weil Friedrich mehr- 
mals vom „gebrochenen Brot“ gegessen hatte. Vgl. Kluckhohn, Briefe, 
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im nachsten Monate in Nancy zu besuchen, Folgę zu 
leisten 1j. Und ebenso verweigerte er dem Bruder im Ok- 
tober einen ZuschuB von 6000 Gulden, ais dieser die Pen
sionen seiner Rittmeister bei dem Ausstehen des fran- 
zosischen Geldes aus eigener Tasche bezahlen muBte2).

1) W.G.A. Reg. D p. 275 no. 18: Joh. Friedr. an Joh. Wilh., 
Heldburg 16. Sept. 1563.

2) Vgl. Ortloff I 381.
3) Eb. 509 f.
4) Eb. 437.
5) Ortloff II 24, 7.

Aber der erneute Uberfall Wurzburgs durch Grum- 
bach stellte doch in eben diesen Oktobertagen Johann 
Friedrich den Mittleren vor die Frage, ob er weiterhin 
die Verbindung mit dem von Ferdinand geachteten Ritter 
aufrecht erhalten wollte. Er machte keine Miene, den 
Landfriedensbrecher seinem Verhangnisse zu iiberlassen, 
schien vielmehr einer kriegerischen Invasion seines Landes 
durch militarische MaBnahmen zu begegnen3). Und an 
Johann Wilhelm war es nunmehr, sich fur die Partei der 
Gothaer Utopisten oder fur den Kaiser, den Vertreter des 
Prinzipes der Wahrung des augenblicklichen Z ustań des im 
Reiche, zu entscheiden. Nach dem drohenden Schreiben 
Ferdinands, der, schlecht informiert, die Besetzung der 
Stadt Wiirzburg fur eine Aktion der herzoglich - sach- 
sischen Diplomaten ansah4), erfolgte ohne Zweifel die end- 
giiltige Trennung der Politik Johann Friedrichs des Mitt
leren und Johann Wilhelms, wenn man sich zunachst auch 
scheute, den unheilbaren Bruch durch Worte vor aller 
Welt kundzutun, und nur die Prophezeiungen der „Engel11 
Grumbachs sich mit der Person und den Intrigen des jun- 
geren Herzogs zu befassen wiederholt fur notig hielten5).

Der Grund fur die Reserve desselben ist in dem gliick- 
lichen Fortschreiten der mit dem koniglichen Hofe in reger 
Weise wieder aufgenommenen Verhandlungen zu suchen. 
Wenn Katharina trotz der von Zeit zu Zeit wieder auf- 
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flammenden Feindschaft der Parteien auch ein zweites Mai 
nicht fiir die Verwirklichung des Gedankens zu haben 
war, eine konigliche Leibgarde deutscher Sóldner unter 
das dauernde Kommando Johann Wilhelms zu stellen, wie 
ihn der Herzog im September 1563 aus eigenem Antriebe 
wieder anregte1), so sorgte sie doch im November fur die 
Auszahlung einer Jahrespension an den sachsischen Be- 
vollmachtigten Osiander2). Und sympathisch stand sie 
dem Piane eines Zusammentreffens mit Johann Wilhelm 
gegemiber, dessen Politik mit der Stiftung eines fran- 
zosisch-deutśchhabsburgischen Ehebundes die Schwachung 
des spanischen Einflusses am Pariser Hofe und die Star- 
kung seiner Position in Wien in Anbetracht der Grum- 
bachischen Verwickelungen und angesichts der kursach- 
sischen Bemuhungen um eine Vermahlung des Dresdener 
Erbprinzen mit einer Tochter Maximilians nicht ungeschickt 
verfolgte 3). Ende 1563 machte aber ein gefahrlicher Sturz 
der Konigin vom Pferde die Reise des Hofes an die Ost- 
grenze unausfuhrbar und vereitelte damit franzosischerseits 
die Zusammenkunft. Einer Einladung nach Bar-le-duc im 
April 1564 konnte der Herzog noch weniger Folgę leisten4), 
da bereits im Marz der Konflikt mit Johann Friedrich dem 
MiUlerea zum offenen Ausbruche gekommen war. Dieser 
Kampf, der die Entwickelung der geringen Krhfte des 
ernestinischen Landes lahmen, vor allem aber die Zer- 
setzung des deutschen Protestantismus befordern muBte zu 
einer Zeit, da Albrecht von Bayern im Landsberger Bundę 
die erste katholische Liga geschlossen hatte, wahrend sich 
Kurfiirst August immer entschiedener von dem calyinisch 
denkenden Pfalzer abwandte, nahm die Aufmerksamkeit

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 60: Joh. Wilh. an Katharina, 
Weimar 15. Sept. 1563.

2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 40: Osiander an Joh. Wilh., Paris 
24. Sept. Vgl. Languet, Ep., II 274, Paris 11. Dez. 1563.

3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 61. Vgl. Kluckhohn, Briefe, I 485.
4) W.G.A. eb.: Karl v. Lothringen an Joh. Wilh. 8. April 1564.
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Johann Wilhelms bis zur Beendigung der Krise so sehr in 
Ansprueh, daB das Interesse desselben an der franzosischen 
Yerbindung bis auf die im Hinblick auf die finanziellen 
Yorteile gebotenen Riicksichten mehr und mehr in den 
Hintergrund trat. — So diirfen wir jetzt kiirzer sein.

Die Erklarungen der beiden jiingeren Herzóge von Wei
mar auf die Schreiben Kaiser Ferdinands vom Wormser 
Deputationstage, auf die Vorstellungen des Herzogs von 
Julich und der erbvereinigten Ftirsten und auf die sorgen- 
vollen Briefe des frommen Josiasx) — Kundgebungen, die 
das Fernstehen Johann Wilhelms und Johann Friedrichs 
des Jiingeren von den Grumbachischen Handeln beteuerten, 
die uber den Aufenthalt der Achter in Thiiringen und uber 
den damit verbundenen Schaden Klage fuhrten, die endlich 
neben der Yersicherung der Unkenntnis aller Piane des 
Regenten ein Einwirken auf diesen im Sinne des Kaisers 
in Aussicht stellten — bedeuteten die offene Absage an 
Johann Friedrich den Mittleren 1 2). Gegenuber der von 
Kursachsen drohenden Reichsexekution, dereń Yerwirk- 
lichung nur durch den Tod Ferdinands am 25. Juli hinaus- 
geschoben wurde, ward sich Johann Wilhelm zweifellos 
seiner — spater auch durchgefuhrten — Aufgabe der Ret- 
tung des Herzogtums Sachsen fur das Haus der Ernestiner 
deutlicher und klarer bewufit. In seinem Kondolenz- 
schreiben versaumte er nicht, dem neuen Reichsoberhaupte 
Maximilian — den die Protestanten trotz seiner bedauer- 
lichen Anbeąuemung an den Willen des altglaubigen Vaters 
ais Gesinnungsgenossen ansprachen, dessen unsichere Hal- 
tung die Papstlichen ais wohl beachtenswert kannten — 
das Anerbieten zu machen, er wiirde jederzeit gegen jeden 
Feind auf kaiserlichen Befehl hin eine moglichst starkę 
Truppenmacht binnen Monatsfrist ins Feld stellen3). Die

1) Vgl. Ortloff II 69 ff. und Kluckhohn I 497.
2) Joh. Friedr.s grób abfertigende Antwort gedruckt bei Beck 

II 263 ff.
3) Ygl. Ortloff II 134.
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Absicht dieses Ansinnens war bei der zu erwartenden Ent- 
scheidung des Kaisers uber die Eroffnung des Krieges 
gegen Grumbach nicht miBzuverstehen. Der Ablauf des 
Resignationsvertrages am 20. Mai 1565 bot dem Herzoge 
weiterhin Gelegenheit, ernstlich an die Durchfuhrung seines 
Planes der ganzlichen Trennung von Besitztum und Politik 
von Johann Friedrich dem Mittleren zu gehen. Grumbach 
aber muBte um so heftiger gegen eine solche Politik an- 
kampfen, ais jede Verringerung der Macht seines Protektors 
die Widerstandsfahigkeit desselben gegenuber den immer 
dringender werdenden Vorstellungen der Fursten, den 
Achter fallen zu lassen, schwachen hieB, sein Todesurteil 
bedeutete. Wenn er sich auch auBerlich den im Juli zu 
Altenburg gepflogenen Verhandlungen und dereń Wieder- 
aufnahme im September zu Weimar ferne hielt, so laBt 
sich doch zum Teil der entscheidende EinfluB Grumbachs 
auf die EntschlieBungen des altesten Herzogs unmittelbar 
beweisen, anderenteils diirfen wir bei den ubrigen ganz 
im Sinne des Gebchteten gemachten Vorschlagen auf den- 
selben Urheber schlieBen. Anfanglich lehnte Johann Fried
rich der Mittlere die von Johann Wilhelm beantragte Auf- 
teilung der Lande ab. Von der angeregten Vermittlung 
des Kurfiirsten von der Pfalz und des Herzogs von Julich 
wollte er nichts wissen. Er protestierte gegen den An- 
spruch der Briider auf ein Mitbestimmungsrecht in theo- 
logischen Angelegenheiten. Wenn er sich dann mit einer 
provisorischen Gesamtregierung im allgemeinen einver- 
standen erklarte, so weigerte er sich um so hartnackiger 
auf Grumbachs Rat, in eine Abtretung einer der beiden 
Festungen, des Grimmensteins oder Coburgs, zu willigen. 
So widerrief er auch, um seine trotz der Schatzgrabereien 
leer gebliebene Tasche zu fiillen, sein dem Bruder 1558 
vor dem Zuge nach Frankreich gegebenes Versprechen und 
erhob den Anspruch auf 20000 Franken von der fran- 
zosischen Pension und auf samtliche Jahrgehalter der Ritt- 
meister. Gleichzeitig sandte er Peter Clar an den Pariser 
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Hof, um seine Forderung sofort eintreiben zu lassen1). Das 
war aber fiir Johann Wilhelm jetzt doch nebensachlich. Mit 
dem jiingeren Bruder erneuerte er seinen Protest gegen das 
langere Verbleiben des Achters im Herzogtume. In einem 
Patent wandte er sich mit der Mahnung zu Gehorsam und 
Untertanigkeit an die gesamte Landschaft und rief zunachst 
die Vermittlung des Kaisers, dann die erbverbruderten 
Hauser Sachsen, Hessen, Brandenburg und Henneberg, 
schlieBlich sogar den Kurfursten von der Pfalz und den 
Herzog von Julich um Intervention an. Die Gegensatze 
verscharften sich im September und Oktober derartig, daB 
der Regent es fur nbtig befand, seine Obersten und Ritt- 
meister zu Beratungen zusammenzuberufen. Die jiingeren 
Bruder aber suchten einem mbglichen Anschlage auf ihr 
Leben dadurch zu begegnen, daB sie die Burger von Weimar 
zur strengeren Bewachung der Stadt aufforderten und bei 
dem Kurfursten von Sachsen um die Erlaubnis nachsuchten, 
sich mit Dorothea Susanna und den Kindern im Lande 
des Vetters aufhalten zu diirfen fiir den Fali, daB Johann 
Friedrich der Mittlere irgendwie ihre persbnliche Sicher- 
heit bedrohen sollte 2).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34: Joh. Friedr. an Karl IX., 
20. Sept. 1565, Grimmenstein. Joh. Wilh. an Ósiander 29. Sept.

2) Vgl. Ortloff II § 70.

Doch ehe es zum AuBersten kam, wurde die Situation 
durch den plótzlichen Tod des jiingsten Herzogs wesentlich 
vereinfacht. Das Einlenken des alteren Bruders im No- 
vember stellte sich allerdings bald ais eine vorubergehende 
Regung heraus. Einen, wenn auch kleinen, Schritt kam 
man aber vorwarts, ais Eriedrich der Fromme, dem das 
Zusammengehen mit beiden Herzogen von Sachsen aus 
politischen und religiosen Griinden bei seiner Eeindschaft 
mit Maximilian, mit seinem Vetter Wolfgang von Zwei- 
briicken und mit Kurfiirst August ais dringend gebotene Not- 
wendigkeit erschien, im Dezember schriftlich vermittelnd, 
im Januar sogar persbnlich eingriff. Zwar wieś Johann 
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Friedrich den Vorschlag einer Landesteilung zuruck, wie 
ihn Johann Wilhelm mit dem Hinweis auf die Hinfalligkeit 
des vkterlichen Testamentes nach dem Ableben des Bruders 
begrundete. Doch war er schon Mitte Januar zu einer 
Mutschierung bereit, wie sie der Schwiegervater befiir- 
wortete. Ein Stagnieren der Verhandlungen bob sich bald 
angesichts der drohenden Intervention Kursachsens. Denn 
auf ein Ersuchen Johann Wilhelms hin trug August nach 
einer Konferenz zu Leipzig Ende Januar 1566 kein Be
denken, dem verstorbenen Johann Friedrich dem GroB- 
miitigen, der nach Heinrichs des Frommen Tode jede Ein- 
mischung in die albertinischen Verhkltnisse zu Gunsten 
der herrschsuchtigen, ein Aufteilen der Lande erstrebenden 
Herzogin Katharina mit Entschiedenheit abgelehnt hatte, 
dadurch zu danken, daB er die erbverbriiderten branden- 
burgischen und hessischen Fiirsten zu einem vermittelnden 
Eingreifen fur die Teilung des ernestinischen Besitzes zu 
bewegen suchte. So konnte Friedrich III. schlieBlich mit 
dem Ergebnisse seiner Reise nach Thtiringen wohl zufrieden 
sein. Der Mutschierungsyertrag vom 21. Februar setzte 
die temporare Trennung der gemeinschaftlichen Lande in 
einen weimarischen und coburgischen Teil, diesen mit der 
Coburg fur Johann Wilhelm, jenen mit dem Grimmensteine 
fur Johann Friedrich den Mittleren, auf 6 Jahre fest, mit 
der Bedingung, daB nach 3 Jahren die Bruder mit der 
Regierung der Landesteile wechseln sollten i). Dieser 
Teilung des vaterlichen Erbes gegeniiber war der Vergleich 
iiber die franzosische Pension doch nur nebens&chlicher 
^atur und kam nach der Ankunft Lamberies in Gotha am 
4. Marz bereits zu stande. Der Franzose schlug merkwiir- 
digerweise das W iederinkrafttreten des Mandosseschen Be- 
stallungsvertrages vor. Man einigte sich dahin, daB die 
noch ausstehenden Zahlungen fur die Jahre 1564 auf 65 
und 1565 auf 66 alleiniger Besitz Johann Wilhelms wkren, 

1) Vgl. Ortloff II § 74.
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daB man aber vom 1. Marz 1566 an die aus Frankreich 
flieBenden Gelder mit Ausnahme des Einkommens von 
Chatillon zu gleichen Halften teilen wollte. Also jeder 
Herzog sollte 15 000 Francs Pension und 1600 Kronen zur 
Unterhaltung von 4 Rittmeistern empfangen und ubernahm 
daftir die Verpflichtung, im Palle eines militarischen Auf- 
gebotes 1050 .Reiter anzuwerben1). Abmachungen iiber 
das Kommando des sachsischen Kontingentes im Kriege 
scheinen nicht getroffen worden zu sein. Den Yorteil aus 
diesem nach dem schon in der Mutschierung beobachteten 
Prinzipe der Teilung zu gleichen Partien geschlossenen 
Vertrage sollte, wie die Zukunft lehrte, nur Frankreich 
mit seiner Gleichgiiltigkeit fur den ihm gerade lastigen 
Pensionar nach der Gefangensetzung Johann Friedrichs 
ziehen. Mit dem Yerzicht auf die halbe Pension aber 
hatte Johann Wilhelm den Gewinn des coburgischen Anteils 
nicht zu teuer erkauft. Der Unterlegene war schlieBlich 
Grumbach, dessen Phantasien nunmehr sich um den Gedanken 
eines unerwarteten Ablebens des jungeren Herzogs be- 
reicherten, so daB er wochenlang an die Yorbereitung von 
MaBregeln dachte, die ihn nach Johann Wilhelms Tode in 
den Besitz der Barmittel desselben setzen sollten2).

1) W.G.A. Reg. D p. 283 no. 34: Joh. Friedr. und Joh. Wilh. 
an Karl, IX. 5. Marz, Weimar, Konz.

2) Ygl. Ortloff II § 78.

Es ist bezeichnend, daB Johann Wilhelm unmittelbar 
nach dieser scheinbar glucklichen Losung — und das 
Programm des in Augsburg zusammentretenden Reichstages 
lieB die Regelung der Grumbachischen Angelegenheiten er- 
hoffen, wie sie nicht allein fur die Autoritat der Reichs- 
gewalt und fur die Sicherung des Landfriedens, sondern 
auch fur die gedeihliche Fortentwickelung der wieder auf 
eine sicherere Basis geriickten ernestinischen Yerhbltnisse 
erforderlich war — durch eine Reise an den Hof von 
Paris die wesentlich infolge des bruderlichen Konfliktes 
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gelockerte Verbindung mit Frankreich wieder fester zu 
kniipfen gedachte1). Konnte der Bund mit den Lilien fiir 
den im Reiche wieder festgewurzelten Fursten nun nicht 
groBere Bedeutung gewinnen? Es ist nicht mehr fest- 
zustellen, inwieweit seine Piane auf eine Verwendung des 
franzósischen Einflusses Johann Friedrich und dem Kaiser 
gegenuber vorlaufig etwa in dem Grumbachischen Handel 
oder auf eine erneute Betatigung seiner Krafte in milita- 
rischem oder diplomatischem Dienste fur die Yalois hinaus- 
liefen. Der ernste Verlauf der Augsburger Verhandlungen 
macht das jahe Verstummen aller an einen Aufenthalt in 
der Seineresidenz gekniipften Piane verstandlich.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34: Karl IX. an Joh. Wilh., 
Villers-Cotterets 11. Aug. 1566.

2) Vgl. Kluckhohn I 863.

Die Stellungnahme Johann Wilhelms auf dem Reichs- 
tage im Mai 1566 — so frappierend sie auf den ersten 
Blick erscheint — war doch nur eine konseąuente Be- 
tatigung im Sinne jener streng-lutherischen, separatistischen 
Politik, dereń Anfange wir ais die Ruckwirkungen der 
verkummernden franzósischen Hoffhungen bereits im Jahre 
1561 konstatiert haben. Dieselbe Orthodoxie, die den 
Herzog damals zum Protest gegen die Entlassung der 
Flacianer bewogen hatte, wuBte hier dem Schwiegervater 
fur seine Bemiihungen um die Beilegung des ernestinischen 
Regierungsstreites und fur die soeben noch in Augsburgs 
Mauern erwiesene Aufmerksamkeit in der Unterbringung 
des thuringischen Besuches2) keinen Dank. Sie trieb 
Johann Wilhelm in das Lager der Widersacher Fried- 
richs IH. Hier erwies vie.lme.hr, wenn auch mittelbar, der 
unselige Johann Friedrich dem Kurfursten von der Pfalz 
den letzten Dienst; denn die von Thuringen her drohende 
Gefahr schob bei August die Yerfolgung der pfalzischen 
Feindschaft in den Hintergrund, und die Abreise des 
Albertiners brachte den gegen Friedrich den Frommen ge- 
richteten kaiserlichen Plan ganzlich zu Falle.

vie.lme.hr
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Und dieselbe Politik, die erst aus der Gegnerschaft 
gegen Grumbach hervorgegangen nach jahrelangen Miihen 
Johann Wilhelm eine, wenn auch nur unvollkommene Ab- 
sonderung von Johann Friedrich dem Mittleren ermóglicht 
und ihn Anfang Mai in Miinchen zur Annaherung an den 
Kurfursten von Sachsen 1) gedrangt hatte, der mit auBerster 
Energie auf die Yernichtung des alteren Ernestiners hin- 
arbeitete, brachte ihn in Augsburg zu dem Entschlusse, 
durch die Bestatigung der herzoglich-sachsischen Lehen 
allein fur seine Person am 25. Mai, wenn auch in ehr- 
licher Weise 2 3), die Rolle, wie sie einst Moritz im Interesse 
der Wahrung des wettinischen Hausbesitzes ais Haupt der 
jiingeren wettinischen Linie durchgefiiłirt hatte, zur Er- 
haltung des ernestinischen Hausbesitzes ais Vertreter des 
jiingeren ernestinischen Zweiges zu ubernehmen. Zunachst 
ward ihm die Beobachtung der Neutralitat seines Coburger 
Landes durch die Reichsexekution garantiert. Fortgesetzte 
dringende Vorstellungen von seiten des Kaisers und des 
Kurfursten August8) brachten ihn dann nach langem 
Strauben im November und Dezember zu dem Ent
schlusse 4), sich militarisch an der Achtsvollstreckung gegen 
seinen Bruder zu beteiligen. So gewann er begrundete 
Aussicht, bei der Erorterung iiber das Schicksal des weima- 
rischen Landesteils ein gewichtiges Wort mitr eden zu 
konnen. Nicht zum mindesten aus alter Feindschaft, um 
kursachsischen Eroberungsgeltisten zu stenem und wenn 
notig ais Vormund seinen Neifen den Besitz Johann Fried- 
richs zu retten, trat er an Augusts Seite. Dafur brachte 

1) Vgl. Ortloff III 86 f.
2) Vor und nach der Reise zum Reichstage lieB Joh. Wilh. es 

sich wiederholt angelegen sein, seinen Bruder vor den Folgen eines 
Bruches mit Maximilian zu wamen, und in Augsburg suehte er auch 
um die Belehnung Joh. Friedr.s nach. Vgl. Ortloff III 79, 81, 100, 
102; Beck II 299 ff.

3) Ortloff III § 18.
4) Eb. S. 339, 359 ff.
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dem Politiker unter den Sóhnen Johann Friedrichs des 
Alteren der Schutzgeist des Hauses auf dem Landtage der 
thuringischen Stande zu Saalfeld Anfang 1567 nach an- 
fanglichen Schwierigkeiten das kaum erwartete Resultat, 
daE am 8. Januar der Ausschlufi des geachteten Herzogs 
und seiner Kinder von der Herrschaft ausgesprochen und 
nach kaiserlichem Befehl Johann Wilhelm die Erbhuldigung 
geleistet wurde. Mit der Bestatigung durch Maximilian 
am 2. Fehruar ward dieser Wechsel sanktioniert. Die 
mehrmaligen Yersuche des Herzogs, von seinem Bruder 
das AuGerste abzuwenden, verliefen ergebnislos1). Am 
Sonntag Misericordias Domini stand Johann Friedrich der 
Mittlere vollig gedemiitigt vor Kurfurst August, — an einem 
Sonntage Misericordias Domini hatte sich Johann Friedrich 
der GroEmutige vor 20 Jahren ais Gefangener vor Karl V. 
und Moritz gesehen.

1) Ygl. Ortloff IV 31 ff., 112 f.

Johann Wilhelm stand damit an einem bedeutsamen 
Wendepunkte seines Lebens: Der Konflikt mit dem Bruder 
war zu seinen Gunsten fiir immer entschieden; jetzt war 
er alleiniger Herr uber das vaterliche Erbland. In dem 
Kampfe um seinen Anteil an dem thuringischen Besitz war 
naturgemaG bei ihm das Interesse an der Verbindung mit 
Frankreich — das sich mehr ais zuriickhaltend dabei ver- 
halten hatte — in den Hintergrund getreten. Zwar hatte er 
nach der Mutschierung weiterhin auf das franzósische Dienst- 
geld gerechnet; zwar war er durch die neue Verschuldung 
fernerhin auf dasselbe angewiesen. Konnte er aber jetzt 
noch die Kolie eines Pensionars mit der Wurde des Landes- 
herrn vereinen ? — Die nachste Zukunft sollte daruber ent- 
scheiden. Jetzt kam die Reihe an Frankreich, Krisen zu 
uberwinden. Und die Frage nach der Festigkeit des fran- 
zbsisch-ernestinischen Zusammenhaltes, die eben von den 
Valois ganz im Sinne eines Dienstverhaltnisses behandelt 
worden war, sollte von Johann Wilhelm beantwortet werden.

XXVI. 9
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Yiertes Kapitel.

Johann Wilhelms Politik wahrend der Hngenotten- 
kriege 1567—1573.

Wenn der Kurfurst von Sachsen gedacht haben mochte, 
in Johann Wilhelm einen gemhBigteren, durch die alber- 
tinische Unterstutzung vielleicht sogar ergebenen Ernestiner 
zur Herrschaft befordert zu haben, so war seine Rechnung 
eine falsche gewesen. Schon im Winter 1566 auf 67 
hatte der Herzog ohne das geringste Bedenken — wer 
hatte an seiner Stelle ein solches im 16. Jahrhundert ge- 
habt? — Gelegenheit genommen, seiner den Dresdener 
Biplomaten von jeher unsympathischen franzosischen Ver- 
bindung neue Warme und kraftigeren Pulsschlag zurtick- 
zugeben. DaB Katharina ernstlich sich mit dem Gedanken 

. getragen bat, zu Gunsten Johann Friedrichs des Mittleren 
oder Grumbachs irgendwie in Deutschland einzugreifen, 
ist bei ihrem Streben, die Parteien in Frankreich.nieder- 
zuhalten, kaum anzunehmen. Somit war das Yerdienst 
Languets, dessen Mission im Dezember 1566 darin be- 
standen hatte, einer den Achtern wohlgesinnten Stimmung 
am Pariser Hofe entgegenzuwirken, um die Isolierung der- 
selben nur gering gewesen. Tatsache hingegen ist es, daB 
Karl IX. im Januar 1567 Johann Wilhelm die heimliche 
Ordre zukómmen lieB, sich nicht bei anderen Fiirsten durch 
Bestallung zu binden, sondern sich in guter Bereitschaft zu 
halten, und diesem Befehl gegentiber versa.umte der Herzog 
nicht seine Bereitwilligkeit zu erki aren x). Wenn Landgraf 
Philipp, der hiervon Kunde erhielt, an die Moglichkeit eines 
franzosischen Eingreifens in die Exekution, vielleicht sogar 
durch den jiingeren Herzog von Sachsen glaubte und fur 
alle Falle Kurfurst August davon zu benachrichtigen fur 
nótig erachtete1 2), so beweist das nochmalige Angebot Johann 

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 65: Joh. Wilh. an Karl, 4. Febr. 1567.
2) Vgl. Ortloff IV 23.
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Wilhelms an Frankreich Ende Marz, jetzt mit dem direkten 
Hinweis auf die kriegerischen Rustungen in Spanien und den 
Niederlanden das In-Warte-geld-nehmen von Reitern auf 
einige Monate fordernd *), die Grundlosigkeit einer der- 
artigen Befurchtung. Es handelte sich in der Tat um einen 
Plan der franzosischen Regierung, wie er noch mehrmals 
im Friihjahr erwogen werden sollte, eine Konfbderation mit 
evangelischen Fiirsten zu stande zu bringen1 2). Die Tage, 
da Condes ehrgeizige Hoffnungen sich so weit verstiegen, 
die niederlandische Bewegung zum politischen Vorteil von 
Frankreich auszunutzen und den Heereszug Albas nach den 
aufstandischen Provinzen zu verhindern, waren nicht allzu 
ferne. Das neue Siegel unter die wiederhergestellte ernesti- 
nisch-franzosische Intimitat bildete die Ende Februar von 
Karl ausgesprochene Bestatigung von Chatillon auf weitere 
9 Jahre3); wir lassen offen, wieweit Karl und Conde tiber 
die Verwendung Johann Wilhelms einig waren.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Joh. Wilh. an Osiander, 
Coburg 26. Marz 1567, Konz.

2) Vgl. v. Bezold, Briefe Johann Casimirs, 1 21 f. Am 23. Marz 
erklarte Karl auch offiziell, daB alle von Grumbach ausgestreuten 
Geruchte einer franzosischen Intervention nur letzte, verzweifelte Er- 
findungen waren, um Joh. Friedr. festzuhalten: „que tout cela est 
de l’invention et artifice dun homme qui, se trouvant presse et en 
necessite, ne veult riens oublier de ce quil pense en son esprit pouvoir 
servir a persuader et amener a son secours ceulx desquelz il espere 
quelque faveur a son dernier besoing". W.G.A. Reg. C p. 236 no. 65.

3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Daniel an Joh. Wilh., Fon
tainebleau 1. Marz 1567.

Neben dieser Sorge liefien bald andere Enttauschungen 
den Kurfursten von Sachsen iiber die Politik des neuen 
Regenten der wie vor 1554 vereinten weimarischen Lande 
in keinem Zweifel. Wenn man sich auch bereits auf dem 
Saalfelder Landtage hinsichtlich der Deckung der Kriegs- 
kosten dahin verstandigt hatte, daB der Kurstaat bis zur 
Tilgung der auf 747 641 Gulden berechneten Summę die 
Amter Weida, Ziegenriick, Arnshaugk und Sachsenburg in 

9*
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Pfand nehmen sollte, so war von Anfang an bei dem durch 
den Krieg heraufbeschworenen Ruin des Herzogtums mit 
der bald ins Stocken geratenden Amortisation der Schuld 
der Grund zu erneuter Spannung gegeben. Und der Juli- 
vertrag von Zeitz brachte gleichfalls nicht die vollstandige 
Erledigung aller seit dem Naumburger Yergleich zwischen 
beiden Linien entstandenen Konflikte1). Weiteren Ver- 
handlungen aber — vor allem die theologische Frage harrte 
der Losung — bereitete der Wiederausbruch des Religions- 
krieges in Frankreich ein unerwartetes Ende.

1) Vgl. Bottiger-Flathe, Gesch. Sachsens, II 26 f.
2) Vgl. Rankę, Franz. Gesch., I 233 ff.
3) Vgl. v. Bezold, Briefe Joh. Cas., I 23.

Nachdem Prinz Conde infolge seiner Anspruche vom 
Pariser Hofe hatte weichen miissen, und der Kardinal von 
Lothringen wieder im Conseil erschienen war, tauchte den 
Hugenotten angesichts der blutigen MaBregeln Albas in den 
Niederlanden und der Rustungen des katholischen Hofes 
das Gespenst der eigenen Vergewaltigung erschreckend in 
nachster Nahe auf. Die Tatsache aber, daB sie sich ent- 
schlossen, den Gegnern durch einen Uberfall des Hofes zu- 
vorzukommen, brachte ihrer Sache, wenngleich dieser Plan 
allein die Móglichkeit bot, doch noch Sieger im Kampfe zu 
bleiben2), den Vorwurf des freventlichen Heraufbeschworens 
der Kriegsfurie, so daB anfanglich die Mehrzahl der prote- 
stantischen Fursten mifigiinstig ihr „rebellisches“ Vorgehen 
beurteilte3), und nur Kurpfalz in bisher noch nicht da- 
gewesener Kiihnheit mit der Bildung eines ansehnlichen 
Hilfsheeres unter- dem nach Taten und Ruhm diirstenden 
Pfalzgrafen Johann Casimir trotz der Lockungen und Dro- 
hungen der verschiedenen franzosischen Gesandten und ent- 
gegen den Abmachungen des Kaisers und der evangelischen 
Reichsfursten offen fur sie Partei ergriff. Der Pariser 
Hof saumte denn auch nicht, diese unerwartete Stimmung 
augenblicklich gegen die Hugenotten auszunutzen, indem 
er seine Agenten wiederholt an die ersten protestantischen 
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Residenzen sandte. Wenn bereits Ende September oder 
spatestens in den ersten Tagen des Oktober Daniel Osi- 
ander mit der koniglichen Ordre nach Weimar reiste1), 
Johann Wilhelm sollte sofort 2400 Reiter anwerben und 
mit ihnen schnellstens dem zweiten Sohne Katharinas, dem 
Kommandierenden der Katholischen, zuziehen, so war dieser 
Befehl, zu einer Zeit, da der Hof nach eben iiberstandener 
Flucht von Monceaux nach Paris keine Ahnung von dem 
ungiinstigen Eindruck haben konnte, den die Erhebung der 
Hugenotten zum Teil auch bei den Evangelischen hervor- 
rief, nach den alljahrlichen Versicherungen der Loyalitat 
und Diensttreue von seiten des Herzogs von Weimar nur 
naturlich. Noch mehr wurde er von Johann Wilhelm ais 
selbstverstandhch erwartet. Denn da infolge der Gefangen- 
nahme Osianders in der Nahe von Metz durch Parteigangei- 
der franzósischen Rebellen die thuringische Diplomatie zu 
ihrem Befremden ohne Nachricht blieb, erbat sie sich noch 
im Oktober von dem koniglichen Gesandten de Lus in 
Heidelberg Aufklarung. Daraufhin iibersandte dann der 
Bischof von Rennes, der Bevollmachtigte Karls IX., in 
einem Schreiben vom 30. den Ruf des Kónigs zu den 
Waffen.

1) Languet an August 22. u. 31. Okt. 1567; W.G.A. Reg. D 
p. 281 no. 48: Bochetel an Joh. Wilh., 30. Okt. 1567, Heidelberg.

2) Eb. .. .„huius auxilii utilitatem non tam in numero quam 
in celeritate positam esse, et utiliorem hoc mense fore supra dictum 
numerum quam intra duos menses duplo maiorem“. Memorialzettel.

3) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Bochetel, Coburg 7. Nov. 1567, 
eighges. Konz.

Bochetel schrieb, daf in der Schnelligkeit des An- 
zuges und nicht so sehr in der Menge der herbeigefuhrten 
Truppen der Wert der sachsischen Expedition fur das be- 
drangte Staatsoberhaupt beruhte2). Die weimarische Ant- 
wort driickte aber den Wunsch aus, der Bischof mochte 
sich zur eingehenderen Verstandigung vorerst nach Thii- 
ringen verfugen3); ein Resultat, mit dem unzufrieden zu 
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sein der Gesandte angesichts seiner ergebnislosen Be- 
miihungen an dem ihm durch sein „alttestamentliches Ge- 
bahren“ hochst sonderbaren Heidelberger Hofe keinen 
Grund hatte. Lediglich aus diplomatischen, militarischen 
und finanziellen Riicksichten, nicht mit religiosen Bedenken 
war dies retardierende Verhalten Johann Wilhelms zu er- 
klaren. Seitdem sich die Christaudins ais Anhanger der 
Lehre Calvins entpuppt hatten, hatte die Partei Condes 
und Colignys bei dem Herzoge jede Sympathie yerloren. 
Sein von Blacianischen Maximen beherrschtes Denken hatte 
sich im Sommer 1567 — ein Jahr nach dem Augsburger 
Reichstage — von neuem entschieden dahin ausgesprochen, 
die Kanzeln der Philippisten an die Flacianer zuriickzugeben 
und die Lehrnorm der Strigelschen Deklaration durch eine 
ernestinische Konfutation zu ersetzen1 2). Fur den konservativ- 
sten Lutheraner bildete die Sekte der Calyinisten kaum 
einen geringeren Greuel wie fiir die Katholiken, die in ihr 
schon die aggressiye Partei der neuen Lehre witterten. In 
der Uberwindung von Gewissensbedenken hatte der Bischof, 
ais er Ende Noyember in Weimar eintraf, das leichteste 
Spiel. Mit den alten Schlagworten, nicht einer religiosen, 
sondern einer rebellischen Bewegung sttinde der Konig 
gegenuber — und einem nur geringen Mat von Dialektik 
gab die Darstellung des Uberfalles des Hofes in Monceaux 
bei Meaux den sichersten Beweis jener Behauptung in die 
Hand —, konnte er, ohne taktlos zu werden, bei Johann 
Wilhelm unangenehme Erinnerungen an die Zeit einer 
deutschen Adelsbewegung, der er fremd geblieben war, 
solange er Grumbach ais ihren Fuhrer kannte, auslosen. 
An dem Erfolge war nicht zu zweifeln. Und auch im 
iibrigen war Bochetels Aufgabe keineswegs unausfiihrbar. 
Ein Druck etwa in der Richtung, die seit dem 1. Marz 1565 
aufienstandigen Pensionen im Weigerungsfalle streichen zu 

1) Vgl. v. Bezold, Briefe Joh. Casimirs, I 24.
2) Vgl. Heppe, Gesch. d. deutsch. Protest., II 205 f.
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wollen, war unnbtig. Die Hilflosigkeit der ernestinischen 
Staatsleitung in finanzieller wie politischer Hinsicht war 
seit der Gothaer Katastrophe zu bekannt, dali der fran
zosische Gesandte mit einem Verzicht des Herzogs auf 
die einfluBreiche Verbindung mit einer Grofimacht kaum 
ernstlich zu rechnen brauchte. In der Tat, wenn Johann 
Wilhelm auf der persbnlichen Vorstellung des bischoflichen 
Diplomaten in Weimar bestand, so lag in dieser Forde- 
rung keineswegs die Absicht eines Nichtwollens gegeben. 
Nur wegen des volligen Yersagens pekuniarer Hilfsąuellen 
fiir die Ausfiihrung des koniglichen Befehls, nur angesichts 
der auBerordentlich starken pfalzischen Werbungen — es 
sammelten sich am Rheine etwa 11000 Mann — und in 
der Erinnerung, wie vor 9 Jahren sein Dienstverhaltnis 
das Vertrauen der Stande im Reiche untergraben hatte, 
fiihlte er sich veranlaBt, in zwólftagiger Verhandlung auf 
die Vorausbezahlung des Warte- und Antrittsgeldes, auf 
das Anwerben von 5—6000 Reitern, auf die Erhdhung 
seiner Pension und auf den AbschluB einer Defensivallianz 
zu dringen. Die Einigung am 7. Dezember und die Ver- 
tragsunterzeichnung am 11. bedeuteten einen vollstandigen 
diplomatischen Sieg des Bischofs1); — daB sich dieser 
iiberhaupt auf langes Verhandeln einlieB, sagt genug von 
Karls Not und Vertrauen zu seinem Pensionhr. Das alte 
Manóver Mandosses war auch diesmal vollsthndig gegliickt. 
Johann Wilhelm verpflichtete sich auf Grund des Baseler 
Soldvertrages zur sofortigen Sammlung von 8 Reiter- 
Fahnen, im ganzen von 2500 Mann, nur daB dem Herzoge 
entsprechend der gróBeren Truppenzahl eine um 400 Gul
den hbhere monatliche Zulage zugesichert wurde. Bochetel 
hatte mit seinem Festhalten an diesem Minimalsatze von 
Soldaten ganz im Sinne Katharinas gehandelt, dereń Be- 
streben, nur so weit Hilfe aus dem Auslande heranzuziehen, 

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48 und 33, Or.; vgl. Lettres de 
Cath., III 101, Anm. zu dem Brief vom 3. Jan. 1568 an Bochetel.
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ais dieselbe ihr nicht die Friedensbedingungen in diesem 
oder jenem Sinne diktieren konnte, sich anderweit durch 
die Abweisung des Albaschen Hilfeangebotes und durch 
die Ermunterung hugenottenfreundlicher Fursten zu be- 
schleunigten Rustungen dokumentierte1). W enn sich der 
Herzog mit schwerem Herzen bereit erklarte, die fiir die 
nachsten Wochen nbtigen Summen zunachst auslegen zu 
wollen, so machte sich der Bischof in der Wahl und Zahl 
seiner Yersprechungen um so weniger Bedenken. Er ver- 
hieB die Bezahlung der drei ausstehenden Jahrespensionen. 
Er gelobte, die wieder hervorgeholten Baseler Artikel dem 
Kónige zur Genehmigung vorlegen zu wollen; Johann 
Wilhelm sollte in Friedens- wie in Kriegszeiten allein 
einen Jahresgehalt von 30000 Francs beziehen. Uberhaupt 
wiirde eine fiir den Herzog giinstigere Abanderung des 
58er Vertrages erfolgen; mit ihm und seinen Erben 
wiirde Frankreich ein Biindnis mit defensiver Tendenz 
schlieBen; es wiirde vor allem dem ernestinischen Staat 
aus den gegenwartigen finanziellen Nbten helfen. Und 
selbst die Aufnahme des ominosen Artikels, Bochetel 
wiirde bis auf weiteres Johann Wilhelm ais diplomatischer 
und milithrischer Berater zur Seite stehen, wagte die wei- 
marische Staatsleitung nicht zu verweigern. Mit der eben 
durch diese Bestimmung ermoglichten Kontrolle hatte die 
franzósische Regierung die unbedingte und in ihren Folgen 
uniibersehbare Yerfugung iiber den in Glaubenssachen eine 
noch immer beachtenswerte Autoritat genieBenden ernesti
nischen Namen gewonnen.

1) Yergl. Rankę, Franz. Gesch., I 237.

Die Nachricht, daB sich der Weimaraner ein zweites 
Mai den Valois ais Truppenfuhrer vermietet hatte, rief 
nicht nur an den protestantischen Fiirstenhofen, sondern 
auch in dem thiiringischen Herzogtume selbst groBten 
Schrecken und tiefste Emporung hervor. Ein Memo
randum der Landstande sprach sich in offener Weise so- 



und seine Beziehungen zu Frankreich. 137

wohl gegen die Unterstutzung Karls IX. durch ein sach- 
sisches Kontingent ais auch gegen die eingegangene Ver- 
pflichtung ihres Herzogs aus, hóchsteigen diese Hilfsarmee 
zu kommandierenx). Grafen und Herren yersaumten es 
nicht, noch ein zweites Mai klar formuliert die Grunde 
zu iiberreichen, die nach ihrer Meinung die Ausfuhrung 
des bereits mit aller Energie vorbereiteten Unternehmens 
zu verbieten schienen1 2). Gleichzeitig zogen ebenfalls die 
Memorials der Ratę und Theologen ein negatives Re- 
sultat3). Da machten sich auf mehr oder minder tedenzios 
gefarbten „Zeitungen“ basierende Bedenken neben einer 
ernsten Priifung wirklich wurdigen Einwanden geltend. 
Man warnte einerseits vor dem nunmehr in Tatigkeit 
tretenden groBen Ausrottungsbiindnis der Papstlichen, vor 
der beginnenden Realisierung der tridentinischen Konzils- 
beschltisse und andererseits vor den politischen Zieleń 
des Kardinals von Lothringen und der katholischen Ge- 
sinnung der koniglichen Familie. Gegenuber der von 
Bochetel beliebten Darstellung einer Rebellion wider- 
spenstiger Adliger wieś man auf die durch einseitige 
Berichterstattung unsichere Kenntnis der Ursachen des 
zwischen Karl IX. und Conde herrschenden Gegensatzes 
hin. Man beton te die Verwandtschaft der calvinischen 
Lehre mit der lutherischen. Und man glaubte den Ver- 
zicht Johann Wilhelms vor allem auf eine personliche Be- 
teiligung am Feldzuge im Hinblick auf die einer Ordnung 
dringend bedurftigen theologischen Fragen, auf die mannig- 
fachen, durch den etwaigen Tod des Herzogs im Kriege 
unausbleiblichen Regierungsschwierigkeiten angesichts des 
noch nicht wieder ganz festgefugten ernestinischen Staats- 
gebaudes fordem zu durfen.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48.
2) W.G.A. eb.: 30. Dez. 1567.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35. Thanns Bedenken richtet 

sich ausdrucklich gegen die Einwendungen der Hofrate und Theo
logen, 1568.
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Abgesehen von den Offizieren fand sich nur Eberhard 
von der Thann bereit, das Unternehmen seines Fursten 
gegen alle Angriffe zu verteidigen. Er war es auch, der 
eine die franzosische Expedition rechtfertigende Formel 
konstruierte1), wie sie dann in dem gedruckten Rund- 
schreiben vom 16. Januar variiert wurde 2). Er nahm die 
Bochetelsche Version einer von politischen Momenten be- 
herrschten aufriihrerischen Bewegung auf, er griff die cal- 
vinistische Sekte ais eine gefahrliche politische und reli- 
gibse Partei an, und auf dieser Basis suchte er unter Be- 
tonung, daB der Herzog sich ausbedungen habe, nicht gegen 
die Anhanger der Augsburgischen Konfession verwendet zu 
werden, sogar mit biblischen Belegen das Gebundensein 
Johann Wilhelms an den abgeschlossenen Vertrag und dessen 
Erfiillung ais „rechten Beruf“ und Pflicht zu yerteidigen, 
— also ernestinischerseits legte man jetzt Wert auf den 
Dienstvertrag. Und wenn er endlich in einem Kriegszuge 
des Herzogs nach Frankreich ein Gott wohlgefalliges und 
der Verbreitung des Luthertums fórderliches Unternehmen 
sah, so war das nur die erste offizielle Niederlegung der 
von Johann Wilhelm gehegten Ansicht.

1) S. Anm. 3 auf S. 137.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44. Vgl. Buders Niitzliche 

Sammlung, S. 58 ff.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Weimar 9. Dez. 1567, Konz.

Diese in den thuringischen Landen sich geltend 
machende Opposition fand im Reiche bedenklichen Wider- 
hall. Charakteristisch ist es, daB der sachsische Herzog 
zunachst den Kurfursten von Sachsen uber seine Absicht 
aufzuklaren fur nbtig erachtete, um von vornherein allen 
tendenziósen, die ernestinisch-albertinischen Beziehungen 
schadigenden Nachrichten den Boden zu entziehen3). Und 
nicht minder bezeichnend fiir die Dresdener Politik ist es, 
daB August, der eben erst seiner Sympathie fiir den Feld- 
zug Johann Casimirs durch die Ubersendung eines Gliick- 
wunsches und durch die Schenkung eines Reitpferdes offen- 
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kundig Ausdruck verliehen hatte1), nunmehr dem Vetter 
jenseit der Saale ebenfalls ein StreitroB verehrte, indem er 
die Hoffnung ausdriickte, es mochte Johann Wilhelm zum 
Siege tragen, wenn der auch in des Herzogs Interesse lie- 
gende Friede nicht zu stande karne2); daB er ihm spilter 
sogar eine Kutsche zur Verfugung stellte, um der Pfalz- 
grafentochter mit dem Markgrafenblute, Dorothea Susanna, 
die ihren Gemahl in den Krieg und nach Paris zu be- 
gleiten beabsichtigte, die Strapazen dieser gefahrlichen Reise 
zu erleichtern3); ein Verhalten, das die Aufrichtigkeit der 
Parteinahme fur die Pfalzer im Oktober und November 
bezweifeln laBt. Erst die Tatsache, daB die in den letzten 
Jahren vermutete Lockerung der franzosisch-ernestinischen 
Verbindung, statt in der Stunde der Not weiter zu reiBen, 
einer sich betatigenden Preundschaft Platz gemacht hatte, 
war fur den ernstlichen EntschluB Augusts zu einem 
engeren Zusammengehen mit Kurfiirst Friedrich, fiir die 
Vertiefung der Annaherung beider Antipoden im protestan- 
tischen Lager, die dann im nachsten Jahre zu einer Ver- 
schwagerung fiihren sollte, entscheidend.

1) YgL v. Bezold, Briefe Joh. Kas., I 25.;
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34: Dresden 16. Dez. 1567.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35: Jan. 1568.
4) YgL Kluckhohn, Briefe, II 159.

Johann Wilhelm unterlieB es, seinen Schwiegervater 
von seinem mit Bochetel geschlossenen Yertrage offiziell 
in Kenntnis zu setzen. Erst Ende Dezember 1567 erfuhr 
der Heidelberger Hof durch kursachsische und hessische 
Yermittlung davon4). Der Gedanke eines feindlichen 
Gegeniiberstehens von Sohn und Schwiegersohn rechtfertigt 
die Yerzweiflung des frommen „Josias“ vollkommen. Er 
gab ihm nun beinahe taglich die Feder in die Hand, um 
einerseits direkt durch politische Auseinandersetzungen und 
Klarstellungen, durch Berichtigungen aus dem hugenot- 
tischen Lager, durch religióse und einfach menschliche 
Grunde den Herzog von seinem Yorhaben abzubringen, 
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und um andererseits die Tochter, den Kurfiirsten von 
Sachsen und die Landgrafen von Hessen zur abmahnenden 
Einwirkung auf Johann Wilhelm zu veranlassen1).

1) Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 156, 159, 180.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35: Christoph von Wiirttemb. an 

Joh. Wilh., Stuttgart 3. Jan., 12. Jan. 1568.
3) W.G.A. eb.: August an Joh. Wilh., Dresden 4. Jan. 1568.
4) W.G.A. eb.: Bernburg 13. Jan. 1568.
5) W.G.A. eb.: Ernst Ludwig an Joh. Wilh., Wolgast 

10. Jan. 1568.
6) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34 u. 35.
7) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Bochetel an Joh. Wilh. 

31. Dez. 1567.

Frankreich schien mit dem Aufruf des regierenden 
Weimarer Herzogs zum Sbldnerfuhrer diesmal ein glan- 
zendes Spiel zu wagen. Ringsum erwachte bei den deut
schen Kleinfursten Abenteuerlust. Es gestattete Herzog 
Christoph von Wiirttemberg — vielleicht noch unter dem 
Eindruck des Besuches des Bischofs von Rennes im Oktober 
— seinem Sohne Eberhard, einer Einladung des Herzogs 
von Sachsen, mit nach Frankreich zu ziehen2), zu folgen. 
Herzog Franz von Lauenburg3) und Joachim Ernst von 
Anhalt4) wandten sich nach Weimar mit der Bitte, an 
der Expedition teilnehmen zu dtirfen. Und Herzog Ernst 
Ludwig von Pommern lieB wissen, er beabsichtigte 
gleichfalls mit 1000 Reitern und 1000 Landsknechten 
Konig Karl Succurs zu bringen5). Doch kdnnen wir in 
den ersten Tagen des Januar 1568 eine Krise wohl ais 
eine Folgę des eben stattgefundenen Einreichens der ver- 
schiedenen Memorials und des Einlaufens sowohl der pfal- 
zischen Briefe ais auch der gegen einen forcierten Durch- 
marsch sich verwahrenden Schreiben deutscher Fiirsten6) 
feststellen. Die nochmals schriftlich uberreichte Erinnerung 
Bochetels, Johann Wilhelm hatte sich zu der personlichen 
Fuhrung der Truppen verpflichtet, legt die Vermutung 
eines beabsichtigten Daheimbleibens des Herzogs nahe7). 
Immerhin kann dies Schwanken nur wenige Tage gedauert 
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haben; denn schon am 8. Januar wurden die den Durchzug 
der sachsischen Reiter ankundigenden Noten ausgestellt1). 
Dabei mag Augusts unverkennbar groBe Bereitwilligkeit 
zu einer von ernestinischer Seite vorgeschlagenen Ver- 
standigung entscheidend mitgewirkt haben 2 3).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34 u. 35, Konz.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35. Am 4. Jan. schrieb August, 

er sehe „solche Zusammenkunft und, das sich E. L. zuvore not- 
turftig und vetterlich mit uns undterreden und besprechen mógenn, 
selbst gerne“.

3) G.B. chart. B no. 76, vgl. das Manifest vom 16. Jan., und 
W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35: August an die weimarischen Ratę 
19. Jan.

4) Vgl. Anm. 2 auf 8. 138. Bereits am 9. Jan. lehnte Joh. 
Wilh. die Anerbieten mehrerer Herren zu Kriegsdiensten wegen Voll- 
zahligkeit seiner Regimenter ab. Graf Burkard von Barby befehligte 
die Fahne von 400 Reitern; je 300 Reiter fiihrten Anton von Liitzel- 
burg, Heinrich von Vippach, Jakob von Blankenburg, Hildebrand 
von Kroitzen, Georg von Wirsberg, Georg Rebeck, Georg Marschalk.
W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35 u. 48.

Die Zusammenkunft von Leipzig am 12. und 13. Januar 
brachte das iiberaus giinstige Resultat, daB der Kurfurst von 
Sachsen — vielleicht in seiner Besorgnis — gemaB der 
Erbverbruderung die Garantie fur die Sicherheit und un- 
behelligte Fortexistenz des Herzogtums wahrend der Ah- 
wesenheit Johann Wilhelms ubernahm s). Mit der Einsetzung 
Georgs von Gleichen und Eberhards von der Thann zu Statt- 
haltern und mit der Ver6ffentlichung des Manifestes am 
16. Januar, das vor den eigenen Landstanden, vor Kaiser 
und Reich die Erfiillung der Dienstpflicht durch den Herzog 
gegenuber Frankreich rechtfertigen sollte, waren sbmtliche 
Vorbereitungen erfullt4). Am 18., eine Woche nach dem 
festgesetzten Termine, erfolgte der Aufbruch.

Wenngleich kriegerische GegenmaBnahmen wie 1558 
nicht zu fiirchten waren, so sollte doch der Zug durch 
Deutschland 1568 reicher an unliebsamen Zwischenfallen 
und Schwierigkeiten werden. Noch in letzter Stunde lief 
die Absage Herzog Christophs ein, der die seinem Sohne 
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gegebene Erlaubnis angesichts eines Kriegszuges von 
„Christen wider Christen" zurtickgenommen hatte i). In 
Fulda, wo eben ein neuer Kurfiirstentag zusammengetreten 
war, wurden die kaiserlichen Gesandten wegen einer móg- 
lichen Beriihrung Johann Wilhelms mit dem Achter Ernst 
von Mandelsloe vorstellig, und die pfalzischen Bevoll- 
machtigten versuchten nicht nur bei dem Herzóge, sondem 
auch bei Dorothea Susanna und dem Bischofe von Rennes 
mit mahnenden Worten ihr Gltick. Hier lieB Johann 
Wilhelm die bittere Bemerkung fallen, Friedrich III. 
mochte ihn mit seinem Besuche ja verschonen, es konnte 
am franzósischen Hofe miBfallen. Hier spielte sich auch 
eine halb lacherliche Szene ab. Ais die Pfalzer dem 
diplomatischen Priester yorhielten, Karl IX. hatte selbst 
die von ihm verbreitete Darstellung, daB ihm Conde nach 
dem Throne trachtete, fur eine „moquerie“ erklart, da 
eilte Bochetel davon, ohne das Ende der Rede abzuwarten, 
so daB der erregte Gesandte dem Davonlaufenden vor der 
Dienerschaft seinen Protest gegen die Verbreitung der- 
artiger unwahrer Dinge nachrufen muBte 2). Das Zusammen- 
ziehen der Truppens), Beratungen und Anderungen des 
Operationsplanes angesichts des vereisten Maines und der 
durch die Scharen Johann Casimirs vollig ausgesogenen 
Landstriche4), das iiberraschende Eintreffen Kaspars von 
Schomberg mit dem Befehle, der Herzog sollte noch 3500 
Reiter auf anderthalb Monate in Wartegeld nehmen5), die 
2 Tage spater einlaufende Gegenordre, nur Schomberg hatte 
1500 Pferde zu werben ®), machten einen mehrtagigen Auf-

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35: 12. u. 18. Jan., Eberhard an 
Joh. Wilh. 19. Jan. Stuttgart.

2) W.G.A. eb.: Bericht an Friedrich aus Fulda 25. Jan.
3) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an August, Hanau 28. Jan.
4) W.G.A. eb.: verschiedene Konzepte.
5) W.G.A. Reg. O p. 236 no. 67: Karl an Joh. Wilh. 4. Jan. 

Paris. G.B. chart. B no. 76: 24. Jan.
6) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Karl an Joh. Wilh. 6. Jan. 

Paris. G.B. chart. B no. 76: 26. Jan. 
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enthalt in Gelnhausen nOtig. Und in eben dieser Zeit — 
Ende Januar — setzte der Kurfurst von der Pfalz noch- 
mals alles daran, um seinen Schwiegersohn von dem ibrn 
unheimlichen Unternehmen abzubringen. Friedrich, der 
sich infolge der Gertichte von der Vereinigung der sach- 
sischen Truppen mit auslandischen und von ihrer Musterung 
im rheinischen Kreise bereits mit Landgraf Wilhelm uber 
eine militarische Intervention verstandigt hatte falls die 
verfassungsmaBige Kaution nicht zu erlangen ware, war 
auf der richtigen Spur, wenn er die schroffe Abweisung 
seiner Bitten, Johann Wilhelm oder der Rittmeister Lutzel- 
burg sollte nach Heidelberg kommen, im Verhinderungs- 
falle konnte auch er sich nach Oppenheim begeben, dem 
Einflusse des „losen Pfaffen11 von Rennes — dessen langes 
Fernbleiben von seiner Kirche einen Spottreim zu der 
Frage veranlaBte, wo er seine „Gans“ hatte — zuschrieb1 2 3 *). 
In der Tat konnte eine Zusammenkunft mit dem Bundes- 
genossen der Hugenotten nicht in Karls Interesse liegen. 
Am franzosischen Hofe, wohin das falsche Geriicht eines 
Zusammentreffens von Schwiegersohn und Schwiegervater 
gedrungen war, war man nicht wenig indigniert, und wie 
der Herzog von Anjou erhielt zweifellos auch der Bischof 
von Rennes die scharfste Instruktion, ein sorgsames Auge 
auf Johann Wilhelm zu haben 8). Wenn sich nun der 
Kurfurst nach dieser letzten unfeinen Ablehnung — er 
hatte fiir ein bequemes Unterkommen des herzoglichen 
Paares in Oppenheim gesorgt — uber die Deutschland 
betreffenden Piane seines Eidams ruhiger zu denken ge- 
wóhnte, so heilte die seinem vaterlichen Herzen geschlagene 
Wunde nur langsam zu. DaC sich Dorothea Susanna schein- 
bar so leicht uber den erst kiirzlich erfolgten Tod ihrer 
Mutter hinwegsetzte, hatte ihn am schmerzlichsten beriihrt2).

1) Ygl. Kluckhohn, Briefe, II 180 f.
2) Eb. II 182 f.
3) Ygl. Lettres de Cath. de Med., III 122, Notę zum 10. Febr. 1568,

Karl IX. an Heinrich 1. Febr. 1568.
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In der Tat hatte Friedrich III. mit seiner zunachst 
gefiihlsmaBigen Abneigung gegen Bochetel den Nagel auf 
den Kopf getroffen, wenn er die Taktik der franzbsischen 
Regierung dahin analysierte, daB sie den Protestanten 
lediglich die Augen zu blenden gedachte, dadurch daB sie 
der hugenottischen Bewegung einen streng lutherisch klin- 
genden Namen entgegen stellte x). Es war nur konseąuent, 
daB er, den Zweifel der Franzosen an dem Gelingen ihres 
Experimentes durchschauend, die Stellung des Bischofs bei 
Johann Wilhelm auf jede Weise zu erschweren, wo nicht 
gar zu untergraben suchte. Er war es auch, der ais erster 
ahnte, welchem MiBtrauen die Expedition seines Schwieger- 
sohnes in Frankreich begegnen wiirde.

Zunbchst lernte der Herzog die ungeheuren Schwierig- 
keiten eines Winterfeldzuges in potenzierter Weise kennen. 
Wie anfanglich der Eisgang des Maines und Rheines 
das Ubersetzen der Truppen bedeutend verzogerte1 2), so 
machten Mitte Februar die hochgehenden Tauwasser der 
deutschen und franzosischen Nied3) und spater der Orne 
bei Conflans4) den Ubergang fur RoB und Wagen unmbg- 
lich. Auf der anderen Seite war an eine dem Bedarfe ent- 
sprechende Nachbefbrderung des Proviantes bei der Un- 
passierbarkeit der Wege nicht zu denken 5), und die voll- 
standige Aussaugung der zum Teil schon von Johann 
Casimir heimgesuchten Lande war die Folgę. So erwartete 
die Feindschaft der Hugenotten, das MiBtrauen des kbnig- 
lichen Hofes und die Furcht und die Verzweiflung einer 
bis zum AuBersten gebrachten Bevolkerung die sachsischen 
Ankbmmlinge. Und es war nur naturlich, wenn Dorothea 

1) Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 299.
2) Zu Frankfurt und Oppenheim. W.G.A. Reg. D p. 281 

no. 35; G.B. chart. B no. 76. Vgl. Languets Brief vom 19. Jan.
3) Eb. 12.—15. Febr. 1568.
4) Eb. 18.—21. Febr. 1568.
5) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36; G.B. chart. B no. 76. Da- 

mit im Zusammenhang steht ein Besuch Joh. Wilh.s bei Wolfgang.
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Susanna diesen Gefahren und Strapazen gegentiber in Con- 
flans ihre Absicht aufgab, den Gemahl weiter zu begleiten, 
und nach Metz zuruckkehrte x).

Die konigliche Partei konnte iiber die endliche Ge- 
staltung ihres Operationsplanes mit sich selbst nicht ins 
reine kommen. Einerseits beabsichtigte sie, noch vor der 
Ankunft Johann Wilhelms einen entscheidenden Schlag zu 
fiihren1 2), andererseits aber hielt sie die móglichst schnelle 
Angliederung dieser Beserve an ihre Hauptarmee fur ge- 
boten3). Je nachdem das MiBtrauen gegen den Herzog 
von Sachsen oder die Furcht vor einem Unterliegen gegen- 
iiber den Hugenotten iiberwog, gewann dieses oder jen.es 
Bestreben doch immer nur fur kurze Zeit die Oberhand, 
so daB man bald in dem stetig stockenden Vormarsche des 
Bundesgenossen einen wohl erwogenen Plan zu erkennen 
glaubte und in Johann Wilhelm einen heimlichen Gesin- 
nungsgenossen der Bebellen witterte 4), wahrend man gleich- 
zeitig durch das Unvermbgen, einen geeigneten Musterungs- 

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 67: Vieilleville an Joh. Wilh., 
Metz 19. Febr.; Antwort aus Conflans vom 20. Febr., 23. Febr. 1568, 
Konz. Vgl. Languet, Arc. I 52.

2) Vgl. Lettres de Cath. de Med., III 122, Notę zum 10. Febr. 
1568. Karl IX. an Heinrich 1. Febr. 1568.

3) Eb.: Katharina an Vieilleville 29. Jan. (S. 112), an Heinrich 
10. Febr. (S. 122). Vgl. Languet, Arc. I 52; W.G.A. Reg. C p. 236 
no. 67 : Castelnau an Joh. Wilh. 25. Febr.; no. 68: Karl an Joh. 
Wilh., Paris 14. Marz.

4) Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 188; W.G.A. Reg. C p. 236 
no. 67: Joh. Wilh. an Bochetel, Conflans 21. Febr., Konz.: „Nuhn 
haben wir ja nicht ohne groBe und mergkliche unser ungelegenheit 
iderzeit, sonderlichen aber in itzigem vorgenohmenen Zugk der Kron 
Frankreich zum besten dermassen in allem erzeigt, das uns mit 
billikeit kein verdacht auch im wenigsten nicht zugemessen werden 
magk, vornemblichen dieweil wir ja nicht aus gefastem lust oder vor- 
satz alhir an einem unlustigen orth, da so wenig zu bekommen ist, 
stille gelegen, sondern aus kundbahrer augenscheinlicher verhinderung 
deB angelauffenen wassers, dardurch wedder zu RoB oder Wagen 
nicht zu kommen gewessen, aufzubrechen und yorzurucken abge- 
halten worden.“ Vgl. Languet I 50, Mandelsloes Yerdachtigungen.

XXVI. 10
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platz ausfindig zu machen *), an dem langsamen Yorrueken 
des Hilfskontingentes wesentlich die Schuld trug. Infolge- 
dessen gelangte der Herzog statt auf der direkten Route in 
ermiidendem Zickzack erst am 6. Marz nach Rethel an der 
Aisne, und die Ursache des zwecklosen, siebentagigen Hin- 
ausschiebens der Musterung war nur in unbilligen Weige- 
rungen der Kommissare Pasąuier und Malvesier zu suchen1 2). 
Das Mifitrauen war allmahlich bis zu dem Grade gestiegen, 
daB sich der Bischof von Rennes nicht scheute, an Johann 
Wilhelm gerichtete Briefe zu unterschlagen oder vorher zu 
bffnen3), und daB Karl IX. es wiederholt fiir angangig 
hielt, seinem Bundesgenossen die Bitte abzuschlagen, in 
das Hauptąuartier oder nach Paris kommen zu durfen, wie 
er ein Schreiben des Herzogs vollstandig ubersah, worin 
derselbe sich Audienz fiir die Mitteilung einer hbchst 
wichtigen Angelegenheit erbat4).

1) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 67. Auch Montfaucon war ais 
Musterungsplatz ins Auge gefaBt. Joh. Wilh. an Vieilleville 19. Febr.

2) Die Franzosen weigerten sich, alle uber 2400 iiberzahligen 
Reiter in Sold zu nehmen, die nbtigen RoB- und TroBbuben zu be- 
zahlen, den Kriegsmonat am 8. Februar beginnen zu lassen. Schbefi- 
lich erklarten sie sich mit der Musterung von 9 Fahnen einverstanden. 
W.G.A. Reg. G p. 236 no. 68: 11. Marz; G.B. chart. B no. 76.

3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 68: Schreiben Bochetels 14. Marz 
1568 in deutscher Sprache.

4) Eb.: Bochetel an den Konig 15. Marz 1568; Karl an Joh. 
Wilh., Paris 20. Marz.

Besonders seit den Tagen von Rethel, da nach den 
Unbilligkeiten der Kommissare die trotzigen Porderungen 
der Soldaten Zweifel an ihrer Fahnentreue erlaubten, 
ist die Taktik der franzosischen Regierung unverkennbar, 
das sachsische Kontingent von einem Eingreifen auf dem 
Kriegsschauplatze fernzuhalten. Die kriegerische Tatigkeit 
Johann Wilhelms in den nachsten Wochen beschrankte 
sich daher darauf, dem Aisne - Lauf im allgemeinen 
folgend, bis nach Oulchy - le - Chateau vorzuriicken, was 
das Zuriickweichen eines hugenottischen Haufens auf
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Soissons zur Folgę hatte x). Wahrenddem wurde zu Long- 
jumeau der Friede iiber des Sachsenherzogs Kopf hinweg 
am 28. Marz unterzeichnet. Languet konnte es sich nicht 
versagen, mit schadenfroher Genugtuung an den Dresdener 
Hof zu melden, dali der Ernestiner weder den Feind ge- 
sehen noch sich mit der koniglichen Armee vereinigt hatte 1 2). 
Nun endlich gab Karl IX. dem Fiirsten die Erlaubnis, 
nach Paris zu kommen.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Joh. Wilh. an August, 
Mont-Notre-Dame 17. Marz.

2) Vgl. Languet, Arc. I 63. W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: 
Joh. Wilh. an August 29. Marz, Konz.

3) Wenn v. Bezold (Briefe Joh. Cas.s, I 28) vielleicht nach 
Languet (Arc. I 60) von der Aufwartung Dorothea Susannas am 
Pariser Hofe spricht, so zeigt sich der sachsische Berichterstatter 
in dieser Hinsicht schlecht informiert. Die Herzogin nahm auf Joh. 
Wilh.s Wunsch Ende Marz Wohnung bei Wolfgang von Zweibriicken 
(W.G.A. Reg. C p. 236 no. 68) und traf erst am 25. Mai zu Remich 
wieder mit ihrem Gemahle zusammen (G.B. chart. B no. 76).

4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35 s. d.
5) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Wilh. v. Hessen an von der 

Thann, Cassel 14. Febr. 1568.

Am 5. April traf er dort ein3), nicht ais Retter in 
der Not an der Spitze seiner deutschen Reiter, wie er 
zweifellos getraumt hatte. Noch ist ein eigenhandiges 
Konzept erhalten fur eine Rede, die der Herzog vor dem 
Konige zu halten gedachte, und die einen charakteristischen 
Einblick in seine Gedankenwelt gestattet4). Zweifellos im 
BewuBtsein seiner alleinseligmachenden lutherischen Kon- 
fession dachte er sich seine Stellung iiber den Parteien, 
iiber Katholiken wie Calvinisten, eine Idee, in der er vor 
allem vom Casseler Hofe bestarkt worden war5). Er trug 
sich mit der Absicht, freimiitig vor dem allerchristlichsten 
Konige von „der Papisten gottloser Lehr“ zu sprechen, 
das zur ganzlichen Vertilgung der Protestanten geschlossene 
Biindnis aller Katholiken, wie es teilweise auch von fran- 
zbsischen Gesandten zugegeben ware, zu verdammen und 
sich bei dieser Gelegenheit gegen den ihm gemachten Vor- 

10*



148 Herzog Johann Wilhelm von Weimar

wurf zu verwahren, ais wollte er den romischen Dogmen 
zur Ausbreitung und Herrschaft verhelfen und gleichzeitig 
den Calvinismus unterdriicken. Der Gipfelpunkt seiner 
Rede sollte der Vorschlag einer Religionsfreiheit sein, 
etwa wie sie in Deutschland durch den Augsburger Re- 
ligionsfrieden garantiert ware. Aus den scheinbar sym- 
pathisierenden Worten Johann Wilhelms fur die Huge- 
notten auf eine Gesinnungsanderung des Herzogs dieser 
reformatorischen Beweguhg gegenuber schlieBen zu wollen, 
whre aber verfehlt. Immer wieder finden wir die Gegen- 
uberstellung der wahren christlichen Religion auf der einen 
Seite und der katholischen Kirche und der calvinistischen 
Sekte auf der anderen Seite, und die Festigkeit seines 
strenglutherischen Gedankenkreises zeigt sich vor allem 
darin, daB die Forderung der Religionsfreiheit durch den 
Antrag umschrieben ist, man sollte der Existenz und 
Ausbreitung der Augsburgischen Konfession nicht wehren. 
Es war nur ein diplomatischer Hieb, wenn Johann 
Wilhelm fur das Ausschalten seiner Intervention bei den 
Friedensverhandlungen der franzósischen Regierung mit 
der Drohung seiner móglichen Annaherung an die Huge- 
notten, die er von den Rebellen nicht scharf zu scheiden 
fur gut befand, zu ąuittieren gedachte. Wenn nun Land
graf Wilhelm von Hessen einer bedeutsamen, auf die 
Besserung der religiosen Verhaltnisse dringenden Erklarung 
des Herzogs ein wesentliches Verdienst an dem Zustande- 
kommen des Friedens zuschrieb1), so muB das auf einer 

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Wilh. v. Hessen an von der Thann 
10. April 1568. „So haben wir auch sonders gerne vernohmen, das 
unser lieber Vetter, hertzogk Johann Wilhelm zu Sachsen sich gegen 
die Ko. Wir. dermaBen christlich und rundt erkleret, haltens bei uns 
eigentlich darfur, das solche S. L. erklerung nicht ein geringe ursach 
des friedens sei. . . dann dieweil Herzogk Johanns Wilhelm sich so 
dapffr darinnen erzeiget unnd so rundt und loblich erkleret, wider 
die Religion nicht zu dienen, inn dem hat sein Lieb. dem Exemplo 
S. Mauricij gefolgt, und unzweiffelich denn fridenn versucht, welches 
8. L. zu nit geringer reputation wirdt gereichen". Das Konzept
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falschlichen Nachricht beruhen; — Kurfiirst Friedrich 
sprach spater von dem Spott dieses Zuges1). Ursprung- 
lich mochte wohl das oben erwahnte Konzept ais Unteriage 
eines persbnlichen Gedankenaustausches mit Karl IX. vor 
einem Waffenstillstande von dem Obersten, dann nach dem 
Friedensschlusse, mit dem bemerkenswerten, Hugenotten 
und Rebellen zusammenwerfenden Texte vervollstandigt, 
von dem Herzoge gedacht sein. Ob aber der sachsische 
Fiirst nach den Yerhandlungen von Longjumeau bei einer 
Regierung, die den Yertrag mit schweren Geldopfern nur 
erkauft hatte, um ihn nach Abzug der furchtbaren pfal- 
ziscben Scharen moglichst vorteilhaft wieder zu brechen, 
im April mit dieser wohl noch in manchem Punkte modi- 
fizierten Rede — wenn er sie iiberhaupt hielt — irgend 
welchen Eindruck machen konnte, lassen wir dahingestellt. 
Jedenfalls haben wir den Beweis in Han den , daB Johann 
Wilhelm mehr ais einen Reiterdienst zu leisten beabsichtigt 
hatte. DaB die Frtichte des Pensionsverhaltnisses auch 
fiir den Landesherren nicht in Frankreich zu pfliicken 
waren, muBte er eben lernen. Die Bedeutung des erne- 
stinischen Eingreifens in den Biirgerkrieg von 1567 auf 
1568 beruhte lediglich in der Wirkung der beiden Par- 
teien ungeheuerlich schillernden politischen Farbung des 
neuen Ankómmlings. In der Tat war der Herzog niemals 
weniger Pensionar der franzósischen Krone gewesen, ais 
da er — einem Feldherrn unahnlich — alle Demutigungen 
eines solchen uber sich ergehen lieB. Das den deutschen 
Fursten auf ganzer Linie umlauernde MiBtrauen verschaffte 
seinem festgeschlossenen Truppenkórper die Geltung einer 
aufierhalb der Kontrahenten stehenden, dritten Macht, und 
die Rucksichtnahme der Diplomaten auf dieselbe wog 
schwer in der Wagschale des Friedens, ahnlich wie 1558 
der Sachsenherzog zu guter Letzt dem Kriege das Schwert 

eines an den Kónig gerichteten herzoglichen Briefes mit einer von 
Wilhelm vermuteten Erklarung ist nicht erhalten.

1) Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 246 f.
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ans der gelockerten Faust hatte winden helfen. Eine 
energischere Kriegsfuhrung hatte allerdings Johann Wilhelm 
einen weit groBeren EinfluB heim Friedensschlusse sichern 
miissen. Indessen war dieser sieglose Ausgang dem sach- 
sichen Unternehmen um so mehr zu gonnen, ais damit dem 
deutschen Protestantismus das Ungltick und die Schmach 
eines Bruderkampfes auf franzósischem Boden erspart blieb.

Einen Grund fiir den mehr ais dreiwóchigen Auf- 
enthalt der herzoglichen Fałmen, die ihr Oberst in der 
Nahe von Reims wieder einholte, von Ende April bis in 
die zweite Halfte des Mai bei Dun an der Maas konnte 
man darin sehen, daB die franzosische Regierung die ihr 
ohnehin Sorge bereitende Zahlung der Lohnungen absicht- 
łich hinausschob, bis mit dem Cber-die-Grenze-gehen der 
pfelzischen Truppen die von diesen meutemden und maro- 
dierenden Scharen drohende Gefahr glticklich voruberging1). 
Diese von ihm ausgeiibte Kontrolle iiber den Abzug der 
hugenottischen Bundesgenossen war fiir Johann Wilhelm das 
einzig sichtbare militarische Resultat seiner Expedition.

1) G.B. chart. B no. 76; W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35 u. 36.
2) G.B. chart. B no. 76.
3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 68: Alba an Joh. Wilh., Briissel 

17. April.

Nach dem Eintreffen des Soldes am 17. Mai wurde 
Frankreich auch die unbeąuemen sachsischen Gaste in 
wenigen Tagen los2). Es ist zweifellos auf den EinfluB 
Albas zuriickzufuhren, der bereits in der zweiten Halfte 
des April mit Johann Wilhelm angeknupft hatte3), wenn 
der Herzog den Ubergang iiber die Maas weiter nordlich 
bei Sedan suchte und dann erst sein Heer aufloste. Dar- 
aufhin vollzog sich der Abmarsch von 6 Fahnen in spa- 
nische Dienste, und nur 3 strebten lothringischem .Boden 
zu. Ihr furstlicher Feldherr aber reiste ostwarts iiber 
spanisches Gebiet in der Richtung auf Trier. Doch zog 
er es vor, angesichts der Wirren, die das Ubergreifen der 
reformatorischen Bewegung in dem Erzbistume hervor- 
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gerufen hatte — gegenwartig befand sich der Kurfiirst 
im Exil —, sich in Remich mit seiner von Trier herbei- 
eilenden Gemahlin zu vereinigen1). Der Jubel Friedricha 
von der Pfalz uber den erfolgreichen Feldzug Johann Casi- 
mirs erreichte seinen Hohepunkt, ais er sich am 1. Juni mit 
Schwiegersohn und Tochter zu Alzei wieder aussohnte2 3).

1) G.B. chart. B no. 76; W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36.
2) Eb. Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 219 f.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Joh. Wilh. an Lansac, Wei

mar Juni 1568.
4) W.G.A. eb.: Rechnung und vorgleichunge der frantzosischen

Bezallunge halben. 331655 Frcs. 18 St. kostete Joh. Wilh. seine Exp.

AuBerlich betrachtet, bezeichnete die friedliche Heim- 
kehr Johann Wilhelms nach Weimar am 16. Juni weiter 
nichts ais den durch keine Katastrophe beriihrten Ausgang 
eines im Hinblick auf die kritische Lagę des ernestinischen 
Staates beinahe tollkiihnen Unternehmens. Zog man das 
Resultat, so bedeutete dieser Feldzug einmal eine neue be- 
denkliche Yerschuldung des ohnehin noch unter den Nach- 
wehen des Gothaischen Krieges seufzenden thuringischen 
Landes; — das Lehrgeld fur die Wiederholung der alten 
Erkenntnis, wie wenig man von allen freundschaftlichen 
Yersicherungen der franzosischen Krone zu halten hatte — 
Karl IX. hatte nur einen geringen Teil der auBenstandigen 
Pensionen bezahlt, weder Warte- noch Anrittgeld zuruck- 
erstattet, dem Herzoge aber bei Vorenthaltung des Obersten- 
gehaltes die alleinige Besoldung von 100 Reitern, die Yer- 
vollstandigung der Ablóhnungssumme und die Beschaffung 
der den Rittmeistern zugesagten Gelder tiberlassens) — 
ging mit der Berechnung von 151 454 Franken 5 Stiibern 
weit uber die Krhfte des Herzogtums Sachsen4). Und 
zweitens lief diese Expedition auf eine Isolierung des 
Ernestiners unter den Protestanten hinaus.

Nach dem franzosischen Zuge 1568 war das politische 
Programm Johann Wilhelms ein festes. Es bewegte sich 
zwischen den beiden Polen Frankreich und Kursachsen.
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Es ist charakteristisch, daB neben dem Wunsche, durch 
finanzielle Regelung — wie sie von Karl bereits im Juli fiir 
den September in Aussicht gestellt wurde1) — der fran
zósischen Freundschaft wieder eine gesunde Grundlage zu 
geben, in gleicher Weise eine Art bundesparteiischen Inter- 
esses an der Entwickelung der inneren Verhaltnisse des 
Kónigreiches bei demHerzoge im Yordergrunde stand. Denn 
seit dem Abzuge war man von Osiander iiber die politische 
Spannung jenseits der Vogesen, iiber die Gewalttatigkeiten 
der Katholiken und die Widersetzlichkeit der Protestanten, 
die den baldigen Wiederausbruch eines neuen Btirgerkrieges 
unvermeidlich machten, auf das beste unterrichtet2). Kein 
Zweifel, daB die Riickkehr der Bevollmachtigten, Hilde- 
brands von Kreutzen und Otto Schlegels, von der Frank
furter Herbstmesse mit leeren Handen ohne die erhofften 
213094 Francs am Weimarer Hofe deprimierend wirkte3), 
zumal da Johann Casimir die ihm zu Longjumeau zuge- 
standenen Soldlóhnungen eben von der franzósischen Re- 
gierung zugestellt erhalten hatte4). Diese Finanzkalamitat 
macht es unwahrscheinlich, daB Johann Wilhelm, nachdem 
er sich von dem Franzosen Morette iiber die Abtragung 
der Riickstande auf den November hatte vertrosten lassen5), 
schon wieder Karl IX. das Angebot tiberschickt hat, er 
stande der kóniglichen Heeresleitung ais Kriegsoberster 
zur Yerfugung6). Er fórderte nur die Werbungen seines 
alten Rittmeisters Anton von Liitzelburg auf 1500 Reiter 
fiir den Valois. Doch die óffentliche Meinung zógerte 

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Karl und Kath. an Joh. 
Wilh., Boulogne 26. Juli 1568.

2) W.G.A. eb., bes. Daniels Brief vom 11. Juli, Basel.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36 u. 37: Instruktion vom 

29. August, Heldburg; Antwort vom 10. Sept., Frankfurt.
4) W.G.A. eb.
5) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Morette, 11. Sept., Heldburg.
6) Vgl. Cal. of state papers 1566—68, no. 2640. Norris to Cecil, 

Orlóans 22. Nov. 1568. Das Konz. eines solchen Briefes ist im 
W.G.A. nicht vorhanden.
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nicht, angesichts des neuen Religionskrieges, dessen blutige 
Schlachtlinie sich von Frankreich durch die Nieder- 
lande bis nach Schottland hinzog, den Ernestiner ais 
Hauptmann einer bald nach Hunderten, bald nach Tau- 
senden zahlenden Reiterarmee in katholischem Blutgelde 
zu bezeichnen. Der Herzog spielte also immerhin ein 
doppeltes Spiel, wenn er gegenuber den mannigfachen 
angstlichen Mahnungen seines Schwiegervaters, er sollte 
nicht neuen Schimpf durch Unterstutzung der Glaubens- 
feinde auf seinen guten Namen haufen1), und gegenuber 
einer eindringlichen Warnung Pfalzgraf Wolfgangs von 
Zweibrticken 2), der, seinen PfalzerhaB vergessend, sich zum 
offenen Verteidiger protestantischen Bekenntnisses, auch 
des calvinischen, umwandelte, noch im Oktober seine das 
Gegenteil beteuernden Antwortschreiben mit seiner gefahr- 
lich-orthodoxen Formel schmuckte, es lagę ihm ferne, sich 
irgendwie in ein Unternehmen gegen die Anhanger der 
Augsburger Konfession verwickeln zu lassen3).

1) Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 246 f. u. 250; W.G.A. Reg. D 
p. 281 no. 37: Friedr. an Joh. Wilh. 2. Okt. 1568. Die verschiedenen 
Geriichte hatten in den Werbungen Antons v. Liitzelburg ihre reale 
Grundlage.

2) W.G.A. eb.: Wolfgang an Joh. Wilh., Zweibriicken 5. Okt. 
1568.

3) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Friedrich, Weimar 10. Okt., an 
Wolfgang, Altenburg 24. Okt. 1568.

4) Ein in der Nationalbibliothek befindlicher, nicht ausgegan- 
gener Originalbrief Katharinas (vgl. Lettres de Cath. de Med., III 
198) vom 27. Okt. 1568 weist Joh. Wilh. an, 4000 Reiter bis zum 
nachsten Friihjahr auf Wartegeld zu setzen.

In Frankreich dachte man nach den ersten Bestal- 
lungen des Rheingrafen, Westerburgs und Liitzelburgs in 
der Tat Ende Oktober an eine nochmalige Indienstnahme 
Johann Wilhelms4). Man vermied es schlieBlich, den furst- 
lichen Pensionar aufzubieten — aus MiBtrauen, das ja zu 
Anfang des Jahres jeden Schritt des Herzogs uberwacht 
und gehemmt hatte, und das nun in der Furcht vor einem 
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pfhlzisch - oranisch - ernestinischen Einverstandnisse einen 
neuen, lehensfahigen Wurzelgrund fandx).

In Weimar konnte man sich daher allmahlich dem 
Geftihl nicht verschlieBen, daB man allein stand: Frank
reich schlechthin ais Lutheraner verdachtig; von den katho- 
lischen Fiirsten Deutschlands von jeher ais Yertreter eines 
den Reichsfrieden bedrohenden Prinzipes betrachtet; von 
den Protestanten im allgemeinen wegen seiner extrem- 
lutherischen Gesinnung und seines franzosisch-katholischen 
Zusammenhanges ais ein der Einigung der reformatorischen 
Bekenntnisse gegeniiber der erwachenden Rekatholisation 
hauptsachlich im Wege stehender, sophistischer Zelot 
wenig geliebt; und im besonderen von dem Albertiner, un- 
bestritten dem angesehensten Fiirsten des Reiches, wegen 
móglicher Revanchebestrebungen miBtrauisch beobachtet. Das 
natiirliche Bestreben, dieser wachsenden Isolierung des wei- 
marischen Territoriums entgegenzuwirken, auBerte sich zuerst 
in jener Bereitwilligkeit, mit der man ernestinischerseits den 
Plan eines erneuten, die theologischen Fragen erledigenden 
Vermittelungsversuches aufnahm, wie er in Dresden im Sinne 
der antispanischen, den ZusammenschluB des protestan- 
tischen Nordens und die Aufrechterhaltung des Augsburger 
Religionsfriedens verfolgenden Politik gefaBt worden war. 
Welche Bedeutung Johann Wilhelm der im Oktober 1568 
zu Altenburg zusammentretenden Versammlung meillnischer 
und thiiringischer Theologen zumafi, spricht sich am deut- 
lichsten in der Tatsache aus, daB der Herzog selbst den 
Vorsitz und die Leitung des Kongresses in die Hand nahm. 
Ohne die Ehrlichkeit der eine Verstandigung erstreben- 
den Gesinnung des Ernestiners anzweifeln zu wollen, 
konnen wir doch an einen steigenden EinfluB glauben, den 
das allmbhlich sich wieder giinstiger gestaltende Yerhaltnis 
zu dem franzosischen Dienstherren nach und nach, den 
religiósen Gegensatz weiter politisch vertiefend, auf den

1) S. Anm. 6 auf S. 152.
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unbefriedigenden Verlauf der Yerhandlungen ausubte. Ais 
im November infolge groBter Finanznot und Unsicherheit 
der StraBen ein Abtragen der franzosischen Schuld nicht 
erfolgte, und die gbnzliche Erschopfung des Herzogtums 
Sachsen eine Anleihe von 40000 Gulden bei der Stadt 
Frankfurt nótig machte1), schienen zwar die dem konig- 
lichen Gesandten Fumee erteilte Antwort — sie lieh der 
Yermutung Worte, es kónnten unter den Calvinisten in 
Frankreich zahlreiche Freunde lutherischer Lehre sein, und 
sie forderte den Schutz dieser Zerstreuten, wie sie die Mog- 
lichkeit des Versagens der ernestinischen Sympathie wegen 
Gewissensbedenken betonte2) — und noch im Dezember 
ein Pfalzgraf Wolfgang ermunterndes Schreiben3) die auf- 
rechtgehaltenen Hoffnungen Augusts auf die gliickliche 
Losung der Altenburger Krise zu rechtfertigen. Aber in 
eben diesen Dezembertagen setzte mit der franzosischen 
Andeutung, bei langerer Dauer des Krieges doch wieder 
Johann Wilhelms militarische und strategische Dienste 
beanspruchen zu miissen4), und angesichts der ernstlichen 
Bemuhungen Karls IX., mit venetianischer Unterstiitzung ■ 
den weimarischen Glaubiger zufrieden zu stellen5), der 
Umschwung ein. Seit dieser Zeit bemerken wir das Stag- 
nieren der Theologenkonferenz. Der in allgemeiner Dis- 
harmonie vollzogene Abbruch der Altenburger Yerhand
lungen im Marz 1569 und die Zahlung des geschuldeten 
Soldes sowie einer Jahrespension Johann Wilhelms und 
Johann Friedrichs des Mittleren in Frankfurt Anfang 
April6) bedeuten einen Wendepunkt in der Regierungs- 

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 37: Instruktion fiir Osiander 
11. Nov.. Altenburg.

2) W.G.A. eb. u. D.A. III 39, fol. 28 no. 6, Altenburg 27. Nov.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 37: Altenburg 21. Dez.
4) W.G.A. eb.: die franzosischen Gesandten an Joh. Wilh., 

Frankfurt 19. Nov.
5) W.G.A. eb. de Vulcob wurde nach Italien gesendet.
6) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38: Daniels Brief vom 30. Marz, 

Johann Wilh.s vom 24. April; D.A. III 39, fol. 28 no. 6: Clar an
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geschichte Johann Wilhelma. Der halsstarrige Geist, der 
ernestinischerseits eine Yerstandigung mit den kursach- 
sischen Theologen abgelehnt hatte, beschwor trotz der 
Warnungen des gefangenen Johann Priedrich1) in Thit- 
ringen eine flacianische Reaktion herauf, die mit maBlosen 
Angriffen auf die Person Augusta ihr Moglichstes tat, um 
die vorlaufig auf religiósen Meinungsverschiedenheiten be- 
ruhende Spannung zwischen den wettinischen Linien bald 
wieder zu einer politischen zu machen. Vielleicht ist schon 
die Tatsache, daB Ende 1568 Johann Casimir auf der Reise 
nach Dresden zur Yerlobung mit der Prinzessin Elisabeth 
ein Bertihren des weimarischen Hofes vermied, mit der von 
der Pfalz geubten Riicksicht auf die kursachsischen, wieder 
deutlich antiernestinischen Anschauungen zu erklaren2). 
Jedenfalls trat seit dem Fruhjahre 1569 dem Kurfursten 
von Sachsen der Gedanke einer Schwachung des Vetters 
naher, wie er dann mit dem Eintreten der Dresdener 
Diplomatie fur die Restitution der Sohne des Gefangenen 
von Wienerisch-Neustadt verwirklicht wurde. Auf der 
anderen Seite war die alte Intimitat Weimars mit Frank- 
reich wiederhergestellt, zu einer Zeit, da der ultrakatho- 
lische Charakter der kóniglichen Regierung angesichts ihrer 
engen Verbindung mit Spanien unmóglich zu yerkennen 
war. Alles in allem bedeutete das eine Annaherung an 
die Bahnen der Politik Johann Friedrichs des Mittleren, 
nur daB die realere Denkungsart Johann Wilhelms dieser 
Entwickelung naturgemaB ein anderes, gesunderes, yiel- 
leicht aber auch gefahrlicheres Geprage verleihen muBte.

1) Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 323 Anmerk.
2) W.G.A. Reg. C p. 318 no. 7: Joh. Cas. an Joh. Wilh. 

30. Nov. 1568, Dresden.

Die neue franzósische Freundschaft hielt die ersten 
Proben auf ihre Festigkeit um so eher aus, ais die Calvi-

Carl IX. 17. April; Languet, Arc., I 92. Die Zahlung dieser verschie- 
denen Summen ermoglichte Joh. Wilh. die Einlosung des Amtes 
Konigsberg von Wiirzburg im September 1569. Vgl. Ortloff IV 437. 



und seine Beziehungen zu Frankreich. 157

nisten gegen sie Sturm liefen. Auf die eine Aufklarung 
des Sachsenherzogs bezweckenden Schreiben Colignys, der 
Konigin und Heinrichs von Navarra aus dem Januar 1569 x) 
und auf die Bitten derselben um Hilfe im April1 2) scheint 
Johann Wilhelm iiberhaupt nicht geantwortet zu haben. 
Ebensowenig Erfolg hatte der bugenottische Gesandte 
Vesines im Juli am weimarischen Hofe, trotzdem er seine 
Bevollmachtigung zum Abschlusse von Vertragen erweisen 
konnte3). Denn gleichzeitig appellierte der konigliche Hof 
gegeniiber der wachsenden Erregung unter den deutschen 
Protestanten an die Treue des herzoglichen PensionSrs. 
Die Weimarer saumten auch nicht, dem franzósischen Ge
sandten Vulcob ihren guten Willen fiir die Information der 
Pariser Staatsleitung iiber die Situation in Deutschland, 
notigenfalls auch fiir eine positive Unterstiitzung der Inter- 
essen Frankreichs im Reiche zu versichern4). Der Ein- 
druck dieser Erklhrung war entschieden ein befriedigender. 
Denn Karl IX. sandte im Oktober, obgleich er im offenen 
Felde mehrmals die Oberhand iiber die Hugenotten behalten 
hatte, mit Rucksicht auf die hartnbckig sich haltenden 
Geruchte eines pfelzischen „Nachzuges“ und im Hinblick 
auf den Erfurter Konvent, der iiber ein Schutz- und Trutz- 
biindnis der protestantischen Reichsfiirsten mit England 
und iiber eine Hilfsaktion fiir die franzósischen Glaubens- 
genossen — freilich vergeblich — beriet, Vulcob wieder 
nach Weimar zuriick, um Johann Wilhelm den Vorschlag 
der Werbung eines sbchsischen Hilfskorps zu unterbreiten s). 
Die am 4. Dezember ubergebene Notę, die nur die Not- 
wendigkeit eines starken Kontingentes betonte und mehr 
die Stimmung der thuringischen Diplomaten sondieren 

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 37: 31. Jan.
2) W.G.A. eb.: 11., 13. April.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38: Instruktion vom 20. Juni 1569.
4) W.G.A. eb.: Karl an Joh. Wilh., Orlóans 12. Juli; Joh. 

Wilh. an Karl, Schwabach 21. Aug.
5) W.G.A. eb.: Karl an Joh. Wilh. 12. Okt.
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sollte, erhielt in dem Yertragsentwurfe Praillons von Bourg- 
moyen vom 19. Dezember eine prazisierte Erganzungł). 
Der Herzog von Sachsen sollte 3000 Reiter, Burkard von 
Barby und Anton von Ltitzelburg jeder 1000 fur den 
Januar, Februar und Marz 1570 auf das monatliche Warte- 
geld von 2 Kronen setzen. Wieder verlangte man, da£ 
der sachsische Parteigenosse den nótigen Sold fur die 
Wartezeit, gegebenenfalls auch fur den Hinzug nach 
Frankreich auszulegen sich bereit erklarte. Nur von einer 
Reyision des Baseler Vertrages, wie sie Bochetel in Aus- 
sicht gestellt hatte, lieB man nichts verlauten. Bezeichnend 
fur die Dringlichkeit und den Ernst des franzósischen Vor- 
schlages war es, daB Praillon nach wenigen Tagen die 
weitere Forderung aufstellte, es sollten auBer den 5000 
Reitern noch 2 Regimenter Landsknechte geworben werden1 2). 
Die erste, durchweg abschlagige Antwort Johann Wilhelms 
auf diese schmalen, ein ungeheures pekuniares wie poli- 
tisches Risiko enthaltenden Bedingungen war im Hinblick 
auf die noch immer trostlosen finanziellen Verhaltnisse des 
Herzogtums und auf politische Schwierigkeiten, die nach 
dem Wegzuge der Strigelschen Richtung ins Kursachsische 
das engherzige Eifern eines Wigand und Heshusius nach 
sich zog, nur gerechtfertigt. Zudem befiirchtete man nicht 
grundlos eine Intervention von seiten Kaiser Maximilians, 
dessen eine militarische Reorganisation anstrebende, auf 
den nachdrucklichen Schutz des Reiches gegen die Riick- 
wirkungen nachbarlicher Kriege hinzielende Piane bereits 
auf dem Frankfurter Deputationstage im Juni hervor- 
getreten waren, und dessen nachfolgende Mandate jede 
kriegerische Verbindung eines Reichsfiirsten mit einem 
auslandischen Herrscher bis zur endgultigen Regelung 
dieser Fragen auf dem nachsten Reichstage untersagten.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38. Vgl. Languet, Arc. I 134.
2) W.G.A. eb.: 28. Dez. 1569. Der Monatssold eines Fahnleins 

sollte 300 Gulden betragen.
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Hingegen war den geltend gemachten Zweifeln, ob man 
es wirklich mit einer Rebellion zu tun hatte, ob das Auf- 
bringen von 5000 Reitern bei den Forderungen des nieder- 
landischen Aufstandes moglich ware, nur insofern Be- 
deutung zuzumessen, ais sie den sachsischen Rat zum 
Frieden begrtinden helfen solltenJ). Sobald man aber 
ernestinischerseits aus den dringenden Vorstellungen der 
franzosischen Bevollmachtigten auf eine Notlage der kdnig- 
lichen Regierung schlieBen zu konnen glaubte, erfolgte der 
Umschlag bei dem Gedanken, daB jetzt der Augenblick 
gekommen ware, eine Defensivallianz durchzudrticken1 2). 
Ais vollends die Gesandten aus eigener Initiatiye das Ver- 
sprechen abgaben, der Konig wiirde den grofieren Teil der 
auf 90000 Francs berechneten Warte- und Anrittgelder im 
voraus bezahlen, hatten sie bereits am 4. Januar 1570 die 
herzogliche Zusage in der Tasche3).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Weimar 21. Bez. 1569.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Artikel an die ko. Mt. zu 

Frankreich zu bringen.
3) W.G.A. eb., Weimar, Konz.
4) W.G.A. eb.: Weimar 20. Jan. 1570.

Wahrend diese Antwort nach Paris ging, tat Vulcob 
sein móglichstes, um noch vor dem Eintreifen der Ent- 
scheidung seiner Regierung Johann Wilhelm zum Beginn 
der WTerbungen zu bewegen. Allein weder mit seinem 
ersten Vorschlage, der Herzog móchte die 5000 Reiter nur 
fur Februar und Marz gegen ein monatliches Wartegeld 
von 3 Kronen in Sold nehmen, noch auch mit seinem 
zweiten, die gleiche Truppenzahl allein fur den Februar 
gegen 4 Kronen anzuwerben4), hatte er Erfolg. An der 
Vorausbezahlung der Lohnung hielten die Weimar er kon- 
seąuent fest. Mit der Erfullung oder Verweigerung dieser 
Bedingung durch die franzósische Regierung stand oder 
fiel das ganze Unternehmen.

Schon diese ergebnislosen Verhandlungen hatten gentigt, 
um die besorgten Blicke aller umwohnenden Fursten auf 
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das ernestinische Territorium zu richtenJ). Die Abneigung 
der deutschen Protestanten gegen die Franz osenfreundschaft 
Johann Wilhelms mufite aber besonders von Bedeutung 
werden, ais zu gleicher Zeit die Beziehungen der beiden 
wettinischen Hauser einer offenbaren Krise entgegengingen. 
Der Zom Kurfiirst Augusts iiber die wilden Schmahungen 
und das zelotische Gebahren der herzoglichen Ultralutheraner 
hatte allmahlich einen bedrohlichen Grad erreicht. Die 
wiederholten Beratungen des Weimarer Fiirsten mit seinen 
Obersten und Rittmeistern hatten Languet falsche Infor- 
mationen ilber eine neue Adelsverschw<5rung eingetragen1 2). 
Demgegenuber hatte Johann Wilhelm unerbittlich die Kon- 
seąuenzen aus seiner seit Jahresfrist antialbertinischen 
Politik gezogen. Gerade mit Rucksicht auf sein gespanntes 
Verhaltnis zu Kursachsen hatte er sich fiir die Werbung 
von 5000 Reitern entschieden. Dafiir spricht die Tatsache, 
dali er wieder energisch fiir eine verbindliche Erklarung 
des Pariser Hofes auf die Baseler Artikel pladierte. Aller- 
dings muBte in den Tagen, da Kurfiirst Friedrich seinen 
unruhigen Schwiegersohn vor einem Grumbachischen Ende 
warnen lieC3), die Antwort Konig Karls den Herzog iiber 
die Gefahrlichkeit seines Spieles und die Unsicherheit 
seines Bundesgenossen einigermaBen aufklaren4). Wie bis- 
her wurde jede AuBerung der kbniglichen Regierung iiber 
Aussicht und Art einer franzósisch-ernestinischen Defensiv- 
allianz, iiber Dauer und GroBe einer 8ubvention des weima- 
rischen Staates durch Frankreich unter dem Vorwande 
dringlicher Geschafte abgelehnt. Man verzichtete auf die 
Stellung des Landsknechtskontingentes und forderte nur 
die Werbung von 5000 Reitern auf 2 Monate, indem man 

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38: Friedrich an Joh. Wilh., 
Heidelberg 27. Dez. 1569.

2) Vgl. Languet, Arc. I 142/3.
3) Vgl. v. Bezold, Briefe Joh. Cas.s, I 70 f.
4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38: Karl an Joh. Wilh., Angers 

7. Febr.; Yulcobs Werbung, Weimar 28. Febr. 1570.
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die Lieferung des Soldes fiir Anfang Marz nach Metz ver- 
sprach. Johann Wilhelm lieB sich nicht beirren. Er wieś 
Landgraf Wilhelms Vermittlung gegentiber August zuriick. 
Der Wert des Pensionsverhaltnisses muBte sich zeigen.

Die Vorsicht der sachsischen Diplomaten war nicht 
umsonst, wenn sie ihre Rittmeister mit dem definitiven 
franzosischen Werbebefehl bekannt machten, im ubrigen aber 
von jeder Riistung vor dem Eintreffen der Soldraten ab- 
rieten i). Denn nicht allein der Marztermin yerstrich, ohne 
daB die herzoglichen Abgesandten, Levin von Geusau und 
Heinrich von Biinau, einen Gulden in Metz erhielten, 
sondern auch die zweite Lieferungsfrist, der 25. April, 
brachte das gleiche negatiye Besultat1 2).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: 13. Marz u. 14. April 1570.
2) W.G.A. eb.: Tevalle an Joh. Wilh., Metz 4. April, 26. April, 

und verschiedene spatere Schreiben. Vgl. Languet, Arc. I 152, 154.
3) Vgl. v. Bezold, Briefe, I 70 f. W.G.A. Reg. D p. 281 

no. 39: Heidelberg 10. Juni 1570. Die Kreditive der Gesandten vom 
15., 16., 17., 22. Juni. D.A. III 39, fol. 28 no. 6: an Karl 12. Juni, 

XXVI. 11

Immerhin erfolgte Augusts groBer Gegenschlag zu spat. 
Wenn der Kurfurst zu Heidelberg auf der Hochzeit seiner 
Tochter mit dem Pfalzgrafen Johann Casimir im Juni Fried
rich den Frommen und die anwesenden Gaste, Markgraf 
Georg Friedrich von Ansbach, Herzog Ludwig von Wtirttem- 
berg, Markgraf Karl von Baden, die Sobne Philipps des 
GroBmiitigen und Adolf von Holstein, fiir die Sendung 
einer gemeinsamen Gesandtschaft nach Weimar gewann, 
dereń Instruktion die monatelangen Angriffe der thiirin- 
gischen Flacianer auf die kursachsischen Geistlichen und 
den Landesherrn selbst strengstens yerurteilte, sowie 
einen erneuten Kriegszug Johann Wilhelms gegen die 
Hugenotten ais die Handlung einer unyerantwortlichen 
Bundesgenossenschaft mit den Katholischen brandmarkte, 
so hatte dieser protestantische „Gegenreichstag" die Wir- 
kung, daB er den Valois und den Ernestiner einander 
naher brachte3). Kriegerische Absichten schrieb man in 
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Frankreich den zu Heidelberg versammelten Fiirsten zu, 
und demgemaB stieg die weimarische Freundschaft im 
Werte. Infolgedessen lieB Vulcob Mitte Juni zu Nurnberg 
ohne Verzug dem Herzoge 22 356 Gulden auszahlen1), und 
die bevorstehende Aushandigung der restierenden 22 644 
Gulden zu Metz wurde nur in letzter Stunde durch einen 
glucklichen Uberfall von seiten der Hugenotten vereitelt2), 
woraufhin sich die franzosische Regierung eilig verpflich- 
tete, die verlorene Summę spatestens in 3 Monaten zu er- 
setzen3). Mit der Niirnberger Zahlung sah Johann Wilhelm 
seinen Zweck vollkommen erreicht. Er war damit in 
der Lagę und im Rechte, augenblicklich 5000 Reiter zu 
sammeln und einen Monat gegen jedermann zusammen- 
zuhalten. Aus diesem starkenden Gefuhl und aus der 
Wahrnehmung heraus, daB das vertraute Yerhaltnis 
zwischen Wien und Dresden gelockert war, seitdem die 
Politik der Evangelischen ganz unter kursachsische Fiih- 
rung gekommen war — Maximilian hatte sich in ver- 
schiedenen Streitfragen, die aus dem Gothaischen Handel 
nachhingen, Johann Wilhelm vielleicht auch in Erinnerung 
an dessen friihere Annaherungsversuche wohlgeneigt ge- 
zeigt, wie er dem Streben Augusts nach dem Er- 
werbe des Vogtlandes Schwierigkeiten entgegensetzte —, 
ist die trotzige Antwort des Weimar er Fiirsten am 
29. Juni zu verstehen 4). Nicht allein, daB er die Geistes-

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Joh. Wilh.s Quittung vom 
1. Juli, Weimar.

2) W.G.A. eb.: Schreiben Tevalles an Joh. Wilh., Metz, Juni.
3) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Geusau, Weimar 16. Juli.
4) W.G.A. eb.: „Ob aber die Hugenotten rechte gliedmas der 

wahren christlichen Kirchen undt augspurgische Konfession und be-

Kopie. Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 397. Wie sehr man von dem 
Alleinstehen Joh. Wilh.s orientiert war, dafiir spricht, daB man der 
Nachricht glauben konnte, der Herzog von Sachsen hatte auf der 
Hochzeit Johann Casimirs infolge eines Wortwechsels das Schwert 
gegen den Pfalzgrafen gezogen. Vgl. Fśnólon, Corresp. diplom., 
III 208.
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verwandtschaft der Hugenotten mit den Lutherischen in 
starksten Zweifel zog, daB er sich aufs energischste 
gegen jede Beschneidung des reichsfurstlichen Biindnis- 
rechtes, solange es nicht gegen Kaiser und Reich aus- 
geiibt wiirde, verwahrte, er ging sogar so weit, die Ver- 
weisung seiner Sache vor den Reichstag in Aussicht. zu 
stellen und gegen weitere Interventionsversuche zu pro- 
testieren. Schon war man in Frankreich kriegsmude, da 
befahl er die Werbung der stattlichen Zahl von 4800 
Reitern fur den August1). Zu einem Eingreifen in den 
Religionskrieg in Frankreich war es zu spat. Die Regie- 
rung in Paris gab dem allgemeinen Friedensbediirfnisse 
nach und gewbhrte am 8. August den Hugenotten das 
Edikt von St. Germain. Johann Wilhelm aber hatte der 
franzosischen Verbindung das gluckliche Uberwinden der 
kursachsischen Krise, dereń garendes Ubergreifen auf dem 
weimarischen Landtage den Protest gegen die herzogliche 
Kirchenpolitik gezeitigt hatte2), auch ohne Baseler Artikel 
fur den Augenblick zu danken.

DaB die Erfolglosigkeit der von ihm gegen den Vetter 
veranlaBten Demonstration der Protestanten namentlich 
auf die — freilich nur zeitlich bedingte — franzosische

fugt sein, wieder ihre ordentliche Oberkeit also vorharlich sich zu 
setzen, das stellen s. f. G. an seinen Ort; wissen sich aber des wol 
zu erinnern, das sie den Sacramentirern In ihren falschen und ver- 
dampten opinionibus de cena domini und anderen durchaus anhengig, 
und derwegen in ihrem Katechismo und anderen scriptis die Kirchen 
der augspurgischen Confession und Luteri scripta gar damnirn und 
vorwerffen und uber vielfeltigem christlichem Unterricht davon nit 
abweichen wollen, sondern noch im werk sein, ihro gefaGten opiniones 
mit dem schwerdt halBstarriglich zu vorfechten und erhalten, welchs 
furwar nit der rechte weg ist, zu der wahren christlichen Kirchen 
zu kommen und derselbigen beizuwohnen.“ Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 
II 397; v. Bezold, Briefe, I 71; Heppe, a. a. 0. II 319 ff.

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Joh. Wilh. an seine Ritt- 
mei^fer 24. Juli.

2) Vgl. Allgemeine deutsche Biographie, XIV 348.
11*
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Unterstiitzung Johann Wilhelms in Truppenwerbungen 
zuriickzuftihren war, konnte August nicht vergessen. Die 
Zuriickstellung des ihm an und fiir sich nicht ange- 
nehmen Gedankens einer nochmaligen kriegerischen Ent- 
scheidung zwischen Albertinern und Ernestinern war ein 
offenkundiger Riickzug des Kurfursten, dessen Wieder- 
gutmachen das vornehmste Ziel der Dresdener Politik fiir 
die nachste Zeit blieb. Der franzbsische Annaherungs- 
versuch eben im Sommer 1570, die Anregung einer ehe- 
lichen Verbindung der Prinzessin Dorothea mit Franz 
von Alenęon schien in der Tat die Aussicht zu erbffnen, 
den thuringischen Herzog seineS machtigen Bundesgenossen 
zu beraubenx). Zu dem kamen die Anstrengungen Maxi- 
milians auf dem Reichstage zu Speier, die kriegerischen 
Verbindungen der deutschen Fursten mit auslbndischen 
Machten zu unterbinden, — sie waren in der Hauptsache 
gegen den Zusammenhalt der Protestanten des Reiches mit 
den Hugenotten gerichtet1 2) — zu geeignet, um mit kur- 
sachsischen Hammerschlagen einen Trennungskeil in die 
Freundschaft Frankreichs und des Herzogtums Sachsen zu 
treiben. Erst abei’ das Erkalten des Kaisers gegen Johann 
Wilhelm wegen des Flacianismus, der die weimarischen 
Lande tyrannisierte3), machte Augusts OffensivstoB im 
Oktober gelingen.

1) Vgl. v. Bezold, Briefe, I 75.
2) Eb. I 73 f.
3) Vgl. Bottiger-Flathe, Gesch. v. Sachsen, II 27 f.
4) Eb. II 28.
5) G.B. chart. B no. 76.

Eingeleitet wurde der Angriff mit einer Beschwerde 
uber die Nichtabtragung der Gothaischen, noch immer 
286 316 Gulden betragenden Exekutionsgelder 4), erfolgreich 
gekrónt aber durch die Unterstiitzung, die Kursachsen und 
in dessen Schlepptau Kurpfalz dem Gesuch der Herzogin 
Elisabeth um Restitution der Sóhne des gefangenen Johann 
Friedrich angedeihen lieBen5). Es scheint, daB Johann 
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Wilhelm im Hinblick auf das langjahrige hartnackige 
Strauben, das August mehrfachen Versuchen einer Be- 
freiung des Gothaer Fiirsten auch Maximilian entgegen- 
gesetzt hatte, die Tragweite seiner Begleitung durch die 
Schwagerin auf den Reichstag unterschatzte, wenngleich 
sein persónliches Erscheinen in Speier von der Erkenntnis 
der Bedeutung sofortigen, eigensten Eingreifens in seine 
Lebensinteressen beruhrende Verhandlungen zeugt. Er 
muBte sich in den BeschluB fiigen, daB demnachst eine 
kaiserliche Kommission zusammentreten wiirde, die iiber 
die Abtrennung eines Landesteiles vom ernestinischen Ge- 
samtbesitze fur die Sóhne des Gefangenen beraten sollte *), 
ohne daB von Frankreich ein Wort zu seinen Gunsten ge- 
fallen ware. Er hatte nur die Genugtuung, den militarischen 
Reformplan des Kaisers mit unter seinem lauten Proteste 
fallen zu sehen 1 2).

