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S c h ri f t le i tu n g :  Dr. B r u n o  L e ine r ,  Konstanz

F ü r  den I n h a l t  ih re r B e iträ g e  sind 
die V erfasser selbst veran tw ortlich



V

Jahresbericht des Präsidenten
Von Prof. Dr. Ernst Schm id 

A ndere  J a h r e  habe ich I h n e n  unsern  Geschäftsbericht an  der 
J a h r e s v e r s a m m lu n g  bekanntgegeben. D a  w ir  aber  in der ver
gangenen  Zeit keine V e rs a m m lu n g  ab h a l te n  konnten, so soll auch 
d ie sm a l  ein kurzer schriftlicher J a h re sb e r ic h t  genügen. —  B e 
ginnen  w ir  m it  der M i t g l i e d e r b e w e g u n g :

Trotz des K r ie g e s  h a t  unser V ere in  eine beträchtliche M i t 
g liederzunahm e erzielen können- 1940  konnten 54  neue M itg l ie d e r  
gew onnen  werden. D a s  ist ein erfreuliches Zeichen, zum al auch 
die a l ten  F re u n d e  u n s  ihre T re u e  bew ahrten .  E s  beweist dies, daß  
alle d a s  hohe K u l tu rg u t  schätzen, d a s  sie über die gegenw ärtige  
Zeit h inw eg e rhal ten  möchten. —  D e r  V ere in  zählt heute  859  
M itg l ie d e r .  Leider  haben  w ir  durch den T od  den V erlu s t  von 14 
M i tg l ie d e rn  zu beklagen. E s  starben im J a h r e  194 0 :

L a n d e n b e r g e r  P a u l  d. Ä .,  S ch ra m b erg  
K r e m m l e r ,  F in a n z r a t  a. D . ,  R a v e n s b u r g  
H u t t e r  Dr. O t to ,  Hauptschrift le i ter , B iberach 
S t e i n h a u s e r  Dr. N ik o la u s ,  D ekan  i. N . ,  R a v e n s b u r g  
W i l l e  F r a u  E m m y ,  S t u t t g a r t
S t a p f  F r ie d r . ,  f. Hohenz. G arten inspek tor  i. R . ,  R a v e n s b u r g
V o l k  Dr. m e d .  W ilh . ,  Konstanz
L i m m e r  Dr., prakt. A rz t ,  L in d a u
B ö s c h  V iktor, K a u fm a n n ,  B regenz
S c h w a r z  Adolf, Geistl. R a t  und  D ekan  in Überlingen
H a s l e r  N ik la u s ,  A rz t  in Lutzenberg, K t.  Appenzell A . R h .
A l t e r  O t to ,  R ek tor  a. D . ,  Überlingen
H o p p e - S e h l e r  Dr., U n ivers i tä ts -P ro fesso r ,  Kiel.

F ü r  40 jäh r ig e  t reue M itg liedschaft  konnten m it dem goldenen 
Vere insabzeichen bedacht w erden:

H e r r  K a u f m a n n  K a r l  P f e i l s t i c k e r ,  I s n y
H e r r  K irchenra t  R i h m ,  Konstanz
H e r r  L a n d g e r ic h ts ra t  R o s e n l ä c h e r ,  Konstanz.
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W i r  beglückwünschen diese H e r re n  von H erzen  und  hoffen zu
versichtlich, d aß  es  ihnen v e rg ö n n t  sei, noch recht la n g e  in  voller 
G esundheit  unserm  B G V .  anzugehören .

D a s  J a h r e s h e f t  l iegt vor ihnen. W i r  h aben  u n s  bem üht,  
dasse lbe  trotz der schwierigen Zeitverhältnisse  im a l ten  U m fange 
zu b ringen . Unser neue r  R e d a k t e u r ,  H e r r  Dr. B r u n o  L e i n e r ,  
h a t  in selbstloser W eise die g rößte  A rb e i t  fü r  d a s  Z us ta nd e
kommen des neuen  H ef te s  geleistet. D a f ü r  sei ihm  unser  a u f 
richtiger, herzlicher D a n k  ausgesprochen. W ir  freuen  u n s ,  daß  
H e r r  Dr. L e in e r  trotz seiner vie lseitigen I n a n s p ru c h n a h m e  seine 
w ertvolle  A rb e i t sk ra f t  u n s  zur V e r fü g u n g  gestellt ha t .

M i t t e i l u n g s h e f t .  N achdem  H e r r  S tud ie np ro fesso r  Eckert 
w egen  A rb e i t sü b e r la s tu n g  die R edak tion  des M i t t e i lu n g s h e f te s  
n iedergeleg t h a t ,  konnte erfreulicherweise fü r  dieses A m t  H e r r  
N ek tor  Dr. L e i s i  in F r a u e n f e ld  gew onnen  w erden . B e r e i t s  sind 
u n te r  seiner L e i tu n g  zwei Hefte  erschienen. W i r  zweifeln nicht 
d a r a n ,  daß  auch dieses beliebte und  verbindende S c h r i f tchen w ei
te rh in  gu t  red ig iert  sein w ird .  H e r r  Dr. Leisi sei fü r  seine A rbe i t  
eb en fa lls  bestens gedankt.

K a s s e .  W ie  w ir  I h n e n  schon im letzten J a h re s b e r ic h t  m e l
deten, w u rde  d a s  A m t  des  K assiers  von H e r rn  N o t a r  E h r i c h  in 
F r ied r ich sh asen  übernom m en . E r  besorgt schon seit einem J a h r  
m it  g roße r  Gewissenhaftigkeit und  m it  ebensolchem Geschick d a s  
m ühsam e A m t  des R e chnungsfü h re r s ,  w ofür  w ir  ihm sehr e r 
kenntlich sind. F ü r  den V ere in  ist es  erfreulich, daß  unser neuer  
Kassier w iederum  an  der Geschäftsstelle des  V e re in s  w o hn t ,  wie 
seinerzeit unser vereh r te r  H e r r  K a r l  B re u n l in .  —  D e r  K assa
bericht fü r  d a s  ve rgan ge ne  J a h r  w u rde  geprü f t ,  vom V e re in s v o r 
stand genehm ig t und  dem R echnungsfü h re r  E n t la s tu n g  erteilt . —  
D e r  J a h r e s b e i t r a g  b le ib t u n v e ränd e r t .

Auch im v e rg an g e n en  J a h r e  sind u n s  von B e h ö rd e n ,  F ü r s t 
lichkeiten und  P r i v a t e n  w iederum  besondere Z uw e nd un gen  ge
macht w orden . S o  von der N e g ie ru n g  von W ü r t te m b e rg ,  von 
S r .  D urchlaucht dem F ü rs te n  von F ü rs te n b e rg ,  vom  verstorbenen 
H e r rn  K o m m e rz ien ra t  S t ie g e le r  sowie von zahlreichen S t ä d t e n  
und  G em einden . F ü r  alle diese Schenkungen  danken w ir  den 
G e b e rn  bestens.
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B i b l i o t h e k .  A l s  B ib l io thekar  h a t  H err  D i p l . - I n g .  F i e 
s e r  m it  seltener Umsicht und  F re u d e  geam tet.  W ir  haben  H errn  
F iese r  in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit  außerordentlich  schätzen 
gelernt .  Zu  unserem großen  B e d a u e rn  ist er n u n  versetzt worden. 
S o  sehr w ir  e inerseits  seinen W egzug  bedauern , so sehr beglück
wünschen w ir  ihn zu seiner neuen  leitenden S te l lu n g .

E x k u r s i o n e n  u n d  V e r s a m m l u n g e n .  W ir  empfinden 
den A u s f a l l  alle. D a r u m  ziehen w ir  im V ors tand  in E rw ä g u n g ,  
ob nicht im J a h r e  1941 eine J a h r e s v e r s a m m lu n g  durchgeführt 
w erden  könnte. W e n n  w ir  nicht i r ren ,  fand  auch eine solche in 
den K r ie g s ja h re n  1 91 4 /18  statt . —  I m  übrigen  ist I h n e n  wohl 
allen die herrliche F a h r t  zur P ra d o -A u s s te l lu n g  in lebendiger 
E r in n e ru n g .  M ö g e n  solche w u n d erb a re  R eisen ba ld  w ieder a u f 
leben.

Unser A usschuß kam im vergan ge nen  J a h r e  v ie rm a l  zusam 
men. W i r  erledigten  dabei die lau fenden  Vere insgeschäfte , so daß  
a l les  in gew ohnter  W eise w eiterg ing . D e n  M itg l ie d e rn  des A u s 
schusses möchte ich für  ihre treffliche M i ta r b e i t  a l len  den w ä r m 
sten D a n k  aussprechen.





Dr. Ernst Schmid
Professor für Geographie an der Kantonsschule 

in S t .  Gallen

Präsident des V ereins für Geschichte des Bodensees 
und seiner Umgebung 
von 1 9 36  bis 1941



Dr. Ernst Schmid

W ir  h aben  einen unserer  B esten  verloren . D ieser  
eine G edanke wird  d a s  B e w u ß ts e in  jedes M i tg l i e d s  
des Bodenseegeschichtsvereins a u s g e fü l l t  h aben ,  a l s  
es  die schmerzvolle M i t t e i lu n g  erh ielt ,  daß  am 
28. F e b r u a r  1941 infolge eines Herzschlages unser 
P r ä s id e n t  Dr. E rns t  S chm id  plötzlich verschieden w äre .  
D a b e i  w ird  jeder sicher nicht e inm al  Zuerst an  d a s  ge
dacht haben , w a s  E rns t  S chm id  in seiner Eigenschaft 
a l s  L e i te r  des V e re in s  geleistet h a t ,  sondern vor d as  
geistige A u g e  jedes einzelnen w ird  dieser freundliche, 
aufgeschlossene, gütige  M ensch getre ten  sein, der sich 
nie genug tun  konnte, w enn  es ga l t ,  einem andern  
M enschen  eine F re u d e  zu bereiten oder eine Hilfe zu 
gew ähren . D iese r  kluge, tem peram entvo lle  M ensch, 
fü r  den d a s  L eben  n u r  dann  S i n n  ha t te ,  w enn  es voll 
und ganz genom m en  w erden  konnte, in A rb e i t  und 
in F re u d e .  G e ra d e  diese W e s e n s h a l tu n g  w a r  es w ohl, 
die ihn zw ang ,  ohne Rücksicht auf  seine körperliche 
K onsti tu tion  sich ra s t lo s  einzusetzen, und  die dann  dazu 
füh r te ,  daß  er a u s  der F ü l le  des D a s e in s ,  a u s  E in 
satz und F re u d e  plötzlich abberu fen  w urde.

E rns t  Schm id  w u rde  im J a h r e  1922 a l s  V e r t re te r  
des K a n to n s  S t .  G a l l e n  in den S tä n d ig e n  A usschuß



des Bodenseegeschichtsvereins gew ählt .  D e r  junge 
P rofessor  fü r  G e o gra ph ie  an der Kantonsschule , der 
kurz zuvor in den S ch rif ten  des V e re in s  seine Disser
ta t ion  „ B e i t r ä g e  zur S i e d lu n g s -  und W irtschaftsgeo
g raph ie  des K a n to n s  T h u r g a u "  veröffentlicht ha t te ,  
brachte neues  Leben in den K re is .  S o f o r t  zeigte sich, 
daß  er nicht n u r  ein V o rs tand sm itg lie d  w a r ,  sondern 
m ehr und mehr t r a t  er bei den B e r a tu n g e n  a l s  ein 
M i t te lp u n k t  in Erscheinung, namentlich a l s  er im J a h r e  
1934  auch in die Redaktionskom mission berufen wurde. 
M i t  seiner A ktiv itä t  w urde  er innerhalb  des V o r 
s tandes  dera r t ig  führend, daß es fast n u r  noch die B e 
stä tigung  eines b ere i ts  bestehenden Z ustandes  w a r ,  
a l s  ihm im J a h r e  1936 die L eitung  des V e re in s  über
t rag en  w urde.

Nicht ganz fünf J a h r e  verw alte te  er d as  A m t des 
P rä s id e n te n  in vorbildlicher Weise. M a n  könnte sagen, 
daß  es n u r  ein kurzer Z ei t raum  w a r ,  in dem es ihm 
v ergö nn t  gewesen, a l s  F ü h r e r  des V e re in s  zu wirken. 
A b er  w ir  dürfen  in dieser B ez iehung  nicht nach dem 
Zeitm aß  messen, sondern müssen nach dem I n h a l t  
w äg en -  dann  aber erg ibt sich ein R e s u l ta t ,  welches 
nicht geringer  ist a l s  d as  seiner V o rg ä n g e r ,  denen ein 
g ü t iges  Geschick m ehr Zeit ließ.

B e w u ß t  ging er d a ran ,  den innern  Z usam m enhalt  
der M i tg l ie d e r  zu stärken. I n  engeren Kontak t sollten 
sie m ite in and e r  kommen, lebendiger sollte der persön-



ließe und  wissenschaftliche A u stausch  w erden , ih n  die
sem Ziele 311 d ienen, füh rte  er a l s  neues  rege lm äß ige  
Exkursionen ein und  setzte die von m ir gegebene A n 
regung , ein h äu f ig e r  erscheinendes M i t t e i l u n g s b l a t t  
h e rauszugeben ,  sofort in die T a t  um.

A b er  auch die wissenschaftliche Expansion  w urde  
gefördert.  A l le s  dies führte  dazu, daß  te i ls  durch d as  
reger sich en tfa l tende  L eben , te i ls  durch eine gut durch
geführte  W e rb u n g  der V ere in  neue M i tg l ie d e r  ge
w a n n ,  wie seit langem  nicht m ehr. Und dies in einer 
Zeit, die nicht gerade  den Wissenschaften und den 
K ünsten  günstig  w ar .

A l s  w e i te re s  kam dazu, daß  er m it  besonderem 
Geschick und m it  g roßem  E rfo lg  die freundschaftlichen 
und wissenschaftlichen B ez iehungen  der beiden durch 
M i tg l i e d e r  v er tre tene n  L ä n d e r  pflegte. A u f  diese 
W eise  g ew an n  er nicht n u r  viele F re u n d e  d iesseits  
und  jenseits  der G renze , sondern w urde  zu einer der 
bekanntesten Persönlichkeiten des e rw eiter ten  S e e 
gebietes . I m  V ere in e  selbst w a r  er aber  derart ig  
M i t te lp u n k t  und B re n n p u n k t ,  daß  es heute  noch fast 
unvors te l lba r  ist, w ie er en tbehrt  w erden  kann. I n  
D an kb ark e i t  w erden  w ir  nie vergessen, w a s  er fü r  den 
V ere in  ge tan . I n  seinem Geiste w eite rzuarbe i ten ,  w ird  
u n s  he i liges  V e rm ä c h tn is  sein.

S e ine r .
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Prof. Dr. Ernst Schmid S t. Gallen f
U n erw ar te t ,  über N acht,  sind F re u n d e  und  B ekann te  H errn  

P r o f .  Dr. E rns t  S ch m id ts  von dessen plötzlichem A bleben  infolge 
S c h la g a n f a l l s  überrascht w orden . H e r r  P r o f .  Schm id  h a t  seit 
J a h r e n  schon ein L eiden  m it  sich h e ru m g e trag en ,  d a s  wenig  G u te s  
verhieß- aber  daß  seine T a g e  so rasch gezählt w ä re n ,  ließ sich 
nicht verm u ten . D urch  m e hrm a lig e  H erzanfä lle  g ew arn t ,  w a r  der 
V ers torbene nicht ganz ohne A h n u n g ,  u m  w a s  es ging. Kurze 
Zeit  vor seinem A bleben  äu ße r te  er, daß  er jeden T a g ,  den er 
noch zu leben habe , fast a l s  Geschenk der gütigen  N a t u r  betrachten 
müsse. W e n n  er trotz dieser inneren  S t im m e  G leichm ut und G e 
faß the i t  nicht p re i s g a b ,  w enn  er die H än d e  nicht in den Schoß, 
die A rb e i t  nicht au f  die S e i t e  legte, so bew undern  w ir  die seelische 
S tä r k e ,  die ihn b is  zur letzten S t u n d e  aufrecht erhielt.

A m  28 . F e b r u a r  dieses J a h r e s  w a r  es ,  a l s  E rns t  Schm id  in 
letzter V o rb e re i tu n g  eines  V o r t r a g s a b e n d s  fü r  die von ihm seit 
zwölf J a h r e n  geleitete „Ostschweizerische g eog raph isch -kom m er
zielle Gesellschaft" sein Schicksal herankom m en fühlte . H u ld igend  
noch dem schönen geographischen G edanken  —  hinsterbend im he l
fenden B eise in  eines von ihm hochverehrten Fachkollegen, w urde  
er vom  T ode  abgeholt ,  der sich ihm in schonender, rascher Weise 
n äher te .