1) Vgl. Allgemeine deutsche Biographie, XIV 349.
2) Vgl. Rankę, Zur deutschen Geschichte 69.
3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Karl an Joh. Wilh. 24. Aug. 

1570, Paris.

Yerstandlich ist es, dali sich der Herzog trotzdem mit 
aller Kraft an Frankreich anklammerte. Freilich hatte der 
Pariser Hof schon nach der Beendigung des Hugenotten- 
krieges fiir den herzoglichen guten Willen in alter Weise 
gedankt3). Er hatte die im Januar gestellten sachsischen 
Artikel mit jener schon vor Amiens geiibten Deutlichkeit 
abgelehnt. Er hatte das Fortlaufen der Pension im Kriege 
versagt. Und wenn er dem Herzoge die Beilegung seines 
theologischen Streites mit Kurfurst August ans Herz ge- 
legt und die Zuversicht ausgedrfickt hatte, daB eine fran- 
zosische Intervention zur Erhaltung der Integritat des 
thiiringischen Staates kaum notig sein wiirde, da Johann 
Wilhelm jeder kriegerischen Entscheidung durch friedliches 
Einlenken sicherlich vorbeugen wiirde, war es klar, daB 
Karl das Aufriicken des Herzogs vom Pensionar zum Bundes- 
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genossen nicht wtinschte. Wenn jetzt Johann Wilhelm trotz 
dieser unzweideutigen Abweisung den franzósischen Ge- 
sandten Bez mit furstlicher Aufmerksamkeit iiberhaufte — 
er empfing ihn feierlich vor den Toren Speiers und ge- 
leitete ihn in die Herberge; er safi neben ihm an der kaiser- 
lichen Tafel; er speiste bei ihm, wie er ihn wiederum bei 
sich zu Gaste sahx); auch schenkte er ihm ein LeibroB1 2) 
— so kann man iiber die zu dem voraussichtlichem Er- 
folge in gar keinem Verhaltnisse stehenden Mittel der 
ernestinischen Politik mit berechtigtem Grunde den Kopf 
schutteln. Jedenfalls war die Empórung Languets, der ja 
von den der Verzweiflung entspringenden Planen des Her
zogs keine Ahnung hatte, Iiber das unfiirstliche Gebahren 
desselben zu begreifen. Zweifellos, das herzogliche Liebes- 
werben basierte auf der Erkenntnis einer vollstandig er- 
schiitterten Lagę. Von Kursachsens unversóhnlicher Hand 
zur politischen Teilung des Territoriums gezwungen, unter 
den Konfessionsgenossen wegen starrer Orthodoxie schlim- 
mer isoliert ais die calvinistischen Heidelberger Verwandten, 
im eigenen Lande in einen Konflikt mit den Landstanden 
hineingerissen und einer neuen Kirchenfehde — Flacianer 
gegen Heshus und Wigand3) — gegeniibergestellt! Dem- 
entsprechend lauteten die ernestinischen Eorderungen drin- 
gender denn je auf Herstellung einer Defensivallianz mit 
Frankreich und auf Auszahlung aller ruckstandigen Gelder 4). 
Und wie von selbst ergab sich ein Naherrticken der beiden 
auf dem Reichstage mit ihren Planen Gescheiterten, Jo
hann Wilhelms und Maximilians, der hier in Speier seine 
Tochter Elisabeth den Abgesandten des kóniglichen Brau- 
tigams, Karls IX., iibergab. Der Herzog begleitete An- 

1) Vgl. Languet, Arc. I 166.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Speier 3. Nov. 1570.
3) Vgl. Heppe, a. a. O. II 395.
4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: verschiedene Entwiirfe; 

Brief vom 31. Okt. 1570, Speier.
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fang November die scheidende jungę Kbnigin und ihren 
Vater bis Landau. Der Kaiser aber lieB sich bereit finden, 
seiner Tochter ein Schreiben an den franzósischen Konig 
mitzugeben, worin er Johann Wilhelm dem Schwiegersohne 
empfahl und sich fur die Begleichung der finanziellen 
Anspniche des Herzogs verwendete 1).

1) W.G.A. Reg. iJ p. 281 no. 40: Joh. Wilh. an Elisabeth 
4. Febr. 1571.

2) W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Karl 4. Febr. 1571, Konz.
3) Vgl. Bbttiger-Flathe, Gesch. v. Sachsen, II 28.
4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40, 41.

Die von Frankreich dem Herzoge von Sachsen ge- 
schuldete Summę belief sich Anfang 1671, abgesehen von 
den im Sommer 1570 hinterstellig gebliebenen Werbe- 
geldern von 22 644 Gulden und den Pensionen Johann 
Friedrichs des Mittleren, mit dem Riickstande des Ein- 
kommens von Chatillon auf 5 Jahre und des Jahresgehaltes 
auf 4 Jahre zusammen auf 73 333 Gulden und 5 Batzen 2). 
Die Bezahlung dieser Schuld hatte die zu Weida nach Abzug 
des Wertes der assekurierten Am ter noch immer mit 
104250 Gulden berechneten unbeglichenen Gothaer Exe- 
kutionsgelder3) um ein Betrachtliches vermindern und da
durch die Position Johann Wilhelms gegenuber Kursachsen 
und in dem Teilungsprozesse bedeutend starken und 
festigen kbnnen. In Hinblick darauf war in der Tat die 
Verwendung Maximilians fur den Ernestiner bei Karl IX. 
nichts anderes ais ein Versuch, dem Schiffbrtichigen von 
Speier aus seiner verzweifelten Lagę wieder aufzuhelfen.

Finanzielle Riicksichten lagen schlieBlich den allmonat- 
lichen Schreiben der Weimarer Diplomaten an den Hof von 
Paris in den beiden letzten Jahren der Regierung Johann 
Wilhelms4) zu Grunde. Nach mannigfachen Verzdgerungen 
erfolgte im Februar 1571 die Zahlung der bereits im 
September 1570 falligen 22 644 Gulden. Sie reichten 
eben nur zur augenblicklichen Befriedigung der Rittmeister 
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und Reiter hin1). Inwieweit etwa der Widerstand der 
mit Coligny zum EinfluB gelangten Hugenotten gegen die 
Zufriedenstellung ihres Weimarer Feindes ein retardieren- 
des Moment bei der Abtragung der tibrigen Summę ge- 
bildet hat, laBt sich nicht feststellen. Wir haben ebenso- 
wenig Grund, den verschiedentlich gegebenen Yersiche- 
rungen Karls IX., er wiirde moglichst schnell die Anspruche 
des herzoglichen Glaubigers befriedigen, zu miBtrauen. 
Wenn die Erklarung vom April 1571, Frankreich ware 
in der Lagę, eine Jahrespension zu erlegen, erst in Jahres- 
frist ihre reale Bestatigung erfuhr, so war das nicht auf 
Konto irgend welcher Verstimmung zwischen Weimar und 
Paris zu setzen, sondern fand in der ganzlichen Zerriittung 
der franzósischen Finanzen seine einfache Erklarung2). 
Konig Karl dachte keineswegs daran, sich des unbeąuemen, 
aber sonst bewahrten Mahners zu entledigen. In der Zeit, 
da Kaspar von Schomberg in Dresden den Plan eines 
Defensiwerstandnisses zwischen Frankreich und den deut- 
schen Fiirsten entwickelte3), hielt man es fiir nicht unan- 
gebracht, dem Herzoge einen schon lange genahrten Wunsch 
— die Llbersendung eines Bildes und eines Leibkiirasses 
Heinrichs II. — zu erfullen4).

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40: Joh. Wilh. bestatigte am 
20. Marz die zu Frankfurt am 19. Febr, erfolgte Zahlung. Vgl. 
Languet, Arc. I 172.

2) W.G.A. eb.: Katharina u. Karl an Joh. Wilh., Paris 22. April 
1571; no. 41: Hartmann an Joh. Wilh. 23. Marz 1572.

3) Vgl. v. Bezold, Briefe, I 82. W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40: 
Hartmanns Schreiben aus Paris vom 11. Marz 1571. Eine Bestatigung 
der Nachricht Morillons (Corresp. de Granvelle, IV 177), auch Joh. 
Wilh. sollte diesem Bundę gewonnen werden, hat Verf. im W.G.A. 
nicht gefunden.

4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40: Vulcob an Joh. Wilh. 15. Marz 
1571, Paris.

Im ganzen aber ist unsere Kenntnis der auswartigen 
Beziehungen Johann Wilhelms wie uberhaupt der deutschen 
Protestanten fur diese Jahre sehr liickenhaft. Nur so viel 
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konnen wir sagen, da£, abgesehen von der dauernd den. 
Konnex mit Frankreich wahrenden finanziellen Frage, in 
der Hauptsache hauspolitische Interessen vor der Bartholo- 
mausnacht die Wege der ernestinischen Diplomaten be- 
stimmten. Vielleicht ais eine Frucht der Speierer An- 
naherung an Maximilian empfing der Herzog bei Gelegen- 
heit der Erneuerung der Erbeinigung im Juni 1571 das 
bohmische Lehen Saalfeld1). Im Juli begannen dann die 
Yerhandlungen uber die Entschadigung der Sóhne Johann 
Friedrichs des Mittleren zu Erfurt, die sich resultatlos tief 
ins Jahr 1572 hineinzogen. Wenn Johann Wilhelm auf 
dem Saalfelder Landtage 1567 und spater die Berechti- 
gung von Abfindungsanspriichen seiner Neffen durchaus 
nicht geleugnet hatte, so erhob er jetzt gegen die Gró£e 
der namentlich von Kursachsen und Kurpfalz vorgeschla- 
genen Landesteilung lauten Protest. Es ist immerhin fiir 
die Temperaturbeurteilung des warmer gewordenen Yer- 
haltnisses von Wien und Weimar bezeichnend, da£ der 
Herzog eine fiir sich giinstigere Beilegung des Streites 
durch personliche Yertretung seiner Interessen wahrend 
eines dreiwbchigen Aufenthaltes an der Hofburg zu er- 
reichen hoffte. Der alte Gedanke einer ernestinisch-habs- 
burgischen Freundschaft nach giitlicher Beseitigung politi- 
scher und religioser Differenzen — Heshusius nahm an 
der Reise nach Wien teil — schien bei der kursachsisch- 
pfalzischen Intimitat, dereń Morschwerden man vorerst nur 
in Dresden und Heidelberg fuhlte, eine Verwirklichung er- 
leben zu sollen. Indessen setzte Johann Wilhelm nur 
wenig durch. Maximilian versprach fiir den Fali des Aus- 
sterbens der kursachsischen Linie oder der erbverbriiderten 
hessischen und hennebergischen Hauser, da£ Johann Wil
helm und dessen Nachkommen den en Johann Friedrichs 
des Mittleren in der Erbfolge vorangehen sollten. Im 

1) Vgl. Allgemeine deutsche Biographie, XIV 350, u. Bittner, 
Chronol. Verz. d. osterreich. Staatsvertrage, No. 123.
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iibrigen machten die Taktlosigkeiten des Heshus den un- 
giinstigsten Eindruck zu einer Zeit, da Kurfurst August 
das Kaiserhaus uber seine veranderte Stimmung aufzu- 
klaren fur notig befand1).

1) Vgl. v. Bezold, Briefe, I 91—93; Ortloff IV 437; Bottiger- 
Flathe, Gesch. v. Sachsen, II 28 f.; Allgem. deutsche Biographie, 
XIV 349; G.B. chart. B no. 76. Auch die Regelung der Jenaer 
Universitatsfrage diirfte eine Rolle gespielt haben.

2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 41: Wilhelm an Joh. Wilh. 
Cassel 6. Sept. 1572.

3) Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 527 f.

In diese fur den Herzog von Weimar auGerst schwiile 
Atmosphhre platzte die erschreckende Nachricht von der 
entsetzlichen Bluthochzeit. Nachdem die erste Lahmung 
infolge dieser furchtbaren Treulosigkeit des franzosischen 
Hofes tiberwunden war, war es naturlich, daB sich aller 
Protestanten Blicke auf Johann Wilhelm richteten. Cha- 
rakteristischerweise vermied es sowohl Friedrich der Fromme, 
der in fruheren Jahren bisweilen durch allzu oft gespen- 
dete Ratschlage und Ermahnungen trotzigen Unwillen bei 
dem Schwiegersohn erregt hatte, ais Vater August, sich 
gegeniiber dem Ernestiner uber die Pariser Blutarbeit zu 
auBern. Diese Aufgabe hatte wieder Landgraf Wilhelm von 
Hessen ganz im Sinne der Heidelberger Diplomatie uber- 
nommen2 3). Der Herzog driickte auch auf den Yorschlag eines 
Konventes ftirstlicher Rhte seine Sympathie aus, solange 
ei- nicht wufite, daB dieser unionistische Gedanke aus der 
Pfalz stammte. Wenn er die Notwendigkeit des Zusam- 
mengehens aller Augsburgischen Konfessionsverwandten 
betonte8), so zeugt die Tatsache, daB er den noch im 
September zusammentretenden Heidelberger Tag nicht be- 
schickte, dafiir, daB er nur sein altes Manóver wieder aus- 
zufiihren beabsichtigte, die Lutheraner iiber seine loyale 
Stellung auBerlich zu beruhigen, ohne sich dabei irgendwie 
zu einem Pakt mit den Calvinisten zu verpflichten. DaB 
er mit dieser zweideutigen Parteinahme nicht allein stand, 
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vielmehr in seinem Dresdener Vetter, der seinerseits an 
dem Scheitern des pfalzischen Unionsversuches wesentlichen 
Anteil hatte1), ein wiirdiges Gegenstuck fand — die kur- 
sachsischen Ratę trugen kein Bedenken, ein von Karl IX. 
im September abgesandtes Geschenk von 2 geriisteten Eseln 
und mehreren 40 Jagdhunden fur August anzunehmen2) 
—, soli nicht vergessen werden.

1) Vgl. v. Bezold, Briefe, I 90.
2) D.A. III 39, fol. 28 no. 6.
3) Kluckhohn (Briefe, II 527 f. in Anmerk.) zieht ais Resume 

eines zweiten Schreibens Joh. Wilh.s an Wilhelm von Hessen, der 
Herzog betonte „die Notwendigkeit des Zusammengehens aller Pro- 
testanten“. Leider hat Verf. den Wortlaut nicht einsehen konnen.

4) Vgl. Ortloff, IV 437 f.
5) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 41. Instruktion vom 16. Nov. 1572.

Der letzte Funke von Sympathie fur ein gesamt- 
protestantisches Zusammengehen3) wurde in dem Herzoge 
jedenfalls durch den Ausgang der Erfurter Teilungsver- 
handlungen im November 1572 unterdriickt. Mit der Los- 
losung des Coburg-Gothaischen Landesteiles wurde die von 
Johann Wilhelm noch einmal aufgehaltene, einem Ver- 
schwinden der politischen Bedeutung der Ernestiner gleich- 
kommende Zersplitterung der Lande Johann Friedrichs 
des GroBmutigen Wirklichkeit. Die Yerminderung der 
Reibungsflhche mit Kursachsen durch Ubertragung des 
Einlosungsrechtes der assekurierten Amter auf Johann 
Casimir und Johann Ernst bedeutete demgegeniiber fur 
Johann Wilhelm nicht mehr ais die von Maximilian im 
Februar 1573 erneuerte Bestatigung der bereits im Juli 
1572 zu Ungunsten der Sóhne Johann Friedrichs des Mitt- 
leren abgehnderten Erbfolgebestimmungen 4 5).

Ais Antwort auf die Beschneidung seiner Macht auf 
Weimar, Jena und Altenburg sandte der Herzog noch in 
demselben November den Nachfolger Osianders, Christoph 
Hartmann, nach Paris6), der wegen der nunmehr auf 
5 Jahrespensionen und 6 Jahreseinkommen von Chatillon 
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anlaufenden sachsischen Forderungen vorstellig werden, 
danehen aber mit Andeutungen uber die weitere Dienst- 
willigkeit seines Ftirsten nicht sparen sollte. Und er 
hatte die Genugtuung, noch die Nachricht von der Dauer- 
haftigkeit seines Yerhaltnisses zu Frankreich — wahrend 
des vierten Religionskrieges zu erleben, wahrend er 
andererseits im Todeskampfe wohl noch die Erkenntnis 
machte, daB Augusts Bemuhungen in Wien, die kaiser- 
liche Huld wiederzugewinnen, von Erfolg gekrónt wurden1). 
Karl IX. tat sein Móglichstes, den treuen Pensionar fur 
das erste zu befriedigen. Er verlangerte den herzog- 
lichen Besitz in Chatillon auf weitere 9 Jahre. Und er 
gab den Befehl, dem weimarischen Gesandten sofort eine 
Pension ssumme fur anderthalb Jahre nebst den Chatillon- 
schen 3600 Francs zuzustellen2), vor dereń Auszahlung 
aber im April Johann Wilhelm bereits gestorben war. — 
Kun zog August ais Yormund in Weimar ein.

1) Vgl. v. Bezold, Briefe, I 93 f.
2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 41: Karl an Joh. Wilh., Paris 

23. Jan.; Remond an Joh. Wilh. 15. Jan. 1573.

Es ist muBig, dariiber nachzugrubeln, ob Johann 
Wilhelm bei langerem Leben infolge seiner brennenden 
Feindschaft gegen den Albertiner nicht zuletzt auch auf 
die Wege gekommen ware, auf den en sein Bruder zur 
Katastrophe von Gotha gewandelt war. Ein derartiger 
Calcul kann von uns um so weniger an den SchluB dieser 
Betrachtung gestellt werden, ais wir die uns dabei einzig 
interessierende Frage nach der Eventualitat franzosischer 
Bundeshilfe bei einer derartigen Aktion von vornherein 
nach dem Gange unserer Untersuchung auch ohne einen 
Blick auf die innere Weiterbildung Frankreichs verneinen 
mussen.

Beim Uberschauen der Laufbahn Johann Wilhelms 
konnen wir uns doch einer gewissen Genugtuung nicht 
verschlieBen. Wir hatten den Herzog nach verschiedenen, 
den Stempel romantischen Glucksrittertumes tragenden Ver- 
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suchen auf dem besten Wege in der Entwickelung zum 
skrupellosen „Deutschfranzosen11 getroffen. Er ist es nicht 
in der befiirchteten Weise geworden. Das liegt nicht daran, 
daB das Reiterhandwerk zu guter Letzt doch nicht den 
ersehnten goldenen Boden hatte. Der Grund dazu ist der, 
daB dem Fiirsten in den Jahren 1566 und 1567 ein eigen- 
tumliches Geschick Gelegenheit bot, wieder auf deutschem, 
heimischem Boden Wurzel zu fassen. Der Kriegszug des 
Landesftirsten Anfang 1568 war in der Tat von ganz 
anderer Bedeutung und von ganz anderem Verlauf ais 
der Solddienst des besitzlosen Prinzen zur Zeit des fran- 
zosisch-spanischen Ringens. Und besonders im Sommer 
1570 gewann das den Herzog ais Pensionar an Frank
reich kniipfende Band einen bedeutenderen Charakter ais 
den eines nackten Versorgungsverhbltnisses. Wir kónnen 
ferner den Gedanken nicht von der Hand weisen, daB 
das Aufflackern der ernestinischen Widerstandskraft unter 
dem franzosischen Windę auf die Dauer des fur die Pro- 
testanten so segensreichen kursachsisch - pfalzischen Zu- 
sammengehens nicht ganz unwesentlich eingewirkt hat. 
Das Festhalten dieser Beziehungen zu einer Zeit, da sich 
alles protestantische Gefiihl dagegen emporte, vermógen 
wir nach den Erfahrungen der Regierungsjahre Johann 
Wilhelms — der zweifellos seine Parteinahme fur die 
Katholiken gegen die Hugenotten vor Gott verantworten 
zu kónnen glaubte — nicht verurteilen, wenn wir auch den 
dieser Verbindung eigentlich zu Grunde liegenden Revanche- 
plan ais Utopie bezeichnen miissen. Es ware yerfehlt, den 
Herzog unbesehen der langen Reihe fiirstlicher Pensions- 
jager im Reiche einzufugen. Die Tatsache, daB der Ge- 
danke einer ernestinisch-franzósischen Freundschaft, wie er 
seit den Tagen Johann Wilhelms ais eiserner Bestand 
weimarischer Tradition yererbte1), in der schweren Zeit des 

1) Frankreich blieb dem weimarischen Hofe 3 Jahrespensionen
und das Einkommen von CMtillon fur 5*/4 Jahr schuldig, im ganzen 
87 900 Franca (= 29 300 Kronen). Diese Schuld, dereń Abwalzung 
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blutigen Austrages des religiósen Streites auf deutschem 
Boden in den Kombinationen des groBen Enkels Bern
hard eine groBe Rolle zu spielen, sich lebensfrisch er wieś, 
mag einem vorschnellen Verurteiler der Pensionsbestrebungen 
des zweiten Sohnes Johann Priedrichs des GroBmutigen zu 
denken geben.

auf Kaspar von Schomberg der franzósischen Regierung schliefilich 
gelang, wurde trotz jahrlicher Reklamation von seiten Augusts und 
der jungen Herzóge und trotz aller Versicherungen der Sohne 
Katharinas von Medici nicht abgetragen. Noch im letzten Jahrzehnt 
vor dem dreiBigjahrigen Kriege gingen schwache Verhandlungen 
hin und her iiber die endliche Abzahlung der von den weimarischen 
Glaubigern immer weiter nachgelassenen Summę. W.G.A. Reg. D 
p. 281 no. 40, 41, 49; C p. 236 no. 67, 70, 72.



II.
Landgraf Ludwig III. der Fromme von Thiiringen 

(1152—1190).

Von

Dr. Max Frommami.

I. Die Macht des thuringischen Łandgrafenhauses 
beim Tode Lndwigs des Eisernen.

Am 14. Oktober 1172 starb auf der Neuenburg an 
der Unstrut Landgraf Ludwig der Eiserne von Thiiringen1). 
Er hinterlieB seinen Erben ein Gebiet, dem an GroBe und 
Reichtum nur wenige Ftirstentumer im rómischen Reiche 
deutscher Nation gleichkamen.

1) Cronica Reinhardsbrunnensis ed. O. Holder-Egger, SS. 30. 1 
(1896), 539; Annales S. Petri Erphesfurtenses maiores, abgek. An. 8. 
P. mai., und Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. 8. P. 
mod., in Monumentu Erphesfurtensia saeculiXH., XIII., XIV., abgek. 
ME., ed. O. Holder-Egger, Hann, et Lips. 1899 (Script. in us. schol.), 
p. 60. 186; Annales Palidenses ed. G. Pertz, SS. 16, 94; Annales 
Magdeburgenses ed. G. Pertz, SS. 16, 193; Annales Pegarienses et 
Bosovienses ed. G. Pertz, SS. 16, 260. Der Knochenhauer unbekannte 
Todestag findet sich Thuringia sacra, sive historia monasteriorum 
quae olim in Thuringia floruerunt etc. von Henr. Erid. Otto, Franco- 
furti 1737, p. 92 (Ludwigs des Eisernen Epitaphium in Reinhards- 
brunn). Doch ist das Datum nicht unbedingt sicher, da die Rein- 
hardsbrunner Epitaphien nicht Originale sind, sondern aus dem 
XIV. Jahrh. stammen, siehe P. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmaler 
Thiiringens, Sachsen-Gotha 3 (1891), 22 ff.

Zuerst die Landgrafschaft. In machtiger Langs- 
erstreckung von der Saale bis zur Werra umfaBte sie den 
grdBten Teil des Thtiringer Landes; Gotha und Eisenach 
waren ihre Hauptorte. Auch in den iibrigen Teilen Thii- 
ringens hatte Ludwig der Eiserne durch die Rechte, die 
ihm ais Landgrafen zustanden, wie die hohe Gerichts- 
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barkeit und den Konigsbann, die einflufireichste Stellung 
inne 1).

1) Vgl. O. Dobenecker, iiber Ursprung und Bedeutung der 
thiiring. Landgrafschaft. Vortrag, gehalten auf der Generalversamm- 
lung des Vereins fiir thiiring. Geschichte u. Altertumskunde am 
15. Juni 1890 zu Arnstadt. Zeitschrift des Vereins, abgek. Zs. f. thiir. 
G. u. A. 15, N. F. 7, 299 ff.

2) Vgl. G. Landau, Der Ubergang der gisonischen und werne- 
rischen Besitzungen auf die Landgrafen von Thiiringen, Zeitschrift 
fiir hessische Geschichte u. Landeskunde 9 (1862), 314—326; dazu 
Biiff, Nachtrag zu Dr. Landaus Abhandlung: Der Ubergang etc., in 
derselben Zeitschrift N. F. 3 (1871), 364 ff.

Dazu kamen die durch. die kluge Heiratspolitik des 
landgraflichen Hauses erworbenen Gebiete in den Nachbar- 
landen2). Die Grafschaft Hessen um Gudensberg (Kreis 
Fritzlar), die wichtigen Vogteien iiber die Stifter und 
Klóster Hersfeld, Hasungen, Breitenau, Fritzlar und Wetter; 
dann Besitzungen an der Lahn und an der Ohm mit den 
Burgen Marburg und Homburg, die nur durch die kleine 
Grafschaft Ziegenhain von dem thiiringisch-hessischen Haupt- 
gebiete getrennt waren. Selbst auf beiden Seiten des 
Rheins, wie an der Sieg und Wied, besaB das landgrafliche 
Haus zahlreiche Burgen und Giiter. Alle diese Gebiete 
waren teils Allodien, teils Lehen vom Reich, vom Erzstift 
Mainz und den groBen Reichsabteien Fulda und Hersfeld.

Eine Bedrohung dieser machtigen Stellung des Land- 
grafenhauses war nur von zwei Seiten móglich: einmal 
vom Mainzer Erzbistum, das in Thiiringen selbst einen 
festen Stiitz- und Mittelpunkt seiner Macht an dem wich
tigen Erfurt besaB, dann von den Welfen.

An Streitigkeiten zwischen dem Erzstift und Ludwig 
dem Eisernen, dereń Interessen uberall in Thiiringen und 
Hessen sich entgegenstanden, hat es nicht gefehlt. Noch 
1165 kehrte der Landgraf, ais Erzbischof Konrad wegen 
seiner Parteinahme fur Papst Alexander III. der Acht des 
Reiches verfiel, seine Waffen gegen Erfurt, brach die 
starken Mauera der Stadt und schwachte so gewaltig die 
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Macht des Erzbistums in Thiiringen1). Damals erhielt 
den Stuhl von Mainz Christian von Buch, ein geborener 
Thiiringer, der hauptsachlich dem Landgrafen seine Er- 
hebung zu verdanken hatte und auch in der Eolgezeit 
durchaus gute und friedliche Beziehungen zu ihm unter- 
hielt2). Uberdies weilte der neue Erzbischof fast immer 
im Dienste des Kaisers in Italien und kiimmerte sich 
wenig um das Erzbistum; von ihm also hatte der Nach- 
folger Ludwigs des Eisernen nichts zu befurchten.

1) Vgl. Theodor Knochenhauer, Geschichte Thiiringens zur Zeit 
des ersten Landgrafenhauses (1039—1247). Mit Anmerkungen hgb. 
von Karl Menzel. Mit Vorwort u. einer Lebensskizze des Verfassers 
von K. Usinger, Gotha 1871, S. lt>0. 165.

2) Vgl. Conrad Varrentrapp, Erzbischof Christian 1. von Mainz, 
Berlin 1867, S. 3. 12. 18.

3) Vgl. Knochenhauer S. 168, u. die Urkunden Heinrichs des 
Lówen fiir dąs Kloster Homburg bei Langensalza, Dobenecker 2, 
559—561. So zitiere ich die Regesta diplomatica necnon epistolaria 
historiae Thuringiae, 2. Band (1152—1227), namens des Vereins fur 
thiiring. Geschichte u. Altertumskunde bearbeitet u. herausgegeben 
von Otto Dobenecker, Jena 1900. — Es sirid immer die Nummern 
der Regesten angegeben.

XXVI. 12

Um so schwerer war der Druck, den die Macht des 
gewaltigen Welfen, Herzog Heinrichs des Lówen, auf 
Thiiringen austibte. Dieser sah eiferstichtig auf das selb- 
standige Wachstum des landgraflichen Hauses und suchte 
jede Ausdehnung der Macht dieses im Keime zu ersticken. 
Ein nicht unbedeutender welfischer Giiterbesitz lag in Mittel- 
thiiringen, mehrere Grafen waren hier Lehensmannen Herzog 
Heinrichs, der so den Landgrafen in ihrem eigentlichen 
EinfluBgebiet gefahrlich wurde3). Ludwig der Eiserne hat 
im Bundę mit den Nachbarfiirsten dagegen angekampft, doch 
vergebens, da Kaiser Friedrich sich auf die Seite des Welfen 
stellte. Aber dem weitsichtigen Landgrafen konnte es wohl 
nicht verborgen bleiben, daB die Freundschaft zwischen 
Staufern und Welfen nicht von ewiger Dauer sein konnte, 
daB bei dem Charakter Heinrichs des Lówen eine kriege- 
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rische Auseinandersetzung zwischen beiden Hausern um 
die Herrschaft im romischen Reiche deutscher Nation nur 
noch eine Frage der Zeit war. Auf wessen Seite dann 
der zukiinftige Landgraf von Thuringen zu treten hatte, 
war klar; aber die Macht, die Ludwig seinen Erben hinter- 
lieB, mufite móglichst geschlossen bleiben, damit sie, wenn 
es zur Entscheidung kam, um so schwerer in die Wag- 
schale fiel. Nach diesen Gesichtspunkten hat offenbar Land
graf Ludwig die Erbteilung geregelt.

Er hatte aus seiner um das Jahr 1150 geschlossenen 
Ehe mit Jutta (Judith), der Halbschwester Kaiser Fried- 
richs I., 4 Sohne und eine Tochter, die nach ihrer stau- 
fischen Mutter ebenfalls Jutta hieL Sie vermahlte sich 
mit dem Grafen Hermann III. von Ravensberg in West- 
falen und kommt so fur die Geschichte Thiiringens nicht 
mehr in Betracht. Die Sohne des Landgrafen waren, nach 
ihrem Alter aufgezahlt: Ludwig, der Erstgeborene, genannt 
der Jiingere1 2), der spatere Landgraf Ludwig der Fromme; 
dann wohl Friedrich, spater Graf von Ziegenhain: Heinrich, 
genannt der Jiingere, mit dem Beinamen Raspe, und Her
mann 3), der nach dem Tode seines Bruders Ludwig das 
Landgrafentum erhielt.

1) Vgl. Chr. Haeutle, Landgraf Hermann I. von Thuringen und 
seine Familie. Eine historisch-genealogische Skizze. Zs. f. thiir. G. 
u. A. 5 (1863), 69 ff.

2) Ludwig und Heinrich Raspe werden „die Jiingeren“ genannt 
zum Unterschied von ihren gleichnamigen Oheimen. S. Hermann 
Diemar, Stammreihe des thiiringischen Landgrafenhauses und des 
hessischen Landgrafenhauses bis auf Philipp den Grofimiitigen, 
Zeitschrift des Vereins fur hessische Geschichte u. Landeskunde, 
abgek. Zs. f. hess. G. u. L., N. F. 27 (1903), 6 no. 23 u. 24.

3) Historia brevis principum Thuringie ed. G. Waitz, SS. 24, 822 
(besser: De ortu princip. Thur., vgl. O. Holder-Egger, Neues Archiv, 
abgek. NA. 20 [1895], 595ff.); Cronica Reinhardsbrunnensis SS. 30. 
1, 536. Vgl. dazu Diemar, Stammreihe, S. 6 a. 11, dem ich in der 
Reihenfolge der landgraflichen Sohne auf Grund oben genannter 
Quelien beistimme. Ottonis et Rahewini Gęsta Friderici I. Impe- 
ratoris. Editio altera rec. G. Waitz, Hann. 1884 (Script. in us. schol.),
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Einem von ihnen hatte der Vater infolge seiner guten 
Beziehungen zu dem Mainzer Erzbischof Christian eine 
geistliche Stellung versehaffen konnen. Spatestens im Jahre 
1171 trat der Zweitgeborene, Friedrich, in den geistlichen 
Stand und wurde Propst von St. Stephan zu Mainzł). 
Z war kehrte er vor dem 9. Juni 1178 in das weltliche 
Leben zuriick2), hat aber, soviel wir wissen, niemała An- 
spriiche auf die vaterliche Erbschaft erhoben. Er heiratete 
spatestens im Jahre 1186 Luchardis, die Tochter des Grafen 
Gosmar III. von Ziegenhain; ais Friedrich, Graf von Ziegen- 
hain, tritt er uns oft in den Urkunden entgegen3).

Der dritte Sohn des Landgrafen, Heinrich Raspe d. J., 
erhielt die hessischen und rheinischen Besitzungen seines 
Hauses, ebenso die wichtige Vogtei uber Hersfeld4), wahrend 
Hermann, der jiingste der Bruder, soweit wir es erkennen 
konnen, bei der Erbteilung ganz leer ausging.

So fiel an Ludwig, den Erstgeborenen, mit dem Land- 
grafentitel das Haupt- und Kernland aus der Hinterlassen- 
schaft seines Vaters: die Landgrafschaft Thuringen 5). Sein 
Leben und Wirken werden wir in den folgenden Blattern 
darzustellen versuchen.

II. Die Jugendzeit Ludwigs III. bis zu seinem 
Regieruugsautritt (1153—1172).

Heine Quelle tiberliefert uns Ludwigs Geburtsjahr, 
aber wir konnen es nach dem, was wir von seiner Jugend- 
zeit wissen, mit ziemlicher Sicherheit entweder auf 1151

lib. 1, cap. 22 nennen die Landgrafin Claricia, was aber wohl nur 
ein zweiter Vorname neben Jutta ist. Hermann nennt seine Mutter 
Judith. S. Dobenecker 2, 1040.

1) Dobenecker 2, 432.
2) Dobenecker 2, 534.
3) Dobenecker 2, 753. 756. 1346.
4) Knochenhauer S. 180; Dobenecker 2, 481. 558 a. 1.
5) An. S. P. mai. und Cr. S. P. mod. in ME. 60. 186.

12* 
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oder besser auf 1152 ansetzen 1). Von seiner Kindheit ist 
nichts bekannt. Ais er etwa 10 Jahfe alt war, bestimmte 
ihm die Politik seines kaiserlichen Oheims bereits eine 
Braut aus kóniglichem Geschlechte. Kaiser Friedrich, der 
damals (1161) mit der Einschliefiung Mailands beschaftigt 
war, sandte den Dompropst Sigfrid von Paderborn ais 
Gesandten an den Hof des Kónigs Ladislaw von Ungarn, 
um mit dem Kónige uber die Sendung ungarischer Hilfs- 
truppen zum kaiserlichen Heere zu verhandeln und auch 
uber die Stellung Ladislaws zum Schisma Zusicherungen 
zu verlangen. Durch die Verheiratung einer Tochter 
(Maria ?) des Kónigs mit einem Sohne des Landgrafen von 
Thiiringen sollte das Bundnis zwischen dem Kaiser und 
Ungarn bekraftigt werden. Von den Sóhnen Ludwigs des 
Eisernen konnte hier nur unser Ludwig in Betracht kommen, 
der ais spaterer Landgraf von Thiiringen wohl im stande 
war, einer Kónigstochter ein wiirdiges Los zu bieten. 
Aber die Verhandlungen zerschlugen sich infolge der 
schwankenden, zweideutigen Haltung des Kónigs2). Be- 
merkenswert aber bleibt dieser Heiratsplan dennoch, zumal 
da spater ein thuringischer Landgraf, Ludwig IV., wirklich 
eine ungarische Kónigstochter, die heilige Elisabeth, ais 
Gattin heimftihrte.

1) Siehe Haeutle, Zs. f. thiir. G. u. A. 5, 76 ff.
2) Dobenecker 2, 219. Der kaiserliche Kapellan und Notar 

Burchard von Koln berichtet dem Abt Nikolaus von Siegburg unter 
anderem auch uber die Gesandtschaftsreise des Paderborner Propstes 
nach Ungarn und ihren Zweck; vgl. Dobenecker in Wartburgstimmen, 
Jahrg. 1, H. 2, 8. 169 f.; Giesebrecht, DKG. 5, 273ff.

3) Henricus Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, 
Tomus 1, Parisiis anno 1889, p. 39, der den Brief in die Zeit nach 

Einen wichtigen AufschluB uber den Bildungsgang, den 
Landgraf Ludwig fiir seine Sohne ais notwendig erachtete, 
bietet uns ein Brief, den er gegen Ende des Jahres 1162 
oder am Anfang des folgenden an Kónig Ludwig VII. von 
Frankreich sandte, mit dem er in freundschaftlichen Be
ziehungen stand3). „Er halte dafur“, so schrieb er dem 
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Konige, „daB alle seine Sóhne die Wissenschaften kennen 
lernten, der von ihnen am meisten dazu Befahigte solle 
ganz beim Studium bleiben. Vorerst wolle er zwei zum 
Konige schicken, damit sie unter seinem Schutze sich in 
Paris langere Zeit aufhielten; jedoch werde das nicht eher 
geschehen, ais bis er es bei der starken Spannung zwischen 
Kaiser und Konig (nach September 1162) ohne Gefahr fur 
sich tun konne. “ Die zwei hier genannten Sohne Ludwigs 
des Eisernen kbnnen nur die beiden altesten, also unser 
Ludwig und Friedrich, der Zweitgeborene, gewesen sein. 
Ob sie auch wirklich nach Paris kamen, und wie lange 
sie dort verweilten, ist nicht bekannt. Wenn aber Fried
rich spater in den geistlichen Stand trat, so haben wir 
das vielleicht seinen theologischen Studien in Paris zu- 
zuschreiben.

Im Jahre 1167 trat Ludwig zum ersten Małe politisch 
hervor, und zwar in dem Kampfe, den sein Vater im 
Bundę mit den GroBen Ostsachsens, an dereń Spitze Mark- 
graf Albrecht der Bar und Erzbischof Wichmann von 
Magdeburg standen, seit dem Herbste 1166 gegen Heinrich 
den Lowen fiihrte. Am 14. Juli beschwor er zu Sanders- 
leben (Kr. Bernburg) im Verein mit Sohnen Albrechts des 
Baren, namlich den Grafen Hermann, Albert und Bernhard, 
sowie einer Reihe anderer Fiirsten das Kriegsbtindnis gegen 

September 1162 setzt. Damals geriet Konig Ludwig zu dem Kaiser 
in den scharfsten Gegensatz, ais er den zur Beseitigung des Schismas 
geschlossenen Vertrag nicht hielt. Vgl. W. v. Giesebrecht, Ge
schichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. 5, Braunschweig 1880, abgek. 
DKG., 5, 332 ff. Denifle gibt im Chartul. die Reihenfolge der Sohne 
des Landgrafen falsch an. Vgl. Dobenecker 2, 225 u. a. 1, der den 
Brief wohl mit Unrecht auf c. 1161 ansetzt. In dem Briefe Herzog 
Heinrichs d. L. an Konig Ludwig VII. (Bouąuet, Recueil des historiens 
des Gaules et de la France, Tome 16, 42, no. 137) handelt es sich 
nicht um die Sohne des Landgrafen, wie Martin Philippson, Ge
schichte Heinrichs des Lowen, Herzogs von Bayern u. Sachsen, u. 
der welfischen u. staufischen Politik seiner Zeit (2 Bandę, 1867), abgek. 
HdL. 2, 49, meint.
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den Welfen 4). Er blieb aber, wahrend die Kampfe weiter 
fortdauerten, in Thuringen. zuriick, wie es scheint, um in 
der Abwesenheit seines Vaters selbst die Regierung der 
Landgrafschaft zu leiten. Ihm standen bei seiner Jugend 
— Ludwig war damals erst etwa 17 Jahre alt — wohl 
seine Mutter Jutta und sein Oheim, Graf Ludwig von 
Thamsbrucka), mit Rat und Tat zur Seite. Am 14. Juni 
1168 beurkundete er zu Gotha einen Vertrag zwischen den 
Klóstern Reinhardsbrunn und Georgenthal iiber die Be- 
sitzung Herrenhof ais: „Ludwig III. durch die gottliche 
Gnade Landgraf in Thuringen." Die Vertragsbedingungen 
waren schon friiher von seinen Eltern und Briidern, in 
seiner Gegenwart und unter seiner Teilnahme vereinbart 
worden 3).

Da kam im Friihjahr 1168 Kaiser Friedrich aus Italien 
zuriick. Fast sein ganzes Heer hatte er im Lager vor 
Rom durch die Rest verloren, und nur mit Miihe war es 
ihm gelungen, vor den uberlegenen Streitkraften der Lom- 
barden nach Deutschland zu entkommen4). Er muBte vor 
allen Dingen erst dem Kampfe zwischen Heinrich dem 
Lówen und den Fiirsten ein Ziel setzen, ehe er an einen 
neuen Zug iiber die Alpen denken konnte. Nur wider- 
willig fiigten sich die Fiirsten dem Gebot des Kaisers, 
erst der Reichstag zu Erfurt im Jahre 1170 brachte den 
endgultigen Frieden zwischen dem Welfen und seinen 
Gegnern zu stande5). Neben den Erzbischofen Philipp von

1) Dobenecker 2, 339. 340; vgl. Giesebrecht, DKG. 5, 608 ff.; 
Philippson, HdL. 2, 114ff.; Hans Prutz, Heinrich der Lbwe, Herzog 
von Bayern und Sachsen, ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters 
der Hohenstaufen, Leipzig 1865, abgek. HdL., 226 ff.

2) Thamsbriick, St. im AG. Langensalza; Graf Ludwig starb 
1189. Cr. Reinh. SS. 30. 1, 544.

3) Dobenecker 2, 361.
4) Giesebrecht, DKG. 5, 544 ff.
5) Cr. S. P. mod. in ME. 185; vgl. Dobenecker 2, 399 a. 1; Giese

brecht, DKG. 5, 654 ff.
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Koln und Wichmann von Magdeburg1), dem Herzog Hein
rich. von Bayern und Sachsen, dem Pfalzgrafen bei Rhein 
Konrad, den Askaniern und vielen anderen waren auch 
der Landgraf und sein altester Sohn, unser Ludwig, er- 
schienen2). Die hohe Gunst, in der die landgrafliche 
Familie beim Kaiser stand, zeigte sich hier deutlich. Wohl 
am 24. Juni, dem Tage des Friedensschlusses, umgiirtete 
der kaiserliche Olieim den nunmehr etwa 19-jahrigen 
Ludwig in der Marienkirche zu Erfurt unter groBem Schau- 
geprange vor einer zahlreichen Furstenversammlung mit 
dem Ritterschwert3).

1) Vgl. H. Fechner, Leben des Erzbischofs Wichmann von 
Magdeburg, Forschungen zur deutschen Geschichte 5 (1865), 417— 
562. Dazu F. Winter, Erbischof Wichmann von Magdeburg, Forsch. 
z. d. G. 13 (1873), 111—155.

2) Landgraf Ludwig Zeuge in Erfurter Urkunden Kaiser Fried- 
richs. Dobenecker 2, 398 (Juni 21). 400.

3) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 539 = Chronieon universale Isenacense 
(s. O. Holder-Egger, Studien zu thiiring. Geschichtsguellen, Neues 
Archiv, abgek. NA., 20, 407 ff.) = Historia de iandgraviis Thuringiae, 
in Eccard, Historia genealogica principum Sasoniae superioris, Lip- 
siae 1722, p. 384; vgl. Holder-Egger, NA. 21 (1896), 713 a. 5.

4) Uber den Streit um Plotzkau siehe H. Hahn, Die Sohne 
Albrechts des Baren, Otto I., Sigfried, Bernhard, 1170—1184, I. Teil, 
Ihre Beteiligung an den Reichsangelegenheiten, Jahresbericht uber 
die Luisenstadter Realschule, Berlin 1869, S. 7 ff.; Hugo Loreck, 
Bernhard I., der Askanier, Herzog von Sachsen (1180—1212). (Erster 
Teil.) Hallische Dissertation, Halle a. S. 1893, S. 9 ff.

Das gute Yerhaltnis, das zwischen der landgraflichen 
Familie und dem Kaiser bestand, bewhhrte sich auch in 
der Folgezeit, ais dieser mit den Askaniern in Streit geriet. 
Er nahm aus der Hinterlassenschaft des 1170 verstorbenen 
Albrechta des Baren die Grafschaft Plbtzkau, die dem 
Grafen Bernhard von Aschersleben zugefallen war, ais 
Keichsgut fur sich in Anspruch4). Die Askanier erhoben 
dagegen entschiedenen Widerspruch, auch durch ein zu- 
sammengerufenes Furstengericht wurde die Sache nicht 
entschieden. Daher erschienen auf dem Hoftag zu Alten- 
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burg (Juli 1172), wo ein Zug gegen Polen beschlossen 
wurde, von den Askaniern nur Markgraf Otto von Branden
burg und Graf Dietrich von Werben. Landgraf Ludwig 
und sein altester Sohn waren dem Rufę des Kaisers ge- 
folgt1). Der Landgraf selbst nahm an dem folgenden Polen- 
zug teil, wahrend sich die Askanier samtlich fern hielten. 
Im Herbst desselben Jahres schien es fast zwischen dem 
Kaiser und den widerspenstigen Fiirsten zum offenen 
Kampf kommen zu wollen, aber das Eintreten sachsischer 
Fiirsten fiir Bernhard zwang ihn, diesen im Besitz Plbtzkaus 
zu lassen. So war diese Streitsache aus der Welt ge- 
schafft, die Gefahr fiir die Askanier schien, nachdem sich 
der Kaiser, wenigstens scheinbar, zufrieden gegeben hatte, 
geschwunden zu sein. Da erstand ihnen ein Gegner, den 
sie der traditionellen Politik seines Hauses nach wohl am 
wenigsten vermutet hatten, in dem neuen Landgrafen von 
Thiiringen.

1) Der Landgraf und unser Ludwig Zeugen in der Altenburger 
Urkunde des Kaisers vom 21. Juli 1172 fiir das Kloster Pegau. 
Dobenecker 2, 449.

III. Landgraf Ludwig III. im Kampf gegen die 
Askanier (1172—1175).

Durch den am 14. Oktober 1172 erfolgten Tod seines 
Vaters war unser Ludwig Landgraf von Thiiringen ge- 
worden. Sofort tritt uns an ihm der Charakterzug ent- 
gegen, der seiner ganzen Politik bis zum Kreuzzug das 
Geprage gegeben hat: das Streben, den Machtbereich seines 
Hauses um jeden Preis zu erweitern und besonders in 
Thiiringen jede selbstandige Gewalt zu unterdriicken, d. h. 
Landeshoheit in diesen Gebieten zu gewinnen. Die beste 
Gelegenheit bot ihm hierzu der Streit zwischen seinem 
kaiserlichen Oheim und den Askaniern. Nur gezwungen 
hatte Friedrich nachgegeben, aber ein tiefer Groll gegen 
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die widerspenstigen Fiirsten war ohne Zweifel in ihm 
zurtickgeblieben. Diesen glaubte sich nun unser Ludwig 
zu nutze machen zu konnen, indem er ais Verteidiger der 
verletzten kaiserlichen Majestat die Askanier bekriegte1) 
und zugleich seine eigenen Piane und Interessen fbrderte. 
Denn Hermann von Weimar-Orlamunde und Dietrich von 
Werben2) hatten ihren Hauptbesitz in Thiiringen und 
bildeten so fur die Ausdehnungspolitik Ludwigs ein starkes 
Hindernis, zumal da sie eine natiirliche Anlehnung fanden 
an ihren machtigeren Brtidern Otto von Brandenburg und 
Bernhard von Askanien, dessen Gebiet bart an der Nord- 
grenze Thuringens lag 3).

1) So sahen auch die Zeitgenossen sein Beginnen an. An. Pegar. 
SS. 16, 261: Lothewigus iunior filios marchionis Adelberti ob gra- 
tiam imperatoris avunculi sui infestat.

2) — Burgwerben a. d. Saale, Kr. WeiBenfels. Dietrich war 
Ludwigs Oheim ais Gatte der Mathilde, der Sehwester Ludwigs des 
Eisernen.

3) Uber die askanischen Briider und die ihnen zugefallenen 
Gebiete s. O. von Heinemann, Albrecht der Bar, eine ąuellenmafiige 
Darstellung seines Lebens, Darmstadt 1864, abgek. AdB., S. 283 ff.; 
ebenso Hahn und Loreck.

4) v. Heinemann, AdB. S. 83ff.; Giesebrecht, DKG. 4 (1877), 38.
5) Nach Dietnar, Stammreihe etc. S. 5 no. 16: Adelheid, Tochter 

Ludwigs des Springera, f 1146; vgl. Giesebrecht, DKG. 5, 712*.

Auch alte Grebietsstreitigkeiten spielen wohl mit herein. 
Die Vogtei uber das Kloster Goseck bei Naumburg, die 
jetzt im Besitze Dietrichs von Werben war, hatten einst 
die Landgrafen besessen, spater aber an Albrechts des 
Baren tatkraftige Mutter Eilika verloren4). Dann mochte 
Ludwig wohl auch Ansprtiche erheben auf das weimar- 
orlamtindische Erbe, da die Gemahlin5) Ulrichs II., des 
letzten Grafen von Weimar-Orlamunde, aus dem Hause der 
Thiiringer Landgrafen stammte.

Wenn aber Ludwig etwa bei seinem Vorhaben auf 
offene oder geheime Unterstutzung durch den Kaiser ge- 
hofft hatte, so sah er sich jetzt getauscht. Friedricha 
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ganzes Streben war auf einen neuen Zug in die Lombardei 
gerichtet, fur den ein allgemeiner Friede in Deutschland 
die erste Voraussetzung war. So konnte am 7. Mai 1173 
neben Otto, Dietrich und Hermann auch Bernhard wieder 
am kaiserlichen Hof zu Goslar erscheinen x). Landgraf 
Ludwig hielt sich wohl demonstrativ fern. Ais aber 
der Kaiser sich von Goslar nach dem Rheine begab, eilte 
er ihm nach und erschien (am 8.) Juni 1173 auf dem 
Hoftag zu Frankfurt1 2). Doch der Kaiser untersagte hier 
zweifellos seinem Neffen jede Feindseligkeit gegen die 
Askanier; trotzdem gab Ludwig sein Vorhaben auch jetzt 
nicht auf.

1) Dobenecker 2, 468.
2) Ludwig Zeuge in der Frankfurter Urkunde Kaiser Friedrichs 

vom 8. Juni betr. eines Giiteraustausches zwischen der Abtissin von 
Quedlinburg und dem Kloster Michaelstein (AG. Blankenburg a. H.). 
Dobenecker 2, 470.

3) An. Pegav. SS. 16, 261 ad a. 1173. Unverstandlich ist es, 
wie Knochenhauer S. 183 behaupten kann, die Askanier seien die 
Angreifer gewesen, wahrend doch die angefiihrte Quelle gerade das 
Gegenteil aussagt. Ein kriegerisches Vorgehen der Askanier gegen 
den Kaiser. das Ludwig zu dessen Unterstutzung mit den Waffen 
hatte bewegen konnen, fand nicht statt. S. Loreck S. 11.

Im Herbst desselben Jahres schlug er los und ver- 
wiistete mit einem starken Heere die Besitzungen der 
Askanier. Diese machten dagegen verheerende Streifziige 
in die Landgrafschaft3). Aber sie waren dem Heere des 
Landgrafen nicht gewachsen, da sich Otto von Branden
burg und Bernhard von Aschersleben noch neutral hielten. 
Vielleicht hatte Ludwig dies ihrer Furcht vor einem Ein- 
greifen Heinriehs des Lowen zu yerdanken, der, wie wir 
sehen werden, sich spater wirklich auf die Seite Ludwigs 
stellte. Bald gewann dieser die Oberhand im Felde. Er 
belagerte Weimar, den festen Hauptort Hermanns von 
Orlamunde. Da kein Entsatz kam, Hel der hart bedrangte 
Platz nach kurzem Widerstand gegen Ende des Jahres in 
die Hande des Landgrafen. Dieser lieB ihn zerstóren und
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entzog so seinen Gegnern einen festen Stiitzpunkt in der 
Mitte der landgraflichen Besitzungen !).

Da eilte der Kaiser selbst mitten im Winter von /
Worms nach Thuringen, um die Fehde zwischen seinem 
Neffen und den Askaniern beizulegen, die, wie die In- 
vestierung1 2) des Askaniers Sigfrid mit dem Bistum Branden
burg zeigte, bei ihm wieder in voller Gunst standem 
Ludwig sah sich gezwungen, die Feindseligkeiten einzu- 
stellen, erschien aber auf keinem der Hoftage, die der 
Kaiser von Januar bis Mitte Marz 1174 in Sachsen und 
Thuringen abhielt 3).

1) An. Pegav. SS. 16, 261 ad a. 1173 (wiederholt ad a. 1174).
2) An. S. P. mai. und Cr. S. P. mod. in ME. 60. 186; An. Pegav. 

SS. 16, 260.
3) Dobenecker 2, 472—479.
4) Ludwig und Heinrich Zeugen in der Aachener Urkunde 

Kaiser Friedrichs fur das Reichskloster St. Ghislain zwischen Yalen- 
ciennes und Mons (24. Marz 1174).

5) Dobenecker 2, 481.
6) Giesebrecht, DKG. 5, 717 ff.

Endlich aber scheinen sich Oheim und Neffe wieder 
ausgesóhnt zu haben. Ais Friedrich sich Mitte Marz von 
Sachsen nach den Rheingegenden begab, begleiteten ihn 
Ludwig und dessen Bruder Heinrich Raspe d. J. Am 
24. Marz finden wir die beiden thiiringischen Fiirsten am 
kaiserlichen Hof zu Aachen4). Heinrich Raspe gab hier 
das neue Schlofi Windeck an der Sieg dem Grafen Engel- 
brecht von Berg zu Lehen, und am 27. Marz bestatigte 
der seinen Neffen wohlgeneigte Kaiser die Yertrags- 
bestimmungen 5). Hier in Aachen hatte Ludwig wohl zum 
ersten Małe in seinem Leben Gelegenheit, Manner aus den 
Vólkern des Morgenlandes kennen zu lernen, den en er 
spater ais Feldherr der Abendlander vor den Mauera 
Akkons im Kampfe entgegentreten sollte. Es war eine 
Gesandtschaft Sułtan Saladins, die dem Kaiser kostbare 
Geschenke und freundliche Anerbietungen von ihrem Herm 
uberbrachte 6).
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Von Aachen wohl begab sich Ludwig sogleich an den 
Hof der Grafen von Cleve, mit ihm sein Bruder Heinrich. 
Hier vermahlte er sich mit der Tochter des 1172 ver- 
storbenen Grafen Dietrich II.1), Margarete, dereń Milde, 
Giite und tugendhaftes Leben der auf dem Hochzeitsfeste 
anwesende Dichter Heinrich von Yeldeke lebhaft riihmt. 
Die aus Frankreich stammende hbfische Dichtung begann 
damals auch in Deutschland, besonders in den Westmarken 
des Reiches, beliebt zu werden; Heinrich von Veldeke ist 
durch sein Epos: „Die Eneide“, in dem er im Rahmen 
von Vergils Aeneis die ritterliche Gesellschaft seiner Zeit 
schildert, der erste namhafte Dichter, den die neue Kunst- 
richtung in Deutschland gefunden hat. Die Grafin Mar
garete war seine eifrigste Gonnerin und hatte sich die 
noch unvollendete Eneide von ihm zum Lesen auserbeten. 
Auch die thuringischen Gaste zeigten lebhaftes Interesse 
fur das Werk; Graf Heinrich freilich in etwas seltsamer 
Weise. Er entwendete den kostbaren Schatz dem Kammer- 
fraulein, dem er zur Aufbewahrung ubergeben worden war, 
und sandte ihn heim nach Thiiringen. Erst 9 Jahre spater 
erhielt der Dichter das Buch durch den Pfalzgrafen Her
mann wieder, in dessen Auftrage er es dann in Thiiringen 
yollendete 2).

1) Adolf Cohn, Stammtafeln zur Geschichte der deutschen 
Staaten und der Niederlande, Braunschweig 1871, no. 209. Die An- 
gabe uber Margaretens Todesjahr ist unrichtig, sie lebte,. wie wir 
sehen werden, im Jahre 1186 noch.

2) Unsere einzige Quelle fur diese Hochzeit sind die Verse 
13443—13490 in der Eneide Heinrichs von Yeldeke (ed. Otto Behaghel, 
Heilbronn 1882). Vergl., bes. uber die zeitliche Einordnung, die Ein- 
leitung Behaghels S. CLX, CLXI1I—CLXIV. Bemerkenswert ist 
auch, was Eccard in Hist. geneal. 332 uber die Verse sagt: „Et 
credibile est, scriptum etiam fuisse idem antę separationem Ludovici 
cum Clivensi uxore, quae anno [am Anfang!] 1186 contigit; postea 
enim Henricus, homo auiicus, eam vix tantopere laudasset, aut certe 
aliquam separationis mentionem injecisset.“ Der „terminus ad quem“, 
bis zu dem H. v. V. die oben genannten Yerse verfa6t haben kónnte,
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Vielleicht hat der Kaiser diese Heirat befordert, um 
durch die enge Verbindung des clevischen Grafenhauses 
mit seinem jungen Neffen Ludwig dieses auf die kaiser- 
liche Seite zu ziehen gegeniiber den am Niederrhein be- 
sonders von dem Kólner Erzbischof Philipp von Heinsberg 
ausgehenden Bestrebungen, die Macht des Kaisers in diesen 
Gegenden zu schwachen und an ihre Stelle die des Erz- 
bischofs zu setzen. Auch spater noch sehen wir, wie 
Barbarossa und sein Sohn Heinrich gleichfalls einen ihrer 
Verwandten im Niederlande, den Grafen Balduin von 
Hennegau, benutzen gegen die drohende Entwickelung der 
kólnischen Macht1).

1) Ludwig Kónig, Die Politik des Grafen Balduin V. v. Hennegau. 
Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-franzósischen Beziehungen 
gegen Ende des 12. Jahrhunderts. Sonderabdruck aus den Bulletins 
de la Commission royale d’histoire de Belgiąue, T. 74, 1905, Briissel. 
Vgl. S. 130 u. 227.

Noch in demselben Jahre sehen wir unseren Land- 
grafen aufs neue in Kampfe mit den Askaniern verwickelt. 
Vielleicht meinte er jetzt, wo der Kaiser, fern von 
Thuringen, im Begriffe war, die Alpen zu uberschreiten, 
ungestbrt mit seinen Gegnern fertig werden zu kónnen. 
Hatte er doch nur widerwillig im vorigen Jahre darauf

ware dann etwa das Jahr 1185. Der Diebstahl des Fragmentes fand 
9 Jahre frtiher statt. Die Hochzeit kónnte also danach spatestens 
in das Jahr 1176 fallen, was mir fur das im Test angenommene 
Jahr 1174 sehr zu sprechen scheint. Cap. 28 der Cronica Thuringorum 
auctore Praedicatore Isenacensi (s. O. Holder-Egger, NA. 20, 372 ff.) 
= Historia de landgraviis Thuringiae in Pistorius-Struve, Script. 1, 
1318 zeigt sich gut unterrichtet, sie allein gibt der Gattin Ludwigs 
den Namen Margarete und bemerkt richtig, daB Ludwig von ihr 
keine mannlichen Erben gehabt habe. Cr. Reinh. SS. 30. 1, 539 
(vgl. a. 7 u. 8) berichtet, daB Ludwig mit der Tochter eines sehr 
beruhmten Herzogs von Ósterreich vermahlt gewesen sei, mit der er 
die Ehe aus asketischer Neigung fur den Cólibat niemals vollzieht! 
Vom Kompilator des 14. Jahrh. oder einem anderen Einflicker aus 
Frutolf-Ekkehard entnommen und auf Ludwig iibertragen, vgl. Holder- 
Egger, NA. 20, 403 ff.
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verzichtet, seine kriegerischen Erfolge gegeniiber Hermann 
von Weimar-Orlamiinde weiter auszunutzen. Diesmal traf 
der HauptstoC seinen eigenen Oheim Dietrich von Werben, 
den Vogt von Goseck. Aber die Belagerung der festen 
Burg Werben war erfolglos, Ludwig wurde verwundet und 
muCte sich zurtickzieheni). Die Askanier scheinen ihren 
Vorteil nicht ausgenutzt zu haben; auch der Landgraf 
hielt sich ruhig und wandte nun seine Sorgfalt mehr den 
inneren Angelegenheiten seines Landes zu. Besonders 
tritt seine Fiirsorge fur Kirchen und Kloster, vor allem 
fur Reinhardsbrunn, das Familienkloster der Landgrafen, 
hervor 1 2).

1) An. Pegav. SS. 16, 261.
2) Dobenecker 2, 491. 492. 503.
3) Giesebrecht, DKG. 5, 728.
4) Das nimmt auch Loreck 1. c. an.

Unterdessen war Kaiser Friedrich im September 1174 
mit einem ziemlich starken Heere ilber die Alpen gegangen. 
Hauptsachlich Sud- und Westdeutschland hatten zu diesem 
Zuge die Truppen gestellt. Landgraf Ludwig und die 
Askanier blieben in ihren Landem zuriick. Waren doch 
keineswegs die Griinde ihres Streites beseitigt, und jeder- 
zeit konnte eine der beiden Parteien den Kampf wieder 
aufnehmen. Auch Heinrich der Lowe leistete diesmal dem 
Kaiser keine Heeresfolge, vielleicht nahm er die starkę 
Spannung zwischen dem Landgrafen und den Askaniern 
zum Vorwand fiir sein Zuriickbleiben 3). Allem Anschein 
nach bestand seit Ende 1174 ein geheimes Biindnis zwischen 
Ludwig und dem Welfen, das sich gegen die Askanier 
richtete4). Dieses Biindnis mit dem alten Feinde seines 
Hauses war ein geschickter Schachzug Ludwigs, es sicherte 
ihm die unbedingte Herrschaft im Felde, wenn es wieder 
zu Kampfen mit den Askaniern kam, und brachte zugleich 
eine bedeutende Verstarkung seiner Stellung in Thiiringen 
selbst mit sich. Ob er dafiir dem Welfen hat Zugestand- 
nisse machen miissen, ist zweifelhaft.
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Da kam, wahrend Heinrich der Lewe in der zweiten 
Halfte des Jahres 1175 in Bayern weilte, Graf Bernhard 
von Aschersleben durch einen plótzlichen Einfall in die 
Landgrafschaft den Verbtindeten zuvor. Ludwig scheint 
vollig tiberrascht worden zu sein; der Askanier drang weit 
in Thiiringen vor und nahm den zur Landgrafschaft ge- 
horenden festen Ort Mellingen bei Weimar im Sturm und 
zerstorte ihn1). Da eilte Heinrich der Lówe zur Unter- 
stiitzung seines Bundesgenossen aus Bayern herbei und 
drang mit einem starken Heere iiber die Bodę bei Gróningen 
unter steten Yerheerungen in das Gebiet Graf Bernhards 
ein. Nun konnte sich dieser in Thiiringen nicht mehr 
halten, er zog schleunigst nach Norden ab zur Deckung 
seiner Hauptstadt Aschersleben. Dadurch gewann nun der 
Landgraf freie Bahn. Er rtickte dem Abziehenden nach 
und vereinigte seine Streitkrafte mit denen Heinrichs des 
Lowen. Beide Etirsten riickten, ohne Widerstand zu finden, 
da Bernhard angesichts der feindlichen Ubermacht es nicht 
zum Kampfe kommen lieC, vor Aschersleben; dieses wurde 
genommen und zerstort. Das ganze Land bis zur Saale 
war in den Handen der Sieger2). Die Macht des Askaniers 
war so griindlich gebrochen, daB er, sowie Hermann und 
Dietrich sich jetzt wohl zu einem Vergleiche entschlieBen 
muBten; wie dieser ausfiel, ist nicht bekannt.

1) Sachsische Weltchronik (sog. Eepgowsche), hgb. von L. Wei- 
land. Mon. Germ., Deutsche Chroniken II, abgek. D.Chr. 2, 229. 
Iiber das „Meldunge* der Chr. s. Hahn S. 8 a. 8. Philippson, HdL. 
2, 206 nimmt ein Biindnis Bernhards mit Thiiringer Grafen und der 
Stadt Erfurt gegen Ludwig an; die von ihm angefiihrten Quellen 
sagen aber kein Wort davon.

2) Sachs. Weltchr. in D.Chr. 2, 229 fiihrt allein die Beteiligung 
Ludwigs an diesen Kampfen an; An. Magd. SS. 16, 193; An. Palid. 
SS. 16, 94; An. Pegav. SS. 16, 261 und Chronicon Montis Sereni 
(Lauterberg) ed. E. Ehrenfeuchter, SS. 23, 155 nach An. Magd.

3) An. Magd. 1. c.; An. Pegav. 1. c.; Chr. Montis Sereni 1. c.

In dieser Zeit bemachtigte sich Ludwig durch einen 
listigen Handstreich der Burg Helfta bei Eisleben3) (jetzt 
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.,Hausberg“ im Junkerholz bei E.). Es stand dies in 
keinem Zusammenhang mit den askanischen Kampfen, wie 
man frtlher angenommen liat1); Ludwig machte auch hier 
wieder alte Anspriiche seines Hauses mit Gewalt geltend: 
gegenuber den damaligen Besitzern Helftas, den Edlen 
von Hakeborn. Diese griindeten sich auf die um 1070 
vollzogene Vermahlung des Edlen Ludwig I. von Wippra 
mit Adelheid, der Tochter des Grafen Ludwig des Bartigen 
und der Cacilie von Sangerhausen, aus dereń Erbe allem 
Anschein nach die Herrschaft Helfta auf Adelheid und 
ihren Gemahl tiberging. Noch vor 1175 war der letzte 
Herr von Wippra und Helfta gestorben, und sein Schwager 
Friedrich von Hakeborn hatte Helfta in Besitz genommen. 
Der Landgraf konnte diese Erwerbung nicht lange be- 
haupten, einige Jahre spater befanden sich die Edlen von 
Hakeborn wieder im Besitze Helftas2).

1) Knochenhauer S. 185.
2) Siehe H. Gróssler, „Die Geschlechtskunde der Edelherren 

von Wippra“ in den Mansfelder Blattern 4 (1890), 18. 27. 28, hgb. 
von demselben (von Loreck S. 15 a. 2 angefiihrt). Vielleicht ist auch 
die Urkunde Dobenecker 2, 618 (ad a. 1172/81), in der Landgraf 
Ludwig einen Tauschvertrag zwischen Udo II., B. von Naumburg, 
und dem Kloster Sittichenbach (nnw. von Querfurt) beurkundete, in 
diese Zeiten zu setzen. Tauschobjekt war ein von dem Landgrafen 
dem Bischofe aufgelassenes Waldchen zwischen Helfta und Sittichen
bach, dieser gab dafiir den Meierhof Oberheilingen zwischen WeiBensee 
und Colleda dem Landgrafen zu Lehen.

IV. Ludwig in Italien und seine Kanipfe in 
Thiiringen (1176—1177).

Das neue Jahr rief den Landgrafen nach Italien an 
die Seite des Kaisers. Hier war die Sache des Reiches 
auf das auBerste gefahrdet. Nach einigen kleineren Er- 
folgen hatte sich die Macht des Kaisers an den festen 
Mauern und dem wackeren Burgersinn der lombardischen 
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Trutzkaiserstadt Alessandria gebrochen. Er muBte die Be- 
lagerung aufheben und sich nach dem treuen Pavia zuriick- 
ziehen. Ehe nicht weitere Yerstarkungen aus Deutschland 
eintrafen, konnte das kaiserliche Heer den Lombarden 
nicht im offenen Felde die Spitze bieten. Daher sandte 
der Kaiser den Erzbischof Pbilipp von Koln in die Heimat. 
Wie dieser die westdeutschen, so rief Erzbischof Wich- 
mann von Magdeburg die ostdeutschen Ftirsten zur Heer- 
fahrt auf. Dem Magdeburger schloB sich neben dem Bischof 
Sigfrid von Brandenburg, dem Markgrafen Dietrich von 
der Lausitz und anderen Ftirsten wohl auch Landgraf 
Ludwig mit seinen Mannen an1). Aber auch diese, freilich 
nicht sehr zahlreichen Yerstarkungen konnten, wie bekannt, 
den Sieg nicht zu den kaiserlichen Fahnen wenden. Am 
29. Mai 1176 erlag das bisher fiir unbesieglich gehaltene 
deutsche Ritterheer dem Btirgerheer der Lombarden bei 
Legnano. Erst fiir den 29. Juli IhBt sich die Anwesenheit 
Landgraf Ludwigs in Italien urkundlich erweisen: an diesem 
Tage bezeugte er zu Pavia einen vom Kaiser fiir die Stadt 
Cremona ausgestellten Gnadenbrief2). Bei der friedlichen 
Wendung der Dinge — die Zeit der groBen Entscheidungen 
im Felde war voriiber, und die Verhandlungen zu Anagni3) 
hatten begonnen — war sein Verweilen in Italien nicht 
langer notwendig, er scheint um die Jahreswende in die

1) Dies nehmen an Giesebrecht, DKG. 5, 786; Knochenhauer 
S. 186; Arnold Peters, Die Reichspolitik des Erzbischofs Philipp von 
Koln (1167—1191), Marburg. Diss., Marburg 1899, S. 32. DaB Ludwig 
vor Legnano nach Italien zog, ist z war durch Quellen nicht zu 
beweisen, hat jedoch viel Wahrscheinlichkeit fiir sich. Allein durch 
die Urkunde Dobenecker 2, 508 ist seine Anwesenheit in Italien fest- 
gestellt, vielleicht konnte man noch den Erfurter Annalisten ME. 65 
— quibus citra Alpes et hac terra sepenumero claruit miles emeritus — 
anfiihren, der ad a. 1180 von den Kriegstaten Ludwigs in Italien 
spricht.

2) Dobenecker 2, 508. 550.
3) P. Kehr, Der Vertrag von Anagni im Jahre 1177. NA. 13 

(1888), 109 ff.
XXVI. 13
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Heimat zuriickgekehrt zu sein. Vielleicht noch Ende 1176 
finden wir ihn wieder in Thuringen hei seinem Schlosse 
Tenneberg1). Sein Streit mit den Askaniern war vollig 
beigelegt, aber im Laufe des folgenden Jahres brachen in 
Thuringen selbst ernste Unruhen aus.

1) Dobenecker 2, 517.
2) Vgl. Werneburg, Geschichtliches uber die Grafen von Gleichen, 

Mitteilungen des Vereins fur die Geschiehte u. Altertumskunde von 
Erfurt, Heft 6 (1873), 24 ff., und Dobenecker, Eeg, dipl., Bd. 2, Namen- 
verzeichnis unter „Schwarzburg“ und „Tonna“.

3) An. S. P. mai. in ME. 61/2 ad a. 1177 (Giesebrecht, DKG. 
Bd. 6, herausg. u. fortgesetzt von B. v. Simson, Leipzig 1895, S. 560/1,

Zwei der bedeutendsten thuringischen Grafen, Hein
rich I. von Schwarzburg und Erwin II. von Gleichen-Tonna, 
schlossen mit der Stadt Erfurt einen Bund gegen den 
Landgrafen. Sie fiihlten sich schon lange von der stetig 
wachsenden Macht der Landgrafen in ihrer Selbstandigkeit 
bedroht, ebenso ging es dem mainzischen Erfurt. Vielleicht 
benutzte Ludwig schon damals die oft langdauernde Ab- 
wesenheit Erzbischof Christians von dem Erzstift, um sich 
Mainzer Guter und Gerechtsame anzueignen, wodurch neben 
Erfurt auch die genannten Grafen, die beide Lehensleute 
des Erzbischofs waren, betroffen wurden. Der Graf von 
Gleichen stand in besonders engen Beziehungen zu Erfurt, 
er besaB hier die Reichsvogtei and die Vogtei uber das 
Peterskloster2). Es war also, wenn wir recht sehen, eine 
Erhebung der mainzischen Partei in Thuringen gegen die 
auf die SchwSchung des Erzstiftes und der ihm anhangenden 
Grafen gerichtete Politik des landgraflichen Hauses. Die 
Erfurter griffen, unterstiitzt von ihren Bundesgenossen, die 
in der Nahe der Stadt liegenden Besitzungen Ludwigs an 
und verwusteten sie mit Feuer und Schwert. Der Land
graf wandte sich zunachst gegen den Schwarzburger und 
eroberte in kurzer Zeit drei Burgen dieses erbitterten 
Feindes; sie wurden zerstdrt und dem Erdboden gleich- 
gemacht3). Nach dieser Niederlage der Verbiindeten scheint 
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der Kampf noch einige Zeit fortgedauert zu haben; aber 
die Quellen lassen uns hier im Stich. Jedenfalls war die 
Fehde im Sommer 1178 tatsachlich beendet, denn am 
14. Juni dieses Jahres befand sich Graf Heinrich von 
Schwarzburg zu Turin in der Umgebung des Kaisers1).

V. Ludwigs KHmpfe gegen Heinrich den Ldwen 
in den Jahren 1178—1182.

Nachdem der denkwurdige Friede von Venedig (Juli 
1177) in Italien die Ruhe wiederhergestellt hatte, konnte 
Kaiser Friedrich seine ganze Kraft den deutschen Ange- 
legenheiten widmen, die seine Anwesenheit dringend er- 
forderten. Denn schon begann das Vorspiel zu dem Unter- 
gang der welfischen GroBmacht: der Kampf Heinrichs des 
Lbwen mit dem auf Grund der Venediger Bestimmungen 
zu seinem alten Bischofssitze zurtickgekehrten Ulrich von 
Halberstadt. Die Erzbischófe Philipp von Koln und Wich- 
mann von Magdeburg, Markgraf Otto von MeiBen, Graf 
Bernhard von Askanien und andere alte Feinde des Herzogs 
stellten sich auf die Seite Ulrichs und traten dem Welfen 
im Felde entgegen 2).

hat diese Notiz wegen des unmittelbar darauf folgenden Satzes, der 
in das Jahr 1178 gehort, auch in dieses Jahr verlegen wollen); Cr. S. 
P. mod. in ME. 189 bietet diese Notiz erst zum Jahre 1179; viel- 
leicht kann man daraus schlieBen, daB damals die noch bestehende 
Spannung endgiiltig beseitigt wurde. Vgl. auch Holder-Egger, NA. 
21, 707; Carl Beyer, Geschichte der Stadt Erfurt bis zur Unter- 
werfung unter die Mainzische Landeshoheit im Jahre 1664, Neujahrs- 
blatter 17, hgb. von der Hist. Komm. der Provinz Sachsen, Halle 
1893, S. 15 ff. Die An. S. P. mai. (nach Holder-Egger, NA. 21, 711 
aus Reinhardsbrunn stammend), die dem Landgrafen sekt freund- 
lich, aber auch ziemlich unparteiisch sind, bezeichnen Ludwig ais 
„dominus“ der Erfurter; was waren die damit wohl gemeinten landes- 
herrlichen Rechte Ludwigs auf Erfurt?

1) Dobenecker 2, 535.
2) Philippson, HdL. 2, 217 ff.; Prutz, HdL. 3, 305ff.; A. Himmel- 

stern, Die Kampfe Heinrichs des Lówen in den Jahren 1178—1181, 
13*
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Nur Landgraf Ludwig hielt sich. noch zuruck. Hatte 
er doch wenige Jahre vorher an Heinrich einen starken 
Bundesgenossen gegen die Askanier gefunden, ohne Zweifel 
stand das Biindnis beider Fiirsten auch jetzt noch in Kraft. 
Dann konnte es auch dem Landgrafen nicht entgehen, daB 
fur ihn ein voreiliger AnschluB an die Gegner des Welfen 
ein schwerer politischer Fehler gewesen ware. Noch wuBte 
man nicht genau, ob der Kaiser die Yernichtung der wel- 
fischen Machtstellung in Deutschland beschlossen hatte; 
nur wenn dieser sich riickhaltlos auf die Seite der Fiirsten 
st ellte, war Aussicht auf Erfolg vorhanden. Im anderen 
Falle hatte Thuringen, wie schon frtiher, fiir die feindliche 
Haltung seines Landgrafen dem Lówen bart biiBen miissen. 
Am 9. Juni 1178 weilte Ludwig mit seinen Brudem 
Friedrich und Hermann in der Stadt Naumburg. Hier 
sehen wir auch die vornehmsten Ministerialen des land- 
graflichen Hofes um ihren Herrn yersammelt: es waren 
das: Rudolf von Yargula, Schenk; Giinther von Schlotheim, 
TruchseB; Heinrich von Ebersburg, Marschall, und Hermann 
von Fahner, Kammerer i).

Wie berechtigt die abwartende Haltung des Land
grafen gegeniiber den sachsischen Kampfen war, zeigte sich 
bald, ais der Kaiser, der damals auf dem Wege nach 
Deutschland in Burgund weilte, durch eine Gesandtschaft 
den Fiirsten Frieden gebot und den Bau der gegen den 
Welfen gerichteten Burg auf dem Hoppelberge bei Halber-

Beilage zum Jahresbericht des GroBherzogl. Pro- u. Realgymnasiums 
Durlach fiir das Schuljahr 1883—1884, Durlach 1884; Dietrich 
Schafer, Die Verurteilung Heinrichs des Lówen, Histor. Zeitschr., 
Bd. 76, N. F. 40 (1896), 385—412. Vgl. dazu die sich vielfach wider- 
sprechenden Aufsatze von L. Weiland, Forsch. 7, 175ff.; G. Waitz, 
Forsch. 10, 151 ff.; J. Ficker, Forsch. 11, 301 ff.

1) Dobenecker 2, 534. Die Geschlechtsnamen der Ministerialen 
sind entnommen dem Aufsatze Funkhanels: Der tugendhafte Schreiber 
im Sangerkriege auf der Wartburg, Zs. f. thiir. G. u. A. 2 (1857), 
202 a. 1—4; ygl. das Namenverzeichnis in Dobenecker, Reg. dipl., 
Bd. 2.
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stadt untersagte i). Aber was Friedrich damit auch im 
Sinne haben mochte, das Verhalten des Herzogs drhngte 
ihn geradezu auf die Seite der Fiirsten. Auf dem Tag zu 
Worms (Januar 1179), wo die Beschwerden beider Parteien 
zur Sprache kommen sollten, erschien der Welfe nicht, 
ebensowenig folgte er der Ladung zu den drei gesetz- 
lichen Terminen, die ihm der Kaiser nun nach dem Ge- 
setze stellte. Von Magdeburg (24. Juni) begab sich der 
Staufer nach Thuringen, wo er Ende Juli zu Erfurt einen 
Reichstag abhielt 1 2).

1) An. Pegav. SS. 16, 262; Philippson, HdL. 2, 218.
2) Dobenecker 2, 553. Landgraf Ludwig und sein Bruder 

Heinrich Raspe Zeugen in der Erfurter Urkunde Kaiser Friedricha 
vom 29. Juli 1179 fiir das Cistercienser-Nonnenkloster Ichtershausen.

3) Darauf scheint mir auBer der erwahnten Notiz der Erf. Chr. 
(s. S. 194 a. 3) zu 1179 auch der Zusatz hinzuweisen, den die Cr. 
Thuring. cap. 23 b. Pist.-Struve, Script. 1, 1316 hat: et durabat per 
aliąuod tempus. Postea per Fridericum imperatorem fuit sedata.

Hier waren neben den Hauptgegnern des Welfen auch 
Landgraf Ludwig und Graf Heinrich Raspe erschienen, 
ebenso die Grafen von Schwarzburg und Gleichen-Tonna. 
Jetzt wurde, wenn iiberhaupt noch eine Spannung zwischen 
beiden Parteien herrschte, diese durch kaiserliche Vermitt- 
lung vbllig beseitigt3). Zu Erfurt fand wohl auch der — 
vorerst noch geheim gehaltene — Ubertritt des Land- 
grafen in das welfenfeindliche Lager statt. Die politische 
Lagę zwang ihn geradezu, Partei zu ergreifen, denn die 
Neutralitht der Landgrafschaft hatte bei den nun begin- 
nenden Kampfen wohl keine der beiden Parteien beachtet, 
ja nicht beachten konnen. Zwar scheute sich Ludwig noch, 
offen Heinrich dem Lowen die Bundesgenossenschaft auf- 
zusagen, aber bald nach dem Erfurter Tag sehen wir ihn 
an der Belagerung der herzoglichen Feste Haldensleben 
teilnehmen.

Ais der Welfe auch auf dem Tag zu Kayna (17. Aug. 
1179) nicht erschien, wurde er in die Acht erklart, und 
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die samtlichen dort anwesenden Ftirsten sagten ihm Fehde 
an; wahrend der Kaiser sich noch. zurtickhielt, richtete 
Landgraf Ludwig seine Haltung nach der seines kaiser
lichen Oheims, er blieb den Beschliissen der Ftirsten fern.

Der beginnende Kampf drehte sich hauptsachlich um 
die Belagerung der genannten welfischen Grrenzfeste Hal- 
densleben (Alt-Haldensleben nahe dem ZusammenfluB der 
Bever und Ohre nordwestlich von Magdeburg) durch die 
Erzbischófe Philipp von Koln und Wichmann von Magde
burg und andere Gegner des Welfen. Vier Wochen schon 
lagen die Fursten vor der Feste (seit dem 30. Sept. 1179), da 
erschien auch Landgraf Ludwig mit seinem Bruder Her
mann und 400 Rittern, die unter dem Banner der Thuringer 
Landgrafen, dem rot-weiBen Lowen im blauen Felde, an 
der Belagerung Haldenslebens teilnehmen sollten 1). Dieser 
Schritt Ludwigs kam so plotzlich, daB Herzog Heinrich 
vbllig dadurch uberrascht wurde, von dem Landgrafen hatte 
er, wie die gut unterrichteten Erfurter Annalen berichten 2 3 * * * *), 
am wenigsten eine feindliche Haltung befurchtet. Ludwig 
scheint zu diesem Schritte durch den Erzbischof Philipp 
iiberredet worden zu sein, der auch spater noch die land- 
grafliche Politik stark beeinfluBte8). Aber auch mit diesen 
V erstarkungen errangen die Belagerer keine Erfolge. Bald 
brach Zwiespalt unter den Fursten aus, besonders durch 
den herrschsuchtigen und stolzen Kólner veranlaBt; sie 

1) Braunschweigische Reimchronik (hgb. von Ludwig Weiland) 
v. 3146 ff. in D. Chr. 2, 499. Vgl. A. L. J. Michelsen, Die altesten 
Wappenschilde der Landgrafen von Thiiringen, Programm, Jena 
1857; desgleichen von demselben Verfasser: Uber die Ehrenstiicke 
und den Rautenkranz ais historische Probleme der Heraldik, Pro
gramm, Jena 1854.

2) An. S. P. mai. in ME. 63 ad a. 1179.
3) An. Pegav. SS. 16, 263; Sachs. Weltchr. in D.Chr. 2, 231;

Annales Patherbrunnenses, eine verlorene Quellenschrift des 12. Jahr-
hunderts, aus Bruchstiicken wiederhergestellt von Paul Scheffer-
Boichorst, Innsbruck 1870, p. 175, die sogar behaupten, Ludwig und
Hermann hatten sich „in exereitu archiepiscopi Coloniensis“ befunden.
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hoben die Belagerung auf und zogen sieli in ihre Lander 
zurtick. Die landgraflichen Bruder gaben mit ihren Rittern 
noch dem Erzbischof das Geleite bis zur Weser. Philipp 
hatte sie dazu durch Versprechungen und Geschenke be- 
wogen, da er sich allein einem etwaigen Angriff Herzog 
Heinriehs auf dem Marsche nicht gewachsen fiihlte1).

1) Sachs. Weltchr. 1. c.; Braunschw. Reimchr. v. 3184 ff.; vgl. 
A. Peters, Reichspol. Phil. v. K., S. 53, und Hermann Hecker, Die 
territoriale Politik des Erzbischofs Philipp I. von Koln (1167—1191), 
Leipzig 1883 (Histor. Studien, 10. Heft), S. 38 a. 1. Knochenhauer 
8.189 rat ohne Quellenbeleg irrtiimlich auf Heinrich Raspe ais den 
Begleiter Ludwigs vor Haldensleben.

2) Dobenecker 2, 566—568.
3) An. Pegav. 88. 16, 263; Chr. M. Sereni SS. 23, 157; vgl. 

Philippson, HdL. 2, 454 h.

Das ProzeByerfahren nahm unterdessen seinen Lauf. 
Auf dem Reichstag zu Wiirzburg (15. Jan. 1180) wurden 
dem Welfen sam tli che Besitzungen, Lehen wie Eigengut, 
abgesprochen; er selbst verfiel der Acht des Reiches. Dem 
Wiirzburger folgte der auch fur die thiiringische Landes- 
geschichte bedeutsame Reichstag zu Gelnhausen (April 
1180).

Hier erhielt Landgraf Ludwig, der mit seinem Bruder 
Heinrich Raspe erschienen war2), vom Kaiser die durch 
den Tod des letzten Sommerschenburgers erledigte Pfalz- 
grafschaft in Sachsen iibertragen3), wahrend das sach- 
sische Herzogtum zwischen Philipp von Koln und Bern
hard von Aschersleben geteilt wurde. Die Pfalzgrafschaft 
war, wie es scheint, der Preis, fiir den Ludwig nun selbst 
mit der ganzen Kraft seines Landes in den Kampf gegen 
den Welfen einzutreten versprach, bisher hatte man ihn 
trotz der Teilnahme an der Belagerung von Haldensleben 
nicht zu den entschiedenen Gegnern des Herzogs rechnen 
konnen. Denn ohne eine bedeutende YergróBerung seiner 
Macht ware die politische Stellung des Landgrafen zu 
seinen Nachbarfiirsten durch den Sturz des Welfen um 
nichts gebessert gewesen.
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Durch die Verleihung der sachsischen Pfalzgrafschaft 
bekam Ludwig die Verwaltung der in Sachsen liegenden 
Reichsgiiter in die Hand, die trotz aller Yerluste im Laufe 
der Zeit noch immer ein stattliches Gebiet darstellten. 
Auch die, freilich durch die Erstarkung der herzoglichen 
Gewalten stark verminderten, richterlichen Befugnisse des 
Pfalzgrafenamtes gewahrten ihm einen bedeutenden poli- 
tischen EinfluB in diesen Gebieten. Es besaB der Pfalz- 
graf die Gerichtsbarkeit uber alle Reichsbenefiziare des 
Landes, er war der Vollstrecker der Reichsacht und zog 
die verfallenen Lehen ein, was auch finanziell fur ihn von 
Bedeutung war1). Nur einem Mannę, der sein volles Yer- 
trauen genoB, konnte der Kaiser dieses wichfige Reichs- 
amt iibertragen. Zudem war Ludwig durch seine bedeu- 
tende Hausmacht mehr ais die fruheren Pfalzgrafen, die 
sich nur auf kleine Eigengebiete hatten stiitzen kbnnen, 
im stande, die Rechte des Reiches in Sachsen und Thuringen 
nachdrucklich gegen jeden Gegner zu vertreten. Er scheint 
zu Gelnhausen ais Obmann den Furstenspruch verkundet 
zu haben, denn in der Urkunde steht sein Name an erster 
Stelle in der Reihe der weltlichen Zeugen, sogar vor drei 
Herzógen. Pfalzgraf von Sachsen und Landgraf von Thu
ringen wird er hier genannt 2 3), auch Pfalzgraf von Sommer- 
schenburg8), obgleich diese Grafschaft nicht an ihn, son- 
dern an den Erzbischof Wichmann von Magdeburg ge- 
kommen war, dem sie die Abtissin Adelheid von Quedlin- 
burg, die Schwester des letzten Sommerschenburgers, ver- 
kauft hatte 4).

1) A. Heusler, Deutsche Verfassungsgeschichte, Leipzig 1905, 
S. 128 ff., vgl. 192. 276; Richard Schroder, Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte, 3. AufL, Leipzig 1898, S. 496 ff. Vgl. Friedrich 
Kurze, Gesch. der sachsischen Pfalzgrafschaft bis zu ihrem Uber- 
gange in ein Territorialfiirstentum, Halle 1886 (Neue Mitteil. histor.- 
antiqu. Forsch. 17).

2) Dobenecker 2, 566.
3) Dobenecker 2, 568.
4) Philippson, HdL. 2, 454 h.
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Jetzt endlich stellte sich Ludwig ohne Vorbehalt auf 
die Seite der Gegner des Welfen und kfindigte diesem 
offen Fehde an, wie der Annalist sagt: „auf Befehl des 
Kaisers und auf die Bitten des Kólner Erzbischofs und 
der iibrigen Eiirsten“1).

1) An. S. P. mai. in ME. 64.
2) Sachs. Weltchr. in D.Chr. 2, 231; Cr. S. P. mod. in ME. 189: 

Ludewigus provincialis, qui Goslarie ab avunculo suo imperatore ob 
tuicionem directus fuerat, —; An. S. P. mai. in ME. 64/5. Himmel- 
stern S. 16 bestreitet auf Grund der Sachs. Weltchr. Ludwigs Auf- 
enthalt in Goslar, aber die Erfurter Chronik hat zweifellos hier den 
zuverlassigeren Bericht.

3) An. Pegav. SS. 16, 263.
4) Arnold von Lubeck, Arnoldi Chronica Slavorum, ed. G. Pertz, 

Hannoverae 1868 (Script. in us. schol.), lib. II, cap. 16: adveniente 
Maio; An. Patherbr. p. 176 ad a. 1179.

5) An. Pegav. 1. c.

Schon gleich nach Ostern 1180 ging Ludwig mit 
anderen Fiirsten auf Befehl des Kaisers nach Goslar, um 
diese wichtige Reichsstadt gegen einen Angriff Heinricha 
des Lbwen zu sichern2). Und wirklich erschien dieser 
bald darauf mit Heeresmacht vor der Stadt, konnte sie 
aber bei der Starkę der Besatzung nicht nehmen und 
muBte sich darauf beschranken, den Belagerten die Zufuhr 
abzuschneiden und die ganze Umgegend mit Feuer und 
Schwert zu verheeren3). Um den Landgrafen von Goslar 
abzuziehen und ihn zugleich fiir seinen Abfall empfindlich 
zu ziichtigen, wandte sich der Herzog mit seinem Heere 
Anfang Mai4) nach Thiiringen. Schonungslos wurden alle 
landgrbflichen und Reichsgebiete verwiistet und verheert, 
die Reichsstadt Nordhausen ging in Flammen auf, selbst 
Kirchen und Klbster wurden von den wilden Kriegern 
nicht geschont 5).

Ais der Landgraf Kunde von diesen Vorghngen er- 
hielt, zog er schnell dem welfischen Heere nach und raffte 
in der Eile noch, was er konnte, an Truppen zusammen. 
Bei WeiBensee stiefi er — sein Bruder Hermann war an 
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seiner Seite — auf das Heer des Gegners, das sich bereits 
auf dem Riickzug befand. Hier kam es am 14. Mai 1180 
zur Schlacht1).

1) Hauptąuellen fur die Schlacht sind: An. S. P. mai. und Cr. 
S. P. mod. in ME. 65 u. 189; An. Pegav. 1. c.; An. Magd. SS. 16, 194. 
Kleinere, meist abgeleitete: Chronica Regia Coloniensis (Annales 
masimi Colon.), rec. G. Waitz, Hannoverae 1880 (Script. in us. schol.), 
p. 131; Arnold, Chr. Slav., lib. II, cap. 16; Sachs. Weltchr. 1. c.; 
Chr. M. Sereni SS. 23, 157; Henricus de Hervordia, Liber de rebus 
memorabilioribus sive Chronicon Henrici de Hervordia, ed. Aug. 
Potthast, Gottingae 1859, p. 159, gibt die Zahl der Gegner des 
Welfen auf 1800 Ritter an.

2) An. Pegav. 1. c. (Chr. M. Sereni 1. c.): 400 Ritter; Sachs. 
Weltchr. 1. c.: 600; An. Patherbr. p. 176: 400. Diese Quelle laBt 
Hermann, der hier Pfalzgraf genannt wird, schon vor dem Kriege 
durch Freunde des Herzogs gefangen genommen werden.

Schon stand auch der neue Herzog von Sachsen, der 
Askanier Bernhard, mit einem Schlachthaufen ganz in der 
Nahe, aber Ludwig griff, ehe jener auf der Walstatt ein- 
traf, mit einem Teil seiner Truppen — manche Abteilungen 
waren noch gar nicht zur Stelle — das starkę Heer des 
Welfen an. Aber der erste Ansturm des thuringischen 
Fu£volkes wurde abgeschlagen; ein wuchtigei’ YorstoB des 
Gegners — und die Masse der Thuringer warf sich in die 
wilde Flucht. Ludwig und Hermann hielten mit ihren 
Rittern allein im Kampfe aus. Herzog Bernhard war nicht 
im stande, dem Landgrafen Hilfe zu bringen, und wurde 
bald selbst in die Enge getrieben. Von allen Seiten um- 
ringt, wehrte sich die thuringische Ritterschaft mit dem 
Mute der Verzweiflung. Aber alle Tapferkeit Ludwigs, 
der — so sagt der Erfurter Annalist, sein begeisterter 
Anhanger — wie ein zweiter Makabaus stritt und nicht 
den in Italien und in der Heimat erworbenen Kriegsruhni 
durch schimpfliche Flucht beflecken wollte, konnte die end- 
liche Niederlage nicht aufhalten. Mit 400 Rittern oder 
mehr2) muBte er sich dem Feinde ergeben. Mit Miihe nur 
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gelang es Herzog Bernhard, dem gleichen Schicksal zu. 
entgehen. Die Sieger verfolgten die fliichtenden Thtiringer 
bis nach Mlihlhausen, die ganze Gegend und die Stadt mit 
Feuer und Schwert verwtistend, dann kehrten sie nach 
Sachsen zuruck.

Im Triumph wurden die landgraflichen Briider mit den 
anderen Gefangenen und der groBen Kriegsbeute in die 
welfische Hauptstadt Braunschweig gefiihrt ; die erbeuteten 
Fahnen lieB der Herzog im dortigen Dom aufhangen1 2). 
Die thiiringischen Fiirsten schickte er in das feste Liine- 
burg, hier wurden sie ais wertvolle Geiseln in strengem 
Gewahrsam gehalten 3).

1) Arnold, Chr. Slav. 1. c.
2) Henr, de Herv. p. 160.
3) Arnold, Chr. Slav., lib. II, cap. 20.
4) Siehe spater.
5) Dobenecker 2, 574 a.
6) Dobenecker 2, 574. 575. 577. 578.

Die Landgrafschaft war unterdessen ohne jedes Ober- 
haupt, denn den Grafen Heinrich Raspe, der ihren Schutz 
hatte iibernehmen konnen, hatte bald nach der Schlacht 
bei WeiBensee der Tod ereilt4). Aber nun riickte der 
Kaiser mit Heeresmacht heran und entriB in kurzer Zeit, 
ohne nennenswerten "Widerstand zu finden, dem Herzog 
das ganze Land zwischen Thiiringerwald und und Harz. 
Im September entlieB er sein Heer und begab sich nach 
Altenburg, wo er am 16. dem Pfalzgrafen Otto von Wittels- 
bach das Herzogtum Bayern zusprach5). Hier wie in Er- 
furt, wo er das Weihnachtsfest feierte, waren es wohl be- 
sonders die Angelegenheiten seiner gefangenen Neffen, die 
ihn beschaftigten6).

Im Jahre 1181 begann der Kampf mit dem Welfen 
aufs neue. Der Kaiser drang mit einem starken Heere in 
Sachsen ein, Herzog Heinrich wagte bei dem Abfall vieler 
seiner Yasallen keine Schlacht. Ais Friedrich bereits 
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Liineburg bedrohte, wurden die landgraflichen Briider auf 
Befehl des Herzogs nach dem sicherern Segeberg an der 
Trave gebracht, wo sie noch strenger bewacht wurden ł) ; 
denn der Welfe wollte nicht diese wichtigen Personlich- 
keiten, durch die er vielleicht mildere Friedensbedingungen 
zu erlangen hoffte, in die Hande des Kaisers fallen lassen. 
Aber bald sollte auch ihnen die Befreiungsstunde schlagen. 
Nach der Einnahme Lubecks gab Heinrich der Lowe den 
aussichtslosen Kampf auf. Von Liineburg aus, wohin er 
sich zu Verhandlungen unter kaiserlichem Geleite begeben 
hatte, erlieC er den Befehl, die Neffen des Kaisers mit 
ihrem Gefolge und allem Eigentume freizulassen. 1% Jahr 
hatte ihre Gefangenschaft gedauert. Mit ehrenvollem Ge
leite kamen sie nach Goslar, wo der kaiserliche Oheim, 
ihr Befreier, sie empfing. Ob sie sich bei ihm fur den 
Welfen verwendet haben, steht nicht fest, jedenfalls er- 
folgte, wie Arnold von Liibeck ausdrticklich hervorhebt, 
nichts, das man darauf beziehen hbnnte 1 2). Auf dem Reichs- 
tag zu Erfurt (Nov./Dez. 1181) unterwarf sich endlich der 
trotzige Welfe dem Kaiser auf Gnade und Ungnade. Er 
behielt von allen seinen Gebieten nur das welfische Haus- 

1) Arnold, Chr. Slav., lib. II, cap. 20.
2) Arnold, Chr. Slav., lib. II, cap. 22. An. S. P. mai. in ME. 66 

lassen die Freilassung der Fiirsten erst nach dem Tag von Quedlin- 
burg (zeitlich zwischen den Liineburger Verhandlungen und dem 
Erfurter Reichstag) erfolgen, aber es ist anzunehmen, dafi der Kaiser 
vor Beginn aller Verhandlungen die Freilassung seiner Neffen forderte. 
Cr. S. P. mod. in ME. 191 laBt die beiden vom Herzog ais „pacis 
mediatores“ zum Kaiser gesandt werden. — Philippson, HdL. 2, 260 
glaubt irrtiimlieh die Gefangenen noch in Liineburg. — Der spatere 
Henr, de Hervordia p. 159 bat iiber die Freilassung der Briider 
folgendes Geschichtchen aufgenommen: Um sie loszukaufen, sei mit 
einer Gesandtschaft ein Schwarzkiinstler gekommen. Ais dies der 
Herzog erfahren habe, hatte er die Briider ohne Lósegeld frei- 
gelassen mit den Worten: „Ich will nicht, dafi Ihr Euch dem Teufel 
iibergebt, da wir Vettern sind“ (Heinrich ist der GroBonkel der 
beiden Fiirsten).
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gut urn Braunschweig und Liineburg und muBte yorlaufig 
in die Yerbannung nach England gehen.

Ludwig und Hermann erschienen wohl erst gegen 
SchluB des Reichstages zu Erfurt1). Ihr Bruder Heinrich 
Raspe d. J. war, wie schon erwahnt (s. S. 203 a. 4), bald 
nach der WeiCenseer Schlacht, wahrscheinlich am 18. Juli 
1180, kinderlos gestorben 2). Dadurch waren die hessischen 
und rheinischen Besitzungen des landgraflichen Hauses er- 
ledigt. 'Uber sie einigten sich jetzt Ludwig und Hermann 
— Graf Friedrich blieb auch hier aus dem Spiele — auf 
folgende Weise: Ludwig yerzichtete zu Gunsten seines 
Bruders, der ihm seit Beginn seiner Regierung immer treu 
zur Seite gestanden hatte, auf die erst im vorhergehenden 
Jahre erworbene Pfalzgrafschaft von Sachsen, und auf seine 
Bitten ubertrug der Kaiser sie nunmehr auf Hermann3). 
Dagegen kam die ganze Hinterlassenschaft Heinrich Raspes 
an Ludwig, dessen Macht durch die feste Vereinigung 
diesel’ Gebiete mit der Landgrafschaft ganz erheblich ge- 
steigert und gekraftigt wurde. Jetzt war der Landgraf 
ohne Zweifel der machtigste weltliche Furst Nord- und 
Mitteldeutschlands. Sein friiherer Gegner, der askanische 
Herzog von Sachsen, konnte die Stellung der landgrbflichen 
Bruder nicht gefahrden, da er sich nicht einmal im eigenen 
Lande Gehorsam zu yerschaffen wuCte.

1) In keiner der zahlreichen Erfurter Urkunden •finden sich 
ihre Namen. 8. Dobenecker 2, 600 ff.

2) Diemar, Stammreihe 1. c. S. 7 a. 12. Damit fiele auch die 
Vermutung Knochenhauers (S. 195), daB Heinrich Raspe vor WeiBen- 
see gestorben sei. An. S. P. mai. und Cr. S. P. mod. in ME. 
65. 190.

3) An. 8. P. mai. und Cr. 8. P. mod. in ME. 66. 191. JDie erste 
Gemahlin Hermanns war nicht, wie Knochenhauer S. 196 meint, eine 
Schwester des letzten Sommerschenburgers, sondern stammte aus 
einem unbekannten rheinischen Grafengeschlecht. Siehe Holder- 
Egger in der Beilage zu den Studien III, NA. 21, 293 ff., und 
Dobenecker 2, 871 a. 1.
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VI. Die AngMederung Hessens, Ludwig im Gegensatz 
zu Mainz (1182—1184).

Der Landgraf wandte nach der Beendigung der wel- 
fischen Kampfe ganz seine Sorgfalt der Verwaltung und 
Ordnung seiner Gebiete, besonders der neu erworbenen, 
zu; Kirchen und Klóster erfuhren, wie immer, seine Gnnst 
in bohem Mafie t).

Schwierigkeiten gab es besonders in Hessen zu iiber- 
winden. Hier geriet Ludwig iiber die von Hersfeld riih- 
renden Lehen des verstorbenen Heinrich Raspes mit dem 
Abte Sigfrid in Streit1 2). Der Abt war nach dem strengen 
Lehensrechte berechtigt, samtliche Hersfelder Lehen Hein
rich Raspes einzuziehen, da dieser keine Erben hinter- 
lassen hatte, und suchte daher zu verhindern, dal! hier 
Landgraf Ludwig ohne weiteres an die Stelle seines Bru- 
ders trat.

1) Dobenecker 2, 619. 620 (wohl ad a. 1181 zu setzen). 642. 643 
(ad a. 1182). 732 (ad a. 1182—1185). Beurkundungen Ludwigs fur 
das Kloster Ahnaberg zu Kassel, dessen Gebiet er vor den neuen 
landgraf lichen Ansiedlern in Schutz nimmt; fiir die Kirche zu s. Peter 
in Fritzlar; fiir die Klóster Hasungen (AG. Zierenberg) und Lausnitz 
(AG. Eisenberg S.-A.); fur das Kloster Lippoldsberg a. d. Weser 
(AG. Karlshafen).

2) Vgl. Hafner, Die Reichsabtei Hersfeld bis zur Mitte des 
13. Jahrh., S. 100 ff.

Auch zu dem Erzstift Mainz geriet Ludwig allmahlich 
wieder in einen starkeren Gegensatz. Er benutzte, wie 
wir auch schon fruher erwahnten. die lange Abwesenheit 
Erzbischof Christians von dem Erzstift, um den Einflufi 
des Mainzer Stuhles in Thiiringen und Hessen nach Kraften 
zu beschranken. Unter anderem gelang es ihm, ais Pfand 
fur Gelder, die er dem durch Christians hohe Geldforde- 
rungen finanziell sehr geschwachten Erzstift vorstreckte, 
eine Reihe von mainzischen Giitern, Hófen und Gerecht- 
samen an sich zu bringen; dasselbe taten seine Briider 
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Hermann und Friedrich 1). Ludwig muBte sich darauf ge- 
faBt machen, daB ein neuer, energischer Erzbischof diese 
Politik der friedlichen Durchdringung unmoglich dulden 
wiirde; wenn Christian starb, war eine gewaltsame Aus- 
einandersetzung unausbleiblich.

1) Dobenecker 2, 842: Konrad von Mainz schildert den traurigen 
Zustand der Mainzer Besitzungen, wie er ihn nach seiner Riickkehr 
(1183) vorfand.

2) Dobenecker 2, 629.
3) Dobenecker 2, 634.

Am 24. Mai 1182 finden wir den Landgrafen und 
seinen Bruder Hermann in Naumburg bei dem Bischof 
Udo II. Ais Vogt des dortigen Georgenklosters bezeugte 
er die Vermachtsnisurkunde eines bischoflichen Ministerialen 
fiir dasselbe 2 3). Am 16. September desselben Jahres befand 
er sich auf SchloB Dornburg a. d. Saale. Hier besthtigte 
er die Ubergabe eines in dem landgraflichen Orte Zwatzen 
gelegenen Landstiickes an das Kloster Altzelle bei MeiBen, 
die vor ihm und seinen Getreuen im Zwinger des Schlosses 
stattfand s).

Ende November wurde der Streit zwischen dem Land
grafen und dem Abt von Hersfeld gtitlich beigelegt, und 
zwar durch den Kaiser selbst, bei dem sich die streitenden 
Parteien in Erfurt einfanden. Am 30. November wurden 
die Yerhandlungen zu Ende gefuhrt. Die Entscheidung 
des Kaisers fiel fiir seinen Neffen sehr giinstig aus. Lud
wig durfte alle Hersfelder Lehen, die Heinrich Raspe an 
andere weiter verliehen hatte, ohne weiteres behalten; die 
anderen, die der Verstorbene zu eigener Hand besessen 
hatte, besonders die wichtige Vogtei iiber Hersfeld selbst, 
sollte der Abt einziehen diirfen, falls nicht der Landgraf 
auch diese durch rich ter liche Entscheidung oder durch dem 
Abt zu leistende Dienste oder freiwillig von diesem er- 
hielte. Unter Btirgschaft von zehn angesehenen Zeugen 
muBte der Landgraf die Befolgung dieses Yergleiches in 



208 Landgraf Ludwig III. der Fromme

die Hande des Kaisers, des rómischen Kónigs Heinrich 
und des Abtes geloben1).

1) Dobenecker 2, 635 (von Knochenhauer S. 197 a. 1 irrtiimlich 
in das Jahr 1181 gesetzt).

2) Dobenecker 2, 651.
3) Dobenecker 2, 652; Giesebrecht, DKG. 6, 15 ff.
4) Dobenecker 2, 656.
5) Dobenecker 2, 664 (siehe a. 1); vgl. Dobenecker 2, 666.
6) Vgl. Cornelius Will, Konrad von Wittelsbach, Kardinal, Erz

bischof von Mainz u. von Salzburg, deutscher Reichskanzler. Zur 
Feier des 700-jahrigen Jubilaums des Bauses Wittelsbach (Festschrift 
des Histor. Vereins von Oberpfalz u. Regensburg), Regensburg, New 
York u. Cincinnati 1880, S. 71 ff. Der I. Teil einer neueren Schrift 
iiber ihn ist von Moriz Weidauer in der Wissenschaftl. Beilage zu 
dem Jahresbericht des Kgl. Gymnasiums zu Plauen i. V. Ostern 1904 
erschienen; unsere Zeit ist noch nicht behandelt. Konrads Yorganger

Das gute Yerhaltnis zwischen dem Kaiser und dem 
Landgrafen blieb auch fur die folgenden Jahre bestehen. 
Ais am 30. April 1183 kaiserliche Bevollmachtigte und 
die Rektoren des lombardischen Bundes die Bedingungen 
entwarfen, die das Verhaltnis der Stadte zum Kaiser end- 
giiltig regeln sollten, werden unter den Fiirsten, die den 
Friedensvertrag beschwóren sollten, auch die Neffen des 
Kaisers („Landegravii, qui sunt imperatoris nepotes“), 
Ludwig und Hermann, genannt2). Zwar laBt sich ihre 
Anwesenheit in Konstanz, der Stadt des Friedensschlusses 
(Juni 1183), nicht nachweisen; sie haben wahrscheinlich, 
wie viele andere Fiirsten, den Vertrag erst spater be- 
schworen, da nach den Beschliissen von Piacenza den in 
Konstanz nicht erscheinenden Fiirsten bis zum 1. September 
Frist gewahrt worden war3).

Landgraf Ludwig befand sich im August 1183 wieder 
in Hessen. Am 15. nahm er in Gemunden das Kloster 
Lippoldsberg unter seinen Schutz und befreite es von allen 
Abgaben4). Gegen Ende des Jahres erscheint er zu Worms 
in der Umgebung des Kaisers5). Da hier auch der neue 
Erzbischof von Mainz, Konrad von Wittelsbach6), ein- 
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getroffen war, der bei seinem energischen Streben, die alte 
Macht des Erzbistums wiederherzustellen, in erster Linie 
bei unserem Landgrafen auf Widerstand traf, so liegt es 
nahe, einen Vermittlungsversuch Kaiser Friedrichs anzu- 
nehmen. Aber noch scheint es zu keinem ernsten Zu- 
sammenstoB zwischen beiden Fursten gekommen zu sein.

Nach Thuringen zuriickgekehrt, wandte sich Ludwig 
gegen den Markgrafen Otto den Reichen von MeiBen 
(1156—1190) mit dem er seit langerer Zeit in heftige 
Grenzstreitigkeiten verwickelt war. Dieser verwendete die 
reichen Einktinfte, die er aus den Silberbergwerken des 
Erzgebirges gewann, auf den Ankauf von Schlbssern und 
Gutern in Thuringen und erlangte dadurch in den Grenz- 
gebieten eine Macht, die dem Landgrafen sehr gefahrlich 
wurde. Da sein Vorgehen auf friedliche Weise nicht zu 
hemmen war, drang Ludwig, kurz entschlossen, mit einer 
auserlesenen Schar in das meiBnische Gebiet ein, nahm 
den Markgrafen in kiihnem Uberfall gefangen und brachte 
ihn auf die feste Wartburg in Gewahrsam. Aber die 
sbchsischen Fursten wandten sich uber diesen Friedens- 
bruch Beschwerde fiihrend an den Kaiser. Darauf entbot 
dieser den Landgrafen mit dem Gefangenen zu einem Hof- 
tag nach Fulda. Die kaiserliche Entscheidung ging dahin, 
daB Ludwig den Markgrafen aus der Gefangenschaft ent- 
lassen sollte; uber ihre Gebietsstreitigkeiten ist wohl ein 
Abkommen getroifen worden. Wie der Reinhardsbrunner 
Chronist berichtet, brachte der Kaiser zwischen seinem 
Neffen, dem Markgrafen und den anderen Fursten eine 
Aussohnung zu stande1 2).

1) Otto Posse, Die Wettiner, Genealogie des Gesamthauses 
Wettin, Leipzig u. Berlin 1897, Tafel 4.

2) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 541; Genealogia Wettinensis, ed. 
E. Ehrenfeuchter, SS. 23, 229 bringt eine kurze Notiz dariiber zu 
1182. Der Hoftag zu Fulda ist nach Giesebrecht, DKG. 6, 600 (zu 
S. 62/3) zeitlich unmittelbar vor Pfingsten anzusetzen.

XXVI. 14

Erzbischof Christian war am 25. August 1183 zu Tusculum gestorben. 
Varrentrapp, Christian von Mainz, S. 97.
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Pfingsten kam herbei, und mit ihm das groBe Fest 
zu Mainz, wo die Wehrhaftmachung der beiden Kaiser- 
sbhne Heinrich und Friedrich vor sich gehen sollte 1). Hier 
zeigte es sich so recht, wie gewaltig die Macht des Reiches 
unter der Regierung Kaiser Friedrichs geworden war. 
Auf 70000 wurde die Zahl der Ritter geschatzt, die vor 
Mainz zusammenstromten. Selbst von den auBersten Marken 
deutsehen Lebens im Osten, wie aus Italien, Burgund, 
Frankreich und Spanien kamen sie gezogen. Die Ftirsten 
wetteiferten in der Fracht ihres Aufzuges und in der Zahl 
ihres Gefolges. Landgraf Ludwig erschien mit dem statt- 
lichen Aufgebot von 1000 oder mehr Rittern; diese Zahl 
wurde nur von dem Gefolge des Herzogs von Bohmen und 
des Erzbischofs Fhilipp von Koln ubertroffejn 2 3 *), ein Beweis, 
wie machtig und hervorragend die Stellung unseres Land
grafen unter den Ftirsten des Reiches war.

1) Ausfiihrliche Schilderung des Festes bei Giesebrecht, DKG. 
6, 63 ff.; Th. Toeche, Kaiser Heinrich VI. (Jahrb. d. deutsch. Gesch.), 
Leipzig 1867, S. 30 ff.

2) Gislebert, La chronique de Gislebert de Mons, nouv. śd. 
p. p. Leon Vanderkindere, Bruxelles 1904, Commission royale d’histoire, 
Recueil de textes pour servir a 1’etude de 1’histoire de Belgiąue, 
p. 156/7.

3) Gislebert, Chr. p. 156/7. G. nennt die Bewerber „principes
potentissimi“, den Landgrafen selbst „vir strenuus11.

Am Pfingstsonntag fand der feierliche Umzug statt. 
Mit Kronen geschmtickt, begaben sich der Kaiser, die 
Kaiserin und der jungę Konig Heinrich mit den Ftirsten 
in die Kirche. Das Reichsschwert trug der Graf von 
Hennegau voran, der ais Fremder im Kreis der Ftirsten 
vom Kaiser dazu auserwahlt worden war, um unter den 
Bewerbern keinen Zwiespalt zu erregen. Auch Landgraf 
Ludwig hatte diese Ehre fur sich in Anspruch genommen 8).

Aber schon in der Kirche kam es zu einem heftigen 
Rangstreit zwischen den Ftirsten. Der Abt von Fulda 
nahm, wie er sagte, auf Grund eines alten Vorrechts den 
linken Platz an der Seite des Kaisers fiir sich in Anspruch.
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Dem widersetzte sich der ehrgeizige Philipp von Kain. 
Es kam zu erregten Yerhandlungen. Der Kaiser entschied 
zu Gunsten des Abtes. Tiefgekrankt wollte Philipp die 
Versammlung verlassen. Sofort erhoben sich auch dei’ 
Pfalzgraf bei Ehein, der Graf von Nassau, der Herzog von 
Brabant und andere Fiirsten, um den Kólner, ihren Lehens- 
herrn, zu begleiten. Ebenso energisch trat der Landgraf 
fiir den Abt, von dem er groCe Lehen trug, in die Schranken 
und stieB dabei mit dem Grafen Ruprecht III., dem Streit- 
baren, von Nassau hart zusammen1). Zuletzt wurde der 
Streit noch gutlich beigelegt, der Abt mufite sich mit dem 
geringeren Platze begniigen. Nun erst konnte die Feier 
ungestort vollzogen werden.

1) Arnold, Chr. Slav., lib. III, cap. 9. A. fiihrt die Fiirsten 
redend ein. — Lodewicus provincialis, qui fuit homo abbatis, dixit 
comiti de Assowe: „Bene hodie beneficium vestrum meruistis.11 Cui 
ille: „Et merui et merebor, si hodie necessitas exegerit.“ DerName 
des Grafen bei Giesebrecht, DKG. 6, 64. Vgl. Cohn, Stammtafeln 
no. 126.

2) Arnold, Chr. Slav., lib. III, cap. 10.
3) Dobenecker 2, 671. 672. Landgraf Ludwig und Erzbischof

Konrad Zeugen in Urkunden Kaiser Friedrichs fiir Cambray; vgl.
Codex diplomaticus Saxoniae regiae, erster Hauptteil, Bd. 2, Ur-

14*

Mit dem dritten Tage war das Fest zu Ende, die 
Teilnehmer zogen wieder der Heimat zu. Landgraf Lud
wig ging mit Erzbischof Philipp nach Koln. Er glaubte, 
durch sein Eintreten fur den Abt von Fulda den mach- 
tigen Kólner schwer gekrankt zu haben, und liefi nicht 
eher von ihm ab, ais bis er den Zorn des Erzbischofs be- 
sanftigt hatte2 3 * * *). Es muBte Ludwig fiir die nbchsten Zeiten 
vor allem daran liegen, sich mit Philipp gut zu stehen, 
einmal wegen seiner rheinischen Besitzungen, dann auch 
wegen seines Gegensatzes zu Mainz, der sich immer mehr 
zuspitzte.

Von Koln begab sich der Landgraf noch einmal zum 
Kaiser, bei dem wir ihn am 20. Juni in Gelnhausen sehen. 
Auch Konrad von Mainz war hier anwesend8). Offenbar 
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suchte Kaiser Friedrich zwischen den streitenden Fiirsten 
noch zu vermitteln; aber, wie es scheint, ohne Erfolg.

Im Juli finden wir den Landgrafen und den Erz- 
bischof beide in Thiiringen. Konrad weilte in Erfurt, wo 
er den Klerus und die Thuringer Lehensleute des Erz- 
stiftes um sich versammelt hatte1). Wieder treten die 
alten Gegner des Landgrafen aus der Erfurter Fehde, die 
Grafen von Schwarzburg und Gleichen-Tonna, unter den 
Anhangern Konrads in den Yordergrund. Sie gerade waren 
es, die einer Einigung der Fiirsten entgegenarbeiteten. 
War es doch eine Lebensfrage fiir sie, daS die Macht ihres 
energischen Landesherrn durch den Gegensatz zu Mainz 
gebunden blieb. Den Schwarzburger nennt der Reinhards- 
brunner Chronist nicht so unrichtig „den Anstifter der 
ganzen Zwietracht“2). So kam es auch, ais Ludwig selbst 
in Erfurt beim Erzbischof erschien3), zu keiner Yerstandi- 
gung, die Spannung wurde immer scharfer. Wenn jetzt 
der Kaiser nicht eingegriffen hatte, ware es wahrscheinlich 
zum offenen Kampfe zwischen den Fiirsten gekommen. 
Deshalb sandte Friedrich den jungen Kónig Heinrich, der 
sich gerade anschickte, mit einem Heere in die polnischen 
Yerhaltnisse einzugreifen, nach Erfurt, um zwischen den 
Streitenden eine Yerstandigung anzubahnen. Falls ihm dies 
nicht gelange, sollte er ihnen unter Androhung schwerer 
Bestrafung durch den Kaiser jede feindselige Handlung 
untersagen, bis dieser selbst die Sache entscheiden wurde 4 * * *);

1) Erfurter Urkunden Erzbischof Konrads vom Juli. Dobenecker 
2, 674. 675.

2) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 542: „Tocius incentor discordiae11.
3) Landgraf Ludwig Zeuge in einer Erfurter Urkunde des Erz- 

bischofs vom Juli. Dobenecker 2, 674.
4) So iibersetze ich im Gegensatz zu Knochenhauer S. 201 die

Notiz der Cr. Reinh. SS. 30. 1, 542. Ais Hauptąuellen fiir die Er
furter Katastrophe kommen noch in Betracht: Chr. M. Sereni SS. 23,
159; Cr. S. P. mod. in ME. 192; An. Pegay. SS. 16, 265; Continuatio

kunden der Markgrafen von MeiBen und Landgrafen von Thiiringen, 
1100—1195, hgb. von Otto Posse, Leipzig 1889, no. 479. 480. 
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so berichtet wenigstens der freilich hier sehr einseitig 
landgraflich gesinnte Chronist von Reinhardsbrunn.

Am 26. Juli fand, nachdem Konig Heinrich in Erfurt 
eingetroffen war, die Hauptverhandlung statt; vielleicht 
waren schon am vorhergehenden Tage, dem Feste des hei- 
ligen Jacobus, Vorberatungen getroffen worden1). Der 
Versammlungsort wird von den verschiedenen Quellen ver- 
schieden angegeben, nach dem Chr. Montis Sereni2) war 
es die Dompropstei, ein stattliches Gebaude von 3 Stock- 
werken. Im Versammlungssaal, der sich im obersten Stock- 
werke befand, nahmen die Fursten Platz. Die Yerhand- 
lungen gestalteten sich sehr schwierig, besonders da sich 
einige Lehensleute des Mainzers entschieden gegen jede 
Einigung mit dem Landgrafen wandten. Endlich brachte 
man mit Miihe und Not einen Waffenstillstand zu Wege. 
Da brach plotzlich der Saalboden ein — die Belastung 
durch die Menge der Yersammelten war fiir das alters- 
schwache Balkenwerk zu stark gewesen — und riB, auch 
die unteren Raume durchschlagend, viele der Anwesenden 
mit sich in die Tiefe. Mehrere stiirzten in eine unter dem 
Hause befindliche Abortgrube und fanden darin einen 
schmahlichen Tod.

1) Ais Datum der Verhandlungen geben an: An. Pegav. und 
Chr. M. Sereni den 25. Juli; Cr. S. P. mod. und eine Randbemerkung 
der An. Pegav. geben ais Tag des Ungliicks den 26. Juli, auf den 
auch das Anniversarium fur Burchard von Wartburg fuhrt. Dobe
necker 2, 2462.

2) Der Angabe des Chr. M. Sereni folgen noch: Toeche, Kaiser 
Heinrich VI., S. 33; Perlbach, SS. 29, 498 a. 3, und Dobenecker 2, 
675 a. 717 a. 4. Holder-Egger, NA. 25 (1900), lOOff. vermutet, daB 
der Lauterberger Chronist damit die erzbischofliche Residenz, das sog. 
„Krummhaus“ meinte. Vgl. Karl Beyer, Gesch. der Stadt Erfurt etc. 
S. 16 ff.

Zwetlensis altera, ed. W. Wattenbach, SS. 9, 542; Annales Mar- 
bacenses, ed. Rog. Wilmans, 1857, SS. 17, 162; Carmen de calami- 
tatibus in ME. 401 ff.; vgl. die Urkunde des Bischofs Martin von 
MeiBen iiber Lbbnitz. Dobenecker 2, 717. Vgl. auch Holder-Egger, 
NA. 21, 718 ff.
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Konig Heinrich, Erzbischof Konrad, der kgl. Kanzler 
Gottfried und Landgraf Ludwig hatten beratend in einer 
Fensternische gesessen. Die drei Erstgenannten konnten 
sich an den Fenstersaulen festhalten, bis Hilfe kam; der 
Landgraf aber wurde mit in die Tiefe gerissen, konnte 
jedoch, ohne eine Verletzung erlitten zu haben, aus den 
Trummern hervorgeholt werden x). Aber eine gro Ge Zahl 
der Anwesenden hatte den Tod gefunden, nach den Quellen 
mindestens iiber 60 Personen 1 2). Darunter waren die Grafen 
Heinrich von Schwarzburg, Friedrich von Abenberg aus 
Franken, Gosmar von Ziegenhain und Friedrich von Kirch- 
berg3), der Burggraf Burchard von der Wartburg4 5), sowie 
der Freibote von Mellingen, Beringer3). Unter dem er- 
schutternden Eindruck dieser Katastrophe ging die Ver- 
sammlung auseinander. Der Streit Ludwigs und Konrads 
war nicht beseitigt, sondern nur vertagt worden. Aber 
jetzt rief sie ihre Pflicht ais Reichsfursten an die Seite 
des Kaisers 6).

1) Chr. M. Sereni L c.; An. Pegav. 1. c.; Chr. reg. Colon, p. 133. 
Cont. Zwetl. alt. 1. c. lafit dagegen den Landgrafen sich ebenfalls an 
den Fenstersaulen festhalten und so gerettet werden.

2) Continuatio Garstensis SS. 9, 594; Albert von Stade, Annales 
Stadenses, ed. Jo. M. Lappenberg, 1859, SS. 16, 350.

3) Vgl. Dobenecker 2, 717 a. 3 und das Namenverzeichnis.
4) In der Lbbnitzer Urkunde (ad a. 1185) wird er „castellanus" 

genannt. Dobenecker 2, 717.
5) Chr. M. Sereni 1. c.: — iste fuit ministerialis et ąuidam 

civitatis officialis, qui vribode dicitur.
6) Cr. S. P. mod. in ME. 195.

VII. Ludwig- in Italien und seine Beteiligung- an der 
Fiirstenopposition (1184—1187).

Am 1. September 1184 trat Kaiser Friedrich seinen 
sechsten, diesmal friedlichen, Zug iiber die Alpen an. Er 
wollte mit Papst Lucius III., der in Ferona weilte, die 



von Thiiringen (1152—1190). 215

durch. den Yenediger Frieden noch unentschiedenen Fragen 
personlich erledigen. Es handelte sich hierbei besonders 
um das Schicksal des Mathildischen Erbes, das Kaiser wie 
Papst fiir sich in Anspruch nahmen, dann um die von 
Friedrich angestrebte Kronung seines Sohnes Heinrich zum 
Kaiser und um den Wahlstreit in Trier, wo zwei Erwahlte, 
Rudolf und Volmar, sich gegeniiberstanden 1).

1) Paul Scheffer-Boichorst, Kaiser Friedricha I. letzter Streit 
mit der Kurie, Berlin 1866, S. 16 ff.; Giesebrecht, DKG. 6, 87 ff. ; 
Toeche, Kaiser Heinrich VI., S. 35 ff.

2) Dobenecker 2, 679.
3) Landgraf Ludwig Zeuge in Urkunden Kaiser Friedricha fiir 

Wilhelm, B. von Gap (Pavia, Sept. 29), und fiir die Briider von Baux 
(Pavia, Okt. 9). Dobenecker 2, 680 und Nachtrage no. 27.

4) Landgraf Ludwig Zeuge in Urkunden Kaiser Friedricha aus 
St. Zeno bei Yerona: fiir Johann, Erzb. von Lyon (Okt. 30), das 
Kloster Casa dei in der Auvergne (Nov. 3), das Bistum Yerona 
(Nov. 3), das Kloster s. Donati de Turre bei Florenz (Nov. 4). 
Dobenecker 2, 681—683. 685.

5) Dobenecker 2, 686.

Landgraf Ludwig ging zunachst mit dem Kaiser nach 
Mailand, hier findet er sich am 22. September unter den 
Zeugen einer kaiserlichen Urkunde fiir Roger, Bischof von 
Cambray2), Von Mailand ging der Zug nach Pavia, -wo 
Ludwigs Anwesenheit am 29. September und 9. Oktober 
urkundlich bezeugt ist3). In der zweiten Halfte des Ok
tober traf der Kaiser in Verona ein und nahm seinen 
Aufenthalt in St. Zeno nahe der Stadt. Am 30. Oktober, 
3. und 4. November sehen wir hier den Landgrafen unter 
den Zeugen kaiserlicher Urkunden4). Am 4. November 
war er wohl auch in der glanzenden Versammlung im Dome 
zu Yerona, wo Kaiser und Papst in voller Eintracht Acht 
und Bann uber die Ketzer aussprachen; an diesem Tage 
war er Zeuge einer in der Stadt selbst ausgestellten Ur
kunde des Kaisers fiir den Abt Sigfrid von Hersfeld5).

Zu dem Papste trat Landgraf Ludwig um diese Zeit 
personlich in Beziehungen. Das war ganz naturlich bei 
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unserem Fursten, den wir immer ais Freund der Geistlich- 
keit, ais Schutzer und Forderer der Kirchen und Kloster 
in seinem Lande kennen gelernt haben. Nennt ihn doch 
selbst der strenge Cisterciensermonch Caesarius von Heister- 
bach, der Ludwig den Eisernen, weil er Kirchengiiter an 
sich gerissen, in der Hdlle brennen la£t1), „lenksam und 
milde, oder richtiger ausgedruckt, weniger schlimm ais 
die ubrigen Tyrannen"2). Freilich gilt dieses Bild wohl 
nur dem jungen Landgrafen. Ais Ludwig die Regierung 
antrat, so erzahlt derselbe Mónch, lieB er, von religiósen 
Bedenken bewogen, durch einen Kleriker Untersuchung an- 
stellen tiber das Schicksal der Seele seines Vaters. Ais 
ihm aber jener von dem Landgrafen aus der Hólle die 
Aufforderung uberbrachte, die der Kirche entzogenen Giiter 
herauszugeben, erfullte er sie nicht. Diese Wendung — und 
sie erweist die Wahrheit des Geschichtchens — ist be- 
zeichnend fur den jungen Ludwig, sie kennzeichnet ihn 
auch in seinen spateren Jahren. Nie hat ihn seine kirch- 
liche Gesinnung gehindert, auch der Kirche gegenuber 
seine Anspriiche schroff durchzusetzen, keineswegs ist er 
ein so von kirchlich-asketischen Idealen erfullter Fiirst ge- 
wesen, wie ihn die spatere Reinhardsbrunner Tradition 
hinstellen mochte 3).

1) Caesarii Heisterbachensis monachi ordinis Cisterciensis Dia- 
Icgus miraculorum, rec. Jos. Strange, Coloniae 1851, Index Con- 
fluentiae 1857, 1, 32ff. 40ff.; 2, 316.

2) Idem 1, 40 ff.
3) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 539: Erat enim vir per omnia catholicus,- 

plus religioni quam armis vel fascibus deditus (!), apostolice sedi 
subiectissimus etc. Vgl. Holder-Egger, NA. 20, 617 ff.

4) Dem widerspricht die Erzahlung der Cr. Reinh. SS. 30.1, 542, 
nach der Abt Hermann selbst in Verona war, wo er durch einen

Auf Ludwigs Bitten verlieh Papst Lucius dem Abte 
Hermann von Reinhardsbrunn und dessen Nachfolgern die 
bischofliche Mitra und ubergab zur Erhóhung dieser Ehre 
seine eigene dem Landgrafen, damit er sie dem Abte uber
brachte 4). Durch besondere Schreiben des Papstes wurden 
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Abt Hermann und der Konvent von Reinhardsbrunn von 
dieser Begunstigung benachrichtigt, die Ludwig fiir seine 
geliebte Reinhardsbrunner Kirche erwirkt hatte. Auch 
befahl der Papst den Mónchen, fiir das Seelenheil des 
Landgrafen und dessen Eltern besondere Gebete darzu- 
bringen, um so den Forderer ihres Klosters zu ehren1). 
Fiir das Kloster Ahnaberg zu Kassel erlangte der Land
graf die Berechtigung zur Propstwahl2).

1) Dobenecker 2, 691. 692. Schreiben des Papstes aus Yerona, 
datiert vom 5. Dez. 1184; vgl. Cod. d. Sax. r. I, 2 no. 492. 493.

2) Dobenecker 2, 693.
3) Dobenecker 2, 687. 688.
4) Dobenecker 2, 690.
5) Dobenecker 2, 713: 29. Mai; vgl. Dobenecker 2, 741.
6) Dobenecker 2, 719.

Unterdessen war das gute Einvernehmen zwischen 
Kaiser und Papst in die Briiche gegangen war, da letzterer 
in den Hauptfragen uijerschutterlich an dem hierarchischen 
Standpunkt festhielt. Daher verlieB der Kaiser nach 
wenigen Tagen, mifgestimmt durch die Haltung des Papstes, 
Verona, und Landgraf Ludwig schloB sich ihm an. Am 
16. November sehen wir ihn in Vicenza3), am 24. No- 
vember in Treviso4) in der Umgebung Kaiser Friedrichs.

Ludwigs Tatigkeit im Jahre 1185 ist fast ganz in 
Dunkel gehiillt. Im Mai des Jahres weilte er in Mainz, 
wo er dem Abte Richolf III. von Arnstein Erbgiiter an 
der Lahn iiberlieB5). Dann finden wir ihn und seinen 
Bruder Hermann noch vor dem 25. November in Eckarts- 
berga in Thiiringen6). Aber die Ereignisse des folgenden 

vorziiglichen Rat, den er dem Kaiser und den Fursten in einer 
schwierigen Frage erteilte, sich viele Geschenke erwarb, die er zur 
Versch6nerung seines Klosters und zum Ankauf von Giitern ver- 
wendete. Scheffer-Boichorst S. 56 ff. hat diese ohne Grund in Zu- 
sammenhang mit den Verhandlungen uber den Trierer Wahlstreit 
gebracht. Die Stelle der Chronik ist Eigentum des Kompilators aus 
dem 14. Jahrhundert; vgl. Karl Wenck, Zur Entstehungsgeschichte 
der Reinhardsbrunner Historien und der Erfurter Peterschronik, 
NA. 10 (1884), 102 a. 1; Holder-Egger, NA. 21, 717 a. 2.
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Jahres lassen uns vermuten, daB der Landgraf, wahrend 
Erzbischof Konrad in Italien beim Kaiser weilte, wieder 
seine alte Politik gegeniiber dem Erzstift aufnahm, auch 
wird ein engerer AnschluB Ludwigs an den machtigen 
Philipp von Koln, der sich immer mehr den Staufern ent- 
fremdete, in diese Zeit zu setzen sein.

Noch gegen Ende des Jahres begab sich Ludwig 
nach Italien. Hier stand die Hochzeit Konig Heinrichs 
mit Konstanze, der Erbin des Normannenreiches, bevor. 
So suchte Kaiser Friedrich die politische Machtstellung 
der Nachfolger Petri tódlich zu treffen, der Krieg zwischen 
ihm und dem neuen Papst Urban war damit schon tat- 
sachlich erklart. Am 28. November finden wir den Land- 
grafen am kaiserlichen Hof zu PaviaL), wo bereits die 
Hochzeitsgaste eintrafen. Aber es laBt sich nicht nach- 
weisen, daB er den Hochzeitsfeierlichkeiten in Mailand am 
27. Januar 1 2 3 * *) des folgenden Jahres beiwohnte; auch Philipp 
von Koln, das Haupt der sich erhebenden Furstenopposition, 
war nicht erschienen.

1) Landgraf Ludwig Zeuge in dem Schutzbrief Kaiser Friedricha 
fur alle Johanniter-Hospitaler. Dobenecker 2, 722 (28. Nov. 1185).

2) Toeche S. 55 ff.; Giesebrecht, DKG. 6,121 ff. Knochenhauer 
S. 205 setzt die Hochzeit irrtumlich auf den 5. Januar.

3) Vgl. A. Peters, Reichspol. Phil. v. Koln, S. 59ff.; H. Hecker,
Territ. Pol. Phil. v. Koln, 8. 57 ff.; Scheffer-Boichorst, Kaiser Fr. I.
letzter Streit, 8. 99 ff.

Dazu gehorten die meisten geistlichen und weltlichen 
Fiirsten Nordwestdeutschlands, nach politischer Unabhangig- 
keit ging ihr Streben. Der Kdlner war schon langst mit 
den Staufern zerfallen, seine weit ausgreifende Territorial- 
politik am Niederrhein stand in geradem Gegensatz zu 
den Interessen des Kaisers und des Reiches8). Eine will- 
kommene Unterstutzung fand die Partei bei Papst Urban, 
der sich um diese Zeit in der Trierer Wahlsache offen 
gegen den kaiserlichen Kandidaten entschied und vom 
Kaiser die Aufhebung des Spolien- und Regalienrechtes
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verlangte, um die gesamten Bischofe des Reiches in die 
Verschwbrung hineinzuziehen. Yerhandlungen waren an- 
gekniipft mit Heinrich II. von England und Heinrich dem 
Lowen, wie mit dem Konig Knud von Danemark1). Dieser 
hatte dem Kaiser die Huldigung verweigert und die dem 
Reiche zinspflichtigen Slaven in Mecklenburg und Pommern 
seiner Herrschaft unterworfen, seine Schwester, die in
folge einer Ubereinkunft zwischen dem Konig Waldemar I. 
und dem Kaiser fur des letzteren Sohn Friedrich bestimmt 
war, nur widerwillig und mit mangelhafter Ausstattung 
nach Deutschland geschickt. Er stand also in scharfem 
Gegensatz zum Kaiser.

1) Rudolf Usinger, Deutsch-danische Geschichte 1189—1227, 
Berlin 1863, S. 51 ff.; F. C. Dahlmann, Geschichte von Danemark 
(Gesch. der europ. Staaten, hgb. von A. H. L. Heeren u. F. A. Ukert), 
Hamburg 1840, 1, 326 ff.

2) Ob eine solche wirklich bestand, vermag ich nicht nach- 
zuweisen. Sie ist vielleicht blofi von Ludwig yorgeschiitzt worden, 
um einen Grund zur Scheidung zu haben.

3) S. Diemar, Stammreihe 1. c. S. 7 no. 29. D. setzt die Heirat 
irrtiimlieh auf 1184 an.

4) A. Peters S. 59.

Unter solchen Umstanden tat Landgraf Ludwig An- 
fang 1186 einen Schritt, der, wie man ihn auch betrachten 
mag, einen AnschluB an die Feinde des Kaisers darstellt. 
Er verstieB seine Gemahlin Margarete von Cleve unter 
dem Vorwand allzu naher Blutsverwandtschaft 2 3) und be- 
warb sich um die Mutter Konig Knuds, Sophie, Witwe 
Waldemars I., die eine Tochter des Fiirsten Roman von 
Galizien und Lodomerien wars). Freudig gewahrte Knud 
seine Zustimmung. Mit seinen Bischófen brachte er die 
Mutter, der er eine glanzende Ausstattung gewahrt hatte, 
bis an die Eider. Hier war der Landgraf persónlich er- 
schienen, um seine Braut in Empfang zu nehmen. Adolf III. 
von Schauenburg, Graf von Holstein, ein Verwandter und 
eifriger Parteiganger Philipps von Koln4), gab dem Paare 
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ehrenvolles Geleite durch sein Land und bewirtete es ver- 
schwenderisch, wie Arnold von Lubeck sagi, ebenso dem 
Konig zu Ehren, wie aus Freundschaft zu dem Land
grafen x).

Was waren die Grunde, die Ludwig bestimmten, in 
eine so enge Yerbindung mit einer reichsfeindlichen Macht 
zu treten. Ein Zerwiirfnis zwischen dem Kaiser und seinem 
Neffen lag, wie uns scheint, nicht vor. Die beste Erkla- 
rung bietet sein Charakter. Auch in ihm, wie in Erz- 
bischof Philipp lebte das Streben nach Unabbangigkeit, 
beide waren Realpolitiker, die sich um die Art ihrer Mittel 
niemals kummerten, wenn sie nur ihr Ziel, die YergroBerung 
und Erhbhung ihrer Macht, erreichten. Von einem unbe- 
dingten AnschluB Ludwigs an die kaiserliche Politik konnte 
nie die Rede sein, oft hat er im Widerspruch mit dem 
Kaiser seinen Zieleń nachgestrebt. So kann es auch nicht 
wundernehmen, daB er schon fruh mit dem gleichgearteten 
Philipp von Koln in ein enges Yerhaltnis trat, das freilich 
sich schon mehr ais eine Unterordnung Ludwigs unter den 
machtigen Erzbischof darstellt. 1179 hatte er sich von 
Philipp zur Teilnahme an der Belagerung Haldenslebens 
bestimmen lassen, obgleich sein Biindnis mit dem Welfen 
noch bestand, 1184 nach dem SchluB der Mainzer Fest- 
tage sahen wir ihn angstlich um die Gunst des Erzbischofs 
bemuht. Yielleicht fallen auch die Ankaufe zahlreicher 
rheinischer Besitzungen des Landgrafen durch den Kblner 
in diese Zeit; von der recht betrachtlichen Kaufsumme 
erhielt Ludwig c. 1188 einen Teil ausgezahlt, den Rest 
erhielten erst nach seinem Tode seine Erben1 2). Auch der 
wieder beginnende Kampf mit Mainz spielt wohl mit herein.

1) Arnold, Chr. SIav., lib. III, cap. 16.
2) Dobenecker 2, 804. 810. 1038.

Im Fruhjahr 1186 hatte er wohl seinen Anfang genommen, 
ais Erzbischof Konrad in Deutschland erschien. In Hessen 
wurden die Besitzungen beider Fiirsten arg verheert. Zu 
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besserem Schutze seiner Gebiete erbaute dort der Land
graf die Burg Griinberg óstlich von GieBen. Auch der Erz- 
bischof schuf sich einen festen Stiitzpunkt in der Burg 
Heiligenberg an der Eder, in der Nahe von Gensungen i). 
Die Ankunft des Kaisers in Deutschland machte wahr- 
scheinlich der Eehde ein Ende.

In den letzten Tagen des November 1186 fand ein 
Reichstag zu Gelnhausen statt. Zahlreich waren die 
Fiirsten, besonders die geistlichen, erschienen; neben den 
Erzbischofen von Koln und Mainz auch unser Landgraf1 2 3). 
Uberzeugend wieś der Kaiser die Ungerechtigkeit der 
Forderungen des Papstes nach, die auf eine Demtitigung 
des Reiches und des Kaisers hinausliefen; und mit Begei- 
sterung stimmte die Mehrzahl der Anwesenden, an ihrer 
Spitze Konrad von Mainz, ihm bei. Nur Philipp und sein 
engerer Anhang verharrten in der Opposition.

1) Cr. S. P. mod. in ME. 194.
2) Dobenecker 2, 750: Landgraf Ludwig Zeuge in dem am 

28. Nov. 1186 in Gelnhausen ausgestellten Schutzbriefe Kaiser Fried- 
riehs fiir die Stadt Bremen. Schilderung des Gelnhauser Tages bei 
A. Peters 8. 84 ff. und Scheffer-Boichorst S. 114 ff. Vor Gelnhausen 
fallt wahrscheinlich die in Vacha ausgestellte Urkunde Ludwigs fiir 
den Abt Hermann von Reinhardsbrunn. Dobenecker 2, 761 (vgl. a. 1).

3) Dobenecker 2, 753: Ludwig verleiht dem Kloster Pforte 
Besitzungen in Punkewitz (AG. Naumburg); vgl. 2, 754.

4) Dobenecker 2, 752. 756.

Landgraf Ludwig gehorte nicht dazu. Die uber- 
raschende Einigkeit zwischen dem Kaiser und den Bi- 
schbfen zeigte ihm deutlich, daf Philipp von Heinsberg 
eine entscheidende Niederlage erlitten hatte; die Folgen 
dieser mitzutragen, war er nicht gewillt. Am 3. De- 
zember befand er sich mit seinen Brudem Hermann und 
Friedrich in Erfurt8). Auch Erzbischof Konrad weilte um 
diese Zeit in Thiiringen, in Orlamunde und in Rusteberg4), 
wo auch Graf Friedrich in seiner Umgebung war. Viel- 
leicht hat jetzt eine Yerstandigung zwischen dem Land- 
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grafen und dem Erzbischof stattgefunden. Darauf scheint 
auch eine landgrafliche Urkunde hinzuweisen, die noch 
in dieses Jahr gehort. Hier nennt sich Ludwig, der es 
hisher vermieden hatte, sich ais Herr von Hessen zu be- 
zeichnen: „Ludwig III., Sohn der Landgrafin Jutta, der 
Schwester des Kaisers Friedrich I., Landgraf von Thii- 
ringen und Graf von Hessen11 i). Zwar erschien er, ais 
Erzbischof Philipp am Palmsonntag 1187 zu Koln eine 
Heerschau iiber seine Anhanger abhielt 1 2) ebenfalls daselbst, 
aber wohl mehr ais Vermittler zwischen dem Erzbischof 
und dem Kaiser.

1) Dobenecker 2, 760 (ad a. 1186): Ludwig beurkundet einen 
Vergleich zwischen dem Abt von Homburg und den landgraf lichen 
Ministerialen von Allerstedt; vgl. 2, 831.

2) Henr, de Herv. p. 168.
3) Arnold, Chr. Slav., lib. III, cap. 16; vgl. Usinger, Deutsch- 

dan. Gesch., S. 60/1, und Dahlmann, Gesch. von Danemark 1, 334 ff.
4) Dobenecker 2, 768: Landgraf Ludwig Zeuge in der am 

21. Aug. 1187 in Worms ausgestellten Urkunde Kaiser Friedrichs 
fiir das Kloster Kappenberg (Pr. Westfalen). — In das Jahr 1187 
fallt auch die Erwerbung der Vogtei iiber die Abtei Burg-Breitungen 
durch den Landgrafen. Dobenecker 2, 780.

Wie vollstandig der WiederanschluB Ludwigs an den 
groBen Staufer war, zeigte sich bald. Ais dieser im Som- 
mer des Jahres die Schwester Knuds nach Danemark zu- 
riicksandte, weil ihr Bruder sich weigerte, die ausbedun- 
gene Aussteuer ganz auszuzahlen, da verstie£ auch der 
Landgraf seine danische Gemahlin. DaB sie hier von 
ihrem treulosen Gatten nicht gerade zartlich sprach, ist 
wohl verstandlich 3). Am 21. August sehen wir den Land
grafen wieder beim Kaiser auf dem Tage zu Worms4), wo 
sich einzelne engere Anhanger des Kblners unterwarfen.

Die Eroberung Jerusalems und der Tod Papst Urbans 
im Oktober des Jahres fiihrten endlich zwischen Kaiser 
und Papst einen Waffenstillstand herbei; nachdem auch 
Philipp von Koln sich unterworfen hatte, konnte Kaiser 
Friedrich den Kreuzzug antreten.
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VIII. Landgraf Ludwig ais Kreuzfahrer (1188—1190): 
Yorbereitungen und Zug.

Am 27. Mhrz 1188 fand zu Mainz die bertihmte „curia 
Jesu Christi11 statt. Hier nahm neben dem Kaiser, dem 
Herzog Friedrich von Schwaben und einer Menge von 
Fursten und Rittern auch Landgraf Ludwig das Kreuz von 
dem papstlichen Legaten Heinrich, Bischof von Albano x). 
Sein Verhaltnis zum Kaiser war jetzt enger, ais je zuvor; 
vor dem groBen Gedanken der Befreiung des heiligen 
Landes aus der Gewalt des Islams muBten alle seine Son- 
derplane zuriicktreten. Am 13. Juni weilte er mit seinem 
Bruder Hermann ais Gast des kaiserlichen Oheims auf 
dessen SchloB Boyneburg ssw. Eschwege1 2). Schon am 
28. August befanden sich die landgraflichen Bruder in 
der Reichsstadt Nordhausen wieder beim Kaiser3). Hier 
wie in Hessen konnten sie diesen in seinem Bestreben, 
vor dem groBen Zuge alle Verhaltnisse zu ordnen und zu 
regeln, aufs tatkraftigste unterstutzen.

1) Dobenecker 2, 786; Cr. Reinh. SS. 30. 1, 543. 545; Cr. S. 
P. mod. in ME. 195; An. Magd. SS. 16, 195. Vgl. das Verzeichnis 
der Kreuzfahrer in Reinhold Rohricht, Die Deutschen auf den Kreuz- 
ziigen, Zeitschrift fiir deutsche Philologie 7 (1876), 163, und „Die 
Deutschen im heiligen Lande“, Innsbruck 1894, S. 78; dann S. O. 
Riezler, Der Kreuzzug Kaiser Friedricha I., Forsch. z. d. Gesch. 10 
(1870), 143.

2) Dobenecker 2, 788.
3) Dobenecker 2, 793.
4) Cr. Thur. Isenac., cap. 28, Pistor.-Struve, Script. 1, 1318; 

Cr. Reinh. SS. 30. 1, 546: — Georgium martyrem, quem ipse princeps 
multum venerabatur et ecclesiam sibi in foro Isenacensi edificaverat. 
Chr. univ. Isenac. bei Eccard, Hist. geneal. 395 irrtiimlich ad a. 1182.

In das Jahr 1188 fallt auch eine Kirchengriindung 
Ludwigs. Er lieB zu Eisenach, an der Stelle, wo vor 
Zeiten eine dem Heiligen Michael geweihte Kapelle ge- 
standen hatte, eine Kirche bauen, die er dem ritterlichen 
Heiligen Georg, dem Yorbild der Kreuzritter, weihte4).
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Bei der Ausrtistung seiner Mannen, die an der Kreuz- 
fahrt teilnehmen sollten, kamen dem Landgrafen jetzt die 
zahlreichen Yerkhufe zu statten, die er, wie wir schon 
erwhbnten, in den letzten Jahren mit Philipp von Koln 
abgeschlossen hatte. So war allmahlich der gesamte Be- 
sitz der Landgrafen an Schlóssern und Gutern am Rhein, 
wie an der Wied und Sieg an den Kólner ubergegangen. 
Die Kaufsumme war recht bedeutend, sie wird auf 3500 
bis 3700 Mark angegeben. Davon bezahlte Philipp dem 
Landgrafen ais erste Ratę jetzt 1200 Mark, die er sich teil- 
weise (400 Mark) durch Verkauf von Weinbergen an sein 
Domkapitel verschafft hatte. Der Rest kam erst nach 
Ludwigs Tod zur Auszahlung an seine Tochter Jutta und 
dereń Gemahl1).

1) Dobenecker 2, 804. 810. Dobenecker fiihrt in der Anmerkung 
den abweichenden Text in dem Kolner Kopiar an, wonach auch die 
landgraflichen Allodien zwisehen Marburg und dem Rhein in den 
Verkauf einbegriffen waren. — Dobenecker 2, 1038: Urkunde Erz
bischof Adolfs von Koln vom 22. Jan. 1197 iiber diese Verkaufe. 
Vgl. dazu H. Hecker, Territ. Pol. Phil. v. Koln, Beilage V.

2) Dobenecker 2, 788.
3) Vgl. Blezler, Forsch. z. d. Gesch. 10, 23ff.; Karl Fischer, 

Geschichte des Kreuzzugs Kaiser Friedrichs I., Leipzig 1870.
4) Riezler S. 18.

Auch an den Kaiser hat Ludwig damals ein in der 
Nahe von Eschwege gelegenes Gut verkauft2).

Im Fruhjahr 1189 sammelte sich das hauptsachlich 
aus Rittern bestehende Kreuzheer um den Kaiser3). Zu 
Regensburg hielt dieser seinen letzten Reichstag auf 
deutscher Erde ab, von dort wurde am 11. Mai der Zug 
an der Donau abwarts angetreten. Kaiser Friedrich hatte 
den Landweg gewahlt trotz der Warnung, die in dem 
Schicksal des deutschen Kreuzheeres von 1147 lag. Frei- 
lich hatten sich wohl auch fur das ganze Heer nicht genug 
Schiffe auftreiben lassen, und wer biirgte dafiir, daB bei 
der Ankunft der Kreuzfahrer in Palastina sich noch ein 
einziger Hafen in den Handen der- Christen befand 4). Mit 
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■dem Kbnig von Ungarn, dem griechischen Kaiser und dem 
Sułtan von Ikonium waren Yertrage abgeschlossen, die 
dem Heere ungestorten Durchzug durch diese Lander ge- 
wahrleisteten.

Von den Fiirsten, die das Kreuz mit dem Kaiser ge- 
nommen hatten, fehlten nur wenige, unter ihnen Landgraf 
Ludwig. Was ihn dazu bewog, ist nicht ganz klar. Die 
Schwierigkeiten des Landweges waren es wohl nicht, die 
ihn abschreckten. Er soli die Absicht gehabt haben, zu- 
sammen mit den Kolnem und Niederlothringern die Reise 
zur See zu machen, ais Grund hierfiir wird ein besonderer 
Zwiespalt mit dem Kaiser angegeben1). Aber ein solcher 
ist hbchst unwahrscheinlich2), auch den Kolnem schloB 
sich Ludwig bei ihrer Ausfahrt nicht an, sondern błieb 
noch einige Zeit in seinen Landen zuriick3). Mitte Mai 
bis Ende Juni weilte er meist in Hessen und erlieB eine 
Reihe von Verfiigungen, durch die er Kloster und Kirchen 
von Zóllen befreite und vor Bedriickung in Schutz nahm4). 
Gegen Ende Juni war alles bereit, in seinem Bruder Her
mann lieB er einen zuverlassigen Statthalter seiner Lander 
zuriick 5).

1) Ansbert, Historia de expeditione Friderici imperatoris, hgb. 
von H. Tauschinski u. M. Pangerl, Fontes rerum Austriacarum, erste 
Abteilung, Scriptores, Bd. 5 (1863), 17; An. Marbac. SS. 17, 164.

2) Siehe Menzel in Knochenhauer S. 212 a. 1. Hier muB es 
statt 350 Mark 3500 heiBen.

3) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 545: Attamen cum imperatore non 
ivit, sed aliis negociis preoccupatus erat.

4) Dobenecker 2, 829. 831—834. Konrad von Mainz und Land
graf Ludwig verfiigen fiir das Kloster Hardehausen (westfal. Kr. 
Warburg); Verfiigungen Ludwigs fiir die Kloster Hilwartshausen 
(AG. Miinden) und SpieB-Kappel (AG. Ziegenhain), fiir das Moritz- 
kloster zu Naumburg; vgl. 2, 830(?). 2020.

5) Knochenhauer S. 212 nimmt nach dem Gedicht von der 
Kreuzfahrt Ludwigs die Teilnahme des Pfalzgrafen Hermann an 
diesem Zuge an. Es liegt aber wahrscheinlich hier eine Verwechs- 
lung mit dem Kreuzzug von 1197 vor, an dem Hermann teilnahm 
(Knochenhauer S. 239;.

XXVI. 15
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Um das Fest Peter-Paul (29. Juni) brach er mit einer 
stattlichen Schar auf. Dem Kaiser noch nachzuziehen, 
war es zu spat; dieser befand sich an diesem Tage bereits 
in der serbischen Stadt Belgrad1). Ludwig wahlte daher 
den Weg durch Italien nach den apulischen Gestaden, wo 
er leicht die zur Uberfahrt nach Palastina notwendigen 
Schiffe erlangen konnte. In Brindisi, dem Ausgangspunkte 
der Levanteflotten, schiffte er sich, wie 37 Jahre spater 
sein Neffe Ludwig der Heilige, mit seinen Mannen und 
groBem Kriegsvorrat ein2).

1) Riezler 8. 28.
2) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 545.
3) Uber die angefuhrten Vorgange siehe Theodor Ilgen, Mark

graf Konrad von Montferrat, Marburg 1880, S. 76ff.; R. Róhricht, 
Geschichte des Konigreichs Jerusalem (1100—1291', Innsbruck 1898, 
S. 446 ff., 467 ff., 497 ff.

Im Morgenlande war unterdessen die christliche Macht 
fast uberall den Streitern des Islams erlegen. AuBer Tri- 
polis und Antiochien hielt sich nur noch Tyrus, das der 
Markgraf Konrad von Montferrat, ein Italiener, gegen 
wiederholte Angriffe Sułtan Saladins erfolgreich verteidigt 
und behauptet hatte. Auch Kimig Wido, der vom Sułtan 
im Sommer 1188 aus der Gefangenschaft entlassen worden 
war, stand bereits wieder mit einem kleinen, aber durch 
die nun zahlreich auf dem Seeweg ankommenden Kreuz- 
fahrerscharen taglich wachsenden, Heere im Felde. Da 
der Markgraf, der selbst nach der Krone von Jerusalem 
strebte, ihm die Torę von Tyrus verschloB, wandte sich 
der Konig mit seinem Heere Ende August 1189 gegen 
das stark befestigte und von einer zahlreichen muslimischen 
Besatzung verteidigte Akkon, um diesen Hafenplatz fur die 
zu erwartenden Kreuzfahrer zu gewinnen3). Von hier aus 
konnte er die Wiedereroberung des heiligen Landes ins 
Werk setzen unabhangig von dem Markgrafen, der sich 
in Tyrus eifrig bemtihte, eine montferratische Partei um
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sich zu sammeln, mit dereń Hilfe er seine ehrgeizigen 
Piane zu verwirklichen hoffte.

Unter solchen Umstanden fand Landgraf Ludwig, ais 
er in der ersten Halfte des September 1189 mit seiner 
Flotte im Hafen von Tyrus landete, eine glanzende Auf- 
nahme. Mit allen Ehren empfing Markgraf Konrad den 
Thiiringer Fiirsten und „stellte sich und das Seinige ihm 
zur Verfiigung“. Beide Fiirsten standen in naher Ver- 
wandtschaft durch ihre staufischen Mtitter1), und Landgraf 
Ludwig war ais der Neffe Kaiser Friedrichs, der in naher 
Zukunft an die Spitze der christlichen Streitkrafte im 
heiligen Lande treten muBte, in erster Linie im stande, 
die Bestrebungen des Markgrafen bei diesem zu befiir- 
worten. So war es ganz nattirlich, dali sich beide Fiirsten 
eng aneinander anschlossen.

1. c. im Exkurs. Eine Neuausgabe des Gedichtes durch Herm Prirat- 
dozent Dr. A. Gebhardt in Erlangen wird in Kurze erscheinen. 
Ich zitiere das Gedicht ais „Kreuzfahrt" — Kreuzfahrt v. 653 ff. — 
Julitta, die Mutter des Markgrafen, war die Stiefschwester Kónig 
Konrads, Tochter Herzog Leopolds des Frommen von Osterreich. 
Ilgen S. 34.

Ais die Kunde von der Ankunft Landgraf Ludwigs 
in Tyrus nach Akkon kam, schickte Kónig Wido an ihn 
und den Markgrafen eine Gesandtschaft, die sie auffordern 
sollte, schleunigst dem Belagerungsheere zu Hilfe zu kom- 
men. Denn dieses hatte sich gegeniiber der starken Be- 
satzung Akkons und dem vom Sułtan persónlich heran- 
gefuhrten muslimischen Entsatzheer ais viel zu schwach er- 
wiesen und befand sich in auBerster Bedrangnis. Wie es

1) Cr. Eeinh. SS. 30. 1, 545; Arn. Chr. Slav., lib. IV, cap. 15; 
Ein zeitgenóssisches Gedicht auf die Belagerung Akkons, mitgeteilt 
von Hans Prutz in Forsch. z. d. G. 21 (1881), 449—494, zitiert ais 
„Gedicht" — Gedicht v. 697 ff.; Des Landgrafen Ludwigs des Frommen 
Kreuzfahrt, Heldengedicht der Belagerung von Akkon am Ende des 
12. Jahrhunderts, hgb. von Fr. Heinr. von der Hagen, Leipzig 1854. 
Vgl. dariiber die Ausfiihrungen von K. Kinzel u. R. Róhricht in der 
Zeitschr. f. deutsche Philologie 8 (1877), 380—446, die von Riezler

15*
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scheint, wurde beiden Fiirsten dafur der Oberbefehl iiber 
das ganze Kreuzheer angeboten1). Ludwig war gern be- 
reit, dem Rufę Folgę zu leisten, und tiberredete auch den 
widerstrebenden Markgrafen dazu 2). Damit hatte er der 
Sache der ganzen Christenheit einen groBen Dienst er- 
wiesen; in den folgenden groBen Kampfen war die mili- 
tarische Tiichtigkeit und Erfahrung Konrads nicht zu ent- 
behren.

1) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 545; Arn. Chr. Slav. 1. e.: Et miserunt 
Tyram pro Conrado marchione et Lothewigo provinciali de Thuringia, 
qui iam nuper de terra sua gloriose venerat cum multa copia militum 
et victualium, rogantes ut presidio eis fierent; Cronica fratris Salim- 
bene de Adam ordinis minorum, ed. O. Holder-Egger, SS. 32 (1905), 
Teil 1; vgl. Praef. zu Sikard, SS. 31, 76 u. NA. 29 (1904), bes. 179ff. 
214 ff. 232. 243, — Salimb. SS. 32, 8. Danach erbitten die Christen 
durch den Bischof von Yerona und durch den Landgrafen (der aber 
in Tyrus war) Hilfe von dem Markgrafen und seiner Partei; Kreuz- 
fahrt v. 684 ff. Danach kommt Konig Wido selbst nach Tyrus 
(geschah aber schon im Mai 1189). Der Landgraf verwendet sich 
fur ihn beim Markgrafen, kann aber diesen nicht umstimmen und 
verspricht dagegen, selbst binnen 8 Tagen vor Akkon zu erscheinen. 
Vgl. noch Radulf de Diceto, Opera historica, ed. by W. Stubbs, 
1876, 2 Bde. (Rer. Brit. Script.) — Rad. de Diceto 2, 70; Monachus 
Florentinus (fruher Haymarus Monachus genannt), De expugnatione 
civitatis Acconensis, hgb. von W. Stubbs im Anhang zur Vorrede 
des 3. Bandes seiner Ausgabe Rogers von Hoveden, CV—CXXXVI 
— Monachus Flor. v. 69 ff.; Gedicht v. 693 ff.

2) Itinerarium peregrinorum et Gęsta regis Ricardi auctore 
Ricardo, canonico Sanctae Trinitatis Londoniensis, Bd. 1, Chronicles 
and Memoriale of the reign of Richard the First, ed. W. Stubbs, 
1864 (Rer. Brit. Script.) — Itin. 1, 68 (cap. 29): Hic (Ludewicus) 
marchionem a rege Guidone dissentientem Achon venire persuadet, 
cum prius propter discidium accedere detrectasset (= Radulph de 
Coggeshall, De espugnatione terrae sanctae per Saladinum, libellus, 
ed. J. Stevenson, 1875 [Rer. Brit. Script.], p. 252); Kreuzfahrt 
v. 2510 ff. Danach ware Konrad erst spater auf schriftliche Mahnung 
Ludwigs von Akkon aus dorthin gekommen.

Am 24. September erschien die Flotte der Fiirsten 
vor Akkon. Auf ihr befanden sich Ludwig und Konrad 
mit, einer groBen Zahl geistlicher und weltlicher Fiirsten.



von Thiiringen (1152—1190). 229

Ihre Streitmacht, die sie zur Verstarkung des Belagerungs- 
heeres herbeifuhrten, bestand aus 1000 Rittern und 20000 
FuBsoldaten1). Freudig wurden die Ankommlinge im 
christlichen Lager empfangen2), besonders der Landgraf, 
von dem man hoffen konnte, daB er ais der Neffe und 
Vertreter Kaiser Friedrichs zwischen Wido und Konrad 
vermitteln und so die dringend notwendige Einigkeit im 
Heere wiederherstellen wiirde. Ludwig galt ais das 
Haupt der ganzen Ritterschaft vor Akkon 3); ein Englhnder 
nennt ihn einen erlauchten und machtigen Herrn aus 
Deutschland, der ais Auszeichnung den Titel „Landgraf" 
fuhre4). Die Schar der landgraflicben Mannen war zwar 
im Vergleich zu der anderer Fursten klein an Zahl, aber 
auserlesen und mit allem Nótigen wohl versehen; so er- 
regten damals die schonen spanischen Rossę, die Ludwig 
mit sich fiihrte, die Aufmerksamkeit des Heeres5).

1) Rad. de Diceto 2, 70; Kreuzfahrt v. 700 ff., v. 896 ff. gibt 
die Schar des Landgrafen auf 100 auserlesene Ritter und die ent- 
sprechende Zahl FuBvolk an. G. Kohler, Die Entwickelung des 
Kriegswesens und der Kriegsfiihrung in der Ritterzeit von der Mitte 
des 11. Jahrhunderts bis zu den Hussitenkriegen in 3 Banden, 
Breslau 1889 — III, 2, 21 behauptet nach v. 2679 der Kreuzfahrt, 
Landgraf Ludwig habe standig zwei Sarjanten zu Pferd im Gefolge 
gehabt; das besagen aber die angefiihrten Verse gar nicht. — 
Rbhricht, Kgr. Jerus., S. 504 JaBt die Grafen Otto von Geldern, 
Heinrich von Altenburg etc. mit unserem Landgrafen vor Akkon 
erscheinen; nach Arn. Chr. Slav., lib. IV, cap. 15 [Anfang], auf den 
er diese Behauptung stiitzt, waren sie aber schon friiher mit Konig 
Wido, ais dieser vor Tyrus erschien, nach Akkon gezogen.

2) Monachus Flor. v. 77ff.; Gedicht v. 705ff.
3) Arn. Chr. Slav. 1. c.
4) Itin. 1, 68; die Anwesenheit Ludwigs vor Akkon bezeugt 

auch De excidio regni et regibus lerusałem, hgb. von A. Thomas in 
den SB. Akad. Miinchen, philos.-philol. KI., 1865, Teil 2, S. 165.

5) Ambroise, L’estoire de la guerre sainte, histoire envers de la 
troisibme croisade (1190—1191), publide et traduite par Gaston Paris 
(Coli, des doc. ined.), Paris 1897 — Ambros. v. 2927 ff.

Da die Spannung zwischen dem Kónige und dem 
Markgrafen ungeschwacht fortdauerte, wurde der Ober- 
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befehl an Jakob von Avesnesx), einen hennegauischen 
Grafen franzOsischer Abstammung, und unseren Ludwig 
ubertragen, die ihn bald gemeinsam, bald abwechselnd 
fuhrten1 2 3 *). Dieser Wechsel in der obersten Fuhrung wurde 
wohl in Riicksicht auf den nationalen Gegensatz einge- 
richtet, der zwischen den deutschen und den franzósischen 
Kreuzfahrern sehr bald scharf hervortrat. Aber beide 
Fursten hatten zu wenig Macht, um auch die widerstre- 
benden Elemente und Parteien im Heere zum Gehorsam 
zwingen zu konnen; von einer einheitlichen Fiihrung in 
den folgenden grpBen Kampfen ist nichts zu bemerken, und 
dementsprechend waren auch die Erfolge.

1) Vgl. die Schilderung dieser Personlichkeit bei Alexander 
Cartellieri, Philipp II. August, Konig von Frankreich, 2 (1906), 154.

2) Itin. 1, 94 (cap. 43); Gedicht v. 719 ff.: In regnum populi 
communis cura magistros Atque duces turmis constituere duos: Prae- 
ficitur Francis lacobus, turbasąue gubernat Landgravius reliąuas; 
rex fovet ipse suos. Kreuzfahrt v. 4690 ff. laSt erst nach einer sieg- 
reichen Schlacht vor Akkon den Landgrafen zum Oberbefehlshaber 
des ganzen Heeres ernannt werden. — De excidio (vgl. S. 229 a. 4) 
167 zahlt irrtumlich den Landgrafen unter den Anhiingern Philipp 
Augusta vor Akkon auf; der Konig landete erst am 20. April 1191 
vor der Stadt (Cartellieri, Philipp II. August 2, 181), ais Ludwig 
schon lange gestorben war.

3) Naheres iiber die Lagę Akkons findet man bei V. Guerin, 
Description gśographiąue, historiąue et archśologiąue de la Palestine 
accompagnee de cartes dćtaillćes, troisifeme partie, Galilde, Paris 1880,
1, 502; E. G. Rey, Etude sur la topographie de la ville d’Acre au
XIIIe silcie, Mśmoires de la Societe nationale des antiguaires de

Solange das muslimische Heer unter Sułtan Saladin 
im Rucken der christlichen Linien angriffsbereit stand, 
konnten die Kreuzfahrer nicht daran denken, die belagerte 
Stadt zu sturmen. Denn Akkon war durch. seine Lagę 
auf einer nach Sudosten ins Meer vorspringenden Land- 
zunge auf der Seeseite fiir sie unangreifbar, da die Flotten 
des Feindes zeitweilig das Meer beherrschten. Auf der 
Landseite war die Stadt durch tiefe Graben und von ge- 
waltigen Ttirmen flankierte Mauern geschiitzts); nur wenn 
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alle Krafte des christlichen Heeres zum Sturme verwendet 
wurden, schien Aussicht auf Erfolg vorhanden zu sein. 
Daher wurde im Rat der Fursten beschlossen, zunachst 
den Sułtan anzugreifen und ihn aus dem Felde zu schlagen, 
ehe er noch Verstarkungen an sich ziehen konnte1).

1) Ibn el-Athir (geb. 1160, gest. 1233), Rec. or. 2, 9 ff.
2) Dieses Datum geben Baha ed-din (geb. 1145, gest. 1234), 

Anekdoten und schóne Ziige aus dem Leben des Sultans Jusuf 
(Salah ed-din), Rec. or. 3 (1884), 140; Rad. de Diceto 2, 70; Gęsta 
regis Henrici Secundi Benedicti abbatis (Chronicie of the reigns of 
Henry II. and Richard L, 1169—1192, known under the name of 
Benedict of Peterborough), ed. by W. Stubbs, 1867 (Rer. Brit. Script.), 
abgek. Gęsta 2, 94 = Roger von Hovedene, Chronica, ed. by W. Stubbs, 
1868/71 (Rer. Brit. Script.), 3, 21; Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 9 gibt 
den 3., Gedicht v. 719 den 8. Oktober an.

3) Rad. de Diceto 2, 70.
4) Kohler, Kriegswesen III, 3, 228.
5) Guerin 1, 508; Itin. 1, 62 (cap. 26).

So stellte sich am Morgen des 4. Oktober2 3) das all- 
mahlich auf 4000 Rittei- und 100000 FuBsoldaten ®) ange- 
wachsene Kreuzheer in Schlachtordnung auf. In vier Korps 
stand es auf einer 2x/2 km4) langen Linie, die, im Siid- 
osten Akkons am Flusse Belus beginnend, sich uber 
den stark befestigten Hilgel Turon (Tell el-Fuchar), der 
etwa 800 m ostlich von der Stadtumwallung lags), nach 
dem Nordwesten der Stadt bis in die Nahe des Meeres 
zog. Auf dem rechten Fliigel stand Konig Wido mit den 
Hospitalrittern und den Franzosen zwischen Belus und 
Turon; auf dem linken die Templer, Catalonen und einige 
deutsche Scharen, den Oberbefehl hatte hier der Tempel-

France, Tome 39 (1878), 115—145, mit Plan von Akkon und Um- 
gebung; Tome 49 (1888), 1—18; Ibn Dschubair (geb. 1145, gest. 1217) 
im Rec. or. 3, 451 (Rec. or. = Recueil des Historiens des Oroisades, 
Abteilung der Historiens orientaus bringt den arabischen Text mit 
franzósischer Ubersetzung. Deutsche Ausziige aus den arabischen 
Geschichtschreibern dieser Zeiten findet man bei E. P. Goergens u. 
R. Róhricht, Arabische Quellenbeitrage zur Geschichte der Kreuzzuge: 
Zur Geschichte Salah ed-dins, Berlin 1879); Itin. 1, 75 (cap. 32). 
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meister Gerhard von Bidaforte. Das Zentrum der Christen 
bestand aus zwei Korps. Das eine, links vom Korps des 
Kónigs stehend, bildeten Markgraf Konrad und der Erz
bischof Gerhard x) von Ravenna mit ihren Leuten. Dicht 
am Nordabhang des Turon stand Landgraf Ludwig mit 
dem anderen. Hier waren fast alle deutschen Kreuzfahrer 
und die Pisaner vereinigt. Der Mittelpunkt ihrer Auf- 
stellung lag auf dem Mahumeria genannten Hiigel, auf 
dem eine dem muslimischen Heiligen Ali ibn Abu Talib 
geweihte Moschee sich befand und an dessen FuC die be- 
ruhmte Oxenquelle entspringt, aus der nach muslimischer 
Tradition Gott den Oxen zog, den er dem Adam zur Be- 
bauung des Feldes schenkte 1 2). Im Rticken der Deutschen 
lagen die beiden Kirchhbfe Akkons, St. Nikolas und St. 
Michel3 * * * * * * * *).

1) Rohricht, Kgr. Jerus., S. 507.
2) Uber die Lagę des Hiigels, Moschee und Quelle s. Itin. 1, 76 

(cap. 32); Gęsta 2, 95; Rad. de Diceto 2, 80 nennt ihn „Magumeria"; 
Guórin, Galilee 1, 508; Rey in Mem. antiqu. 49, 8 ff.; Extraits du 
livre de Abul Hassan Ali el Herewi intitulś: „Indications ayant pour 
object la connaissance des lieux de pelerinage“ in Archives de 1’orient 
latin, ćd. par le comte Riant, Paris 1881, 1, 597.

3) Die Aufstellung der Christen nach Rad. de Diceto 2, 70 
(Brief des Theobaldus praefectus und Petrus Leonis an den Papst); 
Ambros. v. 2967 ff. lafit auf dem linken Fliigel die Templer und 
Hospitalritter, auf dem rechten Konig Wido mit den Pisanern und
anderen, im Zentrum den Grafen von Brienne und unseren Land-
grafen mit den Deutschen bei der oben genannten „Mahomerie11
stehen; Itin. 1, 69 (cap. 29) nennt der Reihe nach Konig Wido, die
Templer, die Hospitalritter, den Grafen Andreas von Brienne, den
Landgrafen, „singuli cum cuneis suis“. Vgl. R. Rohricht, Kgr. Jerus.,
S. 507. — Schlachtplan bei Charles Oman, A history of the art of
war, The middle ages from the fourth to the fourtenth century,
London 1898, Platę X.

Den Kreuzfahrem gegeniiber stand das muslimische 
Heer in ahnlicher Aufstellung. Der Sułtan befand sich im 
Zentrum, sein Standort lag auf dem Tell el-Ajadhiah soo. 
vom Turon. Zwischen beiden Heeren erstreckte sich die 
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groBe und weite Ebene, die sich im Stiden bis zum Berge 
Karmel ausdehnt.

Mit der Offensive begannen die Templer. Sie warfen 
die ihnen gegeniiberstehenden Truppen so kraftvoll zuriick, 
daB der Sułtan bedeutende Yerstarkungen aus dem Zen- 
trum seinem weichenden rechten Flugel zu Hilfe sandte, 
um das Vordringen des christlichen Korps zu hemmen1). 
Diesen giinstigen Augenblick benutzte Landgraf Ludwig 
und warf sich mit seinen Deutschen und Pisanern auf die 
rechte Flankę des stark geschwachten feindlichen Zentrums. 
Der Markgraf schloB sich mit seinem Korps an ihn an. 
Ihre Truppen gingen in Masse, wie ein Mann, zum Angriff 
vor. Das Fu£volk marschierte mit demselben Schritt, wie 
die Ritter, die sich dicht hinter ihm hielten2 *), so daB ihre 
leicht oder gar nicht gepanzerten Pferde vor den weit- 
tragenden Geschossen der Muslimen geschutzt waren. Ais 
der Feind erreicht war, bffnete das FuBvolk der christ
lichen Korps seine Reihen, und die eisengepanzerten Ritter 
warfen sich mit unwiderstehlichem Anprall auf das mus- 
limische Zentrum. Die Muslimen wurden vollig zersprengt, 
stiirzten sich in wilde Flucht und rissen sogar einen Teil 
des eigenen rechten Flugels mit sich fort. Vergebens warf 
sich der Sułtan bittend und beschworend den Fltichtigen 
entgegen, auch er wurde mit in die Flucht hineingezogen. 
Einzelne Haufen der Zersprengten, bei denen sich auch 
Saladins Kanzler Imad ed-din befand, flohen in wilder 
Angst bis nach Tiberias, manche sogar bis nach Damaskus, 
wo sie endlich zum Stehen kamen. Die Christen drangten 
den Fliehenden eifrig nach, eine ihrer Abteilungen unter 
dem Grafen von Bar erstieg den Tell el-Ajadhiah, wo sich 
das Zeit des Sultans befand. Nach kurzem Kampf wurde 
das am FuB des Hugels liegende muslimische Lager ge- 

1) Baha ed-din, Rec. or. 3, 141; Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 10; 
Itin. 1, 70 (cap. 29); Gedicht v. 743 ff.

2) Vgl. Henri Delpech, La tactiąue au XII I™6 silcie, Paris 1886,
Tome 1, 364.
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nommen; reiche Beute fiel hier den Christen in die Hande1). 
Bei der Plunderung loste sich jede taktische Ordnung auf, 
eine nachdruckliche Verfolgung des geschlagenen Feindes 
unterblieb. Da bemerkten die Christen auf dem Hugel, 
daB die Vorwartsbewegung der beiden Fliigelkorps irgend- 
wie ins Stocken geraten war: das weit vorgedrungene 
Zentrum stand gleichsam in der Luft. Zugleich kam die 
Nachricht, daB 5000 Mann der Besatzung Akkons die 
Templer und das Lager im Riicken angriffen — die Templer 
wurden in der Tat durch das Zusammenwirken der 
Ausfallstruppe und des rechten muslimischen Fliigels fast 
yernichtet2) — da gaben der Landgraf und Markgraf 
Konrad den Befehl zum Riickzug. Aber es war schon fast 
zu spat dazu. Kaum befanden sie sich wieder in der 
Ebene, ais Sułtan Saladin mit einem bedeutenden Korps, 
das er aus den Fluchtlingen hatte sammeln konnen, sie 
wiederum angriff. Teile des linken muslimischen Fliigels, 
der den zaghaft yorgehenden Konig Wido im Schach hielt, 

1) Baha ed-din, Rec. or. 3, 142; Imad ed-din (geb. 1125, gest. 
1201), Ausziige in Abu Schama: „Buch der beiden Garten“, Rec. or. 
4, 424; Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 11; Itin. 1, 69 (cap. 29); Rad. de 
Diceto 2, 71; Gęsta 2, 94; Cr. Reinh. SS. 30. 1, 546 gibt einen un- 
klaren Bericht, deutlich ist nur der Teilsieg des Landgrafen und die 
Flucht der Franzosen hervorgehoben: Ludwig besiegt die ihm 
gegeniiberstehenden Feinde, gerat aber bald, da die Franzosen dem 
Feinde nicht standhalten, in Bedrangnis. Da fleht er zu Gott um 
Hilfe, und plotzlich erscheint ein Ritter in rotem Waffenrock, auf 
weifiem Pferde sitzend, der eine rotę Fahne „segehard, id est vic- 
toriosum" in die Erde stbBt, und ihm zurufend: „In hoc vexillo 
vinces“, verschwindet. Yergebens versuchen viele die Fahne St. Georgs 
— fur diesen hielt man den Ritter — herauszuziehen, nur der Land
graf vermag es. Durch dieses Wunder gestarkt, fiihrt er nun die 
Seinen wieder gegen den Feind und dringt siegreich bis zum Zelte 
Saladins vor. — Kreuzfahrt v. 1904—2374 schildert ahnlich, aber 
ohne direkte Abhangigkeit die Schlacht, die Erzahlung von der 
Siegesfahne (hier weiB) findet sich v. 7482 ff.; vgl. dazu Cr. Thuring. 
Isenac. cap. 28 bei Pistor.-Struve.

2) Rad. de Diceto 2, 71; Itin. 1, 69 (cap. 29); Gęsta 2, 94; 
Gedicht v. 749 ff.
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beteiligten sich am Gefecht. Die Christen erlitten groBe 
Verluste x). Unordnung und Verwirrung nahmen uberhand. 
Endlich konnten sie Fiihlung mit dem Korps Widos ge- 
winnen, das die Erschopften aufnahm. Aber auch vereint 
vermochten sie die Schlacht nicht wiederherzustellen. 
Nur ein glanzender VorstoB Gottfrieds von Lusignan mit 
der Besatzung des Lagers ermoglichte den Ruckzug in 
dasselbe 1 2).

1) Nach Arnold, Chr. Siar., lib. IV, cap. 15 waren es 1000 Mann.
2) Baba ed-din, Rec. or. 3, 142ff.; Ibu el-Athir, Rec. or. 2,12ff.; 

Itin. 1, 70 ff. (cap. 29); Rad. de Diceto 2, 71; Kreuzfahrt v. 2120 ff. 
sehildert die Lagę so, ais ob der Landgraf durch seinen Riickzug 
dem fliehenden Korps Widos zu Hilfe kormnen wollte. Vgl. die 
Schilderungen der Schlacht bei Kohler, Kriegswesen III. 3, 228 ff., 
und bei Oman, Art of war p. 331 ff.

3) Baha ed-din, Rec. or. 3, 146ff.; Imad ed-din, Rec. or. 4, 427; 
Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 14; Gęsta 2, 94 ff. (Rog. de Hoved. 3, 21); 
Gedicht v. 815 ff.

4) Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 14 ff.; Gęsta 2, 96 (Rog. de Hoved. 
3, 22); Gedicht v. 821 ff.; Arn. Chr. Slav., lib. IV, cap. 15; Salimb. 
SS. 32, 8; Kreuzfahrt v. 2430 ff. lafit die Befestigung auf Antrieb 
des Landgrafen geschehen.

5) Rohricht, Kgr. Jerus., S. 511.

Nach dieser bedeutenden Niederlage der Christen trat 
eine Zeit der Ruhe ein, da Saladin, der selbst erkrankt 
war, und dessen Heer ebenfalls stark gelitten hatte, sich 
entfernte und nur unbedeutende Abteilungen in der Nahe 
Akkons zuriicklieB3). So konnten sich die Kreuzfahrer 
von dem zerruttenden Eindruck der groBen Niederlage in 
kurzer Zeit erholen; alles wurde wieder von Kampfesfreude 
und Wagelust ergriffen. Sie schlossen jetzt die Stadt zum 
ersten Małe vollstandig ein und zogen rings um ihre Stel- 
łungen von Meer zu Meer Wall und Graben nach der 
Stadt, wie nach der Ebene zu4). In dieser sicheren Stel
lung konnten sie dem nachsten Angriff Sułtan Saladins 
ruhig entgegensehen.

Noch im Oktober landeten zahlreiche Kreuzfahrer aus 
Frankreich, Italien und Skandinayien vor Akkon5). In- 
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folgedessen traten mannigfaltige Verschiebungen in den 
Stellungen der einzelnen Scharen ein. Landgraf Lud
wig blieb in seinem alten Lager am Mahumeria-Hiigel; 
neben den deutschen Scharen lagerten jetzt auch die Ge- 
nuesen und Jakob von Avesnes mit den Seinen hier1).

1) Gęsta 2, 95 ff. (Rog. de Hoved. 3, 22).
2) De excidio 170; vgl. dazu Riezler in den Forsch. z. d. G. 

S. 80 a. 5.
3) Itin. 1, 95 (cap. 44).
4) Itin. 1, 70 ff. (cap. 29); Ambros. v. 2994 ff.

Was immer noch die Tatkraft des christlichen Heeres 
lahmte, war neben dem Gegensatze Konig Widos und des 
Markgrafen der tief eingewurzelte nationale Zwiespalt 
zwischen Deutschen und Franzosen. Auf den Kreuzzugen, 
wo die verschiedenen christlichen Vólker naher ais in dem 
verhaltnismafig dunn bevblkerten Europa miteinander in 
Beriihrung kamen, muften sie sich ihrer trennenden Eigen- 
tumlichkeiten erst recht bewuBt werden. Hebt doch ein 
Italiener ais Charakterzug der deutschen Kreuzfahrer neben 
ihrer unwiderstehlichen Tapferkeit ihr hochentwickeltes 
Nationalgefuhl hervor, das sie nur zu Menschen aus ihrem 
Volke Vertrauen fassen laBt, denen sie lieber ihr Leben 
opfern, ais ihnen die Treue brechen2 3). Der deutsch-fran- 
zbsische Gegensatz hatte, wie ein Englander treffend be- 
merkt, seinen Hauptgrund in dem hartnackigen Streit um 
den Vorrang in Europa zwischen dem Kaiser des rómischen 
Reiches deutscher Kation und dem Konig von Frankreich 8).

Die Schuld an der Niederlage vom 4. Oktober schrieben 
beide Vblker sich gegenseitig zu; in dem Bericht des 
Reinhardsbrunnei’ Chronisten und im Gedicht von der 
Kreuzfahrt Ludwigs findet sich der Niederschlag dieser 
Stimmung bei den Deutschen. Auch die Gegner blieben 
naturlich diesen nichts schuldig, indem sie die Habgier 
und die Disziplinlosigkeit der Deutschen fiir den ungltick- 
lichen Ausgang der Schlacht verantwortlich machten4). 
Da bei den bestandigen Reibereien zwischen den Kreuz- 
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fahrern beider Nationen die Stellung des zeitweiligen Ober- 
befehlshabers unhaltbar wurde, faBten die Fiirsten und 
Ftihrer des Heeres den BeschluB, dieses Amt aufzuheben. 
Fortan sollten die Franzosen, wie die Angehórigen des 
Reiches nur unter ihren eigenen Fiihrern stehen1). Was 
Landgraf Ludwig anbetrifft, so konnte er jedenfalls zu- 
frieden sein, eines so verantwortungsvollen Amtes, das er 
bei der Lagę der Dinge und seiner im Verhaltnis doch 
geringen Macht wohl nie zu praktischer Bedeutung hatte 
bringen konnen, ledig zu werden.

1) Salimb. SS. 32, 8: Duces etiam sive rectores, ut omnis 
amoreretur controrersia, prefecerunt, ut Francigenae suis, et qui de 
Imperio imperialibus obedirent.

2) Rohricht, Kgr. Jerus., S. 511 ff.

Wahrend es auf der See zu zahlreichen Zusammen- 
stoBen zwischen den feindlichen Flotten kam, wurde von 
den Christen eifrig an der Befestigung des Lagers und an 
der Erbauung von Belagerungsgerat gearbeitet, trotzdem 
sie wahrend des nun einsetzenden harten Winters durch 
Hungersnot und Krankheiten arg mitgenommen wurden 2).

In den ersten Monaten des neuen Jahres (1190) kam 
es nur zu kleineren Kampfen im Felde, da die Hauptmacht 
Sułtan Saladins noch in den Winterąuartieren lag. Land
graf Ludwig bestand damals ein gefahrliches Abenteuer. 
Er machte (wohl im Marz ?) mit einer kleinen Schar der 
Seinigen einen Ritt in der Richtung auf das benachbarte 
Haifa. Die Ritter waren von den Pferden gestiegen und 
gingen sorglos am Strande des Meeres entlang. Da brach 
aus den nahe gelegenen Bergen ein Haufe muslimischer 
Reiter hervor und warf sich auf das uberraschte Hauflein 
der Thiiringer. Aber diese stellten sich der Ubermacht 
entgegen und leisteten tapfer Wiederstand. Zum Gluck 
befanden sie sich noch in Hórweite von dem christlichen 
Lager. Ais man dort den Waffenlarm vernahm, kamen 
Kbnig Wido und Markgraf Konrad mit einer groBeren 
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Abteilung den Bedrangten zu Hilfe und befreiten sie aus 
ihrer gefahrlichen Lagę1).

1) Gedicht v. 887—902. Nach Ereignissen des 4. Marz erzahlt, 
wird also wohl in diesen Monat fallen. Der Verfasser war offenbar 
hier Augenzeuge.

2) Baha ed-din, Bec. or. 3, 152 ff.; Imad ed-din, Bec. or. 4, 443.
3) Baha ed-din, Bec. or. 3, 155; Imad ed-din, Bec. or. 4, 447; 

Ibn el-Athir, Bec. or. 2, 18. Vgl. Kreuzfahrt v. 2824ff., bes. v. 2858ff.: 
Itslich her besunder do sine werc het vn sin ebenho, Ais an drin 
teilen die stat wolden an sturmen sie; nach v. 3197 lag hier dem 
Dichter wohl eine schriftliche Quelle vor.

4) Ambros. v. 3395 ff.; Itin. 1, 84 ff. (cap. 36) laBt den ersten 
von dem Landgrafen, den zweiten von den Genuesen, den dritten

In der zweiten Halfte des April riickte der Sułtan 
mit seinem Hauptheer wieder gegen die Stellungen der 
Kreuzfahrer heran. Dazu bewogen ihn die beunruhigenden 
Nachrichten aus der belagerten Stadt, die jetzt aufs ernst- 
lichste bedroht war2).

Die Christen waren mit ihren Yorbereitungen zum 
Sturm auf die Stadt zu Ende gelangt. Unter anderem 
hatten sie 3 gewaltige Turme in siebenmonatiger, ange- 
strengter Arbeit errichtet. Das Holz dazu mufite erst 
muhsam auf dem Seewege herbeigeschafft werden. Die 
Turme waren 50 bis 60 Ellen Łoch, so daB sie sich weit 
iiber die Hohe der Stadtmauern erhoben, sie waren zum 
Schutz gegen das griechische Feuer der Belagerten mit 
essiggetrhnkten oder ungegerbten Fellen bekleidet und 
mit starken Schutznetzen behangt gegen die Schleuder- 
geschosse der Besatzung. Ein jeder Turm hatte 5 Stock- 
werke, im untersten stand ein Mauernbrecher, auf dem 
Aachen Dach eine groBere Schleudermaschine, wahrend die 
anderen Stockwerke von zahlreichen Schleuderern, Bogen- 
schutzen und Speerwerfern besetzt waren, die mit ihren 
Geschossen die Yerteidiger von den Mauern yertreiben 
sollten 3). Landgraf Ludwig trug die Kosten fiir einen dieser 
gewaltigen Turme, fiir den zweiten Konig Wido, fiir den 
dritten Markgraf Konrad zusammen mit den Genuesen4).
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Kun begann der allgemeine Angriff auf die belagerte 
Festung. Am wirksamsten zeigten sich hierbei die Tiirme. 
Sie wurden auf sorgsam geebneten Wegen immer naher 
an die Stadtmauern herangeschoben, die Yerteidiger dieser 
an drei Stellen der Mauera durch den vernichtenden Ge- 
schoBhagel aus den Ttirmen gezwungen, ihre Stellungen 
zu raumen. Die Christen fiillten hier bereits den tiefen 
Wallgraben aus, die tTbergabe der Stadt schien nahe be- 
vorzustehen, da lieB der Sułtan, der durch einen Boten 
der Belagerten von der verzweifelten Lagę der Stadt be- 
nachrichtigt worden war, sein Heer auf der ganzen Linie 
gegen die Stellungen der Kreuzfahrer vorgehen. Aber 
diese lieBen sich dadurch nicht storen; wahrend ein Teil 
ihres Heeres die Angriffe des Sultans abwehrte, setzte der 
andere unbeirrt den Sturm auf die Stadt weiter fort. 
8 Tage lang, vom 27. April bis 5. Mai, wurde so auf 
beiden Seiten erbittert gekampft. Die stiirmenden Christen 
zeigten den grbBten Heldenmut, die Yerteidiger Akkons 
nicht minder. Schon hatte der Kampf vom Morgen des 
5. Mai bis zum Abend gedauert, eine allgemeine Ermat- 
tung trat ein, da gelang es dem Damaskener Kupferschmied 
Ali hen Arif alle drei Tiirme durch griechisches Feuer in 
Brand zu setzen. Die Flammen verbreiteten sich rasend 
schnell iiber die hauptsachlich aus Holz gezimmerten 
Bauten. Landgraf Ludwig und die beiden anderen Fur
sten, von denen jeder bei Beginn des Sturmes sich in 
seinen Turm begeben hatte *), konnten sich noch retten. 
Aber ein groBer Teil der in dem ersten Turm befindlichen 
Krieger fand den Tod in den Flammen, wahrend die Be- 
satzung der anderen rechtzeitig geflohen war. Entmutigt 
lieBen die Christen vom Sturme ab und zogen sich in ihr

von dem iibrigen Heere erbaut werden; Arn. Chr. Slav., lib. IV, 
cap. 15: Agente autem lantgravio et ceteris nobilibus, multo labore 
et expensis plurimis tres turres erexerunt.

1) Ambros. v. 3407 ff.
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Lager zurfick. Auch Saladin fiihrte seine Truppen in ihre 
alten Stellungen1).

1) Imad ed-din, Rec. or. 4, 448ff.: Brand der Turme Sonnabend 
28. Rebi’I, Sonnabend war aber 29. Rebi’I = 5. Mai; Ibn el-Athir, 
Rec. or. 2, 18 ff. ebenso; Baha ed-din, Rec. or. 3, 155 ff. gibt Freitag 
27. Rebi’ I, Freitag war aber 28. Rebi’ 1 = 4. Mai; Ambros. v. 3395 ff.: 
Donnerstag der Himmelfahrt (3. Mai); Itin. 1, 85 (cap. 36): Sabbat 
nach Himmelfahrt (5. Mai); Rad. de Diceto 2, 84: tertio nonas Maii 
(5. Mai); Gedicht v. 1011 ff. laBt am 14. Mai Turme verbrannt 
werden.

2) Rbhricht, Kgr. Jerus., S. 518 ff.
3) Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 27. An diesem Tage traf sie im 

muslimischen Lager ein.

Die Christen leisteten noch den ganzen Mai hindurch 
den Angriffen des Sultans erfolgreich Wiederstand. Dann 
trat eine Pause in den Kampfen ein, da Saladin einen 
Teil seines Heeres nach Norden sandte, um dem anriicken- 
den Kaiser Friedrich entgegenzutreten 2).

In dieser ganzen Zeit vernehmen wir nichts von un- 
serem Landgrafen. Starkę Verluste seiner Mannen, sowie 
seine wenig angenehme Stellung zu der wachsenden fran- 
zosischen Partei im Heere mochten ihn wohl sich zurtick- 
halten lassen. Noch konnte er auf die Ankunft des Kaisers 
mit dem deutschen Kreuzheere hoffen, durch die mit einem 
Schlage das deutsche Element vor Akkon an die erste 
Stelle genickt worden ware, und auch er eine seiner mili- 
tarischen Ttichtigkeit entsprechende Stellung und Wirk- 
samkeit erlangt hatte. Aber am 26. Juli 3) kam die Kunde 
von dem Tode Barbarossas, bald erfuhr man auch die 
fast vollige Auflosung des deutschen Kreuzheeres. Damit 
war der MiBerfolg des Reiches auf dem dritten Kreuzzug 
besiegelt; wenn auch Akkon spater in die Hande der 
Christen fiel, Franzosen und Englander hatten allein den 
Yorteil davon. Und nun gewann das franzosische Element 
im Belagerungsheer die erste Stellung, ais Ende Juli 
zahlreiche franzosische Herren mit groBer Kriegsmacht vor
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Akkon eintrafen1). Unter ihnen befand sich auch der 
Pfalzgraf Heinrich II. von Troyes, der jetzt den Ober- 
befehl iiber das ganze Heer erhielt2).

1) Baba ed-din, Rec. or. 3, 171; Imad ed-din, Rec. or. 4, 469; 
Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 28; Ambros. v. 3505ff.; Itin. 1, 92 (cap. 42).

2) Ambros. v. 3505 ff.; Itin. 1, 94 (cap. 43); Salimb. SS. 32, 8. 
Die Notiz des Itin. steht in keinem Gegensatz zu der von mir auf 
Grund von Salimb. angenommenen Aufhebung des Oberbefehls nach 
der Schlacht vom 4. Oktober 1189; das „prius“ des Itin. ist ein zeit- 
lich nicht eng begrenzender Begriff.

3) Cr. Reinh. SS. 30.1, 546; Itin. 1, 94 (cap. 43): valetudinarius 
effectus. Nach Kreuzfahrt v. 7582 ff. erleidet Ludwig durch ein 
feindliches GeschoB eine innerliche Verletzung.

4) Herzog Friedrich kam am 7. Oktober vor Akkon an. Baba 
ed-din, Rec. or. 3, 186. — Riezler S. 79 a. 9 meint, der Landgraf 
habe aus HaB gegen die Staufer die Ankunft Fr. nicht abgewartet; 
aber die Schwere der Krankheit L. erklart wohl die Eile der Ab- 
fahrt. — Kreuzfahrt v. 7982 ff.: „er muste vernames vam abe In den 
luft, und* dem er were geborn.“

XXVI.

Etwa 2 Monate blieb Landgraf Ludwig noch im Lager, 
dann entschloB er sich zur Heimkehr. Der Reinhards- 
brunner Chronist nennt ais Grtinde hierfur mit genauer 
Konutnis der Lagę den Tod Kaiser Friedrichs, den Mangel 
an Geldmitteln — bei der im Lager herrschenden Teue- 
rung — sowie die starken Verluste der Thuringer im Ver- 
lauf der Belagerung. Ais Hauptgrund aber nennt der 
Chronist das persbnliche Befinden des Landgraf en. Die 
Anstrengungen des ununterbrochenen Kriegsdienstes, die 
ungesunden Verh&ltnisse im Lager, in dem viele Tausende 
von Menschen eng zusammengedrhngt waren, hatten bei 
Ludwig ein chronisches Leiden heiworgerufen 3), das ihn 
zuletzt unfahig machte, weiter mit den Waffen fiir die Be- 
freiung des heiligen Landes zu kampfen. Die Krankheit 
machte rasch Fortschritte. Anfang Oktober verlieB er, 
ohne die Ankunft Herzog Friedrichs von Schwaben abzu- 
warten4), seinen alten Platz am Mahumeria-Hiigel, wo bald 
darauf auch der jungę Staufer mit den Resten des deut- 

16
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schen Heeres sich lagerte 1). Die Thiiringer brachten ihren 
kranken Herm auf ein bereit gehaltenes Schiff und ver- 
lieBen das Gestade des heiligen Landes.

1) Rad. de Diceto, 2, 80.
2) Itin. 1, 94 (cap. 43). Riezler S. 79 a. 9 weist mit Recht diesen 

Gedanken ab im Hinblick auf die schwere Erkrankung Ludwigs.
3) Ygl. dazu besonders Ambros. v. 4179ff.; cap. 64 u. folg, im 

Itin. 1; Salimb. SS. 32, 14; Gęsta 2, 144.
4) Rad. de Diceto 2, 82. Kreuzfahrt v. 7656 ff., 7700 ff., 7810ff. 

bezeugt ebenfalls den personlichen Yerkehr beider Fiirsten und die 
Sendung von Wildbrett, Fruchten, Wein und einem zahmen Leo
parden an Ludwig.

5) Gedicht v. 1043 ff.

Die deutschfeindliche Partei im Belagerungsheere 
glaubte nicht recht an die Schwere der Krankheit Ludwigs. 
Man schrieb hier seine rasche Abreise seinem durch die 
Ernennung des Pfalzgrafen Heinrich zum Oberbefehlshaber 
gekrankten Ehrgeiz zu2). Im Lager herrschten Hungers- 
not und Krankheiten schlimmer, ais je zuvor 3). Jede 
Ordnung loste sich, keiner traute dem anderen. Die Frucht- 
losigkeit aller bisherigen Kampfe liefi unter den Christen 
den Gedanken an Verrat entstehen. So ging das Gerticht, 
der Ritter Anserich von Montreal habe auf dem Toten- 
bette verraterische Unterhandlungen mit dem Sułtan offen- 
bart. Daran seien neben Anserich, Wido von Dampierre 
und anderen auch unser Landgraf und der Graf Otto von 
Geldern beteiligt gewesen. Der Sułtan habe sie durch die 
Zahlung von 32000 Byzantinern und 100 Mark Goldes be- 
wogen, nicht zur rechten Zeit zu sturmen und die Yer- 
brennung der Belagerungsturme geschehen zu lassen. Auch 
die Geschenke, die Landgraf Ludwig von dem Sułtan, mit 
dem er nach ritterlicher Sitte in personlichen Yerkehr ge- 
treten war, erhalten hatte ■— 4 Kamele, 2 Leoparden und 
4 Habichte — wurden ais Beweis seines Verrates an- 
gesehen4 5). Aber schon ein Augenzeuge des ganzen ersten 
Teiles der Belagerung weist diese Beschuldigungen in den 
Bereich der Fabel 5)-
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Landgraf Ludwig sollte die Heimat nicht wiedersehen. 
Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr; ehe das 
Schiff noch den nachsten zyprischen Hafen erreichte, war 
Ludwig hereits verschieden. Er starh am 16. Oktoher 11901) 
im Alter von etwa 40 Jahren. Die Thiiringer landeten mit 
dem Leichnam ihres Herrn in einem Hafen Zyperns. Hier 
wurden die Fleischteile der Leiche in einer Kapelle be- 
stattet, die Gebeine aber brachte man wieder auf das 
Schiff, um sie in die Heimat iiberzufuhren. Nach stiir- 
mischer Eahrt landeten die Thiiringer in Venedig. Am 
24. Dezember, dem Weihnachtstage, wurden die Gebeine 
Ludwigs III. in dem Erbbegrabnis seiner Familie zu Rein- 
hardsbrunn feierlich beigesetzt2).

1) Cr. .Reinh. SS. 30.1, 546: in transmarinis partibus; Monachus 
Flor. v. 652: in reditu periit in navi; An. Marbac. SS. 17, 165: ab 
espeditione reversus in mari defunctus est; Kreuzfahrt v. 8127: der 
here were uf dem mere tot. Gęsta 2, 148 (Rog. de Hoved. 3, 88) 
melden allein, Ludwig sei „in Rumania“ gestorben. Den Tod 
Ludwigs fuhren noch kurz an: Arnold, Chr. Slav., lib. IV, cap. 15; 
De excidio 167; Gisleberti Chr. p. 272, wo a. 9 Ludwigs Regierung 
irrtiimlich auf 1168—1197 angesetzt wird; Chr. reg. Colon, p. 147; 
Hist. brev. princip. Thur. SS. 24, 822; An. Aquenses SS. 24, 39; 
Salimb. SS. 32, 16; Cr. S. P. mod. in ME. 196. ■— Das Datum nach 
Cr. Reinh.: XVII Kai. Nov. und dem Epitaphium in Reinhards- 
brunn s. Thur. sacra p. 98; die abgeleiteten Annales brevissimi geben 
allein VII Calend. Nov. an (Pistor.-Struve, Script. 1, 1370).

2) Die Landung setzt in den November Fr. Ludwig, Unter- 
suchungen iiber die Reise- und Marschgeschwindigkeit im XII. und 
XIII. Jahrhundert, Berlin 1897, S. 42 a. 1. — Cr. Reinh. SS. 30. 1, 
547 erklart die sturmische Fahrt der Thiiringer nach einem alten 
Seemannsaberglauben: Die Matrosen weigern sich anfanglich, den 
Leichnam des Landgrafen im Schiffe aufzunehmen, da das Meer die 
Schiffe, die eine Leiche an Bord haben, zu verschlingen sucht; lassen

Wurdigung Ludwigs.
Man bat in neuerer Zeit unseren Landgrafen bald 

einen schwachen Charakter und frommen Mann, bald „einen 

16*
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der riihrigsten Parteimanner seiner Zeit“ genannt1); aber 
beide Bezeichnungen treffen nicht das Richtige. Der Grund- 
zug seiner landesfurstlichen Politik war stets nur sein und 
seines Landes Vorteil. So konnte es keiner Partei gelingen, 
ihn dauernd an sich zu fesseln. Im Bundę mit dem alten 
Feinde seines Hauses, Heinrich dem Ldwen, hat er die 
Askanier bekampft, mit diesen und dem Kaiser vereint die 
Macht des Welfen gebrochen. Dabei tritt uberall das 
starkę Selbstandigkeitsgefuhl des Landgrafen hervor; ein 
unbedingter AnschluB Ludwigs an die Politik seines kaiser- 
lichen Oheims ist nirgends zu bemerken. Besonders bei 
seinem Vorgehen gegen die Askanier und beim Kreuzzug 
in der Wahl des Seeweges zeigt sich dies deutlich. In 
den welfischen Kampfen wuBte er sich durch seine anfang- 
liche kluge Zuriickhaltung2) eine Stellung zu schaffen, die 
ihn in den Stand setzte, sich seinen Teil an der welfischen 
Beute zu sichern, ehe er sich ruckhaltlos den Gegnern 
des Herzogs anschloC. So war trotz der Niederlage und 
Gefangennahme Ludwigs bei WeiBensee die wichtige Pfalz- 
grafschaft in Sachsen fur das Landgrafenhaus gewonnen. 
Indem er diese seinem Bruder Hermann uberliefi, konnte 
Ludwig die hessischen und rheinischen Besitzungen seiner 
Familie eng mit der Landgrafschaft verbinden; die Machtr 
stellung, die er sich so zwischen Saale und Rhein errang, 
stellte ihn den machtigsten Fiirsten des Reiches ebenbtirtig 
an die Seite.

1) Scheffer-Boichorst, Kaiser Fr. I. letzter Streit, S. 133 a. 5; 
Usinger, Deutsch-dan. Gesch., S. 59.

2) Cr. Reinh. SS. 30.1, 539: sagax consilio; 545: sagax ingenio.

Aber gerade diese VergróBerung der landgraflichen

sich jedoch durch Geld umstimmen. Ais sich aber auf hoher See 
ein machtiger Sturm erhebt, verlangen sie die Versenkung der Leiche 
ins Meer, um dessen Wut zu stillen. Die Mannen Ludwigs werfen 
den Sarg mit Steinen gefullt ins Meer, die Gebeine ihres Herrn be- 
halten sie bei sich. Doch kaum entrinnt das Schiff den ziirnenden 
Fluten, mit Miihe retten sich die Thuringer aus dem Schiffbruch 
im Hafen von Venedig.
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Macht, die nur mit Unterstiitzung durch den Kaiser hatte 
errungen werden konnen, gab dem Streben Ludwigs nach 
territorialer Selbstandigkeit freie Bahn und drangte ihn 
zum AnschluB an die gleichgesinnten Fiirsten, die unter 
Fiihrung des Kolners dem Kaiser Opposition machten. 
Doch war damals der Reichsgedanke, den die ruhmreiche 
und glanzende Regierung Kaiser Friedrichs neu gekraftigt 
hatte, beim deutschen Volke und der Mehrzahl seiner 
Fiirsten noch zu stark, ais daB die neue Bewegung hatte 
Erfolg Łaben konnen, und es ist wohl zu verstehen, daB 
der Landgraf nach dem Tage von Gelnhausen die vorlaufig 
aussichtslose Sache aufgab. So steht Ludwig, wie auch 
sein Zeitgenosse Philipp von Koln, auf der Scheide zweier 
Fiirstengenerationen, der in dem Reichsgedanken lebenden 
und wirkenden, wie sie die Erzbischofe Christian von Mainz 
und Reinald von Koln verkorpern, und der neuen, die 
riicksichtslos auf die Unabhbngigkeit ihrer Territorien vom 
Reiche hinarbeitet. Die sphter von den Landgrafen Her
mann und Heinrich Raspe eingeschlagene Politik zeigt 
deutlich, daB auch die landgrbfliche Macht sich der reichs- 
auflósenden Entwickelung der politischen Verhaltnisse auf 
die Dauer nicht entziehen konnte.

Es verdient an dieser Stelle die rege Ftirsorge Lud
wigs fiir das Wohl seiner Lander, die sich bei der Ge- 
staltung des mittelalterlichen Staates hauptsachlich in den 
Beziehungen des Fiirsten zu den Kirchen und Klostern 
seiner Gebiete auBern muBte, hervorgehoben zu werden. 
Leider besitzen wir auBer den Urkunden keinen zeit- 
genossischen Bericht iiber diese Seite der Tatigkeit Lud
wigs. Der Reinhardsbrunner Kompilator des 14. Jahr- 
hunderts, der sein Kloster in Verfall geraten sah, stellt 
aus leicht begreiflichen Griinden unseren Landgrafen ais 
das Muster eines milden, gerechten und besonders der 
Geistlichkeit auBerst ergebenen Fiirsten hin. Ludwig ist 
hiernach, von tiefer Religiositht getrieben, der Troster der 
Armen und Unglucklichen, die er mit Kleidung, Speise 



246 Landgraf Ludwig III. der Fromrne

und Trank versieht. Alles tfbersteigt aber seine Frei- 
gebigkeit gegenuber den Geistlichen, besonders den Monchen 
seines Familienklosters Reinhardsbrunn, die er mit Schen- 
kungen und Yergunstigungen uberhauft. An den hohen 
Festtagen pflegt er hier dem Hochamt beizuwohnen; in 
fast verschwenderischer Weise sorgt er dann fur Speise 
und Trank, oft bleibt bei seinem Weggang so viel ubrig, 
daB die Briider noch tagelang davon leben konnen : ein 
Bild, das zweifellos etwas ubertrieben, doch in den Haupt- 
ztigen seine Richtigkeit haben mag.

Landgraf Ludwig ist in seinem Leben und Treiben, 
seinen Anschauungen und Neigungen so recht der Typus 
eines ritterlichen Fursten aus der Zeit der Staufer. Seine 
Zeitgenossen geben ihm das Zeugnis eines echten Ritters 
und tatkraftigen, erfahrenen und wagemutigen Feldherrn1 2). 
Seine ganze Regierung ist erfullt von Kampf und Streit; 
in Deutschland, Italien und dem Morgenlande bat er mit 
wechselndem Kriegsgliick, aber immer tapfer gestritten. 
Krankheit und der HaB der Parteien haben, wie spater der 
Philipps II. Augusts, so auch unseres Landgrafen Tatig- 
keit im Kreuzheere zu friih ein Ende bereitet. Meist nur 

1) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 539; vgl. hier die Anmerkungen und 
Wenck, NA. 10, 102 a. 1. Von dem Kompilator stammt auch die 
Bezeichnung „Ludwig der Fromme“, die dann in alle spateren 
Chroniken iibergegangen ist. Die betreffende Stelle lautet: „Erat 
enim idem princeps benignus et benivolus erga omnes homines, ita 
ut vulgo diceretur Pius Lodewieus." Richtig verdeutscht dies Joh. 
Rothe in seiner Diiring. Chr., hgb. von R. v. Liliencron, Jena 1859 
(Thiiring. Geschichtsąuellen III), cap. 392: her was keigen allen 
lewten alsso gutlichen das man on den milden (mhd.=nhd. freigebigen) 
lantgraven nannte. — Also, streng genommen, miiBten wir Ludwig 
danach „den Milden“ nennen, er tragt aber auch den Beinamen „der 
Fromrne11 wegen seines Martyrertodes im Morgenlande mit Recht.

2) An. 8. P. mai. in ME. 64: in militaribus nostra aetate 
strenuissimus et bene audens .... miles emeritus ..; 66: principes 
esimios, flores utique ut ita dicam antiąuae nobilitatis, Luodewicum 
videlicet lantgravium fratremąue suum comitem Hermanum; Cr. 
Reinh. SS. 30. 1, 539: illustris bello; 445: acer bello.
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fremde und nicht gerade deutschfreundliche Stimmen 
kommen uber ihn zu Worte, aber auch diese kennen nicht 
umhin, die glanzenden Waffentaten Ludwigs, seine innige 
Hingabe an die groBe, gemeinsame Sache der Christenheit 
riihmend hervorzuheben x). Der Verfasser der Schrift: „De 
excidio regni“1 2), ein Italiener, nennt ihn „einen SuBerst 
tatkraftigen Mann, dessen Name fur immer mit bohem 
Ruhme genannt zu werden verdient“. Auch Ansbert, der 
den Landgrafen wegen seiner Trennung vom Zuge Kaiser 
Friedrichs tadelt, fugt hinzu, daB man spater von glanzenden 
Taten Ludwigs im heiligen Lande horte3). Am schonsten 
hat der Florentiner Monachus die Tatigkeit unseres Land
grafen im Dienste des Kreuzes vor Akkon gewiirdigt in 
den Yersen4), die er dem toten Helden widmete:

1) Itin. 1, 94 (cap. 43).
2) p. 167.
3) Ansbert, Font. rer. Austr. 1. 5, 17: licet postea praeclara 

virtutum insignia de lantgravio in Jerosolymitanis partibus audi- 
Yerimus. Naturlich erst spaterer Zusatz.

4) v. 649 ff.

„Sed quid dignum referam nobilis Langravi? 
Corporis et animi fuit vir magna vi 
In Dei servitio,............“

Wie machtig das Interesse an den Taten Ludwigs im 
heiligen Lande in Deutschland war und noch lange blieb, 
zeigt ein deutscbes Gedicht vom Anfang des 14. Jahr- 
hunderts, das im Troppauer Lande im Auftrag des Herzogs 
Bolko II. von Miinsterberg auf Grund eines alteren Ge- 
dichtes verfaBt wurde. Dem Gedicht hat die Kreuzfahrt 
Landgraf Ludwigs Kamen und Inhalt gegeben, Ludwig 
steht im Mittelpunkte der Schilderung der Kampfe (vor 
Akkon), mit dem Tode des Helden schlieBt auch das Ge
dicht. Er ist hier „das groBartigste, dabei heiterste Bild 
eines kreuzfahrenden Herzogs und Bitters: Alle, vom Kaiser 
bis zum gemeinsten Pilger, erkennen ihn ais ihren Trost 
und Hort, und mit iiberlegener Hoheit, Weisheit, Gerechtig- 
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keit und Tapferkeit ohnegleichen iialt er alle dort so miB- 
lich versammelten Streitkrhfte gewaltig zusammen; er kat 
zur Eroberung des heiligen Landes und Grabes die Weihe 
von oben, und himmlische Erscheinungen bezeugen es ihm“ 1). 
Auch in der Ritterdichtung „Wilhelm von Óstreich“, die 
Johannes von Wiirzburg um 1314 abschloB 2), wird in den 
Schlachtschilderungen, die deutlich auf die Kampfe um 
Akkon hinweisen, unser Ludwig unter den tapfersten 
Helden nihmend genannt.

1) Siehe die Einleitung von der Hagens zum Gedicht von der 
Kreuzfahrt Ludwigs, bes. S. 29. Uber die sprachliche und historische 
Bedeutung des Gedichts, Abfassung und benutzte Quellen siehe 
K. Kinzel u. R. Rohricht in Zachers Zeitschr. f. deutsche Philologie 
8, 380—446, und Riezler, 1. c. S. 119 ff.

2) K. Regel, Zs. f. thiir. G. u. A. 7 (1870), 419 ff. Vgl. dazu 
Rohricht, Zs. f. d. Phil. 7, 168—174. Auszug in der Zeitschrift fiir 
deutsches Altertum 1, 214 und Fragment 27, 94.

3) Dobenecker 2, 1038. Die Urkunde Erzbischof Adolfs von 
Koln vom 22. Jan. 1197 iiber die Verkaufe der landgraflichen Be- 
sitzungen am Rhein an Koln. Knochenhauer fiihrt S. 196 diese 
Urkunde an, erklart aber dennoch S. 221, Ludwigs Ehen seien 
kinderlos geblieben. — Konrad, Erzbischof von Mainz, sagt in einer 
Urkunde (Dobenecker 2, 861 ad a. 1190) von Ludwig: „qui in trans- 
marinis partibus decessit n ec heredem masculum superstitem 
reliquit.“

Frommannscho Buchdruckerei (Hermann Pchle) in Jena — 3196

Landgraf Ludwig der Fromme — diesen Ehrennamen 
hat er sich durch seine Waffentaten im Morgenlande, durch 
seinen Martyrertod im Dienste des Kreuzes wohlverdient — 
hinterlieB keine mannlichen Erben, sondern nur eine Tochter 
erster Ehe, Jutta3), die sich mit dem Grafen Tirricus von 
Landsberg vermahlte. Sie war nach dem Tode ihres Vaters 
die gesetzmaBige und alleinige Erbin der landgraflichen 
Allodien. Hessen-Thuringen und das Landgrafentum fielen 
an den Pfalzgrafen Hermann, der neben dem wahrschein- 
lich durch Erbverzicht nicht in Betracht kommenden Grafen 
Friedrich von Ziegenhain der einzige noch lebende Bruder 
Landgraf Ludwigs war.



III.
Die geplante Verlegung des Reichskammergerichts 

in die Stadt Miihlhausen (Thiir.).

Von

Professor Dr. Jordan.

Das wichtigste Jahrhundert in der Entwickelung der 
Stadt Miililhausen ist das sechzehnte gewesen; der Versuch, 
die einseitige Herrschaft des Rates zu brechen, der Bauern- 
krieg, die Einftihrung der Reformation, das alles waren 
Ereignisse, die dem geistigen ILeben der Stadt einen un- 
verkennbaren Aufschwung gaben. Unterstutzt wurde er durch 
die sich in der Stadt verbreitende akademische Bildung, 
die «s endlich auch zu historischen Aufzeichnungen kommen 
lieB, wie sie von den Stadtschreibern Lucas Otte und 
Nicolaus Eritzler vorliegen. Von den folgenden Jahr- 
hunderten wissen wir bisher nur sehr wenig, doch zweifle 
ich nicht, daB weitere Eorschung nur ein dauerndes Sinken 
erkennen lassen wird. Auch die hier angestellte Unter- 
suchung bestatigt meine Anschauung, gewinnt aber vielleicht 
an Bedeutung, da sie eine wichtige Einrichtung des Reiches 
betrifft, also allgemeineres Interesse auch auBer dem engen 
Kreise heimischer Geschichtsforschung erregen kann. Bis
her waren nur gelegentliche Notizen darfiber bekannt ge- 
worden; hier biete ich eine Darstellung nach den Akten des 
Miihlhauser Stadtarchivs (G 24 No. 9, Translationem des 
hochpreiClichen Cammergerichts betr. de Anno 1680—89) x).

1) Leider ist der Band der Kopialbiicher, der die Korrespondenz 
des Rates fiir die Jahre 1675—1686 enthiilt, im Archiv zur Zeit 
nicht aufzufinden; er fehlt bereits in alten Registern.

XXVI. 17
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Die Akten yersetzen uns in die Zeit nach dem zwciten 
Raubkriege. Ungescheut und fast ungehindert hatte Lud
wig XIV. das Ubergewicht Frankreichs uber das an den 
Folgen des dreiBigjahrigen Krieges noch schwer darnieder- 
liegende Romische Reich zur Geltung gebracht. Auch nach 
dem Frieden von Nimwegen fiihlte alle Welt, daB von ihm 
keine lange Ruhe gehalten werden wtirde, daB er yielmehr 
auf der Bahn riicksichtsloser Eroberungslust rasch weiter 
yorgehen wtirde. Wir wissen, wie wenig man sich darin 
tauschte, folgten doch rasch genug der Raub StraBburgs, 
die Reunionen und der dritte Raubkrieg, der vor allem 
die schone Pfalz aufs grausamste yerwtisten sollte. Da 
war es kein Wunder, wenn man im Kreise der gelehrten 
Herren, die am Reichskammergericht zu Speier beisammen- 
saBen, angstlich nach einem Orte ausschaute, an dem man 
groBere Sicherheit finden konnte ais in der Stadt, die dann 
1689 schonungslos yerwustet wurde. Am 30. Januar 1680 
ubersandten die „Anwesende Praesidenten und Beysitzere 
dero Keyserl. Cammergerichts“ dem Kaiser Leopold I. eine 
Eingabe, in der Kaiserliche Majestat zunachst daran er- 
innert wurde, „was an Dieselbe wir unterm dato den 
3ten Mai des 1678ten Jahres wegen bestandiger Securitat 
hiesigen Dero keyserlichen Cammergerichts aller unter- 
thanigst haben gelangen lassen“. Erbeten war schon da- 
mals, bei den Yerhandlungen mit Frankreich dahin zu 
wirken, daB die „hiesiger Stadt Speyer zur Conseryation 
der Justiz ertheilte Neutralitat nunmehr auf alle kiinftige 
Falle durch einhelliglichen Yergleich und in vim pacti 
publici perpetui dem jiingst geschlossenen Frieden annectirt 
werde“.