E rns t  S chm id  w a r  eine ganz auf  sich gestellte N a t u r .  E ine 
h a r te  Ju g e n d z e i t ,  die er durchmachen m u ß te ,  h a t  S p u r e n  in seinen 
C harak te r  e in gep räg t ,  die nicht m ehr auslöschen sollten. E r  besaß 
die impulsive W ehrhaft igkeit ,  aber  auch jenes  M a ß  festen E igen 
w il lens ,  d a s  denjenigen gewöhnlich nicht m a n g e l t ,  die sich a u s  
eigener K r a f t  em porzuarbeiten  verstanden  haben . W e n n  sich b is 
weilen  d a r a u s  D ifferenzen  m it  andern  Auffassungen  ergaben, so 
lag en  ihm doch auch wieder V ersöhnung  und Verstehen nahe. A l s  
freundlicher W e senszug , den der Vers torbene a u s  früher  J u g e n d 
zeit m it  sich brachte, ist w ohl sein w a r m e s  G efüh l  anzusehen, daß 
er allen B e d rä n g te n  gegenüber besaß, und d a s  sich äußer te  a l s  
B ereitw ill igkeit  des W o h l tu n s  und der H ilfe der J u g e n d  und dem 
A l te r  gegenüber.
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E rns t  Schm id  w u rde  1888  im thurgauischen Egnach geboren, 
er ist also n u r  53 J a h r e  a l t  geworden. D a ß  er es  dazu brachte, 
d a s  thurgauische L eh re rsem in a r  in K reuzlingen  zu besuchen, w a r  
fü r  ihn der A n fa n g  eines ehrenvollen A ufstiegs  au f  der B a h n  des 
L e b e n s .  D re i  J a h r e  w a r  S chm id  hernach L e h re r  im landschaft
lich schönen T ä g e rw i le n .  A n  seinen dortigen A u fe n th a l t  knüpften 
sich beste E r in n e ru n g e n .  A u s  seiner Anhänglichkeit, seiner L iebe 
zur thurgauischen H e im a t ,  seinem S to lz e ,  ein waschechter T h u r -  
g a u e r  zu sein, h a t  er nie ein H ehl gemacht, und  er folgte dem 
Z ug  seines H erzens ,  a l s  er seine letzten P ub l ik a t io n e n  noch drei 
bedeutenden thurgauischen Afrikareisenden und  deren F o rsc h u n g s 
verdiensten w idmete. —  V o n  T ä g e rw i le n  a u s  h a t  E rns t  S chm id  
einen m u tigen  S ch r i t t  nach Zürich ge tan ,  wo er sich eben fa l ls  a l s  
L e h re r  an  der dortigen W a ise n a n s ta l t  eine Existenz schuf, die es 
ihm gestattete, an  seine W ei te rb i ld un g  au f  der Hochschule zu 
denken. E s  w a re n  J a h r e ,  die viel A rb e i t  und  W ille n sk ra f t  v e r 
la n g te n ,  die ihm aber  auch einen erfolgreichen Abschluß des aka
demischen S t u d i u m s  in naturwissenschaftlichen und geographischen 
F ächern  e in trugen . F ü r  den G e o g ra p h e n  w a r  es  in gewissem 
S i n n e  ein S tücklein  Beru fsg lück , daß  er nicht sofort in die höhere 
L ehrtä tigkei t  e ingespannt w u rde ,  sondern  daß  er sich in der N ac h 
kriegszeit 1 9 1 9 /2 0  vorerst e in m al  in den D iens t  des in te rn a t io 
n a len  N o ten  K reuzes  stellen durf te ,  wo sich ihm in der besonderen 
A u fgabe  des G e fa n g e n e n a u s ta u sc h e s  G elegenhe it  zu lehrreichen 
A u s la n d s a u fe n th a l t e n  bot.

M i t  neuem  Wissen, bester E r f a h r u n g  und  guten  B ez iehungen  
Über die G renze  h in a u s  bereichert, w u rde  Dr. E . Schm id  192 0  a l s  
P rofessor  fü r  geographische F ächer  an  die st. gallische K a n t o n s 
schule gew äh lt .  Gerechtfert ig t  scheint es  m ir ,  zu betonen, daß 
gerade  dieses W issens-  und  L eh rgeb ie t  durch seine W eite  und 
seine V ielgestaltigkeit g roße A n fo rd e ru n g e n  an  die besonderen und 
allgem einen  Kenntnisse des L e h re r s  stellt, daß  es V erb un de nh e i t  
m it  Forschung  und  L eben , naturphilosophische E rfassung , V e -  
schränkungs- , W a h l -  und D ispos i t ionsfäh igke i t  e ines  D ozen ten  
v e r lan g t .  —  D e n  Versuch, sich in d a s  G eb ie t  e rw e rb sm ä ß ig e r  
p r iv a te r  E rz ie h u n g sa u fg a b e n  zu begeben und  die L e i tu n g  eines 
T ö c h t e r - I n s t i t u t e s  im B ü n d n e r la n d  zu übernehm en , h a t  E rns t  
S chm id  rasch wieder aufgegeben.
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D e m  suchenden und  tä t igen  Geiste S c h m id s  w a r  es  in  der 
F o lg e  nicht genug , sich ausschließlich m it  den A u fg a b e n  des L e h r 
a m te s  zu befassen. E r  ü b e rn ah m  1929  den Vorsitz der „Ostschwei
zerischen geographisch-kommerziellen Gesellschaft" , 193 6  auch den
jenigen des „ V e re in s  fü r  Geschichte des B o den sees  und  seiner 
U m geb un g" ,  in deren Kommissionen er vorher  schon tä t ig  w ar .  
P r o f .  S chm id  w idm ete  sich den beiden Gesellschaften vorbe ha l t lo s ,  
u n te rn ehm un gs lu s t ig  und  a l s  tüchtiger O r g a n i s a to r .  I n  der geo
graphisch-kommerziellen Gesellschaft leitete der V ers torbene d as  
au sg e d eh n te  V o r t r a g s -  und  d a s  E xkursionswesen, wobei er sich 
eigenen V o r t r ä g e n  und  F ü h r u n g e n  nicht entzog. I n  seinen H än de n  
lag  seit 1929  die R edak tion  der „ M i t te i lu n g e n "  dieser G esell
schaft. D a r ü b e r  h in a u s  w a r  aber  der V ers to rbene  auch in eigener 
geographischer Forschung  tä t ig .  E s  sei h ier kurz an  einige P u b l i 
kationen e r inner t ,  die E rns t  S chm id  zum V erfasser haben .

A l s  D isse r ta t ion  sind in den S ch rif ten  des „ V e re in s  fü r  G e 
schichte des  B o d e n se e s "  1918  erschienen die „ B e i t r ä g e  zur S i e d -  
l u n g s -  und W ir tscha ftsgeograph ie  des K a n to n s  T h u r g a u " .  D ie  
170  S e i t e n  umfassende, fast überreich dokumentierte , m it  K a r te n  
und  A b b i ldu ng en  gut ausge s ta t te te  A rb e i t  w ird  für  alle Zeiten  ein 
bedeutender B e i t r a g  zur Erforschung der B odenseelandschaft sein. 
S i e  verw endet eine B e trac h tun gsw e ise ,  die wissenschaftlich solid, 
ertragreich und  interessan t ist. D ie  stattliche A rb e i t  zeigte d a m a ls  
bere i ts ,  welche B e d e u tu n g  der V erfasser auch den geschichtlichen 
Z u s a m m e n h ä n g e n  beim ißt. V o n  dieser P u b l ik a t io n  h inüber  zur 
M i ta r b e i t  im  Bodenseegeschichtsverein w a r  es ein kleiner S ch ri t t .

F e r i e n -  und  S tu d ie n a u fe n th a l t e  an  N o r d -  und  Ostsee gaben 
E rns t  Schm id  V era n la ssu n g ,  drei S ch r i f ten  über  diese Gebiete 
he rauszugeben .  D a b e i  h an d e l t  es  sich u m  eine schöne und  sehr 
beachtete A rb e i t  über die „H a ll ig in se ln " ,  m it  einem späteren  N ach 
t r a g  „W asserbeschaffung au f  den H a l l ig e n " ,  sowie „K re idegew in 
n un g  au f  der I n s e l  R ü g e n " .  I n  der Festschrift der „Ostschweize- 
rischen geograph isch-kom m erzie llen  Gesellschaft" 1928  verfaß te  
P ro fessor  Dr. S chm id  den vereinsgeschichtlichen Teil .  D a s  gleiche 
H ef t  e n th ä l t  seine 2 0 0  S e i t e n  umschließende Untersuchung 
„ S t .  G a l le n  —  ein B e i t r a g  zur S t ä d te g e o g r a p h ie " ,  die von den 
natürl ichen  V orausse tzungen  und  dem geschichtlichen W erde n  der 
ostschweizerischen K a p i ta le  a u sg e h t .  —  V ie r  kleinere S tu d ie n ,  fü r



XVI Prof. Dr. Ernst Schmid, S t. G allen

die ihm seine gu ten  Kenntnisse thurgauischen  V o lk s tu m s  w illkom 
m enen  S t o f f  a b gab en ,  b ehande ln :  „W in d e ,  W ind w irku ng en  und 
Windschutz", „H a u ssp rü c h e" ,  „Ö rt l iche  Neckereien im T h u r g a u " ,  
„V olkstüm liche W etterkunde a u s  dem K a n to n  T h u r g a u "  (erschie
nen  1931).  A u f  eigenem Q u e l le n s tu d iu m  b e ruh t  eine A b h a n d 
lun g  „G o t t l ieb  N o th ,  ein schweizerischer A frikare isender"  (1936).  
H ierbei  h and e l t  es  sich um  die H e r a u s g a b e  unveröffentlichter 
M a n u sk r ip te  dieses Forschers  m it  einer E in fü h ru n g  a u s  der F e d e r  
E rns t  S ch m ids .  D ie  kleine S t u d ie  über  t h u r g a u i sche A fr ika fo r
scher (K o n ra d  K eller, A lfred  I l g ,  A lfred  K a i s e r - S a u r e r )  1940  
h aben  w ir  soeben e rw ä hn t.  A l s  letzte seiner A rb e i te r  ist ein kur
zer geographischer Überblick über  „H ö h len "  erschienen.

P ie tä tv o l le n  S i n n e s  h a t  es  sich Dr. S chm id  nicht nehm en  
lassen, manchem verstorbenen F r e u n d e  und  B e k a n n te n  ehrenden 
N achru f  zu schreiben. H eu te  l ieg t  es  an  u n s ,  ihm diese Zeilen  zu 
w idm en , Abschied zu nehm en  und  w eh m ü tig en  H erz ens  zu ge
loben, dem lieben H e im geg an gen en  in b le ibender  D ankbarke i t  d a s  
beste Gedenken zu w a h re n .  Or. H. Krücker.
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Das Geld am Bodensee
Von W. Leb ek, Überlingen a. B .

E s  ist unmöglich, au f  dem kleinen zur V e r fü g u n g  stehenden 
R a u m e  eine ausführliche Geldgeschichte auch n u r  des B odensee- 
gebietes zu b r ingen ,  es können n u r  gerade die H au p tp un k te  be
rü h r t  w erden , viele wichtige Einzelheiten  müssen ü b e rg an g en  w e r 
den. I c h  hoffe aber  doch, w en igstens  einen Überblick über die 
Entwicklung des G e ld e s  und  der M ü n z e n  am  B odensee geben zu 
können. D ie jen igen  Leser  m uß  ich a l le rd in gs  enttäuschen, die e r 
w a r te n ,  auch e tw a s  über  den W e r t ,  also die K au fk ra f t  des G e ld es ,  
in den verschiedenen J a h r h u n d e r t e n  zu hören , d a s  ist leider noch 
ganz unmöglich. W i r  kennen wohl eine ganze A n zah l  von P r e i s 
a n g a b e n ,  w ir  kennen aber  sehr oft nicht den Zustand  der W a r e ;  
ein P f e r d  z. V .  kann sehr kräftig  und gesund sein, es  kann aber  
auch n u r  noch zum Schlachten  b rauchbar  sein. Auch die P re i se  
der W a r e n  u n te r  sich schwanken- so kann der B ro tp re is  lan ge  Zeit 
konstant sein und  der P r e i s  der E ie r  inzwischen au f  d a s  D o pp e l te  
gestiegen sein. Auch aus dem Grundstücksm arkt ist ein im m e r
w ä h re n d e s  S te ig e n  und  F a l l e n  der P re ise  zu beobachten. Um also 
w en igstens  a n n ä h e rn d e  W e r te  zu bekommen, m u ß  m a n  eine sehr 
g roße M e n g e  von E inze lpreisen  kennen und  d a ra n  fehlt es zu r 
zeit noch.

Zuers t eine F r a g e :  W a s  ist denn eigentlich G eld  und w a s  be
deutet d a s  W o r t?  D e r  N a m e  s tam m t schon a u s  dem A l td e u t 
schen, im Gotischen heiß t  gild S t e u e r ,  Z in s ,  altnordisch gjald 
Z a h lu n g ,  A b g ab e ,  altenglisch gild Ersatz, O p f e r ,  a l t -  und m it te l
hochdeutsch gelt  V e rg e l tu n g ,  Z a h lu n g  jeder A r t ,  E n tg e l t ,  auch 
E inkom m en. W ir  sagen ja  auch „ D e r  g il t  e tw a s "  und meinen 
dam it ,  e t  ist e tw a s  w er t .  G e ld  im weitesten S i n n e  ist somit jeder 
G egens tand ,  m it  dem m a n  einen an de rn  G egens tand  eintauschen 
u nd  also e rw erben  kann, z. B .  ein R ind (d a s  lateinische W o r t  für 
G eld  p e c u n i a  h ä n g t  eng zusam m en m it  p e c u s — V ieh),  ein F e l l ,  
ein R ing R ingbrecher h ießen die altnordischen K önige , die einen 
S k a ld e n  fü r  feinen G es a n g  m it einem Stück von einem goldenen
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R in g e  be lohnten ) ,  auch ein S k lav e .  G e ld  im w eiteren  S i n n e  ist 
also jeder G eg ens tand ,  der e tw a s  gilt. G e ld  im engeren  S i n n e  ist 
aber  n u r  ein G egens tand , der fü r  den Tauschverkehr besonders 
hergerichtet ist, also Z. V .  d a s  G ehäuse  der Kaurischnecke, d a s  
durchbohrt und  schön abge ru nd e t  in O stas ien  und  au f  den m a la i 
ischen I n s e l n  a l s  G eld  verw endet w ird  (in dem chinesischen Zeichen 
fü r  B ao — M ü n z e  ist jetzt noch d a s  Zeichen fü r  B ei — K a u r i  en t
ha l ten ) .  V on  den Geldste inen  der B e w o h n e r  der I n s e l  J a p  in 
M ikronesien  h a t  wohl jeder schon gehört- es  sind d a s  S t e in e  in 
F o r m  unserer M üh ls te ine  von einigen Z en tim ete rn  b is  Zu zwei 
M e t e r  Durchmesser. G e ld  im engeren  S i n n e  braucht, w en igstens  
nach m odernen  B e g r i f fe n ,  seinen W e r t  nicht in sich 311 h aben , 
ja  es  kann an  sich vollkommen w e r t lo s  sein, w ie e tw a unser 
P a p ie rg e ld ,  es  w ird  aber  doch von jed e rm an n  Zu dem festgesetzten 
W e r te  angen om m en , w eil er w eiß ,  daß  der H e ra u s g e b e r  d afü r  
den vollen W e r t  ve rgü te t-  d a s  b raucht gerade nicht in G o ld  Zu 
geschehen, der Besitzer einer B a n k n o te  kann aber  ein Grundstück 
vom  S t a a t e  kaufen und  es m it  solchen B a n k n o te n  bezahlen, er 
kann dam it  seine S t e u e r n  und  A b g a b e n  entrichten. E ine  U n te r
ab te i lung  des G e ld e s  ist die M ü n ze, die a u s  M e t a l l  besteht und 
m it  dem Zeichen des H ers te lle rs ,  also des S t a a t e s ,  versehen ist, 
wodurch ihr W e r t  v e rb ü rg t  ist.

D ie  A n fo rd e ru n g e n ,  die w ir  jetzt an  eine M ü n ze stellen, sind 
andere  a l s  sie b is  Zum W eltkriege und besonders  w ä h re n d  des 
M i t t e l a l t e r s  und  im B e g in n  der N e u zeit w a re n .  W i r  haben  jetzt 
ein re in es  K red itge ld ,  d a s  wirkliche W e r tg e ld ,  d a s  G o ld ,  ist wohl 
übera l l  gänzlich a u s  dem Verkehr verschwunden. F r ü h e r  ve r lang te  
m a n ,  daß  die M ü n z e  vollwertig  w a r ,  d. h. soviel G o ld  oder S i lb e r  
enthielt ,  a l s  sie gelten sollte- desha lb  h a t te  jeder K a u f m a n n  eine 
G o ld w a a g e ,  um  d a s  Gewicht der Goldstücke, die oft befeilt und 
beschnitten w a re n ,  g enau  festzustellen- desha lb  w a re n  durch d a s  
Reichsmünzgesetz von 1559  M ü n z p r o b a t io n s ta g e  für  jeden K re is  
angeo rdn e t  w orden , au f  denen, Zweimal im J a h r e ,  alle im V e r 
kehr befindlichen M ünZ fo r ten  geprü f t  und  nach ihrem  W e r te  be
stimm t w urden .  D ie  geprü ften  Stücke w u rden ,  m it  ihrem  rich
tigen  W e r t  bezeichnet, au f  T a fe ln  abgebildet  und  dann  öffentlich 
angeschlagen- h äuf ig  w u rden  Z. B .  3-KreuZerftücke auf  2 % K r e u 
zer herabgesetzt, noch m inderw ert igere  aber  ganz v e r b o t e n . '



D as  Geld am B odensee 3

Noch e tw a s  über den B e tr ie b  einer m itte la lterl ichen  M ü n z 
stätte , der h im m elw eit  von dem einer m odernen  P r ä g e a n s ta l t  v e r 
schieden ist- w a r  doch a l le s  H a n d a rb e i t ,  es  gab  keine W alze  zum 
A u s w a lz e n  der Zeine, a u s  denen die M ün zp lä t tch en ,  die S c h rö t 
l inge, au sges tanz t  w erden , keine P räge m asc h in en  usw., a l le s  
w u rde  von H a n d  gemacht. D a s  S i lb e r  w u rde  in T ige ln  m it  der 
nö tigen  K u pferm enge  zusammengeschmolzen, dann  in S t r e i f e n  
ausgegossen, die m it  dem H a m m e r  au f  die richtige Dicke a u s 
g eh äm m ert  w urden .  M i t  einer S chere ,  der sogenann ten  B e n e h m 
schere, w u rden  die einzelnen S ch rö t l in ge  ausgeschnit ten. E s  ge
hörte  na türl ich  eine außerordentl iche Übung dazu, diese so a u s 
zuschneiden, daß  sie d a s  richtige Gewicht h a t te n ;  bei kleinen M ü n 
zen begnüg te  m a n  sich a l le rd in gs  dam it ,  daß  eine größere  A nzah l  
zusam m en  d a s  vorgeschriebene Gewicht besaßen. Z um  P r ä g e n ,  
„ m a le n "  hieß es  b isw eilen , w urde  der S ch rö t l in g  au f  den U n te r
stempel gelegt, der in einen A m bo ß  eingelassen w a r ,  ein H i l f s 
a rbe i te r  setzte den O bers tem pel  d a ra u f ,  und  dann  konnte der P r ä 
ger m it  einem kräftigen S ch la ge  eines schweren H a m m e r s  d a s  
P r ä g e b i ld  au f  den S ch rö t l in g  b ringen . N u n  m u ß te  die M ü n z e ,  
die durch O xyd schwarz w a r ,  m it  W einste in  w eiß  gesotten w erden  
und  w a r  dann  zur A u s g a b e  fertig . G rö ß e re  M ü n z e n  w u rden  v o r
her noch nachgewogen. . D a s  P e r s o n a l  bestand a u s  dem Münz-Meister