Ob der Kaiser auf diesen Antrag eingehen konnte oder 
wollte, mochte man in Speier selbst einigermaBen beurteilen 
konnen; jedenfalls hielt man es alsbald fur gut, sich nach 
einem in gróBerer Sicherheit gelegenen Sitze des Gerichtes 
umzusehen, und auf halb priyatem Wege ward auch mit der 
Stadt Muhlhausen (Thiir.) angekntipft. In einem Schreiben



in die Stadt Miihlhausen (Thiir.). 251

vom 30. Juni 1681 wandte sich Christian Ernst Reichen- 
bach an den Rat der Stadt und teilte mit, er sei Vize- 
kanzler des Kurfiirsten von der Pfalz gewesen, jetzt aber 
vom Hause Sachsen namens des obersachsischen Kreises 
ais Assessor am Reichskammergericht prasentiert und be- 
rufen. In dieser Stellung findet er sich nun „obligiert, der- 
jenigen Republiąue zuforderst meine Dienstfertigkeit an- 
zubieten, die meinen seel. Vater, mich selbst und meine 
Gebriider hiebevor gewiirdiget, zu den Burgern anzunehmen 
und uns alle Dienst erwiesen — Und wirdt mir nun nichts 
angenehmeres seyn, ais Gelegenheit und so viel Yermogen 
bey mir zu finden, daB Meinen groBgiinstigen Herren und 
der gemeinen Statt mit einigen ersprieBlichen Diensten mich 
mochte recommandiren“. Dali eine solche Gelegenheit bereits 
vorliegt, ergibt sich aus einem weiteren Briefe an „Herrn 
Gottfried Stiehlern [Stiller], Vornehmen Rathsverwandte,n 
der Keyserl. Ereyen Reichs-Statt Miihlhausen", in dem es 
heiBt: „Wie lange der Cron Erankreich von tag zu tag 
sich vermehrende praetensiones und Zugriffe hiesiges Col
legium an diesem orthe noch ruhen lassen werden, stehet 
zu erwarten, Wir haben obliegender schuldigkeit nach mit 
gestriger post an I. Keyserl. Majestat, auch die Reichs- 
versamblung zu Regenspurg die nothdurft denuo gelangen 
lassen, und kann ich nicht bergen, daB auch das liebe 
Miihlhausen per majora mit in Vorschlag kommen und be- 
nennet worden, das Collegium Camerale dahin zu trans- 
ferieren, so zwar meines theils gerne sehen mochte, aber 
unter andern rationibus in contrarium auch diese haupt- 
sachlich finde, daB denen cathol. und reformirten so dann 
das publicum exercitium religionis in ein paar Kirchen 
wiirde zu gestatten seyn, darzu man es Evangel. seitten, 
wo es pure Lutherisch bisher gewesen, nicht gerne kommen 
lassen wirdt". Er bittet schlieBlicb, ihn „was etwa dero 
gedanken bey diesem puncto translationis mit dem nechsten 
zu verstandigen.“ Dem letzten Wunsche kam der Rat 
ziemlich eilig nach, indem er im Schreiben vom 13. Juli 1681 

17*
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nach einer Fiille von Komplimenten mit der Bitte ant- 
wortete, er mochte seine „GefliBenheit zur Abwendung etwa 
intendirender Translocation des hochpreiBlichen Cammer- 
gerichts anwenden, zumahlen offenbahr und tiberfluBig be- 
kannd, daB der hiesige Orth sowohl wegen der Wohnungen 
vor den Cammergerichten Praesidenten Assessores etc. ais 
auch benothender Raths- und anderer Stuben und Gemecher 
gantz unbeąuem und in Summa solches zue ubernehmen eine 
pure impossibilitat sey“. Ein zweites Schreiben sandte der 
Rat an demselben Tage „Herrn Heinrich Wilhelm Erhardten 
J. U. D. und des hochpreiBlichen Kaiserl. Cammergerichts 
Advocato und Procuratori“, der die Stadt in verschiedenen 
Prozessen vertrat; auch hier heiBt es: „Sonst ist alhier das 
Geruchte erschollen, ob wehre von des hochpreiBlichen 
Kayserl. Cammergerichts Richtern und Assessoren Tit. Tit. 
wegen Translation dessen Unterredung gepflogen und des- 
halb die Stadt Niirnberg, Augspurg, Erffurdt und dieser 
Orth, nemblich die Stadt Muhlhausen, in Vorschlag kommen, 
zwar hette man sogleich befunden, daB die Stadt Augspurg 
entfernet, letztere drey Orthe aber wehren dem hbchst 
und hochansehnlichen Reichs Convent zu Regenspurg vor- 
geschlagen und selbiger umb Ihre Kaiserl. Majestat, unsern 
allergnadigsten Herrn bester maBen es zu recommendiren, 
imploriret worden. Nun erinnern wir uns, daB schon vorhin 
und sonderlich anno 1647 bey vormahligen Friedenstrac- 
taten 4) dieses W erek vorgelegt und yentiliret, aber alle- 
mahl befunden, wie dieser Orth darzu gar nicht aptiret. 
Wir sehen auch nicht ab, wie selbiger darzu capabel ge- 
macht werden konte, zuemahl da weder die publica aedificia 
noch auch die privata soviel dereń hierzue erfordert werden, 
yorhanden noch angeschaffet werden miigen, welches alles

1) Bei v. Meiern, Acta pacis Westphalicae publicae, Teil 4, 
S. 203 heiBt es (April 1647): „Praeterea ad commodiorem justitiae 
administrationem yisum est Caesareae Majestati totiąue Imperio con- 
sultum inprimis, ut Camera Imperii Egram transferatur.“ Miihl- 
hausen fand ich nicht erwahnt.
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diejenige, so dieses Orths kundig, freymtithig gestehen 
und bekennen miissen, zuegeschweigen anderer mit unter- 
lauffender trifftigen Motiven, die da bezeugen wurden, daB 
weder dem Łochansehnlichen Collegio selbst ais noch weniger 
hiesiger Stadt solches anstandig. Vormahlig ist uff' Eger, 
indem kein anderer Orth auffzufinden gewest, die translatio 
Camerae Imp. devolviret. Wir tragen zue demselben das 
Yertrawen, Er werde hierunter zue vigiliren auch, was es 
damit fur eigendliche Bewandtnis habe, bey einigen Con- 
fidenten zue sondiren Ihm gefallen laBen, selbiges cito 
anhero berichten, endtzischen aber dahin laboriren, domit 
hiesige Stadt desfals verschonet bleiben muge.“

Ein drittes Schreiben richtete der Rat an demselben 
Tage an „Herrn Georg Elspergern J. U. L. und bey des 
heil. Reichs Stadt Regensburg wohl bestalten Consulenten11. 
Audi ihm wird schleunigst die groBe Neuigkeit mitgeteilt 
und dagegen eingewendet: „Wann dann hierunter zue vigi- 
liren Uns obliegen wolle, in dem bekandt, daB hiesige Stadt 
zue Begreifung und Bewirthung und Yerpflegung so vieler 
hochansehnlicher und vornehmer Persohnen nicht capabel", 
worauf dieselben Griinde aufgezahlt werden, die schon in 
den anderen Schreiben aufgezahlt sind, wozu hier nun noch 
Bedenken „in puncto religionis“ kommen, wie sie Reichen- 
bach von vornherein angenommen hatte. Auch hier schlieBt 
die Bitte: „Er geliebe diesfals dahin sich zue bearbeiten, 
damit hierunter die Stadt ubersehen und verschonet bleiben 
mochte. Sollte auch die Notturfft erfordern diesfals gesamt 
anwesenden Convent in schriften anzuelangen, wurden wir 
darzu uns schuldig erkennen und willig finden lassen.“

1) Protocollum senatus triplicis de anno 1645—1683, S. 546
(T. 1, 2, 3, 4, No. 8).

Der Rat trat am 15. Juli 1681 iiber die wichtige 
Frage in Yerhandlungen, woriiber das Protokoll lautet1): 
„Sonst wird denen Edlen Rath und Rathen nicht verhalten, 
wie alhier ein Geriicht erschollen, gleich solte das Hochst- 
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preisliche Kayserl. und des Heil. Reichs Cammer-Gerichte 
von Speyer ab anderwerts translocirt werden und deBfalls 
die Stadte Augspurg, Ntirnberg, Erffurt und hiesige Stadt 
Muhlhausen in Vorsohlag, auch bereits diese Orthe dem 
Hochlobl. Reichs Convent zu fernere recommendation an 
die Rom. Kayserl. Mjt. nominiret seyn. Wie nun erfunden, 
daB hiesiger Orth zu solchem Begriff nicht capabel, also 
hat man, wie itzo zu verlesen, zumahlen da periculum in 
mora, dargegen die Nothdurfft verfuget, in pleno aber ietzo 
es vermelden wollen.11 Der erste Rat beschloB: „Weil an 
E. Edlen Rath deshalben noch nichts einkommen und in- 
mittelst gleichwohl zu Speier und Regenspurg tam publico 
quam pfivato nomine, soviel thunlich gewesen, beobachtet, 
ais sey es noch zur Zeit darbey zu lassen und iibrigens 
alle mógliche Erkundigung einzuziehen.11 Die beiden anderen 
Ratę hieBen ebenfalls die getanen Schritte gut.

AuBer diesen amtlichen Schreiben wurde auch die 
private Yerbindung benutzt, die Reichenbach mit dem Rats- 
herrn Gottfried Stiller angekniipft hatte. Auch er sandte 
eine lange Erwiderung auf jenes Schreiben unter Auf- 
zahlung von sechs wohlgeordneten Griinden, die gegen die Ver- 
legung des Gerichtes nach Muhlhausen sprachen. Zunachst 
wiirde nicht mehr „umb ein geringes zu leben seyn, sondern 
alles teurer werden, auch an Wiltpret und andern Deli- 
catessen nicht geringer Mangel zu spiiren sein“; ferner sei 
„Logirung vor derogleichen hohe und vornehme Persohnen 
nicht vorhanden, drittens „die Biirgerschaft nicht geschult, 
solchen vornehmen Leuten der Gebiihr nach zu begegnen; 
viertens da „auch die reine augspurgische Confession alhier 
noch florieret, so were dereń Yerwirrung und daB denen 
Catholiken ein rechter Weg gebahnet wiirde, wie sie ihre 
intention der in hiesigem territorio liegende Giiter gantz 
exempt zu machen und ihr óffentliches exercitium zu treiben 
behaupten kbnnen, zu besorgen ; Sie haben sich zwar dessen 
vornehmlich bey einąuartierung offters unterstanden, sind 
aber durch Gottes Gnade und interposition hoher haupter 
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biB noch davon abgehalten worden; fiinftens meint Stiller, es 
werde nicht abzusehende Schwierigkeiten geben, „die liebe 
Jugend auch gefahr leiden“, und schliefilich erwahnt er ais 
Schreckmittel, in der Grafschaft Mansfeld herrsche die 
Pest, dereń Verbreitung zu besorgen sei. „Dannenhero 
Ew. Excell. zum allerschonsten bitte, an dero viel ver- 
mogendem Orthe, wo nicht bey des Tit. Cammerrichters 
Churf. Gnaden doch wenigstens bei denen H. Prasidenten 
und andern Confidenten H. Assessoren ohnmafigeblich dahin 
cooperiren zu helfen, damit die translation uf die Stadt 
nicht sondern wie hiebevorn anno 1647 bey damalig zu 
OBnabrug gehandelte friedens transaction beschehen uf 
Eger, falB nicht etwa uf die Stadt Nurnberg mann reflek- 
tiren wollte, devolviret werden mdge.“

Etwas Beruhigung wird der Rat in dem Antwort-

schreiben Reichenbachs vom 1681 gefunden haben,26. Juli
in dem es heiBt: „In der mir recommendirten sache habe 
bereits solche remonstration gethan, wie sie begehrt worden, 
auch vorhin der sachen wahre beschaffenheit, die hiesigen 
Orth niemand besser ais mir bekandt seyn kann, mir an- 
handt gegeben, Glaube also nicht, daB man weder allhier 
noch in Comitiis weitere reflexion darauff machen, noch 
einen Reichs Standt, so zumahlen denen Schwab. Beyer. 
Osterreich. und Ober Rhein. Creisen weit entlegen und 
weder mit dem exercitio religionis cathol. noch andern zur 
reception und bewirthung eines so groBen corporis be- 
nbthigten commoditat versehen, etwas wieder willen auf- 
dringen werde.1 11

1) Johannes Hugo, Erzbischof von Trier, nach einem bei-
liegenden gedruckten Verzeichnis der Mitglieder des Kammer- 
gerichts.

Ebenso beruhigend antwortete Elsperger aus Regens
burg am 20. Juli: „Es sind zwar verschiedene discurs ge- 
fallen, auch ein und anderer Vorschlag, wo solch des Reichs 
hochstes Gericht commode stabiliret werden mochte, ge-
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schehen, man ist aber ins gesambt weiter nicht alll auf 
Ntirnberg, Augsburg, Ulm und Heilbron damit gegangen, 
einiges absehen aber der Zeit auf wohllóbliche Statt Miihl- 
hausen nicht genohmen oder gerichtet wordten, halte auch 
meines wenigen orths nicht dafiir, dali auf einigen orth, 
wo nicht exercitium der catholischen religion und augs- 
purgischen Confession zugleich in iibung, werde reflectiret 
werden.“ Er macht dann noch die bezeichnende Be- 
merkung: „ohn ist nicht, daB wegen der bekannten vielen 
beschwerungen, so dieses Gericht nach sich zihet, sich 
allenthalben oppositiones findten, und keine Statt so leicht 
in dessen reception willigen wird.“

Der Rat begnugte sich nun aber nicht mit diesen 
Berichten; am 13. Juli 1681 fragte er bei seinem Pro- 
curator am Reichsgerichte, Dr. Heinrich Wilhelm Erhardt, 
an iiber „die verlautete Translocation des Hochstpreifilichen 
Kayserlichen Cammergerichts" und wiederholte seine Frage 
am 31. Juli1). Erhardt antwortete am 13. August: „Die in 
deliberation stehende translation hiesigen Collegii Cameralis 
belangendt, so ist es zwar ahn deme, daB wegen dereń 
frantzosischen Eingriffen und praetensionen halber ie langer 
ie mehr anscheinender Gefahr man eine Zeit bero sehr 
stark zu rathe gewesen, auch darauf die befundene noth- 
wendigkeit der translation sowohln Ihro Kayserl. Mt. ais 
auch der Regenspurgischen Reichs Versamblung mit meh- 
reren repraesentiret und yorgestellet, ratione loci ad quem 
aber wohl 8 oder 10 Stadte und zwar unter solchen auch 
eine lóbl. Stadt Miihlhausen der situation und wohlfeilung 
halber denominiret und vorgeschlagen habe, worauf aber 
von Allerhbchst ged. Ihro Kayserl. Mt. und des heyl. Reichs 
Standen noch nichts definitive resolviret, sondern dieses 
werck, biB man sehen mochte, wie die nunmehro bevor- 
stehende Conferentz zu Frankfuhrt sich anlassen móghe,

1) Akten G 24 No. 8, Kayserl. Cammergerichts-Unterhaltungs 
Acta 1677—1700.
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hinausgestellet und verschoben worden. So viel ich unter- 
dessen von denen meisten Herren Assessoren vermerken 
konnen, so scheinet nicht, dafi allenfalls auf diese Ibbliche 
Stadt Muhlhausen der SchluB ausfallen werde, sondern wird 
auf Augspurg, Frankfuhrt, Hanau oder Erfurt die meiste 
reflexion gemachet, unter welchen vier Stadten dan auch 
wohl annoch eine erwehlet werden dorffte. Entzwischen 
bemiihet sich hiesige Stadt omnibus modis die vorhabende 
translation ihres bisherigen praesidii, ohn welches sie so- 
wohln in vorigem ais letzterem Krieg wie andere Stadte 
wohl zu einem Stein- und Aschenhaufen geworden sein solte, 
bey Kays. Mt. und des heyl. Reichs Standten zu hindern 
und zuruck stellig zu machen und bewerbet sich hingegen 
zu Securitat des Collegii Cameralis sowohln von Kays. Mt. 
undt dem Reich ais auch der Gron Frankreich, von denen 
sie bereits hierzu gute Hoffnung erlanget haben sollen, die 
Neutralitat gleich in dem letzteren Krieg hinwieder zu er- 
halten, aldieweilen aber denen frantzosischen assecurationi- 
bus nicht alle Zeit zu trauen, ais stehet es dahin, ob des 
heyl. Reichs Stande hierinnen einwilligen werden. Der 
Allerhbchste verleihe in Gnaden, daB wir weder der Neu
tralitat noch der translation nbthig haben mbchten.“

Uber die Schritte, die unterdessen das Kammergericht 
zur eigenen Sicherheit getan hatte, berichteten einige Schrift- 
stiicke, dereń Abschrift doch wohl Reichenbach tibersandt 
hatte. In einer Eingabe an den Kaiser vom 12./22. Juli 1681 
klagte es, „dann von verschiedenen Orthen Nachricht allhier 
eingeloffen, ob wollte die beharrliche Neutralitat hiesiger 
Stadt Speyer nit mehr wie bey iiingstgeendigten Krieg vor 
zulanglich geachtet, sondern auf die translation des Gerichts 
das absehen genommen werden, also zwar daB albereit 
einige Statt und namentlich Erfurth, Hanau, Frankfurth, 
Schweinfurth, Muhlhausen in Thiiringen, Augspurg, Ulm, 
Niirnberg, Regenspurg, Rothenburg an der Tauber etc. 
deCfalls in consideration und Vorschlag kommen sollten11. 
Daran kniipft sich die Bitte, „das Gericht in solchen Orth
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zu transportieren, welchen nicht eine jede Kriegsgefahr and 
feindliche invasion sobaldt und leichtlich ergreifen konne, 
und der auch zu der samptlichen Stande bequemlichkeit, 
soviel moglich, situirt, mit gesundter Lufft, commoden 
Wohnungen und wohlfeiler Zehrung, vorderst aber mit 
dereń im Rom. Reich zugelassener religionen sowohl an 
Kirchen ais schulen nothigen Exercitiis publicis begabt und 
versehen seye“. Da man aber voraussah, daB die Ver- 
handlungen sich noch lange hinziehen wiirden, so bat das 
Gericht, der Kaiser wolle „inmittelst an die Statt Franck- 
furth oder einen andern in der Nahe gelegenen bequemen 
Orth in Antecessum et provisionaliter Befelch ergehen lassen, 
daB sie auf unverhofften fali das Collegium camerale sampt 
allen des Gerichts Persohnen und den Ihrigen ad interim 
auf- und anzunehmen sich willig und bereit finden lassen 
móchten11.

Dringend wurde die Bitte am September) 
s 7. Oktober

wiederholt, „nachdeme die benachbarte Statt StraBburg am 
nechst verwichnen Dienstag, den 30. huius, von Konigl. 
franzosischen Waffen occupirt worden“. — „Jedermann be- 
sorget, daB es hiebey nicht bleiben, sondern die (in) vor- 
besagter Statt gestandene Konigl. Franzbsische Krieges 
Macht sich weiter herabwartts ziehen, mithin verhinderlich 
und entgegen seyn werde, daB hiesiges Collegium mit dem 
gantzen Archiv sich zu mehrerer Sicherheit an andere Orth 
nicht wenden konne, der Gefahr zu geschweigen, so man 
bei dergleichen Occupationen sonsten zu besorgen." Der 
Kaiser wird deshalb gebeten, „der Statt Speyer und sampt
lichen Inwohnern die in vorigen Krieges Jahren erlangte 
neutralitat aufs neue allergnadigst zu gestatten". Auch 
der „Reichsversammlung zu Regensburg" wurde (7. Oktober) 
die Bitte ubermittelt, fiir das „punctum securitatis" zu 
sorgen, da man befurchten miisse, „daB endlich dieses ganze 
nun fast 200 Jahr im Reich gestandene Corps mit dessen 
iiberaus groBem archiy zerstreuet und dissipiret werden
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mbchte“. Am gleichen Tage wurde dann auch das an den 
Kaiser gerichtete Gesuch erneuert.

Diese Schriftstiicke iibersandte Elsperger mit einem 
Schreiben vom 13. Oktober dem Ratę von Miihlhausen mit 
der Aufforderung, „hierin vigilant zu sein“. Der Rat ant- 
wortete am 19. Oktober, er wolle „zu weiterer Erlauterung 
ohnangefiiget nicht lassen, weil diese Stadt vor einiger 
feindlicher invasion gar nicht verwahret, so glaube man 
nicht, daB denen Cameral-Persohnen ais dem Archiv, wann 
auch gleich vor das Collegium Camerale sambt allen andern 
sothanen Gerichtsangehbrigen Persohnen und denen Ihrigen 
einiger GelaB und Beąuemlichkeit, wie doch in der That 
und Wahrheit nicht ist noch werden kann, alhier anzutreffen 
wehre, geschweige denen Sambtl. des heil. Reichs Standen 
bequem und gelegen, zumahlen aller im Rom. Reich zu- 
gelaBener Religionen freies Exercitium weder in Kirchen 
noch Schulen hier erlaubt und befestiget, sondern die Augs- 
purgische in alleiniger Ubung und durch den Munster- und 
Osnabruckischen FriedenschluB confirmiret und bestatiget.“ 
Das Schreiben schlieBt mit der Aufforderung, „zur Ab- 
wendung unterhandener Translation“ alles aufbieten zu 
wollen.

Am 4. November 1681 wandte sich nun das Kammer- 
gericht mit einer weiteren Eingabe an den Kaiser, erinnert 
an seine Bitte, der Stadt Speier wie friiher Neutralitat zu 
verschaffen, und berichtet, es habe „ohnlangsthin bey des 
Kónigs in Frankreich Persóhnlichen anwesen zu StraBburg 
durch gewisse aus ihren Mitteln deputirte derentwegen an- 
gesucht, die von den Kbnigl. Ministris ihnen darauf ertheilte 
resolution aber dahin auBgefallen ist, daB die Cron Frank
reich einigen Krieg gegen Teutschland zu fuhren nicht 
gemeint sey und dahero dieselbe keine neutralitat, alB 
welche eine vorhabende ruptur supponire, ged. Statt Speyer 
ertheilen kbnnte“. Solchen schónen Versprechungen traute 
man aber so wenig, daB das Gericht, „zumahlen es mit 
hiesiger Statt also beschaffen, daB dieselbe ihrer situation 
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alB anderer Umstande halber gegen einen gewaltthatigen 
Anfall durch garnison nicht zu manuteniren ist“, am 4. No- 
vember sein friiheres Gesuch erneuerte. Auch in Regens
burg iibersah man die drohende Gefahr nicht. Am 8. No- 
vember teilte die „Churfurstlich Mainzische Canzley“ mit, 
daB „in denen 3en Reichs Collegiis geschloBen, daB ohne 
den geringsten Zeitverlust die zu Speyer bey ermeldtem 
Gericht vorhandene alte acta, welche der Zeit in motu oder 
relatione begriffen nebst denen daselbst in deposito liegen- 
den Geldern in der Stille eingeladen und nacher des H. 
Reichs Statt Frankfurt zu Wasser eilfertigst abzufuhren 
und in Sicherheit zu bringen11. Die Deputierten von Frank
furt erhoben dagegen Einspruch, weil zu besorgen sei, das 
gesamte Kammergericht werde in ihre Stadt verlegt werden, 
„darwiedere unsere Vorfahren sich ie und allweg zum 
hochsten beschwehrt“, wurden aber getrbstet, „weil die 
transportirung nur ein interims Werk und die Verlegung 
des Gerichts noch vollig unsicher sei“. Es ist inter- 
essant, wenn dabei altere Piane, das Gericht von Speier 
zu verlegen, erwahnt werden: „Es hat zwar ein hochlbbl. 
Keys. Cammergericht seit anno 1620, da die belli motus 
im H. Rom. Reiche angefangen und dabey dasselbe zu 
vielmals in groBer Gefahr gestanden, umb translation und 
anderweite Sicherheit instandig angehalten, worauf auch 
vom Keyser Ferdinando tertio Hbchst lóbl. Gedachtnus an 
unsere Antecessores, daB sie hochgedaehtes Collegium auf- 
nehmen sollten, rescribiret, und hat Se. Maj. daruber Ihre 
keyserliche Commission Ihrer Churfurstl. Gn. zu Maynz zu 
solch dreymals auffgetragen und verrichten lassen, weniger 
nicht bey dem darauf erfolgten Collegialtag zu Niirnberg, 
gehaltenen Reichstag zu Regensburg und letzthero bey 
hiesigem in anno 1644 gepflogenen Reichsdeputationstag 
unsern lieben Vorfahren zugemuthet und daruber beweglich 
und ernstlich zugesprochen worden, daB sie hochermeltes 
Collegium camerale alB ein Corps aufnehmen wolten, es 
haben aber sie, unsere Yorfahren sol che hochwichtige und 
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trifftige Ursachen angezeigt und theilB schriftlich theilB 
auch miindlich remonstrationes gethan, ia auch bei ihrem 
guten Gewissen und Pflichten contestirt, daB, wann sothane 
aufnamb solchen corporis der Statt Frankfurt aufgebiirdet 
werden solte, es dem Corpori Camerali nicht vortraglich 
seyn, hingegen zu ihr, der Stadt Frankfurt euBersten ruin 
und verderben ohnfehlbarlicłi gereichen werde.“ Diese Be
denken hatten damals ein „Conclusum11 herbeigefiihrt, daB der 
Stadt „solche Ufifnamb keines wegs weiters zue zumuthen11.

So gut wie Frankfurt wehrte sich auch Muhlhausen 
weiter gegen die Aufnahme des Reichsgerichts. Am 9. No- 
vember erging ein Schreiben „an Herrn Wendler11, der die 
Stadt in Regensburg mitvertrat, worin Rat und Biirger- 
schaft „unsern Zustand in Zeiten melden, da wir denn 
unsere situation und Mangel des guten Weinwachses ais 
Reichs kundige Sachen nicht anfuhren, sondern nur vor- 
stellen wollen, wie wir im iibrigen weder in Ecclesiasticis 
noch Politicis zur receptur dieses hóchsten Gerichtes ąuali- 
ficirt sind. Denn, soviel das erste betrifft, so ist weder 
das Exercitium Romanae Catholicae noch Reformatae reli- 
gionis bey uns eingefiihret11; auch konne die Stadt den zahl- 
reichen Mitgliedern des Gerichtes keine Unterkunft bieten, 
„weil hiesige Wohnhauser meistentheils schlecht und von 
gar wenigen Zimmern sind, daB wir also nicht zehn, ge- 
schweige 50 undt mehr vornehme Familien nach Gebuhr 
unterzubringen wiBen, von dem schlechten umbgang unserer 
burger mit vornehmen Leuten, item sehr kostbahrer Fort- 
schaffung so vieler Acten und Cameral-Personen einen so 
weiten, auff 40 Meilen sich erstreckenden Weg, hohen 
Preises des Rheinweines infolge besorglicher Salariorum 
Erhbhung nicht zu gedenken“. Entsprechende Schreiben 
mit bei sehr fluchtiger Schrift der vorliegenden Konzepte 
unlesbarer Adresse gingen auch an andere Personen.

Am 10. November sandte dann zur Beruhigung Els- 
perger aus Regensburg die Mitteilung: „es ruhet die Sache 
in solchem Stand, daB hierinnen so bald nichts mehr zu 
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besorgen“; zugleich schickte er Abschriften weiterer die 
Sache betreffender Aktenstiicke. Es sind das 3 Reskripte 
des Kaisers Leopold (Odenburg, 14. November 1681), in 
denen er den BeschluB der 3 Reichskollegien bestatigt, wo- 
nach die Akten und Deposita des Keichskammergerichts 
zu Wasser nach Frankfurt a. M. geschafft werden sollten, 
und die Stadt Frankfurt auffordert, sich zur Lbernahme 
bereit zu halten. Die entstehenden Kosten sollten von den 
hinterlegten Geldern genommen und von den Kreisen wieder- 
erstattet werden.

Ein Schreiben Elspergers vom 15. Dezember meldete 
dann weiter: „daB ohne Zweifel auf wurkliche translation 
ersthocherwehnten Gerichts gedacht und solche Materie 
allernechstens wiederumb in deliberation gestellt werden 
wird“, versprach aber dem Ratę, daB „dereń darunter ver- 
sirendes interesse nicht versaumt werden solle“. Zugleich 
berichtete er, die Stadt Speier habe, „bei fast gantzlich 
zerfallener Hoffnung das Corpus Camerale bey sich langer 
zu behalten11, fur sich allein Neutralitat zu suchen be- 
schlossen, und ihren Stadtschreiber deswegen mit einem 
Memoriale an den kaiserlichen Hof gesandt. Am 9. Februar 
1682 — wir erfahren hierbei, daB Miihlhausen ihm ais 
seinem Konsulenten einen Wechsel zu 100 fi. gesandt hat — 
berichtet er, daB die bereits fruher genannten Stadte „sich 
auf alle Weis bemilhen, solch onus von sich abzuschieben“, 
hoffe auch „wegen wohllóblicher Stadt Miihlhausen soweit 
vorgebaut zu haben, daB selbe nunmehr auBer Gefahr sein 
solle“. Im Januar 1682 schrieb der Rat an Dr. Erhardt: 
„Ratione translationis des Hochpreislichen Cammer Gerichts 
mag es uns gleich gelten, wohin selbiges devolviret und 
verlegt werde, nur wann darunter wir verschonet bleiben, 
anlangend daB hiesiger Orth darzue nicht aptiret.“ Darauf 
antwortete er (28. Januar) : „Was die bevorhabende trans- 
lationem hiesigen Collegii Cameralis betrifft, so stehet dieses 
Werck anietzo in etwas still, und wird anforderst erwarthet, 
wie es sich mit der conferentz zu Frankfurt weiter anlassen 
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móchte. Solte es anoch, wie einige yerhoffen wollen, mit 
der Cron Frankreich zu einem Frieden ausschlagen, werden 
wir alsdann wohl langer hier zu verpleiben haben, widrigen 
falfi aber es zur ruptur kommen solte, ist kein Zweifel, daB 
es mit beriihrter translation annoch seinen fortgang ge- 
winnen werde.“ Aus dem Jahre 1682 liegt dann noch ein 
an die Reichsyersammlung in Regensburg gerichtetes 
Schreiben vor, in welchem Biirgermeister und Rat zu Speier 
es beklagen, daB sie vergeblich „in Hoffnung gestanden, 
es móchte widerumb fur rahtsamb erachtet werden, hoch- 
besagtes Gericht durch das Mittel einer vor hiesige Stadt 
verwilligende beharrliche Neutralitat in bestandige Sicher- 
heit“ zu Yersetzen, auch daran zu erinnern, dafi auf dem 
Regensburger Reichstag von 1530 bestimmt sei, „daB das 
Cammergericht stetiglich zu Speyer bleiblich seyn und ge- 
halten werden solle“. Im Yorgefiihl der kommenden Er- 
eignisse bitten sie dringend, der Stadt wieder wie im 
vorigen Kriege sichere Neutralitat zu yerschaffen.

Aus einem Schreiben des Kammergerichts an den 
Kaiser vom 19. Januar 1683, von dem nebst einer gróBeren 
Zahl anderer Schriftstucke Abschrift nach Muhlhausen ge- 
sandt wurde — doch wohl von Elsperger — erfahren wir 
sodann, daB mit Ubersendung der Akten nach Frankfurt 
wirklich begonnen war: „Am 23. Monats Decembris ist ein 
mit 22 gepackten grofien Stubichen beladenes Schiff naher 
besagtem Frankfurt iiberschicket und solche daselbst zu 
denen vorigen in Yerwahrung gestellt.“ Erneut wird das 
Gesuch, der Stadt, in der das Gericht seinen Sitz haben 
wurde, Speier oder einer anderen, unbedingte Neutralitat 
zu yerschaffen, die auch bei einem etwa eintretenden Ab- 
zuge des Gerichts gelten solle. Auch Dr. Erhardt be- 
richtet am 16. Januar 1683: „Was die yorhabende trans- 
lationem ludicii Cameralis belanget, so seindt zwar bereits 
die yornehmste alte Akten undt archiy wiircklich ein- 
gepacket und ad interim naher Frankfurth in Yerwahrung 
gebracht worden, wegen Weitertransportation des yólligen
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Corporis aber ist es itzo wieder still und wird zuforderst 
von Kays. Mt. und des heyl. Reichs Standen zu Regens- 
purg hierunter ferner Yerordnung undt befelch erwartet, 
aldieweilen aber daselbsten dem Yerlauth nach der punctus 
securitatis Camerae bereits ad dictaturam gebracbt, auch 
die Kays. resolution alschon dahin eingeschicket sein solle, 
ais dorffte sich nunmehr in kurzem ausweisen, wie es damit 
annoch ablaufen mogte.“

Aus einer Eingabe des Kammergerichts vom 25. Mai 
1683 ergibt sich dann weiter, dafi der Reichskonvent zu 
Regensburg die 3 Stadte Wetzlar, Friedberg und Schwein- 
furt ais Sitz des Gerichtes vorgeschlagen hatte, von denen 
Schweinfurt bereits am 20./30. April seine „Remonstration11 
eingereicht hatte. Dennoch beschloB das Gericht, „von 
obgemelten 3 Orten entweder den Augenschein oder doch 
solche glaubwurdige Nachricht einnehmen zu lassen, damit 
hierauf griindlicher Bericht zu erteilen, ob und welche unter 
denselben am ersten und fuglichsten zu einem bestandigen 
und sichern und beąuemen Sitz dieses Kais. und H. Reichs 
Gerichts, so das ganze Archiv und ein groBen molem acto- 
rum, auch etlich 100 Personen mit sich und nach sich 
ziehet, mdchte adaptirt und zugerichtet werden kbnnen, 
dann von obgedachten dreien Orten notorie keine also 
bewant, daC nebst dem bffentlichen Exercitio der im H. 
Reich erlaubten Religionen und intendirter Sicherheit, auch 
Erhaltung des Gerichts offentlicher Audienz, Raths Ver- 
sammlungen, Canzleyen, Leserey, Deputations und der- 
gleichen Yerrichtung, auch ordentlicher Repositur und Ver- 
theilung so vieler 1000 Acten nbthige Hauser, Zimmer und 
Gewblb noch auch vor so viel Familien beąueme Wohnungen 
zugleich allda zu haben.“ Am 21. Juli 1683 meldete 
Dr. Erhardt dem Ratę zu Muhlhausen, er habe „in Com- 
mission hiesigen hochloblichen Collegii Cameralis gewisser, 
den punctum translationis eiusdem concernirenden Ver- 
richtungen halber nacher dereń Stadten Friedtberg und 
Wetzlar" verreisen miissen. Uber beide Stadte findet sich in 
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den Akten ein ganz interessanter Bericht. Diese Ver- 
handhingen brauchen wir an dieser Stelle nicht weiter zu 
yerfolgen, schon weil wohl vom Jahre 1683 bis zum No- 
vember 1687 eine Pause in ihnen eintrat.

In diesem Monat wandte sich der Rat von Miihlhausen 
in einem Schreiben vom 9. Noyember an den Kurfiirsten 
von Sachsen, seinen Schutzfursten, und wenn er an 
demselben Tage in der gleichen Angelegenheit an den 
Assessor Avianus in Speier, an Becker (?) in Wien und 
den Notar Hoffmann in Dresden schrieb, so sieht man, wie 
er sich nach allen Seiten vor der angedrohten Ver- 
legung des Kammergerichts zu schiitzen suchte. Leider 
liegt iiber diese Schreiben nur der Vermerk im Kopialbuche 
vor. Wie sich aus der Antwort ergibt, schrieb der Rat 
auch an Joh. Christoph Wendler in Regensburg, der ihm 
(17. Noyember) erwiderte: „Obwohl ich meines Orths von 
erwehnter translocation und daB sie wieder in motum 
komme, auch nebenst Miihlhausen die beiden Statte Rothen- 
burg an der Tauber und Wetzlar in Vorschlag sein sollen, 
diser Zeit noch das geringste nicht vernohmen, so werde 
ich jedoch derentwegen unter der Hand und unyermerkt 
fleiBig nachzufragen, auch da sich etwas heryorthun 
sollte, die eroffnete motiyen dagegen zu remonstriren nicht 
unterlassen, nicht zweifelnd, es werde jeder Verniinftiger 
dereń Erheblichkeit selbsten gleich erkennen und der- 
głeichen Gedanken auf die lóbliche Stadt Miihlhausen fahren 
lassen.1'

Auch an J. Ayianus in Speier hatte sich der Rat bereits 
am 1. Noyember gewandt und ihn ersucht, „in puncto 
Camerae translocandae" dahin zu wirken, daB „auf eine andere 
Stadt gedacht, die ihrige aber yerschonet werden mogę". 
Er yersprach in seiner Antwort (28./18. Noyember), „daB er 
die angefiihrten und mir mehrentheils genugsam bekannte 
Motiye nicht allein durch gute Freunde am keyserl. Hof 
und zu Regensburg, sondern auch an etlichen Chur- und 
fiirstlichen Hofen, allda ich Bekanntschaft habe, und bey 

XXVI. 18 
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den hier kiinftig yorgehenden Consultationibus mit ge- 
buhrendem Nachdruck und beweglichst vorstellen wolle“.

Auch bei dem Schutzherrn der Stadt, dem Kurfiirsten 
von Sachsen, suchte der Rat, wie oben erwahnt, Hilfe, woriiber 
wir aus einem Schreiben von Joh. Andr. Hoffmann (Dresden, 
25. November) naheres erfahren, mit dem er dem Ratę ant- 
wortete: „Meiner Herren Hochangenehmes vom 9. hujus Nov. 
habe ich den 14. ejusdem bey der hiesigen Post schuldigster- 
mafien erhalten und das eingelegte Schreiben ad Serenis- 
simum Nostrum Electorem dem Herrn Reichs-Secr. alsbald 
mit FleiB selbst zugestellet, welcher dann mich beantwortet, 
dafi zwar in dem hiesigen geh. Raths-Collegio de translo- 
canda Camera Imperiali etwas vorgegangen, allein es were 
noch nicht allerdings klar gemacht. Er woltę mir schon 
weitere Nachricht hieryon geben, umb solche sodann meinen 
Herrn Patronen behórend zu referiren, weshalb ich meines 
wenigen Orts ferner vigiliren und sodann cito schuldigste 
relation thunwill.11 Ein weiteres Schreiben aus Dresden 
(20. Januar 1686, gez. Dietrich) bestatigte das Eintreffen des 
„unterthanigsten Memorials, darinnen angesuchet worden, 
dieweil ratione translocationis Camerae imperialis besagte 
Reichsstadt (Muhlhausen) unter andern auch in Consideration 
kommen, hiesigen Churf. Theils man dasselbe aus dabey 
angefiihrten Umbstanden mbglichst verhtiten mbge. Worauf 
ich in guter Confidenz unverhalten lasse, wie Se. Churf. 
Dlcht. hierunter alle Sorgfalt anwenden, auch beym Reichs- 
convent in Regensburg moglichst decliniren lassen werden, 
damit dieser Orth mit der translocation aus vielerley Be- 
denken, sonderlich wegen des exercitii anderer religionen 
nicht incommodiret werden mbge.“

Die Entwickelung der Ereignisse bedingte rasch genug 
eine schnellere Erledigung der beriihrten Frage. Am 
5. Oktober erinnerte das Kammergericht in einer Eingabe 
an den Kaiser an sein fruheres Gesuch um Yerlegung seines 
Sitzes und berichtete: „Es hat sich am 28. des nechst ver- 
wichenen Septembers Yormittags umb 10 Uhr ganz ohn-
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versehens begeben, daB einige Konigl. franzosische Kriegs- 
volker vor hiesiger Statt Pforten angelangt und ihnen den 
Einzug zu verstatten begehret, inmassen auch selbige von 
dem Magistrat alhier eingelassen und solchemnach eine 
Wacht vor hiesigen Rathhof gestellet worden, so an Euer 
Kais. Maj. wir umb deBwillen erst mit heutiger Post aller- 
unterthanigst berichten, weil es wegen uns obgelegener 
Verhutung aller in dergleichen occurrentien besorgender 
schwerer Begebnus ehender nicht hat beschehen kbnnen, 
wie wir dann sowol alhier ais in dem Konigl. Lager 
biBhero derentwegen sehr beschafftigt gewesen, und der 
Herr Marschal Duc de Duras auf unser beschehenes An- 
suchen vorgestrigen Tages dem Commendanten hierselbsten 
alsobald ordre ertheilet, daB er die Cameral-Personen, ais 
welche von Zeit obgedachter mutation die Raths- und 
Audienz-Stuben nicht freąuentiert, in ihren gewohnlichen 
Functionen passiren lassen solle, und wir hierauf gestrigen 
Tages uns zum erstenmahl in dem Rath wiederumb ein- 
gefunden.“ Daran schloB sich das dringende Gesuch, das 
Gericht nach Frankfurt oder einen anderen sicheren Ort 
zu verlegen, um so mehr, da sich die Schwierigkeiten 
rasch steigerten, wie ein weiterer Bericht lehrt: „Es hat 
sich nach der Hand gegeben, daB am nechst verwichenen 
Dienstag den 19. dieses Monaths Octobris Nachmittags um 
4 TJhr sich 2 Konigl. franzosische Officirer bey dem Prae- 
sidio angemeldet und zu vernehmen gegeben, daB der sich 
hier aufhaltende Commissarius etwas zu proponiren sich in 
dem Rathof befinde und mit dem Herrn Praesidenten selbst 
zu reden verlangte. Nachdem nun darauf selbiger benebenst 
bey sich gehabten zweyen Herrn Assessorn sich zu ihm 
verfuget, hat er seine Proposition dahin erbffnet, daB er 
beordret seye, alle Zimmer, worin einige Cammergericht- 
liche acta befindlich, zu obsigniren und die Schlussel davon 
zu sich zu nehmen, und ob zwar ihme darauf vorgestellet 
worden, daB der Herr Marechal Duc de Duras die Ver- 
sicherung gegeben, das Cammergericht in seinem gewbhn- 

18*
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lichen Rath nicht zu hindern, durch diese Obsignation aber 
alles gesperrt werde, dahero man der Hoffhung leben woltę, 
er auf sothane Obsignation nicht bestehen werde, so hat er 
jedoch die Vorschutzung seiner Ordre damit wiirklich fort- 
gefahren, auch das Begehren, daB wenigstens neben ihm 
einige Cameral-Officianten mit obsigniren mochten, abge- 
schlagen und den Rathof durch bey sich gehabte Officirer 
mit Soldaten wider besetzen lassen, wie dann solcher bis 
auf gegenwartige Stund noch besetzt ist, und ob man sich 
zwar bey der Konigl. Generalitat deBwegen beschwehret, so 
ist doch solches an Herrn Intendanten de la Grange, von 
diesem aber an den Konigl. Hof verwiesen worden.“ Am 
15. November 1688 berichtet das Gericht dann weiter an 
den Kaiser: „dali der Konigl. franzosische Intendant de la 
Grange verschiedentlich hat bedeuten lassen, daB diejenige 
Euer Kais. Majestat Cammergericht angehorige Person en, 
so sich aus hiesiger Stadt und anderswohin zu begeben 
willens seyen, mit ihren Familien und dem Ihrigen abziehen 
und zu dem Ende sie mit Passeporten versehen zu lassen 
von Paris die Konigl. Erlaubnus und ordre angelangt seye, 
die zum Cammergericht gehorige Acta und Brieffschaften 
aber wiirde man nit abfolgen lassen, sondern sollten selbige 
nach StraBburg transferirt werden". Es folgt die Klage, 
„daB auf unser zu verschiedenen Malen schrift- und miind- 
liches Anhalten die Abfolgung gedachter Akten nicht zu 
erheben gestanden, inmafien noch gestern durch zwey ins 
Lager zu dem Ende deputirt gewesene von der Generalitet 
und obbesagtem Intendanten die positive Antwort zurtick- 
gebracht worden, daB bemelte Acten nechtstkunftige Woche 
nacher StraBburg wurden abgeftihrt werden11, womit die 
Bitte verknupft war, „das Corpus Camerale nach und nach 
von hier, und zwar anfangs uff Erankfurth, von dannen 
aber uff einen andern, weiter im Reich gelegenen orth zu 
transferiren". Am 7. Dezember folgt dann die weitere 
Nachricht, „daB ermelter Intendant gestrigen Tags an Ein- 
packung beruhrter Acten bereits den Anfang wiirklich alhier 
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machen lassen“, wobei nach eifriger „remonstration“ schlieB- 
lich die Erklarung erfolgte, „daB vermoge Konigl. Ordre 
beriihrte Acta zwar eingepackt werden móchten, was aber 
dereń Abfuhr betreffe, wolle ermelter Herr Intendant noch 
3 Wochen damit zuriick halten lassen, umb zue erwarten, 
ob vielleicht Iro Konigl. Majestat in Frankreich zue einer 
andern resolution dieserseits disponirt werden mochten1 11. 
Dringend bittet das Gericht, der Kaiser und der Reichs- 
konyent mochten hindernd eingreifen, erinnert auch noch- 
mals an die Verlegung seines Sitzes.

1) Das Schreiben Marąuardens liegt nicht vor; es scheint die
erwahnte „Beilage11 gewesen zu sein.

Wie hierbei nun aufs neue Muhlhausen in Aussicht 
genommen wurde, lehrt ein Schreiben Christoph Wendlers 
an den Rat der Stadt (Regensburg, 31. Dezemher 1688): 
„Aus Euer etc. Schreiben habe ich nebenst Durchgehung 
der angeschlossen gewesenen Beylag ersehen, waBgestalten 
die Reception des Kayserl. Cammergerichts durch dessen 
Herren Assessores mittelst H. Dr. Marąuardens wohllóbl. 
Statt Muhlhausen angesonnen worden seyeT), und daB 
Euer etc. dahero meine Gemiiths Meinung dariiber giinstig- 
lich zu vernehmen belieben wollen. Wie nun zwar an 
sich selbst bekannt, daB man bey diesen hochgefahrlichen 
Zeiten auf des hochlbblichen Kayserl. Cammergerichts 
anderweitige Unterbringung und Sicherheit umb so Mehr 
zue gedencken haben werde, ais das Justizwesen im 
Reich sonsten mittler weyl gar zerfallen dorfite: Also 
ist es eine nachdenckliche frag, ob besagtes Cammer- 
gericht zu recipiren einer Reichsstatt anstandig sein konne. 
Wobey ich meines wenigen orths salvo aliorum judicio 
dieser Meinung were, daB erwehnte reception einer solchen 
Statt, welche selbsten ihr auBkommen und sufficientiam 
aerum sonderlich aber commercia hat, nicht yortraglich, 
einer andern aber, die nicht wol bemittelt und sonsten von 
geringem biirgerlichen gewerb ist, nicht undiensam sein 
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kbnte, indeme dieses hochste Gericht sambt denen ange- 
hbrigen Bedienten doch gleichwohl in etlich Hundert Per- 
sonen bestehet und der gemeine Burger dahero, bevorab 
auch wegen der Zue- und abreisenden eine ziemliche Nahrung 
haben und erlangen, nachdeme aber die causa jurisdictionis 
et bonorum immobilium durch verbindliche pacta und Ver- 
trag mit einverstehen des Reichs in gute Richtigkeit ge- 
stellet werden kan, wobey ich aber vor allem praesupponire, 
daB in einer solchen Statt das Exercitium Religionis Catho- 
licae et Augustanae Confessionis sich bereits befinden miiste, 
indeme sonsten widrig falls eine nova Concessio der romisch 
catholischen Glaubensiibung allerhand Conseąuentien nach 
sich ziehen und eine solche ad fixam Camerae sedem sich 
einlassende Statt successu temporis ad effectus pacis reli- 
giosae tabularum Westphalicarum obligirt und denen in 
multis capitibus daraus entspringenden śchweren difficulteten 
exponirt werden wurde, weilen die status catholici mit etwa 
vier Geistlichen, wie in dem jungst uberschickten Vor- 
schlag1) enthalten gewesen, sich nicht contentiren lassen, 
sondern, wie zu vernehmen, amplissimum religionis catho- 
licae exercitium praetendiren werden. Indeme nun Ihro 
Churf. Durchlaucht. zu Sachsen auf den punctum religionis 
hauptsachlich bey diesem werck reflectiren, sonderlich aber 
ratione solcher orth schwerlich condescendiren werden, wo 
sonsten gar kein exercitium religionis Catholicae obhanden 
gewesen, wie dieselbe dann aus solchem regard die trans- 
lation der Cammer nach Hanau nicht haben zugeben wollen 
und dahero allem ansehen nach noch viel weniger verstatten 
wurden, daB die wohllóbliche Statt Miihlhausen, allwo sie 
zumalen die Schutzgerechtigkeit haben, dafiir erkiset werden 
sollte. Und kan ich hiebey in Vertrauen, welches ich mir 
iiber dieses ganze Schreiben gehorsamblich ausbitte, nicht 
verhalten, daB dem alhiesigen Churf. Sachsischen Herrn 
Abgesandten zu Ohren kommen, wie er mir selbst gesagt, 

1) Er liegt in den Akten nicht vor.
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ais ob die wohllóbliche Stadt Miihlhausen zur reception des 
Cammergerichts inclinire und sogar zwey Kirchen zu dem 
catholischen Gottesdienst herzugeben erpótig sein sollte, 
massen dann auch in oberwehnten Vorschlag von einigen 
generał inclination anregung geschehen ist. Ich habe aber 
bei hochgedachtem Herrn Abgesandten, der diesem Yerlaut 
ohnedem nicht sonderlich geglaubt, solchen aber gleich- 
wohl etwa nacher Dresden berichten dórffte, mit gehórig 
unverfanglicher representation vorgebauet und zu ver- 
stehen gegeben, daB ich mit nachstem eine mehrere In
formation und Nachricht von Euer etc. gewartig were. 
Sonsten aber seind die Meinungen ratione loci annoch 
sehr different, und ist sogar auch von beiden Wohl- 
lóblichen Statten Goslar und Nordhausen discursive ge- 
redet, am meisten aber auf Hanau und Miihlhausen re- 
flectirt worden; Chursachsen aber halt die Statt Diinkelspiel 
ad interim am besten zu sein, und stehen einige iiber- 
dieses in Hoffnung, daB gleichwie die Frantzosen durch 
die Engellandische Success und anriickende Kaiserliche und 
chursachsische Trouppen obligirt worden, das Schwabenland 
zu ąuittiren, also es sich vielleicht schicken móchte, daB 
das Cammergericht gar zu Speier gelassen werden kónnte. 
Es ist aber heut Vormittag ein fernerweites Cammergericht- 
liches Memoriał dictirt und darinnen die Statte Franckfurt, 
Augspurg und Erfurt vorgeschlagen worden, dahero dann 
diese materia bei dem B,eichs-Convent nachstens, inmaBen 
sie schon specialiter in die Ansag gebracht, vorgenohmen, 
aber mehr auf eine provisional ais bestandige translation 
angethan werden dórffte, derentwillen Euer etc. belieben 
wollen, mir nicht nur ratione receptionis Camerae, soviel 
wohllóbliche Statt Miihlhausen betrifft, die eigentliche 
Meinung zu berichten, sondern auch ratione alterius cu- 
jusdam loci ad provisionalem et fixam sedem instruction 
zu iibersenden, weilen collegialiter hierinnenfalls wird 
votirt werden miissen. Unterlasse im iibrigen nicht, auf 
erhaltene Nachricht das einige bey ein und anderer hoher
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Gesandtschaft vorzutragen, was Euer etc. hierunter gunstig- 
lich resolviren werden.“ Nach einem Yermerk im Kopial- 
buch wandte sich der Rat am 15. Februar mit einem 
Schreiben an den Kurfiirsten von Sachsen, den Schutz- 
fursten der Stadt, und mit weiteren, vermutlich gleich- 
lautenden Briefen an die Herzóge Friedrich zu Sachsen, 
Wilhelm Ernst und Johann Ernst zu Sachsen-Weimar und 
Herzog Johann Georg zu Sachsen. Nach jenem Vermerk 
sollen die Schreiben in die hier benutzten Akten auf- 
genommen sein, finden sich aber nicht darin. Man darf 
annehmen, daC die Stadt das Haus Wettin um Schutz bat 
gegen die geplante Yerlegung des Gerichtes.

Welchen EinfluB der in vorstehendem Schreiben Wend- 
lers erwahnte Ausbruch des dritten Raubkrieges auch auf 
die vorliegende Frage hatte, ergibt sich aus einem Schreiben 
des kaiserlichen Kommissarius, Markgraf Hermanns zu Baden 
(Regensburg, 7./17. Februar 1689), in welchem er den Reichs- 
konvent darauf hinwies, „wie durch den franzosischen feind- 
lichen Einfall nebenst andern verubten Unthaten und dem 
H. Reich zugefugten Schaden auch das Kaiserliche und 
H. Reichs Cammergericht zu Speyer zerstreuet". Christoph 
Wendler antwortete dann auf ein Schreiben des Rates 
(Regensburg, 18. Februar): „Euer etc. Schreiben vom 3. Fe
bruar habe sambt dem an das wollóbliche Reichsstattische Col
legium gehórigen EinschluB bey der Post wohl erhalten und 
diesen in wohlgedachtem Collegio zu verlesen von obhabender 
Directorialfunction wegen nicht unterlassen, da dann die an- 
wesende Reichsstattische Gesandtschaften und Yertreter die 
unanstandige Contuite Euer etc. unterhabenden Burgerschaft 
ungerne vernohmen, zumals: aus solchen unziemlichen 
Contrecarriten mehrere Weitlaufigkeiten in einem und andern 
entstehen kónnten. Dahero dann auch allerseits contestirt 
worden, dafi man wenigst reichsstattischerseits keinem Com- 
membro das Cammergericht wider seinen Willen aufzutringen 
begehrte. mithin auch Euer etc. in angeregtem Schreiben 
eróffnetes Desiderium zu beobachten nicht unterlassen wurde.
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Allerdings nun aber meine Wenigkeit sowohl wegen ob- 
habender Directorialfunction ais wegen Euer etc. fiihrender 
Comitialyertretung und Correspondentz sonderbar obligirt, 
dero gemeinwesens und Eines Wol-Edlen Raths respect zu 
beobachten, mithin auch in beriihrter Angelegenheit mog- 
lichst zu yigiliren, so habe ich nicht nur der Chursachsischen 
Gesandtschaft sondern auch denen Herrn Gesandten von den 
sachsischen Hausera von Beschaffenheit der Sachen parte 
gegeben und Euer etc. fiihrende behutsame und vernunftige 
conduite presentirt, welche es dann allerseits wol aufgenohmen 
und ad Dominos Principales davon zu referiren sich aner- 
botten haben, und obgleich diese benachbarte Chur- und 
Furstliche Hauser hierinnfalls wolgesinnet seind, so miissen 
doch einige unbekanndte Leutt dahin collimiren, wie die 
Mulhausische Btirgerschaft encouragirt und die reception 
des Cammergerichts dahin befdrdert werden mogę: Inmassen 
das hierbeyliegende Scriptum erst seitter acht tagen alhier 
herumb gehet, wiewoln vernehme, daB solches schon hiebe- 
vor zu Speyer bekandt gewesen sein mufite. Und weiln bey 
Wahrnehmung solcher intriguen nbtig sein wird, denen 
vornehmsten Gesandtschaften alhier information davon zu 
geben und yorzubauen, so belieben Euer etc. mir nach und 
nach parte zu geben, wie ich drinnigen (!) Ortts das Werk 
bey dero Biirgerschaft anlasse, und sonderlich, ob Ein 
WolEdler Rath bestandig dahin inclinire, das Cammergericht 
nicht einzunehmen, damit die Mesure alhir damach ge- 
nohmen und die ab amplissimo senatu fiihrende intention 
bestmoglichst secundirt werden konne. Der wolloblichen 
Statt Franckfurt hat man auch zu dero Unglimpff angedichtet 
ais ob selbige sich yernehmen lassen hette, wie daB man 
das Cammergericht gar aufheben und abgehen lassen kónte, 
welches auch de interesse Caesaris were, derentwegen dann 
nechstens ein frankfurter Memoriał zur Entschuldigung von 
solcher falschen Auflage erfolgen diirffte. Ihro Kaiserl. 
Mtt. haben zwar in dem am 7./17. Februar jiingsthin dic- 
tirten Kayserl. Commissions-Decret auf die Cassation der 
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Cameral-Immuniteten abgezielet, damit sich desto leichter 
eine Statt finden und das Cammergericht recipiren mogę; 
ich kann aber noch niemand verrathen, der zu solcher recep- 
tion Lust hette. Die Comitial-Deliberationes seind itzo mit 
deme occupirt, ein solches Schreiben an die Schweizerische 
EydgenoBenschaft abgehen zu lassen, wie von der Kayserl. 
Commission unterm 5./15. Februar in einem abgegebenen 
decreto verlanget worden. — Nachschrift: Wegen der Miihl- 
hauserschen Burgerschaft widrig Bezeugung were wol, wo es 
noch nicht geschehen an Churf. Dchlt. zu Sachsen und die 
benachbarte Sachsische Hauser zu schreiben. — Was die 
Stadt Augspurg wider die reception des Cammergerichts 
unter der Hand bekandt gemacht, komt auch hierbey.“

Uber die „widrige Bezeugung1' der Muhlhauser Biirger- 
schaft erfahren wir hier leider nichts Genaueres; erst ein 
weiteres Schreiben Wendlers vom 28. Februar 1689 belehrt 
uns dariiber: „Euer etc. unterm 15. Februar an mich ab- 
gelassenes hochgeneigtes Antwortschreiben habe ich mit 
schuldigstem respect wol empfangen und wegen der mir 
gunstiglich iibermachten 50 FI., wie auch daB dieselbe der 
in causa satisfactionis Brandenburgicae x) von mir obgehabten 
extraordinarie Bemiihung hochgeneigt eingedenk geblieben, 
gehorsamen Dank zu erstatten und hirgegen zu yersichern, 
daB die mir obliegende Reichsstattische Vertretung und 
Comitial-Correspondenz mit alter Fidelitet und Sorgfalt 
continuiren werde. Wie ich denn nicht ermanglet, das mir 
gunstiglich anvertraute Memoriał an den hochloblichen 
Reichsconyent die abermalige Hanndversche Beąuartirung 
und Exactiones betreffend 2) dem Ohur-Mayntzischen Reichs- 
directorio zu ubergeben, nach dessen ehisten yerhoffender 
dictatur yonnóthen sein wird, bey denen Gesandtschaften 
das Werck bestens zu recommendiren, wiewoln das ietzige 

1) Vgl. Festschrift der Stadt Miihlhausen zur Jubelfeier 1902, 
S. 4-6.

2) Chronik der Stadt Miihlhausen III, 122 und 132.
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Verfassungs- und defensions-Wesen mit solchen schweren 
difficulteten verwickelt ist, daB auch wolerfahrene Leuth 
nicht genugsam verstehen und ausschmecken konnen, wie 
die besorgende Unordnungen und allerhand kiinftige satis- 
factions-pretensiones verhutet werden mogten, in deme theils 
Stande auf ein gewisses ąuantum und zwar ad 60 tausend 
Mann antragen, andere aber, und zumahlen die potentiores et 
armati den Krieg vielleicht ohne formliches Concert zu 
fiihren und denen schwacheren statibus hernach die Rech- 
nung zu machen gedenken. Ja es ist zu befórchten, wann 
gleich das ąuantum auf 60 m. Mann accordirt wiirde, daB 
gleichwol die potentiores denen schwacheren eine starkę 
Rechnung machen wurden, weiln wegen so vieler ruinirter 
Stande sich ein groBer AbschuB (!) bezeugt, und auch die 
60 m. Mann, wann selbige schon beysammen weren, nicht 
erglbcklich (!), mithin die armati ihre opera supererogationis 
theuer genug anschlagen werden. Nechst dehme soli Euer 
etc. gehorsambtlich berichten, wie daB von dero Burger - 
schaft verschienenen Montag ein Schreiben sambt zweyen 
Beylagen an das Reichsstattische Collegium uber Niirn- 
berg eingelanget seye. Nachdeme man nun aus solchem 
Schreiben ersehen, daB es die reception des Kayserl. Cammer- 
gerichts betreffe, und befunden, daB dergleichen ohne Vor- 
wissen der Obrigkeit an das Reichsstattische Collegium von 
einer Biirgerschaft abgebende Schreiben von besonderem 
Nachdenken seye, ais ist der SchluB hieriiber dergestalt 
ausgefallen: Man lieBe das an das Reichsstattische Collegium 
von der Muhlhausischen Biirgerschaft eingeschickte Schreiben 
ais eine ungewohnliche und ungehórige Sache auf sich be- 
ruhen und ermelte Biirgerschaft vielmehr zu allem respect, 
Gehorsam und Bescheidenheit gegen ihre vorgesetzte Obrig
keit wolmeinend anerinnern. Nebenst diesem wurde auch 
zu Bezeugung eines aufrichtigen Reichsstattischen Wol- 
vernehmens veranlasset, daB Euer etc. das Originale ob- 
gedachten Schreibens und Beylag zugeschicket werden 
sollte, welches ich dann hierbeygehender Massen beobachten 
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wollen, und wird aus denen Handschriften auf die authores 
dieses Schreibens leichtlich zu kommen sein; es wunschet 
auch das Reichsstattische Collegium von Herzen, daB keine 
Weitlaufigkeit zu Miihlhausen entstehen, sondern alles in 
Giite beygelegt werden mogę. — Gestrig Tags hat man das 
von Reichswegen an die Schweitzerische Eydgenossenschaft 
verglichene Schreiben, so aber dato noch nicht dictirt ist, 
durch einen Expressen fortgeschicket. Weilen nun der 
Reichsconvent keine Cassam bishero gehabt, und also fur 
den abgeschickten Expressen kein Geld vorhanden gewesen, 
mithin an hiesige Stadt ein YorschuB abermalen begehrt 
werden miissen, so ist veranlasset worden, mit ehistem einen 
gewissen fundum zu vergleichen, daB etwan ein iedes votum 
Comitiale 5 oder 6 thlr. zu dergleichen vorfallenden Reichs- 
unkosten zutragen solle. Und weilen benebenst auch bey 
der dictatur des Muhlhausischen Schreibens etwas aufgehen 
wird, so stelle zu belieben, in dem Yermbgen der von mir 
unterm 7. Februar jiingsthin uberschickten Rechnung an 
dem hiebevor zu denen yorfallenden extraordinari Ausgaben 
empfangenen 50 FI. mehr nicht ais 5 FI. 6 Kr. iibrig 
verbleiben, ob Euer etc. wiederumb einen YorschuB auf 
Rechnung herausmachen lassen mbchten. Ps.: Was Chur- 
brandenburg vor ein merkwiirdiges Schreiben an Churcblln 
in puncto Contributionen abgeschlossen, ist aus der Beylag 
zu ersehen.11

Das „Originale des Schreibens1' der Burgerschaft lautet: 
Hochedle, beste und Hochgelarte

Hochgeehrteste Herren.
Obwohln Ew. Excellenz von aufhabenden hohen Reichs- 

affaires durch dieses unser gehohrsambstes anbitten etwaB 
abzuziehen, billigst anstehen sollen, so hat doch endlich 
unsere angelegenheit undt das YertraUen von Dero ohn- 
zweiflich giitigsten aufnahme uns zu dieser Ktihnheit en- 
couragirt. Es wird Reichskiindig seyn undt breiterer fiir- 
stellung ohnbedurftig, wie vor einigen langen Jahren diese 
gute Stadt und Dorfschaften durch yielfaltige uberschwehre 
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marches und remarches, bart anhaltende 5 undt Ijahrige, 
auch andere einąuartierungen1), contributiones undt aller- 
handt militarische exactiones von gehabten Nahrungsmitteln 
fast gantzlich entbloBet, dadurch mehr denn eine Tonne 
Goldes hinausgezogen, sie mithin zu abtragung der gemeinen 
onerum entkraftet, auch noch kiirtzlich der hochsten liber- 
tatsgefahr 2) nahe gebracht worden. Dieses hat die Biirger- 
schaft bewogen, ais noch fur denen Erantzósischen feind- 
lichen invasionen von vielen und hohen brthern yergewissert 
werden wollen, daB das illustre Collegium Camerale von 
Speyer wegen stetig der jegend gewesene Unruhe ab und 
zu besthndiger Sicherheit anderswohin an einen beąuehmen 
Orth transferiret werden sollen, zu beybehaltung von denen 
Vorfahren so theur erworbenen und conseryirten Freyheit 
und securitat, auch behauptung mehr andern ungemeinen 
Nutzens nobiliss. Collegium Triplicis Senatus hujus loci sub 
N. 1. hierbey gehend mit geziemenden respect zu ersuchen, 
die Stadt ad recipiendum wie Wetzlar gleichfalls zu offeriren, 
also dem Heil. Teutschen Reich und diesem hochsten Ge- 
richt alle schuldigste Handt zu bieten und hiesiges gemeine 
Interesse zu bewahren. Wir confidiren auch, obwohln dato 
solch unser unterthanigstes bitten in keine Consideration 
genommen, weniger yom Consule regente denen dreyen 
Edlen Rathen, dahin es gehórig, der Gebuhr yorgetragen 
worden, daran wieder unsere Pflicht nicht gehandelt zu 
haben. Ais nun der punctus translationis Camerae gleich- 
wohln in motu geblieben, derohalber auch von Weymar aus 
an hiesigen Lobl. Magistrat einige sondirung geschehen, 
inzwischen durch den heftigen ungewarschauten (!) feind- 
lichen einfall das Hochpreissl. Cammergericht in die hochste 

1) Hannbyersche Truppen lagen von 1675—79 in der Stadt und 
ihrem Gebiete, Chronik III, 122—127. 1689 erzwang Hannover die 
Zahlung von 12000 Talern, Chronik III, 132. Brandenburgische 
Truppen erschienen 1673 und 1675, Festschrift, 3.

2) Der bereits oben erwahnte Plan des GroBen Kurfiirsten, die 
Stadt fur sich zu gewinnen.
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bedrangnuB gerahten, bey endlich erhaltenen paBporten aber 
anhero gefraget worden, ob man solch vortreffliches Col
legium anhero gutlich aufzunehmen gesonnen, So hat die 
Burgerschaft herzlich gewiinschet, da fi hierbey affirmative 
resolviret werden und dadurch ihnen zugelassen seyn mochte, 
mit moglichsten Diensten und Willfahrigkeit bey hiesigen 
orths nach der beylage sub N. 2. angemerkter gelegenheit 
schuldigst an Hand zu gehen, es hat aber die Sache Triplici 
Senatui noch nicht fiirgetragen, mehr auf einen Reichsantrag 
ausgesetzet werden wollen. Weilen nun nach der Handt 
der Stadt abermahlen beym Ruckmarsch 6 Furstl. Liine- 
burgischer Hannoverscher Regimenter vom Maynstrohm newe 
Gefahr undt unerschwingliche Abgifften anfangs abgeforder- 
ter 20000 fur jahrliche Winter- und Sommer-Quartier 
ad tempus indefinitum, doch so lange der Krieg stehen 
wurde, so endlich auf 12 000 unter harten conditionen 
moderiret und darauf fiir einigen Tagen exequiret worden1), 
auf den Hals kommen und man sich genugsam informiret, 
daB die meisten von Rath und Rathen zur Reception dieses 
hochsten Gerichts der Schuldigkeit nach ganz geneigt, 
dennoch aber das Werck in volliger Versamblung zur deli- 
beration und EntschlieBung nicht gelangen wollen, so hat 
die Burgerschaft vermeinet, nachgelassen zu seyn zu faci- 
litirung dieser importanten Angelegenheit ihr eigen Heyl 
wahrnehmende beym Heyl. Reiche und dem HochpreyBlichen 
Cammergerichte wenigstens ihren unterthanigen und schul- 
digen guten Willen in Schriften zu bekennen und deshalber 
unter sich eine GewiBheit zu machen, im geringsten aber 
den respect des lobl. Magistrats nicht zu touschiren, 
weniger einige nie in den Sinn gekommene Wiedersetzlich- 
keit vorzukehren, es will auch zwarten die Burgerschaft 
nicht hoffen, daB dieserhalben in unguthen ihrer gedacht 
werden mochte, weilen aber wieder den zwischen Rath undt 
Rathen undt Burgerschaft den 12. Mart. 1680 errichteten 

1) Chronik III, 123.
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Kayserl. Subdelegations-Recess S. 12. sub Nr. 3 ihre sub 
Nr. 1. der Gemeine wohlfahrt wegen gliimpfliche in puncto 
receptionis gethane schriftliche Vorstellung besagter maBen 
nicht vorgetragen worden, vielmehr von einem undt anderm, 
nicht aber dem corpore wiedrig gedeutet zu werden scheinet, 
da die Btirgerschaft pro interesse publico derogleichen Er- 
innerung doch allerdings befugt, sonsten genugsam versichert 
ist, wenn des hbchsten Reichs wegen der SchluB auf hiesige 
Stadt pro sede perpetua ausfallen undt bey denen in denen 
Reichsconstitutionibus gegbnneten beneficiis es gelassen 
werde, daB die geringste Weigerung bey Rathhause undt 
der Stadt sich nicht eusern wtirde, also nicht unglich be- 
fahren mul!, sie mbchten etwan nomine Senatus amplissimi 
wiedrig angetragen werden, so mann doch nochmalen nicht 
glauben will, so hat bey dem Hochloblichen Reichs-Stattischen 
Collegio undt Directorio oft gesagte Btirgerschaft in omnem 
eventum allen wiedrigen Yerdacht hierdurch von sich ab- 
zukehren die eigentliche bewandtniiB, und daB sie denen 
WohlEdlen Rath und Rathen mit aller unbriichigen Trewe 
unausgesetzt verbunden bleiben, aufrichtig zu contestiren 
der hbchsten Nothdurft, anbey aber ohnleigbahr zu seyn 
erachtet, daB das wahre Interesse dieser alten kayserlichen 
und des Heyl. Rbmischen Reichs Stadt in receptione 
Camerae beruhe, folgsam fur augen liege, daB dereń tran- 
ąuillitat, Securitat, aufnahm und libertat dardurch conserviret 
werden konne, worbey auch das Hochlobl. Gerichte gleich- 
sam in meditullio Imperii wegen vieler machtiger Nachbar- 
schaft sich perpetuirlichen undt viel sichern Schutz undt 
diensahmer subsistence alB zu Speyer oder andern an passen 
belegenen brthern zu versichern, da im Gegentheil der 
punctus religionis unsers ermessens aufier gefahr gesetzet 
und befier excoliret werden kbnte, einige hohe Herren 
Nachtbahren auch ohnzweifflich zu kiinftiger Sicherheit der 
Stadt und vornehmlich des hbchsten Gerichts Hbchst ver- 
mbglichen contribuiren werden, so haben Ewer Excellenzen 
undt HochEdlen Herrligkeiten dieses alles gehorsambst 



280 Die geplante Yerlegung des Reichskammergerichts

repraesentiren undt nicht zweifeln wollen, Sie werden unsere 
aufrichtige intention vielmehr bey dem HochpreyBlichen 
Reichs-Convent kraftigst zu secundiren undt der Stadt zu 
beybehaltung der unschatzbarlichen securitat in gremio 
collegii civitatensis Hochgeneigt befbrderlichen zu seyn 
geruhen, ais einigen ungleichen Verdacht, dargegen wir mit 
gutem, reinen Gewissen fiir Gett bezeugen, von der Biirger- 
schaft einfassen wollen, in welchem gantz geziemendem Ver- 
trauen zu allen schuldigsten Diensten sich hergegen ohn- 
ausgesetzt verbindet

Euer Exc. und Hochedlen Herrlichk.
Gehorsambst ergebenste 

Biirgerschaft in Muhlhausen.
Beilage 1. Wohl Edle etc. Herren Burgermeistere und 

derer Rathe.
Wie euserst auch einige Jahre hero nach einander 

durch stetige und sehr harte einąuartirunge, Contributiones, 
marches und remarches dero getreue Biirgerschaft und 
Unterthanen niedergeleget worden und sogar durch an- 
geschieneren fernern Verfolg ohne abmerckung einiger kiinf- 
tigen Besserung fur allgemeiner Ausmachung des puncti 
securitatis publicae der wenigen ubrigen Nahrungsmittel 
entsetzt zu werden, mithin dem gantzlichen ruin exponiret 
zu seyn leider befurchten mussen, so kraftig hat hergegen 
des hochpreiBlichen Keyserl. Cammergerichts anhero bevor- 
stehende, von vielen brthern erschollene und gleichsam ver- 
sicherende translocation Zeitung selbige wieder soulagiret 
und aufgerichtet. Wan wir den herrlichen Nutzen, so durch 
die wiirkliche transportirung hiesiger guten Stadt zuwachsen 
wurde, consideriren, so konnen wir anders nicht alfi bloB 
in deBen uberlegung aller ausgestandenen iiberaus groBen 
Lasten gantzlich zu vergessen, zumahlen nun hiesiger orth 
ratione situs, aeris, aąuae, securitatis, auch sonsten aller 
zur subsistenz eines solchen hbchsten Gerichts bediirftiger 
reąuisiten an victualien, Gesundheitsmitteln, bequemlich- 
keiten, Gehbltzes, treibung des Gottesdienstes, und was nur 
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in specie erfordert werden kann, unseres wenigen, auch 
anderer frembten leuthen klugen ermeBens also beschaffen, 
daB groBe Herren eben des halber auf diese Reichs-Stadt 
reflectiren mbgen und Hóchstgedachtes keyserl. Cammer 
Gericht solches nicht ausschlagen, vielmehr fiir die mit in 
Vorschlag kommende sehr enge und wegen des Orths in 
Kriegstroublen befindlichen passes nicht alzusicheren Stadt 
Wetzlar hieBigen Orth zu ihrer placirung zu erwehlen gewiB 
resolviren diirften, wodurch die Stadt ohndisputirlich in 
stadtlichen flor der Commercien, guten ruf und zuwachs 
gesetzet, die Giiter angenehmer, der fiscus erklecklicher, 
die Mores expoliret, die Manufacturen aufgebracht und, was 
das considerableste, der Stadt frey- und sicherheit bey- 
behalten, die Einąuartirung abgeschnitten, hiesige Jugend 
an der Eltern Bród rechtschaffen angezogen und mit 10 
ais 100 und mehr Rthlr. weiter geschickt gemacht werden 
konnte, so selbst und da die ohnbleibliche consumtiones 
einem jedtweden zu statten wiirde, zum Exercitio religionis 
aber der Cammer ein oder ander doch nicht viel gebrauchte 
Kirche angewiesen, das Eleischhaus zum Rathhaus, auch in 
weniger zeit logiamenter und Hauser zur Supsistens aptiret, 
also leichtlichen alle Diensamkeiten zu gewinnung kiinftiger 
hundertfeltigen ersetzung angeschaffet werden kbnnten, so 
haben vor E. E. Wohl- und Edl. Herren und grofiachtbare 
gunsten gute conduite und prudence das unterthanige ver- 
trauen genommen, es werde dieselbe zu befbrdernng dieses 
heilsamen wercks allen euBersten fleiB fiirzukehren und 
darunter gemeiner Stadt bestes zu wahren von selbsten 
unermiidet bleiben wollen, wir aber haben doch unserer 
pflicht und schuldigkeit zu seyn erachtet unsers gemiiths 
meinung hierbey gehorsambst zu erbffnen, nicht zweiflende, 
das gleich wie dem Verlaut nach Wetzlar zum dienste des 
Reichs und achthabung ihres eigenen so wahren intresse 
ihren Platz der fiirtrefflichen Reichsversammlung und dem 
HochpreiBlichen Cammer Gerichte bereits furgeschlagen 
haben mag, oder doch nechsten tages wiircklich dargeben

XXVI. 19 
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wird, es werden dieselbe diese itzige nimmer wieder 
kommende occasion embrasiren und gleichmeBige ofierte 
mit diensamer remonstration fordersambst abzuschicken ge- 
neigt seyn und dadurch bey hiesiger weit besserer be- 
ąuemlichkeit der Stadt herfurkommen und sicb im ge- 
ringsten den punctum religionis, dessen Vertheidigung von 
diesem hbcbsten Gericht viel mehr zu hoffen, nicht hinter- 
lassen, Ew. etc. ersuchen wir darum gantz unterthanig 
und werden daraus derer gemeiner Stadt zu tragender 
guter propensionen und zur aufnahme angelegentlicher in- 
tention umb so mehr versichert werden und hergegen unterm 
anwunsch gewtinsehten Ausschlages und gliicklicher Re- 
gierung in unbruchlicher treu bestandigst verharren Euer etc. 
unterthanige

Sambtliche Burgerschaft und Namens dereń gehorsame 
Muhlhausen d. 14 Juny Ao. 1688. (Unterschrift fehlt.)

Interessanter ais das schwerfallige Deutsch dieses 
Schreibens ist die folgende „Gegeneinander Haltung der 
Commodorum et Incommodorum, welche ein HóchstpreiB- 
liches Cammer Gericht von deBen translation auf Muhl
hausen in Thuringen zu gewarten 1).

1) Incommoda und commoda sind nebeneinander geschrieben; 
des einfacheren Druckes wegen stehen sie hier nacheinander.

2) Vgl. Akten des Stadtarchivs G 26: fiirstliche Conventus zu 
Miihlhausen.

Ratione situs. Incommoda. 1) Ist die Stadt Miil- 
hausen der Stadt Speyer auf 34 und Wetzlar auf 18 Meilen 
entfernt, muB auch von Franckfurt alles zu Lande hin- 
gebracht werden, welches bey so vielen Familien und weit- 
leufftigen acten groGę Kosten verursachen wurde. 2) ist sie 
dem schwabischen und beyerischen Kreise weit entlegen, 
wie sie denn zwar zu OBnabrugk und Niirnberg in Vor- 
schlag kommen, die translation aber auf dahin vor im- 
practicabel gehalten worden. — Commoda 2). Ist erstens Miil- 
hausen dem centro Germaniae unter allen Reichs Stadten 
am nechsten gelegen, denn sie zwischen dem Bodensee



in die Stadt Miihlhausen (Thiir.). 283

und dem Eiderstrom, zwischen ElsaB und der Ostsee, zwischen 
der Saar und Oder, zwischen der Westsee und Tyrolisch 
Gebirge fast in der Mitte lieget, weBwegen sie auch der 
locus ordinarius der Churfiirstlichen Collegialtage, auch 
viele conventus1) von Kaysern, auBwertigen Ohur- und 
Fiirsten alda gehalten worden. 2) stoBen umb und bey 
Mtilhausen 4 Craise wiircklich zusammen, alB der ober- 
sachsische in dem Churfurstlichen Hause Sachsen, der Ober- 
Rheinische in der Landgrafschaft HeBen, Chur-Rheinische 
im Chur - Mayntzischen Lande des Eichsfeldes, die Stadt 
selber gehoret zum Niedersachsischen Kreise, der Franckische 
grantzet auf 5, der Westphalische auf 10 Meilen, der 
Schwabische und Beyerische Kreis liegen nicht weiter von 
Mtilhausen ais der Ober- und Nieder Sachsische von Speyer. 
Die Ursachen, welche zu Osnabrtigk und Nurnberg vor- 
kommen, daB nemlich die Stadt ode und wiiste, auch in 
anno 1649 einen schweren Brandt2 3) erlitten, cessiren ietzo, 
weilen sie zur geniige populiret und auch vbllig wieder 
erbauet.

1) Dies Stiick bis „der Westphalische auf 10 Meilen" findet 
sich in Aurbachs Annales Mulhusinae (1) S. 37, die 1726 geschrieben 
wurden, wieder. Vermutlich ist an beiden Stellen eine gemeinsame, 
bisher unbekannte Quelle ausgeschrieben.

2) Chronik der Stadt Miihlhausen III, 100.
3) AusschuB: der waffenfahige Teil der Biirgerschaft.
4) Auch dieser Absatz stimmt mit Aurbachs Annalen iiberein.

Ratione Securitatis. Incommoda: Mtilhausen ist ein orth 
mit blofien Mauren, ohne Wall und grobes Geschiitz, folg- 
lich vor keinem Feind haltbar. Commoda: Miilhausen hat 
ziemliche Mauren und Graben, laBet seine Thore mit ge- 
worbener Mannschaft verwahren, denen auf den Fali der 
Noth etwaB von dem AusschuB8) zugefiiget wird, und wird 
es gegen einen auswertigen Reichsfeind gegen dem Rhein 
zu von HeBen, gegen Mitternacht von dem Braunschweigi- 
schen Lande, gegen Morgen von den Churfiirstenthumern 
Sachsen und Brandenburg, gegen Mittag durch den gantzen 
Thuringer Wald und gantz Francken bedecket4).

19*



284 Die geplante Yerlegung des Reichskammergerichts

Ratione Exercitii Religionis.
Incommoda: Mulhausen hat bloB das Exercitium Re

ligionis August. Conf., da sedes ludicii Cameralis das 
Exercitium aller 3 zugelafienen Religionen erfordert. Com- 
moda: Mulhausen hat verschiedene feine Kirchengebau, die 
es zu ihrem Exercitium Religionis ordentlich nicht ge- 
brauchet, wovon leichte Catholicis et Reformatis zweye 
konten eingeraumet werden, und kónten die Catholische 
Kirche und Schuelen von dem benachbarten Eichsfelde, so 
verschiedene Stiffter, Collegia und Clbster hat, versehen 
werden, woltę aber die Prediger Kirche wieder angebauet 
werden, gebe es eine gute Gelegenheit pro Catholicis; pro 
Reformatis, welcher bey der Cammer gar wenig, und 
welchen das auf 3 Stunde bloB entlegene reformirte HeBen- 
landt zustatten kehme, mochte sich auch leichte eins Ex- 
pediens finden, sonsten hat Mulhausen eine feine Stadt- 
schuele oder Gymnasium mit 9 Praeceptoribus versehen; 
wann nun der Stadtrath sich resolviren woltę, eine Classem 
selectam anzuordnen und etwa einen Professorem moralium 
et institutionum juris zubestellen, wurden sowohl Camerales 
alB Burger ihre Kinder bey ihrem Brodte zum studio juris 
erziehen kbnnen, weil jactis fundamentis sich jederzeit in 
Camera sich Leuthe finden, so sowohl in theoria ais praxi 
collegia halten, absonderlich da ob situm loci et vicinas 
multas Academias ein grófierer zulauf von Practicanten ais 
zu Speyer seyn diirfte, zu denen exercitiis wiirde sich auch 
wohl Gelegenheit ereignen und der viele umbliegende Adel 
solch werck facilitiren.

Rationes loci judicii. Incommoda: Sey zu Muhlhausen 
kein Raum das judicium commodo zu placiren, indem das 
Rathhaus dem Stadtrat selber und dessen Amtern zu enge 
fallen wolle. Commoda: Obschon actu ein genugsamer, an- 
gelegter Raum nicht yorhanden, so sei doch das sogenannte 
Fleisch- und Tuchhaus am Obermarkte, worinnen ietzund 
bey die Fleischhandler ihre Bancke haben, ein groBes, 
lichtes und gantz freystehendes und wohlgelegenes steinernes
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Gebau, darinnen in der untersten Contignation viele schone 
Gewblber, in dereń beiden obersten aber 10 biB 12 geraume 
Gemacher zubereitet, und die Cammer beąuemer und weit 
besser alfi zu Speyer accommodiret werden kbnte.

Ratione domiciliorum pro Cameralibus.
Incommoda: In Miilhausen werden wenig Hauser, so 

denen Cameralibus beąuem, zu bekommen seyn, indem die- 
selbe mit Einwohnern besetzet und nicht eben so alamode 
zugerichtet. Commoda: Miilhausen hat eine ziemliche An- 
zahl Hauser, praeter propter mit den Yorstadten 1500 
feuerstettenund wurde sich in Durchgehung der Stadt 
noch eine gute Anzahl leerer, auch anderer ziemlich an- 
gelegter Hauser finden, maBen groBe Gesandtschaften ver- 
gniiglich logiret worden; wurde auch im iibrigen diesem 
incommodo abgeholfen und in weniger Zeit die Hauser 
aptiret werden kbnnen, wenn dahin Camera translociret 
werden solte.

Ratione conversationis. Incommoda: Miilhausen bestehet 
meistentheils aus Handtwergs- und Ackerleuthen, welche 
mit vornehmen Leuthen nicht wissen zu conversiren. Com
moda: Dieses incommodum wird sich bey mehreren Orthen 
befinden, die conversatio endert dieBfalls bald, und diirften 
sich doch auch Leuthe fiir conversation finden lassen.

Ratione sanitatis, aeris, aąuae et mundiciei platearum. 
Incommoda: In Miilhausen ist das Pflaster an etlichen 
Orthen schadhaftig und des Winters beschwerlich zu gehen, 
wenn die Canale iibertreten. Commoda: Miilhausen hat eine 
gesunde Luft, 2 iiberaus schone, kristallen klare Quellen, 
welche viele Miihlen treiben und durch die gantze Stadt 
fast in alle Gassen geleitet werden, hat viele bffentlich 
Zieh- und pompbrunnen 1 2); Privatbrunnen sind absonderlich 

1) Am Ende der Reichsfreiheit (1802) waren es 1650. Fest- 
schrift von 1902, S. 31. — 1726 geben Aurbachs Annales die Zahl 
1560 an.

2) Im Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die innere Stadt 
17 bffentliche Brunnen. Altenburg, Beschreibung der Stadt Miihl- 
hausen, S. 255. Bei Aurbach (1726) werden 16 aufgezahlt.
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in der unteren Stadt in den meisten Hausern. Das Pflaster 
ist leicht zu repariren, weil die Bauren dazu frohnen mufien, 
und dienet zur Sauberkeit, daB keine Abziige aus den 
Hausern auf die Gassen gehen, sondern unter der Erden 
durch eine Haupt-AbzuchtŁ) in die Schwemmnotte, so mitten 
durch die Stadt flieBet, gefiihret (werden); hat sonst meist 
hubsche, breite und gleiche Strafien.

Ratione mercaturae et mercenariorum. Incommoda: 
Miilhausen hat wie vormals keine sonderbahre Kauffmann- 
schaft, absonderlich von kostbahren wahren yorietzo. Com- 
moda: Miilhausen hat viele Leuthe, so sich der Handlung 
befleiBigen, wiewohl sie ietzund keine kostbahre wahren 
ftihren, die sie aber bey yerspurendem Abgange leichte zu- 
legen wiirden. Taglbhner sind zur geniige, Handtwercker 
auch uberduBig zu bekommen, und wo etwaB mangelt, 
solches wird bei yerhoffender Nahrung sich selbst ersetzen.

Ratione Apothecarum. Miilhausen hat 2 priyilegirte 
wohlyersehene Apotheken.

Ratione annonae et reliquorum necessariorum. In
commoda: Miilhausen hat keinen guten Weinbau und brauhet 
ein schweres, starckes Bier, diirften auch daselbst bey Ver- 
mehrung einiger yornehmer Familien die Victualien auf- 
schlagen. Commoda: Miilhausen hat in ąuanto ziemlichen 
Weinbau, in ąuali aber ist er schlecht, und wird der gute 
Wein aus Francken und vom Rhein zugefiihret, da denn 
vor eine Kanne guter Rheinwein jetzo zu bekommen.
Naumburger und Duderstadter Bier, Quedlinburger und 
Halberstadter Briehan konnen aus der nahe leicht zugefiihret 
werden, wenn nur ein abgang, auch wird zu brauung eines 
leichten Bieres oder Briehans gar fiigliche Anstalt gemacht1 2). 
Die Frucht ist wegen des fruchtbaren Thiiringer Landes 

1) Uber diese alte Kanalisation der Stadt ygl. Altenburg, 
S. 256—261.

2) Aus spaterer Zeit erwahnt Altenburg, Beschreibung der Stadt 
Muhlhausen, S. 254: „in dem Brauhause an der Burgbriicke wurde 
sonst nur Breyhahn gebrauet11.
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wohlfeil, und hat Mtilhausen selbsten umb die Stadt und 
zugehorigen Dórffern ein fruchtbahres Feld und durch Gottes 
Segen alljahrigen UberfluB. Vom Rindfleisch gilt das beste, 
so pohlnisch oder friesisch, das Pfund, dereń 105 auf einen 
Centner gehen und das Pfund just 2 Mark Collnisch macht, 
folglich das Leipziger Pfund mit 1V2 loth iibertrifft, 
18 Miilhausische X, dereń 384 einen 266 aber einen 
rheinischen El. machen, das geringere 16, 14 auch 12 X, 
das Hamelfleisch, so gemestet, 14, das iibrige auch 12 A, 
das Kalbfleisch, wenn es rar, hOchstens 12 A, sonsten auch 
10 und 8 X und machen etliche 100, ja 1000 und mehr 
persohnen, so mehr oder weniger zu Miilhausen leben, 
monstrante experientia im Brodt und Fleisch keinen Auf- 
schlag, denn die Mulhauser Metzger, dereń eine grofie An- 
zahl, weit und breit und gar bis Brehmen nach einem guten 
Sttick Vieh lauffen, das Fleisch von allerhand Vieh aber 
nicht allemahl zu verkaufen wiBen, dannenhero an ander 
brther Schaaf und ander Vieh yertreiben miillen. Wildpret 
kombt aus dem Eisenachischen, HeBischen und Schwartz- 
burgischen. Fische und Krebser giebt die Unstrut und 
andere der Stadt zugehorige groBe Teiche und Fischreiche 
yerschiedene benachbarte kleine Bache und Teicher. Karpen 
und andere Fische schicket auch das Henneberger Landt 
und die Werra. Fastenspeise sind wegen der Zufuhre auf 
der Werra1) von Brehmen, welche biB 2 Meile von Miil- 
hausen Schiffreich ist, in gutem PreiB. Hiihner, Ghnse, 
Eyer sind zur Gentige zubekommen, und wurde auch im 
iibrigen ein mehreres zugetragen werden, wenn der Ver- 
khufer einer gewifien abnahme yersichert were, wie bey 
yerschiedenen alda gehaltenen Tagen und grofien Zusammen- 
kiinften frembder Gesante zumercken gewesen. Holtz und 
Heu ist in ziemlichem preise, Pappier ist wegen der in der 
Stadt territorio liegenden wohlangelegten Pappiermiihle2) 

1) Noch Altenburg, S. 339, erwahut Wanfried ais Miihlhausens 
Hafen an der Werra.

2) Sie wurde 1520 durch Dominicus Bonat aus Espinal a. d. 
Mosel angelegt. Chronik der Stadt Miihlhausen I, 164.
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wohl zu bekommen. 'Obst und Gemuse ist wegen der vielen 
Garthen bey fruchtbahren Jahren uberfliiBig. Gutes Saltz 
schickt das nechstgelegne Allendorff in HeBen.

Ratione Postaram. Miilhausen bat einen kaiserlichen 
Postverwalter, und geben wochentlich 2 mahl die Reichs- 
posten ab und kommen an. Auch wird, wie man euserlich 
vernimbt, zu gewiBen fahrenden Postwagen auf Nurnberg, 
Franckfurth, in Holland, auf Hamburg, Brebmen, Leipzig etc., 
welcbe hinkiinftig anzulegen, wie dann bereits einer wiirck- 
lich auf CaBel durchgebet, aucb einer auf Nordheim, Hannover 
und so fort in Holland (!).“

Die Burgerschaft Miihlhausens war wobl darauf vor- 
bereitet, daB ihre iiber den Rat binweggehende Eingabe in 
Regensburg einiges Aufsehen erregen wiirde. Sie reichte, 
um ibre Berecbtigung nachzuweisen, unter No. 3 eine von 
Benjamin Starcke, Not. Caes. publ. beglaubigte Abschrift 
ein des § 12 des Erlauterungs-Recesses von 1680: „Hat 
der Magistrat noch ferner zu bezeugung ihrer treuen wohl- 
meinung gegen die sambtliche Burgerschaft sich dahin er- 
klahret, wenn auch ins kunftige Ein oder etzliche aus diesen 
ihren Mitteln vor sich privatim oder wegen der gemeinen 
Wohlfahrt etwaB zuerinnern haben móchten, dafi solches 
Ihnen durch glimpfliche Schrift oder mundliche Vorstellung 
zuthun unverwahret seyn, und niemand deBwegen einer 
wiedrigen oder unfreundlichen Aufnehmung, weniger einerley 
entgeltung sich zubefahren haben soll.“ — Leider erfahren 
wir hier nichts weiter iiber diese Eingabe, die nach ihrer 
ziemlich ungeschickten Form aus dem inneren Kreise der 
Burgerschaft zu stammen scheint. Aus Regensburg be- 
richtete dann Wendler am 14. Marz 1689 weiter, „daB, 
nachdeme zu folgę dereń biBhero ad dictaturam kommenen 
die translocation des hochlobl. Kayserl. Cammergerichtes 
betreffenden Memorialien, auch daruber erfolgten Kayserl. 
Commissions decreti in denen beiden hoheren Reichsrathen 
wie auch dem Reichsstadtischen Collegio gestrigen Vormittags 
ohnversehens deliberirt worden, wie und wo gedachtes
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Cammergericht dermalen nur auf eine Zeitlang unterzubringen 
seyn mógte, das hochlóbl. Chur-Mayntz. Directorium denen 
Reichsstadtischen darauf angezeigt, wie daB man Chur- und 
und furstlicher Seits dafiir gehalten hette, daB erwehntes 
Kayserliche Cammergericht auf ein interim, und zwar etwan 
5 und 6 Monath nacher Franckfurt translocirt werden kbnte 
unter dieser Versicherung, daB inmittels zu gedachtem 
Franckfurt alles in Ecclesiasticis und Politicis unyerandert 
und im Statu quo verbleiben und innerhalb solcher Zeit 
bey dem Reicha Convent ein Sedes stabilis pro Camera Im- 
periali verglichen werden sollte. Aldieweilen nun aber das 
Reichs Stadtische Collegium seine Meinung dahin richten 
lassen, daB das hochlóbl. Kayserl. Cammergericht keinem 
Stand wieder seinen Willen aufzuzwingen, und sonderlich 
die Statt Franckfurt wegen kundbahrer Unsicherheit und 
besorgender theurung, anderer vorhin bekandter Ursachen 
zugeschweigen, kein anstandig Orth were, zumahlen die 
litigirenden parteyen Exceptionem leci non tuti machen 
wiirden, iiber dieses die Herrn Cameralen zwar unter andern 
auch die Statt Erfurtt yorgeschlagen hetten, darauf aber 
auch, weiln Ihr Churf. Durchlaucht zu Sachsen hierzu nicht 
inclinirten, keine reflexion zu nehmen were, und dahero 
Reichs Stattischer seits die mit in Yorschlag kommene 
Statt HildeBheim am beąuemsten sein dórffte, zumahlen das 
Cammergericht dieses orths gar stabilem sedem finden kónte: 
so ist in denen Collegiis von solch discrepanter Meinung zu 
referiren und ferner davon zu reden yeranlasset worden. 
Aus diesem ersehen Euer etc., daB wohllóbliche Statt Miihl- 
hauBen deB Cammergerichts halber unangefochten geblieben, 
und kan ich dieselbe wol yersichern, daB, wann auch Evan- 
gelischer seits auf dero Statt reflectirt worden were, die 
Catholische Stande sich jedoch darzu nimmer wiirden ver- 
standen haben, ohnerachtet man denenselben eine und andre 
Kirche einzuraumen resolyirt haben wurde, indeme sie am- 
plissimum religionis Catholicae exercitium yorlangen, welches 
in einer pure Eyangelischen Statt, wie wohllóbliche Statt 
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Miihlhausen ist, zu bewerckstelligen nicht wol mbglich ist, 
so daB ich glauhe, wann gleich Euer etc. einen Eigenen 
hiehero gesandt und durch denselben umb die translocation 
des Cammergerichts nach Miihlhausen sollicitiren lassen 
hetten, daB sich die Herrn Catholici darzu nimmermehr 
wurden resolvirt haben, und also die bey dero Biirgerschaft 
verspiihrte Zuneigung von selbsten cessiren und ohne Effect 
bleiben wird.“ Auch an anderer Stelle suchte der Rat ein- 
zuwirken, wie wir schon oben sahen, wenigstens scheint ein 
Schreiben des Biirgermeisters C. Meckbach ohne Ort und 
Datum, das am 13. Marz 1689 prasentiert wurde, aus 
Dresden zu stammen. Der Biirgermeister, an den der Rat 
nach einem Vermerk im Kopialbuch bereits am 27. Februar 
nach Dresden geschrieben hatte, antwortete auf ein Schreiben 
des Rates: „Deroselben Beliebtes vom 3. currentis habe 
am 6. ejusdem abends wohlgehandigt empfangen und dessen 
Inhalt ersehen, halte demnach ohne MaBgebung dafur, daB 
H. Biirgermeisters Reinhardt Zubedencken und des iiber- 
triebener maBen im Innern Rathe auBgefallenen SchluBes 
zu erinnern were, dahin gehend, daB man Ihre Ohurf. Durch- 
laucht zu Sachsen ais Schutzherrn gnadigsten Beyrath in 
puncto receptionis Camerae Imperialis einzuholen resolvirt, 
darauf aber wegen Enge der Zeit und Weite des Weges 
noch nichts erfolgen oder einlaufen konnen, dannenhero ver- 
mochte man nicht, sich deBfalls zu praecipitiren oder zu 
iibereylen, zumalen da es von hohen und vornehmen Per- 
sohnen vor ein gar sehr wichtiges Werck und nicht vor 
einen etwa vormeintlichen Welt-Handel blofier Dinges ge- 
achtet wurde, wie es denn auch, wenn es Recht und der 
Gebuhr nach beobachtet wird, sicherlich nicht ist. In solchen 
und dergleichen Dingen nun rathen alle Rechts erfahrene 
Welt-Leute gar verniinftig an, man solle sich wohl fiirsehen 
und nicht zu viel trauen oder glauben. — Der Burger 
Unternehmen an sich belangend, so ist dasselbe alhier gantz 
bekandt, wird aber so wenig von denenselben ais dero 
Anfiihrer gebilliget. Ich habe seit meines letzten Schreibens 
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de dato 5. currentis Aushandigung die nochmahlige Ver- 
sicherung erhalten, daB noch zur Zeit die Cammer naher 
Miihlhausen weder zur Interim- noch permanenten Subsistenz 
zu transferiren kein Reichs conclusum erfolgen wiirde, es 
miiste allenfals darinnen noch anders verfahren und sehr 
viele conditiones abgehandelt oder erortert werden, wozu 
Zeit gehdrete und keine Ubereylung statt findete. Weilen 
im ubrigen benachrichtigt worden, daB seine Churf. Dchlt. 
aus Ursachen nicht lang alhier subsistiren mochten, so habe 
nicht gesaumet, sondern das rathsamste zu seyn ermessen 
(welches auch gar wohl aufgenommen und approbiret 
worden) auf allen Fali ein unterthaniges Memoriał zu ent- 
werfen und zu iibergeben, ungeachtet dem vornehmsten 
Theile derer Herren Geheimbden Rathe die puncta miind- 
lich mit allen Umstanden vorgestellet und recommendiret. 
Was nun darauf in pleno Intimi senatus consilio resolviret 
werden mochte, muB ich erwarten.", Am 23. Marz sandte 
der Rat auch an die ausschreibenden Fiirsten des Nieder- 
sachsischen Kreises ein Schreiben iiber die Yerlegung des 
Kammergerichts und an demselben Tage ein vermutlich 
gleichlautendes an die Herzoge von Braunschweig, Rudolph 
August und Anton Ulrich; es liegt dartiber aber nur der 
Vermerk im Kopialbuch vor.

Zwei Wochen spater (Regensburg, 28. Marz) sandte 
Wendler weiteren Bericht: „Wie ich an richtigem Empfang 
meines letzten unterm 14./24. Martii abgelassenen gehor- 
samen Schreibens nicht zweiffele, also ist Euer etc. hoch- 
geehrtes vom 13. dieses alhier wol eingelangetŁ) und dero 
intention gemeB in puncto translationis Cameralis mit allem 
FleiB von mir vigilirt worden. Welcher gestalten nun aber 
die beide hbhere Reichs Collegia wegen einer interims 
translocation des Cammergerichts die Statt Franckfurt vor- 
geschlagen, mit dieser aber die Reichs Statte sich nicht

1) Es wird hier nochmals darauf hingewiesen, daB diese Schreiben 
des Rates nicht erhalten sind, da im Stadtarchiy der betreffende 
Band des Kopialbuches fehlt.
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conformirt, ais welche auf Hildesheim votirt, das wird das 
bey dieser Post aus der Cantzley mitfolgende Reichsgutt- 
achteu und dabey erstattete ordinari relation mehrers zu 
erkennen geben, die erwarttende kayserl. resolution aber 
ausweisen, ob Ihro Maytt. sich mit der Gbur- und fiirst- 
lichen Meinung ratione der Statt Franckfurt conformiren 
werden. Und weilen nun noch vor kiinftigem September 
zur reception des Cammergerichts locus stabilis bey dem 
Reichs Convent zu vergleichen sein wird, so werden Euer 
etc. sich nicht nur einer endlichen resolution zu entschlieBen 
und mir solche, umb dieses negotium bey denen Consul- 
tationibus damach mensuriren und ein und andern hohen 
Orths vigiliren zu kónnen, groBgiinstig zu eróffnen, sondern 
auch auf eine Reichs- oder andere Statt zu gedenken haben, 
welche auf kiinftig geschehende deliberation in dem Muhl- 
hausischen voto vorzuschlagen sein mochte."

Trotz dieser Meldungen hielt es der Rat doch fur an- 
gezeigt, die Pragę, ob man das Kammergericht in Miihl- 
hausen aufnehmen solle oder nicht, nochmals zu erbrtern. 
In senatu triplici wurde dariiber am 15. April 1689 ver- 
handelt, woruber folgendes Protokoll vorliegt: „Es ware 
bekandt, was gestalt der punctus translationis Camerae 
imperialis zeithero bey dem Reichs Convent zu Regenspurg 
unter der Hand gewesen und noch ware, dahero zur Con- 
sultation verstellet wiirde, ob man sich zur reception des 
hbchstpreiBlichen Cammergerichtes offeriren, oder ob man 
sich um dessen Verschonung bemuhen und gleich anderen 
Reichsstadten selbige depreciren wolle.“ Die Beschliisse 
in den 3 Abteilungen des Rates lauteten: „In Senatu domini 
consulis Andreas Plathners et domini consulis Benjamin 
Kleebergs: Man kbnnte sich zu des kayserl. Cammergerichts 
reception nicht offeriren. In Senatu domini Consulis D. 
Conrad Meckbachs et domini Consulis Benjamin Rulckens: 
Weilen des hbchstpreiBlichen Kays. und Reichs Cammer
gerichts Anfnahme keinem Stande des Reichs wieder Willen 
mag angesonnen werden, iiber das auch dessen reception 
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allhiesiger Stadt praeiudicirlich, indem darinnen das exer- 
citium der Evangelisch-Lutherischen religion mehr, dann 
sich menschliches GedachtniB erstrecket, alleinig hergehracht, 
so hatte man sich daher und andern besorgenden incon- 
venientien halber um hóchstgedachten Kays. und Reichs 
Cammergerichts Aufnahme nicht zu bemuhen, sondern gleich 
andern Reichsstadten bestens zu excusiren und zu vigiliren, 
das sothane allenfalls durch dienstbare Vorstellung zeitig 
depreciret und die Nothdurfft beobachtet werden móge, 
bevorab wenn vermutlich wieder den westphalischen Friedens- 
schluB und das Herkommen andere religionen allhier einge- 
fuhret und geduldet werden sollten. Idque per unanimia. 
— In praesid.(ente senatu): Man hatte sich zur reception 
nicht zu erklaren sondern wie biBhero es durch Schreiben 
zu decliniren einiger Arten gesucht worden, ware hierunter 
ferner zu vigiliren, ob also die Verschonung bittlich erhalten 
werden konne. “

Am 20. Juni berichtete Wendler weiter: „daB, da nun- 
mehro des hochl. K. Cammergerichts halber auf die Statt 
Speyer keine reflexion mehr gemacht werden kann, auch 
der terminus, welchen man ratione der interimstranslocation 
auf Franckfurth veranlasset, schon dem Ende zu nahet, de 
loco aliąuo stabili Camerae mit nechstem consultirt und ur- 
gente necessitate ein gewiBer SchluB hierunter gefasset auch 
einige Statte der Kays. M. yorgeschlagen werden diirfen, 
wobey der von Euer etc. gegebenen instruction nach ich 
mit schuldigster geflissenheit móglichst vigiliren werde, daB 
derselben gemeinen Stattwesen kein widriges zugemuthet 
werden mogę. Welcher Gestalten nun aber Ihre Churf. 
Gnaden zu Maintz gerne seheten, daB das Cammergericht 
nach Erfurth bestandig yerleget wiirde, das beliebe aus dem 
mir yertraulich communicirten AnschluB Nr. 2 groBgtinstig 
zu ersehen.11

Der erwahnte AnschluB fehlt in den yorliegenden Akten. 
Die Sorgen des Rates wurden dann beseitigt durch ein 
Schreiben Wendlers vom 16. September 1689: „Obwolen 
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ich bifianhero immer gehofft, Euer etc. in puncto Cameralis 
translocationis etwas zuyerlassiges berichten zu konnen, so 
ist jedoch diese materia erst verschienen Freytag und Sonn- 
abend in deliberation gebracht, und endlich geschlossen 
worden, daB die Stadt Wetzlar Ikro Kays. M. pro sede 
Camerae Imperialis allerunterthanigst vorgeschlagen werden 
mogte, ohnerachtet die H. Camerales noch erst besagt ver- 
schienen Freytag bey der Post ein zimblich scharfes Memoriał 
wider ernannte Stadt Wetzlar eingeschicket haben. Es seind 
zwar die Chur- und furstliche Conclusa, welche erst mit- 
einander zu yereinbahren, sambt den reichsstadtischen noch 
nicht public gemacht und die re- und correlation erst hier- 
iiber zu erwarten; ich habe aber doch Euer etc. von denen 
in Vertrauen erhaltenen copiis des Chur- und furstlichen 
Schlusses sambt dem reichsstattischen in gehorsamer Con- 
fidentz parte geben benebenst denienigen sehr importanten 
tractat communiciren wollen, welcher zwischen der Rom. 
Kays. M. und dem hochlóblichen franckischen CraiB ohn- 
langst geschlossen worden ist, und solle der Erfolg sambt 
dem Reichsguttachten in obenerwahnter translocations materia 
so gewiB nachkommen, ais ich bis dato in dieser Sach an 
anbefohlener Yigilantz nichts erwinden lassen.“

Nach dem reichsstadtischen Conclusum von 24. September 
1689 „bat man in reifer uberlegung des Werckes dafur 
gehalten, daB, weilen des heyl. Reichs Statt Wetzlar nicht 
nur wohl situiret sondern auch forderst mit dem allerseitigen, 
anderer orthen nicht leichtlich anzutreffen stehenden Reli- 
gions Exercitio sambt andern nothwendigkeiten und commo- 
diteten yersehen, zumahlen aber zur Cammergerichtlichen 
reception willig, auch sonsten alle facilitet beyzutragen er- 
bietig ist, dieselbe solchem nach Ihrer K. M. allerunter
thanigst yorschlagen und zu ehister erbffnung des heyl- 
samben justizwesens allergehorsamst recommendirt — werden 
mochte". Entsprechend lautete der. Vorschlag der Fursten.

In Abschrift liegen vor die „Unyorgreiffliche Motiyen, 
warumb das Hochpreifiliche Cammergericht vor allen andern 
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in Yorschlag gebrachten orthen nacher Wezlar zu trans- 
feriren sey. 1) Ists Reichs kundig, dafi Wezlar in medi- 
tullio Imperii liget, so das erste in denen Constitutionibus 
Imperii verordnete reąuisitum ist. 2) hat man daselbst 
das liberum Exercitium aller dreyen vor die H. Cameralen 
indispensabiliter nóthigen Religionen, so das meritabile 
secundum reąuisitum ist. 3) Ists eine Reichs- und keine 
Municipal Statt. 4) Ists nahe bey Franckfurth und also 
nicht weit von der Wechsel Statt, woselbsten die Stande 
Ihre Cammergerichts Contingenten zu erlegen pflegen. 5) Ist 
der Herr Cammerrichter in der Nahe. 6) Ist daselbst eine 
gesunde Luft. 7) Alle Yictualien, Fleisch, Wildbret, Fische, 
Krebse, Obst etc. sind daselbsten leicht und wolfeil zu 
haben, also dafi daselbst wolfeil zu leben ist. 8) Ist man 
nahe und in Meditullio der dreyen vornehmen Wein- und 
provision Strbhme, alfi Rhein, Mayn und Mosel, also dafi 
man die stattliche Weine mit aller Commoditet und umb 
einen billigen preifi haben kann. 9) Ist das Brennholz in 
grofier abundance und benebenst der Ban Materialien an 
Holz, Stein, Kalch, Schifferstein etc. auch in der Nahe, 
und kbnnen also die Hauser vor die Herren Cameralen 
umb einen geringen preifi leicht aptiret werden.11

So naherte man sich endlich der Entscheidung nach 
langer Uberlegung. Die in den Akten vorliegende „Copia 
Schreibens eines Cammergerichts Assessoris ad Amicum, 
worin derselbe iiber die bifihero in Yorschlag kommene 
brther zu dessen kunfftigen Sitz raisoniret11 (ohne Datum 
und Jahr) mag uns nochmals an die Auswahl erinnern, die 
man sich gestellt hatte; danach wurden „in deliberation 
gestellt Hildefiheimb, Erffurth, Muhlhausen, Diinckelspiehl 
und Memmingen, das werck auch in beyden hbheren 
Collegiis soweit debattirt, dafi weilen sich ratione der Statt 
Erfurth Chur Sachsen und Chur Brandenburg, ratione Hildefi- 
heimb aber dafi gesamte Haufi Braunschweig aufi ver- 
schiedenen motiven sehr heftig wiedersetzet11, von ihnen 
Abstand genommen wurde. Fiir unsere Darstellung mag 
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aus dem Schreiben noch heryorgehoben werden: „Item auf 
die Statt Muhlhausen zu kommen, so ist notorium, daB das 
Exercitium Religionis Catholicae daselbst nicht befindlich 
und, obschon besagte Statt etwa zu solchem ende eine und 
andere Kirche den Oatholicis einzuraumen willig und bereit 
sein mogte, so fraget sich doch, wer denen hierzu erforder- 
lichen geistlichen Persohnen, dessen wenigstens 6 oder 8 seyn 
mtisten, den nothigen unterhalt und Salarium yerschaffen 
werde, also daB deficiente hoc essentiali reąuisito ohnnothig 
die iibrige reąuisita zu beriihren.“ Der Prokurator Mar- 
quard, der Nachfolger von Dr. Erhardt, meldete dann aus 
Giessen am 23. November 1689: „Demnach uns gesambten 
Cameralen per Decretum anbefohlen worden, uns fertig zu 
halten, in der Reichsstadt Wetzlar erscheinen zu konnen" 
— und am 7. Januar 1690, „daB das Cammergericht in 
wenig Tagen zu Wetzlar wider wird geoffhet werden".