, der die L e g ie ru n g  herzustellen und  den ganzen B e tr ie b  
zu überwachen h a t te ,  und  dem W a rd e in -  er h a t te  zu p rü fen ,  ob 
die L e g ie run g  die richtige Zusamm ensetzung, d a s  richtige „ K o r n "  
ha t te ,  ob die S tückelung , d a s  „ S c h r o t " ,  stimmte- er m u ß te  die 
S te m p e l ,  die er zu v e rw ah ren  ha t te ,  zur jed esm aligen  P r ä g u n g ,  
dem „ W e rk " ,  h e ra u s g e b e n  und  dann  wieder an  sich nehm en. 
G rö ß e re  M ü n z s tä t te n  h a t te n  auch noch einen S ch re iber ,  der die 
vorgeschriebenen L isten  zu führen  ha t te .  B e i  den A rb e i te rn  u n te r 
schied m a n  Schm elzer ,  P r ä g e r  und  H i l f sa rb e i te r .  G rö ß e re  M ü n z 
stätten  brauchten  auch einen „Eisenschneider", der die S te m p e l  
an fe r t ig te ,  kleinere bezogen diese von a u s w ä r t s .

N u n  müssen w ir  u n s  noch über d a s  G eb ie t ,  d a s  w ir  betrachten 
wollen, klar w erden , und  da ist sofort zu sagen , daß  w ir  u n s  nicht 
so eng an  die in unsern  V e re in s s ta tu te n  festgesetzte G renze  ha l ten  
können. D o r t  he iß t  e s :  „ D a s  V ere in sg eb ie t  u m fa ß t  den S e e  und 
d a s  L a n d  e tw a  40  K i lom ete r  vom S e e u fe r  a u s  l a n d e in w ä r t s ."
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W ir  müssen v ie lm ehr d a s  den G e ld u m la u f  bedingende W i r t 
schaftsgebiet betrachten  und  d a s  ist in  den verschiedenen Zeiten 
auch verschieden groß. Abgesehen von der neuesten Zeit h a t te  es 
seine größ te  A u s d e h n u n g  im 13. J a h r h u n d e r t ,  die G renzen  w a re n  
d a m a l s  e tw a :  im N o rd e n  die ra u h e  A lb ,  im O s ten  die I l l e r ,  im 
S ü d e n  die L a n d q u a r t ,  C h u r ,  die C hurfirs ten ,  im W esten  T o g g e n -  
b u rg ,  W in te r th u r ,  R he inau ,  S ch a f fhau sen ,  der H eg au .  D urch  
M ü n z v e r t r ä g e  verschob sich diese G renze  zeitweilig bedeutend, 
nach S ü d e n  b is  über Zürich, nach N o rd e n  sogar  b is  über  S t u t t 
g a r t  h in a u s ,  w ä h re n d  sie nach O s ten  und  W esten  h in  ziemlich 
konstant blieb. I n  gewissen Zeiten  ist auch d a s  ganze T a l  des 
A lp e n rh e in s  in unser G eb ie t  einzubeziehen.

Von der Vorzeit bis zur Zeit der B rakteaten
G an z  ohne G eld  ist d a s  B odenseegeb ie t  auch in der Zeit  vor 

Christi G e b u r t  nicht gewesen- die d am al ige n  B e w o h n e r ,  die K e l 
ten , h a t te n  schon die so genann ten  „Regenbogenschüsselchen", kleine, 
dicke, schüsselförmige G o ldm ü nz en  im Gewicht von 3 b is  4 G r a m m  : 
der N a m e  ist natürl ich  neueren  D a t u m s .  Nach der S a g e  sollen 
aus zwei solchen goldenen Schüsselchen zwei E ng e l  den R e g e n 
bogen h a l te n  oder, nach an de re r  Ü berlie ferung, soll der B o g e n  
au f  zwei solchen Schüsselchen stehen, die dann  zur F re u d e  des 
F in d e r s  au f  dem E rdboden  l iegen b leiben. S p ä t e r ,  a l s  die K elten  
au f  dem H a n d e ls w e g e  a n  der D o n a u  en t la ng  griechische M ü n z e n  
kennen le rn ten , p rä g te n  sie die sehr beliebte T e trad ra chm e  des 
K ö n ig s  P h i l ip p  II. von M a c e d o n ie n  (359 —  336 v. Chr.)  nach, 
na türlich  in recht barbarischer F o r m .  I n  der H auptsache herrschte 
d a m a ls  aber  der re ine T auschhandel,  in welcher F o r m  wissen w ir  
freilich nicht; vielleicht besaßen  die K e lten  fü r  den Kleinverkehr 
(die eben genan n te n  M ü n z e n  konnten, da zu groß, diesem nicht 
dienen) auch schon eine A r t  G e ld ,  wie e tw a  in spä te ren  J a h r 
hun der ten ,  a u s  denen w ir  schriftliche K u nd e  h aben ,  die nordischen 
und  slavischen Völker gewebte S to f f e  und P e lze  a l s  T auschm itte l  
verw endeten , so daß  eine bestimmte L ä n g e  einen bestim mten W e r t  
ha t te -  w ir  h aben  aber  d a rü b e r  keine Nachrichten. A l s  im J a h r e  
15 n. Chr. die R ö m e r  nach G e rm a n ie n  und  an  den B odensee 
kamen, brachten sie ihr G e ld  m it-  die L e g io n ä re  bekamen ihren 
S o l d  in g e p räg ten  M ü n z e n ,  die dann  bei den B e w o h n e rn ,  w enn



D a s  Geld am Bodensee 5

auch in geringem  M a ß e ,  U m lauf  bekamen. Goldstücke freilich w e r 
den recht selten gewesen sein- fü r  die w enig  begü te r ten  Kolonisten 
und die S o ld a t e n  reichte d a s  K u p fe r -  und  S i lb e rg e ld  vollständig  
a u s .  D a s  beweisen die M ü n z fu n d e ,  bei denen n u r  ganz vereinzelt 
Goldstücke vorkommen.

M i t  dem V o rd r in g e n  der A le m a n n e n  an  den B odensee w urde  
die römische K u l tu r  zum  großen  T e il  vernichtet- die N a t u r a l w i r t 
schaft, der Tausch, g ew an n  w ieder  die O b e rh a n d ,  w enn  auch d a s  
noch v o rhandene  R ömergeld  w eite r  im U m lauf  blieb- neue M ü n 
zen h aben  aber  die A le m a n n e n  kaum geschlagen. E ine  S te l l e  in 
ih rem  Gesetz, d a s  e tw a  im B e g in n  des 8. J a h r h u n d e r t s  geschrie
ben w orden  ist, ist fü r  den d am al ige n  G eldverkehr bezeichnend: 
„ E r  kann bezahlen m it  G o ld ,  m it  S i lb e r ,  m it  S k la v e n ,  m it  P f e r 
den, wie es ihm be l ieb t" ,  w enn  dabei n u r  der v e r lan g te  W e r t  sich 
ergibt. Vorherrschend w a r  die N a tu ra lw ir ts c h a f t ,  die d am alige n  
M enschen brauchten  ja  eigentlich nichts zu kaufen- w a s  sie n o t 
w endig  h a t te n ,  erzeugten sie selbst- der B a u e r  holte  seine L e b e n s 
m itte l  von seinem Acker, die S to f f e  fü r  die K le idung  webte die 
B ä u e r i n  a u s  dem au f  eigenem B o d e n  gewachsenen F la c h s  und 
a u s  W olle  von den eigenen Schafen . S t ä d t e  m it  einer B evölke
ru n g ,  die ihre L e b e n sm i t te l  nicht selbst a n b a u te ,  gab es ja  nicht; 
der H a n d e l  brachte in erster L in ie  Eisen fü r  die W affen  und 
Werkzeuge und  auch den Schmuck.

D ie  N a tu ra lw ir t sc h a f t  w ä h r te  m ehrere  J a h r h u n d e r t e -  selbst in 
den Schenkungsu rkunden  und  K au fb r ie fe n  a u s  dem 8. J a h r h u n 
dert fü r  d a s  Kloster S t .  G a l le n  sind fast im m er n u r  N a tu r a l i e n  
angegeben. Um diese Zeit b eg inn t  sich aber  schon eine W ende  be
m erkbar  zu machen. I m  J a h r e  752  w a r  P ip p in  der K leine (714  
b is  768) K ön ig  der F ra n k e n  geworden und  also auch H err  des 
B odenseegebietes. E in  A ufs tand  der A le m a n n e n  w a r  in den 
J a h r e n  744  und  746  von P i p p in  und  K a r lm a n n  niedergeworfen  
und  dam it  d a s  L a n d  der A le m a n n e n  endgültig  m it  dem F ra n k e n 
reiche vere in ig t  w orden . P ip p in  b egan n  in seinem Reiche sofort 
m it einschneidenden R e fo rm e n ,  wobei d a s  M ün zw esen ,  d a s  sehr 
im a rgen  la g ,  nicht a n  letzter S te l l e  stand, w a r  es  doch so weit 
gekommen, daß  die M ü n z e r  nicht m ehr den N a m e n  ih re s  F ü rs te n ,  
sondern n u r  noch ihren eigenen auf  die M ü n z e n  setzten! D a z u  kam 
noch, daß  d a s  G eld  sehr m inderw ert ig  a u s g e p r ä g t  w orden  w a r ,
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so daß  sich die S i t t e  b ildete, K ä u fe  und dergleichen n u r  nach G e 
wicht G o ld  oder S i lb e r  abzuschließen. D i e s  w u rde  auch in unse
rem  G ebiete  üblich, wie w ir  a u s  den Urkunden der K löster R e i 
chenau und  S t .  G a l le n  sehen können- w ir  lesen aber  auch im 
9. J a h r h u n d e r t  ö f te rs  auch über  die B e z a h lu n g  von Zinsen oder 
ähnlichem: „I t r e m i s s a m  in  q u ä l e  p r e t i o  p o t u e r o “ (ich werde 
eine Trernisse bezahlen, in  welchem W e r te  ich es  w erde können). 
( T r e m i s s u s  =  2 n e n 6  ist eine kleine G oldm ünze .)  I n  dem K a p i -  
tu l a r  P i p p in s  a u s  den J a h r e n  754  b is  755  ist fü r  d a s  M ü n z -  
wesen folgende S te l l e  wichtig:

„De moneta constituimus similiter, u t amplius non habeat in 
libra pensante nisi XXII solidos, et de ipsis XXII solidis moneta- 
rius accipiat solidum I et illos alios domino cujus sunt, reddat", 
d. H. also, daß  a u s  einem P f u n d  S i lb e r  nicht m ehr a l s  2 2  S o l id i  
geschlagen w erden  dürfen  und  daß  davon  dem M ün zm e is te r  1 S o l i 
d u s  zustehe, w ä h re n d  er die übr igen  21 ab lie fern  m uß . M i t  diesem 
K a p i tu la r  w ird  auch a n  S te l l e  der b is  dah in  noch K r a f t  habenden  
G o ld w ä h ru n g  die S i lb e r w ä h r u n g  gesetzt und  d am it  fü r  die näch
sten J a h r h u n d e r t e  die Entwicklung des deutschen M ü n z w e s e n s  
festgelegt.

D ie  älteste unsere r  G egend  zugeschriebene M ü n z e  ist ein G o ld -  
t r ie n s ,  der bei H er ten  (11 K ilom ete r  von B a s e l  au f  der Strecke 
nach Säckingen) in einem A le m a n n e n g ra b  gefunden  w orden  ist. 
D a s  O r ig in a l  befindet sich im M ü n z k a b in e t t  K a r l s r u h e .  D ie  
Umschrift w ird  au f  die M ü n z s tä t te  B o d m a n  gedeutet.  F a l l s  dies 
richtig ist, und eine andere  D e u tu n g  ist kaum möglich, w ä re  dieses 
Stück die älteste au f  deutschem B o d e n  gep räg te  M ü n z e  des  M i t 
te la l te r s .  E in  ähnliches Stück Hat sich ü b r ig e n s  schon vor J a h r e n  
in  dem westfälischen G rä b e r fe ld e  L an kern  gefunden. A u f  beiden 
Stücken  ist ganz deutlich zu lesen: B O D A N O  F IT  und  au f  der 
Rückseite der N a m e  des M ü n z m e is te r s  S V A B T V L F V S  bezw. 
S A F T V L F V S ,  ein N a m e ,  der einen sehr schwäbischen K la n g  Hat.

W ie  gering  d a s  B e d ü r f n i s  nach M ü n z e n  d a m a l s  w a r ,  e r
sehen w ir  d a r a u s ,  daß  dieses S tück d a s  einzige b le ib t b is  in den 
A n fa n g  des 9. J a h r h u n d e r t s .  K a r l  der G ro ß e  Hatte ba ld  O r d 
n u n g  in  d a s  inzwischen w ieder ganz verkommene M ü n zw esen  ge
bracht- er führte  ein neues  M ünzsys tem  ein, d a s  in D eu tsch land ,
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w enigstens  in den städtischen R echnungsbüchern, b is  über  den 
D re iß ig jä h r ig e n  K rieg  h in a u s  in G ebrauch  blieb, in L in d a u  z . V .  
w u rde  noch nach 170 0  die S t r a f e  in  Sch il l ing  und  P f u n d  P f e n 
n igen festgesetzt, in Überlingen  u m  1 740 ,  und  d a s  in E n g la n d  
sogar  jetzt noch besteht. E r  bestimmte, daß  a u s  dem P f u n d  S i lb e r  
(d a s  karolingische P f u n d  h a t te  e tw a  491 G r a m m )  2 4 0  D e n a re  
g e p rä g t  w erden  sollten, 12 D e n a r e  w a re n  ein S o l i d u s ,  20  S o l id i  
ein P f u n d .  D ie  höchste E inhe i t  w a r  also d a s  P f u n d  gleich 240  
D e n a re n -  d a s  w a r  ein B e g r i f f  geworden und  ging so w eit ,  daß  
m a n  m it  dem W o r te  P f u n d  nicht m ehr  d a s  Gewicht, sondern die 
Z ah l  2 4 0  v e rban d ,  2 4 0  P fe n n ig e  h ießen ein P f u n d ,  auch w en n  sie 
bei w eitem  kein P f u n d  wogen . E r  bestimmte w eiter ,  daß  nicht 
m ehr an  beliebigen O r t e n  g e p rä g t  w erden  dürfe, sondern, w en ig 
stens Zunächst, n u r  in der königlichen P f a lz .  F reilich  w a r  es au f  
die D a u e r  nicht möglich, diese B es t im m u n g  durchzuführen- die 
V erso rgu ng  des g roßen  R eiches  m it  M ü n z e n  w a r  bei den d a 
m a lig en  V erkehrsverhältn issen  von einer zen tra len  S te l l e  a u s  zu 
schwierig, auch w enn  m a n  berücksichtigt, daß  der K a ise r  keinen 
festen Sitz  ha t te ,  sondern von P f a l z  zu P f a l z  zog. D e s h a lb  setzte 
sein N achfo lger  L u d w ig  der F ro m m e  (81 4  —  840) im  J a h r e  8 20  
fest, daß  in jedem G a u  u n te r  der Aufsicht des G a u g r a f e n  g ep räg t  
w erden  solle. D e r  T y p  dieser M ü n z e n  w a r  fü r  d a s  ganze Reich 
gleich; die eine S e i t e  zeigte ein Kreuz und  a l s  Umschrift den 
K ö n ig s n a m e n ,  die andere  d a s  B i ld  eines T e m p e ls  m it  der U m 
schrift: X R IS T IA N A  R E L IG IO ,  der P r ä g e o r t  w a r  nicht genann t .

A b er  auch im 9. J a h r h u n d e r t  w a r  der G ebrauch  des G e ld e s  
noch nicht a l lgem ein  gew orden , wie a u s  einem K a p i tu l a r  L o t h a r s  I. 
a u s  dem J a h r e  847  hervo rgeh t :  „ Q u i c u n q u e  l i b e r  h o m o  ve l  in  
e m p t i o n e ,  ve l  in  d e b i t i  s o l u t i o n e ,  d e n a r i u m  m e r u m  e t  b e n e  
p e n s a n t e m  r e c i p e r e  n o l u e r i t ,  b a n n u m  n o s t r u m ,  id  e s t  LX 
s o l id o s  c o m p o n a t “ (welcher F re ie  in  K a u f  oder V erkauf  einen 
guten  und vollwichtigen D e n a r  nicht nehm en  will , verfä l l t  in eine 
S t r a f e  von 60 S o l id u s ) .  D a s  zeigen auch die Urkunden der A btei 
S t .  G a l le n ,  nach denen n u r  ganz selten V erkäufe  in unserem S in n e ,  
also gegen b a r e s  G eld  s ta t t fanden-  fast alle B esitzübertragungen 
e rfolg ten  in der F o r m ,  daß  der b isherige  Besitzer sein G u t  zu 
voller N u tzn ießung  gegen eine kleine A b gab e  beha l t  und  es erst 
nach seinem, oft aber  auch erst nach dem Tode seiner K inder  an
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den neuen  Besitzer fä llt .  B i s w e i le n  macht der b isher ige  Besitzer 
eine L e ib re n te  oder vollen  U n te rha l t  oder auch E in t r i t t  in d a s  
Kloster a u s .  T e i l t  m a n  die A r t  der Z a h lu n g e n  in folgende drei 
Klassen ein: 1. n u r  N a tu r a l i e n /  2. N a t u r a l i e n  und  (bezw. oder) 
G e ld ,  3. n u r  G eld ,  so ergibt sich fo lgendes  B i ld  in P ro z e n te n :

Z e itrau m Z a h l der n u r N a tu ra l ie n  und n u r
Urkunden N a tu r a l ie n  (bzw. od. G eld ) G eld

700  —  775 31 71 19 10
776  —  800 51 67 12 21
801 —  825 86 19 40 41
826  —  850 78 17 32 51
851 —  875 104 13 26 51
876  —  900 40 12,5 17,5 70
901 —  925 30 10 20 70
926  —  950 6 17 16 67
951 —  975 9 11 11 78

Also ein s tändiges  F a l l e n  der N a tu ra l i e n z a h lu n g  und  ein 
ebensolches S te ig e n  der G eld zah lun gen .  D ie  Z a h lu n g s fo rm e ln  
lau te n  oft: a u t  in  a l io  p r e t i o ,  IV D e n .  ve l  e o r u m  p r e t i u m  
und ähnlich. M a n  sieht a u s  der T ab e l le ,  daß  um  9 0 0  die Z a h 
lung in M ü n z e n  sich doch schon überw iegend  durchgesetzt ha t .