Auch das Jahr 1692 ging ohne endgiiltige Entscheidung 
hin. Noch am 15. Dezember des Jahres berichteten Prasident 
und Beisitzer des Gerichts aus Speier mit der Bitte, daB 
die Einpackung der Akten, wie sie fruher beschlossen, 
weiter gefordert werden móchte.

Muhlhausen kam ais Sitz des Kammergerichtes zu- 
nachst nicht weiter in Betracht, iiberraschenderweise aber 
wurde der Plan, das Gericht dorthin zu yerlegen, unter 
Verhaltnissen, tiber die unsere Akten leider nichts Ge- 
naueres ergeben, im Jahre 1712 erneuert. Am 2. September 
des Jahres wurde in senatu triplici yerhandelt: „Weilen 
H. Cammer-Procurator v. Gulich wegen yorseyender trans- 
location des Cammergerichts an den Herrn Syndicum Dr. 
Grasshof1) geschrieben und yorgeschlagen, daB, wenn man 
solches zu recipiren gesonnen, jemand nach Wezlar mit 
gewisser Instruction abgeschicket werden móchte, so wurde 
die Erage seyn, ob man Cameram gegen gute conditiones 

1) Der altere Gr. Wilhelm Christoph. Vgl. Zur Geschichte der 
Stadt Muhlhausen, Heft 2, S. 3.
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recipiren wolle, und ob dann jemand, auch wer und mit was 
Instruction abzufertigen sey.“ Beschlossen wurde: „in II. 
reg.: sey dem Giilich interim schriftliche Erklahrung zu 
thun, daB man hiesigen Orts Cameram gegen leidliche und 
gute Conditiones zu recipiren nicht ungeneigt ware, auch 
desfalls Herrn Biirgermeister Hey gegen 12 tract. tag- 
lich dorthin mit gewisser Instruction abzuschicken. In 
III. reg.: ware an eine Commission zu verweisen, so com- 
moda und incommoda untersuchen und sodann referiren 
mochte. In praes. daB, weilen es bedencklich und so bald 
nichts zu resolviren; falls aber was dieserhalb was an uns 
gesonnen werden mochte, hatte man nach Uberlegung derer 
commodorum et incommodorum, wozu Herrn Dr. Grasshofs 
ehemaliger abgegebener Aufsatzł) abzufordern, sich zu 
resoluiren. Post publicationem conformiret sich mit dem 
Sten Regiment."

Eine weitere Yerhandlung fand am 6. September statt, 
uber die das Protokoll berichtet: „in II. reg.: es ware die 
relation und visum der Commissariorum zu approbiren und 
fernere Nachricht was von Wezlar kommen, abzuwarten. — 
in III. reg.: es ware zuforderst die Antwort des Herrn 
Giilich auf das von Herrn Grasshoff allbereits abgesandte 
Schreiben zu erwarten und dereń Herren Commissarien ihr 
visum im iibrigen zu adprobiren. — in praes.: daB die be- 
schehene relation, daB man nicht vor dienlich befindete, 
sich zu melden, vor genehm zu halten, wiirde aber uns was 
gesonnen, so hatte man sich zu resolviren.“

Wahrend so der Rat seinen EntschluB hinausschob, 
regte sich aufs neue in der Biirgerschaft der Wunsch, das 
Kammergericht nach Miihlhausen verlegt zu sehen, und 
12 Burger der Stadt iiberreichten dem Rat folgende Ein- 
gabe: „In was miserabelem Zustande sich biBhero der

1) Doch wohl kaum die oben stehende Zusammenstellung der 
Incommoda und Commoda. Grasshof war 1682—89 und nochmals 
1698—1717 Syndikus der Stadt, stand also schwerlich auf Seiten der 
Biirgerschaft.

XXVI. 20
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Miihlhausische Staat oder regimentwesen befunden, solches 
konten einig und alleine, wenn man sonsten derer hiesigen 
Sachen ganz unkundig ware, die zeithero so unterschied- 
lichen alhier gehalten hohen Commissiones, so iedermal 
groBe kosten etc. causiret haben, schon satsam anzeugen 
und zu tage legen. Nun mógte es darumb seyn, wenn 
durch Hoch gedachte Commissiones allem tibel abgeholffen 
und endlich nun die Stadt einmal wieder in ruhestand 
gesetzet ware. Allein da sich im gegentheil und unyermuthet 
gantz andere aspecten hervor thun, so daB commissionum 
commissiones, transactionum transactiones, litium sepultarum 
resuscitationes und dergleichen, ja gar perpetuirliche com- 
missionen gesuchet werden wollen und obhanden sind, so- 
kan und muB ein jeder unpartheyischer und ehrlicher pa
triotę, der den hiesigen Zustand durchschauet und recht 
behertziget, daraus nichts anders schliefien und sich yer- 
sichern, ais daB unser fatum nunmehro endlich kommen 
seyn miiBe, und unser gantzlicher ruin bereits vor der Thiir 
sey. Wenn denn aber auch ein jeder treuer Burger zu 
abwendung allen ferneren bevorstehenden unheils das seinige 
allewege beyzutragen schuldig ist, ais haben wir unter- 
schriebene in solcher absicht bey dermalen so weit und 
iiber alle maaBen gefahrlich aussehendem hiesigen Zustande 
unsern zu abhelfung aller biirgerlichen ąuerelen, innerlicher 
unruhe und mancherley zeitherigen unordnunge hagenden 
wolgemeinten vorschlag denen Hoch Edlen Rahte und 
Rahten hiermit eróffnen und umb dero Hohe approbation 
deferier- und beytretung gehorsamst suppliciren wollen. 
Nemblich es ist bekannt, daB die Camera Imperialis noch 
dato keinen gewiBen orth habe, und daB ietzo bey Hoch- 
yerordneter Cammeryisitation der translocationspunct mit 
yorgenommen werden soli. Nun ist unstreitig, und kan es 
ein ieder leicht erkennen, daB, falls unsere Stadt das gliick 
hatte, Selbige herein zu bekommen, alsdann sowol E. E. 
Rahte ais derer biirger so beschwerliche und kostbare
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Klagen zu Wien ł), die schmahlichen zeithero gewohnlichen 
imputationes falsi gegen die beym judicio imperiali aus- 
gewtirckten mandata und in summa alle beschwerlichkeiten, 
so wir von denen hohen Commissionen zeithero empfunden, 
nebst aller btirgerlichen unruhe auf einmal cessiren wurden. 
Was die andern vortheile, wormit sich dieses werck re- 
commendiret, anbelanget, nemblich daB die gesambte Biirger- 
schafft, es mogen seyn gelehrte, Handelsleute, Handwercker 
etc. gute nahrung dadurch erhielten, und die gantze Stadt 
in flor gesetzet wurde, an solchem allen zweiffelt ohne dem 
kein Mensche. Die einwurffe, so dagegen gemacht werden, 
refutiren sich von selbsten. Der vornehmste derselben ist, 
daB wir denen von papistischer religion eine kleine Kirche 
einraumen miissen, und daB es alsdann dabey nicht bleiben, 
sondern in religionis exercitio ferner eingriff geschehen 
werde. Respondetur, daB man diesen einwurff gerne con- 
cediren woltę, wenn die Herren Cameralisten alle papistisch 
waren; da Sie aber theils protestanten und evangelici sind, 
so werden diese letzteren pro conservanda religione evange- 
lica beBer zu vigiliren und vor oder gegen dem besorglichen 
eingrieff uns zu mainteniren wiBen, ais wir nimmermehr 
selber konnen. Der andere Einwurf, der zwar nur heimlich 
gemacht wird, aber doch das grbBte HindernuB in dieser 
Sache vormals causirt hat, ist devalvatio autoritatis Senatus. 
Allein hat wohl jemals die autoritat des Rahts einen lethalen 
streich empfunden, so ist’s gewiB zu unseren Zeiten ge
schehen, so daB derselben wieder aufzuhelfen kein Mittel 
zu ersehen, aufier dem ietzo vorgeschlagenen, nemblich wenn 
die Cammer ber karne, welche sowol E. E. Rahte seine 
autoritat gegen die Unterthanen retabliren, ais auch den 
ąuerelen der Burger zeitlich abhelfen konne. Diese beyden 
einwurffe sind die ftirnehmbsten, die andern meritiren keine 
beantwortung.

1) Altenburg, Geschichte des Streites zwischen Rat und Biirger- 
schaft der freien Reichsstadt Miihlhausen, S. 4—6.

20*
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Da nun dieses ein so heilsames, unsere Stadt in Ruhe 
und wolstand setzendes werck ist, so soli ja billig ein 
jeder Burger, furnemblich aber E. Hoch Edler und Hoch- 
weiser Magistrat dahin bedaclit seyn, solches heilsame mittel 
quovis modo et ambabus manibus zu ergreifen. Umb solcher 
ursach halber gelanget nun unsere unterdienstliche bitte 
an die etc. Rahte, daB sie diesen vorschlag bey ietzigen 
troubleusen Zeiten examiniren und mit einem concluso 
triplicis bekraftigen, mithin zu dem ende an die Hohe 
Cammer-Yisitation desfals eine addresse machen und unsere 
Stadt ais eine competentin bey vorseyender Cammer- 
translocation anzumelden und ihrer situation und mancherley 
geprechenlickeiten halber de meliori zu recommendiren gros- 
giinstig geruhen, uns auch von Dero Rahts concluso copiam 
geben laBen wollen.------ Miihlhausen den 28. Junii Anno 
1712.“ Unterschriften: George Gottfrid Engelhardt. Joh. 
Eman. Meckbach. Aug. Ern. Reinhart. G. Hagedorn. Jo
hann Laurenz Pabst. Gottfried Theurich. Joh. Wilh. Schott. 
Georg Andr. Reinhart. Christoph Lauprecht. Gottfried 
Reinhardt. Chr. KanngieBer. Joh. Balzer Korn.

Es fragt sich nun wohl, warum man in Wetzlar an 
die Yerlegung des Kammergerichts dachte. Zunachst mag 
die Stadt im spanischen Erbfolgekriege durch die Eranzosen 
beunruhigt worden sein, die Bonn besetzt hielten und wohl 
auch das Lahntal herauf streiften. Weitere Griinde lehrt der 
Briefwechsel zwischen dem Rat von Miihlhausen und seinem 
Vertreter am Kammergerichte Joh. Ulrich von Giilich1). 

1) Akten G 24 No. 10. Am 15. Oktober 1712 berichtete er dem 
Ratę von Miihlhausen: „Vor 8 Tagen ist hier ein solcher Lermen 
wegen der Frantzosen, daB nemblich eine starkę Parthey iiber RŁein 
gesetzet, sich in kleine Haufen vertheilet und eine unvermuthete, 
schadliche Impression hie und da rornehmen wurden, entstanden, 
daB die visitation defiwegen an Herrn Graffen von Nassau Weilburg, 
CrayB Obristen im Oberrheinisehen CrayBe, nicht nur allein ge- 
schrieben, sondern auch verschiedene Bohten ausgesant, ja gahr 
einige .Leute ihre besten Effecten nach Giessen salviret, wie denn 
auch die Biirgerwache an den Thoren verdoppelt worden. In der 
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Schon am 26. August 1712 fragte der Rat bei ihm an, 
„ob die translatio Camerae annoch auf dem tapet sey“, 
worauf Giilich am 17. September antwortete: „Wegen 
Translocation des Cammer Gerichts ist noch nichts mit 
Ernst auf das Tapet kommen, jedoch hat man vor weniger 
Zeit dem hiesigen Stadt Rath beygehende Puncten aus 
denen Monitis der Advocaten und Procuratoren zu Handen 
gestellet umb ihre Erklarung, wie sie eine Besserung der 
notirten Mangel und Gebrechen beschaffen wollen, forderlich 
zu ertheilen, woriiber sich nun der Rath und die Biirgerschaft 
die Kópfe gewaltig zerbrechen, zumahlen hiesiger Ort so 
bewant, und das Publicum so arm und e.rschopft, dali eine 
Aender- und Besserung eher zu wiinschen ais zu hoffen. An 
guten Promessen und Zusagen wird es zwar nicht fehlen, die 
Erfiillung dereń aber dórffte theils durch das Unvermbgen, 
theils durch den Eigennutz behindert werden. So finden 
sich auch verschiedene Dinge und Incommoditaten die per 
rerum vel loci naturam nicht zu andern, ais da sind die 
enge Gassen, bergigte und unbeąuchme Situation und das 
sehr schlimme Pflaster, welches von lauter harten und 
glatten Steinen, auf denen, wenn es geregnet hat, man 
nicht wohl ohne Glitschen fortkommen kann, bestehet. 
Ferner ist der Abgang an tuchtigen Hausern so groB, daB 
wann 25 Assessores, wie die visitatio intendiret, angeordnet 
werden sollten, selbige gar schwer oder doch sehr unbeąuehm 
werden unterzubringen seyn, beyorab da hiesige Biirger- 
schaft sich, seithero die Cammer hier ist, umb ein Paar 
Hundert vermehret, und dahero alle leere Platze gar sorg- 
faltig hervorgesuchet und mit meist kleinen Hausern be-

That selbsten ist diese Furcht eben nicht so gahr unnbthig oder 
vorgeblich, maBen die postirung am Rhein so schlecht beschaffen, daB, 
wann die Andacht die Frantzosen ankame, uns eine unbeliebige 
Yisite zu geben, sie mit etliche hundert Mann wol die 8 Meil mar- 
chiren und solches bewerkstelligen kbnten, wie sie dann ihre Brand- 
briefe bis Hadamar, Siegen und dereń Ohrten nunmehro wiircklich 
ausgesant." — Das „Diarium obsidionis Wetzlariensis“ (Sommer, 
Goethes Wetzlarer Yerwandtschaft) ist doch nur Satire.
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bauet worden. Bey dieser Bewantung kónte man endlich 
noch wohl Hoffnung haben, daB, wann man eine beąuemere 
Reichsstadt wiiste, wo die viele angemerkte incommoditaten 
nicht anzutreffen, und die zu unserer reception geneigt 
ware, man abseiten der visitation wohl darauf reflectiren 
dórffte. Dem Vernehmen nach haben Ihre Kays. Majestat 
die Stadt Eslingen in Yorschlag bringen laBen, so haben 
auch viele von denen yornehmsten Btirgern in Nordlingen 
Lust, die Cammer bey sich zu haben. Von Wormbs und 
Speyer ist vorhin bekant, wie eiferich sie sich darumb 
bisher beworben, die aber nunmehr bey der ungluckseligen 
Constellation, so sich einige Zeithero iiber unser Vaterland 
zusammen gezogen, ihre Hoffnung nachgerade niederlegen11.

Perner liegen 2 Privatberichte Giilichs vor, die wohl 
beide — bei dem ersten fehlt die Aufschrift — gerichtet 
waren „A Monsieur Barthol. Petri grand Jste1) et Bourge- 
maitre de la ville Imperiale de Miihlhausen11. Im ersten 
Schreiben vom 15. Oktober meldet er: „DaB Ampliss. Senat. 
Mulhusan. sich ganz passive bey diesem negotio halten und 
warten will, biB man selbigen um Reception der Kammer 
anspreche, habe nicht gern vernommen, zumahlen dergleichen 
ansuchung publico nomine nimmermehr und umb so weniger 
geschehen wird, da gar wenig Camerales propter privatum 
interesse zu einer kostbahren mutation Lust haben, folglich 
es darauf ankommen muf, daB visitatio reposito particulari 
respectu et privato interesse reiflich erwege, was dem 
Wohlstand der Cammer und nicht der Cameralen convenabel. 
— Mit dem hiesigen Magistrat ist visitatio gar iibel zu- 
frieden wegen ihres flegelhaften scripti, wie es gestem der 
Kgl. PreuBische Abgesandte nennete, so sie uf die jiingst 
concedirte puncten iibergeben, woraus abzunehmen gewesen, 
daB sie in keinem Stiick zu remediren begehrten. Wiirde 
es also wunderlich hergehen, wenn man bey diesen unge- 
hobelten Leuthen etwas fruchtbarliches ausrichten soli. Herr 

1) Jurisconsulte.
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Reinhard hat gemeldet, daB man die Cameralen Effectu 
franco herein schaffen wolle, welches dann groBe impression 
gemachet, und wurden sich vielleicht die Bauren die frohn 
nicht reuen lassen dórffen, wenn sie hernach der beschwer- 
lichen Einąuartirung befreyet werden. Der Chur-Sachs. 
H. Abgesandter hat in consessu gestem so viel von sich 
spiihren lassen, daB das Chur- und furstl. Haus Sachsen 
die translation der Cammer nach Miihlhausen nicht gern 
sehen wurde. Die Ursache ist leicht zu errathen. Sonsten 
brauchen die Camerales nicht mehr dann circa 40—50 groBe 
Hauser, mit dem Brauen aber haben und dórffen sie nichts 
zu schaffen haben, daher wann man ihnen Brauhauser geben 
wollte, wiirde die Braugerechtigkeit ihnen nicht zu gute 
gehen sondern anderweitig beneficiret werden miissen. In 
puncto plantandae religionis catholicae miiste man 1 oder 
2 Kirchen einraumen, wie ich dann vernehme, daB dereń 
ad 15 allda seyn sollen, dereń nicht einmal die Halfte wird 
gebrauchet werden, zumahlen die volkreiche Statt Franckfurt 
mit 2 Hauptkirchen und 2 kleinen Nebenkirchen zufrieden 
ist. Wann nun die vornehmste Scrupul, welche man gleich. 
im principio zu obmoviren pfleget, nemlich die schwere 
Reiskosten auf obbesagte manier gehoben, so ist noch die 
eintzige tibrig, da viele Cameralen sich hier an- und ein- 
gekauft, welcher Schade hernach nicht wohl zu redressiren.11

Der zweite Brief vom 8. November lautet: — „Indessen 
ist hier nichts ais von Muhlhausen das Gesprach, worbey 
sich dann studia partium et cuiusąue privatum interesse ge- 
waltig auBern, und der eine so, der andere anderst magna 
animorum contentione davon redet, etliche aber gar in 
calumnien verfallen. Die Herren visitatores haben auch 
bereits davon Bericht gethan mit dem Anhang, daB man 
ehester Tage deputatos von Muhlhausen erwarten thate. 
Die anhero geschickte Beschreibung hat man auch ąuoad 
omnes partes schon durchdisputiret, und bestehet man 
mordicus darauf, da zu Muhlhausen ein Abgang an Brenn- 
holz item an Gespon (?) seyn, welcher Scrupul benommen 
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werden mtiste. Vor 8 Tagen speisete bey einem abgesandten 
allhier, allwo der Chur-Sachsische und S. Weymarsche 
Herren Secretarii auch zugegen waren, da dann mit groBem 
Yergnugen wieder vermuthen ersehen, dafi beide sich mit 
allem Eyfer pro Miihlhausen interessiret, welches der Sache 
einen nicht geringen Vorschub geben dórffte. Hiergegen 
sagte mir H. Graf von Ingelh. vor etlichen Tagen ins 
Gesicht, daB er nicht dahin verlange, welches auch bey 
H. praes. Graf v. Solms eintrifft. Die H. Visitatores wissen 
solches wohl und sagen daher, daB man die Camerales 
darumb nicht fragen mufite. Soli nun in der Sach etwas 
geschehen oder statuiret werden, so wird man dahir den 

. Antrag thun mtissen, daB a deputatis a visitatione der 
Augenschein eingenommen werden mógte, quo facto kann 
man hernach schon weiter laboriren.11

Der Rat der Stadt beriet nun am 21. Noyember 1712 
in folgender Weise: „Ware bekandter maBen die punct 
wegen translocation des hochpr. Cammergerichts ad motum 
kommen; weilen nun einige von der Biirgerschaft solich 
hohes Gericht anhero yerlangten und allerhand Vorschlage 
thun mbchten, des loblichen Magistrats agente von Gtilich 
dieserhalb auch an den regierenden Herren Biirgermeister 
zweymahl geschrieben, er also endlich beantwortet werden 
mufite, es sollte dessen Schreiben abgelesen werden, worauf 
zu resoluiren sein wtirde, was ihme zu antworten.11 Im 
2. Regiment wurde darauf beschlossen: „es ware zuforderst 
H. August Ernest Reinhardt vor das Semner-Amt zu fordern 
und daselbst wegen seiner yoreilig unternommenen, falschen 
Vorstellung eine reprimande zu geben und ihme nachdriick- 
lich bey strafe zu inhibieren, dergleichen zu unterlassen; 
sodann auch H. v. Giilichen in Antwort nicht zu yerhalten, 
daB cives weder fug noch Macht hatten, solche ungegriindete 
Unwahrheiten yorzustellen und deBfalls remonstration zu 
thun.“ Im 3. Regiment antwortete man: „es bliebe bey 
dem yorigen concluso und ware ratione der jezigen schreiben 
Herrn D. Grasshofs yisum einzuhohlen11. Der prasidirende 



in die Stadt Miihlhausen (Thiir.). 305

Rat war der Meinung: „es sey in generalibus zu antworten, 
daB man sich zu nichts, ehe und bevor von Reichs wegen 
an uns gesonnen, resoluiren kbnnte, wunderte sich aber 
der von angegebenen Burgern, insonderheit Herrn August 
Reinhardts ohne Vorbewust des Rathes gethanen offerten;!.

Im Schreiben vom 23. Mai 1713 erwahnt dann Giilich 
noch einmal: „Wann Gott uns bey der obgewesten Paci- 
fication gnadiger angeschiehnen, ware an einer Translation 
nach Speyer oder Wormbs nicht zu zweifeln gewesen“, und 
am 24. April 1714 berichtet er weiter: „Die Biirgerschaft 
in Erfurt bemiihet sich unter der Rand starek umb die 
Cammer, worgegen aber Magistratus starek contralaboriret, 
auch in der That dieser Orth vor die Cammer gar nicht 
ware. Wiederumb andre reflection ist Schweinfurth, allwo 
wir aber ebenso willkommen ais zu Erfurt seyn dbrfften. 
Von Miihlhausen wird gar nichts gesprochen."

Damit war also die groBe Frage erledigt1); man weiB, 
daB das Kammergericht bis zu seinem Ende in Wetzlar 
blieb. Ob es ein Verlust war, daB es nicht nach Miihl
hausen kam? Nach den Schilderungen in den Akten waren 
die Yerhaltnisse in Wetzlar beschrankt und kleinlich; 
bessere hatte man in Miihlhausen kaum getroffen. Fiir die 
innere Entwickelung der Stadt ist es aber nicht unwichtig, 
nach den Grunden zu fragen, weshalb der Rat so entschieden 
gegen die Verlegung des Gerichts war. Es laBt sich er- 
kennen, daB es wohl nicht allein die Abneigung war, 
Katholiken oder gar Reformierte in die Stadt aufzunehmen; 
mehr noch war es die Sorge des Rates, daB seine unbe- 
schrankte Macht iiber die Stadt und ihr Gebiet durch ein 
Kollegium von Mannern, die ihm an gesellschaftlicher 
Stellung und geistiger Bildung iiberlegen waren, einge- 
schrankt werden kbnnte. Nicht unwichtig ist ferner der 

1) Bemerkt sei hier noch, daB nach den Akten Miihlhausen 
zu den Kosten des Gerichts jahrlich 2 „Cammerzieler" zabite, die 
auf Annunciationis Mariae (25. Marz) und Natiritatis Mariae (8. Sep- 
tember) fallig waren und in Summa 115 Rthlr. 84 Kreuzer betrugen.
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Versuch von Mitgliedern der Biirgerschaft, neben der All- 
macht des Rates auch ihrerseits in die Verhandlungen ein- 
zugreifen. Es ist das ein Streben nach groBerer Selbstandig- 
keit, das seit den Bewegungen der Jahre 1523—1525, die 
durch Munzers unberufenes Eingreifen so traurig scheiterten, 
immer wieder hervortritt und trotz aller Rezesse, die seit 
1642 rasch aufeinander folgten, nicht zur Ruhe kam und 
schlieBlich 1733 zu BlutvergieBen und dem Eingreifen einer 
Reichsexekution fiihrte. Unter den 48 Anfuhrern der Be- 
wegung des Jahres 1733, die, bezeichnend genug, von der 
Biirgerschaft in gleicher Zahl gewahlt waren wie im Jahre 
1523, finden wir auch Georg Andreas Reinhart, einen der 
Unterzeichner jenes btirgerlichen Schreibens.

Im allgemeinen lassen aber auch die vorliegenden Ver- 
handlungen erkennen, dali die Stadt immer weiter zur Un- 
bedeutendheit herabsank, ein Schicksal, das sie freilich mit 
den meisten Reichsstadten teilte.



IV.
Die Urkundenfalschungen des Landkomturs 

Eberhard Hoitz.

Von

Hans Grumblat in Kónigsberg i. Pr.

BF 734 und 1401 I. und II. verraten sich durch die 
auBeren Merkmale ais nicht original, durch die inneren ais 
formal und inhaltlich unecht. Posse 1) und Philippi2) halten 
die Urkunden nicht fiir echt; nur stimmen sie in Bezug 
auf die Entstehungszeit nicht uberein. Posse setzt sie in 
die zweite Halfte des 13., Philippi BF 734 in das 15. und 
BF 1401 in das 15. oder 16. Jahrhundert. Die Schrift 
macht in allen Urkunden einen gezwungenen Eindruck. 
Der Schreiber ist ofiensichtlich bemiiht, ihr ein altes Aus- 
sehen zu geben. Dabei finden sich aber mehrere Merk
male, die fiir einen spateren Zeitpunkt sprechen. Es sind 
dies vor allem r mit deutlich wahrnehmbarer Brechung, 
t mit meist nach reehts geriicktem Balken und oben ver- 
bundenes v. Weist die haufig vorkommende a-Form, bei 
der Bauchlinie und Schaft verschmelzen, in den Ausgang 
des 14. Jahrhunderts, so das gekriimmte aus der Ligatur 
or losgeloste r, auch hinter nicht mit einem Bauche 
schlieBende Buchstaben gesetzt, in das 15. Jahrhundert. 
Darum entscheide ich mich gegen Posses fiir Philippis 
Annahme.

1) Posse, Die Lehre von den Privaturkunden, S. 3, Anm. 1, und 
S. 41.

2) Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern, 
S. 71 und 79. Die Bezeichnung der beiden Exemplare von BF 1401 
mit I. und II. wird im Sinne Philippis beibehalten.
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Kehren diese Charakteristika in allen Urkunden wieder, 
so lassen sich bei naherem Zusehen noch mehr Uberein- 
stimmungen finden. BE 1401 I. und II. zunachst sind 
zweifellos von derselben Hand geschrieben. Die Ausstattung 
des F in der Sigle Er, die mit Strichen besetzten Schafte 
des am Wortanfange stehenden i, die Majuskelbuchstaben 
im allgemeinen, das Abkiirzungssystem, darunter der ein- 
fache Kiirzungsstrich in wellenfórmiger Gestalt, die Bildung 
der Unterlangen und das g mit weit ausgezogener Gauda 
halte ich fur beweisend. Hinsichtlich der Buchstaben mit 
Oberlangen ist zu bemerken, das in BE 1401 II. b, h, k 
und 1 einen nach rechts gebffneten rundlichen Ansatz er- 
halten, wahrend in BE 1401 I. die Oberlangen dieser Buch
staben nach rechts umbiegen, mehrfach zur Schleife aus- 
gezogen. BE 734 hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Die 
erwahnten Buchstaben iinden sich in ihren charakteristi- 
schen Formen fast alle hier wieder. Angefuhrt sei nur 
noch die Ausstattung der Initiale I in der Invokation, die 
mit der des F in der Sigle Er in BE 1401 I. und II. sehr 
verwandt ist. Die verschiedene Bildung der Majuskel
buchstaben b und r in BE 734 und 1401 kommt bei den 
sonstigen Ubereinstimmungen nicht in Betracht. Der einzige 
ins Gewicht fallende Unterschied ist die Gestaltung der 
Ober- und Unterlangen. Die Oberlangen von b, h, k und 1 
weichen von denen in BE 1401 I. wie auch in II. ab; sie 
erhalten namlich eine eckig angesetzte, lang ausgezogene 
Flamme. Die Oberlangen von f und s laufen in BF 734 
in eine nach unten sich bffnende Rundung aus. In BF 1401 
sind sie selten so gebildet; meist ist ein schrager, nach 
unten ausgebogener Ansatz vorhanden. Die Unterlangen 
von f und s biegen rundlich um, wahrend sie in BF 1401 
einen weit ausgebogenen, unter einem spitzen Winkel an- 
setzenden Auslaufer erhalten. Die Biegung der Unterlange 
von p ist in BF 734 und 1401 I. weiter ausgezogen ais in 
BF 1401 II. Der i-Strich ist in BF 734 gerade und lang, 
in BF 1401 kurz und haufig gebogen.
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Trotz dieser Abweichungen wird man nicht anstehen, 
den Schreiber der drei Urkunden zu identifizieren.

Das Pergament der Urkunden ist deutsch und un- 
liniiert. Die Tinte ist in BF 734 und 1401 I. von schwarzer 
Farbę; in BF 1401 II. ist die sehr yerblaBte ursprtingliche 
Schrift mit schwarzerer Tinte nachgezogen. Die Siegel- 
faden geben durch zwei Lbcher, die in BF 734 fast rund, 
in BF 1401 I. dreieckig und in BF 1401 II. yiereckig sind. 
Die Befestigungsart der Faden stimmt uberein; sie besteht 
darin, daB dieseJben so yerschlungen sind, daB der Knoten 
riickwarts wagerecht liegt. An BF 1401 I. befinden sich 
nur sehr lange rotgelbe Seidenfaden; die an BF 1401 II. 
haben dieselbe Farbę, die an BF 734 sind rot. An diesen 
beiden Urkunden hangen echte Siegel, auf die spater1) ein- 
zugehen sein wird.

1) YergL S. 323—324.

Bei jeder Falschung ist die Priifung der Vorlagen eine 
der wichtigsten Aufgaben. Fiir BF 734 und 1401 laBt sie 
sich annahernd losen.

Die Invokation und der Titel in BF 734 riihren aus 
der in der Anlage mitgeteilten Neuausfertigung von BF 732 
oder aus BF 733 her. Aus BF 732 diirfte die Intitulation 
darum nicht entlehnt sein, weil hier die Ordinalzahl fehlt. 
Das Amen ist hinzugesetzt, das F in Fridericus, — wie 
auch sonst mehrfach in den Falschungen in Eigennamen —, 
der Gewohnheit der Zeit entgegenkommend, yerdoppelt. 
BF 1401 beginnt mit Titel, Adresse und GruB, die auf ein 
Mandat zurtickgefuhrt werden konnten. Die Arenga in 
BF 1401 stimmt wbrtlich mit der in BF 732, 733 und der 
beriihrten Neuausfertigung uberein. Dagegen habe ich die 
Arenga in BF 734 Etsi ad uniyersos etc. sonst nicht nach- 
weisen kbnnen. Sie macht durchaus einen guten Eindruck 
und mufi einer weder im Originale noch in Abschriften 
erhaltenen Urkunde entnommen sein. Nur eine entfernte 
Yerwandtschaft zwischen ihr und der Narratio in BF 733
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und der in einer Urkunde Albrechta I. fur den Deutsch- 
orden vom 14. Februar 1305 x) habe ich konstatieren konnen. 
Da BF 733 nur in deutscher Sprache iiberliefert und die
Verwandtschaft nicht gróBer 
Urkunde, so sei die Narratio 

Etsi ad universos quos Roma- 
num ambit imperium, nostre libe- 
ralitatis dexteram extendere de- 
beamus, illos tamen pociori favore 
amplectimur et intimiori prose- 
quimur caritatis affectu, qui in 
defensione Christiani no- 
minis personas et res ex- 
ponere non formidant.

ist ais die mit der anderen 
dieser wiedergegeben.

quod nos attendentes et vultu 
placido respicientes devota ob- 
sequia, quibus fratres hospitalis 
sancte Marie Theutonicorum le- 
rusalem deo et sue matri gloriose 
laudabiliter famulantur, precipue 
res et corpora exponere 
pro defensione christiani 
nominis non formidant.

Die Promulgation in BF 734 steht der in BF 878 nahe:
BF 734 Ideo universis eon- BF 878 Igitur innotescere vo- 

stare volumus lumus et constare presentis
et futuri temporis omnium ho- 
minum notioni

Die Wendung Inde est quod in BF 1401 kehrt in 
BF 732 u. s. w. wieder.

NaturgemaC ist die Dispositio zum Teil frei yerfafit. 
Hier tritt nun das Dictamen des Falschers zu Tage. BF 734 
und 1401 haben folgende Ubereinstimmungen:

BF 734 silrulam prope villam 
Thanbaeh situatam

nobilis Rudolffus pincerna de 
Fariola fidelis noster iure feo- 
dali possedit a nobis

dedimus provinciali et fratri- 
bus hospitalis sancte Marie 
lerusalemitane Theutoni
corum in Thuringia proprie- 
tatis titulo perpetuo possi- 
dendam.

Auch die Gewohnheit,

BF 1401 locum molendini ibi
dem situatum

longus Elherus de Thanheim 
miles noster iure feodali pos
sedit a nobis

religiosis fratribus ordinis 
sancte Marie lerusalemi- 
tane Theutonicorum libera- 
liter dedimus et appropria- 
mus per presentes perpetuo 
possidenda.

den deutschen Namen anzu-
fuhren, was in Urkunden Friedrichs II. nur erst yereinzelt 
geschieht, laBt auf den gleichen Yerfasser schlieBen:

1) Bbhmer, Act. imp. inedit., 8. 411, No. 571.
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BF 734 ąuoddam lignetum sive silvulam — vulgariter der 
Geher nuncupatam; BF 1401 cum piscaria dicta Lachs- 
grube. Ais Muster fiir die Fassung der Auflassung wird 
BF 878 gedient haben. Hier finden sich: iure feodali, 
resignare, proprietas, perpetuitas.

Das Fehlen der Sanctio spricht gleichfalls dafiir, daB 
man in den Falschungen Machwerke nach demselben Rezepte 
zu sehen hat.

Die Korroboration last sich wortlich nicht helegen. 
Die Móglichkeit selbstandig konzipierter Wendungen und 
die noch weiter zu beruhrende Tatsache, dali man min- 
destens eine nicht mehr tiberlieferte Urkunde anzunehmen 
hat, sind dann aber in Erwagung zu ziehen. Die in BF 734 
gehrauchte, an sich einwandfreie Wendung: Et ut hec 
donacio perpetue firmitatis robur obtineat wie den Aus- 
druck littera habe ich in keiner in Betracht kommenden 
Urkunde wiederfinden konnen. Sonst zeigt die Beglau- 
bigungsformel Anklange an BF 732 u. s. w.1 2), BF 2384 und 
BF 4079. Die Korroboration in BF 1401 kann fast wort
lich aus der in BF 732, 1400, 2384 und 4079 zusammen- 
geschrieben sein.

1) Die bisherigen Entlehnungen rechtfertigen die Beschrankung 
der Untersuchung auf eine kleine Gruppe von Urkunden; vgl. 8. 313.

2) Es ist hier die Bezeichnung maiestatis nostre bulla in 
BF 732 und bulla maiestatis nostre in BF 734 fiir das Wachs- 
siegel zu beachten.

3) In BF 734 yersehentlich Rudolffus statt Ludolfus.

Die Zeugen sind entlehnt. Die in BF 734 angefiihrten 
sind grbBtenteils aus BF 732 u. s. w. ubernommen; der 
Graf Gtintber von Kevernberg, Ludolfus von Alreteste 3) und 
Ludwig von Wangenheim riihren aus BF 878 her. Der 
Graf Friedrich von Beichlingen findet sich in allen 4 Ur- 
kunden. Der Graf Gotfried von Sponheim allein ist nicht 
in einer Vorlage nachzuweisen. Die Zeugen in BF 1401 
kehren in BF 1400 wieder; nur der hier vorkommende 
Cuno von Tuiffen ist durch den Grafen von Schwarzburg 
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ersetzt, der m BE 1401 I. Heinrich *) genannt wird. Er 
wird auf BE 732 u. s. w. zuriickzufuhren sein.

Die Datierung lehnt sich eng an echte Urkunden an, 
woraus sich die anstandslose Einreihung der Falschungen 
in das Itinerar erklart. Nur das Tagesdatum ist in BE 734 
geandert, das falsche Inkarnations- und sicilische Regierungs- 
jahr dagegen beibehalten; letzteres auch in BE 1401.

BF 732 Acta sunt autem hec 
anno domini MCCXIII, regnante 
domino Friderico Romanorum 
rege augusto et rege Sicilie glo- 
rioso, anno regni eius Romani 
TI., regni vero Sicilie XVII. Da- 
tum apud Egram UH. nonas 
iunii, indictione II. 1 2).

1) Uber die Verschiedenheit der Zeugenreihe in BF 1401 I. 
und II. vgL S. 323.

2) DaB in BF 734 und 1401 in der Datierung wieder ein sehr 
verwandtes Dictamen sich geltend macht, bedarf nach obiger wórt- 
licher Wiedergabe keiner weiteren Erbrterung. — Ich bin durch- 
gangig den Urschriften gefolgt, da die Drucke der Spuria bei Huillard- 
Brćholles zu wiinschen iibrig lassem

3) BF 1400 ist nicht im Or. erhalten, die Echtheit aber uber 
jeden Zweifel erhaben, — vgl. zum Inhalt Dobenecker, Reg. diplomat. 
necnon epistoł, hist. Thuring., Bd.2, No. 1993 und 1994. Fiir BF 1400 
hat BF. 747 ais Vorlage gedient, obwohl diese Urkunde ganz anderen 
Inhalts. Die Tatsache mbchte ich dadurch erklaren, daB BF 747 
zur lnnovation, die in BF 1435 durch Inserierung geschieht, damals 
bereits der Kanzlei eingereicht gewesen ist.

BF 1400 3) Acta sunt hec anno 
dominice incarnationis MCCXXII, 
mense iulii, decime indictionis, 
imperante domino nostro Fride
rico secundo dei gratia invic- 
tissimo Romanorum imperatore 
semper augusto et rege Sicilie, 
anno Romani imperii eius se
cundo, regni vero Sicilie XXI1II. 
feliciter amen. Datum in castris 
apud latum anno, mense et in- 
dictione prescriptis.

BF 734 Datum apud Egram 
anno dominice incarnacionis 
M°CC°XIII, nonis iunii, regno- 
rum nostrorum Romani secundo, 
Sicilie vero XVII0.

BF 1401 Datum in castris apud 
latum anno dominice incarna
cionis millesimo ducentesimo vi- 
cesimo secundo, mense iulii, de
cime indictionis, Romani imperii 
nostri anno secundo, regni vero 
Sicilie vicesimo ąuarto.
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BF 734 und 1401 sind demnach aus Urkunden Fried- 
richs II., yielleicht auch Heinrichs VII., systematisch zu- 
sammengeschrieben. Dabei zeigt sich das Bestreben des 
Falschers, eine genaue Ubereinstimmung mit seinen Vor- 
lagen zu yermeiden. Zu diesem Zwecke nimmt er mehr- 
fache Anderungen vor, die zum Teil — so in der Datie- 
rung — gegen das ausgepragte Formular yerstofien und 
so die Unechtheit yerraten. Ferner sind Titel, Adresse und 
GruB in BF 1401, die Arenga in BF 734 und der rheinische 
Graf von Sponheim, auf den unmóglich der Falscher von 
selbst yerfallen sein kann, auf yerlorene Urkunden zuruck- 
zuftihren. Ob nur eine oder mehr Urkunden anzunehmen 
sind, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Weist der Titel 
in BF 1401 in die Kaiserzeit vor der Annahme des Titels 
eines Kbnigs von Jerusalem (Dezember 1225), so stimmt 
damit uberein, daB der Graf Gotfried von Sponheim im 
Jahre 1226 ais tot erwahnt wird1). Danach konnte man 
eine Urkunde annehmen, die ais Mittelglied zwischen Privi- 
leg und Mandat anzusprechen ware, da sie einmal Zeugen, 
andererseits aber die Adresse enthalten hat, die unter den 
letzten Staufern meist auf Mandate und Briefe beschrankt 
ist. Sind nun aber seit der Kaiserkronung derartig formu- 
lierte Urkunden sehr selten anzutreffen, so muB es auch ais 
fraglich gelten, ob man sich in yorliegendem Falle fiir eine 
solche zu entscheiden hat. Ebensogut konnte auch ein 
Priyileg und ein Mandat, das zusammen mit diesem oder 
auch mit irgend einem anderen Priyileg ausgestellt ist, in 
Betracht kommen. Die in BF 1401 gesetzte Sigle Fr mit 
yerziertem F diirfte nach dem Muster eines Mandates aus- 
gefiihrt sein; es kann allerdings hier auch das erhaltene 
BF 2384 ais Yorlage gedient haben. Was die eine oder 
die beiden Urkunden enthalten haben, laBt sich nicht sagen; 
denn ihre Verwendung durch den Falscher ist nicht aus 
inhaltlichen, sondern aus lokalen Momenten zu erklaren: 

1) Mittelrheinisches Urkundenbuch, Bd. 3, S. 244.
XXVI. 21
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dieser Łat ausschlieBlich Urkunden fur die Ballei Thuringen 
benutzt. Auf den Yerbleib der Urkunden wird noch zurtick- 
zukommen sein1).

1) Die Annahme einer solchen Urkunde erschwert den Nach- 
weis der Entlehnung fur alle die Phrasen, welche in den iiber- 
lieferten Urkunden nicht wbrtlich wiederkehren. So kann liberaliter 
in BF 1401 de mera liberalitate in BF 732 oder pia liberalitate in 
BF 1400 nachgebildet sein; ebenso locus molendini in BF 1401 locus 
molendinari in BF 1400 u. a. m., ohne daB sich dies mit Sicherheit 
erkennen lieBe. Namentlich gilt dies von den Beglaubigungsformeln, 
bei dereń Konzipierung mir die Beniitzung von BF 4079 doch hbehst 
fraglich erscheint. Ebenso konnte die Korroboration in BF 1401 auf 
die in St. No. 4788 zuriickzufuhren sein, fur dereń Yerwendung 
sonst nichts spricht. Wenn die Korroboration der verlorenen Urkunde 
etwa gelautet hat: Et ut hec donatio perpetue firmitatis robur ob- 
tineat, presentem litteram inde fieri et maiestatis nostre sigillo ius- 
simus insigniri, so konnen die Beglaubigungsformeln anstandslos 
auf diese, sowie auf die in BF 732, 878 und 1400 zuriickgefuhrt 
werden.

2) Dobenecker, 1. c. No. 1588. — Dabei ist zu bemerken, daB 
die Nennung eines Provinzials und einer Ballei ais Empfanger in 
den Urkunden der Staufer nicht iiblich ist, zumal ja die ganze 
Organisation des Ordens in jener Zeit erst im Werden begriffen war. 
Erwahnenswert ist es auch, daB das heutige Dorf Tambach in dem 
Jahre, aus welchem BF 734 herzuriihren vorgibt, noch nicht ur- 
kundlich angefuhrt wird; vgl. Regel in Petermanns MitteiL, Er- 
ganzungsheft 76, 8. 46.

Der gleichen Schrift und dem gleichen Dictamen ent- 
spricht die gleiche Tendenz.

In BF 734 wird dem Provinzial und den Ordens- 
briidern in Thuringen ein von Rudolf, Schenk von Vargula, 
von Friedrich II. zu Lehen getragener und diesem resig- 
nierter kleiner Wald bei Tambach, der Geher genannt, zu- 
geeignet. Es ist dies das Nagelstadter Girn am Spitter- 
grunde 2). In BF 1401 werden dem Orden zwei Hófe und 
eine halbe Uufe zu Caulsdorf und eine Wiese zwischen dem 
Lohmenberge und der Saale samt einem Fischwasser, Lachs- 
grube genannt, das sich von Caulsdorf aufwarts bis zur 
genannten Wiese erstreckt, und schlieBlich eine Muhlstatte
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iibertragen1). Mit allen diesen Giitern soli ein Ritter, ge- 
nannt der lange Elher von Thanheim, von dem Kaiser be- 
lehnt gewesen sein.

1) Uber die Ortlichkeiten vgl. Dobenecker, 1. c. No. 2009.
2) Zeitschr. des Vereins fur Thiiring. Gesch. und Altertumsk., 

Bd. 3, S. 324-334.
3) S. 426-433.
4) S. 428.

Bei der Untersuchung, inwieweit die mitgeteilten Nach- 
richten ais historiach richtig zu gelten haben, hat man fur 
BF 734 einen Anhaltspunkt zunachst in den uberkommenen 
Guterverzeichnissen der Ballei. Von solchen sind mir drei 
bekannt geworden: ein Yerzeichnis aus dem Jahre 1448, 
das „Nuttzung und schulde der balleye zcu Doringen anno 
etc. XLVIII“ betitelt ist, hat Johannes Voigt veroffentlicht2). 
Es befindet sich, ebenso wie ein zweites, das aus dem Jahre 
1451 stammt, auf dem Staatsarchive zu Konigsberg. Ein 
drittes aus dem Jahre 1503 ist im ersten Bandę von 
Kreysigs Beytragen zur Historie derer Chur- und Fiirst- 
lichen Sachsischen Lande Altenburg 1754 ohne Angabe der 
Quelle gedruckt3). Nur das letzte fiihrt den fraglichen 
Wald auf, und z war mit den Worten: „200 acker hoitz 
genannt der Neilstedter Gohren, liegt 5 m. von Neilstadt 
und stbst an den Frankischen wald“4). Daraus ist, da es 
nicht wohl anzunehmen ist, daB der Wald in den Besitz 
des Ordens zuriickgekehrt ist, zu folgern, dali derselbe zur 
Zeit Friedrichs II. nicht geschenkt, also auch nicht an den 
Konig aufgelassen sein wird. Diese Wahrscheinlichkeit 
wird zur GewiBheit, wenn man die in BF 1401 iiberlieferten 
Tatsachen auf ihre Richtigkeit priift. Dabei yersagt leider 
die eben beniitzte Quelle, da die ersten beiden Yerzeich- 
nisse nur die Ordenshauser aufzahlen, die jahrlich zu 
rechnen pflegen. Es sind dies 13, unter denen sich die 
Kommende Saalfeld nicht befindet. In dem letzten Ver- 
zeichnisse betragt die Zahl der angefiihrten Ordenshauser 18; 
ais letztes wird Saalfeld genannt. Aber aut er der Zahl der

21*
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zur Kommende gehórigen Priester findet sich nur der Ver- 
merk: „ist ein unberechnet ambt“ 1). In BF 1401 hat man 
sich yielmehr an die Person des Lehnsmannes zu halten. 
Wird in BF 734 der Schenk Rudolf von Vargula ais solcher 
genannt, so wird man, obwohl gleichnamige Mitglieder des 
Geschlechtes auch in spaterer Zeit nachzuweisen sind, doch 
annehmen diirfen, daB er mit dem bekannten Zeitgenossen 
des Landgrafen Heinrich von Thiiringen 2 3) zu identifizieren 
ist. Anders in BF 1401. Hier wird ein longus Elherus 
de Thanheim genannt. Nun wird zwar ein Lampert von 
Thalheim und dessen Sohn Eilher zur Zeit Friedrichs II. 
urkundlich erwkhnt8). Der in BF 1401 genannte Elher 
wird aber fraglos nicht mit diesem, sondern mit dem in 
einer Urkunde Giinthers und Heinriehs von Schwarzburg 
vom 5. Juni 1306 ais Zeuge unter den milites angefiihrten 
zu identifizieren sein, und zwar um seines Beinamens willen: 
auch dieser heiBt longus Elherus de Thanheim4 * * *). Der 
Falscher hat sich also nicht einmal die Milkę gegeben, 
einen Zeitgenossen Friedrichs II. ausfindig zu machen, der 
ais Lehnsmann fungieren konnte. Danach ergibt sich fiir 
BF 734 und 1401 wohl dasselbe Resultat: die Ver- 
leihungen Friedrichs sind fingiert. Der Zweck der Fal- 
schungen ist es, die — berechtigten oder unberechtigten —

1) S. 432.
2) Script. rer. Germ. in usurn schol., Mon. Erphesfutt., p. 241.
3) In einer zwischen 1220 und 1230 ausgestellten Urkunde; 

vgl. Mitt. des Geschichtsv. von Erfurt, Bd. 13, S. 152.
4) Des Landkomturs von Witzleben Bericht uber der Ballei 

Thiiringen Privilegien, fol. lOOa; in diesem Kopialbuche, iiber das 
die Anlage S. 326 zu vergleichen ist, hat man sich die Wiedergabe 
samtlicher Urkunden der Ballei zum Ziele gesetzt gehabt, wie das 
Vorwort besagt. Doch ist die Vollstandigkeit, ohne daB man den
Grund kennte, nicht erreicht; so fehlen z. B. BF. 733 und 2384. DaB 
BF 734 und 1401 sich nicht finden, legt die Vermutung nahe, daB 
diese Falschungen in eine spatere Zeit zu setzen sind, was mit
dem Gange obiger Beweisfiihrung iibereinstimmt. — Beachtenswert
ist die nur im Index, Commende Saalfeld, angefiihrte Urkunde:
„item obir dy vischene czu Culstorff".
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Anspriiche des Ordens auf die beriihrten Objekte dadurch 
zu sichern, daB man die Besitznahme derselben in die alteste 
Zeit des Ordens zuruckdatierte, indem man sie auf eine 
erfundene Auflassung an Friedrich II. zuruckfiihrtei).

Die Umstande, die zur Falschung BF 1401 fiihrten, 
glaube ich an der Hand zweier auf dem Hauptstaatsarchive 
zu Dresden befindlicher Notariatsinstrumente des Johannes 
Holzapfel, Klerikers der Mainzer Diozese und kaiserlichen 
Notars, erkennen zu kbnnen; sie riihren aus den Jahren 
1460 und 1461 her1 2).

1) Erwiihnt wird freilich diese Auflassung nur in BF 734; 
doch wird ihre Annahme auch in BF 1401 dem Gedankengange des 
Falschers entsprechen; vgl. S. 325.

2) Arch. No. 7671 und 7697. No. 7697 kenne ich nur abschriftlich.

Am 12. Juli 1460 werden durch Yermittlung Gunthers, 
des Propstes des regulierten Augustinerchorherrenstiftes zu 
Erfurt, in dem Streite zwischen dem Landkomtur der Ballei 
Thuringen, Eberhard Hoitz, und dem Herrn Balthasar von 
Konitz iiber das Fischwasser, genannt die Lachsgrube, Dr. iur. 
Johannes Bogk zu Erfurt und Ewald Cemmenaten, Kanoniker 
der Marienkirche daselbst, ais Schiedsrichter eingesetzt.

Am 28. Februar 1461 findet dann vor Dr. Bogk eine 
Verhandlung statt. Wegen der Weitschweifigkeit und Aus- 
ftihrlichkeit des Notariatsinstrumentes seien nur die prag- 
nantesten Stellen mitgeteilt, die aber vollkommen geniigen, 
um die Entstehungsverhaltnisse von BF 1401 erkennen zu 
lassen. In dem Hause des Juristen sind auBer den ange- 
gebenen dazu geladenen Zeugen Balthasar von Konitz und 
ais Vertreter des Landkomturs der Pfarrer in Liebstedt, 
Johannes Heiligenstad, erschienen. Der Orden bezichtigt 
den Herrn von Konitz, sich der Fischweide zu Unrecht 
unterzogen zu haben: „Also danne her Eberhart stadhelder 
sine schulde anvahet und spricht, wy der werdige tutsche 
ordę und zcu gecziten eyn lantkunpthur in Doringen von 
dez ordens wegen lenger danne XXX, XL, L und hundert 
jar und also lange, daz keyn man anders gedencket ist 
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gewesen und nach sin sal, in geruwelicher besettzunge und 
gebruchunge und gebruchenden geweren an eydermans rechte 
insproche erblichen zcu lihen eynem besettzer zcu gecziten, 
der inne haben sal eyn wasser und wischerige adir wisch- 
weyde, gegelegen in deme wasser, genant dy Sale, an der 
Oschitz in der phlege Kulstorff, genannt dy Lassgrobe, 
czwischen Otten von Entzenberge unde Michel von Konitz, 
unde ouch eyn besittzer derselben wischewide zcu getziten, 
dy von einen kunpthur zcu lehene enfangen und besessen 
had, ydach der genante Baltasar had sich solcher wisch- 
wyde underczogen an willen und wissen dez genannten 
ordens und stadhelders, und dy on vorenhalden weder recht, 
unde also gespoliert und beruwet dem selbin orden und stad- 
halder der genanten erbelehunge und fischerige, genant dy 
Lassgrobe, denselbin orden und lantkunpthur zeu grosshem 
schaden, den schaden sy werden an hundert guldin“ . . . .

Balthasar von Konitz macht aber sein Recht darauf 
also geltend: „wy daz lenger danne vor XL jaren czwischen 
eynen pherner zcu Salvelt, genannt er Thomas Ledemas, 
dez ordens unde sinen vater und wettern, genannt Hermann 
unde Jorgen gebroder von Konitz, und or erben dy anderen 
partige umbe dy wischerige vasser und rechtikeide where 
eyn wechsel gescheyn umbe X honner ierlicher zcinse, und 
also dy vischereye wasser unde rechtikeide mit orer zcu- 
behorunge gewiset waren an sinen vater und yettern nach 
lute unde inhalde eynes briffes, de copie her yorleget, und 
vel den houbtbriff ouch yorlegen, und alsolche rechtigkeit 
sullen uff orne also uff oren nehisten erben gebracht haben, 
unde her ouch sich sulcher rechtikeit underczogen habe, 
also her daz yorder berurt etc., unde danne darnach uff 
siner erste schult spricht, daz her sich sulcher lehenschafft 
ny behaldin nach gebrucht habe unde habe danne cleger 
nicht gespoliert unde sy yme schaden adir kosthe nicht 
phlichtig. Darenkegen danne der gnannte lantkunpthur in 
siner letzen gesathe spricht, wy solich wechsel, daryon 
Baltesar berurit, nicht geschen sy mit willen und yulbort 
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zcu den gecziten eins lantkunpthuren*), und darumbe si 
sollich briff, den Baltasar vorwendet, nicht versegelt mit 
dez kunpthurs insegel etc., also her daz mit meren worten 
beruret.

Darauf spricht Dr. Bogk fur Recht, daB der Land- 
komtur, falls er beweise, daB der Orden das Fischwasser 
vor langen Jahren zu Erblehen besessen habe, mit mehr 
Recht dasselbe beanspruchen konne, „danne derselbe 
Baltesar sich mit solchen briff, dez copie her vorgeleget 
had, da dez lantkunpthurs zcu Doringen zcu den gecziten 
insigel nicht anhenget, behelffen und beschutzen mogę 
und ist deme tuschen orden scheden und wandels irrunge 
phlichtig . . .

Den Einwurf Balthasars, daB er bereits auf gericht- 
lichem Wege das Fischwasser erklagt habe, weist der Orden 
damit zuriick, daB er zu einem solchen Gerichte nicht ge- 
laden worden sei. Auch bestreitet er die Kompetenz der- 
artiger Gerichte „dorch lut und inhalt dez ordens privileigen 
und fryheiten“. Dr. Bogk spricht sich in dem ersten Punkte 
zu Gunsten des Ordens aus, wahrend er den anderen nicht 
beriihrt. Nachdem dann noch der Orden Balthasar von Konitz 
den Vorwurf gemacht hat, daB er „alle hobtwische, also 
lechse und lampreden“ widerrechtlich gefangen und so dem 
Orden einen Schaden von 300 Gulden zugefugt habe, worauf 
ihm zur Antwort wird, daB solche Fische in dem Wasser 
nicht vorhanden gewesen seien und daB im ubrigen die 
Benutzung des Wassers ihm von Vater und Vettern iiber - 
kommen sei, faBt Dr. Bogk sein Urteil in die Worte zu- 
sammen: „So ich danne uss Baltasar schrifften habe vor- 
merket, daz her eyne wile gesatz had, her habe mit gerichte 
und mit rechte erfifordert solche wischereyge etc., und uff 
daz ander mai spricht, sy syn uff on geerbit von sinen 
vater und wettern etc., und nu danne her also czwigerley

1) Entgegen der Behauptung des Landkomturs sollte man nach 
Voigt, Gesch. d. Deutsch. Ritterord., Bd. 1, S. 659, an die Zeit des 
Landkomturs Albrecht von Witzleben (1392—1420) denken. 
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rede voret etc., so habe ich in der ersten schult uff den 
briff gesprochen, dardorch Baltasar vormeynet, dy wischereye 
sy uff one gekomen von sinen vater und wettern dorch 
eynen wechsel, und damach habe ich ouch gesprochen uff 
daz gerichte unde spreche ich nu vorder uff den andern 
geworterden unde geachten schaden vor recht. Mag der 
genannte werdiger herre der landkunpthur bewisen adir 
derhalden, also recht ist waz her sint der czyt daz Baltasar 
al solche wischereyge mit unrecht had innegehabt, den 
schaden also her in siner andern schult beruret, her 
enphengen ader von enberunge wegen sunderlichen genomen 
adir entphangen had, den schaden und hinderstellickeit ist 
der genannte Baltasar ome unde deme genanten orden 
weder zcu keren, zcu beczaln vnd zu vorwandeln von 
rechtez wegen. “

Die in dem Hause des Dr. Bogk stattgehabte Ver- 
handlung ist nur ein Termin in dem Prozesse. Das letzte 
Wort war folglich noch nicht gesprochen.

Im Februar 1461 hat BF 1401 also noch nicht existiert. 
Man erkennt aber bereits, wie die Umstande dem Land- 
komtur den Gedanken der Falschung nahelegten. Der Orden 
verteidigt sein Recht mit dem Satze, daB das Fischwasser 
ihm gehbrt habe, solange es einen Landkomtur in Thii- 
ringen gabe. Der Schiedsrichter wendet sich tiberdies an 
Eberhard Hoitz mit der Aufforderung: „Mag der genannte 
werdiger herre der lantkunpthur bewisen ..; auch Balthasar 
von Konitz ersucht ihn im Eingange der Verhandlungen, 
Machtbriefe vorzulegen, was freilich Dr. Bogk mit dem 
Bemerken zuriickweist, daB der Beweis nicht vom Land
komtur, sondern von Balthasar zu erbringen sei, wenn dieser 
„eyne were von ome motet“ x).

Dem Orden muB durchaus an dem Besitze des Fisch- 
wassers gelegen gewesen sein, und da man keinen Beweis

1) Fiir den Urkundenbeweis des ausgehenden Mittelalters ist 
es von Interesse, dali Dr. Bogk dem Landkomtur das Bestellen der 
Were „mit borgen, phenden adir mit deme elenden eyde“ yorschlagt. 
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liefern konnte, so verfiel man eben auf eine List. Man 
griff zu den altesten fur den Orden ausgestellten Kbnigs- 
urkunden, die das Balleiarchiv barg1), und schrieb sich eine 
neue Urkunde zusammen. Ein recht gescbickter Griff ist 
es auch, daB in dem Falsifikat aufier dem Streitobjekte noch 
mehr liegende Guter angegeben werden. Diese werden ein 
unantastbarer Besitz des Ordens gewesen sein, und indem 
man sie anfiihrte, vermied man dem Schiedsgericht und der 
anderen Partei gegenuber den Yerdacht einer ad hoc ge- 
machten Falschung. Im Gegensatz zu der Dispositio von 
BF 1401 steht die gleichzeitige Notiz auf der Ruckseite 
von BF 1401. Sie lautet: „uber das fischwassei' bei Kouls- 
dorff undt die Lahsgrube ein brieff von dem Romischen 
kaiser Friderico geben“2). Sie beriicksichtigt nur den 
Punkt, der den Kern und Zweck der Falschung ausmacht, 
und mutet darum wie ein Gestandnis wider Willen an. 
Hinsichtlich der aufieren Merkmale gab der Falscher auf 
zweierlei acht — auch fiir BF 734 gilt dies —: er gab 
der Schrift ein altes Aussehen und hing echte Siegel an 
seine Machwerke.

1) Die von Friedrich I. und Heinrich VI. dem 1214 in den 
Besitz des Ordens gekommenen Johannishospital zu Altenburg aus
gestellten Urk. St. No. 4334, 4351, 4785, 4788 sind nicht verwendet 
worden.

2) BF 734 tragt den gleichzeitigen Vermerk auf der Ruckseite: 
„Super siJvam prope villam Thanbach vulgariter Neylsteter Geher“. 
Ob die beiden Dorsalnotizen von gleicher Hand und von der des 
Falschers herriihren, lasse ich dahingestellt. — Der Vergleich mit 
auf dem Staatsarchive zu Kónigsberg befindlichen Briefen des 
Landkomturs an das Hochmeistertum zeigt, daB an eigenhandige 
Falschungen nicht gedacht werden kann.

3) 1. c. S. 16.

Posse reiht die beiden Falschungen in die Gruppe A 
der Reichenbacher Hand ein3). Eine Verwandtschaft der 
Falschungen mit den von Posse angefiihrten Urkunden muB 
ich unbedingt zugeben. Da aber letztere samtlich der 
zweiten Halfte des 13., die Falschungen indessen der zweiten 
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Halfte des 15. Jahrhunderts angehóren, und die Yerwandt- 
schaft doch in den dort zeitgemaBen, hier absichtlich bei- 
behaltenen Merkmalen besteht, so móchte ich annehmen, 
daB dieselbe nicht durch die Provenienz des Falschers, 
sondern vielmehr dadurch zu erklaren ist, daB der Falscher 
Urkunden aus friiherer Zeit ais Schreibvorlagen benutzt 
hat. Damit steht in Einklang, daB sich zwischen den im 
Originale erhaltenen Stauferurkunden fiir die Ballei Thii- 
ringen und den Falschungen graphische Beziehungen nicht 
ermitteln lassen. Der Gedanke, daB die Falschungen, wenn 
sie sich nicht verraten sollten, notwendigerweise die Schrift 
echter Kónigsurkunden nachzuahmen hatten, diirfte dem 
Falscher nicht gekommen sein; gibt er doch auch Invo- 
kation und Titel in BF 734 und 1401 ohne verlangerte 
Schrift wieder1). Die Erklarung wird in der Tatsache zu 
suchen sein, daB die Urkunden Friedrichs II. in Bezug auf 
die Schrift einen recht verschiedenen Eindruck machen. 
Es stehen sich Urkunden in durchaus individueller deutscher 
Schrift, BF 732 und 878, und in der normannisch-papst- 
lichen EinfiuB zeigenden Kanzleischrift gegenuber. Hat nun 
auf den Kónigsurkunden der Falscher das Formular auf- 
gebaut, so diirfte er ais Schreibvorlage zeitgemaBe Privat- 
nrkunden benutzt haben 2). Die von Philippi3) beobachtete 
Tatsache, daB in BF 1401 II. die Schrift nachgezogen ist, 
wird weder mit der Auswahl der Schreibvorlagen noch mit 
dem Yerbleib der oben erwahnten Urkunde in Yerbindung 
zu bringen sein. Es diirfte, da die Ober- und Unterlangen 
sich mehrfach mit denen der urspriinglichen Schrift decken, 
nichts weiter ais dieselbe Urkunde nachgezogen worden sein, 

1) Dagegen wird die Fiillung der ersten Zeile mit Invokation 
und Titel in BF 734 geflissentlich in Anlehnung an Originale ge- 
schehen sein.

2) Ich glaube den Punkt ais zu hypothetisch nicht naher aus- 
fiihren zu miissen; hingewiesen sei jedoch noch auf Tafel 20 und 21 
bei Posse, 1. c., wo sich mehrere der besprochenen Merkmale der 
Schrift wiederfinden.

3) 1. c. S. 79.
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die man zuvor stark verloscht hatte, fraglos um Anderungen 
yorzunehmen. DaB die berfihrte Urkunde ebensowenig der 
Rasur in BF 1401 1.1) zum Opfer fiel, ist darum anzu- 
nehmen, weil in dem spateren BF 734 die sonst nicht 
nachzuweisende Arenga und der Graf von Sponheim vor- 
kommen.

1) Philippi, 1. c. S. 79: „die ganze Vorderseite scheint radirt 
und dann . . . neu beschrieben“; ich halte eine iiber die ganze 
Vorderseite sich erstreckende Rasur fiir yorliegend.

2) Yergl. Philippi, 1. c. S. 79.

Ein Siegel befindet sich nur an BF 1401 II. Daher 
wird dieses Exemplar zu dem „Beweise" benutzt worden 
sein. Auch ist in diesem einiges yerbessert, und es ist 
wohl darum ais die spater entstandene Urschrift anzu- 
sprechen. Einmal ist der Name Elhers von Thanheim 
praziser geschrieben:

BF 1401 I. longus Elherus de BF 1401II. longus Elherus de 
Tanheym myles noster. Thanheim miles noster.
Sodann unterscheiden sich BF 1401 I. und II. dadurch, 
daB in I., nicht aber in II. die Siglen der Yornamen der 
Zeugen aufgelost sind. Dabei bat die Phantasie des Falschers 
aus Anselm von Justingen Albert, aus RainaJd yon Spoleto 
Rudolf gemacht. Die Besorgnis, das Richtige nicht immer 
getroffen zu haben, wird dann der AnlaB gewesen sein, daB 
in II. diese Auflósungen fortblieben. Auch besitzt II. keine 
solche Dorsalnotiz wie I.

Die Legende des Siegels von BF 1401 II. hat den Zu- 
satz et rex lerusalem. Dasselbe riihrt also von einer Ur
kunde her, die nach dem Dezember 1225 ausgestellt ist. 
Es ist nun freilich mbglich, dafi man es sich aus einer 
anderen Ballei besorgt hat. Nichts spricht aber dagegen, 
daB es von BF 733 oder auch von der in der Anlage mit- 
geteilten Neuausfertigung von BF 732 entnommen ist. Es 
ist das braune Wachssiegel durch Aufschlitzen der Riick- 
seite in der Richtung des Steges losgelóst2) und dann an 
der Falschung zusammengefiigt. Dabei hat man die urspriing- 
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liche Form des Steges nicht gewahrt, da die Faden schrage 
(vom Beschauer aus nach links) durch das Siegel laufen; 
die viele Unebenheiten aufweisende Riickseite ist in der 
Richtung der Faden ziemlich erhoht. Das an BF 734 
hangende rotę Wachssiegel ist das zweite Kónigssiegel, 
das erst seit dem Juli 1215 benutzt wird1). Es wird von 
BF 878 herruhren2 3). Das Siegel ist stark zerstort. Die 
nur mehr am oberen Ende des Siegels mit dem Wachse 
zusammenhaltenden Faden tragen den in der Mitte ge- 
furchten Tellers), von dem jedoch wie auch von dem ihn 
umgebenden Rande ein groBer Teil abgebrochen ist, wahrend 
die vóllig zerbróckelte Platte sich vollstandig vom Siegel 
losgelóst hat. Es wird das Siegel in der Richtung des 
Steges aufgebohrt und dann durch Einfugen von Wachs- 
massen geschlossen sein 4). Die gut geformte Riickseite der 
Schale tragt keine Spuren von irgend welcher Gewalt. — 
DaB das Siegel von BF 1401 II. zuerst an BF 1401 I. 
befestigt gewesen ist oder daB uberhaupt an BF 1401 I. 
ein Siegel gehangen hat, ist nicht festzustellen.

1) Philippi, 1. c. S. 63.
2) Ebenda S. 73.
3) Ebenda S. 57, wo uber die Siegel aus der deutschen Kbnigs- 

zeit gehandelt wird.
4) Ebenda S. 71.
5) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Arch. No. 7817.

Mit der Falschung BF 1401 wird dann der Orden 
seinen Zweck erreicht haben. Innerhalb der nachsten drei 
Jahre ist die Fehde aus der Weit geschafft worden, da 
am 29. September 1464 die Bruder Heinrich und Dietrich 
von Bulewicz, „zum Eychich gesessen“, mit dem Fischwasser 
an der Saale oberhalb Caulsdorf samt Zubehor vom Orden 
belehnt werden6). Nun kbnnte ja Balthasar von Konitz 
irgendwie abgefunden worden sein. Das ist aber nicht 
wahrscheinlich, weil der Orden bald darauf zu einer zweiten 
Falschung greift, die dann recht zu verstehen ist, nachdem 
er sich einmal von der Niitzlichkeit derartiger Manipulationen 
uberzeugt hatte. DaB Balthasar von Konitz um sein besseres 
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Recht betrogen worden ist, daB es sich also um eine juri- 
stische Falschung handelt, ist in bohem Grade wahrscheinlich.

Dafiir, daC BF 734 hinter BF 1401 zu setzen ist, 
spricht mehreres. Zunachst ist anzunehmen, daB der Land- 
komtur, wenn er bereits eine Routine im Urkundenfalschen 
besessen hatte, schon im Februar 1461 die Falschung hatte 
vorlegen lassen. Ferner ist BF 734 auch besser konzipiert. 
Hier wird ein Zeitgenosse Friedrichs II., und dazu noch 
ein angesehener Mann, ais Lehnsmann genannt. Dazu wird 
der Empfanger, indem man ais solchen den Provinzial und 
die Ordensbriider in Thiiringen anfiihrt, genau angegeben. 
Auch eine fromme Floskel vergiBt man nicht: Friedrich II. 
uberlafit dem Orden das Gehblz ob spem vite eterne. SchlieB- 
lich wird auch nur in dieser Urkunde die Auflassung er- 
wiihnt; es geschieht dies durch die ungeschickt angefiigte 
Participialkonstruktion et in manus nostras resignatamx). 
Erstreckt sich die fingierte Schenkung iiber das Streitobjekt 
nicht hinaus, so konnen lokale Gesichtspunkte dabei maB- 
gebend gewesen sein. Auch die Schrift macht in BF 734 
einen besseren Eindruck, sie ist nicht mehr so gezwungen, 
sondern natiirlicher; auch ist BF 734 kein Palimpsest.

BF 734 wird zu einem ahnlichen, mir aber nicht be- 
kannt gewordenen Zwecke gedient haben, wobei es dahin- 
gestellt bleiben muB, ob es sich um eine diplomatische oder 
juristische Falschung handelt. Vielleicht ist auch dieses 
Mai der Erfolg nicht ausgeblieben, da der Wald in dem 
Jahre 1503 ais Ordensbesitz angeftihrt wird. Solange nicht 
Beweise fiir die Richtigkeit des Gegenteiles vorliegen, hat 
man wohl auch diese Falschung dem Landkomtur Eberhard 
Hoitz1 2) und nicht einem seiner Nachfolger zuzuschreiben.

1) Andererseits fehlt in BF 734 das ungebrauchliche per pre- 
sentes.

2) Nach Voigt 1. c. S. 660 bis zum Jahre 1468 nachweisbar. — 
Uber die arg zerriitteten Finanzrerhaltnisse der Ballei im 15. Jahr- 
hundert, die das Verhalten des Landkomturs bis zu einem gewissen 
Grade entschuldigen, vergl. ebenda S. 597 ff.
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Anlage.
In dem auf dem Geheimen Haus- und Staatsarchiye zu Stutt

gart befindliehen Kopialbuche, das von einer Hand des 16. Jahr- 
hunderts „Registration der Balley Thiiringen“ betitelt ist und das 
von Handen des 15. und 16. Jahrhunderts geschrieben ist, habe ich 
folgende, bisher noch nicht beachtete Urkunde gefunden. In dem 
im Jahre 1392 auf Veranlassung des Landkomturs Albrecht von 
Witzleben angelegten Kopialbuche, das unter dem Namen Albrechta 
von Witzleben Bericht von der Ballei Thiiringen Privilegien auf dem 
Hauptstaatsarchiye zu Dresden aufbewahrt wird, ist sie gleichfalls 
verzeichnet. Eine Kollation hat mir dank dem Entgegenkommen 
der Direktion des Hauptstaatsarchives Herr Archivrat Dr. Lippert 
besorgt.

Die Urkunde hat mit BF 732 Eingangsprotokoll, Arenga und 
Narratio fast wórtlich gemein; in der Dispositio ist sie um einen 
Passus reicher. Denn wahrend in BF 732 an die Schenkung des 
Hospitals sich mit concedimus quoque die Verfiigung iiber den Er- 
werb reichslehnbarer Giiter anschlieBt, wird hier mit concedimus 
quoque eine Bestimmung iiber das Holzungsrecht in den koniglichen 
Forsten bei Altenburg eingeleitet, auf die dann erst mit insuper 
concedimus der Passus iiber den Erwerb reichslehnbarer Giiter folgt. 
Auch hier findet sich eine Abweichung. Werden in BF 732 alle 
zu machenden Schenkungen bestatigt, so hier die gemachten. Die 
in beiden Kopialbiichern sich findende Lesart contulerunt glaube ich 
darum beibehalten zu miissen, weil in BF 733 — fraglos im An- 
schluB an diese Urkunde, weil auch der vorausgehende Passus iiber 
das Holzungsrecht eine Erweiterung des in dieser enthalteńen ist — 
der Passus iiber die gemachten Schenkungen beibehalten wird und 
auf ihn erst einer iiber die kiinftigen folgt. Sanctio und Korroboratio 
stimmen wiederum iiberein, ebenso die Zeugen. Von der Datierung 
ist nur das Acta in gleicher Verkiirzung ubernommen; es lautet 
ebenso wie in BF 732. Das Datum, die kónigliche Unterschrift und 
Bekognition fehlen. Die Urkunde ist folglich eine erweiterte Neu- 
ausfertigung von BF 732, die wegen der Bestimmung iiber das 
Holzungsrecht, das in BF 733 ohne jede Beschrankung verliehen 
wird, vor „BF 733 anzusetzen ist. Nun sind zwar in dem nur in 
deutscher Ubersetzung iiberlieferten BF 733 mehrfache Interpolationen 
moglich, ohne daB sie mit Sicherheit erkannt werden kbnnten. Da 
aber durchwegs die Fassung gegen die beiden anderen Urkunden 
erweitert ist, so wird BF 733 hinter dieselben und vermutlich in 
die Zeit nach der Annahme des Titels eines Kbnigs von Jerusalem 
zu setzen sein. Dafiir spricht die Tatsache, daB an BF 1401 sich 
das Kaisersiegel mit der Aufschrift et rex lerusalem befindet1).

1) Vgl. S. 323. — Sollte von der fraglichen Urkunde das Siegel 
genommen sein, so ist BF 733 trotzdem noch hinter dieselbe an
zusetzen.

Die Abschrift im Stuttgarter Copiar (C) geht offenbar auf die 
im Dresdener (B) zuriick. Die gleichlautenden Uberschriften und 
das in iibereinstimmender Weise verkiirzte Schlufiprotokoll recht- 
fertigen diese Annahme. Ob O iiberdies noch das Original benutzt 
hat, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Die Abweichungen des 
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Contextes von dem von BF 732 (V) sind durch gesperrten Druck 
kenntlich gemacht. Die Vorurkunde ist auch fiir die Verbesserung 
offensichtlicher Schreibfehler yerwendet.

Friedrich II. schenkt dem Deutschorden das Armenspital in 
der Reichsstadt Altenburg, gibt ihm ein Holzungsrecht in den kbnig- 
lichen Forsten bei genannter Stadt und bestatigt alle von Reichs- 
ministerialen gemachten Schenkungen.

(1214 Juni 2.)
B fol. 129b—130; C sec. XV. ineunt. fol. 13b—14.
In nomine sancte et individue trinitatis. Fredericus secundus 

divina favente clemencia Romanorum rex semper augustus et rex 
Sicilie. Eterne retribucionis premia profecto meretur accipere, qui 
militibus Christi per temporalia stipendia manu larga curayerit sub- 
venire. Inde est, quod nos advertentes honestatem domus sancte 
Marie a), yidelicet hospitalis Theutonicorum in transmarinis partibus, 
considerantes quoque devocionem et probitatem fratrum in eadem 
domo sub domino militantium, ut per largitatis nostre beneficia 
diebus nostris et in rebus et in personis memorata domus amplius 
possit proficere, in signum futurorum beneficiorum, queb) domino 
dante in posterum ipsi domui deliberavimus nos collaturos, ad 
postulacionem et benignum assensum subscriptorum principum de 
mera liberalitate nostra contulimus et in perpetuam ') proprietatem 
donavimus sepedicto hospitali sancte Marie domum hospitalem pau- 
perum in civitate nostra apud Aldenburgd) sitam cum rebus et 
personis et universis eius pertinenciis ita tamen, ut, sicut hactenus 
consuetum est, ita quoque de cetero observetur in eadem domo 
receptaculum pauperum et infirmorum et, si quid inibi residuum 
fuerit post expensas pauperum deductas, ad usum fratrum hospitalis 
Theuthonicorum in transmarinis partibus domino famulantium de- 
ducatur. Concedimus quoque fratribus antedictis ad usum 
hospitalis ipsius, ut in forestis nostris apud eandem 
civitatem Aldenburg®) singulis ebdomadibus tres cur- 
rusf) oneratos de ligniss) accipiant abietibus, quer- 
cubus, fagis exceptis, quas tamen, si in terra iacentes 
invenerunt vento aut vetustate deiectas, accipere eis 
licebit. Insuper concedimus et confirmamus eidem domui 
omnes possessiones, quas ei vel ministeriales imperii seu quicumque 
fideles imperii de proprietatibus suis pro salute sua vel parentum 
suorum eon tulerun th). Statuentes et regia auctoritate destricte') 
precipientes, ut nulli unquamk) persone alte vel humili, ecclesiastice 
vel seculari, licitum sit huic confirmacioni seu concessioni nostre 
aliquo improbitatis ausu obyiare. Quod qui facere presumpserit, in 
sue presumpcionis penam mille libras auri examinati componat, 
quarum medietas fisco nostro, reliqua vero medietas passis iniuriam 
persolyatur. Ad cuius rei certam in posterum eyidenciam presentem 
paginam conscribi iussimus et maiestatis nostre bulla consignari.

a) domus fehlt BC — b) V; quo BC — c) V; pauperum BC — 
d) B; Aldenborg C; Aldenburc V — e) B; Aldenborg C — f) B; 
curros C — g) B; lingnis C — h) BC; contulerint V — i) BC; 
districte V — k) V; nunquam BC.
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Testes huis rei sunt Albertus Magdaburgensis archiepiscopus, Otto 
Herbipolensis episcopus, Engelhardus episcopus Nuemburgensis, Ota- 
carus rex Bohemie, Hermannus lantgravius Thuringie, Theodericus i) 
marchio Misnensis™), comes Adolfus de Schowinburg"), comes Al
bertus de Everstein, comes Fredericus de Bichelingen, comes Hein- 
ricus de Swarczburgo), Albertus de DrouzkzP), Heinricus de Ham
burg, Heinricus de Wydach et frater suus, Albertus burggravius 
de Aldenburg, Heinricus et Ebirhardus de Mylen, Heinricus de 
Crimaschowei). Acta suntr) hec anno domini M0CC0XIH° regnante 
domino Frederico*s).

1) O; Theodricus B — m) Misinensis B — n) B; Schouwin- 
burg Ć — o) C; Swarburg B — p) B; Dronzlicz C — q) B; Cri- 
maschauwe C; et alii quam plures V fehlt BC — rj autem V fehlt 
BC — s) Romanorum-indictione II V fehlt BC.

Berichtignng.
In meinem Aufsatze iiber die Urkundenfalschungen des Land

komturs Eberhard Hoitz lies in den Spuria und Dorsalnotizen im 
Wortanfang v st. u, im Wortinnern u st.. v, iiberdies in BF 734 
wlgariter.

H. Grumblat.



V.
Hat Nikolaus von Lyra in Erfurt doziert?

Von

P. Mich. Bihl, O. F. M. in Florenz.

Obwohl es stets ein Ding der Unmoglichkeit bleiben 
wird, eine vollstandige Biographie des beriihmtesten Ex- 
egeten des Mittelalters, des Franziskaners Nikolaus von Lyra, 
aufzustellen, sind uns von ihm dennoch yerhaltnismaUig sehr 
yiele Lebensdaten aufbewahrt worden. Es steht mit ihm 
hierin weit giinstiger ais mit der Mehrzahl der mittelalter- 
lichen Gelehrten, sei es des Franziskanerordens oder sonst 
einer religibsen Genossenschaft. Das braucht nicht gerade 
wunderzunehmen, ist doch eben Nikolaus der Mann ge- 
wesen, von dem der allbekannte Spruch in Umlauf gesetzt 
wurde: Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset1).

1) Uber diesen Spruch s. Bindseil-Niem ey er, Luthers 
Bibel, kritische Ausg., 1855, VII, 356.

2) Pentas conatuum sacrorum, Lipsiae 1709, p. 147—171.
3) Artikel im Kirchenlexikon, II. Aufl., Freiburg i. Br. 1895, 

IX, Sp. 321—329.
4) In Realenzyklopadie fur protest. Theol., III. Aufl.. Leip

zig 1903, XII, 28—30. — Natiirlich sind auch die groBen Werke 
des Franziskanerordens heranzuziehen, Luc. Wadding, Annales Or-
dinis Minorum., II. edit., Romae 1733, V, 264; VII, 86, 237 seqq.;
L. Wadding, Scriptores Ordinis Minorum, Romae 1650, s. v. II. edit.,
Romae 1806, 181 seq.; H. Sbaralea, Supplementum et castigatio ad 
Scriptores, -Romae 1806, 557—559.

XXVI.

Die Werke des alten M. H. Reinhard2 3) und die Artikel 
von Hoberg8) und R. Schmid4 * * *) lieBen das zwar schon er- 
kennen, allein den wahren Reichtum biographischer Daten 
aus dem Leben des Exegeten haben erst die kurzlich er- 

22
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schienenen Artikel von Henri Labrosse kund getan i). Mit 
glucklichem Spiirsinn ist dieser franzosische Gelehrte allen 
Nachrichten uber Nikolaus von Lyra nachgegangen und hat 
dann die Ergebnisse seiner Forschungen, mit einem reichen 
Apparat ausgestattet, vorgelegt. Bisher ist bloB der bio- 
graphische Teil erschienen; zur Wurdigung eines so bedeu- 
tenden Schriftstellers, wie Lyranus es war, bedarf es noch 
vor allem der sachlichen Durchforschung seiner Werke. Wirk- 
lich Neues hat nun Labrosse zwar wenig zu Tage gefórdert, 
aber er hat das Bekannte neuerdings griindlich durchgepriift.

Kein Geringerer ais Dietrich Engelhus, Geschichts- 
schreiber und Lehrer an der Erfurter Hochschule, an der 
er 1392 immatrikuliert worden war, hatte nun die Bebaup- 
tung aufgestellt: im Jahre 1329 habe Nikolaus von Lyra 
an dem Erfurter Studium doziert2). Die bekannte Stelle, 
die schon mehrere stutzig gemacht hat3), lautet in dem 
Ghronicon oder in der Chronica nova des Dietrich Engel
hus : „Erffbrdensi in studio antiąuo floruit Nicolaus de Lyra 
(anno 1329, ut ipse scribit super Apocalypsin, capit. XIII). 
Hic scripsit litteraliter super tota Biblia et alia multa contra

1) Er hatte zuerst in der Ecole des Chartes 1906 seine These 
uber Nik. von Lyra verteidigt und dieselbe in ganz gedrangter Form 
herausgegeben: Recherches sur la vie et l’oeuvre de Nicolas de Lirę, 
de 1’ordre des Frbres Mineurs, par Henri Labrosse. Exlrait des Posi- 
tions deThbses de 1’Ecoledes Chartes, Toulouse 1906, 11 pp., 8°. Dann 
yerbffentlichte er: Sources de la biographie de Nicolas de Lirę, in 
den Etudes Franciscaines, Paris 1906, 8e annee, XVI, No. 94, p. 383 — 
405. Biographie de Nicolas de Lirę, 1. c. 1907, 9e annee, XVII, No. 101, 
p. 489—505; No. 102, p. 593—608.

2) Chronicon Theodorici Engelhusii, continens res ecclesiae et 
reipublicae ab orbe condito ad ipsius usque tempora: ed. G. G. Leib- 
nitius, Scriptorum Brunsvicensia illustrantium tom. II, Hannoverae 
1710, p. 1126. — Uber Dietrich Engelhus, s. K. Grube, Histori- 
sches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft, III, Munster 1882, 49—66. 
Heinemann, im Neuen Archi v der Geseilsch. f. alt. deutsche 
Geschichtskunde, XIII, Hannover 1888, 173—187.

3) H. Denifle, Die Universitaten des Mittelalters, Berlin 1885, 
I, 405. — P. Albert, Matthias Dóring, ein deutscher Minorit des 
15. Jahrhunderts, Stuttgart 1892, 12.



Hat Nikolaus von Lyra in Erfurt doziert? 331

Judaeos . .x). H. H. Labrosse hat der Stelle eine eigene, 
wenn auch kurze Untersuchung gewidmet1 2 3 4), dereń Resultat 
er zusammenfaBt mit den unentschiedenen Worten: „Der 
Aufenthalt des Nikolaus von Lyra zu Erfurt ist unbewiesen nnd 
unwahrscheinlich.“ Wir glauben nun, der gelehrte Forscher 
hatte leicht zu einem festeren Resultat gelangen konnen, 
das in eben derselben Richtung liegt. Im Sinne des Engel- 
hus handelt es sich nicht um eine fliichtige Beriihrung der 
Stadt Erfurt durch Lyranus, sondern um ein langeres Ver- 
weilen, um ein „Dozieren mit Auszeichnung" (floruit). Wir 
stelien nun nicht an, dies in aller Form in Abrede zu stellen.

1) Leibnitius, 1. c. II, 1126.
2) Et. Francisc., XVII, 601—602.
3) Diese Losung ist uns nahegelegt worden von P. Livarius 

Oliger O. F. M., Professor in Rom.
4) Uber ihn P. Albert, a. a. O. 20—23; Pez. B. Bibliotheca 

ascetica, VIII, 629, 835—839; S. Riezler, Geschichte Bayerns, III, 
458, 829 f., 874, Gotha 1889; Kropf, Bibliotheca Mellicensis, Vindo- 
bonae 1747, 369 seqq, welcher die Form Schlitpacher hat, L c. 390 
seqq. J. F. Keiblinger, Geschichte des Benediktinerstiftes Melk. I; 
Wien 1867 , 543.

5) Steht im Cod. lat. monac. (clm) 18135, woraus es P. Albert,
a. a. O. 20—22 abdruckte.

Gliicklicherweise hat uns Engelhus die Quelle seiner 
Behauptung angegeben, namlich die Postilla des Nikolaus 
von Lyra zum 13. Kapitel der Geheimen Offenbarung. Will 
man ganz streng scheiden, so kann man zwei Glieder seiner 
Behauptung auseinanderhalten, d. h. ein chronologisches und 
ein topologisches Moment8). Demzufolge stande dann nur 
ersteres in seiner Quelle, und letzteres muCte man dem 
Engelhus selber zu gute halten.

Labrosse meinte nun kurz, der beregte Text stande 
einfach nicht in der Postilla, wo nur das Datum anzutreffen 
sei. Des ferneren gebe aber ein Text des Benediktiner- 
monches Schlippacher aus Melk zu denken, der in seinem 
Reprehensorium in replicatorem Mathiam Doring contra 
Dominum Paulum episcopum Burgensem, yerfaBt 14775 *),

22*
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dem Lyra selber vorwerfe: Super Apokalypsin satis raras 
ponit glosas et nominatim de Thuringia, ąuae vix est angulus 
orbis terrarum. Quis credit ąuod beatus Johannes in Path- 
mos exulans de Thuringia tunc cogitaverit ? “ x) H. Labrosse 
gesteht nun, diesen Text nicht aufgefunden zu haben; stehe 
er aber in der Postilla, so gebe er einen Stiitzpunkt ab 
fiir Lyras Erfurter Tatigkeit. Daher seine Unentschieden- 
heit. Auch diesen Text haben wir nun in der Postilla 
ausfindig gemacht, miissen aber doch erklaren, daB er mit 
nichten die erstere irrige Annahme stiitzen kann.

Es ist natiirlich zunachst von nóten, den Text der 
Postilla, den Engelhus ais Quelle zitiert, einzusehen. Wir 
haben mehrere Druckausgaben des Lyranus1 2) und mehrere 
Handschriften desselben, sowohl solche franzbsischer ais 
deutscher und italienischer Herkunft auf diesen Text hin 
durchgesehen. U bera] 1 hatte er, von Kleinigkeiten ab- 
gesehen, denselben Wortlaut. Bei der Erklarung des 13. 
Kapitels kommt Lyranus auf Mahomet zu sprechen, dem, 
wie er glaubt, die beriihmte apokalyptische Zahl 666 gelte: 
Apoc. XIII, 18. Er sagt dann : Lex illa (d. h. Mahomets) 
fuit data circa linem temporis (H)eraclii ... ąui cepit 
imperare anno Domini sexcentesimo tertio decimo 3) et impera- 
vit triginta annis. A linę autem huius temporis usque ad 
praesentem annum, ąui est annus Domini millesimus trecen- 
tesimus vigesimus nonus fluxit maius tempus, ut patet con- 
sideranti." Der Postillator sieht also eine Schwierigkeit darin, 

1) Der Ausfall gilt natiirlich dem Lyranus. Bekanntlich schrieb 
zu dessen Postillae der Bischof Paul von Burgos (f 1435) Additiones, 
gegen welche dann der Minorit Mathias Dóring seine Replicae 
rerfaSte.

2) Von 1471 an bis 1641 sind mehr ais 100 ganze oder Teil- 
ausgaben der Werke des Nikolaus veranstaltet worden. So z. B. 
Hain, Repertorium bibliographicum, Stuttgartiaeet Parisiis, 1826 — 
1838; Copinger, A supplement to Hain’s Repertorium bibl., Lon
don 1895—1902.

3) Bekanntlich regierte Heraklius 610—641; doch ist hier nicht 
der Ort, die Ansichten des Postillators zu priifen. Mahomet trat 
611 ais Prophet auf und starb 632, wie jeder Leser weiB.
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dali die angeblich in der Geheimen Offenbarung angesetzte 
Dauer der Herrschaft Mahomets die 666 Jahre, namlich 
von 613 bis 1329 tiberschritten habe: 613 666 = 1279,
das hieBe also bereits um 50 Jahre! „Et tamen“, fahrt 
Lyranus dann etwas trostlos fort, „lex Machometi non 
videtur hic propinqua cessationi, nam a paucis annis multum 
invaluit. Tartari enim, qui sunt in maximo numero, legem 
illam perceperunt pro maiori parte illius populi, sicut audivi 
assertive a quodam episcopo ordinis nostri, qui per plures 
annos inter Tartaros habitavit“ 1).

I, Quaracchi 1906, 301—309. Im Jahre 1307 gab es 7 Franziskaner- 
bischófe fiir die Tartarei. Wahrscheinlich ist von diesen gemeint 
Frater Wilhelm von Villanova, ein Franzose, der am 1. Mai 1308 
allerdings noch nicht den Weg nach seinem Bistum eingeschlagen 
hatte. Im Jahre 1323 wurde er dann zum Bischof von Sagona auf 
Corsica ernannt und 1327 nach Triest transferiert.

Das Jahr 1329 kommt demnach richtig hier vor, aber 
weder hier noch im spateren Verlaufe des Kommentars 
wird irgendwo Erfurt genannt. Aus der Stelle ist nur er- 
sichtlich, daB Lyranus 1329 an diesem Kommentar zur 
Apokalypse arbeitete, und daB dort sicher das besagte 
Jahr und Erfurt in keinen Zusammenhang gebracht werden. 
Hierin hat sich also Engelhus sicher getauscht. Indes ist 
weiterhin seine ganze Behauptung zu yerwerfen, da sie eine 
Unterlage nicht hat und mit den nun festgestellten Lebens- 
daten des Nikolaus von Lyra unvereinbar ist.

Lyranus war zu Paris eine sehr angesehene Persón- 
lichkeit. Er war lange Jahre Professor an der damaligen 
Weltuniyersitat dieser Stadt. Mindestens fiir 1319 und 1322

1) Vor uns liegen die Ausgaben von Venedig, 1489, Basel 
1498—1502, sowie verschiedene andere. — Wer wohl dieser Bischof 
gewesen sein mag? Es wird sich schwerlich mit aller Sicherheit 
feststellen lassen. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts bis ca. 1340 waren 
die Franziskaner die Hauptmissionare bei den Tartaren. Cf. Jule, 
H. Cathay and the ways thither, London 1866; Marcellino da 
Civezza, O. F. M., Storia delle Missioni francescane, t. II, 253 seqq. 
II, 7 seqq., Roma 1858,1859; P. Girol. Golubovich, O. F. M., Biblio- 
teca Bio-bibliografica della Terra Santa e dell’ Oriente Francescano, 
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ist bezeugt, daB er ais Provinzialminister der Proyinz des 
Franziskanerordens in Nordfrankreich (Provincia Franciae) 
yorstand1). Im Jabre 1325 war er hingegen Minister der 
Ordensprovinz Burgund, da ihn in dieser Eigenschaft 
Johanna von Burgund, die Gemahlin Philipps V., des 
Langen von Frankreich, in ihrem Kodizill (Mai 1225) mit 
anderen zu ihrem Testamentsyollstrecker ernannte1 2). Ais 
Exekutor dieses Testaments redigierte er mit dem Kardinal 
Petrus Bertrandi (Pierre Bertrand) die Statuten des von 
der Konigin Johanna letztwillig gestifteten Kollegs von 
Burgund (College de Bourgogne), welche eine Art Uni- 
yersitats-Bourse zu Paris war3). Ofters nahm er ais Pro- 
fessor an den Beratungen der Uniyersitat teil, so 13094), 
13285) (am 3. Sept.), so auch am 2. Januar 1334 6), ais 
die Uniyersitat sich uber die damals lebhaft debattierte 
Streitfrage uber die Vision der Seligen im Himmel (Visio 
beatifica) offiziell aussprach.

1) Et. Fr., XVII, 596—598.
2) 1. c. XVII, 600-601; XVI, 388-391. In diese Frage 

hat endlich Labrosse durch Auffinden neuer Dokumente Licht ge- 
bracht.

3) 1. c. XVII, 602—604. Fdlibien-Lobineau, Histoire 
de la yille de Paris, V, 635—648.

4) Denifle-Chatelain, Chartularium Uniyersitatis Parisiensis, 
t II, Parisiis 1891, No. 681, t III, 1894, 660. S. auch: Langlois, 
Revue historique, LIV, Paris 1894, 296; H. Ch. Lea, A History 
of the Inquisition of the Middle Ages, II, London 1888, 575—578.

5) Denifle-Chatelain, Chartularium, II, 315—316.
6) 1. c. II, No. 981.
7) Denifle, Die Uniyersitaten, S. 405ff. WeiBenborn, 

Beitrage zur Geschichte des Erfurtischen Gelehrtenwesens, I, II, 
Erfurt 1870. Akten der Erfurter Uniyersitat, Halle 1881 ff.

Damals aber gab es in Erfurt noch gar kein „studium“, 
d. h. eine Uniyersitat 7). So ist also schon der von Engelhus 
gebrauchte Ausdruck hier yóllig unzutreffend, wenn auch 
sehr begreiflich in der Feder eines fiir den Ruhm seiner 
Anstalt ganz begeisterten Professors. Gesetzt, Lyranus 
habe 1329 in Erfurt doziert, so kann er es hbchstens getan 
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haben in der Klosterschule der dortigen Franziskaner 4), 
die aber eine interne war. In Ansehung dieses Um- 
standes muB es ais hbchst unwahrscheinlich yorkommen, 
daB man den allseitig geschatzten Lehrer, den auch an dem 
kbniglichen Hofe von Frankreich so sehr angesehenen Mann 
und gewesenen Provinzialminister von Paris weggenommen 
hatte, um ihn so weit weg nach Erfurt zu tun, wo ein 
offentliches Studium, d. h. eine Universitat gar nicht bestand.

Sehen wir uns die festen Lebensdaten des Lyranus 
in der fraglichen Periode um 1329 (1328—1331) genauer 
an. Noch am 3. September 1328 unterzeichnete er mit 
anderen Hochschullehrern ein Statut, von Uniyersitats wegen 
erlassen. Am 21. Januar 1330 starb die Kbnigin Johanna, 
und am 28. Marz 1330 gab der Ordensgeneral Gerardus 
Odonis dem Nikolaus von Lyra, „sacrae paginae doctori1 11, 
und dem Fr. Wilhelm Vadenc, Beichtvater der verlebten 
Kbnigin, die Yollmacht, ais Testamentsvollstrecker zu fun- 
gieren3). Diese Auftrage setzen jedoch die Anwesenheit 
des Lyranus in Paris voraus, jedenfalls daB er nicht im 
fernen Erfurt weilte.

1) S. u. a. O. Hołd er-Egger, Monumenta Erphesfurtensia 
saec. XII, XIII, XIV, Hannoverae et Lipsiae 1899, S. 141 ff.

2) Denifle-Chatelain, Chartul. U. P., II, 315 seq.
3) Fślibien-Lobineau, Histoire de la ville de Paris, V, 

635—648. Der Brief ist nur in einem Vidimus vom 28. Aug. 1338 
erhalten, 1. c. Et. Fr., XVI, 390.

4) Labrosse, Recherches, p. 4—5. Die dortigen Aufstellungen 
wird Labrosse sicher noch naher ausfiihren.

Dazu kommt, daB Nikolaus von Lyra gerade im Jahre 
1329 mehrere Biicher schrieb und yollendete. Im Jahre 
1328 schrieb er noch an der Postilla zu Ezechiel; am 
2. Mai 1329 yollendete er die Postilla zum Rómerbrief, am 
5. Juli 1329 die zum Korintherbrief, den 22. Juli 1329 den 
Kommentar zum Brief an die Ephesier. In ebendemselben 
Jahre yerfaBte er auch die Postilla zur Apokalypse, die 
er also noch 1229 oder aber zu Anfang 1330 yollendet 
haben wird4). Am 28. Marz 1330 ist wegen des oben an- 
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gefuhrten Auftrages seine Gegenwart in Paris anzunehmen, 
oder doch seine Bereitschaft, alsbald dorthin zu kommen, 
zwecks Yollfuhrung des ihm gewordenen, von grofiem Yer- 
trauen zeugenden Auftrages. Sicher machte er sich bald 
an dessen Ausfiihrung mit dem Kardinal Petrus Bertrandi, 
wie aus dem Bericht der beiden an den Papst Johann XXII. 
zu ersehen ist1). Da er in der Reihe seiner Kommentare 
den zum Buche der Weisheit zuriickgestellt hatte, nahm er 
auch diesen 1330 vor und fiihrte ihn am 14. Marz 1331 
zu Ende. Mit der Postilla zu II. Esras vollendete er 
sein Haupt- und Lebenswerk am 20. Marz ebendesselben 
Jahres 1331 2).

1) Felibien-Lobineau, 1. c. V, 635—648 (Yidimus).
2) Labrosse, Recherches, p. 5.

Im besten Falle kónnten wir annehmen, daB Lyranus 
zwischen dem 3. September 1328 und dem 28. Marz 1330 
in Erfurt gewesen ware. Das ware eine kurze Spanne Zeit, 
da man die Reise hin und her dabei auch in Anschlag 
bringen mufi. Ware er aber wirklich in dieser Zeit in 
Erfurt gewesen, wie ware es ihm moglich gewesen, dann 
so viel schriftstellerisch tatig zu sein, gerade im Yerlaufe 
des Jahres 1829? Seine literarischen Werke, die er im 
Jahre 1329 zum AbschluB brachte, seine persbnlichen und 
amtlichen Umstande und Obliegenheiten vereiteln yollends 
die Annahme einer Lehrtatigkeit oder einer langeren An- 
wesenheit Lyras in Erfurt im Jahre 1329. Ebensowenig 
liegt ein Grund vor, eine ktirzere Reise dahin im besagten 
Jahre anzunehmen; die Abfassungszeit seiner Werke spricht 
auch hiergegen.

Es ware zudem nicht angangig, von dem von Engelhus 
nicht nur angegebenen, sondern allein belegten Datum 1329 
abzusehen und Lyras Erfurter Tatigkeit, ais Ausflucht, in 
ein anderes Jahr zu verlegen. Denn eine ganze Reihe von 
Jahren ist positiv ausgeschlossen durch feststehende Lebens- 
daten; gegen andere kann man dieselben Griinde wie oben 
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geltend machen. Wir haben iiberhaupt keine bestimmte 
Nachricht daruber, daB Nikolaus von Lyra, ein geborener 
Normanne, jemals in Deutschland gewesen sei.

Zwei Stellen eben des Kommentars zur Apokalypse 
lassen zudem auch durchblicken, dafi derselbe (1329) zu 
Paris geschrieben wurde. Zu Anfang der Postilla zu diesem 
Buche sagt Nikolaus ais Beispiel: sicut dicitur communiter: 
Parisius fecit tale festum vel spectaculum, id est populus 
habitans Parisius“ 1). Dasselbe wiederholt er zu Apol. VII, 2. 
Diese Beispiele lassen auch einen gewissen SchluB zu iiber 
den Abfassungsort des Kommentars; vor einem Erfurter 
Auditorium oder in einem Erfurter Milieu hatte der PostiL 
lator zu anderen Beispielen gegriffen.

1) Parisius ist die im Mittelalter adverbial und substantirisch 
gebrauchte Namensfonn der Stadt Paris.

Es ist iibrigens nicht schwer zu erklaren, wie Engelhus 
in seinen Irrtum fallen konnte, obwohl er, der 1392 zu 
Erfurt immatrikuliert worden war, doch besser iiber die 
Anfange seiner nicht alten Universitat hatte unterrichtet 
sein soli en. Wir glauben gern, daB er bona fide geschrieben 
hat. Dem ist wahrscheinlich so gewesen. Móglicherweise 
lag ihm ein Kodex der Postilla vor, in dem er wirklich 
„Erffordiae“ gelesen hatte, sei es aus Versehen, sei es, dafi 
faktisch so darin stand. Er oder der Kopist des ihm vor- 
liegenden Kodex hatte wahrscheinlich in eben unserem 
Passus, wo Nikolaus sagt: sicut audivi assertive a quo- 
dam episcopo etc. gelesen: sicut audivi erffordie etc. 
Bedenkt man die „gotische“ Form der Lettern und die 
eventuell undeutliche Schrift, so wird man fiir dieses Lese- 
versehen mit keinem der beiden, d. h. weder mit Engelhus 
noch mit dem Abschreiber, allzu strenge ins Gericht gehen 
wollen.

Was nun den Text der Postilla angeht, den Schlip- 
pacher im Auge hat und den Labrosse vergeblich suchte, 
so ist auch dieser keineswegs im stande, die erste zu- 
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sammengefallene These zu stiitzen, oder, wenn man ein 
anderes Bild lieber hat, der zerschellten These eine Ret- 
tungsplanke zu sein. Hier der Wortlaut der fraglichen 
Stelle. Sie steht zu Apol. IX, 20. Dort fiihrt Nikolaus 
erklarend aus zu der Stelle der Vulgata: „Et caeteri homines 
etc. Haec est pars incidentalis, nam Joannes in hoc libro 
describit statum ecclesiae. Tempore vero Theodorici regis, 
de quo immediate antę dixerat (lohannes), contigit quaedam 
occasio ’) magna in paganis, qui non sunt de ecclesia, et 
sic describitur hoc incidentaliter. Tunc enim Saxones contra 
Turingos pugnaverunt et plures eorum fuerunt occisi hinc 
et inde, quam de Ohristianis in praedicta Anastasii et Theo
dorici persecutione, et hoc est quod dicitur: Et caeteri 
homines, scilicet Saxonum et Turingorum, qui non con- 
fitebantur Christum." Man sieht, Nikolaus von Lyra ist 
einer von denjenigen Kommentatoren, welche in den Vi- 
sionen der Apokalypse die ganze Kirchengeschichte vorher 
verkiindigt glaubten. Daher hat er sehr viele solcher 
historischen Erlauterungen, die vor ihm iibrigens nicht un- 
bekannt waren. Die Stelle, an der sich der Melker Bene- 
diktinermonch stieB, ist eine dieser vielen, und dafi Lyra 
etwas wufite von den Sachsen und Thuringern, kann nicht 
wundernehmen. Er miiBte sonst nie etwas von der Karls- 
sage gehort haben.

Auch diese letztere Stelle kann mithin keinesfalls zu 
Gunsten eines Aufenthaltes des Lyranus in Erfurt ge- 
deutet werden, sondern hóchstens und mit iiberall gleichem 
Rechte, auf eine etwaige Anwesenheit Lyras irgendwo in 
Nordwest- oder Mitteldeutschland. Das ist aber auch nicht 
einmal zulassig, da allerhand fiir Landschaften und Volker 
in seiner Postilla zur Apokalypse erwahnt werden.

Nach alledem muB es ais ausgemacht gelten, daB von 
einem Aufenthalte und gar einer Lehrtatigkeit des Nikolaus 
von Lyra in Erfurt nicht mehr die Rede sein kann.

1) Es ist natiirlich occisio zu korrigieren.
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Briefe und Akten zur Reformationsgeschichte 

der Stadt Muhlhausen i. Th.

Herausgegeben von

H. Nebelsleck, Superintendent in Liebenwerda.

(Fortsetzung.)
27) Brief des Kurfiirsten Johann Friedrich von Sachssen an den 

Rat der Stadt Muhlhausen').
1536, Juli 21, zum Hainichen.

Der Kurfiirst droht der Stadt Muhlhausen mit ernsten MaB- 
regeln, wenn die 10000 Gulden Strafgeld nicht binnen 4 Wochen 
gezahlt wiirden.

Kopie.
Staatsarchiy Dresden 9135, S. 38 f.
Von Gots gnaden Johans Friederich herczog zu Sachssen und 

churfurst etc.
Unsern gruB zuvor, erBamen. weysen, lieben getreuen! Wie wol 

wir unfieren ampt(mann) zu Wartpurg rath und auch lieben ge
treuen Eberharten von der Than unlangst zu euch gegen MulhauBen 
geschickt mit bevelich, was er euch von unBern wegen des hinder- 
stelligen strafgelts halben anczeigen solt, damit wir desselben von 
euch beczalung mochten erlangen sampt angehaffter vorwarnung, wo 
es nit beschee, wurden wir andere furzunehmen yorursacht, wie der 
selbige unBer bevelich weiter mit sich bracht, ais hat uns gedachter 
unBer amptman iczt bericht und zuerkennen gegeben, das er solchen 
unBeren ime gethanen bevelh bey euch auBgericht, auch wes ime 
darauf von euch zu antwort begegenth. So vormercken wir doch 
darauB so vil, das ir iczo weithleuftiger antwurt, dan unBers wissens 
hievor gegeben, darauf ir auch des mehern mals vorharret, nemlich 
mit furgewanten bieten, auch auB deme, das unBern vettern und 
bruder, herczog Georg zu Sachssen und landtgrafe PhillipB zu Hessen, 
euch irer hebden anteil strafgeldes erlassen solten haben, solche vor- 
schriebene schult bey uns loB zu machen, des wir aber vor uns und 
von wegen unBers lieben bruders, herczog JohanBen Ernsten zu 
Sachssen, gar nicht gesinnet, zu deme, das uns auch nichts angehet, 
was auch von gedachten unBere vettern und bruder doran erlassen

1) Z. K. S. II, S. 69; S.A. S. 129. In meiner Reformations
geschichte a. a. O. ist Zeile 13 statt Juli „Juni“ zu lesen und 
Anm. 3 Juli statt Juni.
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sein solte oder nicht, sondern gedencken uns derselben schult, daruber 
ir euer brief und siegel gegeben, nhu Bo vil mer genczlich zu halten. 
Wollen euch derhalben zum uberfluB uber unBere hievor oftermals 
beschene gnedige anlangung hirmit nachmals ernstliehen ersucht, 
euer yorschreibung erinnert und darauf begert haben, ir wollet uns 
obangeczeigts strafgelts innewendig vier wochen den neehsten nach 
dat. beczahlung thun oder euch darumb mit uns vorgleichen.