L a n g s a m  t r i t t  aber  w ieder ein V e r fa l l  des M ü n z w e s e n s  ein, 
d a s  Durchschnittsgewicht der M ü n z e n  n im m t d auern d  ab , die e in
zelnen Stücke w erden  im Gewicht im m er ung le ichm äßiger ,  die 
B i ld e r  und die Umschriften verw ildern  m ehr  und  m ehr,  so daß  
schließlich die W or te  kaum noch l e s b a r  sind. D ie  E rk lä ru n g  fü r  
letzteres ist dar in  zu suchen, daß  die K unst  des L esen s  d a m a ls  
n u r  von w enigen  beherrscht w urde-  fü r  die meisten M enschen 
w a re n  die Buchstaben  n u r  B i ld e r  und  Zeichnungen, die bei jeder 
Ü b er t rag u n g  natürlich  e tw a s  ab g e ä n d e r t  w urden .

W a n n  w urde  n u n  am  B odensee ,  abgesehen von dem schon er
w ä h n te n  G o ld t r ie n s ,  die erste M ü n z e  g e p rä g t?  D ie  A n tw o r t  kann 
leider n u r  l a u te n :  w ir  wissen es nicht. D ie  älteste bekannte K o n 
stanzer M ü n z e  ist ein bei C u erda le  in L an cash ire  (E n g la n d )  zu
sam m en  m it  an d e rn  deutschen M ü n z e n  gefundener D e n a r ,  dessen 
Umschrift n u r  au f  Konstanz gedeutet w erden  kann. D a s  Stück 
zeigt ein K reuz m it  der Umschrift: C O N S T A N T I A  CIV , die R ück-
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Seite den T em p e l  und  die Umschrift: I - IS T IS N A  R E IC IO  (also 
auch schon stark verw ildert) .  D a s  Stück ist seinem ganzen S chn it t  
nach und  w egen  seiner Vergesellschaftung im F u n d e  in die Zeit 
L u d w ig s  des Deutschen (843  —  876) zu legen. M a n  kann nun  
aber  m it  einem gewissen Recht an neh m e n ,  die verw ilderte  U m 
schrift schon deutet d a ra u f  h in ,  daß  diese M ü n z e  schon V o r lä u fe r  
gehab t h a t-  w ird  doch auch angen om m en , daß  schon L ud w ig  der 
F ro m m e  (814  —  840) M a r k t  und  M ü n z e ,  die in dieser Zeit ja 
im m er zusam m en  gehörten , in K onstanz errichtete, wie er ja  auch 
m ehrere  neue P r ä g e s tä t t e n ,  so u n te r  anderem  C orvey und  T r ie r ,  
eingerichtet ha t .  D ie  erste M ü n z e  m it  einem B ischofs n a m e n  ist 
ein D e n a r  S a l o m o n s  III. (891 —  9 20 ) ,  der aber  au f  der andern  
S e i t e  noch den K ö n ig s n a m e n  L u d w ig s  des K in d e s  t r ä g t .  S o l o 
m on blieb fü r  e tw a ein J a h r h u n d e r t  der einzige Bischof, der seinen 
N a m e n  au f  eine M ü n z e  setzte, und er h a t  es  n u r  gekonnt, weil 
er sich große V erdienste  um die S t ä r k u n g  der K ön ig sm ac h t  im 
südwestlichen D eutsch land  erw orben  h a t te  und  beim K aise r  in 
g roßem  Ansehen  stand. D ie  M ü n z e n  der O t to n e n  und  noch H e in 
richs II. (1 0 0 2  — 1024) zeigen wieder n u r  den K ö n ig sn a m e n .

D a ß  in diesen Zeiten  die G eldw irtschaf t noch nicht ganz durch
gedrungen  w a r ,  können w ir  a u s  obiger T a b e l le  ersehen, die Z a h 
lungen  erfolgten  doch im m er noch w en igstens  zum T eil  in N a t u 
ra l ien ,  vielfach w u rde  auch einfach getauscht. D a s  M ü n z g e ld  
diente g ro ße n te i ls  dem Reiseverkehr, wie die Urkunde zeigt, in 
der O t to  I. am  12. J u n i  947  in M a g d e b u r g  dem Kloster S t .  G a l 
len die E rr ich tung  von M a r k t  und  M ü n z e  in dem zum Kloster 
gehörigen Roschbach gestattete. D o r t  w ird  a l s  G ru n d  angegeben, 
daß  der O r t  f ür die R eisenden  nach I t a l i e n  und die P i lg e r  
nach R om günstig gelegen sei ( a d  I t a l i a m  p r o f i c i s c e n t i b u s  vel  
R o m a m  p e r g e n t i b u s  e s s e  c o m m o d u m ) .  V ie l  E r fo lg  h a t te  die 
M a rk tg rü n d u n g  a l le rd in gs  nicht; w ir  kennen keine M ü n z e ,  die 
dieser P r ä g e s tä t t e  zugeschrieben w erden  kann, w enigstens  nicht 
a u s  dem 10. und 11. J a h r h u n d e r t ,  und  im 13. J a h r h u n d e r t  w urde  
die M a rk ts tä t te  nach S t .  G a l l e n  selbst verlegt.  E in  weiterer  B e 
w e is  ist die Tatsache, daß  K onstanzer  M ü n z e n  a u s  dieser Zeit, 
und  andere  w u rden  d a m a ls  im B odenseegebiet nicht gep räg t ,  fast 
n ie m a ls  in unserem  G eb ie t  gefunden w erden , sondern fast im m er 
in g roßer  E n t fe rn u n g :  in P o m m e r n ,  Schlesien, P ose n ,  D ä n e m a rk ,
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Schw eden , in den baltischen L ä n d e rn  und  in R u ß la n d -  der F u n d  
in E n g la n d  ist schon e rw ä hn t.

G a n z  la n g sa m  b egan n  sich aber  doch der G ebrauch  der M ü n 
zen durchzusetzen- die Z ah l  der M ü n z s tä t te n  a m  B odensee stieg- 
schon im 10. J a h r h u n d e r t  kam, wie eben gesag t, S t .  G a l le n  bezw. 
Roschbach dazu. E tw a  gegen den A n fa n g  des 12. J a h r h u n d e r t s  
ist Überlingen  anzusetzen, u n g e fä h r  zur gleichen Zeit  L in d a u  und  
R a v e n s b u r g .

Um die W ende  des 10. und  11. J a h r h u n d e r t s  b is  zur Staufer-Zeit
 kam noch e inm al ein Rückschlag- die M ü n z s tä t te n  schränkten 

ihren B e tr ie b  erheblich ein. F u n d e  deutscher M ü n z e n  a u s  dieser 
Zeit gibt es  fast g a r  nicht, w eder  in der H e im a t  noch in der 
F re m d e .  Dr. G e b h a rd  sag t in seiner Münzgeschichte des S t i f t e s  
K em pten :  „ I n  w iew eit  die G rü n d e  fü r  diese E rscheinungen in 
kriegerischen U nruhen  (K äm pfe  um  d a s  alemannische H erzog tum ) 
oder —  allgemein  gesehen —  in wirtschaftlichen D epressionen, im 
R ückgang des I m p o r t s  und  d a m it  im  geringeren  B e d a r f  von 
M ü n z e  zu suchen sind, kann h ie r  nicht w e ite r  untersucht w erd en ."  
L eider  ist es  w egen  der geringen  Z ah l  der vo rha nd ene n  d ie s 
bezüglichen Urkunden nicht möglich, fü r  die Zeit  von 9 7 5  b is  1250  
z ah lenm äß ige  U n te r lagen  zu geben. D e r  M a n g e l  an  M ü n z e n  h a t  
in dieser Zeit dazu geführt,  die Z a h lu n g e n  in u n g e p rä g te m  S i lb e r  
nach M arkgew ich t zu leisten. S e i t  1300  aber  ist der G ebrauch  der 
M ü n z e n  w ieder  in raschem S te ig e n  begriffen , w ie folgende T a b e l 
len zeigen, von denen die erste sich au f  K ä u fe  und  V erkäufe ,  die 
zweite sich au f  Zinsen und  A b g a b e n  bezieht, bei denen der G e 
brauch des G e ld e s  la n g sa m e r  und u n re g e lm ä ß ig e r  steigt.