Dan, wo es von euch nicht beschiet, so werden wir auf den 
fali vorursacht, uns euer und der euren halben, so vil dieBe sache 
und euer selbst vorschreibung anlangt, des schuczes zu enteussern, 
und wo ir und dieselben in unBern und unfiers brudern landen und 
furstenthumen auch schuczguttern betreten und antroffen, euch und 
sie aufzuhalten und mit kommer zubefestigen, auch nicht hinweg- 
kommen zu lassen, biB das wir berurts strafgelts genczlich entricht 
oder ir euch mit uns dorumb vortragen habt. Welchs wir doch 
sonsten villieber underlassen wolten, do wir durch euch darzu widder 
die billikeith nicht vorursacht wurden, und haben euch solchs wissens 
zu entpfahen nit wollen yorhalten.

Dat. zum Hainichen, Freitag nach Aiexii anno XXXVI.
Den erBamen und weiBen unBern lieben getreuen dem rathe 

zu Molhausen.
28) Kurfiirst Johann Friedrich von Sachsen an die Herzogin 

Elisabeth von Sachsen.
1536, December 10, Torgau.

Der Kurfiirst setzt der Herzogin auseinander, daB er ihre Bitte, 
der Stadt Miihlhausen das Strafgeld zu erlassen, nicht erfiillen konne.

Original.
Staatsarchiv Dresden 9135, S. 49.
Was wir ehren, liebs und guts vormugen mit freuntlichem 

erbieten alletzeit zuvor! Hochgeborne furstin, freuntliche liebe mhum 
und schwester, euer lieb abermals vorbiethlichs schreyben, so sie uf 
anlangen der von Mulhausen des hinderstelligen strafgeldes, damit 
sie uns laut irer brief und sigel vorhafft, und etzlicher von Mul
hausen derwegen bestrickter, auch irer ufgehaltenen pferde halben 
an uns gethan, haben wir alles inhalts rornommen. Nun wissen 
sich e. 1. zuerinnern, das wir e. 1. uf derselben yorige vorbiet e. 1. 
allain zu freuntlichem gefallen und wylfarung gewilligt haben, denen 
von Mulhausen zu gnaden zwey tausent gulden an berurtem straf- 
geldt nachzulassen und das hindterstellige uf etzliche tagetzeyten 
netzalt zunemen, do wir doch sunsten ausserhalben des schwerlich 
dartzu wurden zubewegen gewest sein. Und hetten uns wol vor- 
sehen gehabt, die von Mulhausen solten solche unsere gnedige 
ertzaigung, uber das inen unvorborgen, wie mutwyllig und fursetzig 
sie weyland unsern gnedigen lieben herren und vatern seliger ge- 
dechtnus, auch uns und unsern lieben brudern mit obangetzaigtem 
śtrafgelde yortzogen und ufgehalten, mit undertheniger dancksagung 
angenommen und e. 1. zu weyter vorschrieft nit bewegt haben, 
[haben auch wol (?)] . . . . 0 ursache, es bey unser ainmhal be- 
scheenen nachlassung undt bewylligung . . . [bewenden zu lassen (?)]

• _ . . . Domit aber die von Mulhausen e. 1. anderweyt vorbiet 
bei uns geniesssen................... , so wollen wir wylligen und gescheen

1) Der Brief ist an den punktierten Stellen zerstort.
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lassen, doch e. 1. allain zu freund ( . . . schaft? . . . ), das uns die 
von Mulhausen uf ietzt kunftig Weinachten ain tausent vierdthalb 
hundert und vierdthalb und dreyssig gulden und die negstvolgenden 
sechs jhar die andere hindterstellige summa ais alwege uf Weinachten 
auch sovil, das sie also die vollige zalung der acht tausent gulden 
auf sechs Weinachten oder Neuen jharstagk nach aynander ent- 
richten und betzalen. Das wir inen aber myttler zeyt das jherliche 
schutzgeldt nachlassen und sie domit yorschonen sollten, das wyli 
uns, ob wir es wol e. 1. gerne zugefallen theten, aus vielen ursachen 
ungelegen sein, dan wir wol der von Mulhausen yorschreybung vor- 
magk, das sie myt dem schutzgelt. do sie das strafgeldt auf die an- 
gestalten friste wurden betzalen, sollen vorschonet pleyben, weyl sie 
aber nit allain uf dieselben tagtzeyten nit zugehalten, sundern unsern 
hern yatern seliger uns und unsern bruder etzlich viel jhar here 
damit mutwyllig aufgetzogen und noch auftziehen, so wissen wir 
uns solcher erlassung des schutzgeldes nit schuldig zu achten. 
Bietten derhalben freuntlich, e. L wolle uns freuntlich entschuldiget 
halten und uns hietzwuschen und Weynachten schirsten durch e. 1. 
schreyben zuerkennen geben, ob die von Mulhausen solches zu- 
bewilligen und antzunemen bedacht oder nit. Wo sie nun uf irer 
gefasten halsstarrickayt yorharren und das nit wylligen noch an- 
nhemen werden, seint wir myt vorleyhung gotlicher hulf willens, auf 
die wege zugedencken, das wir irer yorschreybung nach die vol- 
kommene betzalung der zehen tausent gulden von inen an solchem 
langen. yorzugk bekom men mugen, und bietten abermals freuntlich, 
e. 1. wolle sich irer uff den vhal ferrer nicht annhemen, uns auch 
sie weyter gegen uns zuvorbietten freuntlich yorschonen, wie wir 
uns zu e. 1. freuntlich yorsehen, wusten uns auch daruber kegen 
euer lieb weyter nit vornhemen zu lassen.

Was aber die bestrickten personen und ufgehaltenen pferde 
betriefft, haben wir vor der zeyt bevhel gethan, das sie ein zeyt 
langk uf widdereinstellen sollen betagt werden. Solches haben 
wir e. 1. hinwidder nit mugen yorhalten und derselben freuntlichen 
wyllen zuertzaigen seint wir genaigt.

Datum Torgau sonntagks nach Conceptionis Marie(ae) anno 
XXXVI.

Vonn Gots gnaden Johanns Fridrich hertzog zu Sachsen, des 
heyligen Rom. reichs ertzmarschal und churfurst, landgrave in Du- 
ringen und marggrave zu Meissen

Jo. Fridrich churfurst 
m. p.p. s.

(manu propria sua).
Der hochgebornen furstin, unser freuntlichen lieben mhumen 

und schwester, frauen Elitzabethen, geborne landgreyin zu Hessen 
und hertzogin zu Sachsen, landgreyin iń Duringen und marggreyin 
zu Meissen.

29) Herzog Heinrich der Jiingere von Braunschweig und Liine- 
burg an Burgermeister und Rat der Stadt Miihlhausen1).
1538, Wolfenbiittel.

Der Herzog hat das Schreiben, in welchem der Rat um Auf- 

1) Z. K. S. II, S. 74; S.A. S. 134.
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nahme in das Niirnberger Biindnis gebeten, erhalten und an den 
Pfalzgrafen Ludwig weitergesandt. Der Aufnahme werde nichts im 
Wege stehen. Sollten der Stadt die Dorfer wieder zugesprochen 
werden, so werde sie vollen Beitrag zahlen miissen.

Original.
Muhlh. Archiv. Akten ohne nahere Bezeichnung.
Von Gots gnaden Heinrich der junger, hertzog zu Braunschwig 

und Luneburg.
Unser Gunst zuvorn! Ersamen, weisen, lieben, besondern, wir 

haben euer schreiben, das ir auf unserm jungst mit euerm burger- 
maister Sebastian Rodeman genomenen abschiede bedacht seiet, euch 
in unser christliche bundtnus zu begeben, mit profiant, óffnung, 
zuzuge und hilf eueres vermbgens zuschicken, mit bit, euch in solliche 
bundtnus uf und anzunemen etc. alles weittern inhalts verstanden 
und wollen dasselbig an den hochgebornen fursten unsern freunt- 
lichen lieben vettern und brudem, herrn Ludwigen pfaltzgraven bey 
Rhein, hertzogen in obern und niddern Bayern, ais der oberlendischen 
provintz obristen, neben bericht aller begebner handlung furderlich 
gelangen, ungetzweiffelt, sein lieb werden inen auch nit entgegen 
sein lassen, das ir laut und vermbge berurter euer gethanen bit 
und erbietens in die angezognen christlichen bundtnus und aynigung 
genomen werdet, doch das ir, so euch von kay. Mat., unserm aller- 
gnedigsten hern, zu dem euern ais euern enthendigten dorfschafften 
und anderm widerumb geholffen wirdet, die gebur euerer zulage in 
vorrathe, underhaltung des bunds und laistung der hilf nach des 
reichs anlage alfidan auch zulegt, liffert und laistet. Doch was wir 
hierauf von hochermeldtem un&rm vettern und bruder vor antwort 
bekomen, die und was sich sunst hierinnen ferrer furzunemen ge- 
bUren will, wollen wir euch alBdann nit bergen, dann euch sein wir 
mit sundern gnaden genaigt.

Dat. Wulffenbuttell, sontags nach Dyonisii anno XXXVIII.
(Unterschrift fehlt.)

Den ersamen, weisen unsern lieben besundern N. burgermaistern 
und rathe der stat MulhauBen.

30) Kaiser Karl V. an Burgermeister und Rat der Stadt Miihl- 
hausen *).
1539, Juni 10, Toledo.

Der Kaiser lobt die Stadt wegen ihres Beitrittes zum Niirn- 
berger Biindnis. Dem Herzog Heinrich von Braunschweig ist be- 
fohlen, sie bei dieser Vereinigung zu schiitzen und zu handhaben.

Original und gleichzeitige Kopie.
Miihlhauser Archiv.

Karl von Gots genaden Romischer kayser, 
zu allen gezeyten merer des reichs etc.

Ersamen, lieben, getrauen I Uns hat der hochgebome Heinrich, 
hertzogk zu Braunschwigk und Luneburgk, unser lieber ohme und 
furst, zuerkennen gegeben, wie das ir dye cristlich ainigunge in 
nechstvorschenem XXXVIlite" jare zu Nurnbergk zwischen uns, 
unserm freundtlichen lieben bruder, dem Romischen kunigk, ge- 
dachtem hertzogk Heinrichen und andern gehorsamen fursten auf- 

1) Z. K. 8. II, S. 74; 8.A. 8. 134.
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gericht und jiingstlich durch uns unter unsern anhangenden insigel 
ratificiert, bewilligt und angenohmen habt, welches uns von euch zu 
sonderm gnedigem danckbar gefallen kombt. Und haben daraul ge- 
dachtem unserm oheim und fursten hertzogk Heinrichen ais obersten 
gemelter cristlicher aynigunge des Sechsischen krayB bevolen, euch 
von unsern und gemeyner buntnus wegen bey solcher ainigung zu 
schutzen und zu hanthaben, wie ir dan solchs und anders belangendt 
euer aygen sachen, dye er bey uns geworben hait, von seyner liebe 
witter vornehmen werdet. Das wollen wyr euch genediger mainunge 
nit vorhalten.

Geben in unser stadt Toleten am X tag des mons Junii, anno d. im 
XXXIX, unsers kayserthumbs im XIX und unser reiche im XXIII.

Carolus.
ad mandatum caesareae catholicae 

Mtis proprium 
Obern burger.

Den ersamen unsern und des reichs lieben getreuen N. burger- 
meister und rath der stat Mulhausen.

31) Herzog Heinrich der Jiingere von Braunschweig und Liine- 
burg nimmt die Stadt Muhlhausen in das Niirnberger 
Biindnis auf1).

1539, Juli 29, Wolfenbuttel.
Kopie.
Miihlhauser Stadtarchiv, Akten ohne nahere Bezeichnung.
Wyr von Gots genaden Heinrich der junger, hertzogk zu Braun- 

schwigk und Luneburgk etc. bekennen und thun kundt, ais der lob- 
lichen aufgerichten bundtnus der Sechsischen prorintz erbetner und 
vorordenter oberster gegen meniglich mit dissem offnen briefe:

Ais uf der Romischen keyserlichen Maiestat, unsers aller- 
gnedigsten hern, vorordnen, begern und bevelich zuerhaltung unser 
cristlichen religion gemeinen fridens und fridlichen anstandts ain 
christliche bundtnus sampt nebengestelten artickeln gemacht, be- 
schlossen und aufgericht worden, der datum lautet zu Nurmberg am 
zehende tage des monats Junii nach Cristi unsers seligmachers geburt 
funfzehnhundert und im achtunddreyssigtem jare, das wir auf unsern 
domals angenommenen bevelch und gewalt mit guter vorbetrachtunge, 
wissen, willen und rathe unserer bundtsverwandten und verordenter 
rathe die ersamen und weyssen burgermeister und rathe der stadt 
Molhausen sampt allen und yeden yren mitburgern, undersassen, 
verwandten und yrer oder derselbigen yedes habe und gutern, die 
ynen oder den yren erblich oder yr lebenlangk in oder ausserhalb 
yrer stadt in yren gerichten oder gebieten zuvorsprechen zustehen, 
auf etliche vorbeschene handlung in disse unser cristliche aylf jarige 
ainigung und biindtnus genommen und entpfangen haben, thun das 
auch hiemit in chraft diesses briefes, also das sie mit allen yren 
gutern und zubehorungen, wie obstet, in berurter unser aylfjarigen 
aynigung und den darneben ufgerichten artickel, wie die von wort 
zu wort lauten, sie und mit rathe, hilf, schutz und allem andern, 
was sich vermoge der angeregten ainigung geburt, nit anders gehalten 
werden sollen, ais weren sie in obgemelter ainigungsverscnribunge 
mit nhamen auch aufigedruckt.

1) Z. K. 8. II, S. 75; S.A. S. 135.
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Nachdem aber die mergenanten von MulhauBen sich schwerlich 
beclagt, das sie gantz und gar erschopft und derhalben widder zum 
yorrathe noch unterhaltung des bundts beylegung zuthun im ver- 
mogen sin, so ist doch durch die gemeinen des cristlichen bundts 
stende bedacht, das sie aus disser bundtnus nicht zulassen und darauf 
ynen solliche erlegung zum vorrathe und underhaltung difimals gut- 
williglich nochgegeben worden, doch der gestalt, das sie nach widder- 
erlangung yrer enthendigten dorfern und giiteen die gebure yrer 
zulage in berurten vorrathe und zu underhaltung ais dann auch 
erlegen und mitler zeit auch damach sich mit profiant, offnung, 
zuzuge und hilf, sovil ynen immer moglich, geschickt halten und 
im fal der notturft solche hilf yeder zeit nach des reychs anschlage 
unwaygerlieh laisten und sunst in alle andere wege, ais getreuen 
bundsverwandten zustehet, nach laut und Yermoge der eynigung sich 
halten und beweyBen sollen und wollen, wie sie dann bey yhren 
eheren und treuen an aidts stadt in yrem deshalber uns ubergebnem 
reversbrief yorschrieben, zugesagt und sich vorbunden haben, alles 
getreulieh und ungeverlich.

Zue urkunt haben wir ynen dissen briefe mit unserm anhangen- 
dem secret insigell besigelt und unserm gewonlichen handzeychen 
underschrieben gegeben und dagegen herausser yren besigelten und 
reversbriefe entpfangen.

Gescheen zu Wulfenbuttel nach Cristi unsers lieben hern geburt 
funfzehenhundert und im neun und dreyssigten jare, am Dinstag 
nach Jacobi Apostoli.

(Unterschrift fehlt.)
(Concordatum cum originali de verbo ad verbum quod ego 

lohannes Helmolt manu mea propria attestor.)
Aufschrift: Wye dye von Molhausen durch den hochgebornen 

fursten hern Heynrichen, hertzogk zu Brunschwig, in das christliche 
buntnus genohmen.

31) Die Stadt Muhlhausen tritt dem Niirnberger Biindnis bei1). 
1539, August 4, Muhlhausen.

Kopie.
Miihlh. Stadtarchiv, Acta Religionis.

„Das christliche Nurmbergische buntnuB.
Wyr burgermeyster und ratht der stadt Molhausen bekennen 

und thun kundt fur uns, unsere mitburger und nochkomen : Ais uf 
der Romischen kay. Mait., unsers allern genedigsten hern, verordenen 
bevelh und begeren zu erhaltunge unsers heyligen cristlichen glaubens, 
landtfridens und gemachten fridtlichen anstandts ain cristlich bunt
nus sampt etlichen nebenartickeln volnzyehung solcher cristlichen 
ainigung gemacht, beschlossen und aufgericht worden, der datum 
steet Niirmbergk am zehenden tage des monats Junii nach Christi 
unsers lieben hern geburt fiinfzehen hundert und im acht und 
drissigsten jare, welche wyr zuenthaldunge unsers cristlichen glaubens, 
fridens, ainickait und gemayner wolfart, auch uns, unsern mitburgern, 
untersassen und vorwantten selbst vor nutz, dinstlich und furderlich 
erachtet und derhalben soviel gehandelt und erlanget haben, das wyr 
sampt itztberurten unsern mitburgern, untersassen und yorwantten,

1) Z. K. S. II, S. 75; S.A. S. 135.
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auch unser aller und jedes habe und giitern, dye uns allen ader 
unser jeden insonderheyt erblich ader unser aller und jeder leben- 
langk in ader ausserhalb angeregter unser stat, in unsern gerichten 
ader gepieten zuversprechen zustehen, in solche cristliche eylfjerige 
buntnus von dem durchleuchtigen hochgebornen fursten und herren, 
hern Heinriche dem jiingern, hertzogen zu Braunschwigk und Lune- 
burgk, unserm g. hern, ais solcher loblicher christlichen ainigunge 
der Sechsischen provintz erbetenen und vorordenten obersten auf 
seiner furstlichen gnaden angenommenen bevelh und gewalt mit 
wissen, wyllen und ratht der andern bunts vorwanten und vor- 
ordenter rethe eingenomen und entpfangen worden seyn, alles nach 
laut und inhalt seiner f. g. derhalb uns gegebener underschriebener 
und besiegelter neben vorschribunge von wort zu wort also lautendt: 
„Wyr von Gots genoden Heinrich der junger" etc. Das wyr demnach 
dargegen bewilliget und bey unsern waren worten eheren und guten 
trauen an aidtsstadt vorsprochen und zugesagt haben, vorsprechen 
und zusagen auch in kraft diesses briefes dye berurte christliche 
ailf jarie ainigunge sampt den neben artickeln in allen derselbigen 
stucken, puncten und inhaltungen, in massen sye von worten zu 
worten hierinnen gesetzt und auBgedruckt weren, vor uns, unser 
mitburger und nachkommen stet, vest und unvorriickt und un- 
vorbrochlich zuhalten, unser gebur noch widder erlangunge unserer 
enthendigten dorfer und guter zum vorrathe und unterhaldunge der 
berurten cristlichen ainigung zu erlegen, auch mitteler zeit und dar- 
nach mit profiant, offenunge, zuzuge und hulf, so vhiel uns immer 
mogelich, geschickt zuhalten und im fali der nottorft solche hulfe 
yeder zeit noch des reichs anschlage unwaygerlich zulaisten und sunst 
in alle andern wege ais getrauen buntsvorwanten zustet, noch laut 
und vermoge der einigunge uns zuhalten und zu beweyssen, und 
hinwidderumb gehalten nehmen wollen, alles getreulich und un- 
geferlich.

Zu urkundt haben wyr unser stadt ingesiegel wyssentlich an 
diessen brif gehangen, der gegeben ist noch Cristi unsers lieben hern 
geburt im funfzenhundersten und neun und drissigsten jare, montages 
noch Vincula Petri.

(concordatum cum vero originali.)

32) Schreiben des Landgrafen Philipp von Hessen an den Kur- 
fiirsten Johann Friedrich von Sachsen ).1

1) Z. K. 8. II, S. 85; S.A. S. 145 (Anm. 2 ist 1540 statt 1541 
zu lesen).

XXVI. 23

1540, Oktober 29, Spangenberg.
Der Landgraf halt die Einfiihrung der Reformation in den 

Dbrfern des Muhlhauser Gebietes fiir angebracht. Der Kurfurst 
wird gebeten, mit dem Herzog Heinrich von Sachsen dariiber zu 
verhandeln, damit die drei Fursten die Dorfer zu dem genannten 
Zwecke visitieren lassen kbnnen.

Original.
S.-Ernestinisches Gesamtarchiv zu Weimar, Reg. B. 402, fol. 44.
Unser freuntlich dienst und was wir liebs und guts vermugen, 

zuvor! Hochgeborner furst, freuntlicher lieber vedter und bruder! 
Nachdem hoch von nbthen, das die Molhausischen dorfer, welche
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euer liebten, unserm freuntlichen lieben ohmen und schwager her- 
zogen Henrichen zu Sachssen und uns zugleich zustehen, forderlichen 
durch baider euerer liebten und unsere visitatores yisitirt und mit 
evangelischen gotseligen predicanten, auch mit christlichen aposto- 
lischen lehren und ceremonien bestelt und versehen werden, so ist 
demnach an euer lieb unser freuntlich bitt, euer lieb wollen mit ge- 
dachtem unserm freuntlichen lieben ohmen und schwager handlen, 
damit euerer baider liebten und unsere visitatores solche Molhausische 
dorfer uf eyn bestimpte namhaftige zeit zum aller forderlichsten 
visitirten und dieselbigen nachmals mit evangelischen gotseligen 
predigern auch christlicher lehren und ceremonien bestelt und ver- 
sorget werden. Doran beschicht ein gotlichs gutts wergk. Dieses 
wolten wir euer liebten freuntlicher meynunge nit pergen und thun 
uns dessen also zu euer liebten freuntlichen yersehen, dero wir 
yetterlich zu wilfaren gneigt.

Datum Spangenberg freitags nach Simonie und Jude anno 
etc. XXXX.

Philips von Gots gnaden landgrave zu Hessen, grave zu Catzen- 
elnpogen etc.

(gez.) Philips 1. z. Hessen subscripsit.
Dem hochgebornen fursten hern Johans Fridrichen, herzogen 

zu Sachssen, des hailigen Rhomischen reichs erzmarschalhn und 
churfiirsten, landgraven in Dhoringen, marggrayen zu Meissen und 
burggraven zu Magdeburg, unserm freuntlichen lieben vettern und 
bruder.

33) Schreiben des Kurfiirsten Johann Friedrich an Herzog 
Heinrich von Sachsen').

1540, November 7, Torgau.
Der Kurfurst iibersendet eine Abschrift des yorstehenden Briefes. 

Der Herzog mbge ihm mitteilen, an welchem Tage die. Yisitation der 
Dorfer yorgenommen werden solle. Der Kurfurst will dann dem 
Landgrafen Nachricht zugehen lassen.

Originalkonzept (mit eigenhandigen Zusatzen des Kurfiirsten).
S.-Ernestinisches Gesamtarchiy zu Weimar, Reg. B. 402, fol. 89.
Frundlicher lieber yedter, schwager und gevatter. Wie uns itzo 

der auch hochgeborne furst her Philips landgraf zu Hessen etc., 
unser freundlicner lieber yedter und bruder, der yisitation halben, 
so von eur, seiner liebten und uns in den Mulhausischen dorfern 
solte bestelt und furgenomen werden, geschrieben hat, solichs werden 
euer liebten aus anliegender cupei yornhemen. Dieweil dan solichs 
aein christlich wergk, doryn wir allerseyts yon ampts wegen zu thun 
yorpflicht sein, nhemlich das berurte Mulhausische dorfere mit ge- 
schickten predicanten, christlicher evangelischer lehre und ceremonien 
yorsehen und nit lenger doran yerzogen werden, so ist unser frund- 
liche biet, euer liebten wolle sich mit uns ains namhaftigen tags 
yergleichen und yereinigen, dorauf euer liebten, der landgraff und 
wir die unsern in die yoigtei gen Mulhaussen abefertigen und gemelte 
yisitation und yerordenunge furnhemen lassen. Dann wann uns euer 
liebten in dem ire meynung zu erkennen geben, wollen wir es dem

1) Z. K. S. II, S. 85; S.A. S. 145.
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landgrafen weyther vermelden, damit seine lieb die iren darzu auch 
verordnen muge, wir lassen dan vermittlen, das seine lieb doran nit 
wirdet mangel sein lassen. Solchs haben wir euer liebten nit bergen 
wollen und seind derselben frundlich zu dinen geneigt.

Datum Torgau suntags nach Leonhardi 1540.
Johans Fridrich etc.

An herzog Heinrichen zu Sachssen etc.

34) Herzog Heinrich von Braunschweig und Liineburg an 
Biirgermeister und Rat der Stadt Miihlhausen').

1540, Dezember 18, Liebenburg.
Die Angelegenheit der Stadt, Auflosung des Yertrages von 1525 

betr., ist dem Kaiser vorgetragen. Sie soli auf dem nachsten Reichs- 
tage verhandelt werden. Der Herzog wird dann fiir die Stadt bei 
dem Kaiser eintreten.

Original.
Miihlh. Arch. Akten ohne nahere Bezeichnung.

Von Gots genaden Heinrich der junger, 
hertzogk zcu Braunschwig und Luneburgk.

Unser gunst und genedigen willen zuvorn, ersamen, lieben, 
besondern, wyr haben euer schriben, darinnen ir bitten thut, euch 
zcuverstendigen, wie euere sachen bey der Romischen kay. Mait., 
unserm allerngenedigsten hern, zcustehen etc., alles inhalts genedig- 
łich vorstanden. Mogen euch darauf hinwidder genediger meynunge 
nit bergen, das wyr berurte euere sachen an hochstermelte Ro. kay. 
Mait. durch iren vicecantzler doctor Matthiassen Halten mit allem 
vleis haben gelangen lassen, welche sachen ir Mait. bill uf kunftigen 
reychstagk aufgeschoben und sich genedigst erboten haben, mit allen 
genaden sich darinne wyssen zcuertzaygen. Denmach wyr aber den- 
selben reychstagk aigener person zcubesuchen bedacht seyn und 
darfur achten, das ir denselben auch besuchen werdet, so wollet uns 
durch dyeselben euern geschickten vertraulich in gehaim ansprechen 
lassen, sein wyr genaigt, mit allem genedigem yleyB euch in euern 
sachen bey kay. Mait. getreulich befurdern und euch willich zcu- 
erscheinen, dyeweyl ir euch so gutwilligst in unser christliche Nurm- 
bergische bundtnus begeben, so gehorsamlich bey kay. Mait. und 
derselben buntnus vorharret.

Wan euch auch etwas widderwertigs zcustunde oder zcuge- 
schoben, das ir beleydiget adder beschwert wurdet, dasselbige wollet 
uns nicht verhalden; wollen wyr yeder zceit vormoge und nach inhalt 
angeregter unser cristlichen bundtnus neben kay. Mait. und andern 
unsern bundtsvorwantten mit ratht, hulf und trost nit underlassen, 
dan euch yeder zceit gnadt und gunst zcuerzcaygen seint wyr ge- 
nayget.

Dat. Liebenburgk am sambstag nach Lucie(ae), anno etc. XL.
H. h. z. B. u. L. d. j. 

men hant.
Den ersamen unsern lieben besondern N. burgermaistern und 

rathe der stadt Molhausen.

1) Z. K. S. II, S. 76; S.A. S. 136.
23*
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35) Herzog Heinrich. von Braunschweig und Liineburg an 
Biirgermeister und Rat der Stadt Muhlhausen )1

1) Z. K. S. II, S. 76; 8.A. S. 136.
2) Z. K. S. II, S. 84; 8.A. S. 144.

1541, Januar 10, Wolfenbiittel.
Der Herzog hat das Schreiben der Stadt erhalten. Die Miihl- 

hauser sollen sich durch die von seiten des Kurfiirsten und des Land
grafen wegen des Beitritts zum Niirnberger Bundnis drohende Un- 
gnade nicht schrecken lassen, vielmehr dem Herzog uber ein etwaiges 
Yorgehen der Fiirsten Bericht erstatten. Sie diirfen auf Hiilfe rechnen.

Original.
Miihlh. Arch. Akten ohne nahere Bezeichnung.

Von Gots genaden Heinrich der junger, 
hertzogk zcu Braunschwigk und Luneburgk.

Unser gunst und genedigen wTyllen zcuvorn, ersamen, lieben, 
besundern! Unser obervogt Baltasar von Stechau hat uns euer an 
inegethanes schreyben furgetragen, darauf mogen wyr euch genediger 
meynunge nit bergen, das wyr vor acht tagen ainen unsern potten 
mit der antwurt auf euer jungst uns zcu aigen handen uberschicktes 
schreyben an euch gefertiget haben, in zcuyorsicht, derselbige numehr 
bey euch ankommen sey. Das ir aber von den chur und fursten 
zcu Sachssen und Hessen umb des wyllen, das ir euch in dye 
cristlichen buntnus bewogen, biBher nit kleyner ungenad habet ge- 
wertigk seyn miissen, das wolle euch nit schregken noch so sere 
beschweren lassen, sondern wan euch von den selben adder andern 
etwas beschwerlichs begegnet adder zcugeschoben wurdet, das wollet 
jeder zceit uns zcuerkennen geben, sollet ir befinden, das wyr euch 
vormoge des berurten buntnus sampt kay. Mait. und andern ainiunges 
yorwantten mit rathe, trost, hiilfe und beystandt nit yorlassen, sundern 
in alle wege retten und handthaben wollen. Dan es steen Got lob 
unsere bundtsachen bey hochstermelter kay. Mait. und sunst gantz 
wol, es solle auch uf diesem reychstagk allen sachen und beschwe- 
rungen, ob Got wyl, dermassen geraten werden, das wyr dye bunts- 
yorwantten zcu allen thaylen vor unsern widderwertigen wol gesichert 
sein und blyben wollen.

So haben wir yor zcweyen tagen von kay. Mait. und auch 
unsertn lieben yettern und brudem hertzogen Ludewigen zcu Bayern 
schriften bekomnaen und daraus nit anderst vorstanden, dan das der 
angezcogen reychstagk entlich einen yorgangk gewinnen wirt. Whu 
ir nuhn dye euern darauf schicket, sollet ir uns laut jungester unserer 
antwurt in alle wege ais euern genedigen hern befinden, den wyr 
solchs zcu genediger Antwurt hin widder nit wolten yorhalten.

Dat. Wulfenbeuttel am montage nach Trium regum, anno 
CXXXXI.

H. h. z. B. u. L. d. 
mein hant.

Den ersamen unsern lieben besundern burgermaistern und rathe 
zcu Mulhausen.

36) Schreiben der Amtleute Eberhard von der Thann und 
Friedrich von Wangenheim an den Kurfiirsten Johann 
Friedrich und den Herzog Johann Ernst von Sachsen ).2
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1541, Juli 9, Eisenach.
Kurzer Bericht iiber Verhandlungen, die zu Miihlhausen statt- 

gefunden haben. Dort ist Naheres in betreff der Visitation der 
Dorfer yereinbart. Das gemeine Volk und einige Mitglieder des 
Rates in Miihlhausen haben Verlangen naeh dem Evangelium; drei 
oder vier Ratsmitglieder sind heftige Gegner der Reformation, diese 
haben das Heft in den Handen. Mitteilungen und Vorschlage, be- 
treffend den in Absehrift beigefiigten Pachtvertrag, der zwischen dem 
deutschen Orden und der Stadt abgeschlossen ist.

Original.
S.-Ernestinisches Gesamtarchiy zu Weimar, Reg. B. 402, fol. 

45—48’
Durchlauchtigiste und durchlauchtige hochgeborene chur- und 

fursten! Euern chur- und furstlichen gnaden sein zuyor unsere unter- 
thane, schuldige und ganz willige dienste. Gnedigiste und gnedige 
herren, wir seind unserm negsten schreiben nach zu Mulnhausen 
beneben herzog Heinriehen und des landgrafen rethen vorschiennes 
suntags nach Johannis ankummen, aldo bis auf den yolgenden mitt- 
wochen nach mittage vorharret und inhalts euer chur- und furstlichen 
gnaden instruction und handelung furgenommen und dieselbige verab- 
schiedet, wie euer chur- und f. g. aus bei verwartem unserm bericht nach 
der lenge finden zu yerlesen. Dieweil dann in solchen bericht unter 
anderm zu befinden, das allerseits euer chur- und f. g. Sachssen 
und Hessen rethe auf den suntag nach Egidy zu Treffurt und ab- 
helfung derselbigen irrung einzukommen, wie dan albereit dem haupt- 
man des Eichsfeldes solcher tag auch ist angekundiget, desgleichen 
allerseits e. chur und f. g. ein ieder zwen und also in einer summa 
sechs irer rethe, darunter drey theologen sein sollen, auf schirst- 
kunftigen montag nach Marie geburt kegen Mulnhausen zu der visi- 
tation der dorfschaften in der yoigtey und pflege gelegen, yerordenen 
sollen, sich yergniigt und yerglichen, welches warlich fur allen dingen 
hoechlich von notten sein will, so werden ungezweifelt e. chur- und 
f. g. mit yerordenung der rethe und iiberschickung dere yorigen Tref- 
furtischen handelung darauf sich zu erzeigen wissen, damit ires 
theils diese handelung und tagsatzung ohne frucht nicht verlaufen.

Daruber wissen mir e. chur und f. g. in unterthenigkeit nicht 
zu yerhalten, das das gemeine volk binnen Mulnhausen und auch 
etzliche des rats des evangelions hoechlich begeren und seind iiber 
drey adder vier personen nicht im radt, so vhast die furnembste 
und geschickste, die die andere regieren, solche practica jetzt zu 
Regensburgk suechen und hieror alwege widder das heilige wort 
Gottes und e. chur- und f. g. getrieben haben. Das aber der theil 
in und ausserhalb des rats, so dem evangelion gneigt, e. chur- und 
f. g. solten ersuechen und umb das wort Gottes bitten, das ist 
inen yhast gefherlich und aus mancherlei bedenken nicht woli zu 
erheben.

Wir iibersenden aber e. chur- und f. g. hierbei yerwart copien 
eines yertrags yorschiennes XXXIIIlten jars zwuschen dem ern 
wirdigen und edeln herrn Christoffel von Reckenroett, stathalter der 
poley des Teutzschen ordens in Dhuringen, an einem und dem rath 
zu Mulnhausen anderstheils der pfarbestellung halben aufgericht 
denn wir jetzo allererst durch yertraute personen bekummen. Darinnen 
werden e. chur- und f. g., das alle pfarrer in Mulhausen dem Teutz- 
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schen orden zustehen und welcher gestalt sie dieselbige auf zwelf 
jhare, dero nuemher sieben verflossen, zu bestellen dem rath haben 
zugestellet, befinden. Dieweil dan in demselbigen vertragk ein artickel 
unter anderm angehengt des lauts, ob sich auch aus verhenknus 
Gottes zutruge, das die relligion und ordenung der geislichen geandert, 
so sollen doch ein erbar ratt der stadt Mulhausen die obbestimpten 
des ordens guetter mit allen iren freiheiten, herligkeiten und gerechtig- 
keiten, nutzung, zu- und eingehorung, nichts aavon ausgeschlossen, 
in massen sie des innen gehapt und gebraueht, niemands anders dan 
dem herren, seinen nachkummen des Teutzschen ordens zustellen 
und iiberantworten.

Und aber dieselbige relligion und ordenung der geistlichen nue- 
mehr durch das ganze furstenthumb zu Dhuringen und demnach 
auch in dieser palley allenthalben, Got habe lob, gefallen, so wollen 
e. chur- und f. g. beneben unserm gnedigen herrn herzog Heinrichen 
zu Sachssen, darauf bedacht sein, ob dieselbe mit vilgedachtem stat- 
halter und dem Teutzschen orden die wege finden und treffen mechten, 
das sie den Vertrag vermeege dieses artickels dem rath zu Muln- 
hausen aufschreiben, die pfarrbestellung und derselben guetter zu 
iren handen widderumb brechten und alsdann e. chur- und f. g. auf 
zimliche leideliche wege zukummen liessen. Auf diesen vhall hetten 
e. chur- und f. g. alle pfarren zu Mulnhausen mit eyangelischen 
predigern zu bestellen und der ratt doselbst des bei keiserlicher 
Majestat zu beklagen, alder abber billich zu wegern kein ursachen, 
dann sie haben ausserhalb dieses vertrags an solcher bestellung keine 
gerechtigkeit, noch viel weniger uber die personen einiche jurisdiction 
fur zu wenden. Jedoch stellen wir solches in e. chur- und f. g. hohes 
furstliches und bessers bedenken, die werden ungezweifelt darauf 
christlich bedacht sein, welcher gestalt sie das seligmachende wort 
Gottes dero und ander enden zu Gottes ehre und unser aller heyl 
und seligkeit ausbreiten und fordem moegen. Was wir dan dazue 
ferner dienen moegen, das erkennen wir uns fur Gott schuldig, 
seind es auch zu thuen in aller underthenigkeit ganz willig.

Es befinden auch e. chur- und f. g. hierbei verwart die uber- 
schickte hendel, instruction, bericht, des schossers rechnung, was 
wir auch von ime und dem rath fur gelt entpfangen, und e. chur- 
und f. g. bevelch nach Gunter Herwagen, dem rentschreiber, iiber- 
antwort haben. Hiermit e. chur- und f. g. viel gottseliger zeit und 
und alle wolfarth wunschende. Actum Eisennach sonnabents nach 
Kiliani anno etc. XLI.

E. chur- und f. g. w. v. Ebberhartt von der Thann zu Wart- 
burgk und Friedrich von Wangenheim zu Gerstungen ambtleuthe.

37) Schreiben des Kurfursten Johann Friedrich und des Her
zogs Johann Ernst von Sachsen an Eberhard von der Thann 
und Justus Menius1).

1) Z. K. S. II, S. 85; S.A. S. 145 (Anm. 5 ist zu lesen Johann 
Friedrich).

1541, Juli 15, Weidenhain.
Von der Thann und Menius sollen, wie verabredet, am Montag 

nach Maria Geburt in Muhlhausen eintreffen und am Dienstag die 
Dórfer yisitieren und die Reformation in denselben einfiihren. Fiir 
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den Fali, daB von den beiden anderen Fursten keine Visitatoren 
gesandt werden sollten, sollen v. d. Thann und Menius die Arbeit 
allein vornehmen.

Originalkonzept.
S.-Ernestinisches Gesamtarchiy zu Weimar, Reg. B. 402, fol. 

70—71.
Johans Fridrich churfurst und Johans Ernst.

Wirdiger Iiber andechtiger ratt und getreuer! Nachdeme du 
Eberhartt von der Thann weist, das in negster handlung zu Mul- 
hausen durch allerseits unser vedtern und bruders herzog Hainrichs 
zu Saehssen etc. und landgraf Philipsen zu Hessen etc. rethe beredt 
und verabschiedet ist worden, das ein ider zwu personen, dorunther 
ein theologus sein, uf montag nach Marie geburt schirsten gegen 
abend zu Mulhaussen ein zukommen verordenen und volgends dins- 
tags der yoigtey dorfer, so zur pfandschaft gehorig, visitiren und die 
unchristliche ceremonien und bebstische miBbreuche abschaffen und 
abthun lassen sollen, so geraichet uns solcher dein furgewenter v!eiB 
zu gefallen. Wann uns dann nun nichts leydlich sein wil, solchen 
unchristlichen greuel in beruerten dorfschaften der voigtey lenger zu 
dulden und die armen leute in dem yerfurischen irthumb stecken zu 
lassen, so begeren wir, ir wollet euch uf den angesetzten tag gein 
Mulhaufien verfugen und volgende tage in den dorfern die visitation 
furnemen und die bebstischen greuel und ceremonien abthun und 
christliche gute ordennung uffrichten, die papistischen prediger ent- 
urlauben und andere christliche prediger, dorauf ir, Justus Menius, 
uf den vhal in mitler zeit wollet verdacht sein, die der hailigen 
schrift erfaren und verstendig sein, an ir stad verordenen, domit 
also Gottes wort ausgebreitet und weiter gepflanzt werden muge. 
Und im vhall obgleich obgedachte unsere vedtern und bruder herzog 
Hainrichen oder der landgraf zu berurter yisitation ordenung nit 
schicken wurde, ais wir uns doch zu iren libden nit wollen versehen, 
alsdan nichts weniger vermug der abred mit der yisitation yon unser 
aller wegen furtfaren und doruf, wie sichs dorin zutragen wirdet, 
yorfiigung thun.

Doran geschieht unsere gefellige maynung und woltens euch 
nit bergen.

Datum Weidenhain freitags nach Margarethe anno etc. XLI.
An Eberhartten von der Thann und Justum Menium, pfarrer 

und superintendenten zu Eyssenach.

38) Protokolle, betreffend die erste Kirchenyisitation in den zum 
Gebiete der Stadt Muhlhausen gehbrigen dorfern ')•

Kopie, Kbnigl. Staatsarchiy in Dresden, No. 8211, fol. 99—137. 
Original im Ernestin. Gesamtarchiy zu Weimar.

Bolstedtt.
Die pfarhe dieses dorfes gehet von eynem abt zu Fulda zulehen. 

Einkomen der pfarhe.
VII hufe landes, II schock VIII schneberger an gelde, ist zu 

der pfarre gestift wurden, gefellet auf die yier weichfasten. Darumb

1) Z. K. S. II, S. 83 ff.; S.A. S. 143. 
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ist dem pfarhern und kirchner jerlichen von dem salve ? schne- 
berger und von beden festen Nicolai und Elisabet III schillinge 
sampt andern accidentalien und gegeben wurden.

Item die vom Hain sollen der pfarhe II acker landes entzcogen 
haben, soli gerechtfertiget werden.

Die obgeschribene lenderigen und einkhomen der pfharre sollen 
und wollen die gemeine des dorfs zu ihren handen nhemen und irem 
pfarher hinfuro jerlichen zu besoldunge reichen und pflegen, wie 
in nach beschribenen receB vorleibt.

Volget der reces zwischen dem pfarher und der gemeyne zu 
Bolstedt aufgericht:

Kirchen einkomen
II hufe landes III schok an gelde erbzcinB II pfund wachs, 

XVIII pfund wachs von XVIII kuehen, davon sindt dem pfarher 
II pfund jerlichen gegeben wurden.

Kirchener.
V schog garben, gersten und korn, drei umbgenge brots, 

III acker landes, I acker wiesen, eine freie behausunge IX schne- 
berger mig (?) 1 pf. auf die vier weichfasten.

DieB dorf Bolstedt hat zwo kirchen, eine auserhalb des dorfs 
im felde, die andere im dorfe gelegen, und haben die einwhoner bis 
daher die feldt kirchen gebraucht. In deme ist vorschafft worden, 
das die feldtkirchen, nachdeme es den leuthen gantz ungelegen, soli 
furderlich abgethan und die im dorfe angericht und darinnen das 
wort Gottes geprediget, geleret und andere cristliche ceremonien ge- 
halten werden.

Nachdeme auch die feldtkirchen abgethan, sol domach getracht 
werden, das das pfharhauB, darinne der pfarher biB anher gewhonet, 
Yorkauft oder yorwechselt und dem pfharher ein andere behausunge, 
so der kirchen in dorfe gelegen, mit gleicher freiheit, wie er die 
vorige innegehabt, yorschaffen wirdet.

Germar.
Disse pfharre gehet zu lehen Yon den Deutzschen hern und hat 

sie der pfarher zu Molhausen zu Unser Lieben Frauwen zuvorlyehen 
gehapt.

Einkomen.
XII acker landes, dokegen haben die inwhoner des dorfs die 

uber pfarhe zu Mulhausen jerlichen bis daher X fhure thuen mussen.
XII malder detzen zu Neun- und Eussershayligen, gefelt nicht 

mher dan V mtr; in deme sollen die eltisten Yorhort und dorumb 
erkundigung genhomen und gerechtfertiget werden, domit es widerumb 
ganghaftig gemacht.

VI malder haffern Yon der wustenung Klingcloff hat biB daher 
burgemeister Bodeman ingenhomen, soli ime furder nicht Yolgen, 
sondern von den schosser zu Molhausen dorob gehalten werden, das 
sie demjenigen, so sie die pfarhe zu Germar 1 fl. gefeld zu Erb- 
zcinse. (?)

Zculage dem pfarher.
X schog sollen und wollen hinfurder diess dorfs Germar irem 

pfharher oder seelsorger zu obberurtem einkhomen zulegen und auf 
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die vier ąuartal des jhares ein jedes ąuartal III schog entrichten, 
dakegen soli alle accidentalien, so sie bis daher haben gereicht, nicht 
mher gegeben, sundern gantz und gar gefallen und also abe sein, 
und sollen auch der zcehen fhuren, so sie der ober pfarre zu Mul- 
hausen biB daher haben pflegen mussen, hinfurder nicht mher 
schuldig zuthun sein.

Kirchen eynkhomen.
VII schog V schneberger III Pf. gelde zcinse jerlichen ein- 

khomens.
Kirchener.

Des kircheners lhon ist in ein feldt II acker, vorlhonet die 
kirchen.

Diesses dorf Germar hat ein pfaff aus Molhausen bis daher 
vorsorget und vorsehen, der hat sich nicht wollen esaminiren lassen, 
dero wegen ist disser zceit die pfarhe und seelsorge dem pfarher zu 
Bolstedt bevholen wurden, der sol sie mit predigen, reichunge der 
sacrament, mit der tauf, besuchung der kranken und alle christlichen 
ceremonien under weisen, vorsorgen und vorsehen.

Hungende.
Diese pfarhe gehet von dem landgrafe zu Hessen zu lehen.

Einkhomen der pfarhe.
II hufe landes seindt aufgelassen und gefellet dem pfarher 

doyon jerlichen XVI malder rocken und gersten.
VI malder weitzen von einer hufe landes zu Kleynen Graba.

Zulage dem pfarher.
VI schog sol diese dorfschaft hinfur jerlichen irem pfarher 

zulegen und auf die vier ąuartal, nemlich jedes ąuartal II schog 
reychen und geben, und sollen dakegen hirmit die accidentalia gantz 
gefallen und abe sein. Und nachdeme der pfarhof von yorigen 
innehabern der pfarre sol auBgelassen und furder gantz und gar 
yorkauft sein soli, das dem besitzer oder innehaber keines weges 
geburet, derwegen so sollen hirumb eigentliche erkundigung ge- 
nhomen und dorauf gedacht werden, das derselbige widerumb zur 
pfarhe gebracht, und soli solchen hof itzt Wolfgang Pflaum in 
besitz und gebrauch haben.

Kirchener.
III schog schneberger IIII Pf. geben ime die heiligenmeister 

auB der kirchen und seine accidentalia, dabeneben wurdt bericht, 
das hinvhor ein kirchener I hufe landes gehapt mit etlichen wiesen 
wachs, das haben disser zceit die heyligenmeister zu sich genhomen 
und umb einen zcinB auBgethan.

Kirchen.
Die leuthe dieses dorfs berichten, das der radt zu Mulhausen 

biB daher die heiligenmeister gesatzt und yorordenet und haben einen 
burger in der stadt beneben einem ime dorfe gesetzt und yorordent 
und sol der burger in der stadt alle register und briefe der kirchen, 
welcher Mertin Wenderot heisset, bey sich haben.
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Velchte.
Disse pfarre gehet zu lehen von dem Jungfrauencloster auf der 

Brucken zu Mulhausen und ist bis daher von dem probst desselbigen 
closters vorsehen wurden.

Einkomen der pfarre.
Disse pfarre hat haus und hof und einen schonen baumgarten, 

w.elcher dieses jahr in die X schog nutzunge ertragen, und haben 
die pfarre vorsorger bili daher ferner nichts mher dan ire accidentalia 
gehapt.

Zulage.
XV schog sollen die gemeine disses dorfs hinfur einen pfarher 

jerlicheu zulegen und auf die vir quartal des jars, nemlich jedes 
guartal III schog V schneberger reichen und geben, und sol hirmit 
die accidentalia, so sie bis daher haben gefallen mussen, gefallen und 
abgeschafft sein.

Kirchener.
1 IVtel landes und ohngeverlich VIII acker wiesenwachs, 

III schneberger weichfastengeld und II umbgenge brodts.
Kirchen.

Disse beide dorfer Hunge und Velchte sindt zusammen |ge- 
schlagen und einem pfarher disser zceit zuvorsorgen bevholen.|

Grossen Graba.
Diese pfarhe gehet von dem abt zu Volckenrhode zu len.

Einkhomen der pfarhe.
II hufe landes IIII acker; XX malder detzmes, steiget

und fellet, ist gersten, etzliche michels han, steigen und fallen.
Kyrchen einkhomen.

II schogk V schneberger III A, erbzinB XX ® wachs 
VIII schog IIII schneberger widderkaufliche zinB von ausgeliehen 
heuptsuma.

Kirchener.
Der kirchener hat auh jedem hause III metzen korns, steiget 

und fellet, und treget zu gemeynen jahren ohngeverlich X oder XI 
malder korns und hat dar zu III sotteln weysen.

Kleinen Graba.
Diese pfarre gehet von dem abt zu Volckenrhode zu lehen.

Einkhomen.
III hufe landes, XII acker wiesenwachs, I sottel baumgarten, 

XIIII rauch hann, III metzen gersten, erbzcinfi.
Kirchener.

Der kirchener hat auB einem jeden hause I IV<«1 korns und 
I brodt, treget an korn jerlich ungeverlich IX malder.

Kirchen einkhomen.
I schog VI schneberger II X, X ® wachs ) erbzcins, II schog 

I schneberger jerlicher widderkaufliche zcinB von heuptsuma.
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Disse zwei dorfer GroBen und Kleynen Graba seindt zusamen 
geschlagen und einem pfarher zu vorsorgen bevholen.

Disser pfarher bittet, das der pfaracker, in massen zu Bolstedt 
gescheen, der gemeine eingethan und im dokegen sein jerlich ein
khomen gereicht werden mogen.

Am mara.
Disse pfarre gehet von apt von Reiffenstein zu lehen, ist 

Mentzisch.
Einkhomen.

1 C X aeker landerie; lenderien sint zweie hofemenner an- 
gelassen und wirdt dem pfarher dovon jerlichen gereicht, nemlich

X malder korns ( Molhausche ma6
X malder gersten f

VI aeker hat der pfarher in jedes feldt in seinem gebrauch, zwey 
flecke widen (Weide?); II mtr. detzem zu Ammara.

Capella S. Daniel.
Einkhomen.

II mtr korns detzem, gefellet in die stadt Mulhausen, nempt 
der pfarher auch ihn.

Zulage dem pfarher.
XV sollen disse dorfschaft irem pfarher fur die abge- 

schafften accidentalien jerlichen geben und uf die vier ąuartal und 
jedes besonder III schog schne. enthrichten.

Capella Beate Virginis.
XI ® wachs II viertel wachs, gefellet zu erbzcinB.

Kirchen.
VIII ® wachs an erbzcinB, XX schneberger V Pf. an gelde 

erbzcinB. VI schog XIII schneberger X Pf. gefallen in beyde 
kirchen widderkauflich zcinfi.

Kerchener.
VIII malder korns hat der kerchener zu jerlicher besoldunge 

von den ackerleuten.

Rissern.
Disse pfharre gehet von dem ritterguth doselbst zu lehen, 

welches itzt ein burgman, Claus Ebenau genant, besitzt.
Einkomen der pfarhe.

III matr. korns, XXX schneberger, II huner, I flecke hoitz, 
V schneberger Tietzel Wolff, IIII schne. Gorge Halbritter zu 
Kaisershain, XII schne. Gorge Backaus und Valtin Britsultz zu 
Windeberg, III schne. III pf. Claus Schmidt zu Germar.

Zulage.
V schog sollen die gemeine dieses dorfs dem pfarher jerlichen 

zulegen und fur die accidentalien reichen und geben.
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Kirchener.
Der kerchener hat aus jedem hause 1 viertel korns, treget 

ungeverlich VII malder.
Kirchen.

XXXI schneberger IIII pf. widderkaufliche zcinB.
Diesse beyde dorfer Aronaara und Rissern seindt zusammen 

geschlagen und durch einem pfarher zuvorsorgen bevholen.

Horsmar.
Disse pfarre gehet zu lehen von dem comptur zu Gotha.

Einkhomen der pfarhe.
II hufe landes, 1 fiecke holtz, VIII malder korns, VIII schne., 

IIII pf. erbzcinse, II 0 wachs von der kirche, XV schne. von der 
kirchen.

Zulage.
VII schog sol disse dorfschaft irem pfarher jerlich fur die 

accidentalia geben uf die vir weichfasten und jede besonder 1 schog 
XV schneberger enthrichten.

Kirchen.
X viertel korns, 1 viertel haffern, 1 schog VII schne., IIII 0 

wachs erbzcinse; III schog X pf. an widderkauflich zcinse jerlichen 
einkhomen. I messgewandt for X (?) (Gulden?) hat die kirchen, 
wilch gehort den hern zu Molhausen, dakegen haben sie iren kilch 
im aufrur von inen bekhomen und noch einen.

Kerchener.
VIII malder korns jerlich besoldung.

Lengefeldt.
Diese pfarhe gehet zu lehen von Hansen von Entzenberg.

Einkhomen.
II hufe landes mit wiesenwachs, IIII schne: IIII pf. an gelde 

erbzcinse II schog V schne widderkauflich zcinse.
Zulage.

III schog sollen die gemein diesses dorfs irem pfarher jerlich 
fur die accidentalia reichen und geben.

Kirchener.
VI malder korns und zwene umbgenge brodts hat der kir

chener zu lhon, haben in XVI jhahren keinen kerchener gehabt.
Kirche.

IIII schne: erbzcinB, VI 0 wachs erbzcinfi, III schne: V pf. 
widderkauflich.

Diese beyde dorfer Horsmar und Lengefeldt sint zu sammen 
geschlagen und einem pfarhern disse zceit zuversorgen bevholen.

Kaysershayn.
Disse pfarre gehet von dem rath zu Molhausen zu lehen.
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Einkhomen
I hufe landes, I wesen XIII malder II metzen korns decem, 

II viertel erbzcins.
Zulage.

V fl. sol diesse dorfschaft irem pfarher vor die aecidentalia 
reichen und jede weichfasten das vierdenteil entrichten.

Kirchener.
VII malder I metze korns.

Kirchen.
XII schneberger an gelde 1 prb-e1n«
III 0 wachs f erbzcmK.
III schog (?) VII (pf. ?) jerliche widderkaufliche zcinse.

Dacherhoden.
Diese pfarhe gehet zu lehn von dem komptur zu Gotha.

Einkhomen.
II hufe landes, I teil im holtz beieinander, wan man auBteilt, 

XIII! malder korns detzem, X schafe I kho, von dem herten frey 
zuhalten.

Zulage.
V gulden sol disse dorfschaftirem pfarher hinfur jerlich vor 

die accidentalien auf die vier weichfasten und besunders den vierden- 
teil enthrichten.

Kirchener.
In diessem dorf seint X (?) hufe landes, gibt ein jede dem kerch- 

ner 1 metze korns und aus jedem hause auch I metze korns, treget 
ungeverlich V mtr. korns und einen umbgangk brots.

Kirchen.
XII schneberger IIII pf. V ® wachs erbzcinse, II schog XIIII 

schneberger widderkaufliche zcinse.
Diesse beide dorfer Kayssershayn und Dacherhoden sind zu- 

sammen geschlagen und disser zceit einem pfarner zuvorsorgen 
bevholen.

Windenberg.
Disse pfarre gehet zu lehen von dem rathe zu Molhausen.

Einkhomen.
X acker landes, X malder korns detzem.

Zulage.
VI schog sol disse dorfschaft hinfur irem pfarher zulegen und 

jerlich vor die accidentalien uf jede weichfasten den virdenteil ent
richten.

Kirchner.
8 malder 1 qtr. korns und einen umbgang brodts.

Kirchen.
II schog IIII gr. erbzcins, II viertel hafern zcinB, X 0 wachs.



358 Briefe und Akten zur Reformationsgeschichte

Salveldt.
Disse pfarhe gehet von dem rath zu Molhausen zu lehen.

Einkhomen.
1 yiertel landes, I ® wachs aus der kirchen, aus jedem haus 

VII (strich?) pf. jerlichen. Die wustenunge Forst hat zu zceiten zu 
disser pfarre gehort, was aber der pfarher dovon hat und disse pfarre 
ferner jerlichen einkhomen, wissen die menner nicht, sie berichten 
aber, das er Bernhart Fros zu Molhausen, pfarher zu unser lieben 
Frauen, wilcher sie bis daher vorsehen, die pfarregister alle bey sich 
haben solt. Derwegen solen solche register furderlich von ime er- 
fordert, dem itzigen vorordenten pfarhern dovon copien zugestellet 
und die originalien verwarlich in und bey der kirche enthalten 
werden.

Zulage.
IIII schog sol disse dorfschaft irem pfarher hinfuro jerlichen 

vor die accidentalien geben und uf die vier ąuartal jedes ąuartal 
besondern 1 schog enthrichten.

Kirchen er.
Der kirchener hat von einem jeden, der Salveldisch landt hat, 

er whone zu 8alveldt oder Windeberg, 1 viertel korns gebe, treget 
ungeverlich VII malder korns und einen umbgang brods.

Kirchen.
1 hufe landes, 1 malder korns ein jar, das ander jar 1 mtr 

haffern und das dritte jar nichts geben Hans Kula und jungę Hans 
Haldenhoff zu Graba zu zcinse, IIII ® wachs jerlich zcins, VII 
schne. jerlich widderkauflich zcins.

Disse zwey dorfer Windeberg und 8alveldt seint zusammen 
geschlagen und einem pfarher zu vorsorgen bevholen.

Dornede.
Diese pfarre gehet von dem rath zu Molhausen zu lehen.

Einkhomen.
IIII hufe landes vor Dornede, 1 flecke hoitz im Pfaffen loch, 

II acker hoitz zu Tieffental, XX schne. an gelde von der wustenunge 
Tieffental, einen baumgarthen umb die pfarre.

Kirchener.
VII malder korns jerlichen einkhommens.

Kirchen.
XXXIII schneberger II lau pf. II strich pf. zu erbzcinse jer

lichen, I ® wachs jerlichen zu zcinse.
Zulage.

VIII schog sollen die von Dornede irem pfarher jerlichen vor 
die abgeschafften accidentalien entrichten, uf jede weichfasten II schog.

Holnbach.
Dieses ist ein filial und gehort zu der pfarre kegen Dornede.

X malder detzem.
Einkhomen.
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Zulage.
II schog sollen die von Holnbach irem pfarhern jerlichen 'vor 

die accidentalien entrichten und jede weichfasten X senne.
Kirchen.

VI schneberger VIII pf. erbzcinB, 1 wiesen, dorvon vorkauft 
man das Gras jerlichen ohngeverlichen vor XV schneberger, 1 
schreckenberger von II ackerwiesen sint aufgelassen.

Kirchener.
Dieses dorf hat keinen kirchener, aufi deme, dieweil sie kegen 

Dornede gehoren.

Eugerhoden.
Disse pfarre gehet von dem langgrafen zu Hessen zu lehen.

Einkhomen.
1 hufe arthaftiges landes, etzliche struche holtz fur der lenderie, 

II acker weiBen, X malter korns detzem. Item ein jeder baur 
pfluget dem pfarher einen sommer acker und furet ime ein jeder ein 
ruder holtz, das mussen ime die hinderhedler hauen. Dargegen thut 
der pfarner ihnen ein geschencke.

Kirchener.
Dieses dorf hat in XXX oder XL jaren keinen kirchener gehabt, 

wissen derhalb von keinem inkhomen, das ime geburet.
Kirchen.

VII schneberger, 1 © wachs jerlicher erbzcins.
Disse vorschribene drey dorfschaften Dorende, Holbach, Euger

hoden sint dieser zceit, nach dem es in andere wege nicht hat 
bestalt werden mogen, zusammen geschlagen und einem pfarher 
dieweil dieselbigen nach aller notturft zuvorsorgen und zu vorsehen 
bevholen.

Voygtey.
Obern Dorla.

Disse pfarhe gehet zu lehen von dem probst des stiefts zu Saltza, 
wilchs stiefts in diessem dorfe gelegen und gegen Saltza transferit, 
ohngeverlich vor achtzigk jaren.

Einkhomen der pfarhe.
1 hufe landes, dorunther wiesenwachs zu einem fuder hau, gibt 

jerlichen III malder korns. VI malder korns erbzcinB von der Hern 
mullen, III schog, IIII schne. an erbzcins, XIII fl. II schne., IIII 
pf. widderkaufliche zcinse.

Ais aber der stift zu Salza wyland in diessem dorfe gelegen, 
haben die gemeine eine canonica und vicaria zu vorleihen gehapt, 
welche in disser zceit durch die thumhern entzogen.

Item es sindt zwu vicarien zu Dorla, welcher eine Johan Wilden- 
bach, die ander Silvester Rechenbach inen hat, und solcher vicarien 
halben ist weylandt dem dechant und stift zu Saltza und der ge
meine zu Obern Dorla durch den official zu Saltza, Ditterichen 



360 Briefe und Akten zur Reformationsgeschichte

Helfferichen, schultheissen in der voigtei, ein vortrag aufgericht, 
das die vicarien zu Obern Dorla beide residiren, oder aber das den 
alterleuten, den gottesdienst dovon zu bestellen, volgen lassen sollen. 
Und dieweil die vicarien dieser zceit nicht residiren, ist durch den 
langgrafe zu Hessen etc. hiebevor bevholen, das dem pfarher dovon 
eine zcimliche zulage bescheen und vorordnet werden soli.

Vicaria, welche her Johan Wildenbach seliger in besitz (ge)hapt.
Einkhomen.

Eine behausunge, vorfellet, zcinse dem sangkmeister 1 han, 
1 schog X schne. III pf. erbzcinfi II1/, schog IIII schneberger 
widderkaufliche zcinse, II hufe landes, ahn lenderie gibt jede hufe 
II mtr. weifie, II malter rocke und II malter gerste.

Vicaria, welche er Silrester Rechenbach besitzer gewesen.
Item eine behausunge, welche vorwustet, zcinset dem thom- 

probst XII schneberger und 1 gans, 1 hufe landes, welche Gorge 
Bartel und Johannes Koler itzt inne haben, zu Obern Dorba, geben 
davon II mtr weytzen, II mtr. rocken, II mtr gersten und III mtr 
haffern, 1 wiesen, gelegen unter dem Guntzell, gehort zu obberurte 
hufe landes und gibt jerlichen den Deutzschen hern in der aide 
stadt zu Molhausen XII schneberger, 1 ® wachs.

Sanct Niclaus capella auf dem anger lehnt der tumprot (probst), 
hat itzt Martin Kroberg innen. 1 hufe landes, hat Erdmann innen, 
gibt jerlichen 1 schog; 1 wiesen under dem dorfe, hat Hans Koler 
innen, gibt davon 1 schog, II schog 1 schneberger erbzinfi von 
lenderien, VI gerst erbzins, II han erbzins.

Nota: ein weinberg, so zu der capellen gehorig und davon 
khommen, darumb ist Hans Weber befragt, der bericht, er habe inen 
mit urteil und recht erhalten; soli ferner erkundigung darumb be
scheen und gerechtfertiget werden.

Kommenda corporis Cristi einkhomen: 1 schog, V schne. an gelde.
Item 1 hufe landes, ist durch Hagendorn entwant und vorkauft. 

Da das die nackbarn nicht gewilligt, hat er inen 1 weisen dovor 
ingesatzt, ob sein furnehmen nicht solt stadt haben, das sich die 
gemeine ader inhaber derselbigen ahn der gemelten weisen ires ent- 
wandten landes erholen solten. Bitten die gemeine umb hulf zu der 
weisen, das ire doran zu bekommen, solt gerechtfertigt werden.

Kirchen.
Einkhomen.

III schog IIII pf. an gelde erbzcinse, V ® wachs, VIII fl. 
II pf. widderkaufliche zcinse, III kelche.

Kirchener.
II hufe landes gehoren das kirchdienste, davon haben die in

haber derselbigen jerlichen VIII mtr korns enthricht, ais aber der 
stift von Obern Dorla kegen Saltza transferirt, haben der dechant 
und capitel solche zwu hufe landes umb zcinse zu sich genhomen 
und der gemeine und kirchener die cammer ufm crutzegange dorvor 
eingethan, sich seines lhons doran zu bekommen. Dieweil aber die 
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cammern von jar zu jar yorfallen und die gemeine die mit schweren 
uncosten haben efhalten mussen und zu besorgen, whue sie gantz 
yorfallen, das die gemeine solche des kircheners lhon auf sich nhemen 
musten, bitten derwegen, das mit dem dechant und capitel sovil yor- 
schafft, das sie solche zwu hufe landes widderumb von sich liessen 
und die cammer und den crutzgang widderumb zu sich nehmen. 
Gefellet aus der cammern ist jerlichen X malter korns, 1 malter rom 
seiger zustellen, einen umbgang brodę, tragen ohngewerlich 1 CXX 
brodt.

Langula.
Disse pfarhe gehet zu lehen von der gemeine doselbst.

Einkhomen.
II (oder ?) hufe landes, V acker weniger 1 yiertel, gibt zu 

zcinse. dem schultheissen II schill, enthricht die gemeine, II fl. an 
gelde erbzcins, VIII schne. auB der kirchen, V schne vor salve, nimpt 
der kirchen er den dritten taił, VIII fl. vor die accidentalia IIII 
Mulhausche malder korns.

Zulage.
X V schog soli diesses dorf irem pfarhern zulegen, dafur thuen 

sie bitten und ire unvormoglichait und das sie hiebevor irem pfarher 
VIII schog fur die accidentalia zugelegt, anzeigen.

Kirchener.
Item von XXII lehen zu Langula von jedem lehen III garben 

halb korn, halb haffern, item XVIII hufe landes, gibt jede hufe dem 
kirchener VI garben korns und VIII brote. Item aus jedem huse 
ein hausbacken brot, item von einem hindersassen, welcher der hufe 
landes ader die lehen nicht hat, VII lauen pf. Item ein jeder, 
der pferde hat und der obberurten hufen oder lehen nicht, hat er 
vier pferde, so gibt er zwue metzen, hat er II pferde, so gibt er 
II metzen, hat er 1 pferdt, so gibt er ein metze korns. Item so 
manchen geschos man sitzt, hat er vier schneberger V gr. von den 
alten leuten, V gr. von den cammerern und das graB ufm kirchof.

Kirchen.
Einkhomen.

III schog, XIII! schneberger VII pf. erbzcins, dovon geben 
sie dem schultheissen XII schneb. XV schog hauptgeldes, seint in 
der kirchen gewesen, berichten die gemeine, das sie solches ahn der 
kirchen bis auf ein kleins yorbauet. IIII malder korns, nimpt der 
pfarher ein, 1 kelch und 1 monstrantz.

Niddern-Dorla.
Biesse pfarre liehet das capitel des stifts zu Saltza.

Einkommen.
1 hufe landes, list der pfarher vor sich selbst pflugen, VII acker 

wiesenwachs, VI malter hafern, detzmes, XI schneberger IIII pf., 
1 gans, II fastnachthiiner, II michaels han, II fronetage itzlicher der 
dreier hofe (?) im flachs ader hafern.

XXVI. 24



362 Briefe und Akten zur Reformationsgeschichte etc.

Zulage.
VIII schog sollen diese dorfschaft jerlichen hinforder irem 

pfarhern zulegen und uf die weichfasten jede weichfasten II schog 
enthrichten.

Vicaria.
Einkhomen.

1 hufe landes, VIII acker wiesenwachs, 1 mtr korns crbzcins, 
V schog widderkaufliche zcinse. Dagegen gibt vicaria widerumb zu 
zcinse kegen Saltza, Sebach und Niddern Dorla 1 fi.

Kirchener.
IX malder halb korn und halb gersten von der hufe landes 

der kirchen, item brodt von den nachbarn, nemlich jerlichen von 
einem ackermann III und einem hinderseddeler II brot, I acker 
grad im Rithe.

Kirchen.
1 hufe landes, davon wird dem kirchener gegeben X malder 

korn und halb gersten, XI acker wiesenwachs, zinset dem
schultheissen, IIII schog VII schneberger II pf., VI ® wachs^ 
VI schog VI sehneb. II pf. widderkaufliche zcinse, 1 kelch.



VII.
Der Urnenfriedhof von GroBromstedt.

(Ausgrabungen der Jenaer Gesellschaft fiir Urgeschichte.)

Von

Philipp Kropp in Jena.
Mit 1 Tafel und 27 Abbildungen im Test.

I. Ueber das Urnenfeld. Zeitliche und ethno- 
graphische Bestimmung der Fundę.

Die erste Nachricht von dem Vorhandensein eines 
Urnenfeldes auf der GroBromstedter Flur erhielt ich durch 
ein Mitglied der Jenaer Gesellschaft fiir Urgeschichte, 
Herrn Dr. med. Graf; namlich daB ein Landwirt in dem 
Dorfe, Karl OBwald, zahlreiche Fundę aus prahistorischer 
Zeit geborgen habe. Bei wiederholten Besuchen, die ich 
mit Herrn Dr. Graf sowie mit den Vorstandsmitgliedern 
der Gesellschaft fur Urgeschichte, Herrn Prof. Dr. von 
Bardeleben und Herrn Dr. Eichhorn gemeinsam unternahm, 
fanden wir eine grbBere Sammlung von Urnen mit Leichen- 
brand und Beigaben von eisernen und bronzenen Waffen, 
Schmucksachen und Gebrauchsgegenstanden, die nach den 
Aussagen des Herrn OBwald gróBtenteils auf dem Acker 
eines anderen Besitzers, namens Blochberger, gefunden 
wurden1). In der Juli-Sitzung der Gesellschaft fur Ur
geschichte erklarte ich mich bereit, auf diesem Acker Nach- 
grabungen anzustellen.

1) Das Verzeichnis dieser Fundę gebe ich im VI. (letzten) 
Abschnitt (S. 402).

24*
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Nach mancherlei Schwierigkeiten mit dem Besitzer des 
Grundstiickes, die aber schliefilich, freilich nur durch er- 
hehliche pekuniare Opfer, behoben wurden, konnte ich am 
17. Oktober den ersten Spatenstich tun; am 31. Oktober 
wurden die Ausgrabungen fur das Jahr 1907 eingestellt. Ich 
habe die Arbeiten bisher mit eigenen Mitteln durchgefiihrt, 
fand aber dabei mancherlei Unterstiitzungen, fiir die ich auch 
an dieser Stelle meinen Dank aussprechen mochte. Bei den 
Grabungen assistierten mir zuerst Herr stud. phil. Nachod 
aus Leipzig und dann Herr stud. med. Werner aus Jena. 
Herr stud. med. Koch aus Jena hatte die Breundlichkeit, 
mir bei der Anfertigung der Textfiguren und beim Kor- 
rekturlesen behilflich zu sein. Vor allem bin ich aber 
Herrn Hofmaurermeister Rausche aus Jena zu Dank ver- 
pflichtet, der uns kostenlos eine Schutzhutte aufstellte und 
seinen Baufiihrer, Herrn Lochmann, beauftragte, das frei- 
gelegte Urnenfeld kartographisch aufzunehmen. — Die Kartę 
des Herrn Lochmann ist dieser Arbeit beigefiigt (vergl. 
Big. 3, S. 374).

Zur Orientierung iiber die Lagę des Urnenfeldes ver- 
weise ich auf unsere kleine Kartenskizze, die mit Beniitzung 
der MeBtischblatter gezeichnet ist (Big. 1). Das Graberfeld 
nimmt die Hohe eines Plateaus ein, auf dessen ostlichem 
Abhang das von uns freigelegte Sttick liegt; die Grab- 
anlagen greifen jedoch auch noch weit nach Westen hiniiber. 
Yersuchsgrabungen an anderen, abgelegeneren Stellen des 
Ackers zeigten iiberall Spuren von Brandgrabern, die ich aber 
wegen der vorgeriickten Jahreszeit nicht weiter verfolgte. 
Selbst noch 300 m siidwestlich von dem von uns ausge- 
grabenen Platz wurde friiher bereits eine Urnę mit reichem 
Inhalt gehoben2). Ein anderes Urnenfeld soli nach den Er- 
zahlungen der Bauern bei Kleinromstedt liegen; auch auf 
der Miinchenrodaer Biur wurde kiirzlich eine Urnę mit 
Leichenbrand gefunden.

2) Vgl. S. 406, Fund 19.
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Die Ausdehnung des Urnenfriedhofs von Darzau an 
der Niederelbe berechnet Hostmann auf ca. 4000 Graber3).

3) Christian Hostmann, Der Urnenfriedhof bei Darzau in der 
Provinz Hannover, Braunschweig 1874, S. 5.

Das Grundstiick des Besitzers Blochberger ist schraffiert, das frei- 
gelassene kleine Yiereck ist das diesjahrige Ausgrabungsfeld.



366 Der Urnenfriedhof von GroBromstedt.

Bei Sorge im Anhaltinischen wurden 457 Urnen freigelegt *). 
Diese Zahlen, die vielleicht erst wieder von den Friedhofs- 
anlagen unserer modernen Grofistadte erreicht werden, er- 
regen oftmals bei Laien grofies Erstaunen. Wir durfen aber 
nicht vergessen, da£ die Ursache der Yolkerwanderung die 
Ubervolkerung Germaniens war, und dafi die Menschen 
damals in ihren Siedelungen sehr dicht zusammensitzen 
muBten, da ja der groCte Teil des Landes wegen der Un- 
durchdringlichkeit der Urwalder unbewohnbar war.

Aus friiheren Perioden, besonders aus neolithischer Zeit, 
wurden in unserer Gegend gleichfalls zahlreiche Fundę ge- 
macht und ebenso einige bronzezeitliche Hunengraber aus- 
gegraben. — Goethe erwahnt in den Annalen von 1816 
Ausgrabungen eines „uralten Grabhugels bei Romstedt“, 
die, wie er sagt, mehrere Schadel ergaben; ferner wurde 
damals ein ganzes Skelett nach Jena gebracht. — Das 
Germanische Museum in Jena birgt heute noch einen Schadel 
„aus einem Grabhiigel bei Kleinromstedt“, der sicher aus 
diesen Ausgrabungen stammt. Der Schadel zeichnet sich 
durch aufiergewbhnliche Mafie aus, die ich nach den Mes- 
sungen des Herrn Prof. von Bardeleben hier anfuhre:

Lange 20,8 cml!
GroBte Breite 14,3 cm;
H5he vom vorderen Rande des groBen Hinterhauptloches 

14,3 cm, von der Mitte desselben 15,1 cm;
Horizontalumfang 58 cm;
Abstand der Scheitelhócker 16,5 cm;
Abstand der Stirnhocker 8 cm.

Weiteres uber diese Ausgrabungen, besonders auch 
uber die Lagę des Hugels, haben wir leider nicht ermitteln 
kónnen.

Wo die Wohnstatten dieser vorges chich tlichen Bevolke- 
rungen gelegen haben, ist noch ungewifi. Ich yermute die-

4) Becker, Der Urnenfriedhof von Fórsthaus Sorge bei Lindan 
(Anhalt). Jahresschrift fur die Vorgeschichte der sachs.-thiir. Lander, 
herausgegeben von dem Provinzialmuseum der Prorinz Sachsen in 
Halle a. S„ 1903.
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selben in der Nahe der auf unserer Skizze bezeichneten 
Wasserstelle (vgl. Fig. 1). An dieser Gegend hangt noch 
heute der Name „Wustung Lobnitz“, der auf eine alte 
slavische Besiedelung zuruckgeht. In der Tat findet man 
auf den der Wasserstelle benachbarten Ackern zahlreiche 
slavische Scherben; auch die Dorfer GroB- und Klein - 
romstedt zeigen in ihrer Anlage slavischen Charakter. Nach- 
forschungen, die ein in der Prahistorie nicht ganz unkundiger 
Bauer bei der Wasserstelle angestellt hat, haben deutliche 
Spuren einer slavischen Besiedelung ergeben. Mehrere Erd- 
walle um den Platz sind meines Erachtens sicher Werke 
von Menschenhand. Eine sorgfaltige Untersuchung der 
Gegend bis auf die tieferen Schichten scheint mir unbedingt 
erforderlich zu sein; ich hoffe sicher, daB man hierbei auch 
vorslavische Herdgruben finden wird.

Auf unserem Acker fehlen die Spuren slavischer Siede- 
lung ganzlich. — Die Bauern erzahlen, daB hier 
zur Nachtzeit ein Hund mit feurigen Augen 
sein Wesen treibe. Eine ahnliche Sagę finden 
wir auch auf anderen germanischen Urnen- 
friedhbfen unserer Gegend, so z. B. auf dem 
Urnenfeld von Gera5). Auch dort soli ein Hund umgehen; 
wen er bis zu einem in der Nahe befindlichen Wasser be- 
gleitet, dem ist er todyerkiindend. Der gleichen Sagę be- 
gegnen wir auch beim Urnenfriedhof von Hempelsruh (ost- 
lich von Zschochern, nahe der Leumnitzer Grenze bei Gera) 
und bei der Urnenstatte von Pfordten (gleichfalls in der 
Geraer Gegend). — Der Hund hat in alten indogermanischen 
Sagen das Amt, den Toten in das Jenseits zu geleiten. 
Ich verweise hier auf die Etymologie: der jen

5) Ugl. 52. und 53. Jahresbericht der Altertumsforschenden Ge- 
sellschaft von Hohenleuben (Eisel); auch fur das Folgende.

seits des Unterweltstromes Styx vor Hades’ Reich Wachę 
halt, mit dem indischen Totenhund = sanskr. ęaryara. Ein 
anderer indischer Totenhund = sanskr. sarameya ist sprach- 
yerwandt mit dem ^v^ono(inóg des homerischen
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Epos 6). ist auch etymologisch nahe verwandt mit

6) Vgl. u. a. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Alter- 
tumskunde; unter „Totenreiche“.

7) z. B. Vęlusp<5, Strophe 44,
8) Es wiirde aus dem Rahmen dieser Arbeit fallen, auf die 

Hermundurenfrage einzugehen, die bekanntlich noch lange nicht ge- 
klart ist, und iiber die die widersprechendsten Ansichten herrschen.

9) A. Goetze, Die Steinsburg auf dem Kleinen Gleichberge bei 
Romhild, eine vorgeschichtliche Festung. — Neue Beitriige zur Ge- 
schichte des deutschen Altertums. Herausgegeben von dem Henne- 
bergischen Altertumsforschenden Yerein in Meiningen, 16. Lief., S. 16.

„Garmr“, dem Totenhunde der Edda, der vor Hellas Reich 
Wachę halt 7).

Unsere Eunde gehoren der sogenannten romischen 
Proyinzialzeit an; dariiber laBt die Beschaffenheit der 
Keramik keinen Zweifel (vgl. den III. Abschnitt 8. 376). Die 
Friedhofsanlage ist daher friihestens in die Zeit nach der 
Unterwerfung Galliens durch Casar zu setzen, trotzdem 
andere Momente fur eine noch friihere Datierung zu sprechen 
scheinen. Die in GroBromstedt allein yorhandene Schwert- 
form ist namlich die der Mittel-La Tene-Epoche; wir werden 
hierauf spater noch zuriickkommen (s. Anm. 69).

Ethnographisch sind die Fundę sicher ais germanisch 
anzusprechen. In Thuringen wohnte um Christi Geburt wahr- 
scheinlich der Stamm der Hermunduren, der unserem Lande 
seinen Namen gegeben hat [unter Fortfall des Prafixes: 
Duringen = Thuringen8)]. Ich glaube keinesfalls, daB die da- 
malige Beyolkerung keltischen Stammes war. Meine Uber- 
zeugung ist, daB die Kelten tiberhaupt niemals das thuringische 
Waldgebirge uberschritten haben. Dies ist meine persón- 
liche Ansicht, die in der Hauptsache auf einem yielleicht 
noch unyollstandigen Yergleich der erhaltenen Keramik aus 
yerschiedenen Fundstellen basiert. Den Beweis muB ich 
yorlaufig noch schuldig bleiben. — Die Anlage der Steins- 
burg auf dem Kleinen Gleichberg bei Rómhild halte auch 
ich fiir keltisch, wobei ich mich den Ausfuhrungen des be- 
wahrten Erforschers der Steinsburg, A. Goetze, anschlieBe 9).
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II. Die Art der Bestattung und der Friedhofsanlage.

Die Art der Bestattung war etwa die folgende: Der 
Leiohnam wurde in vollem Schmuck auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt; die unverbrannten Knochen, die vorher noch 
zerkleinert wurden, wie man an den vielen Bruchflachen 
deutlich sehen kann, wurden nachher gesammelt und in 
einer Urnę beigesetzt. Wie ich einer Mitteilung des Herrn 
Professor von Bardeleben in Jena verdanke, wurde diese 
Zerkleinerung der Knochen mit Werkzeugen verschiedener 
Art vorgenommen. Teilweise wurden sie mit einem scharfen 
Instrument glatt durchschlagen; bei anderen wurde die Zer
kleinerung mittelst eines komplizierteren gebogenen Werk- 
zeuges ausgefuhrt, dessen mehrfache Spuren 
man auf dem von uns abgebildeten Knochen- 
fragment aus Grab 10 (Big. 2) ersehen kann. — Ja Wj\ 
InGrabern mit vielen Knochenresten 
fanden wir naturgemaB auch mehr nMsA 
Metallbeigaben ais in solchen, wo 
die Zahl der Knochen nur eine ge- Fig. 2. 
ringe war. — Ich stehe hi er im Wider- 
spruch mit der sonst am meisten verbreiteten Annahme, 
daB den bereits verbrannten Toten noch 
Metallbeigaben mit in die Urnę gegeben 
wurden. Ich gebe zu, daB dies in gelegentlichen 
Ba 11 en geschehen konnte, d. h. daB die Angehorigen 
auch nach der Verbrennung noch ein dem Toten besonders 
liebes Stuck in die Urnę legten (so weisen besonders viele 
Bronzegegenstande gar keine Spur vom Leichenbrand auf), 
das Gewbhnliche war dies aber nicht. — Vor 
allem glaube ich auch nicht, daB dem verbrannten Krieger 
erst bei der Beisetzung das Schwert mit in die Urnę gelegt 
und bei dieser Gelegenheit in der bekannten Weise 
zusammengerollt wurde. Es ware zu diesem Zweck un- 
bedingt notig gewesen, den Stahl erst zu erhitzen; denn 
auch das beste Schwert laBt sich im gewbhnlichen Zu- 
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stand nicht derart zusammenrollen, daB es in eine kleine 
Urnę paBt. Andererseits schmilzt guter Stahl auch nur 
schwer, so daB das mit auf den Scheiterhaufen gelegte 
Schwert wohl rotgliihend wurde, aber doch unzerstórt blieb; 
im rotgliihenden Zustande lieB es sich dann auch verhaltnis- 
maBig leicht biegen und rollen. — Bei Skelettgrabern der 
La Tene-Zeit wurde zwar das Schwert auch verbogen und 
dadurch unbrauchbar gemacht, es hat aber dann in der 
Mitte nur einen einzigen Knick10 11). — Fur unsere Ansicht, 
dafi bei Brandgrabern dem Toten die Waffen mit auf den 
Scheiterhaufen gelegt wurden, spricht auch die Uberlieferung. 
Es heiBt bei Tacitus, Germania, cap. 27: Funerum nulla 
ambitio u); id solum observatur, ut corpora clarorum virorum 
certis lignis crementur. Struem rogi nec vestibus nec odo- 
ribus12) cumulant. Sua cuiąue ar ma ąuorundam igni 
et eąuus 13) a dj i ci tur. Sepulcrum caespes erigit.

10) z. B. die Skelettgraber von Ranis und von Wernburg bei 
PoBneck. — Auf diese Fundę werden wir unten S. 389/90 noch ein- 
gehender zuriickkommen.

11) Im Gegensatz zu den kulturverwandten Galliern, den haupt- 
sachlichen Tragern der La Tbne-Kultur. Von diesen sagt Caesar 
Bell. Gall. VI, 19: Funera sunt pro cultu Gallorum magnifica et 
sumptuosa; aber auch dort geht es dann weiter: omniague quae 
vivis cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt.

12) Wohlriechende, von weither importierte Harze findet mau 
aber dennoch nicht selten in Urnengrabern, so z. B. in Darzau (o. c. 
S. 119 ff.) und in Sorge (o. c. S. 64). Bei uns in GroBromstedt 
wurde nur in Grab 44 ein Stiick verkohltes Holz gefunden, dessen 
Beschaffenheit aber noch nicht ermittelt ist.

13) In unseren Urnen fanden wir keine Pferdeknochen, sie 
bargen nur die Reste des yerbrannten Toten. Pferdeknochen lagen 
aber z. B. in dem schon bereits erwahnten Skelettgrab von Wern- 
burg (vgl. oben Anm. 10).

14) Schon Plinius, Nat. hist. VII, 15: Dentes autem — invicti 
sunt ignibus, nec cremantur cum religuo corpore.

Eigenttimlich ist, daB man schon in den Brandgrabern 
der friiheren La Tene-Zeit fast nie Zahne findet, obwohl 
bekanntlich gerade die Zahnmasse am schwersten ver- 
brennt14). — In GroBromstedt fanden wir nur im Grab 32 
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eine einzige Zahnwurzel. Auf dem groBen Umenfriedhof 
von Darzau, wo Hostmann 350 Graber freigelegt hat, 
wurden nur 12 Zahne gefunden, die durch die Hitze be- 
deutend an Umfang verloren hatten15). Dagegen fand ich 
in einer alten Publikation16), in dem Bericht iiber den 
Fund einer La Tene-Urne (nach dem beigegebenen Kupfer 
muB man die Urnę dieser Zeit zuzahlen) die Erwahnung, 
daB unter den Knochen etliche Zahne gelegen hatten. — 
Zahlreichere Zahne scheinen sich auch in den Urnen des 
bereits erwahnten Geraer Grabfeldes befunden zu haben 17). 
Im allgemeinen mtissen wir aber wegen des Fehlens der 
Zahne annehmen, daB dieselben nach dem Verbrennen der 
Leiche besonders gesammelt und anderweitig geborgen 
wurden. Auf welche Weise dies geschah, ist unbekannt; 
der Grand wird sicher ein religibser gewesen sein.

15) Hostmann o. c. S. 7.
16) Olearius, Mausoleum in Museo i. e. heidnische Begrabnis- 

topfe, welche u. a. bei Arnstadt und Rudisleben gefunden wurden, 
Jena 1701.

17) Vgl. oben S. 367 und Anm. 5.
18) Mir bekannte Ausnahmen: Die Fundę von Simmel (vergl. 

unten 8. 386), besonders auch die unterste Abb. auf Tafel I bei 
Florschiitz, 1. c. — Ein Spat-La Tbne-Grab bei Muhlhausen i. Thiir. 
vergl. unten 8. 387. — Ausgrabungen bei Klein - Corbetha vergl. 
unten 8. 383.

Von der Beschaffenheit der Knochen ist sonst nur noch 
zu erwahnen, daB die Schadel fast durchweg sehr diinn- 
wandig sind; nur in einigen wenigen Grabem konnten wir 
auch dickwandige Schadelreste konstatieren.

Nachdem man die Uberreste des Toten in der Urnę 
geborgen hatte, wurde diese in den Boden versenkt, leider 
meist nur so tief, daB der obere Rand nur ca. 25 cm unter 
die Oberflache zu liegen kam. — Reste von tónernen Urnen- 
deckeln fanden wir in GroBromstedt gar nicht; sie scheinen 
in der rómischen Provinzialzeit uberhaupt im allgemeinen 
zu fehlen 18). — Unser Fundbericht deckt sich im wesent- 
lichen mit dem von Darzau, den ich hier wortlich anftihren 
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will19): „Die Urnen standen frei im Sande, durchschnittlich 
9—12 Zoll unter der Oberflache, und waren ab und an 
von kleinen Eeldsteinen unterstutzt." (In GroBromstedt 
haben wir dies nicht beobachten konnen; eigentliche Stein- 
packungen finden sich, wie bekannt, in der fruheren La 
Tene-Zeit.) „Ein DeckelyerschluB fand sich bei keiner einzigen 
Urnę, desto haufiger war aber ein abgeplatteter Granitstein 
obenaufgelegt, durch dessen Gewicht schon beim Einsetzen 
ein Zerdriicken des GefaBes verursacht sein muBte, weil 
die Randstiicke sich stets unter der erharteten Sand- und 
Knochenschicht auf dem Boden vorfanden.“ — Der Lehm- 
boden GroBromstedts setzte den eingedriickten Randscherben 
mehr Widerstand entgegen; die Scherben lagen meist obenauf 
oder innerhalb der obersten Knochenschicht. — Statt der 
Granitsteine von Darzau fanden wir mehrfach flachę, unbe- 
arbeitete Kalksteine in der Nahe der Urnen, von denen 
anzunehmen ist, daB sie einstmals zum VerschluB der Ge- 
faBe gedient haben. Besonders, da der Boden des Ackers 
bis in grbBere Tiefen aus einer reinen, diluvialen Lehmschicht 
besteht, miissen diese Steine einstmals durch Menschenhand 
hierhergebracht worden sein. Bei der Urbarmachung wurden 
sie dann von den Bauera natiirlich mbglichst entfernt. — 
Wahrscheinlich waren die Graber auch aufierlich durch 
solche, nur grbBere Kalksteine bezeichnet, die yielleicht auf 
einem kleinen Erdhugel standen (vergl. die oben S. 370 
angefuhrte Tacitusstelle: Sepulcrum caespes erigit). Bei 
Grab 17 wurde ein solcher, ca. 50 : 30 cm groBer, flacher 
Stein gefunden20), von dem ich annehme, daB er ahnlich 
wie die Orthostaten der Schachtgraber von Mykene einst
mals mit seiner Schmalseite oberhalb der Urnę im Boden 
steckte und so das Grab bezeichnete21). — Steine, die ais 
Unterlage fiir die Urnen dienten, fehlen bei uns durchweg.

19) Hostmann o. c. S. 4.
20) Vgl. den Fundbericht S. 396.
21) Vergl. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen, Tafel zu

S. 184.
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Der obere Teil der Urnę war wegen der Lagę dicht 
unter der Erdoberflache meist weggeackert. Die Scherben 
und Knochen wurden oft auf einem Raum von uber 1 m2 
von der Urnę yerstreut gefunden. — Eine Anzahl Urnen 
war bereits durch friihere Nachgrabungen zerstort worden: 
teils schon vor langerer Zeit durch Bauern, die hier, wie 
uberall in unserer Gegend, einen Kriegsschatz von 1806 
yermuteten und die armen Urnen- und Eisenreste unbarm- 
herzig wegwarfen, oder auch in den letzten Jahren durch 
die bereits erwahnten, iibrigens im allgemeinen recht sach- 
gemaBen Ausgrabungen des Herrn OBwald. Die Lagę der 
Graber liefi sich manchmal nur noch dadurch bestimmen, 
daB wir Knochenreste fest mit dem Boden yerwachsen 
konstatieren konnten. — Verhangnisvoll wurde dem Urnen- 
feld wahrscheinlich auch das Unglucksjahr 1806. Bei 
manchen etwas tiefer liegenden Urnen war der obere Rand 
ganz in das GefaB hineingedruckt. Ich glaube nicht, daB 
die Zerstórung hier durch den Deckstein yerursacht wurde, 
sondern yermute yielmehr, daB die Schuld dem schweren 
Gewicht von dariiber hinwegfahrender Artillerie zuzuschreiben 
ist. Uber unser Eeld ging die Elucht der PreuBen von 
Vierzehnheiligen nach Kapellendorf.

Es war mir viel daran gelegen, daB jedesmal, sofort 
nachdem wir eine Urnę gehoben hatten, die Stelle, wo ihr 
Boden gelegen hatte, durch einen Pfahl bezeichnet wurde, 
um dann spater das von uns freigelegte Eeld kartographisch 
aufnehmen zu lassen. Solche Aufnahmen fehlen leider in 
fast allen Publikationen, die mir zugangig waren, selbst in 
der sonst so yortrefflichen Veróffentlichung von Hostmann 
uber den Darzauer Friedhof. Dies ist bedauerlich, weil sich 
aus dem Vergleich der Grabanlagen in den yerschiedenen 
Gegenden eines Landes sicher ebensoyiel lernen laBt, wie 
aus dem Vergleich der Urnen und der Beigaben. -— Wir 
konnten, wie ein Blick auf unsere Kartę zeigt (Fig. 3), die 
Anlage von 8 unregelmaBigen Kreisen festlegen. 4 bis 9 
Graber waren in einer solchen Anlage yereinigt, die wahr-
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scheinlich die Reste derselben Familie oder Sippe bargen. In 
der Mitte jedes Kreises fanden wir durchweg Branderde; es 
ist anzunehmen, daB hier einstmals die Totenopfer verrichtet 
wurden. — Bei einer Anzahl Graber (No. 44—60) konnten 
wir die Kreise nicht schlieBen. Zum groBen Teil lagen 
diese Urnen an der Grenze unseres diesjahrigen Ausgrabungs- 
feldes. Die yorgeriickte Zeit und der Mangel an Geld ver- 
boten es, hier weiter zu suchen. — Die Lagę der Graber 
46—51 ist eine ganz unregelmaBige. Uber die Nachlassig- 
keit der Bestattung, die hier offenbar ist, vergleiche man 
den Fundbericht (S. 400). Auch wegen der geringen Ent- 
fernung, in der die einzelnen Urnen an dieser Stelle von- 
einander lagen, ist man zu der Annahme versucht, dafi 
hier yielleicht die Opfer einer Epidemie beigesetzt waren. 
Unser Arbeiter nannte den Ort die „Verbrecher-Ecke“.“— 
Die Graber No. 53—56 lieBen sich nicht ais einheitliche 
Anlage ansprechen, weil hier die charakteristische Brand
erde in der Mitte fehlte. — Grab 60 lag auBerhalb des 
eigentlichen Bereiches unserer diesjahrigen Ausgrabungen. 
Auf der Kartę sind die Graben eingezeichnet, durch die 
wir auf diese Urnę stieBen.

Ob die einzelnen Kreise in irgend einem System zu- 
einander lagen, konnte natiirlich noch nicht festgestellt 
werden; dazu ist das freigelegte Gebiet viel zu klein. Zu 
bemerken ist nur noch, daB im Westen und Osten die 
Dichtigkeit der Urnen eine bedeutend geringere ist ais 
im Zentrum.

III. Die Urnen.

Die Urnen bestehen zum grbfiten Teil (iiber die Ab- 
weichungen yergleiche den Fundbericht, Abschnitte V u. VI) 
aus einem diinnwandigen, schwarzgefarbten, ziemlich gut ge- 
schlammten Ton. In Form und Technik sind sie nahe ver- 
wandt mit den Urnen von Darzau, die Hostmann eingehend 
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beschrieben hat22) (Fig. 4). Hostmann nimmt an, daB die 
GefaBe nicht auf der eigentlichen Drehscheibe gearbeitęt 
wurden. Er sagt: „Die Vollendung der Form und die gute 
parallele Fiihrung der horizontalen Linien sei neben der 
gróBten Geschicklichkeit des Topfers nur durch die Benutzung 
eines drehbaren Brettes (plateau tournant) hervorgerufen.“ 
— Einige unserer GroBromstedter Urnen, die in Form und 
Masse — meist ein schlecht geschlammter rótlicher Ton — 
von den schwarzen GefaBen wesentlich abweichen, sind ganz

22) o. c. S. !) ff.
23) Uber diesen Fund yergl. unten S. 384.

Fig. 4. Maanderurne von Darzau. 
Naeh Sophus Muller, Urgeschichte 

Europas, S. 168.

roh mit der Hand ge- 
arbeitet, wie die Ge- 
brauchsgefaBe aus La 
Tene-Herdgruben.

Das wichtigste Cha- 
rakteristikum fiir die 
schwarzen Urnen ist 
der nach unten spitz zu- 
laufende FuB. Das Pro
totyp hierfiir ist das 
rómische Gefafi, vor 
allem die spitze rómi
sche Flasche, die in den 
rómischen Provinzen 
Germaniens in groBen

Mengen fabriziert wurde. — Unsere Urnen sind aber 
sicher heimischen, d. h. germanischen Ursprungs, das be- 
weist u. a. schon das weiter unten erwahnte Tópferradchen 
aus Darzau. Importierte rómische GefaBe sind in unserer 
Gegend sehr selten. Ich kenne nur ein schónes GefaB aus 
terra sigillata, das bei GroBneuhausen im Kreis Apolda 
gefunden wurde23). Dann stehen im Stadtischen Museum 
von Nordhausen eine Anzahl GefaBe aus Riethnordhausen, 
die ich fiir rómischen Import halte, darunter befinden sich 
auch 2 groBe rómische Amphoren der bekannten Form. — 
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Dieser Fund ist nicht publiziert, der Ausgraber ist ein 
alter Hen Arnold in Nordhausen, der mir inliebenswiirdiger 
Weise Auskunft gab, aber sich der genauęren Fundumstande 
nicht mehr erinnern konnte, Das einzige, was ich mit 
Sicherheit von ihm zu erfahren vermochte, war, daB bei 
den GefaBen kein Leichenbrand gefunden wurde, und daB 
auch Beigaben fehlten 24).

24) Bei O. Fórtsch, La Tbnezeitliche Graber von der Grasliicke 
bei Klem-Corbetha. Mitteil. aus dem Provinzialmuseum der Provinz 
Sachsen, 1900 (Festgabe der Hist. Kommiss.), S. 65, scheint eine Ver- 
wechselung der Fundę von Riethnordhausen mit denen vom Heidel
berg bei Nordhausen vorzuliegen. — Auf diesen Fund werden wir 
unten S. 387 noch zuriickkommen.

25) o. c. S. 115, Abb, Taf. X, Fig. 17.
XXVI. 25

Abweichend von Darzau ist in GroBromstedt die Orna- 
mentierung der Urnen. In Darzau bestehen die Ornamente 
aus Linien, die aus kleinen ąuadratischen Punkten zu- 
sammengesetzt sind, die entweder einfach, doppelt oder 
dreifach nebeneinander laufen, und zu denen ein kunstliches 
Werkzeug, eine Art Tópferradchen von Metali benutzt wurde, 
auf dessen Rand die kleinen Quadrate eingeschnitten waren. 
Ein solches Radchen hat Hostmann, wie bereits erwahnt, 
in Darzau gefunden 25). — In GroBromstedt haben wir da- 
gegen ein Ornamentsystem, das sich aus Strichen und kleinen 
Kreisen zusammensetzt, die ziemlich roh und meist ohne 
besonderen Geschmack eingeritzt wurden. Das Ornament
system ist ein einfach geometrisches. Die Linien waren 
sicher einstmals mit weiBer Farbę ausgefiillt, da sie sonst — 
wie heute wieder — kaum sichtbar gewesen waren. — Die 
wichtigsten Ornamente gebe ich in schematischer Zeichnung 
im Fundbericht. Das Maandersystem, das in Darzau vor- 
herrscht, und uber welches Hostmann eingehende Unter- 
suchungen angestellt hat, finden wir also in GroBromstedt 
nicht. Meines Erachtens ist dies ein Beweis daftir, daB 
Hostmann in seiner Rekonstruktion der etruskischen Einfliisse 
an der Hand der Entwickelung des Maanders im nordlichen 
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Deutschland viel zu weit gegangen ist. Wir haben in der 
Epoche, aus der unsere Urnen, sowie auch die aus Darzau 
stammen, nur noch mit dem rómischen EinfluB z u rechnen, 
der alles Altere schnell yerdrangte. Die Untersuchungen 
uber friihere, griechische oder auch etruskische Handels- 
beziehungen Deutschlands mit den Mittelmeerlandern mussen 
an ganz anderen Objekten gemacht werden. Ich erinnere 
hier nur an die Verwandtschaft des Lausitzer Typus mit 
der troisch-mykenischen Keramik, an die mehr im bstlichen 
Deutschland yorkommenden Gesichtsurnen, an die Hiitten- 
urnen und vor allem an den Goldfund von Yettersfelde.

Unsere Urnen waren alle sehr schlecht erhalten, durch- 
weg von Wurzeln durchsetzt und oft auch von Maulwtirfen 
zersprengt. Es war daher nicht mbglich, auch nur ein 
einziges GefaB ganz unbeschadigt zu heben. — Nachdem 
wir den Inhalt herausgenommen hatten, lieBen wir die 
Innenwand der Urnę einige Tage an der Luft trocknen, 
fullten dann das GefaB mit Sand und hoben es mit dem 
umgebenden Erdreich, das wir etwa 10 cm dick stehen 
liefien und zusammen mit der Urnę mit Zeitungspapier und 
Bindfaden fest umschnurt hatten. Die Pakete wurden erst 
gebffnet, nachdem sie ganz trocken geworden waren. Auf 
diese Weise gelang es wenigstens, alle Scherben so zu bergen, 
daB sie nicht weiter zerbrachen. Bei yielen Urnen ist es 
mbglich, oder, soweit es die Zeit erlaubte, auch schon ge- 
lungen, sie aus den Fragmenten ziemlich yollstandig zu- 
sammenzusetzen.

IV. Die Stellung des GroBromstedter Urnenfriedhofes 
innerhalb anderer gleichzeitiger Fundę, 

besonders aus Thiiringen.

Ich habe mich bemuht, mich mit dem Yergleichs- 
material, besonders aus der Thtiringer Gegend, mbglichst 
bękannt zu machen. Wegen der heillosen Yerzettelung
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unserer prahistorischen Fundę, vor allem auch der Literatur 
daniber, kann ich leider keinen Anspruch auf Vollstandig- 
keit machen.

Den interessantesten Vergleich bietet sicher der gro Ge 
Urnenfriedhof von D a r z a u, den wir bereits mehrfach er- 
wahnten; er liegt freilich ziemlich fern von unseren Gegenden 
an der unteren Elbę in der Provinz Hannover. — Das Eigen- 
tiimlichste ist, daB dort Waffenbeigaben ganzlich fehlen, 
wahrend die Ausbeute an bronzenen und silbernen Fibeln, 
sowie sonstigen Schmuckstiicken rbmischen Imports sehr 
reich war (die wertvollere Bronze tritt in GroBromstedt 
gegen das anspruchslose Eisen weit zuruck, Gold und Silber 
wurden bei uns bisher iiberhaupt noch nicht gefunden); 
die Yermutung liegt daher nahe, daB bei Darzau nur Frauen 
und Kinder beigesetzt wurden, besonders da vor einigen 
Jahren bei Bahrendorf, unfern von Darzau, ein Teil 
eines Graberfeldes freigelegt wurde, wo die Urnen aufier 
einfachen Fibeln nur Waffen (Speerspitzen, Schildbuckel, 
Messer und Scheren — aber kein Schwert) enthielten26). 
Der Typus dieser Waffen stimmt mit denen von GroBrom- 
stedt durchaus tiberein. Bei uns wurden aber Manner und 
Frauen unterschiedslos beigesetzt. Uber den sehr wichtigen 
Unterschied in der Ornamentik der Darzauer und der GroB- 
romstedter Urnen haben wir bereits gesprochen. — In Darzau 
lagen nach Hostmann 27) die Graber in langen Reihen, die 
untereinander 4 FuB Abstand hatten; der Zwischenraum 
der einzelnen Urnen betrug etwa 3 FuB. Die Anlage war 
demnach von der in GroBromstedt verschieden. Keetz be- 
richtet dagegen von Bahrendorf, daB dort die Urnen in kleinen 
Gruppen von 3—5 Stuck standen. Hier kbnnen wir also 
yielleicht eine mit GroBromstedt yerwandte Anlage erkennen.

26) Wilhelm Keetz, Der Urnenfriedhof bei Bahrendorf (Kreis 
Dannenberg). Liineburger Museumsblatter, Heft 3.

27) o. c. 8. 4.

Wenn wir uns vom nbrdlichen Deutschland mehr nach 
unseren Gegenden wenden, so finden wir den Darzauer 

25*
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Typus zunachst wieder bei Żabna und dem nahen Berg
witz; beide Orte liegen in der Nahe von Wittenberg, also 
gleichfalls bei der Elbę. In Bergwitz wurde meines Wissens 
bisher nur eine einzige Urnę gefunden, bei Żabna wissen- 
schaftlich nacbgegraben 28). — Das Graberfeld liegt an den 
Abhangen eines Hugels, des kleinen Weinberges. „Die 
Urnen standen meist einzeln, teilweis auch zu zweien in 
verschiedenen, nicht allzugroCen Abstanden voneinander im 
Sande, x/2—3/4 m tief“, also erheblich tiefer ais in Grofi- 
romstedt. Steinunterlagen fehlten bis auf eine einzige Aus- 
nahme. Ein DeckelgefaB, auch eine Bedeckung durch Feld- 
steine, war niemals yorhanden. Ein kleiner Teil hat ganz den 
Typus der schwarzen Darzauer Urnen (auch die aus Bergwitz); 
ein Import yon der Niederelbe ist also nicht ausgeschlossen. 
Aber auch eins der rohen GefaBe aus schlecht geschlammtem 
rotlichen Ton hat das gleiche Radchen-(Maander)-Ornament. 
Diese Urnę29) hat am Bauch einige Warzeń, ebenso wie 
die iibrigen, zahlreicheren GefaBe sicher heimischer Pro- 
yenienz, die auch in ihrer Ornamentik noch manche Remini- 
szenzen an die bronzezeitliche Keramik des Lausitzer Typus 
aufweisen. Urnen dieser Gattung30) wurden auch in einem 
anderen Hugel in grbBerer Anzahl gefunden. Sie enthielten 
Eeichenbrand und Bronzebeigaben. — Die Beigaben der 
Urnen vom kleinen Weinberg (Fibeln, eine eiserne Schere 
u. s. w.) stimmen im allgemeinen mit denen von Darzau und 
GroBromstedt iiberein. — Die Fundę sind im Proyinzial- 
museum von Halle.

28) Ausgrabungen in der Umgegend von Zahna von Dr. Kautsch, 
Mitteilungen aus dem Provinzialmuseum der Proyinz Sachsen (Fest- 
gabe der Historischen Kommission), 1900.

29) o. c. Taf. I, No. 16.
30) Abb. auf Taf. II (o. c.).

Noch mehr nach unserer Gegend zu liegt der Urnen
friedhof von Sorge beiLindau im Herzogtum 
Anhalt. Von diesem liegt eine ausfiihrliche Publikation 
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vor31). Es wurden dort 457 Graber aufgedeckt, von denen 
217 der eigentlichen La Tene- und der Rest der sog. 
romischen Provinzialzeit angehoren. Yiele der schwarzen 
GefaBe der letzteren Epoche haben gleichfalls das Darzauer 
Radchenornament, so daB ein Import von dort auch nicht 
ausgeschlossen erscheint. Die Beigaben (Fibeln, Waffen 
u. s. w., auch ein zusammengerolltes Schwert, das aber nicht 
in einer Urnę gefunden wurde) stimmen mit GroBromstedt 
im wesentlichen iiberein. In Sorge fand man auch viele 
Glasperlen und Gerate aus Knochen, die bei uns bisher 
ganzlich fehlen 32).

31) Der Urnenfriedhof von Sorge bei Lindau, von Pfarrer Becker. 
Jahresschrift fur die Yorgeschichte der Sachs.-Thur. Lander, heraus- 
gegeben von dem Provinziahnuseum der Provinz Sachsen in Halle a. S., 
Bd. II, 1903.

32) Nur im Grab 52 (vgl. unten S. 401) wurde ein einziges, 
ganz kleines Glasfragment gefunden.

Uber die Anlage der Graber sagt Becker folgendes: 
„Da aber die Art der Beisetzung eine gewisse Bekannt- 
schaft schon an der Oberflache mit dem Vorhandensein 
einer Urnę in der Erde voraussetzen laBt, so ist anzunehmen, 
daB auf der Erde, etwa durch eine Steinsetzung, diese Stelle 
gekennzeichnet war. Mir ist ein Ort bekannt, an dem noch 
jetzt eine auBerlich sichtbare Steinsetzung in 
annahernder Kreisform yorgeschichtliche Beisetzun- 
gen ergibt. Dieselbe liegt in einem Walde des Herrn 
Kammerherrn von Kalitzsch auf Dobritz, westlich von dem 
Wege, der von Nedlitz nach Dobritz fuhrt.“ Die Fundę 
von Sorge stehen jetzt im Zerbster SchloB.

Sehr wichtig ist der Vergleich der Fundę von unserem 
Urnenfeld mit denen von Meisdorf im Mansfelder 
Gebirgskreis. Von diesen Funden, die jetzt im Berliner 
Museum fur Yólkerkunde stehen, liegt nur ein sehr schlechter 
Bericht von einem Pfarrer Adler aus dem Jahre 1836 vor, 
der in neuerer Zeit von Professor GrbBler wieder abgedruckt 
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worden ist33). — Die Form der Urnen ist denen von GroB
romstedt sehr ahnlich. Hier finden wir das gleiche 
Ornamentsystem mit eingeritzten Strichen 
und Kreisen wieder. Auch die Beigaben stimmen 
uberein, vor allem auch die Form der zusammengebogenen 
Schwerter (5 Stiick) und der Lanzenspitzen. — Die Reste von 
drei besonders vornehmen Mannern waren in prachtigen 
Bronzeurnen romischen Imports beigesetzt: hoffen wir, daB 
auch GroBromstedt uns einmal einen gleich kostbaren 
Fund bescheren mogę. — Unverstandlicherweise schlieBt sich 
iibrigens GrbBler der ganz falschen Datierung Adlers in das 
6. nachchristliche Jahrhundert an.

33) Jahresschrift fur die Vorgeschichte der Sachs.-Thiir. Lande, 
Bd. I, S. 178 (mit einigen Abbildungen). — Uber die Schwerter 
vergl. auch Anm. 69.

34) Vgl. die Ver6ffentlichungen von Hałm und Kossina in 
Nachrichten uber Deutsche Altertumsfunde, 1903, S. 51—59.

35) Vgl. unten S. 388.

Gleichfalls im Mansfelder Gebirgskreis wurden bei 
Trebitz zwei spatrbmische Skelettgraber gefunden34). 
Charakteristisch fur die beigegebenen Urnen sind besonders 
von innen herausgearbeitete starkę Rippen. Kossina sagt 
uber diese Gefafigattung: „Es sind dies Yerzierungsweisen, 
die geradezu ais typisch gelten fur die niedersachsischen 
Urnenfriedhbfe der Vblkerwanderungszeit (um 400 be- 
ginnend). . . . Den Urnentypus haben die Angeln und Sachsen 
nach England hinubergebracht.“ Bekanntlich wurden die 
Angeln ursprunglich in Thiiringen lokalisiert. In Ortsnamen 
wie „Angelroda“ sollen sie ihre Spuren zurtickgelassen 
haben. — Die Verzierungen eines anderen mattfarbigen 
GefaBes zeigen gitterartige Einstriche, die sich glanzend 
von dem matten Grunde abheben. Das gleiche Ornament 
treffen wir in der Gegend von Miihlhausen wieder an35). 
— Die wichtigsten Beigaben der Skelettgraber von Trebitz 
sind 2 grofie Bronzeschalen rbmisch-gallischen Imports.

Bei GroB-Korbetha wurde eine groBe Urnę vom
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Typus der romischen Provinzialzeit gefunden; dazu gehoren 
■einige unbedeutende Eisenreste.

In nachster Nahe, bei Klein-Korbetha,hat Fortsch36), 
■der friihere, aber nicht veróffentlichte Ausgrabungen von 
Klopfleisch wieder aufnahm, einen gróBeren Urnenfriedhof 
aufgedeckt, den er noch der reinen La Tene-Zeit zurechnen 
móchte, obwohl die Keramik schon stark romischen EinfluB 
zeigt. Bis auf 2 GefaBe mit eingeritzter Wellenverzierung 
auf gerauhtem Grunde fehlen charakteristische Ornamente. 
Die Urnen waren meist mit rohen DeckelgefaBen verschlossen. 
Unter den Beigaben sind bronzene Halsringe, bronzene so
wie eiserne Fibeln sowie eiserne Messer zu erwahnen; 
Waffen fehlen. — Auf dem gleichen Felde fand Fortsch 
auch Skelettgraber aus der Hallstattzeit, sowie neolithische 
Reste. — Sowohl die Fundę aus GroB- wie die aus Klein- 
Korbetha sind in Halle.

36) O. Fortsch, 1. c. (Anm. 24).
37) Dr. Gustav Eichhorn, Die vor- und fruhgeschichtlichen 

Fundę der Grafschaft Camburg. Zeitschr. d. Ver. fiir Thiir. Gesch. 
und Altertumskunde, Jahrg. 1906 und 1907.

Bei GroB-Jena, in der Naumburger Gegend, wurde 
eine groBe Urnę der romischen Provinzialzeit gefunden, ebenso 
auch einige eiserne und bronzene Gegenstande. — Auch diese 
Fundę sind in Halle aufgestellt.

In der Grafschaft Camburg fehlen bisher Fundę 
aus der La Tene- und romischen Provinzialzeit so gut wie 
ganzlich 37).

Wir kommen nun in die Apoldaer Gegend, in die 
nachste Nahe von GroBromstedt.

Nórdlich von Apolda haben wir zunachst einige Urnen 
aus Eckartsberga (jetzt gleichfalls in Halle). Der Ton 
ist von geringer Qualitat, die Ornamente die gleichen 
wie in GroBromstedt. Es sind nur wenige Beigaben 
yorhanden, mehrere Eisenstiicke, eine Bronzefibel und ein 
Wetzstein. Ein solcher wurde ubrigens auch bei uns in 
Grab 24 gefunden.
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In Nauendorf, 3 km nordóstlich von Apolda, 
wurden im Jahre 1872 in der Nahe eines groBen Leichen- 
brandfriedhofes aus neólithischer Żeit 9 Urnengrhber auf- 
gedeckt. Den Fund hat Compter yerbffentlicht 38). Er sagt 
selbst, daB dort wahrscheinlich noch weitere Fundę zu 
machen seien. Die Urnen haben schon das slavische Weilen- 
ornament: sie sind also yiel spater anzusetzen ais die GroB- 
romstedter; slayische Brandgraber sind iibrigens, wie be- 
kannt, ziemlich selten.

38) Dr. G. Compter, Apolda, Eine alte Grabstatte bei Nauen- 
dorf i. Thiir. Zeitschrift des Ver. fur Thiir. Gesch. und Altertums- 
kunde, Jahrgang 1893.

39) A. Gotze, Graberfeld der romischen Kaiserzeit bei GroB
neuhausen (Sachsen-Weimar). Nachrichten iiber deutsche Altertums- 
funde, 1900, Heft 3.

40) Vergl. oben S. 376.
41) Besonders haufig in dem Graberfeld von Fohrde. Vergl. 

VoB und Stimming, Yorgeschichtliche Altertiimer aus der Mark 
Brandenburg.

In dem Brandgraberfeld beim Bahnhof von GroB- 
neuhausen im Kreis Apolda39) wurde ais Beigabe, 
auBer einigen Bronzeresten romischen Imports, auch eine 
prachtige Terra sigillatta-Schale gefunden 40j. Die Urnen sind 
doppelkonisch und teilweise mit einem einfachen Strich - 
ornament verziert. Ferner weisen sie zum Teil kleine, nasen- 
artige Warzeń auf, wie dies bfters in der rom. Kaiserzeit. 
yorkommt41). Gbtze meint, daB dem Topfer „die Idee einer 
Gesichtsurne11 yorgeschwebt habe, er glaubt aber nicht an 
irgend welche Reminiśzenzen an den Lausitzer Typus. — 
Er datiert den Fund in das 3. nachchristliche Jahrhundert. 
Das Urnenfeld Von GroBneuhausen ware also, wie ich dies 
auch glaube, spater anzusetzen ais das von GroBromstedt. — 
Die Anlage war zur Zeit der Gótzeschen Ausgrabung bereits 
sehr zerstbrt; ein Situationsplan ist der Publikation bei- 
gegeben. Aus der Lagę der wenigen aufgedeckten Graber 
lassen sich jedoch irgendwelche Sehlusse nicht mehr ziehen. 
— Die Fundę sind im Berliner Museum fur Yolkerkunde.
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In Flurstedt bei Apolda wurden 4 Skelettgraber 
aus der alteren Eisenzeit gefunden; derselben Epoehe ge- 
hóren auch einige Graber aus Liebstedt bei Weimar42) 
an. Ich erwahne diese Fundę, die eigentlich ais Vergleichs- 
material zu unseren Ausgrabungen nicht mehr heranzuziehen 
sind, hier nur, weil sie aus der nachsten Nahe von GroB- 
romstedt stammen.

42) Vergl. Verworn, Beitrage zur Kenntnis der Vorgeschichte 
von Thiiringen, III und IV. Zeitschr. des Vereins fiir Thiir. Ge- 
schichte und Altertumskunde, Jahrg. 1896.

43) Compter, Vorgeschichtliche Fundę aus Apolda. Zeitschr. 
des Vereins fur Thiir. Geschichte und Altertumskunde, Jahrg. 1895.

44) Vergl. oben S. 371 (Anm. 16).
45) Biihring, Die Alteburg bei Arnstadt. Gymnasialprogramm 

Arnstadt 1892.

In Apolda selbst fand Compter 4 Brandgraber43). 
Nach den Abbildungen gehóren sie derselben Zeit an, wie die 
Urnen von Nauendorf. Ein Eisenmesser, ais einzige Metall- 
beigabe, wurde in der Nahe gefunden, ist also nicht unbe- 
dingt zugehórig. Die Urnen enthielten Leichenbrand und 
viel Asche, auch von Holz, wahrend in den Urnen der rom. 
Provinzialzeit stets nur die vom Scheiterhaufen gesammelten 
Knochen gefunden wurden. — Dabei lagen noch 2 Skelette 
von zwei neugeborenen Kindera.

Auf dem Gute WeiBenburg bei Sommerda wurde 
ein groBes, unten spitz zulaufendes Gefafi vom rbm. Provin- 
zialtypus gefunden. Es ist im Besitz des Herrn Sanitatsrat 
Dr. Zschiesche in Erfurt.

Der gleichen Sammlung gehbrt eine schbne schwarze 
Urnę an, die in G-ispersleben bei Erfurt gefunden 
wurde. Zwischen 2 Reliefwiilsten, wie wir sie bereits von 
den Urnen von Klein-Korbetha kennen, ist ein geschmack- 
voll eingeritztes Bogenornament. Die Urnę ist nicht ver- 
bffentlicht.

Die alten Urnenfunde bei Arnstadt haben wir bereits 
erwahnt44). Die in der Nahe der Stadt gelegene Alte- 
burg45) ist, nach einigen Gelegenheitsfunden zu urteilen, 
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eine Spat-La Tóne-Anlage. Ausgrabungen groGeren Stiles 
wurden dort vielleicht zu guten Resultaten fiihren.

Bei den zuletzt erwahnten Funden handelt es sich. 
durchweg um gelegentlich gemachte Entdeckungen. Uberall 
ware dort fiir den systematisch arbeitenden Archaologen 
noch viel Arbeit.

Einer groBeren Anlage begegnen wir erst wieder auf 
dem Simmel beiEischleben46). Die Form undTechnik 
der Urnen ist, wie die Tafeln der Publikation zeigen, eine 
andere ais in GroBromstedt. (Vgl. unsere Fig. 5.) Jedoch

46) Das Urnenfeld auf dem Simmel bei Eischleben. Ein Beitrag 
zur La Tbne-Zeit Thiiringens von Prof. Dr. G. Florschiitz. Mitteilungen 
des Vereins fiir Gothaische Geschichte und Altertumsforschung, 
Jahrg. 1903.

Fig. 5. Urnę vom Simmel. 
Nach Florschiitz, Tafel 1.

auch den dortigen Tbpfern 
war das unten spitz zu- 
laufende romische GefaB 
bekannt; der Eischlebener 
Fund muB also mit dem 
unserigen ungefahr gleich- 
zeitig sein. — Eigentum- 
lich ist, daB die Urnen nicht 
mit Steinen, sondern mit 
Aachen Schalen geringerer 
Arbeit bedeckt waren, wie 
in der alteren La Tene- 
Zeit. — Unter den Bei-

gaben wurden am Simmel eine yerhaltnismaBig groBe An-
zahl von eisernen und bronzenen Gurtelhaken gefunden, die 
in GroBromstedt bisher fehlen. — Uber die Lagę der 
Graber zueinander sagt Florschiitz folgendes: „Sie standen 
nicht in Reihen geordnet, sondern fanden sich in etwa 
l1^—2 Meter im Durchmesser haltenden Nestern vereinigt, 
dereń jedes 8—10 Urnen enthielt. Die einzelnen Urnen 
standen sich dabei so nahe, daB hbchstens ein Zwischen- 
raum bis zu 40 cm sie yoneinander trennte; die Nester 
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selbst waren im Mittel 3—5 Meter voneinander entfernt." 
Wir haben also auch hier, trotz groBer Verschiedenheiten, 
ein gewisse Verwandtschaft mit GroBromstedt. — Die Fundę 
vom Simmel wurden neuerdings dem Herzogl. Museum in 
Gotha iiberwiesen.

Iiber die vermutlich importierten romischen Gefafie 
von Riethnordhausen haben wir bereits gesprochen 4’). — Im 
Stadtischen Museum von Nordhausen werden 
ferner noch Fundę aus einer Kiesgrube vom Heidelberg 
in der Nahe der Stadt aufbewahrt. Die Urnen sind 
aus gut geschlammtem, schwarz gefarbtem Ton und mit 
einem an slavische Technik erinnernden Kammornament 
verziert. In ihrer Form sind sie aber vom slavischen Typus 
weit entfernt, sie gehbren sicher der róm. Provinzialzeit an. 
Die GefaBe enthalten Leichenbrand und Beigaben: 3 groBe 
eiseme Gurtelschnallen, wie die vom Simmel, 2 groBe Eisen- 
fibeln, 1 Bronzefibel von ahnlichem Typus wie eine Eisen- 
fibel aus Delitzsch 47 48), eiserne Rasiermesser, eiserne Gehange 
und Glasperlen. Auf einem Zeitungsausschnitt, der neben 
dem Fundę angebracht ist, ist zu lesen: „Die Urnen stehen 
in einer Entfernung von mehreren FuB yoneinander, in 
einer Tiefe bis zu 2 FuB in der Erde — sie sind oft mit 
Yerzierungen und Deckeln versehen.“

47) Vergl. oben S. 376/77.
48) Abgebildet von Fbrtsch, 1. c. S. 66.
49) K. Sellmann: Ein Brandgrab aus der La Tbne-Zeit. Miihl- 

hauser Geschichtsblatter, Jahrg. V (1904/05).

Vorgeschichtlich sehr interessant ist die Umgegend von 
Muhlhausen. Ich erwahne hier nur die Fundę, die mit 
den unsrigen ungefahr gleichzeitig sind.

Es ist hier zunachst ein einzelnes Brandgrab zu nennen, 
das Sellmann ais gleichzeitig mit den Funden vom Simmel 
ansieht49). Das ziemlich rohe GefaB ist aufien und innen 
schwarz gefarbt. Die Yerzierung besteht aus leicht ein- 
geritzten, unregelmaBigen Strichen, die am Umbruch des 
Bauches beginnen und in vertiefter Richtung nach unten 



388 Der Urnenfriedhof von GroBromstedt.

laufen. Die Urnę war durch ein DeckelgefaB von schalen- 
artiger Form geschlossen. Ais Beigabe lag auf dem Leichen- 
brand eine S^mal gewundene eiserne Armspirale.

Wichtiger sind Wohngruben, die Sellmann auf dem 
Grundstiick der Muhlhausener Genossenschaftsmolkerei auf- 
gedeckt hat50). Die Gruben bildeten kesselartige Vertiefungen 
in der Lehmschicht, die mit schwarzer Erde, Tierknochen, 
gegluhten Steinen, gebranntem Lehmbewurf und vielen 
Scherben ausgefullt waren. In einem Falle konnte die vier- 
eckige Form der Wohnstatte konstatiert werden51). Die 
Scherben gehoren nach Sellmann zum Teil der La Tene- 
und zum Teil der rom. Provinzialzeit an; die letżteren zeigen 
ein Ornament, das dem der Urnen von Trebitz ahnlich ist52).

50) K. Sellmann, Prahistorische Fundę aus der Umgegend von 
Muhlhausen. Miihlhauser Geschichtsblatter, Jahrg. 1903/04 (No. I).

51) Die Wohnstatten auf dem Kleinen Gleichberg bei Rómhild 
sind meist kreisrund!

52) Vergl. oben S. 382.
53) Dieser Fund ist noch nicht veróffentlicht. Ich verdanke 

die Angaben einem liebenswiirdigen Schreiben des Herrn Lehrer K. 
Sellmann.

Neuerdings wurden noch 7 sehr gut erhaltene GefaBe 
in einer Sandgrube auf der Aue in der Nahe der Stadt 
Muhlhausen gefunden53). Die GefaBe standen alle, ohne 
Ausnahme, auf der Sohle einer Wohngrube. Die De- 
korationstechnik ist wieder dieselbe wie in Trebitz, obwohl 
die Ornamente abweichen. Herr Sellmann setzt diesen Fund 
gleichzeitig mit dem vom Simmel an, welchen er in das 
1. nachchristliche Jahrhundert datiert, wesentlich fruher ais 
die Fundę von Darzau, fur die er das 3. Jahrhundert 
annimmt. Unverkennbaren rbmischen EinfluB zeigen auch 
die Muhlhausener Urnen, aber ich halte hier eine be- 
stimmtere Datierung fur gewagt.

Wir wenden uns jetzt nach der Gegend sudbstlich von 
GroBromstedt zuriick.

Im Pennikental bei Jena zwischen Wbllnitz und 
dem Furstenbrunnen wurden Keste von La Tene-Herdgruben 
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gefunden5ł). Die sparlichen Fundę sind im Germanischen 
Museum zu Jena. Eine genaue Datierung ist nach Verworn 
nicht moglich: er vermutet jiingere Eisenzeit.

Sehr wichtig fur uns ist das Gebiet um Pofineck 
und Gera. Wir betrachten zunachst die Fundę von B, a n i s 
bei Pofineck, die bis auf wenige Stucke, die das Stadti- 
sche Museum in Pofineck aufbewahrt, im Museum des 
vogtlandischen Geschichts- und Altertumsvereins in Hohen- 
leuben stehen54 55). Hier handelt es sich um Skelettgra.be r, 
die aber, wie die beigegebenen keramischen Gefafie zeigen, 
in die rom. Provinzialzeit gehóren. Die Form der 
Vasen erinnert an die vom Simmel; wahrend aber dort 
•eingeritzte Verzierungen fehlen, haben wir hier ein ein- 
faches und geschmackvolles Ornament zwischen je 2 Relief- 
wiilsten, also auch eine wesentliche Ab- 
weichung von Grofiromstedt. Das Ornament 
findet sich sowohl an einer schbn Schwarz

54) Vergl. Verworn, 1. c. No. V (Anm. 42).
55) Publiziert in der „Variscia“ von 1830 und in einem Nach- 

trag im 50. und 51. Jahresbericht des Vogtland. Gesch.- und Alt.- 
Vereins in Hohenleuben.

56) Hieriiber vergl. oben S. 370.
57) Vergl. Variscia, 1830, Tagesbericht iiber die in der Um- 

gegend von Wernburg bei Pofineck yeranstalteten Nachgrabungen.

Urnę (Fig. 6), wie auch an einer 
anderen aus geringerem Ton. — Sehr zahl- 
reich sind die Beigaben: mehrere schon 
ornamentierte Halsringe, eine grofie Anzahl 
meist prachtig erhaltener Bronzefibeln, 
mehrere Eisenfibeln, eiserne Scheren, eiserne Messer und 
ein in der Mitte zusammengebogenes Schwert56 57). — Die 
Schadel sind durchweg diinnwandig und ausgesprochen 
dolichokephal. — Der ganze Friedhof soli mit einer Stein- 
setzung umgeben gewesen sein.

Ein anderes sehr reich ausgestattetes Skelettgrab 
aus der gleichen Epoche wurde in der Gegend von 
Wernburg bei Pofineck ausgegraben5!). Eine hier 

Fig. 6.

Skelettgra.be
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gefundene groCe GefaBscherbe (Fig. 7) gleicht 
ganz der Keramik von GroBromstedt, vor allem 
in derOrnamentik. Ein weiteres kleines GefaB zeigt das 
Ornament der abgebildeten Urnę von Ranis. — Ais Beigaben 
wurden mehrere eiserne Reifen von holzernen Eimern ge- 
funden, ferner ein eisernes Schwert, welches in derselben

  Weise zusammengebogen ist, wie 
C__________________das von Ranis, Reste der eisernen

Schwertscheide, ein eisernes Kurz- 
sc^wert, eiserne Lanzenspitzen, 

lini y eiserne Rasiermesser, bronzene- 
/ Armringe und Bronzefibeln, ferner 

/ auch ein groBeres Fragment eines
Fig. 7. GlasgefaBes, sowie mehrere Glas-

perlen. — Der anonyme Ver6ffent- 
licher meint wohl mit Recht, daB man diesen Fund i n e i n e- 
spatere Zeit ansetzen kann, ais den von Ranisr 
schon wegen des haufigen Yorkommens von 
Eisen. — Auch dieser Fund ist im Museum von Hohenleuben.

Ganz anderer Art sind die Fundę von dem Graber- 
feld von Th i emsdorf58). Thiemsdorf ist heute nur 
noch ein Flurname in der Nahe von Bodelwitz bei PóBneck. 
Die Fundę wurden in einer Kiesgrube gemacht. D i e- 
Leichenbrandurnen stan den in regelmaBigen Abstanden 
ziemlich flach unter der sparlichen Rasendećke frei in der 
Erde, nur ca. 20—30 cm tief. Die Urnen waren — ahnlich wie- 
leider auch die meisten von GroBromstedt—durch Wurzeln 
ganz zersprengt. Bis auf einen aus Schiefer geschnittenen 
Ring fehlten alle Beigaben. Die Formen der Urnen 
sind denenvon GroBromstedt ahnlich, aber meist 
aus viel geringerem Materiał. Eine einzige ornamentierte- 
Scherbe weist ahnliche Strichverzierungen auf, 
wie die GroBromstedter Urnen. Neben diesen Ge- 
fafien finden sich auch noch geringere dem taglichen Ge- 

58) Yergl. Yerworn, 1. c. No. VI.
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brauch dienende vor, ahnlich wie die aus den Herdgruben 
vom Pennikental59). — Mitten zwischen den Urnen lagen eine 
groBe Anzahl slavischer Skelettgraber, durch. die naturlich 
die fruhere Anlage bereits groBtenteils zerstort wurde. — 
Die wenigen Fundę sind im Stadtischen Museum von PoBneck.

59) Vergl. oben S. 388.
60) Yergl. oben S. 367.
61) Vergl. oben S. 371.
62) Das S. 387 erwahnte Kammomament hebt sich gleichfalls 

glanzend vom matten Grund ab.

Wir wenden uns jetzt zum Urnenfeld von Gera, das 
wir bereits bei der Besprechung der Sagę uber den indo- 
germanischen Totenhund erwahnten60). Es wurden dort 30 
schwarze GefaBe gefunden, die zum Teil auf handgrofien 
Sand- oder Kalksteinen standen. In Form und Technik 
sind sie den Urnen vom Simmel und denen von Ranis nahe 
verwandt; auch hier fehlt unter den starken Reliefwiilsten 
jedes Ornament. In den Urnen lagen haufig kleine Beigabe- 
gefaBe. Unter den K n o c be n fanden sich auch 
Z a h n e 61). — Die Fundę sind im Museum von Hohenleuben.

Wir schlieBen hiermit diese Betrachtungen. Wie wir 
sahen, bietet beinahe jeder Friedhof bei ungefahrer Gleich- 
zeitigkeit der Fundę die mannigfaltigsten provinziellen Ver- 
schiedenheiten, die uns einen Einblick in die Stammesunter- 
schiede unserer Yorfahren gewahren. — Die wichtigsten 
Ergebnisse unserer Untersuchung wollen wir noch einmal 
rekapitulieren. Die Maanderurnen des Darzauer Typus 
gehen in Mitteldeutschland nicht uber den Elbstrom hinaus; 
der Gedanke liegt nahe, daB bei Darzau der Fabrikationsort 
dieser Keramik war. — Wichtig erscheint mir ferner das 
Nachleben des Lausitzer Typus, den wir neben dem Dar
zauer bei Bergwitz und Zahna konstatieren konnten. — 
Einem ubereinstimmenden Ornamentsystem begegnen wir am 
Sudabhang des Harzes bei Nordhausen62), bei Miihlhausen 
und im Mansfeldschen (Trebitz), dort freilich in einer ver- 
haltnismaBig spaten Zeit; es ist daher anzunehmen, daB 
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wir es in diesen Gegenden mit den keramischen Erzeug- 
nissen eines einheitlichen Stammes zu tun haben. — Eerner 
sahen wir, daB wir auch einen GroBromstedter Typus 
festlegen konnten, und daB diese Keramik nur in der 
nachsten Nahe unseres Grhberfeldes entstanden sein kann. 
GroBromstedter Ornamentik fanden wir in einem ge- 
schlossenen, wenn auch sehr kleinem Gebiete, auBer auf 
unserem Ausgrabungsfelde selbst, noch in der Nahe desselben 
bei Eckartsberga und im Kreise Apolda; dann in Meisdorf im 
Mansfeldschen und in einem Exemplar in Wernburg 
bei PoBneck. — Hier, bei PbBneck, kónnen wir ferner 
wegen des ZusammenstoBens von unstreitig gleichzeitigen 
Skelett- und Leichenbrandgrabern63) mit ziemlicher Sicher- 
heit von einer alten S t ammesg ren z e sprechen; vielleicht 
vermóchte die vereinzelte Wernburger Scherbe sogar von 
einem Beutezug der dortigen Gaugenossen gegen den bei 
Apolda wohnenden Stamm zu erzahlen. Doch das fiihrt 
uns zu sehr in das Gebiet der Hypothese. — Ich glaube 
ubrigens nicht, wie Reinecke64), daB wir in unseren 
Gegenden die Skelettgraber den Kelten und die Brand- 
graber den Germanen zuschreiben mussen.

63) Die Skelettgraber von Trebitz durfen wir hier nicht zum 
Vergleich heranziehen; sie sind, wie gesagt, spater anzusetzen.

64) Reinecke, Bemerkungen zu einigen alteren und neueren 
Funden vorgeschichtlicher Altertiimer aus nordthuringischem Gebiet. 
(Zeitschrift fiir Ethnol., S. 486—490.)

65) Die vor- und fruhgeschichtlichen Fundę der Grafschaft 
Camburg. Yergl. oben S. 383 und Anm. 37.

Wie ich bereits bemerkte, ist es sehr schwer, auf dem 
Gebiete der vergleichenden Prahistorie zu arbeiten. Bei 
uns in Thuringen fehlt es besonders noch fast ganzlich an 
Inyentarisationen der Fundę. Eine ruhmliche Ausnahme 
macht hier nur die schon erwahnte Arbeit von Dr. Eich- 
horn 65), ein kleines Meisterwerk, wenn auch nur auf kleinem 
Gebiete. Es ware dankenswert, wenn sich in jeder deutschen 
Landschaft ein Gelehrter fande, der sich derselben Sisyphos- 
arbeit unterzbge.
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V. Fundbericht iiber die Ausgrabungen 
im Herbst 190766).

66) Vgl. die Kartę S. 374.
67) Alle gefundenen eisernen Nagel stimmen in der Form mit 

den Nageln der Schildbuckel iiberein. Es erscheint mir aber aus- 
geschlossen, dafi sie, besonders in den Fallen, wo .sie nur einzeln 
yorkommen, immer zu solchen Buckeln gehbrt haben.

68) Vgl. oben S. 373.
XXVI. 26

I. Kreis. Grab 1—6.
Grab 1. Urnenfragmente. — Knochenreste. — Ein eiserner 

Nagel67) und ein Eisenfragment. — In der Nahe wurde ein kleiner, 
flacher Kalkstein gefunden, der yermutlich urspriinglich den Ver- 
schluB der Urnę bildefe.

Grab 2. Nur Urnenfragmente und Knochenreste. — Am 
oberen Teil der Urnę waren zwei Reliefwulste. Ein Fragment der 
Wand zeigt ein Ornament (Fig. 8).

Grab 3. Der spitze Unterteil der Ernę und ein Teil der 
Wand konnte in Fragmenten gehoben werden. — Zahlreiche Scherben 
und Knochenreste.

Grab 4. Es fanden sich Urnenfragmente und zahlreiche, ganz- 
lich verwitterte Eisenreste, die infolge ihrer schlechten Erhaltung 
nicht geborgen werden konnten.

Fig. 8. Fig. 9.

Grab 5. Teile des Bodens und der Wand der Urnę waren 
erhalten, doch so yerwittert, dafi eine Hebung unmóglich war. — 
Sonst nur Knochenreste.

Grab 6. Die Urnę war, wie auch noch manche andere, oben 
platt eingedrtickt, wie ich vermute, durch dariiber hinwegfahrende 
Kanonen von 180668). 4 Fragmente vom Rand zeigen ein Ornament 
(Fig. 9). Der untere Teil der Urnę war erhalten (Durchmesser 11 cm), 
wurde aber von Schulknaben mutwilligerweise zerstbrt. — Knochen
reste. — Ein eiserner Fibelbogen und 3 Fragmente von eisernen 
Fibeln.

II. Kreis. Grab 7—11.
Grab 7. Die Urnę war ganz yerwittert, doch konnte der 

Boden derselben noch bestimmt werden. — Knochenreste. — Ein 
eiserner Nagel und ein kleines Fragment yielleicht vom Schildbuckel.

Grab 8. Es waren kaum Spuren der Urnę yorhanden, doch 
behauptete unser Arbeiter, das verwitterte GefaB im Boden gesehen 
zu haben. — Knochenreste in geringer Anzahl. — Ein eiserner Nagel.

Grab 9. Dieses Grab enthielt den reichsten Fund der 
ganzen Ausgrabung. — Der obere Teil der Urnę war eingedrtickt 
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und mufite leider entfernt werden, um an den Inhalt zu gelangen. 
Das nur kleine GefaB (unterer Durchmesser 9 cm, gróBte Weite 
26 cm, erhaltene Hohe 20 cm) war angefiillt mit sehr zahlreichen 
Knochenresten und den nachstehenden eisernen und bronzenen Bei- 
gaben. — Der ganze Inhalt war fest mit dem eingedrungenen Lehm- 
boden verwachsen, so daB die Hebung der Fundę auBerordentlich 
schwierig war, wir brauchten zu derselben fast einen ganzen Tag, an 
dem ich mich der tatigen Mithilfe des ersten Yorstandsmitgliedes 
der Jenaer Gesellschaft fiir Urgeschichte, des Herrn Professor von 
Bardeleben, zu erfreuen hatte. — Beigaben: Ein zusammengerolltes 
Eisenschwert mit Bronzeknauf69), der abgebrochen war, aber wieder 
aufgeleimt werden konnte (Abb. Taf. No. 1). 9 grofiere Fragmente von 
beiden Seiten der eisernen Schwertscheide. Dieselbe war mit Bronze 
verkleidet, ein grbBeres Bronzefragment pafit auf das betreffende 
Eisenstiick. Die Bronzeverkleidung war mit Buckeln geziert. Am 
Rand hat sie auBerdem ein einfaches Ornament (Abb. Taf. No. 2). Das 
eiserne Schwertgehenk (gleiche Abb. das Fragment ganz rechts). — Eine 
eiserne Mantelagraffe. Der eine Knopf ist abgebrochen, ein kleines 
Verbindungsglied fehlt (Abb. Taf. No. 3) 70). Ein eisernes Messer, die

69) Wie wir bereits oben S. 368 bemerkten, beanspruchen die 
Schwerter unseres Graberfeldes von GroBromstedt ein ganz be- 
sonderes Interesse. Sowohl das in Grab 9 gefundene, wie dasjenige 
aus Fund 1 zeigen uns die charakteristischen Merkmale des Mittel- 
La Tbne-Schwertes, d. h. gebogene Parierstange und unten spitz zu- 
laufendes Schwertende (vergl. Dr. Moritz Hoernes: Die Urgeschichte 
des Menschen, Wien 1892, S. 651, Fig. 321). — Dies steht im Wider- 
spruch mit der offenbar spiiten Keramik. — In Meisdorf (vgl. S. 381) 
kommen beide Schwertformen: Mittel- und Spat-La Tene vor. — 
Den Langschwertern von Ranis und Wernburg (vgl. S. 389/90) fehlt 
die Parierstange, nach unten laufen sie ziemlich spitz zu; das Kurz- 
schwert aus Wernburg hat dagegen gerade Parierstange und unten 
breite Form, ganz in der Art der Spat-La Tbne-Schwerter.

70) Eine Spange der gleichen Form ist mir sonst aus der rom. 
Provinzial- und der La Tene-Zeit nicht bekannt. — Haufig ist das 
Vorkommen ahnlicher Agraffen in den friiheren Perioden, besonders 
im hohen Norden. Vgl. Gabriel Gustafson, Norges Oldtid (Publi- 
cation des Norsk Folkemuseum in Christiania), Fig. 163 u. 164. Von 
einer solchen Spange wird auch der Mantel zusammengehalten, den 
das von Sophus Muller im Kopenhagener Museum aufgestellte Modeli 
eines bekleideten und bewaffneten Mannes der Bronzezeit tragt (Abb. 
bei Gustafson, Fig. 151). Die Spange pafit iibrigens auch am besten 
zu der Beschreibung, die Tacitus, Germania cap. 17 von der Tracht 
der Germanen gibt: Tegumen omnibus sagum fibula aut, si desit, 
spina consertum . . . nec alius feminis quam viris habitus . . . par- 
temąue vestitus superioris in manicas non extendunt, nudae bracchia 
ac lacertos. Sed et proxima pars pectoris patet. — Wenn, wie dies 
meist angenommen wird, und wie es in spaterer Zeit auch sicher der 
Fali war, das sagum durch 2 Fibeln uber den Schultern zusammen
gehalten wurde (Diod. Sic. V, 30 emjtoQmvvrai 8s odyovs), so ware 
es nicht mbglich gewesen, die Brust frejzulassen. Wahrscheinlich 
trat die Wandlung in der Tracht bei uns am Anfang der romischen 
Provinzialzeit ein, zur Zeit der Anlage des GroBromstedter Urnen- 
friedhofes.
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Spitze fehlt (Abb. Taf. No. 4). Fragmente des eisernen Schildbuckels 
mit 9 Buckelnageln71 72 73) und dem Schildhalter. — Fragmente von 
mehreren Eisenfibeln. — Eine spiralfórmig gedrehte Bronzepineette, 
prachtig erhalten (Abb. Taf. No. 5). Solche Pincetten wurden ver- 
mutlich zum Ausziehen von lastigen Haaren benutzt’2).

71) Die Zahl von 9 Nageln ist fast allen Schildbuekeln der da- 
maligen Zeit gemeinsam.

72) Hostmann (1. c. S. 99) irrt also in der Annahme, daB solche 
Pincetten nur in weiblichen Begrabnissen vorkommen soUen.

73) Vgl. die Abbildung eines groBeren Exemplares gleicher 
Beschaffenheit aus Grab 38, Taf. No. 17. Ganz erhaltene Schlósser 
bei Becker (Urnenfriedhof Sorge), Taf. IV, No. 38 und 43.

Grab 10. Die Urnę war fast ganz 
zerstbrt, die Scherben und ein Teil des In- 
halts weit weggeackert. Der spitze untere 
Teil war in situ erhalten (Durchmesser 
10 cm). Ein Fragment rom Rand ist orna- 
mentiert (Fig. 10). Beigaben:2 eiserne 
Ringe, vermutlich von Giirtelschlóssern, 
der Dorn ist abgebroehen ’3). ■— Ein 
groBeres Fragment einer eisernen Fibel. 
— Ein eiserner Nagel. — Sehr zahlreiche 
Knochenreste.

Fig. 10.

Ais wir an dieser Stelle den Lehmboden anstachen, fanden wir 
in einer Tiefe von 20 cm unter dem Urnenboden abermals eine mit 
menschlichen Knochenresten durchsetzte, etwa 20 cm starkę Humus- 
schicht, die sich in einer Breite von 50 cm ca. 1 m weit ausdehnte. 
Leider wurden die hier gefundenen Knochen versehentlich mit denen 
von Grab 10 vermischt. Ich habe spater noch an mehreren anderen 
Stellen die Lehmschicht in gróBerer Tiefe untersucht, ohne jedoch 
nochmals auf derartige Spuren zu stoBen.

Grab 11. Die Urnę war im unteren Teil erhalten (Durch
messer 11 cm), vom oberen viel Fragmente. — Leider fiel auch diese 
Urnę dem Mutwillen der Schuljugend zum Opfer. — Zahlreiche 
Knochenreste. — Ein Fragment einer eisernen Fibel. — Ein zu- 
sammengeschmolzenes Eisenstiick.

III. Kreis. Grab 12—16.
Grab 12. Nur Urnenreste.
Grab 13. Nur wenig Urnen und Knochenreste.
Grab 14. Wenige, starkę Knochenreste. — Von der verwit- 

terten Urnę konnten nur ein paar Scherben gehoben werden.
Grab 15. Wie Grab 14.
Grab 16. Der Unter- 

teil der Urnę war erhalten, 
vom oberen viel Fragmente. 
Die ganze Urnę scheint mit 
einem Ornament bedeckt ge- 
wesen zu sein; teilweise in Tri- 
glyphen -Metopenanordnung 
(Fig. 11). — Wenig Kno
chenreste. — Scherbe eines 
rohen GebrauchsgefaBes.

£ 0 O 6 0 6 0 ° O O O

Fig- 11-
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Die Fuudumstande aller 5 Graber in diesem Kreise 
sind einander sehr ahnlich. Bemerkenswert ist, daB durch- 
weg nur wenige Knochenreste vorhanden sind; die Leichen- 
verbrennung mul! also hier eine sehr gute gewesen sein. 
Die leeren Urnen sind naturgemaC auch viel leichter ver- 
wittert, ais die mit Knochen und Metallresten angefulllen.

IV. Kreis. Grab 17 — 20.
Grab 17. Die Urnę (zahlreiche Fragmente) war ganz ein- 

gedriickt von einem grofien Stein M), der Boden lag darunter, konnte 
aber nur noch im Humus konstatiert werden. — Knochenreste.

Grab 18. Von der Urnę sind nur Fragmente erhalten. Eine 
.. Scherbe vom Rand ist ornamentiert (Fig. 12). 

— Wenig Knochenreste. — 2 eiserne Speer- 
spitzen (pila) (Abb. Taf. No. 6). — Ein eisernes 
Rasiermesser (Abb. Taf. No. 7). — Ein kleines

. ff Eisenmesser (Abb. Taf. No. 8). — Fragmente
ff einer eisernen Fibel. — Ein unkenntliches Eisen- 

stiickchen. — Die Fundę aus diesem Grabę 
lagen sehr weit zerstreUt; wahrscheinlich war 

Fig. 12. es bereits durch einen der friiheren „Schatz- 
graber“ zerstórt.

G rab 19. Anscheinend lag auch hier ein bereits friiher durch- 
wiihltes Grab. — Gefunden wurden nur 6 gróBere Urnenscherben 
und einige kleine Knochenreste.

Grab 20. Der spitze Unterteil der Urnę war erhalten. — Viel 
Knochenreste. — Ein eisernes Rasiermesser.

V. Kreis. Grab 21 — 25.
Grab.21. Ein bereits zerstórtes Grab. — Gefunden wurden 

5'groBe Urnenscherben. — Wenig Knochenreste. — Ein eiserner Nagel.
Grab 2 2. Die breite Urnę war stark verwittert und mit 

Wurzeln durchsetzt, im Boden ganz erhalten. Es gelang, sie wenig- 
stens teilweise wieder zusammenzusetzen (Abb. auf der Tafel). Hóhe 
20 cm; unterer Durchmesser 12 V2 cm; oberer Durchmesser 32 cm. 
Am untersten Teil durch tiefe Riefen verziert. ■— Viel Knochenreste.

Fig. 13

D O O O O C O O Q C O 6 X

— 4 unbestimmbare Bronze- 
fragmente.

Grab 2 3. Nur wenig 
Urnen- und Knochenreste. — 
Fragment einer eisernen Fibel. 

Grab 24. Nur der spitze 
Unterteil der Urnę war erhalten. 
— Vom oberen Teil mehrere 
ornamentierte Scherben (Fig. 
13). — Fragment eines eisernen

74) Uber die mutmaBliche Verwendung desselben ais Orthostat 
auf dem Grabę vergl. S. 372.
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Messers mit verziertem Bronzegriff (Abb. Taf. No. 9). — Ein eiserner 
Schildhalter (?). — Ein Wetzstein (Abb. Taf. No. 10) ’5),

Grab 25. Sehr wenig Urnen- und wenig mehr Knochenreste. 
— Ein Stiickchen Schiefer.

VI. Kreis. Grab 26 — 30.
Grab 26. Ca. 20 cm unter der Oberflache fanden wir zahl- 

reiche Knochenreste, sowie einen tbnernen Spinnwirtel (Abb. Taf. 
No. 11) und einen Feuerstein mit vielen Retouchen. Erst unter diesen 
Funden lag die zertriimmerte Urnę, dereń unterer Teil freigelegt 
werden konnte. (Unterer Durchmesser 12 cm; Hohe, soweit erhalten, 
18 cm.) — Scherben von rohen GebrauchsgefaBen. — Dieses Grab 
ist das einzige, das wir mit absoluter Sicherheit ais Frauengrab an- 
sprechen kbnnen.

Grab 27. Der Boden der Urnę war erhalten, sonst viel 
Scherben, teilweise mit einem kaum erkennbaren Strich-Kreis- 
ornament. — Sehr viel Knochenreste, darunter eine Kinderrippe. — 
2 Fragmente eines kleinen GefaBes aus hellem Ton. — Es ist dies 
somit das einzige sichere Kindergrab. Hierin liegt wahrscheinlich 
auch die Erklarung dafiir, dali trotz der rielen Knochen Metall- 
beigaben ganzlich fehlen ’6).

Grab 28. Nur wenige Urnen- und Knochenreste.
Grab 29. Die Urnę war bis auf den weggeackerten Rand 

im Boden erhalten; die Scherben konnten wieder zusammengesetzt 
werden (unterer Durchmesser 9 cm, oberer Durchmesser 21 cm, 
grbfite Weite 22 cm, Hbhe 25 cm). — Kein Ornament. — Wenig 
Knochenreste, die Fragmente des Schadels sind dickwandig. — 
Teil einer bronzenen Gurtelschnalle (?) (Abb. Taf. No. 12); falls die 
Deutung richtig ist, miissen unterer Bogen und Dorn ergiinzt werden. 
— Unten neben der Urnę, also nachtraglich in das Grab gelegt, fand 
sich ein eiserner Nagel und ein Knochen.

Grab 30. Der untere Teil der Urnę -war erhalten, der obere 
eingedriickt. Die Urnę konnte teilweise wieder zusammengesetzt 
werden. (Unterer Durchmesser 12 cm, Hohe, soweit erhalten, 18 cm, 
Durchmesser an dieser Stelle 26 cm.) — Wenig Knochenreste. — 
In der Nahe wurde ein Kalkstein gefunden.

VII. Kreis. Grab 31 — 39.
Grab 31. Die kleine Urnę war im Boden ganz erhalten, aber 

leider stark mit Wurzeln durchsetzt. Sie lieB sich fast ganz zu- 
sammensetzen. In ihrer Form ist sie vielleicht die eleganteste aller 
bei uns gefundenen Urnen (Abb. auf der Taf). Auf der Abbildung 
ist auch das Ornament zu erkennen. (Unterer Durchmesser 7 cm, 
oberer Durchmesser 21 cm, groBte Weite 22 cm, Hohe 21 cm.) — 
Zahlreiche Knochenreste. — 6 Eisenfragmente, darunter Beste eines 
Messers und einer Fibel.

Grab 32. Nur der spitze Unterteil der Urnę erhalten. — Zahl
reiche Knochenreste. — Stiicke vom Bronzegriff eines Dolches in 4

75) Ein Wetzstein von der gleichen Form und Beschaffenheit 
wurde auch bei Eckartsberga gefunden (vergl. oben S. 383).

76) Vergl. oben S. 369.
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Fragmenten; reich ornamentiert (Abb. Taf. No. 13). — Ein Bronze- 
anhiinger, der untere Teil abgebrochen. Der Gegenstand (Abb. Taf. 
No. 14) laBt sich nicht ais Pincette erganzen (yergl. Fundbericht von 
Grab 9); — Ein Eisenstiick mit 2 Nageln yerbunden, wahrscheinlich 
vom Giirtelbeschlag (Abb. Taf. No. 15) ”). Mehrere unkenntlich zu- 
sammengeschmolzene Eisenfragmente.

Grab 3 3. Nur wenige Urnen- und Knochenreste.
Grab 34. Von der Unie nur wenig Fragmente erhalten. — 

Knochenreste. — Fragment einer eisernen Fibel.
Grab 35. Nur der spitzeUnterteil der Urnę erhalten. — Wenig 

Knochenreste. — Eine bis auf den fehlenden Nadelschuh gut erhaltene 
Bronzefibel (Abb. Taf. No. 16). — 2 Fragmente von eisernen Fibeln.

Grab 3 6. Der untere Teil der Urnę lag ganz verwittert im 
Boden, es war unmoglich, die Scherben zu bergen. — Nur 2 kleine 
Knochenreste.

Grab 37. Auch von dieser Urnę lieBen sich nur wenige Frag
mente bergen. — Scherben von Gebrauchsgefafien. —Wenig Knochen
reste. — 3 Fragmente von eisernen Fibeln.

Grab 3 8. Von der Urnę nur wenige kleine Fragmente. — 
Knochenreste. — Ein eiserner Ring, yielleicht von einer Giirtelschnalle 
(Abb. Taf. No. 17, vergl. den Fundbericht von Grab 10). — Ein 
eiserner Nagel. — Einige unbestimmbare Eisenfragmente.

Grab 39. Von der Urnę wurden zahlreiche meist reich orna- 
mentierte Scherben gefunden (Fig. 14—16). Es war nicht moglich, 
die Urnę zu rekonstruieren. Die Ornamente sind mit 2 kamm- 
artigen Instrumenten hergestellt, einem 11- und einem 7-zinkigen, 
ahnlich der Ornamenttechnik der Slayen, jedoch in wesentlich anderer

Fig. 14.

77) Ahnliche Stiicke aus Bronze vergl. Hostmann (o. c.) Taf. 
VIII No. 25 und 26.
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Anordnung ’8). Das Ornament (Fig. 15) ist iiber dem Umbruch der 
Urnę. Auf Fig. 16 sehen wir eine der slavischen Ornamentik ganz 
iihnliche Wellenverzierung. — Knochenreste. — Ein kleines, uner- 
kennbares Eisenfragment.

VIII. Kreis. Grab 40—43.
Grab 40. Im Humus konnten ganz verwitterte Urnen und 

Knochenreste konstatiert werden.
Grab 41. Der spitze Unterteil der Urnę war im Boden er- 

halten. Zahlreiche Scherben vom oberen Teil. Am Rand ein Relief- 
wulst, darunter Ornament (Fis;. 17). — Knochenreste. — Mehrere 
stark zusammengeschmolzene Eisenstiicke, darunter das Fragment 
eines eisernen Nagels.

Grab 42. Der Rand der Urnę (Fig. 18) lag teilweise noch in 
situ. Auch der Boden und die Wand lieBen sich konstatieren, waren 
aber so yerwittert und mit Wurzeln durchsetzt, daB nur ein Teil 
der Scherben geborgen werden konnte. Sehr weite Form. Oberer 
Durchmesser ca. 38 cm; Hóhe ca. 22 cm. Schlecht geschlammter 
Ton. Die ganze AuBenwand der Urnę war, wie oft bei Gebrauchs- 
gefaBen der La Tbne-Zeit, mit rohen, eingeritzten Riefen versehen, 
ohne bestimmtes System der Dekoration. — Viel Knochenreste. — 
Eine 2mal zusammengebogene eiserne Lanze (hasta) (Abb. Tafel 
No. 18). — Der stark zerstbrte Schildbuckel in vielen Fragmenten, 
nur ein grbBeres Stiick gut erhalten, vom Schildhalter 2 Fragmente. 
— Eine ganze Eisenfibel, 6'A cm lang (Abb. Taf. No. 19).

Grab 43. Von der Urnę zahlreiche, stark verwitterte Frag
mente. — Sehr viele Knochenreste. — Fragment eines Bronzeringes, 
an dem ein ganz erhaltener eiserner Ring bing; ein weiteres Bronze- 
fragment ist vielleicht hierzu gehbrig (Abb. Taf. No. 20 a und b). — 
Ein zusammengeschmolzenes Eisenstiick.

Einzelgraber im Westen des Ausgrabungsfeldes.
Grab 44 — 45.

Grab 44. Urnenfragmente. — Knochenreste. — Fragmente 
der eisernen Schwertscheide. — Ein Stiick verkohltes Holz.

Grab 45. Viel Urnenfragmente. — Wenig Knochenreste. — 
Ein eiserner Schildbuckelnagel (?), sowie ein wahrscneinlich von Buckel 
selbst herriihrendes Fragment. — Fragment einer eisernen Fibel.

78) Vgl. iiber die Ornamente der Urnen von Nauendorf oben S. 384.
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Siidliche Gruppe. Grab 46—51.
Grab 46. Nur wenig Urnen und Knochenreste.
Grab 47. Der Boden dieser Urnę lag ganz dicht unter der 

Oberflache, 25 cm hóher ais bei Grab 48. Er war stark verwittert 
uud konnte nur in Fragmenten gehoben werden. — NaturgemaB 
wurden auch nur wenig Knochenreste gefunden.

Grab 48. Der untere Teil der Urnę war im Boden erhalten, 
der obere eingedriickt; auch hierron konnten groBe Scherben ge- 
borgen werden, so daB es gelang, das GefaB ziemlich yollstandig 
wieder zusammenzusetzen (Fig. 19). Das Ornament ist selten ge- 
schmackyoll. Unterer Durchmesser der Urnę 10 72 cm, grofiteWeite 

cm> oberer Durchmesser 28 cm, Hóhe 27 cm. — In der Urnę 
fanden sich eine Anzahl sehr starker und groBer Knochenreste, ais 
einzige Beigabe ein eiserner Schildbuckelnagel. — 30 cm nbrd- 
lich dieser Urnę fand sich ein Haufen von ca. 40 cm im Durchmesser 
und 15 cm Tiefe. Er enthielt eine groBe Anzahl yon Knochenresten 

von gleicher Beschaffenheit wie die in der 
fSZ Urnę und folgende Beigaben: Eine vor-

ziiglich erhaltene eiserne Schere, die so- 
gar noch etwas federt. Lange 20 cm 
(Abb-Taf-No-21);9)- Eine e>serne Lan- 
zenspitze (hasta), 35 cm lang (Abb. Taf. 

/ No. 22). — Der eiserne Schildbuckel in 
\ / vielen Fragmenten mit 8 Bu c k e 1 -
\ / uageln, der 9. wurde, wie wir ge-
\ / sehen haben, in der Urnę selbst
\ / gefunden, auch der Schildhalter ist er-
\—-------- ' halten. — Sicher war, ais die Uberreste

Fig. 19. der Leiche bestattet werden sollten, die
Urnę iiberfiillt, so daB sie bereits bei dem 

Transport vom Scheiterhaufen zerbrach, man hat dann, recht pietat- 
los, einen Teil des Inhalts einfach neben die Urnę in den Boden 
geworfen79 80).

79) Es ist bekannt, daB sich die Form der La Tene-Schere bis 
auf den heutigen Tag in der bei der Schafschur gebrauchlichen 
Schere erhalten hat. Wahrscheinlich war auch vor 2000 Jahren die 
Verwendung dieses Instrumentes die gleiche. Obwohl die Schafschere 
schon am Ausgang der jungeren Bronzezeit auftritt, scheint ihr Ge- 
brauch auch in spaterer Zeit noch kein ganz allgemeiner gewesen 
zu sein. Vergl. Plinius, N.H. VIII. 190: Oves non ubique tondentur, 
durat quibusdam locis yellendi mos. — Es ist eigentiimlich, daB sich 
die Scheren meist in Gemeinschaft mit Waffen finden. — So in 
unserem Grab in dem nachstehend angefiihrten Fund 5, sowie auch 
in Bahrendorf (1. c. S. 10, Sonderabdruck).

80) Uber die liederliche Bestattungsweise bei den meisten 
Grabem dieser Gruppe yergl. oben S. 375.

Grab 49. DieUrnę war bis auf den Boden zerstort, es konnten 
nur kleine Fragmente geborgen werden. ■— Wenig Knochenreste.

Grab 50. Nur Fragmente des Urnenbodens undKnochenreste.
Grab 51. Die Urnę war ganz verwittert. Beim Versuch, die 

wenigen geborgenen Scherben zu reinigen, zerbrachen dieselben vbllig. 
— Zahlreiche starkę Knochenreste. — Ein kleiner glatter Bronzering. 
— Ein Stiick Eisen, innen hohl, yermutlich vom Lanzenschaft.
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NSrdliche Einzelgraber. Grab 52—57.
Grab 52. Die Urnę war ganz zerstórt; ihre Lagę nicht mehr 

genau bestimmbar, da die Fundę auf einem Raum von iiber 1 qm 
zerstreut lagen. Eine Scherbe zeigt ein ganz einfaches Kreisornament. 
— Wenig Knochenreste. — Fragmente der eisernen Schwertscheide (?). 
— Ein kleiner Stein gelblieher Farbę. — Ein kleines Stiickchen 
blaues Glas.

Grab 53. Die Urnę war stark yerwittert. — Nur wenig 
Knochenreste. — Ein kleines, unbestimmbares Eisenstiickchen.

Grab 54. Die Urnę war bis auf wenige Fragmente yerwittert. 
Riefenyerzierung. Schlecht geschlammter Ton. — Ziemlich zahlreiche 
Knochenreste. — Ein eisernes Messer mit bronzeverziertem Hand- 
griff (Abb. Taf. No. 23). — Ein Stiick Bronze (Abb. Taf. No. 24), iiber 
dessen Verwendung oder Zugehbrigkeit ich nichts zu sagen vermag. 
— Ein Stiick unkenntlich zusammengeschmolzene Bronze.

Grab 55. Der spitze Unterteil der stark yerwitterten Urnę 
war erhalten. Durchmesser des Bodens 10 cm. Viel Scherben, die 
vom oberen Teil mit Ornament (Fig. 20). — Sehr wenig Knochenreste.

Grab 56. Von der kleinen Urnę waren nur noch Teile des 
Bodens in situ erhalten; sonst einige groBe Scherben. — Stark ver- 
kohlte Knochenreste.

Grab 57. Der spitze Unterteil der Urnę war erhalten, sonst 
nur Scherben, einige vom Rand mit Ornament (Fig. 21). — Wenig 
Knochenreste.

Fig. 20. Fig. 21.

Óstliche Einzelgraber. Grab 58—59.
Grab 5 8. Der spitze Unterteil der Urnę war erhalten, sonst 

nur Scherben. — Knochenreste. — Ein eiserner Nagel.
Grab 59. GroBe Urnenscherben von hellem Ton, dabei auch 

einige wenige yon schwarz gefiirbter Masse. — Wenig Knochenreste.— 
Ein eiserner Nagel. — Ein Stiick unbestimmbare Bronze.

Sudlich.es Grab.
Grab 60. Dieses Grab lag auBerhalb des eigentlichen Be- 

reiches unserer diesjahrigen Ausgrabung81). — Die kleine Urnę war 
gut erhalten, auch der Rand an einer Seite noch in situ. Unterhalb 
des Randes ein einfaches Strichornament. Unterer Durchmesser 5 cm, 

81) Vergl. oben S. 375.

Sudlich.es
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grbBte Weite 19 V, cm, oberer Durchmesser 17 cm, Hbhe 20 cm.— 
Sehr zahlreiche Knochenreste. — Ein fragmentierter eiserner Messer- 
griff. — Ein unbestimmbares Eisenfragment.

Ein unbestimmtes Grab.
Grab 61. Dieses Grab lag in der Nahe von No. 52. Es 

wurde iibersehen, die genaue Lagę auf dem Plan festzulegen. — 
Von der Urnę nur kleine Fragmente. — Knochenreste; ein Stiick 
vom Schadel zeigt besonders starkę Spuren von Eisenrost. — 2 
Scherben von GebrauchsgefaBen. — Eisenfragmente, yermutlich zum 
Schildbuckel gehorig.

Nachtragliche Fundę.
Diese Fundę wurden nach der Beendigung unserer 

Ausgrabungen durch den Besitzer des Ackers, Herrn 
Blochberger, gemacht, ais das Feld umgepfliigt wurde.

Grab 62. Das Grab liegt ca. 30 m sudlich von unserem dies- 
jahrigen Ausgrabungsfeld. Die Stelle konnte nachtraglich noch genau 
bestimmt werden. Nur der untere Teil der Urnę ist erhalten. Unterer 
Durchmesser 12 cm, Hbhe, soweit erhalten, 14 cm, Durchmesser an

dieser Stelle 27 cm. — Ein zusammen- 
gebogenes, einschneidiges Kurzschwert; 
Lange mit Griff 49 cm (Abb. Taf. No. 25). 
— Eine zusammengebogene eiserne Lanze 
(hasta), Lange 28 cm. — Ein Schildbuckel 
von konischer Form (Abb. Taf. No. 26). 
— Eine fragmentierte eiserne Fibel. — 
Mehrere unkennbare Eisenfragmente.

Fi.g 22.

Grab 63. Leider war es nicht mehr 
mbglich, die Stelle dieses Grabes zu be- 
stimmen. — Geborgen wurden nur Scher
ben der Urnę, die es gelang zum grbBten 
Teil wieder zusammenzusetzen (Fig. 22).

Rbtlicher Ton. Unterer Durchmesser 9‘4 cm, gróBte Weite 26 cm, 
oberer Durchmesser 24 cm, Hbhe 21 cm.

VI. Yerzeichnis der in friiheren Jaliren 
gemachten Fundę.

Die nachstehenden Gegenstande wurden in friiheren 
Jahren teils durch den Besitzer des Grundstiicks, Herrn 
Blochberger, teils durch Herrn OBwald gefunden. Die ehe- 
malige Lagę dieser Graber lieB sich nicht mehr feststellen.

Fund 1. Urnę fast ganz erhalten (Abb. auf der Tafel), nur der 
teilweise auch fehlende) Rand ist aufgeleimt. Unterer Durchmesser 
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10 cm, grbBte Weite 29 cm, oberer Durchmesser 21 cm, Hbhe 28 
cm. — Knochenreste. — Zusammengerolltes eisernes Schwert, Griff 
abgebrochen, aber gut erhalten; die Griffstange, die urspriinglich 
vermutlich mit Leder umwickelt war, ist mit 2 ornamentierten Ringen 
geschmiickt (Abb. Taf. No. 27). — Ein groBes, einschneidiges Messer, 
etwas zusammengebogen; Lange 28 cm (Abb. Taf. No. 28). — Frag
ment eines Eisenmessers ohne Griff; Lange 8 cm. — Fragment eines 
groBen, eisernen Fibelbogens; Lange 10 cm. — Gut erhaltene eiserne 
Fibel.

Fund 2. Die elegant geformte Urnę ist leider nur stark frag- 
mentiert erhalten; der Rand nur an einer Seite (Abb. auf der Tafel). 
Unterer Durchmesser 12ł/2 cm, grbBte Weite 37 cm, oberer Durch
messer 27 cm, Hohe 271/, cm. — Viel Knochenreste. — Lanzenspitze 
von geschweifler Form; Lange 22 cm (Abb. Taf. No. 29)82). — Stiicke 
der Schwertscheide; ein groBes Fragment und 11 kleine, darunter 
2 mit Besten des Zierbeschlages aus Bronze; von diesem mit tiefen 
Riefen verzierten Beschlag sind auBerdem noch 7 Fragmente erhalten; 
ferner auch noch Fragmente vom eisernen Wehrgehenk. — 3 Nagel 
vom Schildbuckel (?). — Eiserne Scheide von einem dolchartigen 
Messer, zusammengebogen; in der ganzen Lange mit einem leiter- 
artigen Relief ornament verziert (auf der Abbildung Taf. No. 30 ist 
dieses Ornament nicht gut zu erkennen).

82) Diese barbarische Waffe gehort bei uns zu den grbBten 
Seltenheiten. Haufig finden wir sie bei den Kelten. So kommt 
sie auch in grbBerer Anzahl in La Tbne selbst vor. Ais keltische 
Waffe erwahnt diese Lanzen auch Diod. Sic. V. 30: ngo^óiUorzai 
de i.óy/aę, as exetvoi laynlas ealoioi (das deutsche „Lanze“ 
ist also ein keltisches Wort) .... za de oawla zas dxuaę e%et zwv 

/zel^oyę. zovzwv de zd fzev, en ev&eias xe/a).xevzai, zd de 
ehnoeidfj di o).o>v dvaxXaaiv eyei, nqds zd xai xazd zł)v nU]yr]V /U] 
jzóvov zejj.vei.v aUd xal &Qavetv zas aaQxas xal xazd zijv drano/iidł/r 
zov dógazos onagdziew zd rQav/za. (Die Wurfspeere haben grbBere 
Spitzen ais die Schwerter. Manche von ihnen sind gerade geschmiedet, 
bei anderen ist der Rand in seiner ganzen Lange geschwungen. 
Deshalb wird beim Wurf das Fleisch nicht nur durchschnitten, 
sondern auch zerrissen und beim Herausziehen des Speeres die 
Wunde noch mehr zerfetzt.)

Fund 3. Die Urnę ist bis auf den oberen Rand erhalten. 
Unterer Durchmesser 10 cm, Hbhe, soweit erhalten, 25 cm, Durch
messer an dieser Stelle 22 cm. Am oberen Teil ein ganz rohes Strich- 
ornament. — Starkę Knochenreste (darunter ein ganzer Riickenwirbel). 
— Gut erhaltener eiserner Schildbuckel von konischer Form (wie aus 
Grab 62) mit 5 Buckelnageln. — Gut erhaltene eiserne Lanzenspitze 
(hasta), Lange 25 cm. — Ein eiserner Sporn, von ahnlicher Form 
wie die Taf. No. 34 und 36 abgebildeten (Fund 5 und 8). — Gut 
erhaltene Eisenfibel. — Eisernes Schwertgehenk (?).

Fund 4. Die Urnę ist bis auf einige Teile des Randes vor- 
ziiglich. erhalten (Abb. auf der Tafel). Unterer Durchmesser 8 cm, 
grbBte Weite 27 cm, oberer Durchmesser 22 cm, Hbhe 19 cm. — Viel 
Knochenreste. — Eiserner Schildbuckel, gewbhnliche flachę Form 
mit aufgesetzter Spitze (nur Rand und Spitze sind erhalten); 4 kleine 
Buckelnagel, davon noch 2 in situ. Fragment des Schildhalters. — 
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Eisernes Rasiermesser aus 2 Stiicken geleimt, Griff fehlt. Lange- 
15 cm. — 3 Fragmente von eisernen Fibeln.

Fund 5. Urnę, stark zusammengeleimt; der obere Teil fehlt., 
Unterer Durchmesser 11 cm, Hohe, soweit erhalten, 22 cm, Durch- 
messer an dieser Stelle 27 % cm. — Rnochenreste. — Eiserne Lanze 
(hasta), aus 3 Fragmenten zusammengeleimt; Lange 27 cm. Ein 
Schildbuckelnagel ist durch das Feuer des Scheiterhaufens daran fest- 
geschmolzen. — Einschneidiges Eisenmesser, stark verrostet; Lange 
mit Griff 17 cm. — Kleine eiserne Schere, bis auf die Spitzen gut 
erhalten; Lange 13 cm. — 2 gut erhaltene Bronzefibeln, die eine 
etwas geleimt (Abb. Taf. No. 31 u. 32)83). — Bronzegriff eines Dolches; 
Lange 7 cm (Abb. Taf. No. 33). — Ein Sporn aus Bronze (Abb. 
Taf. No. 34) 84). — Kleines Bronzegehange (Abb. Taf. No. 35). — 
Fragment eines kleinen BronzegefaBes, ornamentiert. — 3 unkenn- 
bare Bronzestiickchen.

83) Von Bronzefibeln wurde mit Ausnahme der beiden aufier- 
gewbhnlichen Fibeln aus Fund 6 und der Armbrustfibel aus Fund 
11 nur der auf unseren Tafeln abgebildete Typus gefunden.

84) Der gleiche Typus Sporen wurde auch auf dem Urnen
friedhof Sorge gefunden (1. c. Taf. V, No. 9 und 11).

85) Eine ahniiche Scheibenfibel wurde in Darzau gefunden 
Vgl. Hostmann o. c., Taf. VIII, No. 16.

Fund 6. Urnę, stark geleimt (Abb. auf der Tafel). Rand nicht 
erhalten, durch 3 Reliefwiilste abgesetzt. Unterer Durchmesser 9 cm,. 
groBte Weite 24 cm, Hóhe 22 cm. Unter dem Rand ein Ornament.

Fig. 24 (Durchm. 3 cm).

Fig. 25 a. Nat. GroBe. Fig. 25 b. Nat. GroBe.

(Fig. 23). — Knochenreste. — Fragment einer reich ornamentierten 
groBen Bronzefibel, ca 2 cm groB. — Fragment einer Scheibenfibel 
(Fig. 24)85). Erhalten sind die Umfassung, sowie die beiden Enden
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-der Befestigung der Nadel. Mit was fiir einem Materia! die mittlere 
Flachę der Fibel geschmiickt war, laBt sich nicht mehr feststellen, 
Spuren am Rand lassen auf Silber schlieBen. — Ein glatter Bronze- 
ring, die beiden Enden iibereinander greifend, abweicnend von dem 
ganz glatten Ring im Grab 51; genau iibereinstimmend mit einem 
Ring aus Sorge86). — Ein noch kleinerer glatter Bronzering, von 
irgend einem Schmuckstiick herriihrend. — Ein kleiner, ornamen- 
tierter Bronzehenkel (Fig. 25 a und b), der ais Griff irgend eines 
Gegenstandes diente, welcher auf der Riiekseite des Henkels mit 
diesem befestigt war (vgl. den punktierten Teil der Fig. 25 b). — 
Ein unkennbares Bronzefragment.

Fund 7. Nur der untere Teil der Urnę ist gut erhalten. 
Heller, aber gut geschlammter Ton. Unterer Durchmesser 8 cm, 
groBte Weite 23 cm, Hbhe, soweit erhalten, 20 cm. — Knochenreste. — 
Eiserne Lanze, 12 cm lang. — Eisernes Rasiermesser, 14 cm lang. — 
3 Fragmente Bronzeblech. — 4 Fragmente des Schildbuckels und 
2 Buckelnagel. — 4 Fragmente von eisernen Fibeln.

Fund 8. Nur der untere Teil der Urnę erhalten. Heller 
Ton. Unterer Durchmesser 9 cm, Hbhe, soweit erhalten, 13 cm.— 
Knochenreste. — Ein Sporen aus Bronze, Sporenansatz aus Eisen 
(Abb. Taf. No. 36). — Dolchgriff (?) aus Bronze (Abb. Taf. No. 37). 
— Gut erhaltene Bronzefibel.

Fund 9. Nur der untere Teil der Urnę erhalten. Unterer 
Durchmesser 8 cm, Hbhe, soweit erhalten, 14 cm. — Knochenreste. — 
Gut erhaltene Bronzefibel. — Kleiner Dolchgriff (?) aus Bronze. — 
Ein Stiickchen ornamentiertes Bronzeblech. — 4 unbestimmbare 
Bronzefragmente.

Fund 10. Nur der untere Teil der Urnę erhalten. Schlecht 
geschlammter Ton. Unterer Durchmesser 10 cm, Hbhe, soweit 
erhalten, 20 cm. — Knochenreste. — Zusammengebogene. eiserne 
Lanzenspitze, ursprungliche Lange 23 cm. — Unvollstandiges zu- 
sammengerolltes Eisenschwert in 3 Fragmenten. — Halfte des eisernen, 
konischen Schildbuckels mit 2 Buckelnageln in situ.

Fund 11. Nur der untere Teil erhalten (Abb. auf der Tafel). 
Schlecht geschlammter Ton. Sehr breite Form. Die Wand der 
Urnę ist nicht rund, sondern unregelmaBig 9-eckig; an der AuBen- 
wand rohe Strichornamente (auf der Photographie nur schlecht zu 
erkennen). Unterer Durchmesser 12 cm, Hbhe, soweit erhalten, 12 
cm, Durchmesser an dieser Stelle 32 cm. — Knochenreste. — Frag
mente einer Bronzefibel. — Spitze eines Eisenmessers, 5 cm lang. — 
Pincette aus Eisen, 7 cm lang (Abb. Taf. No. 38). — Fragment 
einer sog. Armbrustfibel, ein Typus, wie er in Darzau und Sorge 
haufig vorkommt. — Unbestimmbares Bronzefragment.

Fund 12. Nur der untere Teil der Urnę erhalten, urspriing- 
liche Form, wahrscheinlich wie bei Fund 2. Unterer Durchmesser 
8 cm, Hbhe, soweit erhalten. 10 cm. — Ein Stiick zusammen- 
geschmolzenes Eisen.

Fund 13. Urnę in vielen Fragmenten erhalten; vom Rand 
nur ein Teil. Unterer Durchmesser 10 cm, groBte Weite 30 cm, 
oberer Durchmesser 21 cm, Hbhe 28 cm. Auf dem Randansatz ein 
Ornament (Fig 26).

86) 1. c. Taf. V, No. 20.
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Fund 14. Von der Urnę ist nur eine grbBere Scherbe vom 
Rand erhalten, mit einem einfachen Ornament. — Zusammengerolltes 
eisernes Schwert, urspriingliche Lange 65 cm; die Parierstange ist 
durch das Feuer des Scheiterhaufens an das Schwert angeschmolzen. 
— Eiserne Schwertscheide in yielen Fragmentem Lange der ganzen 
Scheide ca. 65 cm. Am untersten Ende Reste einer Bronzever- 
zierung. — Zusammengebogene eiserne Lanze, urspriingliche Lange 
50 cm. — Schildbuckel mit Halter und 8 Nageln, yorziiglich erhalten 
(Abb. Taf No. 39). — Ein eisernes Messer, 18 cm lang.

Fund 15. Der untere Teil der Urnę, sowie eine Seitenwand 
und ein Stiick des Randes sind gut erhalten (Abb. auf der Tafel), gut 
geschlammter Ton von heller Farbę. Unterer Durchmesser 12 cm, 
grbBte Weite 30 cm, oberer Durchmesser 19 cm, Hbhe 39 cm.

Fund 16. Nur der untere Teil der Urnę erhalten. Unterer 
Durchmesser 9 cm, Hóhe, soweit erhalten, 16 cm. Zahlreiche Scherben. 
Die ganze Wand ist mit vertikalen Strichen verziert. — Bronzefibel 
bis auf den Nadelschuh gut erhalten. — 5 unbestimmbare Bronze- 
fragmente. — Fragment des Schildbuckels.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fund 17. Erhalten ist der Urnenboden, Durchmesser 10(4 cm, 
sowie Fragmente vom Rand mit Ornament (Fig. 27). — 2 Buckel- 
nagel.

Fund 18. Erhalten ist die Halfte der groBen Urnę. Unterer 
Durchmesser 11 cm, grbBte Weite 36 cm, oberer Durchmesser 30 cm, 
Hbhe 25 cm.

Fund 19. Ca. 300m siidwestlich von unserem dies- 
jahrigen Ausgrabungsfeld auf dem Acker des Be- 
sitzers Krecker gefunden. — Nur der untere Teil der Urnę 
erhalten. Unterer Durchmesser 13 cm, Hbhe, soweit erhalten, 
10 cm (der spitze Unterteil der Urnę ist also erheblich breiter ais 
gewbhnlich). — Knochenreste. — Ein Bronzering, 5x/2 cm im Durch
messer (Abb. Taf. No. 40). — Eine gut erhaltene Bronzefibel. — Ein 
mit Bronze unkenntlich zusammengeschmolzenes Eisenstiick. — Griff 
eines Anhangers aus Bronze, ahnlich wie der auf Taf. No. 14 abge- 
bildete Anhanger aus Grab 32. — Rest eines bronzenen „Dolch- 
griffes. — 2 kleine Bronzefragmente, das eine hat oben ein Ohr. — 
Fragment eines eisernen Messers. — Reste einer Bronzefibel mit 
Eisen- und Knochenresten zusammengeschmolzen.
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Samtliche in den Abschnitten V und VI genannten 
Fundę sind von dem Germanischen Museum in Jena erworben 
worden, wo sie demnachst ihre Aufstellung finden werden. 
Die Mittel zu diesem Ankauf wurden teilweise von der 
GroBherzogl. Regierung bewilligt, zum anderen Teil stammen 
sie aus einem Fonds, der der Gesellschaft fiir Urgeschichte 
durch eine private Sammlung freundlichst zur Verfugung 
gestellt wurde. — Die Ausgrabungen sollen im Herbst 
dieses Jahres fortgesetzt werden.

Zur Erkiarung der Tafel.

Bei der Herstellung der Tafel wurde von der betr. Anstalt 
iibersehen, die Angaben des Yerfassers iiber Reduktion resp. Ver- 
groBerung der Originalphotographien zu beachten, sowie die MaB- 
stabe, die sich auf den Originalaufnahmen befanden, gleichfalls zu 
reproduzieren. Die einzelnen Gegenstande erscheinen daher auf der 
Tafel in ganz willkurlichen GroBen, ohne jedes Yerhaltnis zueinander. 
Ich fiihre deshalb samtliche abgebildete Stiicke mit ihren GróBen- 
maBen hier nochmals an:

No. 1. Schwert aus Grab 9 (vgl. S. 394). Urspriingliche 
Lange mit Griff 80 cm.

No. 2. Schwertscheide aus Grab 9 (vgl. S. 394). Urspriing- 
liche Lange 60 cm.

No. 3. Eiserne Agraffe aus Grab 9 (vgl. S. 394). Lange 11 cm.
No. 4. Eisernes Messer aus Grab 9 (vgl. 8. 395). Lange 15 cm.
No. 5. Bronzepincette aus Grab 9 (vgl. S. 395). Lange 5 cm.
No. 6. Eisernes pilum aus Grab 18 (vgl. 8. 396). Lange 13 cm.
No. 7. Eisernes Rasiermesser aus Grab 18 (vgl. S. 396). Lange 

9^2 cm.
No. 8. Eisernes Messer aus Grab 18 (vgl. S. 396). Lange 8 cm.
No. 9. Eisernes Messer mit Bronzegriff aus Grab 24 (vgl. 

S. 397). Lange 10*/2 cm.
No. 10. Wetzstein aus Grab 24 (vgl. 8. 397). Lange 10 cm.
No. 11. Tónerner Spinnwirtel aus Grab 26 (vgl. S. 397). 

Durchmesser 3 cm.
No. 12. Bronzene Giirtelschnalle (?) aus Grab 29 (vgl. 8. 397). 

Hbhe der Abb. 21/, cm.
No. 13. Bronzener Dolchgriff in 4 Fragmenten aus Grab 32 

(ygl. S. 398). Lange des 1. Fragm. 5% cm.
No. 14. Bronzeanhanger aus Grab 32 (vgl. 8.398). Lange 5 cm.
No. 15. Stiick von einem Giirtelbeschlag (?), Eisen, aus Grab 32 

(vgl. 8. 398). Hohe der Abb. 2 cm.
No. 16. Bronzefibel aus Grab 35 (vgl. 8. 398). Lange 5 cm.
No. 17. Eiserner Ring (Giirtelschnalle?) aus Grab 38 (vgl 

S. 398). AuBerer Durchmesser 4'/2 cm.
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No. 18. Zweimal zusammengebogene eiserne hasta aus Grab 42 
(ygl. S. 399). Hóhe der Abb. 13l/2 cm.

No. 19. Eisenfibel aus Grab 42 (vgl. S. 399). Lange 7 cm.
No. 20a u. b. Eiserne-bronzene Ringe aus Grab 43 (vgl.

S. 399). Durchmesser des Eisenrings 2 cm.
No. 21. Eiserne Schere aus Grab 48 (vgl. S. 400). Lange 20 cm.
No. 22. Eiserne hasta aus Grab 48 (vgl. S. 400). Lange 35 cm.
No. 23. Eisernes Messer mit Bronzeknauf aus Grab 54 (vgl. 

S. 401). Lange 15 ’/2 cm.
No. 24. Bronzefragment aus Grab 54 (vgl. S. 401). Lange 4 cm.
No. 25. Eisernes Kurzachwert aus Grab 62 (vgl. S. 402). Ur- 

sprungliche Lange mit Griff 49 cm.
No. 26. Eiserner Schildbuckel, konische Form, aus Grab 62 

(vgl. S. 402). Hóhe des Buckels 11 cm.

No. 27. Schwert aus Fund 1 (vgl. S. 403). Urspriingliche 
Lange mit Griff 83 cm.

No. 28. Einschneidiges Eisenmesser aus Fund 1 (vgl. S. 403). 
Lange 28 cm.

No. 29. Eiserne hasta, geschwungene Form, aus Fund 2 (vgl.
S. 403). Lange 22 cm.

No. 30. Eiserne Scheide von einem Kurzschwert aus Fund 2 
(vgl. S. 403). Urspriingliche Lange ca. 50 cm.

No. 31/32. Bronzefibeln aus Fund 5 (vgl. S. 404). Lange 
5‘/2 cm.

No. 33. Bronzegriff aus Fund 5 (vgl. S. 404). Lange 7’A cm.
No. 34. Sporen aus Bronze aus Fund 5 (vgl. S. 404). Hóhe 

der Abb. 2 cm.
No. 35. Bronzegehange aus Fund 5 (vgl. S. 404). Lange 5 cm.
No. 36. Sporen aus Bronze mit Eisenansatz aus Fund 8 (vgl. 

S. 405). Hóhe der Abb. 2V2 cm.
No. 37. Bronzegriff aus Fund 8 (vgl. S. 405). Lange .4 cm.
No. 38. Eiserne Pmcette aus Fund 11 (vgl. S. 405). Lange 7 cm.
No. 39. Eiserner Schildbuckel (flachę Form mit Spitze) aus 

Fund 14 (vgl. S. 406). Hóhe des Buckels 10 cm.
No. 40. Bronzering aus Fund 19 (vgl. S. 406). Durchmesser 

572 cm.

Urnę aus Grab 22 (ygl. S. 396). Hóhe 20 cm.
55 >55 55 31 ( „ „ 397). 55 21 55

55 55 Fund 1 ( , „ 403). 55 28 55

r> 55 55 2 ( „ „ 403). 55 27*/, 55

•n 55 55 4 ( , „ 403). 55 19 55

55 55 55 6 ( „ „ 404). 55 22 55

55 55 11 ( „ r 405). 55 12 55

55 55 55 15 ( „ „ 406). 55 39 55





Miszelle.

i.
Zur Geschichte von Berka (lim).

Von A. Mueller, GroBh. Landesgeometer in Weimar.
Mit 2 Abbildungen im Text.

Im III. Teil der Geschichte der Herrschaft Berka (Bd. XXV 
d. Zeitschr., 1906) hatte ich die Lagę der altesten Burg in Berka 
nachgewiesen (S. 230) und in der Anmerkung 1 zum Kloster (S. 248) 
die Vermutung ausgesprochen, daB die alteste, 1119 vom Grafen 
Wichmann der Marienkirche in Erfurt iiberwiesene Kirche in Berka 
wohl in der sog. lieben Frau (einem kleinen Flurdistrikt dicht am 
jetzigen Orte) gelegen haben miisse, eine Ansicht, die seinerzeit auch 
Herr Professor Koch in Meiningen teilte.

Diese Vermutung hat jetzt Bestatigung erhalten. Einige der 
in dem Flurdistrikt „in der lieben Frau“ stehenden Scheunen waren 
niedergebrannt, und beim Wiederaufbau einer dieser Scheunen hatte 
sich in geringer Tiefe altes Mauerwerk gefunden. Herr Pfarrer 
Gartner in Berka, der sich die Lokalgeschichtsforschung von Berka 
sehr angelegen sein lafit, schreibt mir dariiber: „Im vorigen Jahre 
(1906) sind in der sog. ,lieben Frau1 eine Anzahl Scheunen nieder- 
febrannt. Beim Wiederaufbau der Scheune No. 166 ist man beim 

,egen der Grundmauer auf uraltes Mauerwerk aus behauenen Steinen 
von gewaltiger Starkę gestoBen. Nach dem von mir aufgenommenen 
Grundrisse A war unter der friiheren Scheune No. 166 ein kleinerer 
ummauerter Raum vorhanden, an den sich ein grbBerer anschloB, 
dessen Mauer westwarts unter dem Schutt und Rasen nach dem 
ebenfalls abgebrannten Gebaude No. 167 verlief. Da die Fertig- 
stellung der neuen Scheune wegen der einzubringenden Ernte mit 
grbBter Eile erfolgen muBte, war es nicht moglich, festzustellen, wie 
weit die Mauerreste in die Tiefe noch nach ihrer Lange auf das 
Nachbargrundstuck sich erstreckten; das, was sich erkennen lieB, 
habe ich gemessen und skizziert.11

„Ich glaube es nicht mit eigentlicher Grundmauer, sondern mit 
Mauerwerk zu tun zu haben, welches bis zur Fensterhbhe mit Brand- 
schutt und Uberschwemmungsgerbll ausgefiillt ist, denn auf der 
Ostseite fand sich eine Abstufung, w'elche auf eine Tiir- oder Fenster- 
offnung hindeutete, aber wegen mangelnder Fufispuren wohl letzteres 
gewesen ist. Jedenfalls halte ich das aufgefundene Mauerwerk fur 
die Reste eines kirchlichen Gebaudes, wofiir auch die Langsrichtung

XXVI. 27
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der Anlage von Ost nach West spricht, in einer Gestalt, welche 
Apsis und Schiff sofort unterscheiden lalśt. In einer benachbarten 
Scheune sollen sich noch Reste eines Altars befinden, die ich, nach- 
dem die Scheune leer sein wird, naher zu untersuchen gedenke."

Durch diesen Fund scheint somit unzweifelhaft die Lagę der 
altesten, vom Grafen Wichmann der Marienkirche (Dom) zu Erfurt 
im Jahre 1119 abgetretenen Kirche erwiesen.

Aber aus der Lagę der ganzen Ortlichkeit in Verbindung mit 
dieser Entdeckung diirften sich uber den Ursprung des Ortes wohl 
weitere SchluBfolgerungen ziehen lassen. Die Kirche war klein, der 
Grofie der Ortsanlage und der Menge der Bewohner jedenfalls ent- 
sprechend, wohl nicht von einem besonderen Geistlichen versehen, 
sondern verwaltet von den Monchen der nahe gelegenen Zelle „ad 
monachos" (Miinchen). Betrachtet man die Lagę des Distrikts „in 
der lieben Frau“ und die rundę Anlage, rings von Wasser geschiitzt, 
die Kirche in der Mitte, am Dorfplatze, von den Hausern umgeben, 
so drangt sich nicht nur die Uberzeugung auf, daB hier die Statte 
der altesten Ortsanlage von Berka zu suchen ist, sondern auch, daB 
die Anlage, zu welcher nur ein Zugang ron Norden her fuhrte, 
den wendisch-slayischen Charakter tragt, wie viele Ortschaften in der 
Nahe: Schoppendorf, Obergrunstedt, Lohma, Sollnitz, LoBnitz etc., 
daB also auch Berka, wie Bucha bei Magdala-Jena, eine slavische 
Niederlassung gewesen sein wird, die Endung a daher nicht ger- 
manisch — aha —, sondern wohl slavisch aw — ow — ist. Bei 
spaterer VergroBerung und Ausdehnung des Ortes nach der im 
Jahre 1240 errichteten Klosterkirche hin, die auch die Pfarrkirche 
wurde, ist der slavische Typus des Ortes verschwunden und das 
alte, wohl baufallige und Uberschwemmungen ausgesetzte Kirchlein 
abgebrochen worden.

Die alte Burg und das alte Kirchlein lagen nicht weit yon- 
einander am Wasser. Wunschenswert ware es, wenn zu weiteren 
Ausgrabungen einer der altesten Kirchen und Burgen Thiiringens 
Mittel yorhanden waren.

27*
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I und II.
Wenck, Karl: Die iilteste Gesehichte der Wartburg von den An- 

fdngen bis auf die Zeiten Landgraf Hermanns I. Sonder-Abdruck 
aus: „Die Wartburg11. Ein Denkmal deutscher Gesehichte und 
Kunst, dem deutschen Volke gewidmet von GroBherzog Carl 
Alexander von Sachsen. Berlin, Hist. Verl. Baumgartel, 1907. 
S. 27—46 u. 695—697 folio.

Derselbe: Gesehichte der Landgrafen und der Wartburg ais fiirst- 
licher Residenz vom 13. bis 15. Jahrhundert. Sonder-Abdruck 
aus demselben Werke. S. 211—262 u. 702—707. folio.

Im Jahre 1907 ist die thiiringische historische Literatur um 
ein monumentales Werk bereichert worden, das zu den gediegensten 
Leistungen deutscher Wissenschaft, nationaler Kunst und moderner 
Technik zu rechnen ist. Seit Langem wufite man, daB auf Yer- 
anlassung des Grofiherzogs Carl Alexander eine Anzahl Gelehrter 
und Schriftsteller Monographien fiir ein Wartburgwerk vorbereiteten. 
Eingeweihten war es auch bekannt, daB die Ausgabe des fertigge- 
stellten Werkes merkwiirdigerweise lange hingehalten wurde. Erst 
ais man sich an rerschiedenen Orten anschickte, das Gedenkjahr der 
vor 700 Jahren erfolgten Geburt der „Hauptfrau des Landes Thu
ringen11 festlich zu begehen, erschien im Yerlage von Baumgartel in 
Berlin das seit langem erwartete Prachtwerk, das uns das Ver- 
standnis fiir jene herrliche Burg erschlieBen soli, die die Legenda 
Bonifatii das „caput territorii11 nennt.

In 14 Monographien, dereń Reigen erbffnet wird durch die von 
dem erlauchten Wiederhersteller und Herrn der Burg geschriebene 
Abhandlung „Zur Gesehichte der Wiederherstellung der Wartburg11, 
werden die Gesehichte der Wartburg, die Wiederherstellung der 
Burg, „Der Minnesang in Thuringen und der Sangerkrieg auf der 
Wartburg11, Die heilige Elisabeth, Martin Luther auf der Wartburg, 
Die Burschensehaft und ihr Wartburgfest, Alte und neue Kunstwerke 
auf der Wartburg, Die Wartburg in Sagę und Dichtung, Ein Gang 
durch die heutige Wartburg und Neues Wartburg-Leben in einzelnen 
reich illustrierten, unter sich freilich nur in losem Zusammenhang 
stehenden Abhandlungen von 8 Forschern und Schriftstellern dem 
Leser vorgefiihrt. Das kritische Beiwerk ist in einen die An- 
merkungen und Quellenbelege bietenden Anhang, dem sich ein 
Wórter verzeichnis und ein alphabetisch.es Register anschlieBen, ver- 
wiesen worden, so daB Yerweise im Texte und FuBnoten vermieden

alphabetisch.es
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worden sind. Bei dem hohen Werte (Preis 260 M.) des 763 SS. 
in folio umfassenden und 706 Textabbildungen und 54 Tafeln ent- 
haltenden Werkes ist es ausgeschlossen gewesen, ein Rezensionsexemplar 
des Prachtwerkes fur die Zeitschrift zu erwerben. Um so erfreulicher 
ist es, daB mein yerehrter Freund, Herr Professor Dr. Karl Wenck 
in Marburg, die von ihm yerfaBten Monographien zur Geschichte der 
Wartburg und der Landgrafen der Redaktion iibersandt hat.

Die alteste Geschichte der Wartburg von den Anfangen bis auf 
die Zeiten Landgraf Hermanns I. ist der Gegenstand der ersten Ab- 
handlung des Werkes. Es ist vorauszuschicken, daB der Text dieser 
schon im Sommer 1901, die dazu gehorenden Anmerkungen erst im 
Oktober 1904 gedruckt worden sind. Es darf also nicht verwundern, 
dali zwischen Text und Anmerkungen es an Diskrepanzen nicht 
fehlt. Bekanntlich wird die Burg ais „castellum quod dicitur Wart- 
berg“ zuerst bei Bruno zum Jahre 1080 erwahnt. Dieses Jahr ist 
auch der Ausgangspunkt fur Wencks Untersuchung, die mit jener 
Sorgfalt und Umsicht gefiihrt wird, die in allen seinen Arbeiten zur 
Freude der Leser zu Tage tritt. Indem er aus Angaben spaterer 
Quellen, aus der Eisenacher Lokaltradition und der Sagę den histo- 
rischen Kern herauszuschalen sich bemiiht, macht er weiter plausibel, 
daB der Berg ais Hersfelder Lehen urspriinglich im Besitze der 
Frankensteiner Herren sich befunden habe, diesen aber vielleicht..um 
das Jahr 1073, ais die Thiiringer sich gegen die konigstreuen Abte 
von Hersfeld und Fulda erhoben, von dem Grafen Ludwig entrissen 
worden sei. Zu Holder-Eggers auch von Diemar yertretener An- 
sicht, daB Ludwig der Bartige erst um 1080 gestorben sei, nimmt 
er dabei nicht ausdriicklich Stellung, obwohl dies gerade fiir die 
Griindungsgeschichte erwiinscht gewesen ware. Mit Recht schatzt 
er die Bedeutung der Lagę der Burg fiir das entstehende Territorium 
der Ludovinger hoch ein; wurde sie doch bald Mittelpunkt der im 
Osten bis an die Unstrut, im Westen durch die Verbindung mit 
dem Hause der Gisonen ins Hessische hinein vorgeschobenen Macht 
des Hauses Ludwigs des Springers... Und so gibt uns Wenck zu- 
gleich einen vortrefflichen knappen Uberblick iiber die Entwickelung 
des ersten thiiringischen Landgrafenhauses. Da die Wartburg, wie 
der Verf. nachgewiesen hat, zunachst nur Festung, nicht landgrafliche 
Residenz gewesen ist, so hat er Anlafi, im zweiten Abschnitt auf die 
Grafen von Wartburg und die Burgmannschaft daselbst einzugehen. 
Wenn Wenck dabei, um einen Aufenthalt des Landgrafen und 
vieler Yornehmen auf der Wartburg im Jahre 1186 nicht annehmen 
zu miissen, meine in den Reg. dipl. Thur. II no. 760 geauBerte Ver- 
mutung, daB „omnes urbani de Warthera" auf die Burgmannen der 
Wartburg zu beziehen sei, kurzer Hand mit einem Verweis auf 
Waitz zuruckweist, so macht er es sich doch zu leicht mit der 
Widerlegung. Das Homburger Kopialbuch bietet, wie ich aus dem 
Stadtarchive zu Langensalza mir durch Bause habe bestatigen lassen, 
in schoner Schrift die oben gegebene Lesart. Die Annahme, daB der 
Kopist aus „Wartberc“ des Originals „Warthera“ gemacht habe, liegt 
sehr nahe. Ich wiifite in Thuringen keinen Ort aufier der Wartburg, 
der dabei in Frage kommen konnte. Dazu sind, wie zahlreiche in 
meinen Regesten stehende Urkunden beweisen, die ais urbani be- 
zeichneten Zeugen Ministeriale des Landgrafem Doch daran nimmt 
Wenck auch keinen AnstoB, sondern nur an der Bezeichnung „urbani11 
im Sinne von castrenses, castellani, Burgmannen. Er halt die Be- 
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zeichnung urbani fur ausschliefilich gleichbedeutend mit cives unter 
Berufung auf Waitz, doch Waitz driickt sich viel vorsichtiger aus 
ais Wenck, indem er schreibt, „urbani ist wie eine alte auch eine 
mehr unbestimmte Bezeichnung". In meinen Regesten ver- 
zeichnete Urkunden, die Waitz nicht bekannt waren, beweisen fur 
Altenburg, wo sonst noch ais Ministeriale belegte Herren ais „urbani 
in castro Aldenburg“ bezeichnet werden, fur Gera, wohl auch fiir 
Plauen, daB unter „urbani", wie ja auch die Ableitung von urbs = 
Burg vermuten labt, nicht nur cives zu verstehen sind. Komnat 
doch auch bisweilen in mittelhochdeutschen Urkunden das Wort 
,,burgere“ in der Bedeutung „Burgmann“ vor (s. das Faksimile einer 
Urkunde vom 19. Nov. 1318 bei von Dobeneck, Gesch. der Familie 
von Dobeneck).

Da die Wartburg, wie urkundlich feststeht, seit Ludwig IV. 
und etwa seit 1224 erst ais Residenz der Landgrafen bezeichnet 
werden darf, soweit man fiir jene Zeit iiberhaupt von einer solchen 
reden kann, so sind Tradition, Sagen und Legenden von der Be
deutung der Wartburg fiir den Musenhof des Landgrafen Hermann I., 
fiir die Erziehung der heiligen Elisabeth u. a. m. mit Wenck ais 
irrig abzulehnen. Das ist fiir die Baugeschichte der Wartburg von 
grofiter Bedeutung. Die Angaben Joh. Rothes und spaterer Chro- 
nisten, auch die Ansichten neuerer Kunsthistoriker, die in der Zeit 
Ludwigs III. und im 1. Jahrzehnt der Regierung Hermanns I. 
das Landgrafenhaus der Burg entstehen lassen, konnen nicht mehr 
aufrecht erhalten werden. Interessant ist besonders der Nachweis, 
daB der Freund der Sanger und Dichter, der, wie die Psalterien in 
Cividale und in Stuttgart zeigen, ein Fbrderer der Buchmalerei ge- 
wesen ist, auch die Baukunst in hohem Mafie gefórdert hat.

An diese Monographie schlieBt sich, soweit die rein historische 
Darstellung im W’artburgbuche in Frage kommt, die Abteilung an, 
die den Titel „Die heilige Elisabeth11 tragt. Da uber diese im An- 
schlufi an Wencks neueste Elisabethbiographie zu berichten ist, so 
schlieBe ich hier gleich mein Referat uber die dritte und umfang- 
reichste Abhandlung an, uber „Die Geschichte der Landgrafen und 
der Wartburg ais furstlicher Residenz vom 13. bis 15. Jahrhundert11.

Wie schon der Titel besagt, tritt in dieser Monographie die 
Landgrafengeschichte in den Vordergrund, ohne daB die Beziehung 
auf die Wartburg auBer acht gelassen wurde, auf der nach Wenck in 
der Regel die jiingere Linie des Hauses Wettin seit 1265 regiert hat. 
Dies stimmt freilich gleich fiir den ersten Landgrafen nach der Teilung 
der Wettinischen Besitzungen, fiir Albrecht den Entarteten, den 
altesten Sohn Heinrichs d. E., nicht. In scharfem UmriB, in schbner 
Diktion und zum Teil unter Verwertung neuer Quellen gibt Wenck 
die allgemeinen Richtlinien fiir die thiiringische Geschichte bis ins 
15. Jahrhundert an. Die Charakteristik des letzten Ludovingers 
Heinrich Raspe ais eines ehrgeizigen Schwachlings erscheint mir 
freilich zu hart, weil bei seiner Beurteilung zu wenig auf die Zeit- 
stromung Riicksicht genommen wird. DaB er der „liebreichen Ver- 
schwendungssucht“ seiner Schwagerin Elisabeth gegenuber ais Senior 
die Interessen des Gesamthauses zu vertreten hatte, wird von anderer 
Seite mit Recht betont. Auch das S. 216 fiir Konrads Eintritt in den 
Deutschen Orden angenommene Motiv, er habe dadurch eine Ver- 
sorgung nach Hermanns..II. Volljahrigkeit erlangen wollen, scheint 
mir unhaltbar zu sein. Uberdies scheint Konrad nach den Urkunden 
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seine Versorgung in der Pfalzgrafschaft Sachsen gehabt zu haben. 
Natiirlich kann der Forscher, wo rielfach nur liickenhaftes Quellen- 
material zur Verfiigung steht, ohne Konstruktionen nicht aus- 
kommen, doch mufi kenntlich gemacht werden, ob man es mit Hypo- 
thesen oder Tatsachen zu tun hat. Wenck gibt S. 222 an, daB 
Heinrich von Brabant im Friihjahr 1247 die Wartburg besucht hat. 
Das ist nur eine Annahme Wegeles und Ilgens und Vogels. Auch 
Sophies Aufenthalt im September 1252 ist ebenso Hypothese wie 
der Besuch durch Kbnig Wilhelm.

Die Kampfe und Streitigkeiten um das Erbe der Landgrafen 
frankischen Stammes, die Zeiten Albrechts und seiner Sbhne und 
die kritische Lagę der Wettiner zur Zeit der Kbnige Adolf, Albrecht 
und Heinrich, fur die Ilgen und Vogel, Wegele und Posses Haus- 
gesetze der Wettiner gute Yorarbeiten boten, von Wenck aber iiber- 
dies ein reiches Urkundenmaterial, das zum Teil neue Aufschliisse 
bot, zusammengetragen worden ist, ferner die Zeit Friedrichs des 
Freidigen, Friedrichs des Ernsthaften, seiner Sbhne und der Allein- 
regierung Balthasars, des letzten Landgrafen, der auf der Wartburg 
gestorben ist (1406), und die Geschichte der Wartburg unter Friedrich 
dem Friedfertigen und seiner energischen Gemahlin Anna von Schwarz- 
burg und unter fiirstlichen Amtmannern bis 1500, alles dies ist in 
vortrefflicher kritischer Weise zur Darstellung gelangt. Doch nicht 
allein die Geschichte der Wartburg, nein, ein iiberaus wertvoller 
Beitrag zur Geschichte Thiiringens und des Reiches ist damit von 
ihm zugleich geliefert worden. Der Wert dieser Monographien ist 
um so hbher anzuschlagen, da fast alle Partien aus den Quellen 
herausgearbeitet werden mufiten. Wie schwer die gelbste Aufgabe 
war, kann nur der recht ermessen, der in der Arbeit steht. Es fallt 
darum nicht sehr ins Gewicht, daB Urkunden von allgemeinem Werte 
zur Klarstellung mancher Frage noch hatten herangezogen werden 
miissen, z. B. fur die Schilderung der Kampfe gegen das Raub- 
gesindel die wichtige Naumburger Urkunde vom 1. Juni 1320, und 
daB manche Irrtiimer untergelaufen sind, z. B. S. 231 die falsche 
Angabe uber die beiden Urkunden des Landgrafen vom 21. August 
1282. Das Ganze ist eine der wertvollsten Bereicherungen unserer 
heimischen Geschichtsschreibung.

Jena. O. Dobenecker.

HI und IV.
Wenck, Karl: Die heilige Elisabeth. Sonder-Abdruck aus „Die 

Wartburg". Ein Denkmal deutscher Geschichte und Kunst. Dem 
deutschen Volke gewidmet von GroBherzog Carl Alesander von 
Sachsen. Berlin, Hist. Verl. Baumgartel, 1907. S. 181—210 u. 
699—701. folio.

Derselbe: Die heilige Elisabeth. Tiibingen, Verl. von J. O. B. Mohr 
(Paul Siebeck), 1908. 56 SS. 8°. Preis: 1,50 M. In Sammlung 
gemeinverstandlieher Yortrage und Schriften aus dem Gebiete der 
Theologie und Religionsgeschichte. 52.

Uneriniidlich ist der Biograph der heiligen Elisabeth seit dem 
Erscheinen seiner ersten schbnen Abhandlung in der Historischen 
Zeitschrift, Bd. 69, bemiiht gewesen, das Wesen und den Werdegang 
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der Heiligen zu ergriinden. Die neuen Ausgaben der wichtigsten 
thiiringischen Chroniken und kritische Abhandlungen iiber diese, neue 
Urkundenpublikationen und Bearbeitungen der Urkunden, sowie 
eigene handschriftliche Forschungen gaben ihm Veranlassung, sich 
immer wieder mit dem Problem dieser historischen Erscheinung zu 
beschiiftigen. Die Herausgabe des Wartburgbuches bot ihm Ge
legenheit, die ganze Frage nochmals zu behandeln. Im Februar 1902 
wurde der Text zu der zweiten Monographie Wencks, die An- 
merkungen dazu erst 1904 gedruckt. Ais das Wartburgbuch endlich 
herausgegeben wurde, erschien gleichzeitig eine groBe Anzahl dem 
Andenken der Heiligen zur 7. Zentenarfeier gewidmeter Schriften, 
darunter die Studien iiber die Quellen zur Geschichte der heiligen 
Elisabeth von A. Huyskens im Historischen Jahrbuch, XXVIII, 
8. 499—528 u. 729— 848, die jetzt unter dem Titel „Quellenstudien 
zur Geschichte der heiligen Elisabeth, Landgrafin von Thiiringen" 
und vermehrt um wichtige Wunderberichte von der Elwertschen Ver- 
lagsbuchhandlung in Marburg (1908) ediert worden sind, und Wencks 
Aufsatze „Die heilige Elisabeth und Papst Gregor IX." mit dem 
Faksimile, der Transskription und der Ubersetzung eines Briefes 
Gregora IX. an Elisabeth in Hochland, 5. Jahrg., Novemberheft 
1907, und besonders zur psychologischen Vertiefung des Problems 
seine treffliche Wiirdigung des Heiligen, dem Elisabeth nacheifert, 
des „Franz von Assisi", in „Unsere religiósen Erzieher", I, S. 197— 
227 (Leipzig 1908). Diese Bereicherung der Literatur zur Geschichte 
Elisabeths und, die Erwagung, daB seine Abhandlung in dem un- 
handlichen Wartburgbuche nur wenigen zuganglich wiirde, be- 
stimmten ihn im AnschluB an seinen bei einer Elisabethfeier am 
11. Dezember 1907 in Marburg gehaltenen Vortrag, noch einmal, und 
zwar im allgemeinen in Anlehnung an seinen Wartburgaufsatz, die 
Heilige in ihrem Werdegange und in ihrer ganzen Bedeutung dem 
Leser vorzufiihren. Und so wird es praktisch sein, beide neuen von 
Wenck verfaBten Biographien zusammen zu besprechen.

Sie beruhen auf neuer Durchforsehung des gesamten Quellen- 
materials. Der Verf. zeigt mit Recht, daB Elisabeth ein Kind ihrer 
Zeit ist und nur verstanden werden kann, wenn man die Eigenart 
des „Jahrhunderts der Heiligen und der Ketzer" zu begreifen vermag. 
Er zeigt weiter, was ererbte Anlage und Familientradition, was Er- 
ziehung und persbnliche Erfahrungen aus ihr gemacht haben. Ais 
3—4-jahriges Kind ist sie zur Befestigung einer geschlossenen 
groBen europaischen Alliance verlobt und sofort an Thiiringens 
glanzenden Fiirstenhof verpflanzt worden. Wer hier auf Elisabeths 
religióse Entwickelung eingewirkt hat, sucht Wenck zum Teil in 
Polemik gegen den Referenten ausschlieBlich aus dem beriihmten 
Psalterium zu Cividale und aus einem Briefe des Papstes Hono- 
rius III. zu folgern.

Ich kann auf die in dem Psalterium verzeichneten Gebete, die 
Sophie in den Mund gelegt werden, nicht so viel Gewicht, wie es 
Wenck tut, legen, da sie meines Erachtens doch zunachst ais Kon- 
zeptionen eines Kaplans oder Mbnches, wahrscheinlich des landgraf- 
lichen Hausklosters Reinhardsbrunn, anzusehen sind, wie sie mutatis 
mutandis auch heute von einem Hofprediger, unter Umstanden ohne 
Rucksicht darauf, ob der Auftraggeber sehr kirchlich gesinnt ist 
oder nicht, verfaBt werden kónnten. Dagegen spricht das piipstliche 
Schreiben deutlich fiir ihre religióse Gesinnung, so daB Wenck mit 
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Recht eine Einwirkung auf Elisabeths Seelenleben annehmen und 
somit die Legende von der bbsen Schwiegermutter zerstóren konnte. 
Dagegen kann ich Wenck nicht beipflichten, daB die in einer Ur- 
kunde des Kónigs Bela IV. von Ungarn wegen der seiner Schwester, 
der heiligen Elisabeth, geleisteten Dienste geruhmten 
und belohnten Manner Farcasius und„David, von denen jener sicher 
ein Geistlicher war, und die seit der Uberfiihrung der Kónigstochter 
an den landgraflichen Hof dort lange geweilt haben, auBer Betraeht 
bleiben miiBten, weil wir von ihrer Geśinnung nichts wiiBten. Zu 
welchem anderen Zwecke ais zu geistlicher Fmirung und Erziehung 
der Prinzessin wird Kónig Andreas diese Manner mit Elisabeth nach 
Thiiringen geschickt haben ? Andere Dienste kann der Geistliche 
Farcasius Elisabeth doch kaum geleistet haben'). Ich nehme also 
gegen Wencks Ansicht an, daB auBer der Landgrafin Sophie auch 
diesen Ungarn Anteil an der Erziehung Elisabeths zugesprochen 
werden muB.

Der traurige Ausgang Hermanns I. und die nahere Kunde von 
der Ermordung ihrer Mutter Gertrud haben ihr gezeigt, wohin das 
Hasten nach Geld und Gut fiihrten. So fanden die sehr bald in 
Thiiringen einziehenden Verkiinder des franziskanischen Armuts- 
ideals bei Elisabeth die rechte Grundstimmung fiir ihre Ideale vor. 
Der Franziskaner Rodeger wurde ihr geistlicher Zuchtmeister auf 
der Wartburg, wo sie seit 1224 in dem nunmehr vollendeten Land- 
grafenhause residierte; seit Anfang 1226 wird Konrad von Marburg 
ihr Beichtrater. DaB dessen Berufung von prinzipieller Bedeutung 
war, weist Wenck zur Evidenz nach. Ihm, wenigstens in seinem 
Verhaltnis zu Elisabeth, sucht er vollkommen gerecht zu werden. 
Er zeigt, wie er bei der Liebestatigkeit Elisabeths, die in priichtiger 
Schilderung zur Darstellung gebracht wird, ais erfahrener Mann be- 
ratend zur Seite steht. Die Trennung von Ludwig IV. und die 
Kunde von dem Tode ihres geliebten Mannes — der in den An- 
merkungen zum Wartburgaufsatz S. 700 zu S. 192 freilich irrig zum 
11. Oktober anstatt 11. September gestellt wird — bedingen die end- 
giiltige Abkehr Elisabeths von der Welt und, um ihr franziskanisches 
Armutsideal zu verwirklichen, ihre Flucht von der Wartburg. Mit 
Recht weist Wenck, was ja auch seit langerer Zeit allgemein an- 
erkannt worden war, darauf hin, daB von einer Vertreibung nicht 
die Rede sein kann; mit Recht lehnt er Huyskens Versuch, auf 
Grund eines uber mitteldeutsehe Dinge schlecht unterrichteten Ko- 
pisten oder Bearbeiters das martyrium der Vertreibung zu retten 
und nach dem Schlosse Marburg zu verlegen, entschieden ab. Hier- 
iiber wird im nachsten Hefte dieser Zeitschrift Herr Prof. Heymann 
in einem Aufsatze „Zum Ehegiiterrecht der heiligen Elisabeth" 
wichtige Mitteilungen geben. Im Neuen Archiv wird sich iiberdies 
Wenck eingehender damit abfinden.

Die Umwandlung Elisabeths aus der Fiirstin zu einer im 
Dienste der Kranken und Armen sich aufopfernden Diakonissin und 
der Anteil Konrads von Marburg an ihrer Seelenfiihrung sind von 
Wenck in vortrefflicher Weise behandelt worden. Ihr Tod, die Heilig-

1) Vgl. O. Dobenecker, Die Vermahlung des Landgrafen Lud
wig IV. von Thiiringen mit Elisabeth von Ungarn, Wartburg- 
stimmen, I, S. 169 ff., und O. Dobenecker, Reg. dipl. Thur., III, 
No. 1201.
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sprechung, ihre Ycrehrung und Bedeutung, die Wiirdigung und 
Hcrvorh<mung des Unvergiinglichen weil immer Vorbildlichen in 
ihrem Wirken schlieBt die priichtige neueste Biographie Elisabeths 
aus Wencks Fedor. Sie wird, wenn nicht neue Quellen erschlossen 
werden, die Grundlage fiir das Yerstandnis und die Beurteilung der 
Heiligen bleiben.

Jena. O. Dobenecker.

V.
Schmidt, B., und Knab, C.: ReuBische Mttnzgesehiehte. Bearbeitet 

unter Mitwirkung des Geh. Hofrats Dr. J. Erbstein. Dresden, 
Yerlag der Numismatischen Gesellschaft zu Dresden, 1907. IV u. 
283 SS. 8°. Mit 17 Tafeln.

Es gibt nicht viel Miinzgeschichten fur ganze Territorien; um 
so willkommener wird allen Miinzfreunden dieses Werk sein, das 
eine eigenartige Geschichte hat. Dank der Unentschlossenheit des 
im Namen der Numismatischen Gesellschaft in Dresden die Redaktion 
fiihrenden Dr. Erbstein hat die Drucklegung ca. 7 Jahre gewahrt. 
Es zeigt viel Edelmut, daB die Herausgeber dem inzwischen ver- 
storbenen Redakteur nicht grollen, sondern seine Ratschlage fiir die 
Textgestaltung dankbar anerkennen.

Das Werk zerfallt in zwei Teile: in die aktenmaBig erforschte 
und geschickt dargestellte Miinzgeschichte der Fiirstentumer ReuB 
a. L. und ReuB j. L. und in die Miinzbeschreibung, der eine Schil- 
derung des reufiischen Papiergeldes angefiigt worden ist. Die besten 
Quellen fiir die alteste Miinzgeschichte bildeten natiirlich die von 
B. Schmidt im Urkundenbuch der Vógte verdffentlichten Urkunden 
und die von ihm an verschiedenen Stellen herausgegebenen Quellen 
und Forschungen zur Geschichte der ReuBenlande. Ferner viele 
Miinzsammlungen, besonders die in „Schleiz, Gera, Hohenleuben, 
Dresden, Gotha, Leipzig und Berlin. Uber die vogtlandischen Brak- 
teaten ist die Forschung freilich noch nicht zu gesicherten Ergeb- 
nissen gelangt.

Die reuBische.. Miinzgeschichte setzt mit der Ubereignung des 
Landes Gera an die Abtissin Adelheid von Quedlinburg durch Otto III. 
ein. Die Yerfasser haben irrtiimlich die Ubertragung auch auf das 
Stift Quedlinburg erfolgen lassen. Die Besitzung wurde von dem 
Kaiser nur seiner Schwester zu freier Yerfiigung iibereignet und 
wird yon der Abtissin spater dem Stifte wermacht worden sein. Die 
wichtige Urkunde, die in Rom, 999, April 26, vollzogen worden ist, 
hatte nicht in dem aus Erath, Cod. d. Quedlinb. entlehnten Drucke 
bei Alberti, Urkundensammlung zur Gesch. der Herrschaft Gera, 
sondern in den Monumenta Germaniae DD. II. O. III, No. 322, 
wie aus den Reg. d. Thur., I, No. 588 hatte ersehen werden konnen, 
beniitzt werden miissen.

Die Miinze in Gera, die in die Hande der Yógte von Gera 
iiberging, wird, soweit es die Quellen und Belegstiicke erlauben, be- 
handelt, desgleichen die in Weida, aus der altere Stiicke entgegen 
der herrschenden Ansicht auf Grund der Fundberichte nachgewiesen 
werden, endlich die Miinzstatten zu Plauen, Adorf und Schleiz.
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Dabei werden zugleich die Besitzverhaltnisse und die staatsrechtliche 
Stellung der Dynasten dieser Gegenden und Orte in sachkundiger 
Weise klargelegt. Nicht recht in den Rahmen der territorial ge- 
dachten Miinzgeschichte gehórt die Behandlung der hochmeister- 
lichen Miinzen und der burggraflich meiBnischen Medaillen des 
Hauses Plauen.

Da das Miinzregal lange Zeit von den ReuBen nicht ausgeiibt 
und erst in der beriichtigten Kipper- und Wipperzeit, nicht ohne 
schwere Yerhandlungen auf den Kreistagen, von Heinrich Post- 
humus im Anfange des 17. Jahrhunderts wieder zur Geltung ge- 
bracht wurde, so wollen die Verfasser damit erst die eigentliche 
reufiische Miinzgeschichte beginnen lassen. Diese Behauptung scheint 
mir nicht berechtigt zu sein, wie aus dem vorher Gesagten deutlich 
wird. In Saalfeld befand sich zunachst die Miinzstatte der ReuBen, 
ihr Land litt bald unter der Silberspekulation und unter dem wahn- 
sinnigen Unfug der Kipper und Wipper. Seit 1620 unterhielt Post- 
humus eine eigene Miinze in Lobenstein, zu der dann solche zu 
Mbschlitz, Greiz, Dohlau und Gera kamen, die sich untereinander 
Konkurrenz machten. Bald nahm man seine Zuflucht wieder zu der 
Saalfelder Kreismiinze. Tren nach den Akten und unter Beifiigung 
von Belegen, die nicht nur munzgeschichtlichen Wert haben, schildern 
die Verfasśer die reuBische Miinzgeschichte bis zum 19. Jahrhundert.

In der 2. Abteilung folgt die Miinzbeschreibung, die mit groBer 
Akribie gegeben worden ist. Uber Medaillen und Papiergeld wird 
in den letzten Abschnitten iibersichtlich und lehrreich gehandelt 
und fiir das ganze Werk ein gutes Namen- und Sachregister an- 
gefiigt. Die 17 Tafeln sind in der Kunstanstalt von Markert u. Sohn 
in Dresden angefertigt worden. Knab hat die Zeit, Geduld und 
Geschick fordernde Aufgabe, die Brakteaten, Miinzen und Medaillen 
in Gips zu gieBen, um danach die wohlgelungenen Abbildungen her- 
stellen zu lassen, mit Yerstandnis gelost. Die schbnen Tafeln tragen 
wesentlich zur Erhóhung des Wertes dieser vorziiglichen Miinz- 
geschichte bei. Die ReuBenlande kónnen stolz darauf sein, daB ihnen 
durch tiichtige Forscher, durch die Unterstiitzung der Numisma- 
tischen Gesellschaft in Dresden und die Munifizenz der beiden 
Fiirsten, die die Kosten fiir eine Anzahl Tafeln getragen haben, ein 
so schbnes Geschenk gemacht worden ist.

Jena. O. Dobenecker. VI. 

VI.
Koch, Ernst: Die ehemalige Glashiitte zu Łangenbach bei Sehleu- 

singen, die Mutter der Glashiitten zu Fehrenbaeli und Lauscha 
(1525—1589). Meiningen, Briickner u. Renner, 1908. 72 SS. 8°.

Einer bei den Ordnungsarbeiten im Gemeinschaftlichen Henne- 
bergischen Archive zu Meiningen gemachten Entdeckung von Nach- 
richten iiber die liingst in Yergessenheit geratene Glashiitte zu Langen- 
bach an der Schleuse ostlich von Schleusingen nachgehend, hat der 
Yerfasser in miihevoller Untersuchung und mit bekannter Griind- 
lichkeit es unternommen, das Dunkel, das iiber der Vergangenheit 
dieser in dem ungedruckten Werke Chr. Junkers „Ehre der gefiirch- 
teten Grafschaft Henneberg11 nach Hórensagen erwahnten und spater
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nur auf Grund sparlicher Angaben, die Koch damals machen konnte, 
von Weyermann erwahnten Glashiitte lagerte, zu lichten. Es ist ihm 
damit der Nachweis gelungen, daB die Glashiitten zu Fehrenbach 
und zu Lauscha von Langenbach aus erst gegriindet worden sind. 
Um aber die richtige Wiirdigung der Bedeutung Langenbachs fiir 
die gesamte Glasindustrie zu geben, holt er weiter aus und schickt 
seiner Abhandlung ein Kapitel iiber rerschiedene alte thiiringische 
Glashiitten voraus. Man wird ihm dafiir um so dankbarer sein, da 
er mit einer Reihe alt eingewurzelter Irrtiimer iiber die Bedeutung 
Lauschas fiir die Entstehung der thiiringischen Glasindustrie end- 
giiltig aufraumt. Griindliche kritische (Jntersuchungen im Archiv 
wie im Gelande haben gezeigt, daB auBer in Fehrenbach und Zill- 
bach auch bei Suhl recht friih, namlich schon im 14. Jahrhundert, 
Glashiitten bestanden, ebenso im 15. Jahrhundert in Helmers, ferner 
in Eckardts, Fischbach (diese schon 1452/53 belegt), am Safiles, am 
Silbach und am Roppach im Schmiedefelder Forste und bei Berm- 
bach. Aus Urkunden, Akten und Steuerregistern, wie durch Nach- 
forschungen an Ort und Stelle hat der unermiidliche Forscher jeden 
Zweifel an der Existenz dieser Hiitten in ganz systematischer Unter- 
suchung behoben.

Auf Grund sorgfaltig kommentierter, kulturhistorisch wichtiger 
Rechnungen zeigt E. Koch sodann, daB im stiirmischen Jahre 1525 
die Hiitte zu Langenbach von Glasmachern, die aus Schwaben wahr
scheinlich infolge der Verwiistungen des Bauernkrieges gewichen 
waren und im Amt Schleusingen unter Forderung durch den Grafen 
Wilhelm von Henneberg eine neue Heimat fanden, eingerichtet und 
in Betrieb gesetzt worden ist. Die Namen jener Schwaben sind aus 
verschiedenen urkundlichen Angaben zu erschliefien. Obenan steht 
Hans Greiner, der Ahnherr jener beriihmten Industriellen, dereń 
Namen bis auf den heutigen Tag in Thiiringen einen guten Klang 
haben, neben ihm Jockle, Knorle und Schott. Die Geschichte 
dieser ersten von Hans Greiner angelegten Hiitte wird urkundlich 
getreu bis zu ihrem Eingehen im Jahre 1508 geschildert, auch werden 
iiber die Erzeugnisse dieser Glashiitte und ihre Absatzgebiete wirt- 
schaftsgeschichtlich wichtige Mitteilungen aus den Akten gegeben, 
desgleichen iiber die Bewohner des Ortes.

In gleicher Weise berichtet der Verfasser iiber die Griindungs- 
geschichte der Tochterhiitten zu Fehrenbach und Lauscha. Er hebt 
mit Recht die Bedeutung der schwabischen Familie Greiner fiir die 
Industrie in Thiiringen gebiihrend hervor.

Die exakte, auf gewissenhaftester Yerwertung aller gesicherten 
Nachrichten iiber die genannten Glashiitten beruhende Arbeit wird 
fiir eine zukiinftige thiiringische Wirtschaftsgeschichte von groBer 
Bedeutung sein und verdient weiteste Yerbreitung.

Jena. O. Dobenecker.

VII.
Greiner, A.: Geschichte der Stadt und Pfarrei Neustadt (Herzogt. 

Coburg) bis 1650. Nach archiralischen Quellen bearbeitet. Coburg, 
RoBteutscher, 1905. VI, 311 u. XXVI SS. 8°. 2,50 M.

Der Verfasser hat aus Interesse fiir die Stadt, in der seine um 
Thiiringens Industrie rerdienten Yorfahren vor mehr denn 160 Jahren 
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eingewandert sind, und wohl auch angeregt durch die Arbeiten, die 
er ais Pfleger der Thiiringischen Historischen Kommission zur In- 
ventarisation kleinerer Archive unternommen bat, die Geschichte der 
Stadt und Pfarrei Neustadt zunachst bis zum Jahre 1650 in diesem 
Buche behandelt. ..

Nach einem Uberblick iiber die allgemeinen physikalischen Ver- 
haltnisse der Gegend gibt er in scharf disponierter Darstellung eine 
wohlgelungene Geschichte Neustadts, die bei der Lagę der Stadt an 
dem wichtigen StraBenzuge von Niirnberg nach Leipzig auch all- 
gemeine Interessen zu befriedigen vermag. Urspriinglich besaB das 
reiche Kloster der HH. Petrus und Dionysius zu Banz die Gegend, 
verlor sie aber an die Grafen von Wohlsbach und erhielt das „forum 
quod dicitur Nuowensthat“ erst 1248 Juni 16 vom Herzog Otto 
von Meran zuriick. Fast ein Menschenalter spater besitzt den Ort 
das Geschlecht der Henneberger, von dem er in die Hande der 
Wettiner kam.

Die Entstehung der Stadt ist wie bei den meisten Stadten in 
Dunkel gehiillt. Auch die Angaben, die der Verfasser iiber die Burg 
macht, sind durchaus unsicher. Urkundlich fest steht nur, daB der 
Ort 1248 ein Marktflecken ist. Seit 1316 ist er ais Stadt belegt. 
Dies hatte der Verfasser bestimmter betonen kónnen. Die Ent 
wickelung der Stadt bis zum Friedensfeste 1650 wird getreu nach 
Akten und Urkunden, die Greiner den Archiven in Coburg, Weimar 
und Miinchen entlehnt, und nach gedruckten Quellen geschildcrt. 
Im 30-jahrigen Kriege hat sie schrecklich gelitten. Sie war in einen 
Triimmerhaufen verwandelt worden. Die Zahl der Bewohner, die 
meist in die Walder beim Nahen der Feinde gefliichtet waren, war 
von 1000 auf 400 gesunken. Die Mitteilungen iiber Rechte, Ein- 
kiinfte und Besitzungen der Landesherren, iiber die fiirstlichen Be- 
amten, iiber Rechte, Privilegien, Finanzen, Stadtregiment, Leben und 
Beschaftigung der Burger sind durchaus angemessen. Soweit die 
Quellen es zugelassen haben, hat der Verfasser Rats- und Biirgerlisten 
von 1467 an aufgestellt. Besonderes Interesse verdient die Schilderung 
des lebhaften Verkehrs auf der groBen LandstraBe von Niirnberg 
nach Leipzig und die Geleitsverhaltnisse auf ihr. Durch Neustadt 
kamen jahrlich mehr ais 5000 Wagen.

Der Geschichte der Stadt fiigt er die der 10 eingepfarrten Ort- 
schaften und der Pfarrei Neustadt, wozu Berbig im 2. Bandę seiner 
Bilder aus Coburgs Vergangenheit (Leipzig, Heinsius, 1908) einige 
Erganzungen bietet, und die Geschichte der Schule an.

Das Buch schlieBt mit einem XXVI SS. fiillenden Urkunden- 
buche, das wichtige Belegstiicke enthalt. Die Transskription der in 
Photographie nach dem Originale im Reichsarchive zu Miinchen ein- 
gereihten Urkunde des Herzogs Otto von Meran ist nicht fehlerfrei. 
Hoffentlich gibt der Verfasser die Fortsetzung bis zur Gegenwart in 
einem 2. Bandę, fur den die Beifiigung eines alten Stadtplanes fiir 
den S. 52 angegebenen Umfang der Stadt sehr erwiinscht ware. 
Der Verfasser hat in gróBter, dankbar anzuerkennender Selbstlosigkeit 
die nicht unerheblichen Kosten fiir Druck und Illustrierung des 
Bandes selbst getragen. Ein grofier Vorrat von Exemplaren lagert 
noch bei ihm, der ein broschiertes Exemplar fur den geringen Preis 
von 2 M. 50 Pf. frei gegen Nachnahme abgibt. Móge das em- 
pfehlenswerte Buch viele Kaufer und Leser finden! Kaufangebote 
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sind zu richten an Herrn Pfarrer Albert Greiner in Gauerstadt, Post 
Rodach bei Coburg.

Jena. O. Dobenecker.

VIII.
Boehme, P.: Zur Ortskunde des Saaltales zwischen Kósen und 

Naumburg. Sonder-Abdruck aus den Neuen Mitteilungen aus dem 
Gebiete historiach-antiquarischer Forschungen, Halle a. S.. Bd. 
XXIII, H. 2, 8. 189—271.

Die Ortskunde des kulturhistorisch auBerordentlich interessanten 
Stiickes des Saaltales zwischen Kósen und Naumburg wird in ein- 
gehender Auseinandersetzung mit den entgegenstehenden Auslegungen 
RoBners, Liittichs und Bergners von dem besten Kenner und Inter- 
preten der Pfortischen Urkunden einer griindlichen, an vielen Punkten 
zu neuen Resultaten fiihrenden Untersuchung in dem oben genannten 
Aufsatze unterzogen. Durch sorgfaltige Prufung der Quellen, in 
erster Linie also der Urkunden des Klosters Pforte, des Hochstifts 
und der klósterlichen Stiftungen in Naumburg, weist er nach, daB 
Corssens Ansicht iiber den Namen Pforte ais eines Appellativums 
das Richtige trifft und daB RoBners Deutung zu verwerfen ist. Mit 
Winter sucht er den Namen von dem torartigen Einschnitt im Ge- 
lande dicht bei Pforte herzuleiten.

Von allgemeinem Werte ist fiir die Siedelungsgesehichte des 
Saaltales der Nachweis, daB die noch von Borkowsky und Bergner 
vorgetrageue und auch fiir andere Teile des Saaltales aufgestellte 
Behauptung, daB es zwischen Kósen und Naumburg ein Sumpf ge- 
wesen sei, in dieser Adlgemeinheit durchaus irrig sei. In sprachlich 
und historisch gewissenhafter Auslegung der Quellen, zum Teil unter 
Berichtigung seiner eigenen Angaben im Urkundenbuch des Klosters 
Pforte, behandelt er die altesten Besitzungen des Klosters und gibt, 
was fiir die richtige Deutung vieler Urkunden von Wichtigkeit ist, 
in zwingender Beweisfiihrung eine durchaus neue Fixierung des Ortes 
Wenzendorf, wonach klar wird, daB Wenzendorfer Wehr und Kósener 
Wehr, Wenzendorfer Briicke und Kósener Briicke identisch sind, da 
Wenzendorf gegeniiber der grangia Cusne, also am linken Saalufer 
zu suchen ist. Ebenso lehrreich sind seine kritischen Mitteilungen 
iiber das Alter der Wenzendorfer oder Kósener Briicke, iiber die 
Saalwehre bei Kósen und Almrich und die davon abhangigen Miihlen.

Bei der Lekture vermiBt man ungern eine Spezialkarte des 
Gełandes.

Jena. O. Dobenecker.

IX.
Bauer, K.: Charakterkópfe zur deutschen Geschichte. 32 Feder- 

zeichnungen. BlattgróBe 25 X 30 cm. Leipzig, B. G. Teubner. 
32 BI. in Mappe 4,50; 12 BI. nach Wahl in Mappe 2,50 M. 
Liebhaberausgabe: 32 BI. auf Karton in Leinwandmappe 10 M.

Einen eigenartigen Durchblick durch die deutsche Geschichte, 
der vielen willkommen sein wird, gibt K. Bauer in diesen Charakter- 
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kopfen zur deutschen Geschichte. Kraftvolle Persbnlichkeiten, die 
sich auf den verschiedensten Gebieten betatigt haben und fiihrende 
Geister unserer Nation gewesen sind, fiihrt uns der Kiinstler in wohl- 
gelungenen Portrats, die die Eigenart jener Personen widerspiegeln, 
vor die Augen. Arminius, wie ihn die Phantasie des Malers sich 
vorstellt, Karl d. Gr., Friedrich d. Rotbart, Maximilian I., Guten
berg, Diirer, Luther, der mir freilich nicht markig genug erscheint, 
Wallenstein, der Grofie Kurfurst, Friedrich d. Gr., Seydlitz, Maria 
Theresia, Lessing, Schiller, Goethe, A. v. Humboldt, Beethoven, 
Pestalozzi, der Menschenfreund, die Konigin Luise, Held Bliicher, 
der Dichter von „Leier und 8chwert“, Jahn, Uhland, R. Wagner, 
Ad. Menzel, Alfr. Krupp, der Organisator industrielleu GroBbetriebs, 
und die Manner des neuen Reichs: Wilhelm I., Moltke und Bismarck, 
endlich Kaiser Wilhelm II. werden in gelungenen Federzeichnungen, 
unter denen besonders Maximilian I., Goethe, A. v. Humboldt, 
Pestalozzi, Bliicher und Bismarck hervorragen, in ihrem Wesen ver- 
anschaulicht. DaB Gustav Adolf und Napoleon I. in die Reihe auf- 
genommen worden sind, scheint mir nach dem Titel der Sammlung 
nicht gerechtfertigt zu sein.

Die Federzeichnungen sind von dem Verlag einfach, aber ge- 
schmackvoll ausgestattet und eignen sich auch zum Wandschmuck. 

Jena. O. Dobenecker.

X.
Ubersicht ‘) 

ttber die neuerdings ersehienene Literatur zur thuringischen 
Geschichte und Altertumskunde.

Von O. Dobenecker.
v. Altrock: Jena und Auerstedt. Ein Riickblick und Aus- 

blick. Yortrag, gehalten in der Militarischen Gesellschaft zu Berlin. 
Berlin, Mittler u. S., 1907. S.-A. aus dem Militar-Wochenblatt. 1907. 
Beiheft 1. 8.1—25. Mit 4 Textskizzen u. 2 Kartenskizzen.

A m t h o r, R.: Reste tertiarer Ablagerungen nbrdlich von Gotha. 
Zs. f. Naturwissensch. Stuttgart, Schweizerbartsche Verlagsbuchh., 
1906. H. 1 u. 2.

Derselbe: Eiszeitreste bei Ballstadt nórdlich von Gotha. 
Ebenda 1907. S. 428- 438.

Apelt, Otto: Erinnerungen an Ernst Friedrich Apelt. Ab- 
handlungen der Friesschen Schule N. F. Herausg. von G. Hessen- 
berg, K. Kaiser u. L. Nelson. Bd. II. H. 3. (Gottingen, Yandenhoeck 
u. Ruprecht, 1908). S. 361—411.

Armbrust, L.: Zwei alte Briefe aus Eschwege. Ilessenland. 
XXI. 229-231.

1) Vgl. V. Hantzsch im NA. f. Sachsische Gesch. u. Alter- 
tumsk. XXVIII (1907). S. 350-369, u. XXIX (1908). 8. 186—206, 
und W. Fabricius (unter Mitwirkung von K. Wenck u. Dr. Has), 
Yerzeichnis neuer hessischer Literatur vom Jahre 1907 in Zs. a. 
V. f. hessische Geschichte u. Landeskunde. Bd. 41. 8. 349—359.
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Arnstadt im J. 1712 (1. Urk. im Turmknopf des Rathauses zu 
Arnstadt). Arnstadtisches Nachrichts- u. Intelligenzbl. 1908. April 29.

Was das Rathaus erziihlt. (Urkk. aus dem Turmknopf des 
Rathauses zu Arnstadt.) Arnstadtisches Nachrichts- u. Intelligenzbl. 
1908. April 30, Mai 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Arnswaldt, W. C. v.: Zur Ahnentafel der h. Elisabeth. 
Der Deutsche Herold. XXXVIII (1907). S. 156.

Derselbe: Beitrage zur Vervollstandigung der Goetheschen 
Ahnentafel. Ebenda. XXXVIII. 7 f.

Derselbe: Augustę Karolinę Sophie, Erbprinzessin von Sachsen- 
Koburg-Saalfeld, geb. Grafin ReuB j. L., Grafin u. Herrin zu Plauen, 
aus dem Hause Ebersdorff: Petersburger Tagebuch 1795. Mit Vor- 
wort u. Anm. versehen. Darmstadt, H. L. Schlapp, 1907. 45 SS. 1 M.

Auerbach, A.: Aus der G. der Gesellschaft von Freunden 
der Naturwissenschaft zu Gera. In 49. u. 50. Jahresbencht der 
Ges. Gera-Untermhaus. 1908. S. 20—30.

Derselbe: Bibliotheca Ruthenea. Die Literatur zur Landes- 
kunde u. Gesch. der Fiirstentiimer ReuB j. u. a. L. II. Nachtrag. 
Ebenda. S. 131—216.

Derselbe: Das Fiirstliche Archiv zu Kostritz. Deutsche Ge- 
schichtsblatter. Herausg. von A. Tille. VIII (1907). S. 197—199.

Derselbe: Gera, ReuB j. L., nebst Industrie in Wort u. Bild. 
Chemnitz 1907. 79 SS. 8°.

Derselbe: Das stadtische Museum [in Gera] in den ersten 
25 Jahren seines Bestehens. 1878—1903. Gera, ReuB, 1904. 13 SS. 8°.

Derselbe : Uber SchloB Burgk im „Burgwart“ (1. Heft). 1908. 
Bangert: Die Graber in der alten Milizkirche (in Rudolstadt). 

Schwarzburg-Rudolstadt. Landeszeitg. 1908. Mai 14.
Derselbe: Das Furstlich Schwarzburg. Geh. Archi v zu Rudol

stadt. Vortrag, geh. beim XII. Thiiringer Archivtag. Ebenda 1908. 
Juni 28.

Barge, H.: Luther und Karlstadt in Wittenberg. Hist. Zs. 
IC (1907). 256—324.

Beck, H.: Zur G. des frankischen Kreises von 1500—1533. 
A. d. Hist. V. von Unterfranken u. Asehaffenburg. Bd. 48 (Wiirz- 
burg 1906). S. 1—185.

Beck: Festschr. zur Feier des 300j. Bestehens des Gymn. Ca- 
simirianum in Coburg. 1605—1905. Coburg, E. Riemann. IV u. 
251 SS. mit Taf. 2 M.

B e r b i g, G.: Bilder aus Coburgs Vergangenheit. Bd. 2. Leipzig, 
M. Heinsius Nachf., 1908. IV u. 182 SS. 8°. 2,50 M. Inh.: Die 
kirchliche Versorgung der Stadt Coburg im Reformationsjahre 1529. 
S. 1—18; Die kirchl. Versorgung des Coburger Landes im Re- 
formationsj. 1529. S. 19—82 ; Die erste Schulvisitation im Zeitalter 
der Reformation im Kurf. Sachsen des Ortslandes Franken. S. 83 
—103; Luther auf der Veste Coburg. S. 104—114; Die Luther- 
KapeUe auf der Veste Coburg. S. 115—119; Einiges zur Gesch. des 
Klosters Mónchróden b. Coburg aus den J. 1533—41 u. 42, S. 120— 
129; Zur Gesch. des Franziskanerklosters in Coburg. S. 130—139; Ur- 
kundliche Mitteilungen aus dem Bauernkrieg in Thiiringen u. Franken 
(1525). S. 140—153; Kurf. Johann Friedrich gen. der GroBmiitige. 
S. 154—159; Johann Friedricha Erziehungspian fiir seine Sohne 
wahrend seiner Gefangenschaft i. J. 1547—1552. S. 160—166; Die 
Coburger Biirgermeister in der Zeit von 1465—1674. S. 167_ 175- 
Aus der Gesch. der Neustadter Stadtkirche. S. 176—182.
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Derselbe: Acta comiciorum Augustae ex litteris Philippi, 
Jonae et aliorum ad Martinum Lutherum. Aus dem Veit Dietrich- 
Kodex der Ratsbibliothek zu Niirnberg. (Qu. u. Darstellungen aus 
der G. des Reformationsjahrhunderts. Her. v. G. Berbig. H. 2.) 
Halle, C. Nietschmann, 1907. 58 SS. 8°. Mit 1 Faks. 2,40 M.

Derselbe: Spalatiniana. Theol. Studien u. Kritiken. 1908. 
S. 27—61, 245—271.

Derselbe: Die erste kursachs. Visitation im Ortsland Frankem 
II. Archiv f. Reformationsgesch. IV (1907), 370—408.

Bernoulli, C. A.: Franz Orerbeck und Friedrich Nietzsche. 
Eine Freundschaft. Nach ungedruckten Dokumenten u. im Zu- 
sammenhang mit der bisherigen Forschuug dargestellt. I. Bd. Jena, 
E. Diederichs, 1908. XV u. 451 SS. 8". Mit 3 Beil. 7,50 M.

Beschoren, Ad.: Verzeichnis der Oberpfarrer u. Superin- 
tendenten zu Weida. Archiv f. Stamm- und Wappenkunde. VIII 
(1908). S. 137.

Beyer, O.: G. der Stadt Erfurt von der altesten bis auf die 
neueste Zeit, fortgesetzt von J. Biereye. Lief. 16. Erfurt, Keysersche 
Buchh., 1907. S. 449—480. 0,80 M.

Bihl, M.: Gesch. des Franziskanerklosters Frauenberg zu 
Fulda 1623—1887. Fulda 1907. A. u. d. T.: Quellen u. Abhandl. 
z. Gesch. der Abtei u. der Dióz. Fulda. III.

Derselbe: Hat Nikolaus von Lyra in Erfurt doziert? Zs. 
des Vereins f. Thiiring. Gesch. u. Alt. XXVI, 329—338.

Derselbe: VII. Centenaire de la naissanee de Ste Elisabeth 
de Thuringe. Archivum Franciscanum historieum. Annus I, fasc. I 
(Ad Claras Aąuas prope Florentiam, 1908), p. 191—193.

Bil der, Zwei dramatische, aus der Hersfelder Gesehichte. 
1) Die Griindung Hersfelds. 2) Die Revision der Abtei 1222. (Hers- 
feld) 1907.

B o h m e, E.: 350 Jahre Jenaischer Theologie. Eine geschichtl. 
Skizze. Mit Karl von Hases Bildnis. Ais Festgabe zur 59. Haupt- 
versammlung des evangelischen Vereins der Gusta v Adolf-Stiftung 
vom 16. bis 20. Sept. 1907 in Jena iiberreicht vom Gustav Adolf- 
Zweigverein Jena. Jena, O. Rafimann (1907). 48 SS. 8°.

Boh me, P.: Zur Ortskunde des Saaltales zwischen Kósen u. 
Naumburg. N. Mitt. aus dem Gebiet hist.-ant. Forsch. XXII. H. 3. 
S. 189—271.

Bónhoff, L.: Der PleiBensprengel. Ein Beitr. z. kirchl. 
Geographie Sachsens. (Nebst einer Kartę.) N. A. f. Sachs. G. 
XXIX, 10—81.

Derselbe: Die Parochie Plauen u. ihre Entwickelung im Zeit- 
raume von 1122—1905. Mitteilungen des Altertumsy. zu Plauen i. V. 
XIX (1908), 53—119.

Derselbe: Die Parochie Reichenbach u. ihre Entwickelung 
bis z. J. 1529. Ebenda, 120—132.

Derselbe: Die Parochie Elsterberg u. ihre Entwickelung bis 
zum Ende des 15. Jahrh. Ebenda, 133—142.

Bojanowski, E. v.: Anna Amalia, Herzogin v. S.-Weimar. 
Deutsche Rundschau, 131, 63—75.

Bonarentura, O. P.: Sankt Elisabeth, ein Frauenideal der 
Charitas. Festrede. Freiburg i. Br., Charitasverband, 1907. 16 SS. 
•Charitas, 13. Jahrg. No. 2/3. 1907. Nov./Dez. 0,50 M.

XXVI. 28
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Bonwetsch, G.: G. des Passauischen Vertrages von 1552. 
Gekr. Preisschr. Góttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1907. VIII 
u. 216 SS. 8°. 5 M.

Brachmann: Ludwig der Springer. Thiiringer Monatsbl. 
XV, 34.

Brandis, C. G.: Luther in Jena. (Bericht iiber Lutherana 
in der Unirersitats-Bibliothek zu Jena.) Bote des Gustav Adolf- 
Vereins fiir Thiiringen u. den Hessen-Casseler Hauptverein. 60 Jahrg. 
No. 9. Sept. 1907. S. 139—144.

Brandt, O. H.: Der Bauer u. die bauerlichen Lasten im 
Herzogt. S.-Altenburg vom 17. bis zum 19. Jahrh. Gotha, F. A. 
Perthes, 1906. A. u. d. T.: Gesch. Untersueh. Herausg. von K. 
Lamprecht. Bd. III. H. 4. 3,60 M.

Brinkinann, Ad.: Der Peter-Paulsdom in Zeitz. Zeitz, R. 
Jubelt, 1906. 46. SS. 8°. 1 BI. 3 Taf. Zeitz, Stifts-G. Progr. 1906.

Bruder: Die Rcliouien des h. Bonifatius. Darunter 7) in 
Erfurt und 10) auf dem Hilfensberg im Eichsfeld. Studien u. Mit- 
teilungen aus dem Benediktiner- und dem Zisterzienserorden, 1905. 
XXVI. 492 ff. u. 499 ff.

Buchenau, H.: Ein Groschen- und Hohlpfennigfund aus der 
Zeit des sachsischen Bruderkrieges. BI. f. Miinzfreunde. XLII (1907).

Derselbe: Eschwege ais mitteralterliehe Miinzstatte. Der 
Mitglieder-Vers. des Ver. f. hess. G. am 16. Aug. 1907 gewidmet 
vom Zweigverein Cassel. 7 SS. 1 Taf. 8°. O. O. u. J.

Buchner, M.: Zur Biographie des Stammvaters des sach
sischen Kbnigshauses, Herzog Albrechts des Beherzten, und seines 
Bruders Kurf. Ernst v. Sachsen. NA. f. Sachs. Gesch. XXIX. 155 
—162.

Burkhardt, K. A. H.: Zum ungedruckten Briefwechsel der 
Reformatoren, bes. Luthers. Archiv f. Reform.-G. IV. 184—212.

C arb en, O.: Zu Goethes Ahnentafel. Archiy f. Stamm- u. 
Wappenk. VIII (1908). S. 138.

Cardauns, L.: Zur Kirchenpolitik Herzog Georgs v. Sachsen, 
vornehml. in seinen letzten Regierungsjahren. Qu. u. Forsch. aus 
italien. Archiven u. Bibhotheken. X (1907). 101—151.

Clemen, O.: Flugschriften aus den ersten Jahren der Re- 
formation. Bd. I. Leipzig u. New York, 1907. VI u. 444 SS. 8°. 
9 M. Darin auf Thiiringen beziigliche Śtiicke: Ein Dialogus oder 
Gesprach zwischen einem Vater u. Sohn die Lehre Martin Luthers 
u. sonst andere Sachen des christl. Glaubens belangend (1523 gedr. 
zu Erfurt b. Michael Buchfiihrer). S. 21—47. — Ein Gesprach 
zwischen vier Personen, wie sie ein Gezank haben von der Wallfahrt 
in Grimmental, was fiir Unruh oder Biiberei daraus entstanden sei 
(1523 oder 1524). S. 133—167. — Beklagung eines Laien, genannt 
Hans Schwalb, iiber viel MiBbrauche christlichen Lebens (1521). 
S. 337—360. — Ein neu Gedicht, wie die Geistlichkeit zu Erfurt 
gestiirmt ist worden (1521). S. 361—372. — Ein Unterredung vom 
Glauben durch Herrn Micheler Kramer, Pfarrherr zu Kunitz, u. 
einen jiidischen Rabbiner (1523). S. 423—444.

Derselbe: Zu Georg Amilius. Zs. des Harz-V. XL (1907). 
S. 249—253.

Derselbe: Zur altesten Geschichte von Schulpforta. Mit- 
teilungen der Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgeschichte. XVII 
(Berlin 1907). 238—241.
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Costabell, O.: Die Entwickelung der Finanzen im Herzogt. 
Sachsen-Meiningen von 1831 bis zur Gegenwart. Jena, Inaug.-Diss., 
Verl. von G. Fischer, 1908. VI u. 52 SS. 8°.

Creutzberg, H. A.: Karl v. Miltitz. 1490—1529. Freiburg 
i. Br., Herderscher VerL, 1907. 123 SS. 8°. Studien u. Darstellungen 
aus dem Gebiete der Gesch. herausg. v. H. Grauert. Bd. VI. Heft 1.

Czerny, J.: Uber den Tod des Herzogs Bernhard von Weimar. 
2. Teil. Pr. des Staats-Obergymnasiums Wiener Neustadt, 1907. 
18 SS. 8°.

Dediś, Fr.: Oppurg und seine Besitzer im Laufe der Jahr- 
hunderte. Weimar, Hofbuchdr., 1907. XII u. 330 SS. 8°. Ais 
Manuskript gedruckt').

Degering, P.: Verkehrs-Geographie von Sachsen. Inaug.- 
Diss. Jena, Dr. von G. Bergmann in Osterode a. H., 1907. 89 SS. 8°.

Derham, James: Saxe et Thuringe. Situation economique, 
bourse, agriculture, commerce. Extrait du Recueil consulaire belge 
t. 139. Bruxelles, G. Piouart, 1908. 24 SS. 8°.

Devrient, E.: Thiiringische Geschichte. Leipzig, Goschen, 
1907. 181 SS. 12°. Sammlung Goschen.

Derselbe: Alte Papiere u. Pergamente. Saalfelder Weih- 
nachtsbiichlein. 54. Jahrg. Saalfeld, Wiedemannsche Buchdr., 1907. 
15 SS. 8°. 0,50 M.

Derselbe: S. Walderbeschreibung, Hennebergische.
Diemer, Ew.: Die Willroder Stiftung. Archiv f. Stamm- u. 

Wappenkunde. VII (1907). S. 21—23.
Zwei verschwundene Dorfer in der Unterherrschaft (Herm- 

stedt u. Helmsdorf). Schwarzburgbote, I. Jahrg. No. 5 (Febr. 1907).
Dungern, Frh. v.: Die Ahnen der h. Elisabeth. Der deutsche 

Herold. XXXVIII (1907). S. 115 f.
Ehrentreich, H.: Die freie Presse in S.-Weimar von den 

Freiheitskriegen bis zu den Karlsbader Beschliissen. Halle, Nie- 
meyer. IX u. 87 SS. 8°. 2,40 M. (28 SS. Hallenser Diss., 1906.) 
A. u. d. T.: Hallesche Abhandl. z. neueren Gesch. H. 45.

Eichhorn, E.: Die Grafschaft Camburg. VII. Sehr. d. V. f. 
Sachsen-Meining. G. LV. 1907. 163 SS. 3 M.

Einfeldt, W.: Schlacht b. Lucka 31. V. 1307 u. Gesch. der 
Stadt Lucka. Leipzig, W. Belke, 1907. 19 SS. Mit 2 Abb. 8°.

Engel, Eugen: Die Schiffahrt der Saale u. die Beziehungen 
des Klimas zu derselben. Mitt. der Geogr. Gesellsch. fiir Thuringen 
zu Jena. Bd. 25. Jena, G. Fischer, 1907. S. 1—23. Mit einer Tafel.

Erfurth, R.: Bilder aus der Kulturgesch. unserer Heimat. 
Mit bes. Beriicksicht. der Prov. Sachsen, des Herzogt. Anhalt u. des 
Kgr. Sachsens. 2. verm. Aufl. Halle a. S., R. Miihlmanns Verl., 
1907. V u. 132 SS. 8°.

Ermatinger, E.: Das Romantische bei Wieland. N. Jahrb. 
f. das klass. Altert. 1908. I. 208—227. (Leipzig, Teubner, 1908.)

Ermisch, H.: Kurt von Raab. Gestorben am 1. Januar 1908. 
NA. f. Sachs. Gesch. XXIX. 1—7.

Ermordung, Die, des Landgrafen Diezmann v. Thuringen. 
Der Leipziger. II (1907). 1413. Mit 2 Abb.

1) Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, daB Ex- 
emplare dieser eingehenden Ortsgeschichte von dem fiirstlichen Rent- 
amte in Oppurg gratis abgegeben werden. Die Redaktion.

28*
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Escherich, M.: Lukas Kranach. Thiiring. Monatsbl. XV. 84. 
Fabricius, W.: G. u. Chronik d. Kósener S. C.-Verbandes. 

Nach den Akten. Marburg, Elwert, 1907. 113 SS. 8°. 4 M.
Fest-Schrift zur XV. Bundesversammlung des Thuringer 

Stenographen-Bundes Stolze-Schrey, verbunden mit dem 15. Stif- 
tungsfeste des Stolzeschen Stenographen-Vereins (Einigungs-System) 
Eisenach am 6., 7. u. 8. Juli 1907 in Eisenach, Dr. von Ph. Kiihner 
in Eisenach. (Eisenach 1907.) 52 SS. 8°. 1 M. Inh.: Bericht uber 
das XV. Geschaftsjahr. S. 9—12; Statistik uber die Vereine nach 
Stolze-Schrey in dem Gebiete des Thuringer Stenographenbundes. 
S. 13—19; Unsere Feststadt. Von O. Brandau. S. 30—35 ; Ein 40- 
jahr. Stenographen - Jubilaum (des Archivrats Dr. P. Mitzschke). 
S. 40—42; Eine altgerman. Kultstatte von hervorragender Bedeutung 
(Gleichberg b. Romhild). Von O. Kumpel. S. 43—47.

Fischer, E.: Bericht uber die fiinfzigjahrige Jubelfeier der 
Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera-ReuB. 
Gera-Untermhaus 1908. 39 SS. 8°.

FLemming, P.: Aus Akten des Merseburger Konsistoriums 
(1545—1550) (betrifft Personen aus WeiBenfels, Uchtritz, Sanger- 
hausen, Ober-Mollern und Hassenhausen). Zs. d. V. f. Kirchen- 
gesch. in der Provinz Sachsen. IV. 278—281. Magdeburg, E. Holter- 
mann, 1907.

Fontius, Joh.: Uber die christlichen Sitten, wie sie gegen- 
wartig in der altenburgischen Ephorie Kahla bestehen. Thuringer 
Kirchliches Jahrb. fur 1904. S. 67—134.

Friinzel, E.: Der EinfluB der Sommerfrischen auf Volks- 
dichte u. Verkehr im nordwestl. Teile des Thuringer Waldes. Inaug.- 
Diss. Jena, G. Fischer in Jena, 1908. 31 SS. 8°. Auch gedr. in 
den „Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Jena“. Bd. 
XXVI (1908).

Freyberg, G.: Der Fuchsturm. Thuringer Monatsbl.XV. 119.
F r e y e r , C. O.: Rechtl. Stellung der evang. Domkapitel 

Brandenburg, Naumburg, Zeitz u. Merseburg. Archiv f. kath. 
Kirchenrecht. 87. 169—179.

Freysoldt: Des Weidewerks Rennwege. Das Mareile. 5.Reihe. 
No. 11 (1907, Sept. .1). S. 151—161.

Fritz, W.: Uber Quellen- und Brunnenverehrungen. Thii- 
ringer Monatsbl. XV. 6.

Fuckel, A.: Das vermeintliche slayische 1 im Munde der 
Thuringer. Thiiringer Monatsbl. XIV. No. 11.

Fii Klein, W.: Heinrich von Frimar. Zs. des Vereins f. Thu- 
ringische Gesch. u. Alt. XXV. 391—416.

G.: H. L. von Wurmb ais Departementschef. Jenaische Zeitung. 
1907. No. 232. 233. Okt. 3 u. 4.

Gabitzsch: Das Rbsesche Hblzchen b. Eisenach. Thuringer 
Monatsbl. XV. 116.

Geiger , E.: Aus Berliner Briefen Augusts v. Goethe (19.—26. 
Mai 1819). Ein Brief der Ottilie. Goethe-Jahrb. 28. 26—56.

Derselbe: Goethe u. Martius. Ebenda S. 59—88.
Gelzer, H.: Ausgewahlte kleine Schriften. Mit einem Bilde 

Gelzers. Leipzig, B. G. Teubner, 1907. V u. 429 SS. gr. 8°. 5 M. 
Darin eine Rede auf den GroBherzog Carl Alexander.

Genick, Das, eine alte Landwehr auf dem Thiiringerwalde. 
Thuringer Monatsbl. XV. 100.



Literatur. 429

Gensel, J.: Prellers Odysseelandschaften aus dem Romischen 
Haus in Leipzig. Die Grenzboten. LXVI (1907). II. 583 f.

G er bing, Luise: Die friihere Ausdełmung des Waldes in 
Siidwest-Thiiringen. Mit einer Kartę. Mitt. der Geograph. Gesell- 
schaft (fur Thiiringen) zu Jena. XXV (1907). S. 24—31.

Gerhardt, Fr.: Geschichte der Stadt WeiBenfels a. S., mit 
neuen Beitragen zur Gesch. des Herzogtums Sachsen-Weifienfels. 
WeiBenfels a. S., Schirdewahn, 1907. XVI u. 398 SS. 8°. geb. in 
Leinw. 6 M.

Gerland, E.: H. Gelzer. Byzant. Zt. XVI. 417—430.
Germar, Br. v.: Urk. vom 30. April 1338 betr. einen Waffen- 

stillstand der Ritter Friedrich v. Riisleben, Friedrich v. Germar u. 
Heinrich Ruser v. Struzberg. Familiengesch. BI. Herausg. von O. 
v. Dassel. V (1907). No. 49.

Gertloff, R.: Coburgisch-Nordfrankische Sagę u. Gesch. im 
Gewande der Poesie. Coburg, Riemann, 1906. IV u. 88 SS. 8°. 
1,40 M.

Gorler, M.: Vor hundert Jahren. Selbstbiographie des 
Lehrers Friedrich Philipp Escher von Unterwirbach. Schwarzb.- 
Rudolstadt. Landeszeitung. 1908. Marz 8. 1. Beil.

Derselbe: Burg Ranis. Eine gesch. Darstellung. PoBneck, 
B. Feigenspan, 1906. gr. 8°. Thur. Warte-Bibl. H. 4.

Einzelnes zu Goethes Leben u. Wirken. Goethe-Jahrb. 28. 
207—261.

Goltz, C. Frh v. d.: Von Jena bis Pr. Eylau. Des alten 
preuB. Heeres Sehmach u. Ehrenrettung. Kriegsgesch. Studie. Mit 
4 Karten u. 1 Skizze im Text. Berlin, Mittler, 1907. X. u. 202 SS. 
5,50 M.

Graul: Meisterwerke der Kunst aus Sachsen u. Thiiringen. 
Kunstgewerbebl. IV. F. XVII (1906). 115—118. Mit Abb.

GrbB 1 er , Herm.: Das Fiirstengrab im groBen Galgenhiigel 
am Paulsschachte b. Helmsdorf (im Mansfelder Seekreise). Mit 
9 Taf. In Jahresschr. f. d. Vorgesch. der sachsisch-thiiring. Lander, 
herausg. von dem Provinzial-Museum der Prov. Sachsen in Halle a. S. 
Bd. VI. 1-87. (Halle, O. Hendel, 1907.)

Derselbe: Die Begriindung der christlichen Kirche in dem 
Lande zwischen Saale und Elbę. Zs. d. V. f. Kirchengeschichte in 
der Provinz Sachsen. LIV. 94 — 145. (Magdeburg, E. Holtermann, 1907.)

Derselbe: Nochmals der thiiringisch-frankische Krieg von 531. 
Zs. des Vereins f. Thiiringische Gesch. u. Alt. XXV. 452—490.

Derselbe: Das Helmsdorfer Fiirstengrab. Montagsbl. Wissen- 
schaftl. Beil. der Magdeburgischen Ztg. 1908. No. 3—7.

Griindler, O.: Der Thiiringer Waidbau u. sein endgiiltiges 
Ende. Thiiringer Monatsbl. XV. 117.

Grumblat, H.: Die Urkundenfalschungen des Landkomturs 
Eberhard Hoitz. Zs. des Vereins f. Thiiring. Gesch. u. Alt. XXVI. 
307—328.

Gutbier, Hermann: Beitrage zur Hauser-Chronik der Stadt 
Langensalza. H. 1. Langensalza, H. Schiitz, (1908). 0,75 M.

Guttenberg, Fr. K. Frh. v.: Regesten des Geschlechts 
v. Blassenberg u. dessen Nachkommen. Archiv f. G. u. A. v. Ober- 
franken. XXIII (Bayreuth 1907). S. 113—232.

H. L.: Aus dem Pestjahre 1611 (betr. Teichróda). Schwarz- 
burgbote. I. Jahrg. No. 4 (Jan. 1907).



430 Literatur.

Habbicht, H.: Die Erbauer der Probstei Zella bei Dermbach 
(Feldabahn) u. dereń Wappen. Archi? f. Stamm- u. Wappenkunde. 
VIII (1908). S. 102—105.

Derselbe: Das ehemalige Kloster Zella b. Dermbach u. die 
fuldischen Fiirstabte Constantin von Buttlar u. Adolf v. Dalberg. 
Touristische Mitteilungen. 15.

Derselbe: Inselsberg, Inselberg oder Enselberg. Thiiringer 
Monatsbl. XV. 10—12.

Hamel, R.: Der Dichter der Bluthochzeit (Albert Lindner, 
Gynmasiall. in Rudolstadt). Schwarzburg-Rudolstadt. Landeszeitung. 
1908. April 23 (aus Oldenburger Nachr. fiir Stadt u. Land).

Has: J. C. Geisthirts Schmalkaldia literata. Archiy f. Stamm- 
u. Wappenkunde. VIII (1908). S. 115—119.

Haseloff, A.: Die Glasgemalde der Elisabethkirche in Mar
burg. 22 SS. f., 3 Tafeln in Vierfarbendruck u. 19 Tafeln in Licht- 
druck nach photographischen Originalaufnahmen. Berlin, Verlag 
von Mas Spielmeyer, 1907. 50 M.

Hasenclever, Ad.: Neue Mitteilungen uber den Verbleib 
von Melanchthons lateinischer Originalhandschrift der Confessio 
Augustana. Zs. f. Kirchengesch. XXIX (1908). 81 ff.

Haupt, Herm.: Karl Follen u. die GieBener Schwarzem 
Beitr. zur G. der politischen Geheimbunde u. der Verfassungs-Ent- 
wickelung der alten Burschenschaft in den J. 1815 bis 1819. GieBen, 
Topelmann, 1907. VIII. 156 SS. 4 T. S.-A. der Mitt. des Ober- 
hessischen Gesch.-V. Bd. 15.

Haupt, H. : Die Erfurter Kunst- u. Handelsgartnerei in ihrer 
geschichtlichen Entwickelung u. wirtschaftlichen Bedeutung. Inaug.- 
Diss. Jena, G. Fischer, 1908. 36 SS. 8°. Die ganze Abhandlung in 
den „Abhandlungen des staatswissenschaftl. Setninars“, herausg von 
Pierstorff (Verl. von G. Fischer in Jena). Bd. V. H. 1.

Heck, Ph.: Der Ursprung der sachsischen Dienstmannschaft. 
Vierteljahrsschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. V (1907). 116—172.

Heerwagen, O.: SchloB u. Ort Kónitz. Schwarzburg-Rudol- 
stadtische Landeszeitung. .1908. Januar 12.

Heinze, E.: Der Ubergang der sachs. Kur auf die Wettiner. 
Halle a. S. Diss. 1906. 71 SS.

Heldmann, K.: Mittelalterliche Volksspiele in den thii- 
ringisch-sachsischeń Landen. Halle a. S., O. Hendel, 1908. 57 SS. 
8°. Neujahrsblatter, herausg. von der historischen Kommission fiir 
die Provinz Sachsen und das Herzogt. Anhalt. No. 32. 1 M.

Helmbold, H.: Die Frauenburg b. Eisenach. Eisenacher 
Ztg. Sonntags-Bl. No. 8 (1908, Febr. 23).

Derselbe: Die Entstehung der Sagę vom Sangerkrieg auf 
der Wartburg. Thiiringer Monatsbl. XV. 48 ff.

Derselbe: Der Felsbachstein unter der Wartburg. Ebenda XV. 
155 ff.

Helmes, H.: Kurze Gesch. der frank. Kreistruppen 1714— 
1756 u. ihre Teilnahme am Feldzuge von RoBbach 1757. Miinchen, 
J. Lindauer, 1907. III—VI u. S. 71—186. 2,50 M. Aus Dar- 
stellungen aus der bayer. Kriegs- u. Heeresgeschichte.

Henkel, Ad.: Die Salinę Soden a. d. Werra unter den Land
grafen Philipp d. Grofim. u. Wilhelm IV. Zs. d. V. f. hessische 
Gesch. u. Landeskunde. XLI. 1—67.



Literatur. 431

Henn er, Th.: Dr. Friedrich Stein, der Geschichtsschreiber 
Frankens. A. des hist. V. von Unterfranken u. Aschaffenburg. 
Bd. 48 (Wurzburg 1906). S. 187—214.

Henschel, A.: Justus Jonas. Der alte Glaube. IX (1907/8). 
No. 15.

Herold, R.: Zu Goethe u. Frommann. Bearb. von L. Geiger. 
Goethe-Jahrb. 28. 262—281.

Herrmann, Fr.: Die heilige Elisabeth. Vortr. Bericht in 
Kasseler Tagebl. u. Anz. 1907. No. 558 u. Hessenland. XXI. 346— 
348. Quartalbl. des hist. V. f. d. Grofih. Hessen. N. F. IV. No. 8. 
S. 184—187.

Hertzer, G.: Die Finanzwirtschaft der Stadt Weimar in 
ihrer Entwickelung. Haller Diss. 1907. 177 SS. 8°.

Heubach, H.: GroBcromsdorf. Thiiringer Monatsbl. XV. 130.
Heyl, Alfr.: Die im Herzogtum Sachsen-Meiningen iiblichen 

Fruchtfolgen unter Beriicksichtigung ihrer geschichtl. Entwickelung. 
Inaug.-Diss. Jena, Druck von A. Rofiteutscher in Coburg, 1907. 
158 SS. 8°.

Hohlfeld, P., u. Wiinsche, A.: Krause, K. Chr. Fr., 
Briefwechsel zur Wiirdigung seines Lebens u. Wirkens. Bd. 2. Aus 
dem handschr. NachlaB herausg. Leipzig, Dieterich, 1907. IV u. 
628 SS. 8°. 6 M.

Holland, Hyaz.: Die h. Elisabeth in Geschichte u. Kunst. 
Die Christliche Kunst. (Monatsschr. IV. Jahrg. H. 2 (Miinchen, 
1907, Nov. 1). S. 25—44.

Huth, R.: Die Cyriaksburg. Thiiringer Monatsbl. XV. 26. 
52. 77. 98.

Huyskens, A.: Zum 700. Geburtstage der h. Elisabeth v. 
Thiiringen. Studien uber die Quellen ihrer Geschichte. Hist. Jahr- 
buch der Górres-Ges. Bd. 28. Jahrg. 1907 (Miinchen 1907). S. 499— 
528 u. 729—848.

Derselbe: Quellenstudien zur Gesch. der hl. Elisabeth, Land
grafin von Thiiringen. Marburg, N. G. Elwert, 1908. VIII u. 268 SS. 
8°. 5 M. [Die S. 1—150 stimmen mit dem im vorigen Zitat ge- 
nannten Aufsatz iiberein.J

Derselbe: Zum Gedachtnis der h. Elisabeth v. Thiiringen u. 
ihrer Heiligsprechung. Liter. Beil. der Kolnischen Volkszeitung. 
48. Jahrg. No. 22. Koln 1907. Mai 30 (165—168).

Derselbe: Elisabeth, die heilige Landgrafin von Thiiringen. 
Historisch-politische BI. 140 (1907). S. 725—745 u. 809—822.

Derselbe: Zur Gesch. der Glasgemalde in der Elisabethkirche 
zu Marburg. Fuldaer Geschichtsbl. VI. 155—159.

Ibańez Marin, C.: La guerra moderna; Campana de Prusia 
en 1806; Jena-Liibeck. Madrid, ElTrabajo, 1906. 562 SS. 4°. 19 Taf. 
20 Fr.

Im ml er: Die Ortsgeschichte Lauchrodens bis 1650. Werra- 
Zeitung. Gerstungen 1906. No. 42—46.

Jacoby, D.: Goethes u. Schillera Verhaltnis zu Matthison. 
Goethe-Jahrb. 28. 173—191.

Jahn, K.: Schemata z. Forts. von „Dichtung u. Wahrheit". 
Goethe-Jahrb. 28. 6—19.

Jahr e sbericht, Neunundvierzigster u. fiinfzigster, der Ge- 
sellschaft von Freunden der Naturwissenschaft in Gera (Reufi). Gera- 



432 Literatur.

Untermbaus 1908. 216 SS. 8°. (Jubilaumsheft.) Inhalt e. unter 
Auerbach u. Loscher.

Johannes: Steinach im Meininger Oberlande. Thiiringer 
Monatsbl. XV. 68.

Jo nas, Fr.: Brief [Goethes) an Geh. Ober-Finanzrat Semler 
nach Berlin. Goethe-Jahrb. 28. 89—92.

Jordan: Chronik der Stadt Miihlhausen. Bd. IV. 1770—1890. 
Mit Abb. Miihlhausen i. Th., Dannersche Buchdr., 1908.

Derselbe: Muhlhauser Sagen. Aus alter Zeit. Zwangh Beibl. 
zum Muhlhauser Anz. 1.907. No. 91 u. 92.

Derselbe: Der Ubergang der St. Miihlhausen an das Kgr. 
Westfalen. Ebenda No. 92, 93, 94.

Derselbe: Zur Gesch. der St. Miihlhausen i. Thiir. H. 7. 
Beil. zum Jahresber. des Gymn. in Miihlhausen i. Thiir. Miihlhausen 
i. Thiir., Dannersche Buchdr., 1908. 40 SS. Inh.: Schulfestreden. 
S. 3—18; Aus der Franzosenzeit. II. S. 18—36; Aus d. J. 1525. 
S. 37—40.

Derselbe: Neuere Literatur iiber Pfeifer u. Miinzer. Zs. d. 
V. f. Kirchengeschichte in der Provinz Sachsen. IV. 146—156. 
Magdeburg, E. Holtermann, 1907.

Derselbe: Die literarische Tatigkeit des M. Andreas Cramer, 
Pfarrer zu s. Johannis in Magdeburg (spater Superint. in Miihl- 
hausen i. Th.) 1615—1631. Magdeb. Geschichtsbl. XLII (1907). 80—85.

Derselbe: Die geplante Verlegung des Reichskammergerichts 
in die Stadt Miihlhausen (Thiir.). Zs. des Vereins f. Thiiringische 
Gesch. u. Alt. XXVI. 249- 306.

K.: Der Tod des Prinzen Louis Ferdinand v. Preufien. Schwarz- 
burgbote. I. Jahrg. No. 1 (Okt. 1906).

K.: Gedenktafel fiir die in Spanien 1809/10 gefallenen Schwarz- 
burg-Rudolstadter. Schwarzburgbote. I. Jahrg. No. 12 (1907, Sept.).

Kable, K.: Aus Eisenachs guten u. bósen Tagen. H. 3, 4 u. 5. 
1821—1850. 152. 98 SS. u. 178 SS. 8°. 3,30 M. A. u. d. T.: Beitr. 
z. G. Eisenachs. IX.

Kalkoff, P.: AblaB u. Reliquienverebrung an der Schlofi- 
kirche zu Wittenberg unter Friedrich d. Weisen. Gotha, F. A. 
Perthes, 1908. V u. 116 SS. 2,60 M.

Kauffungen, K. v.: Dr. Curt von Raab +, Kgl. Sachs. 
General der Inf. z. D. N. PreuB. (Kreuz-) Ztg. 1908. Beil. zu No. 20.

Derselbe: Dr. Curt von Raab. Uber Land u. Meer. IC (1908). 
No. 19. S. 484.

Derselbe: Dr. Curt von Raab. Illustr. Ztg. CXXX (1908). 
No. 3367. S. 54.

Derselbe: Dr. Curt von Raab f, Kgl. Sachs. General der In- 
fanterie, Exzellenz. Mitteilungen des Altertumsv. zu Plauen i. V. 
XIX. VI—XV.

Derselbe: Neueste Literatur z. G. des sachs. Prinzenraubes. 
Herald.-Geneal. Blatter. IV (1907). S. 61—63.

Keil, H.: Dorfpredigten aus dem Thiiringer Wald. Tiibingen, 
J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1908. III u. 110 SS. 8°. 1,50 M.

Kern, A.: Deutsche Hofordnungen des 16. u. 17. Jahrb. Bd. II. 
Denkm. der d. kulturgesch. Hera. von G. Steinhausen. 2. Abt. Bd. II. 
Berlin, Weidmann, 1907. XVI u. 263 SS. 8°.

Kiefer, K.: Goethesche Ahnentafel. Der Deutsche Herold. 
XXXVIII (1907). S. 141—149, 197 u. S. 211 f.



Literatur. 433

KiejBkalt, E.: Die Bildwerke der Stadt Saalfeld a. S. in 
heraldischer u. geneal. Beziehung. Vierteljahrsschr. f. Wappen-, 
Siegel- u. Familienkunde. XXXV (Berlin 1907). S. 403—423.

Derselbe: Die Gratdenkmaler des ehemaligen Benediktiner- 
klosters Paulinzella. Mit 3 Abb. im Texte. Zs. d. Vereins f. Thii
ringische Gesch. u. Alt. XXV. 383-—390.

Knapp, H.: Die Zen ten des Hochstifts Wiirzburg. Ein Beitr. 
z. G. des siiddeutschen Gerichtswesens u. Strafrechts. Mit Unter- 
stiitzung der Savigny-Stiftung herausg. Bd. I: Die Weistiimer u. 
Ordnungen der Wiirźburger Zenten. Abt. 1 u. 2. Berlin, Guttentag, 
1907. XII u. 1405 SS. 45 M.

Knetsch, C.: Neue Beitr. zu Goethes Ahnen tafel. Der 
Deutsche Herold. XXXVIII (1907). S. 43-48.

Knieb, Ph.: G. der katholischen Kirche in der freien Reichs- 
stadt Muhlhausen in Thiiringen von 1525 bis 1629. Nach archi- 
valischen u. a. Quellen bearbeitet. (Erliiuterungen und Erganzungen 
zu Janssens G. des deutschen Volkes. Bd. V. H. 5.) Freiburg i Br.. 
Herder, 1907. XIV u. 152 SS. gr. 8°. 3,30 M.

Koch, E.: Ein Beitr. zur Gesch. der Lachsfischerei in der 
thiiringischen Saale. Thiiringer Monatsbl. XIV. No. 7 u. 8. S. 80 
—83 u. 91 f.

Derselbe: Uber die Schreibung des Namens Thiiringen u. 
anderer Eigennamen. Ebenda XIV. No. 9.

Derselbe: Bemerkungen zu H. Schillings Aufsatz „Das quir- 
lende 1, ein slavischer Laut im Munde der Thiiringer11. Ebenda XIV. 
No. 10.

Derselbe: Die eigentlichen Namen des Fron- oder Veronika- 
berges b. Martinroda u. der Kilianskuppe b. Frauenbreitungen. 
Ebenda XIV. No. 11.

Derselbe: Die Utendórfer Gemeindeordnung v. J. 1688. 
Meininger Tagebl. 58. Jahrg. No. 80 (1907, April 7).

Derselbe: Schlofi Kiihndorf ais Residenz des Grafen Georg 
Ernst zu Henneberg. Ebenda 59. Jahrg. No. 156 (1907, Juli 7) u. 
No. 162 (Juli 14).

Derselbe: Einiges iiber die ehemaligen Scharfrichter zu 
DreiBigacker. Ebenda No. 204 (1907, Sept. 1).

Derselbe: Uber stadtische Angelegenheiten zu Salzungen im 
15 u. 16. Jahrh. Salzunger Anz. 1906. No. 74 u. 78 (Mai 12 u. 19).

Derselbe: Die Anstellung Georgs vom Stein ais Amtmannes 
zu Mainberg 1447. Archiv f. Stadt u. Bezirksamt Schweinfurt. 
4. Jahrg. No. 4 (1906, April 1).

Derselbe: Johannisfeuer in Unterfranken. Ebenda 4. Jahrg. 
No. 6 (Juni 1).

Derselbe: Die Amtmannschaft der Grafen zu Henneberg 
iiber die Stadt Schweinfurt. Ebenda 5. Jahrg. No. 2 (1907, Febr.).

Derselbe: Die innere Ausstattung des Schlosses Mainberg 
im J. 1480. Ebenda 5. Jahrg. No. 12 (1907, Dez.).

Derselbe: Eine Bittschrift der Stadt Schalkau an Kurf.Ernst 
zu Sachsen. Dorfzeitung. 4. Beiwagen zu No. 76 (1907, Marz 31>.

Derselbe: Wie man zu Ostheim vor der Rhón vor etwa 
hundert Jahren die Biirgerjagd zu eróffnen pflegte. Thiiringer 
Monatsbl. XIV. No. 7. S. 76 f.

Derselbe: Nachrichten iiber Weinbau b. Romhild. Ebenda 
XV. 8-10.



434 Literatur,

Koch, E.: Schwerttiinze. Thiiringer Monatsbl. XV. 20.
Derseibe: Die Hangeiche auf der Heide b. Reichenbach. 

Ebenda XV. 70.
Derselbe: Nachtragliches iiber den Fronberg. Ebenda XV.83.
Derselbe: Die ehemalige Glashiitte zu Langenbach bei 

Schleusingen, die Mutter der Glashiitten zu Fehrenbach und Lauscha 
(1525—1589). Meiningen, Bruckner u. Renner, 1908. 72 SS. 8°.

Koerner, W.: Die Eisenacher Stiftungen der Landgrafin 
Elisabeth v. Thiiringen. Beil. z. Jenaischen Ztg. 1908. Jan. 22. 
Auch in den Thiiringer Monatsbl. XV. 105 f.

Koster:. Die Stadt Naumburg a. Saale im siebenjahrigen 
Kriege. Aufzeichnungen des damaligen Oberkammerers Weinich, 
aus dem Stadtischen Archive verbffentlicht. N. Mitt. aus dem Ge
biete hist.-ant. Forsch. XXIII. 121—188.

Kohut, Ad.: Der sachs. Prinzenraub vor 450 Jahren. Herald. - 
geneal. BI. III (1906). 42 f., 156—159. Erwiderung u. Berichtigung 
von K. v. Kauffungen ebenda S. 159.

Kroebel: Wo steckt Junckers „Ehre der gefiirsteten Grafsch. 
Henneberg“ ? Thiiringer Monatsbl. XIV. 89—91, 97—99.

Derselbe: Nochmals Junckers Rennsteigkapitel. Ebenda XIV.

Derselbe: Junckers Rennsteigkapitel. Ebenda XV. 12—14.
Kropp, Ph.: Der Urnenfriedhof von GroBromstedt. (Aus

grabungen der Jenaer Gesellschaft fiir Urgeschichte.) Mit 1 Taf. u. 
27 Abb. im Text. Zs. des Vereins f. Thiiring. Gesch. u. Alt. XXVI. 
363-408.

Kruger-Westend, Herm.: Goethe in Dornburg. Jena, H. 
Costenoble, 1908. 128 SS. 8°. 1,50 M.

Krukenberg, El.: Die h. Elisabeth auf der Wartburg u. 
in Hessen u. das Ideał der deutseh-evang. Frau. Vortrag. Leipzig, 
Braun, 1907. 26 SS. 0,20 M.

Klich, F.: Die Altarschreine in der Elisabethkirche zu Mar
burg u. ihre Stifter. Hessen-Kunst. Kalender fiir Kunst- u. Denk- 
malpflege. Herausg. von Chr. Rauch. III. (1908). Marburg, Ebel. 
S. 8—14.

Derselbe: Beitr. z. G. des Lgr. Hermann II. v. Hessen. V. 
Zur G. des Krieges mit Mainz, Braunschweig u. Thiiringen im 
J. 1387. Zs. d. V. f. bess. G. u. Lk. N. F. XXX (1907). S. 214 
—273.

Kiihn, G.: Elisabeth die Heilige, Landgrafin v. Thiiringen. 
Eisenach, H. Kable, 1907. 26 SS. 8°. A. u. d. T.: Beitr. z. G. 
Eisenachs. H. 16. 0,50 M.

La ban, A.: Die Legende der hl. Elisabeth aus dem Hause 
der Arpaden in unserer Literatur (in ungar. Sprache). Budapest. 
Diss. 1907. 128 SS. 8°.

Lamprecht, Br.: Chronik von Lucka. Festschrift zum Ju- 
bilaum der 600-jabr. Wiederkehr des Tages der Schlacht b. Lucka 
31. Mai 1307—31. Mai 1907. S. 21—36.

Leidner, P.: Aus dem Stammbuch des Jenenser Studenten 
Jakob Leidner. Archiv f. Stamm- u. Wappenk. VIII (1908). 154.

Leipoldt, J.: H. Gelzer. Hist. Vierteljahrsschr. X. 139—141.
Lem mens, L.: Zum Jubelfest der h. Elisabeth. Die h. 

Elisabeth in der neueren Forschung. Fuld. Geschichtsbl. VI. 
145—155.



Literatur. 435

Liebe, G.: Die Bibliothek eines Eichsfelder Pfarrers in der 
Zeit der Gegenreformation. Zs. d. V. f. Kirchengeschichte in der 
Provinz Sachsen. IV. 263—269. Magdeburg, E. Holtermann, 1907.

[Lippert, W.] General der Inf. z. D. v. Raab. Dresdner 
Journal. 1908. No. 1. S. 2.

Lbscher, K.: Der diluviale Mensch in unserer Gegend. 49. 
u. 50. Jahresber. der Gesellschaft von Freunden der Naturwissen- 
schaft in Gera (Reufi). Gera-Untermhaus 1908. S. 71—80.

Lommer, V.: Beitr. z. G. der Stadt Orlamiinde-Naschhausen. 
PoBneck, F. Gerolds Nachf. 256 SS. 2 M.

Lucas, G. H.: Eine Sammlung von Leichenpredigten, die 
1565 zu Sangerhausen gehalten wurden. Archiv f. Stamm- u. 
Wappenkunde. VII (1907). No. 1. 8. 5—7.

Ludwig, Fr.: Zur Entstehungsgeschichte der Lokalvisi- 
tationen, des „Synodus“ und des Oberkonsistoriums in Kursachsen 
(Kirchenordnung von 1580). Beitr. zur sachsischen Kirchengesch., 
herausg. von Fr. Dibelius u. Th. Brieger. XXI (Leipzig, J. Barth, 
1908). 8. 1—72.

Liittich, Sehnar (f): Die Schenkung des Kaisers an den 
Bischof von Naumburg laut Urkunde vom 16. November 1030. Mit 
einer Kartę. Beil. zum Jahresbericht des Domgymnasiums zu Naum- 
burg a. 8. Ostern 1908. Naumburg a. 8., H. Sieling, 1908. 18 SS. 4°.

Luther, M.: Zwo predigt vber der Leiche des Kurfiirsten 
Herzogen Friderichs zu Sachsen. Anno 1525. D. Martin Luthers 
Werke. Krit. Gesamtausg. XVII. 1 (1907). 196—243.

Luthers Briefwechsel, bearb. u. mit Erlaut. vers. von E. L. 
Enders. XI. Juli 1536—August 1538. Calw u. Stuttgart, Vereins- 
buchdr., 1908.

Lutze, G.: Aus Sondershausens Vergangenheit. Bd. II. 1, 
2, 3 u. 4. 120 SS. 8°. 8 Taf. 1907.

Man, G.: Katharina v. Bora. Allg. evang.-luth. Kirchen- 
zeitg. XL (1907). No. 45—49.

Martin, E.: Karl Martin f. Deutsche Erde. Zs. f. Deutschkde., 
herausg. von P. Langhans. 1908. Heft 1.

Matthias, W.: Was die alte StraBe erzahlt. Thiiringer 
Monatsbl. XV. 92.

Meier, P. J.: Wichtige Besprechung von „H. Buchenau, Der 
Brakteatenfund von Seega". Zs. d. V. f. hess. G. u. Lk. XLI. 
297—303.

Meyer, G.: Verzeichnis der Lehrer u. Schiller des llfelder 
Padagogiums von 1800 bis vor Ostern 1853. Gbttingen 1906. Ilfeld, 
Kloster-Sch. OP. 1906. S. 3-71. 4°.

Meyer, K.: Ein altes Fachwerkhaus der Stadt Nordhausen. 
Ein Beitr. z. Gesch. des thiir. Rittergeschlechts der „Barte“. Zs. des 
Harz-V. f. G. u. A. XL (1907). 289—296.

Michael, P.: Beitrage zur Kenntnis der eiszeitlichen Ab- 
lagerungen in der Umgebung von Weimar. Bericht iiber das 52. 
Schuljahr des GroBh. RG. in Weimar. Weimar, Hofbuchdr., 1908. 
4°. S. 3—25.

Misch, R.: Die Weimarer Kunst ror und unter Goethe. 
Eisenacher Ztg. Sonntags-Bl. No. 8 (1908, Febr. 23).

Mitzschke, P.: Das Naumburger Hussitenlied. Ein Beitr. 
z. G. der deutschen volkstiimlichen Dichtung. Naumburg, J. Dom- 
rich, 1907. 32 SS. 8°.



436 Literatur.

Mitzschke, P.: Theodor Thon (1792—1838). Deutscher Steno- 
graphen-Kalender. Herausg. von J. Hennings - Liibeck. Verl. von 
Fr. Schulze, Berlin 1908. S. 149—156.

Mueller, A.: Zur Geschichte von Berka (lim). Mit 2 Abb. 
im Text. Zs. d. Vereins fiir Thuring. Gesch. u. Alt. XXVI. 409—411.

Muller, K.: Luther und Karlstadt. Stiicke aus ihrem gegen- 
seitigen Verhaltnis. Tiibingen, Mohr, 1907. XVI u. 243 SS. 8°. 6 M.

Muthesius, K.: Goethe u. Pestalozzi. Goethe-Jahrb. 28. 
S. 160-172.

Naumann: Geistliche und Gemeinden der Ephorie Eckarts- 
berga vor dem GroBen Kriege. Zs. d. V. f. Kirchengesch. in der 
Provinz Sachsen. IV. 157—172. Magdeburg, E. Holtermann, 1907.

Nebelsieck, H.: Briefe u. Akten zur Reformationsgeschichte 
der Stadt Muhlhausen i. Th. Zs. des Vereins f. Thiiringische Gesch. 
u. Altert. XXV. 417—451; XXVI. 339—362.

Neubauer, Fr.: PreuBens Fali u. Erhebung 1806—1815. 
3 Abt. Berlin, Mittler u. S., 1908. XVI u. 585 SS. 8°. Mit 19 K. 
u. 14 Beilagen. Je 3,50 M.

Neupert, A.: Ubersicht iiber erschienene Schriften u. Auf- 
satze zur G., Landes- u. Volkskunde des Vogtlandes. Mitt. des 
Altertumsv. zu Plauen i. V. Beilageheft zur 19. Jahresschrift auf die 
J. 1908—1909. Plauen, R. Neupert j., 1908. IV u. 96 SS. 8°.

Derselbe: Heinrich d. Unechte. Ein triibes Bild aus der G. 
des furstl. Hauses Plauen. Plauener Sonntags-Anz. (1907). No. 1454a 
u. 1455a.

Nicolai, W.: Die Erhaltung der Ruinę Brandenburg. Thii- 
ringer Monatsbl. XV. 109.

Pach a li, J.: Moritz v. Sachsen. Eine Charakterstudie. Halle, 
R. Haupt. 28 SS. 16°. (Schriften fur das deutsche Volk. No. 44.)

Pallas, K.: Die Registraturen der Kirchenvisitationen im 
ehemals sachsischen Kurkreise. 1. Abt. Allg. Teil. Halle, O. Hendel, 
1907. XVI u. 240 SS. Mit 5 Taf. 6 M. (A. u. d. T.: Geschichtsqu. 
der Prov. Sachsen. Bd. 41.)

Pastor, L.: Der Ursprung des schmalk. Krieges u. das 
Biindnis zwischen Papst Paul III. u. Kaiser Karl V. Hist.-pol. BI. 
f. d. kath. Deutschland. CXLI (1908). 225—240.

Peter, H.: Die Hospitaler St. Clemens, St. Spiritus, St. Anna 
u. St. Justus in Eisenach. Eisenach, H. Kahle, 1907. 76 SS. mit 
Planem 1,10 M.

Petre, F. L.: Napoleons conąuest of Prussia 1806. With an 
introd. by F. S. Roberts. With 7 maps and battle plans and num. 
portr. London, J. Lane., 1907. XXIII u. 319 SS. 8°. 12 sh. 6 d.

Pfaff, E.: Geschichtliches iiber das Patronat der Kirche in 
Sundhausen. Gemeindebl. fiir den Kirchenkreis Tennstedt. III. 
(1907). 74 f.

Pfau, W. C.: Die Nachgrabungen im Kloster Cronschwitz 
und die dabei entdeckten Deutschherrensteine. Mit 1 Abb. im 
Text. Zs. des Vereins f. Thiiringische Gesch. u. Alt. XXV. 353 
—382.

Derselbe: Verschreibung fiir die Klosterjungfrau Anna von 
Auerswalde zu Cronschwitz durch ihren Bruder Hans von Auers
walde. 1524. Ebenda XXV. 493 f.

P fis ter, A.: Auf der StraBe von Leipzig nach Erfurt im 
Herbst 1813. Beil. z. Allg. Ztg. 1907. No. 188. S. 108 f.



Literatur. 437

Piltz, E.: Die Hundertjahr-Gedenkfeier auf dem Jenaer 
Schlachtfelde am 14. Oktober 1906. Jena, H. W. Schmidta Verlags- 
buchh. G. Tauscher, 1906. 68 SS. 8°. Mit 5 Vollbildern und 3 Text- 
bildern.

Derselbe: Eine in Vergessenheit gekommene Schillerwohnung 
in Jena (Sommer 1793). Jenaische Ztg. 1908. April 2.

Derselbe: Fiihrer durch Jena und Umgegend. 7. verb. 
Aufl. Kleine Ausg.: Die Stadt Jena und ihre nachste Umgebung 
mit Stadtplan und GrundriB der neuen Uniyersitat. Jena, Frommann- 
sche Hofbuchh. (E. Klostermann), 1908. 0,60 M.

Pintschoyius, C.: Schiller und Jena. Mit Federzeichnungen 
von L. B. Heyder. 1907. 0,90 M.

Preufi, P.: Eine thiiringische Dorfordnung (fiir Ebeleben) 
und das Hegemal. Thiiringer Monatsbl. XIV. No. 10.

Priest, G. M.: Ebernand von Erfurt: Zu seinem Leben und 
Wirken. Inaug.-Diss. Jena, Druck von A. Kampfe in Jena, 1907. 
VII u. 104 SS. 8°.

Quistorp, B. v. Uberfall des Leutnants Hellwig b. Eisenach. 
17. Okt. 1806. Eisenach, Kahle, 1906. 14 SS. 0,50 M. A. u. d. T.: 
Beitr. z. G. Eisenachs. Heft 15.

General von Ba ab •(•. Dresdner Anzeiger 1908. No. 2. S. 2; 
No. 5. S. 5.

Rademacher, O.: Die Merseburger Bischofschronik iiber- 
setzt. 2. T. (1136—1341). Merseburg, Stollberg, 1907. 1 M.

Derselbe: Die Fehde des Merseburger Bischofs Gebhard 
(1320—1341) mit den Knuts. N. Mitt. aus dem Gebiete hist.-ant. 
Forsch. XXIII. 105—114.

Radlein, F.: Coburg. Thiiringer Monatsbl. XV. 57.
Reichardt, W.: Heinrich Gelzer. Jahresber. fiir Altertums- 

wissenschaft. CXXXVI. Bd. (Nekrologe 1907).
Richter, M.: Desiderius Erasmus und seine Stellungzu Luther 

auf Grund ihrer Schriften. Mit dem Faks, eines Briefes von Erasmus. 
Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1907. VII u. 69 SS. 2,50 M. Qu. u. 
Darst. aus d. G. des Reformationsjahrh. III.

Rudhart, P.: Dr. M. Luther und die die Reformation for- 
dernden Kurfiirsten und Herz. zu Sachsen, Lgr. zu Thiiringen, bild- 
lich dargestellt, ihre Wahlspriiche und Lebensbeschreibung nach 
Bibeldruck 1744. Dresden-Blasewitz, G. Adolf Verl., 1907. 31 SS. 8°. 
Mit Abb.
190 S.: Die Salzburger in Teichel. Schwarzburgbote. 1. Jahrg. No. 10

Sauer, A.: Rede zur Enthullung des Goethe-Denkmals in 
Franzensbad. Goethe-Jahrb. 28. S. 95—104.

Schaefer: Uber fruhere Irrenfiirsorge im Herzogt. Sachsen- 
Altenburg. Korrespondenz-Bl. des allg. arztl. Vereins von Thiiringen. 
36. Jahrg. (1907). S. 365—375.

Schafer, H. K.: Eine Aachener Urkunde zur Gesch. Hein
richa v. Friemar. Rómische Quartalschr. XX. Gesch. S. 88—90.

Schilling, L.: Das ąuirlende 1, ein slayischer Laut im 
Munde der Thiiringer. Thiiringer Monatsbl. XIV. 108—110.

Schmidt, B.: Geschichte der Stadt Schleiz. Bd. 1: Die ur- 
kundliehen Nachrichten von Schleiz aus dem Mittelalter von 1232 
bis 1550. Im Auftr. des Geschichts- und Altertumsf. Vereins zu 



438 Literatur.

Schleiz bearb. u. herausg. Schleiz, F. Webers Naehf., 1908. 242 SS. 
8°. Mit 1 Siegeltafel u. 2 Faks.

Schmidt, B., u. Knab, C.: ReuBische Miinzgeschichte, be- 
arbeitet unter Mitwirkung von J. Erbstein. Dresden, Numismatische 
Gesellschaft, 1907. IV u. 283 SS. gr. 8°. 17 Tafeln.

Schmidt, Fr.: G. der St. Sangerhausen. Im Auftr. des 
Magistrala bearb. 1. u. 2. Teil. Sangerhausen, Selbstverl. des Ma
gistrala, 1900. VII u. 916; IV u. 613 SS. Mit 5 Taf. 8°. 6. M.

Schiller-Gedenkstatten in Sachsen. Sachsen-Post II. (1907). 
No. 57. S. 6-9. Mit 7 Abb.

Schon, Th.: Das Geschlecht Werner v. Themar u. dessen 
angebliche Nachkommen, die Werner von Kreit. Archiv f. Stamm- 
u. Wappenkunde VIII. (1907). 19—23.

Schon a ich, Frh. v.: General von Riichel in der Schlacht b. 
Jena. Eine Rekonstruktion u. kritische Untersuchung. Nach den 
Akten des Kriegsarchivs bearbeitet. — Janson, v.: Ein vergessener 
Zivilstratege. Berlin, Mittler u. S., 1907. IV u. S. 459—512 = Militar- 
Wochenblatt. Beiheft. 12. Heft. 0,80 M.

Schoppe, K.: Zur Gesch. des Topf- u. Palmarummarktes in 
Naumburg. N. Mitt. hist.-antiquar. Forsch. XXIII. 46—91.

Derselbe: Ein Beitr. zur Gesch. des Innungswesens. Ebenda 
XXIII, 92—104.

Derselbe: Das Biicherfest der Stadtschule [in Naumburg a. S.]. 
Naumburger Kreisbl. 59. Jahrg. No. 284 (4. Dez. 1907).

Derselbe: Zur Ortsgeschichte von Naumburg. Ebenda. 
59. Jahrg. No. 253 u. 288.

Schottenloher, K.: Bamberg und die Packschen Handel. 
65. Ber. u. Jahrb. 1907 des Hist. V. zu Bamberg. S. 125—158.

Schubart, L.: Die Gegend von Gera und Weida in der 
deutschen Vergangenheit. Weida, F. Aderhold, 1907. 18 SS.

Senger, Ad.: Das Kaiserliche Hochstift Bamberg nach seiner 
kulturellen Bedeutsamkeit. 65. Ber. u. Jahrb. 1907 des Hist. V. zu 
Bamberg. S. 1—97.

Seppelt, Fr. X.: Die h. Elisabeth in Kunst und Dichtung. 
Hochland, Monatsschrift fiir alle Gebiete des Wissens, der Lit. u. 
der Kunst. Kempten u. Miinchen. 5. Jahrg. H. 2. 1907. November 1. 
S. 175—186.

De Sśrignan: Le centenaire d’Iena. Le Correspondant. 225. 
109—136.

Siebmacher, J.: GroBes und allg. Wappenbuch, neu herausg. 
Bd. 6. 12. Abt.: Der abgestorbene Adel der sachsischen Herzog- 
tiimer, bearb. von S. A. v. Miilverstedt. Niirnberg, Bauer u. Raspe, 
1907. IV, 118 SS. 88 Taf. 4°.

Sommerfeldt, G.: Etwas von der Einquartienmg Erfurts 
im letzten Jahre des Siebenjahrigen Krieges. Archiv f. Kultur-Gesch., 
herausg. von G. Steinhausem VI. 90—93.

Derselbe: Einige Ordres iiber die der Schlacht bei Jena vor- 
angegangenen Dislozierungen preuBischer Regimenter in der Gegend 
des Kyffhausers, 1806. Zs. des Vereins fiir Thiiringische Gesch. u. 
Alt. XXV. 491—493.

Stein, A.: Die Wittenberger Hochschule. Ein Beitr. z. sachs. 
Kirchengeschichte. Magdeburg, G. Holtermann, 1906. A. u. d. T.: 
Volksschr. des Ver. fiir Kirchengesch. in der Provinz Sachsen. H. L 
0,20 M.



Literatur. 439

Stendell, E.: Wie sind Eschwege und die Eschweger ge
worden ? Vortrag. Eschwege, Himmelreich, 1907. 17 SS. 8°. 0,50 M.

Stettner, Th.: Jacob Herm. Oberreit. Goethe-Jahrb. 28. 
S. 192—204.

Stille: Kleine Beitr. z. Schwarzb. Gesch.: Arnstadt z. Z. des 
siebenj. Krieges. Pr. der Realsch. Arnstadt. 1907. 16 SS. 4°.

Stolze, W.: Der deutsche Bauernkrieg. Untersuchungen iiber 
seine Entstehung und seinen Verlauf. Halle, Niemeyer, 1907. VII 
u. 301 SS. 8°. 8 M.

Strauch, H. v.: Der erste ZusammenstoB im Kriege von 
1806/7. Das Gefeeht bei Schleiz am 8-/9. X. Breslau. (Schleiz, F. 
Lammel). 56 SS. 0,70 M.

Th.: Aus Angelrodas Yergangenheit. Schwarzburgbote. 2. Jahrg. 
No. 3 (1907 Dez.).

Th ii mm el: Thuringen, kirchlich-statistisch. Realencyklopadie 
f. prakt. Theologie u. Kirche. XIX (Leipzig, Hinrichs, 1907). S. 751 
—763.

Thiiringerwald-Karte. Spezialkarte in 33 BI. im MaB- 
stabe 1 : 50000. (Bisher erschienen: BI. 9: Plaue, BI. 13: Suhl, BI. 14: 
Ilmenau, BI. 15: Kónigsee, BI. 16: Blankenburg, BI. 20: Schleusingen, 
BI. 21: Unterneubrunn, BI. 22: GroBbreitenbach, BI. 23: Grafenthal.) 
Eisenach, H. Kahle, 1907. Preis fiir 1 Blatt mit Text: 0,80 M.

Timpel, M.: Der Steigerwald bei Erfurt. Festschr. zum 
25-jahr. Bestehen des Thiiringerwald-Yereins, Zweigver. Erfurt. 1906. 
102 SS. 8 Bild., 2 Skizzen u. 1 Kartę

T r i n i u s, A.: Rudolstadter Klange. Schwarzburg-Rudolstadt. 
Landeszeitung. 1908. Mai 17.

Trippenbach, M.: Biider aus Wallhausens Yergangenheit. 
Sangerhausen 1907. 52 SS. 8°.

Uhle, P.: Die Kaiserhoffnungen der Wettiner in Gesch. und 
Sagę. Ein Erinnerungsblatt am Schlachttage von Lucka (31. Mai 
1307). Dresdner Anz. 1907. No. 149. S. 5 f.

Ule, W.: Dem Andenken Alfred Kirchhoffs. Mitt. des V. f. 
Erdk. zu Halle a. S. XXXI (1907). S. 119-122. (Uber Trauer- u. 
Gedachtnisfeier). S. 123—129.

V[ater], O|skar]: Die Heilige Eiche am Hain zu Rudolstadt 
vor ^100 Jahren. Schwarzburg-Rudolstadt. Landeszeitung. 1908.

Velden, A.v.d.: Zur Genealogie der h. Elisabeth 1207—1231. 
Der deutsche Herold XXXVIII (1907). S. 101 f. Mit 2 Abb. auf 
1 Tafel.

Derselbe: Zu Goethes Ahnentafel. Ebenda. S. 118.
Vetter, P.: Lutherana. 1. Luthers Streit mit Herzog Hein

rich v. Sachsen. 2. Ein neues Ordinationsformular aus dem J. 1538. 
NA. f. Sachs. G. XXIX. 82-103.

V i 1 m a r: Kreis Schmalkalden. Hist. Riickblick. Schmalkalden, 
Wilisch, 1907. 7 SS. 8°.

Vo gt, E.: Regesten der Erzbischófe von Mainz von 1289—1396. 
I. Bd. 1. Lief. (1289—1296). Leipzig, Veit u. Co., 1907. 80 SS. 4°. 
4,50 M.

Voigt, H. S.: Brun von Querfurt, Mónch u. Eremit, Erzb. 
der Heiden u. Martyrer. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1907. XII u. 
525 SS. 16 M.



440 Literatur.

Walderbesc hreibung, Die Hennebergische, von 1587. Nach 
der Bearbeitung des Dr. Ernst Devrient in Jena auszugsweise 
herausg. von der wissenschaftl. Abteilung des Thiiringerwald-Yereins 
1908. Eisenach, H. Kable, [1908]. 45 SS. 8°.

Wagner, R.: Die Reichspolitik Ludwigs IV., Landgrafen von 
Thiiringen. Teil I. Inaug.-Diss. Jena. Jena, B. Vopelius, 1908. 
49 SS. 8°.

Wahle, J.: Briefe von M. Beer an Goethe. Goethe-Jahrb. 28. 
S. 19—26.

Walter, K.: Herder und Heinze. Aus der Geschichte des 
Weimarisehen Gymnasiums. N. Jahrb. f. d. klass. Altertum. 11. 
Jahrg. 1908. II. 36—59. (Leipzig, Teubner.)

Warg, W.: Das Reichsgebiet Regnitzland bis zu seiner end- 
giiltigen Erwerbung durch die Burggrafen von Zollern-Niirnberg (1160 
—1373). Kapitel I. Jena, Inaug.-Diss., G. Neuenhahn, 1907. 41 SS. 8°.

Die Wartburg. Ein Denkmal deutscher Geschichte und 
Kunst, dem deutschen Yolke gewidmet von Grofiherzog Carl 
Alexander von Sachsen, dargestellt in Monographien und in 706 
authentischen Abbildungen im Text und auf 54 Tafeln, bearbeitet 
vom Herausgeber Max Baumgartel. Berlin, Hist. Verlag Baumgartel, 
1907. XX u 743 SS. gr. fol. 1 Beil., 5 Doppelblatt-Tafeln, 49 Blatt 
Tafeln. Preis: 260 M.

Inhalt der Monographien: 1) Zur Geschichte der Wiederher- 
stellung der Wartburg. Von Sr. Koniglichen Hoheit dem GroB- 
herzog Carl Alexander von Sachsen. S. 3—14. — 2) Ein Gang 
durch die heutige.Wartburg. Stimmungsbild. Von Richard VoB. 
S. 15—26. — 3) Alteste Geschichte der Wartburg von den Anfangen 
bis auf die Zeiten Landgraf Hermanns I. Von Karl Wenck. S. 27 
—46. — 4) Baugeschichte der Wartburg. Von Paul Weber. S. 47 
—165. — 5) Der Minnesang in Thiiringen und der Siingerkrieg auf 
Wartburg. Von Ernst Martin. S. 167—180. — 6) Die heilige 
Elisabeth. Von Karl Wenck. S. 181—210. — 7) Geschichte der 
Landgrafen und der Wartburg ais fiirstlicher Residenz vom 13. bis 
15. Jahrhundert. Von Karl Wenck. S. 211—262. — 8) Martin 
Luther auf der Wartburg. Von Wilhelm Oncken. S. 263—272. 
— 9) Die Burschenschaft und ihr Wartburgfest. Von Wilhelm 
Oncken. S. 273—280. — 10) Vorgeschichte der Wiederherstellung 
der Wartburg. Von Max Baumgartel. S. 281—318. — 11) Die 
Wiederherstellung der Wartburg. Ein Beitrag zur deutschen Kultur- 
und Kunstgeschichte. Von Max Baumgartel und Otto von 
Ritgen. S. 319—590. — 12) Alte und neue Kunstwerke auf der 
Wartburg. Von Paul Weber. 8. 591—636. — 13) Die Wartburg 
in Sagę und Dichtung. Von August Trinius. S. 637—660. — 
14) Neues Wartburg-Leben. Von August Trinius. S. 661—694. 
— Anhang: Anmerkungen und Quellenbelege. S. 695—730. — Worter- 
Verzeichnis. S. 730—732. — Alphabetisches Register. S. 733—743.

Weber, P.: Der Einflufi der Reformation auf das Stadtbild 
Jenas. Vortrag. Jena, 1907. 32 SS. mit 29 Abb. 1 M.

Derselbe: Jahresbericht des Stadtischen Museums Jena 1907. 
[Jena, Druck von B. Yopelius, 1908.] 7 SS. 8°. Auch in der Jena- 
ischen Ztg. 1908. Febr. 9.

Weidner, Friedr.: Gotha in der Bewegung von 1848. Nebst 
Riickblicken auf die Zeit von 1815 an. Gotha, Perthes, 1908. XIX 
u. 265 SS. 8°. 4,50 M.



Literatur. 441

Weimar, Das klassische. Nach Aouarellen von P. Woltze. 
Mit erl. Test von Ed. Scheidemantel. 12 Bflder in Mappe. Querfolio. 
Preis 10 M.

Wenck, K.: Dem Andenken der h. Elisabeth. Mitt. an die 
Mitgl. des V. f. hessische G. u. Landesk. Jahrg. 1906/7. Kassel 1907. 
S. 1-IV.
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Aus urkundl. Quellen zusammengestellt. Gotha, F. A. Perthes, 1907. 
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Unser Eichsfeld. Zs. des Ver. f. Eichsfeldische Heimatkunde. 
Jahrg. II. Heft 5—12. Heiligenstadt, F. W. Cardier, 1907.

Inh.: Dingelstedt u. s. Braugerechtigkeit. Ein ProzeB im Zeit- 
alter der Reform. (SchluB.) 8. 65—73. — Zur G. des Martinsstiftes 
zu Heiligenstadt. Von Ph. Knieb. 8. 74—80, 102—110, 135—145, 
175—181. — Zwei alte kirchl. Gebrauche in Duderstadt. Von K. 
Wiistefeld. 8. 81—83. — Die Eichsfeldische Hausweberei. Von H. 
Engelmann. (SchluB.) 8. 83—88. •— Streifzuge durchs Eichsfeld. 
Von Fr. Siei and. S. 89—94 (mit 5 Abb.) — Konigin Luise auf 
dem Eichsfelde. Von KI. Lbffler. S. 95. — Eine Verurteilung zum 
Feuertode in Duderstadt aus d. J. 1676. Von J. Jager. 8. 97—101. 
— Bickenriede im 30-jahr. Kriege. Von L. Goldmann. S. 111 
—113. — Das J. 1848 in Duderstadt. Von K. Wiistefeld. 8. 113 
—118. — Das Rathaus zu Duderstadt. Von J. Jager. S. 118—121. 
— Jugendgesch. Joh. G. Bischlers, Dompfarrers in Speyer. Von KI. 
Loffler. 8. 122—126. — Ein Einberufungsschein aus d. Franzosen- 
zeit. 8. 127. — Einfiihrung des Lehrers in friiherer Zeit. S. 128. — 
Die Verf. u. Verw. der St. Duderstadt. Von J. Jager. 8. 129—135 
(mit 5 Abb.), 166—175 (mit 17 Abb.). — Bonifatius und der Hiilfens- 
berg. Von KI. Loffler. S. 146—150. — Alte Kleidertrachten in der 
Goldenen Mark. Von K. Wiistefeld. S. 150—154. — Johann Wolf, 
der Vater der eichsfeldischen Gesch. Von J. Jager. S. 154—157.— 
Die Vornamen im Mitteleichsfeldischen. Von K. Hentrich. 8. 157 
—159. — Die St. Annenkapelle in Heiligenstadt. Von W. Ras s o w. 
S. 161—166 (mit 5 Abb.). — Flachsbau und Spinnstuben in der 
Goldenen Mark. Von K. Wiistefeld. S. 182—184. — Eichsfeld. 
Landwirtschaft im Ma. Von R. Hellmann. S. 185—188. — Die 
Verehrung der h. Elisabeth auf dem Eichsfeld. S. 188 f. — Kurf. 
Johann Friedrich v. Sachsen vor Duderstadt auf s. Zuge gegen 
Herz. Heinrich v. Braunschweig 1542. 8. 189. — Tilly in Duderstadt. 
8. 189 f. — Der Fischstein in Duderstadt. S. 190. — Die alteren 
Bestande der Heiligenstadter Gymnasialbibl. 8. 190. — Konig 
Hieronymus Napoleon in Heiligenstadt. S. 191.

Geschichtsblatter, Miihlhauser. Zs. des Altertumsvereins 
fur Muhlhausen i. Thiir. u. Umgegend. Herausg. von Dr. Kunz v. 
Brunn gen. v. Kauffungen. Jahrg. VIII. (1907/8). Muhlhausen i. Thiir., 
C. Albrecht, 1907. IV u. 243 88. 8°.

Inh.: Regesten zu den im Archiv der St. Muhlhausen i. Thiir. 
deponierten Urk. des Pfarramtes zu Górmar (1318—1597). Von K. 
v. Kauffungen. 8. 1—11. — Urkundl. Beitr. z. G. der Miihl- 
hauser Grób-, Huf- u. Nagelschmiede. Von K. v. Kauffungen. 
8. 12—26. — Zur Gesch. des Miihlhauser Franziskanerklosters. Von 
M. Bihl. S. 26—28. — G. des Zisterzienser-Nonnenkl. Anrode b. 
Muhlhausen i. Thiir. Mit einer Bildtafel. Erster Teil 1268—1525. 
Von G. Thiele. S. 29—58. — Die Zerstórung der Miihlhauser 
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Sellmann. S. 59—69. — Die Beziehungen der Reichsstadt Miihl- 
hausen zur Hanse. Von K. Loewenberg. S. 70—84. — 50 Jahre 
Miihlhauser StraBenunterhaltung. 1803—1853. Von P. Schroer. 
S. 85—107.— G. des Miihlhauser Wollmarktes. Von H. Pilgram. 
8. 108—128. — Die Familien Hubner u. Rothschier in Miihlhausen 
i. Thiir. Von O. Hubner. S. 129—177. — Beitr. zur G. der Sitt-
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lichkeit in Muhlhausen im Zeitalter reichsstadt. Freiheit. Von K. 
v. Kauffungen. S. 178—190. — Hexenprozesse in Muhlhausen 
i. Th. Von K. v. Kauffungen. S. 190f. — Die Reichsstadt 
Muhlhausen, schenkend und beschenkt, im Verhaltnis zu den be- 
nachbarten Fiirsten. Von Fr. Stephan. S. 191—194. — Die St. 
Daniels Warte u. das SchlbBchen. Eine Entgegnung. Von K. Sell- 
mann. S. 194—197. — Chronik. Nachr. iiber das Dorf Eigenrieden. 
Die Weichbilder der Stadt. Ein vorgesch. Fund. Von K. Sell- 
mann. S. 197—201. — Miihlh. Hochzeits- u. Kindtaufs-Ordnungen. 
S. 201—206. — Miihlhauser Verordn. aus dem 17. u. 18. Jahrh. 
betr. die Polizeistunde. S. 206—210. — Miihlhauser Stadtsoldaten 
in d. J. 1710—1715. Von K. Aemilius. S. 210—213. — Ein Er- 
innerungszeichen an die Not des 7-jahr. Kr.; Erinnerungen eines 
alten Kriegers aus Klein-Graba aus d. J. 1812 u. 1813. Von der 
Redakt. S. 213—217.

Heimatblatter. Aus den coburg-gothaischen Landen. 
Herausg. von R. Ehwald. Heft 5. Gotha, Fr. A. Perthes 1907. 
85 SS. 8°.

Inh.: C. Gruner: Beitrag zur Gesch. des Landes u. der Stadt 
Coburg. (I. Teil.) S. 1—15. — H. Keil: Gesch. des Klosters u. 
Amtes Volkenroda. S. 16—31. — G. Schneider: Alte Heimat- 
erinnerungen an Dorf u. Stadt. S. 32—44. — R. Fischer: Der 
Tonbruch von Kipfendorf u. s. Versteinerungen. Ein Beitr. z.„Ur- 
gesch. des Coburger Landes. S. 45—53. — L. Gerbing: Uber 
den friiheren Weinbau im gothaischen Lande. S. 54—58. — W. 
Matthias: Die Ebertswiese. S. 59—63. — C. Hófer: Coburger 
Schulsorgen in alter Zeit. S. 64—72. — Fr. H e n n e b e r g: Die 
ersten fiinfzig Jahre der Gothaer Porzellanfabrik. Mit einer Tafel. 
S. 73—79. — M. Ber big: Ein Rekrut der Riesengarde. Ein Zeit- 
bild aus dem 18. Jahrh. S. 80—85.

Jahrbiicher der Kgl. Akademie gemeinniitziger Wissen- 
schaften zu Erfurt. N. F. Heft 33. Erfurt, O. Villaret, 1907. XLIV 
u. 278 SS. 8°.

Inh.: Gedenkrede auf Richard Thiele. Von Stange. S. I— 
XVI. — Jahresbericht der Akademie fiir das J. 1906/7. Von Stange. 
S. XVII—XLIV. — Gedenkrede auf D. G. Oergel. Von Zange. 
S. 3—18. — G. Oergel, ein Erinnerungsblatt von J. Biereye. 
S. 19—29. — Monotheistische Strbmungen im alten Orient u. der 
Monotheismus Israels. Von Baentsch. S. 31—51.— Darstellung 
u. Kritik der negativen Auffassung des Bbsen b. Leibniz. Von 
G. Schulze. S. 53—70. — Friedrich Gedike, ein altpreuB. Schul- 
mann. Von Fries. S. 71—90. — Aldhehn v. Malmesbury. Von 
R. Eh w a Id. S. 91—116. — Der Humor b. Homer. Von Liittge. 
S. 117—139. — Der Erfurter Stadtsyndikus Dr. B. Bobenzahn u. s. 
Ende. Ein Beitr. z. inneren d. Gesch. am Anfang des 16. Jahrh. 
Von R. Thiele. S. 141—177. — Die Dozenten der medizinischen 
Fakultat der Univ. Erfurt in d. J. 1646—1816. Von R. Loth. 
S. 179—250. — Der Staat der Inka von Peru u. s. Einrichtungen. 
Von Schneider. S. 251—267. — Miscellanea Erfurtensia. Von 
C. G. Brandis. S. 269—278: 1) Ein Brief des Eobanus Hessus. 
S. 271—274. 2) Zur Uberlieferungsgesch. des Erphurdianus Anti- 
quitatum Variloquus. S. 274—279.
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76. und 77. Jah res bericht des Vogtlandischen Altertums- 
forschenden Vereins zu Hohenleuben. Hohenleuben 1907. 119 SS. 8°.

Inh.: Zur G. der Burg Reichenfels. Vortrag von H. Jahn. 
S. 1—24. — Streitigkeiten um die hohe Gerichtsbarkeit zu WeiBen- 
dorf. Von O. Be nr. S. 25—37. — Die Fronen in der Pflege 
Reichenfels. Von O. Behr. S. 38—63.—Eine slavische Begrabnis- 
statte und andere vorgesch. Fundę. Von K. Lbscher. S. 64—68. 
— Jahresberichte u. geschaftl. Mitt. S. 69—119.

Mitteilungen des Geschichts- u. Altertumsforschenden 
Vereins zu Eisenberg im Herzogt. Sachsen-Altenburg. Heft 23 
(Bd. IV. H. 3). Eisenberg, im Selbstverl. des Vereins, 1908. S. 159 
—213. 8°.

Inh.: Friedrich August Christian Mbrlin, Prof. am Friedrichs- 
Gymn. zu Altenburg. Geb. 4. Jan. 1775, gest. 4. Sept. 1806. Von 
Rud. Lbbe. S. 159—172. — Aus einem alten Gerichtsbuche. Von 
P. Mitzschke. S. 173—178. — Backerordnung von 1549. Mitget. 
von E. Pil ling (f). S. 179—181. — Die Backerordnung zu Eisen
berg nach den Innungsbriefen von 1549 u. 1559. Von E. Pilling (t). 
S. 182—202. — Zur Sittengesch. des 17. Jahrh. Von Prof. Dr. 
Schirmer. S. 203—206.

Mitteilungen des Vereins fur die Geschichte u. Altertums- 
kunde von Erfurt. Heft 27. Mit 11 Taf. u. Planen. 80 SS. 8°. 
Erfurt 1906.

Inh.: Die Karthause zu Erfurt. Von G. Oergel (f). Mit 
3 Tafeln mit Abb. S. 6—42. Mit einem Anhang: Pater Nicolaus 
Listermann. S. 43—49. — Der Erfurter Kaland. Ein Beitr. z. Cha- 
rakteristik der Pfarrgeistlichkeit u. des kirchlichen Kultus der Stadt 
im 14/15. Jahrh. Mit Abb. des Kalandsiegels. Von M. P. Ber tram. 
S. 51—68. Anh.: Erfurter Kalandsstatut. S. 68—72. — Mitteilungen 
uber das Stockfischhaus. Von P. Peters. S. 73—80. •— Zwei in 
Kirchhofsmauern eingelassene Steinkreuze. Von R. Loth. Mit 2 Abb. 
S. 81 f.

Heft 28. Mit 15 Abb. 144 SS. 8°. Erfurt 1907.
Inh.: Zur Erinnerung an Georg Oergel u. Richard Thiele. 

S. 1—8. — Der ehemalige botanische Garten in Erfurt. Von R. 
Loth. S. 9—43. — Friedrich von Nerly. Eine biograph.-kunsthist. 
Studie. Von Fr. Meyer. Mit 14 Abb. S. 45—144.

Mitteilungen der Vereinigung fur Gothaische Geschichte 
u. Altertumsforschung. Jahrg. 1906/7. Gotha, Thienemanns Hof- 
buchh. (V. Schróder), 1907. 98 SS. 8°.

Inh.: Baethcke: Die eiserne Jungfrau von Georgenthal. 
S. 1—13. — L. Gerbing: Die Grenzen der Wiistung Meinboldis- 
feldt. Mit Kartę. S. 14—17. — M. Schneider: Gotha in der 
Reisebiicher-Literatur von 1671—1824. S. 18—62. — R. Ehwald: 
Reste der Reinhardsbrunner Bibliothek. S. 63—73. — C. Lerp: 
I. Blicke in vormaliges Leben u. Treiben. II. Auch ein Ziilzdorf. 
S. 74—78. — M. Schneider: Zwei ungedruckte Lieder des Kur- 
fiirsten Johann Friedrich des GroBm. u. des Kurfiirsten Moritz 
v. Sachsen. Aus einer Gothaer Handschr. herausgegeben. S. 78—82. 
— R. Ehwald: Nachruf auf Alwin Zeyss u. Nachruf auf C. F. 
v. Strenge, Exzellenz, u. Kirchenrat Friedr. Perthes. S. 83—89.
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Mitteilungen des Vereins fur Geschichts- und Altertums- 
kunde zu Kahla und Boda. Bd. VI. H. 4. Kabla, J. Beck, 1908. 
S. 355—511.

Inh.: Beitrage zur Geschichte der Altenburgischen Jagd- und 
Forstwirtschaft. VonV. Lommer. (Forts. u. SchluB.) S. 355—453. 
— Nachrichten uber Adelige aus den Kirchenbiichern der Ephorie 
Kahla. Von E. Lobe. S. 454—480. — Genealogien von zwei aus 
Ostthuringen stammenden Familien Clauder. Nach archival. Quellen 
u. Briefen bearb. von Fr. Clauder. S. 481—504.

Mitteilungen der Geschichts- u. Altertumsforschenden Ge- 
sellschaft des Osterlandes. Bd. XI. H. 4. Altenburg, O. Bonde, 
1907. 8. 351—482.

Inh.: Geistliche Auffiihrungen u. Schulkomodien in Altenburg. 
Von M. MeiBner. S. 351—422. — Die vorgeschichtl. Fundę im 
Tagebau Molbitz-Fichtenhainichen. Von E. A men de. S. 423—432. 
— Die Paditzer Schanzen. Von E. Amende. S. 432—443. — Zur 
Gesch. Altenburger Munzmeister u. Medailleure. Von M. MeiBner. 
8. 443—461. — Jahresbericht S. 462—468. — Friedr. Schadewitz u. 
s. Bilder. S. 468—475. — Skat. S. 475.

Mitteilungen des Vereins f. Gesch. u. Naturwissenschaft in 
Sangerhausen u. Umgegend. Heft 6. Sangerhausen, Dr. von 
L. Arendt in Sangerhausen, 1907. 155 SS. 8°.

Inh.: Krieg: Streifzuge durch den Kreis Sangerhausen. S. 5 
—53. •— M. Trippenbach: Bilder aus Wallhausens Vergangenheit. 
S. 54—103. — Geschaftliches.

Schriften des Vereins fur Sachsen-Meiningische Geschichte 
u. Landeskunde. Hildburghausen, Gadów u. S., 1907. gr. 8°.

Heft 55. 163 SS. Inh.: Die Grafschaft Camburg (VII). Von 
E. Eichhorn.

Heft 56. 108 SS. Inh.: I. Das Salzunger Salzwerk (IV). Von 
E. J. Walch. Mitget. von L. Hertel. II. Zur Landeschronik auf 
die J. 1904—1906. Von A. Humań. III—VII. Geschaftl. Mitt.

XI.
Yorlaufige ErklMrung.

Eine Widerlegung der in Bd. XXV, H. 2 dieser Zeitschrift 
S. 459—490 enthaltenen, gegen meine Abhandlung „Die sachsische 
Legende zum thuringisch-frankischen Kriege 531 nach Chr.“ ge- 
richteten Auslassungen des Herrn Professor Dr. GrbBler in Eisleben 
habe ich Anfang April d. J. der geehrten Redaktion zur Verfiigung 
gestellt. Da uber den Baum des Bandes XXVI damals schon ver- 
fiigt war, muBte die Veróffentlichung auf das 1. Heft des XXVII. 
Bandes yerschoben werden.

Wernigerode, 1. Mai 1908. Paul Hofer.
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Preisausschreiben.
Das Kuratorium des Keplerbundes stellt hiermit einen Preis 

von 1000 Mark fiir die Losung der folgenden Aufgabe:
„Die altesten (vorsilurischen) Fundę von Lebewesen sollen nach 
ihrer Bedeutung fiir die Entwickelungslehre neu untersucht und 
allgemein verstandlich dargestellt werden.1*

Das Preisrichteramt haben folgende Herren giitigst iibernommen: 
Geh. Bergrat Prof. Dr. Beyschlag-Berlin, Geh. Bergrat Prof. Dr. 
v. Branca-Berlin, Prof. Dr. Jaeckel-Greifswald, Prof. Dr. v. Koken- 
Tiibingen; ferner der Unterzeichnete ais Vertreter des Kuratoriums 
des Keplerbundes.

Die Arbeiten (in deutscher Sprache) sind bis zum 31. Dezember 
1909 mit Motto und Namen in verschlossenem Briefumschlag an den 
Unterzeichneten, der auch sonstige Auskunft erteilt, einzusenden. 
Die preisgekronte Arbeit wird Eigentum des Keplerbundes.

I. A. des Keplerbundes
Dr. phil. E. Dennert, 

wissensch. Direktor des Keplerbundes.
Godesberg a. Rh., Mai 1908.

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena — 3326
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