Z e itrau m Z ah l der M ark G eld Z ah l der W a re G eld
Urkunden S ilb e r Urkunden

% % % %

1251 —  1 275 150 78 19 38 66 29
1 2 7 6 — 1300 323 64 31 48 75 17
1301 —  1325 361 51 43 71 56 28
1326  —  1350 468 25 71 36 19 67
1351 — 1375 279 9 86 21 33 57

(D ie  zu 100  fehlenden P ro z e n te  beziehen sich au f  M a r k  u n d  G eld  
oder N a tu r a l i e n ,  bezw. au f  W a r e  u n d  G eld .)
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W ir  wollen  jetzt einen Rückblick au f  die Entwicklung der F o r m  
der M ü n z e n  w erfen . D e r  kräftige D e n a r  der K aro l ingerze i t  von 
m ehr  a l s  2  G r a m m  Gewicht w u rde  leichter und leichter, b is  er 
im B e g in n  des 12. J a h r h u n d e r t s  a u f  e tw a  0,5 G r a m m  h e ra b 
gesunken w a r .  D a  die G rö ß e  a n n ä h e rn d  beibehalten  w urde ,  m ußte  
die Dicke abnehm en  und  w urde  schließlich so gering , daß  die P r ä 
gung  der einen S e i t e  au f  die andere  durchdrückte- die M ü n z e n  
w u rden  recht unansehnlich. E ine  S a m m l u n g  von solchen Stücken, 
die w ir  jetzt H a lb b rak tea ten  nennen  (von b r a c t e a  — d ü n n e s  Blech), 
die aber  d a m a ls ,  ebenso wie die f rüheren  dicken M ü n z e n ,  auch 
D e n a r e  oder deutsch P fe n n ig e  h ießen , g e w ä h r t  fü r  einen künst
lerisch em pfindenden  M enschen  wirklich keinen G e n u ß .  D a s  liegt 
aber  nicht a m  künstlerischen U nverm ögen  der Zeit,  d a s  w a r  sogar 
recht hoch, sondern an  der nachlässigen A rb e i t  der m it  dem P r ä 
gen beschäftigten M enschen bezw. der geringen  Dicke des S c h rö t 
l in g s ,  der die H erste llung eines  g u t  durchgearbeite ten  P r ä g e b i ld e s  
g a r  nicht zuließ. M i r  kennen b is  jetzt zwei g roße H a lb b ra k te a te n -  
funde a u s  der Bodenseegegend , den einen a u s  S teckborn am  
Untersee, der e tw a  500  Stück a u s  der Zeit  um  1120  enthielt ,  den 
an d e rn  a u s  L e u b a s  ( V . - A .  K em pten )  m it  über  2 0 0 0  Stück a u s  
der Zeit  um  1 1 5 0 — 1160. D iese  häßlichen Stücke h aben  sich aber  
auch n u r  w enige J a h r z e h n te  gehalten -  m a n  ging ba ld  dazu über, 
die M ü n z e n  ü b e rh a u p t  n u r  einseitig zu p rä g en .  D ie  Stücke be
kommen jetzt einen ganz an de rn  C h arak te r ,  schnell w ird  in künst
lerischer B ez iehu ng  ein Höhepunkt erklommen, wie er spä ter  kaum 
wieder erreicht w urde-  die M ü n z e n  sind wirklich kleine Kunstwerke 
geworden.

Je tz t  beg innen  auch die einzelnen M ü n z s tä t te n  ihre Erzeugnisse 
m it  im m er wiederkehrenden B i ld e rn  zu zeichnen, den V o r lä u fe rn  
der erst spä te r  G e m e in g u t  w erdenden  W a p p e n -  so haben  die L in -  
d aue r  M ü n z e n  einen L in d e n b a u m  oder L in d e n b lä t te r ,  R a v e n s 
b urg  h a t  eine zwei- oder d re i tü r ige  B u r g ,  S t .  G a l le n  ein L a m m  
m it  K reuz  oder F a h n e ,  Überlingen  einen L öw e n  usw. D ie  B ra k -  
t e a te n p rä g u n g  h a t  sich im ganzen Bodenseegebiet  volls tändig  durch
gesetzt, es  gibt g a r  keine andere  M un zso r te .  D ie  B ra k te a te n  
heißen ebenso D e n a r e  oder P fe n n ig e  wie f rüher  die H a lb b rak 
tea ten  und dicken M ü n z e n .
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I n  diese Zeit fä l l t  ein E re ign iss  d a s  schwer zu erklären ist. 
A m  12. A p r i l  1240  gibt Heinrich I. v. T a n n e ,  Bischof von K o n 
stanz, Vorschriften für  den M ü n z -  und  Wechselbetrieb h e r a u s ,  die 
b i s  in s  einzelne gehen (abgedruckt im Urkundenbuch der A btei 
S t .  G a l l e n ,  B a n d  III, S .  96 ,  und  C a h n ,  B odenseegebiet ,  6 . 3 8 5 ) ;  
d a s  M erk w ü rd ig e  dabei ist aber ,  daß  diese Vorschriften nicht nur  
fü r  seine eigene M ü n z e  gelten sollen, sondern auch für  die benach
b a r te n  geistlichen M ü n z e n  S t .  G a l le n  und  R eichenau  und sogar, 
w a s  sehr au ffä ll ig  ist, fü r  die königlichen M ü n z e n  in L in d a u ,  
R a v e n s b u r g  und M e r l in g e n !  M i t  welchem Rechte ein Bischof 
königlichen M ü n z e n  Vorschriften  gemacht h a t ,  ist unbekannt-  von 
einem V e r t r a g e  kann m a n  nicht gu t  sprechen, da n u r  der Bischof 
allein  unterschrieben h a t .  M an c h e  Forscher sprechen desha lb  von 
einem Edikt. E s  ist aber  w ohl anzunehm en , daß  vorher  V e r h a n d 
lungen  zwischen den beteilig ten  M ü n z b e h ö rd e n  v o ra u s g e g a n g e n  
sind- w ir  wissen aber  d a rüb e r  nichts. J e d e n f a l l s  sind von allen  
diesen M ü n z s tä t te n ,  m it A u s n a h m e  von R eichenau , d a s  aber  d a 
m a ls  vielleicht g a r  nicht g e p rä g t  h a t ,  M ü n z e n  bekannt, die genau  
dieser Vorschrift entsprechen. D ie se s  „E d ik t"  zeugt von sehr g roßer  
Sach ken n tn is  und regelt  die M ünzve rhä l tn is se  a m  B odensee in so 
vorbildlicher Weise, daß  sogar  in der folgenden Zeit des I n t e r 
r e g n u m s ,  in der in fast a l len  G egenden  D eu tsch land s  eine w esent
liche Verschlechterung der M ü n z e n  e in t ra t ,  diese in unserem  G eb ie t  
in erträglichen G renzen  blieb. D ie  gute W irkung  der Vorschrift 
machte sich sogar noch nach einem ha lben  J a h r h u n d e r t  bemerkbar, 
und  d as  will schon e tw a s  bedeuten  in einer Zeit ,  in der in vielen 
G egenden  die M ü n z e n  fast jedes J a h r  eingezogen, v erru fen  und 
durch neue schlechtere, aber  zum vollen W e r t  au sgegebene , ersetzt 
w urden .

I m  13. J a h r h u n d e r t  kam eine ganze R e ih e  von neuen  M ü n z 
stä tten  zu den schon vorhandenen  dazu, von denen a l le rd in gs  einige 
n u r  im I n t e r r e g n u m  bestanden und dann  wieder eingingen- viele 
von ihnen füh r ten  n u r  ein kurzes D a s e in ,  von ihnen ist n u r  je 
eine einzige M ü n z e  bekannt, z. V .  d a s  Kloster S t e i n  am  R h e in ,  
die F re ih e r re n  von M a rk d o r f ,  die G ra fe n  von M o n t f o r t  in F e l d 
kirch, die G ra fe n  von T o g g e n b u rg ,  die G ra fe n  von Hohenzollern  
in S ig m a r in g e n  und andere .
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Beginn des Auftretens größerer Münzen
E ine  W end e  im M ü n zw esen  brachte der B e g in n  des 14. J a h r 

h u n d e r t s .  W ä h re n d  b is h e r  seit K a r l  dem G ro ß e n  n u r  der P fe n n ig  
und in ganz geringem  M a ß e  seine H ä lf te ,  der H ä lb l in g  oder D bol, 
wirklich a u s g e p r ä g t  w urde ,  t re ten  jetzt auch größere  M ü n z e n  auf. 
F ü r  den H a n d e l ,  besonders den G ro ß h a n d e l ,  w a r  der P fe n n ig  ein 
zu kleiner W e r t .  D ie  R echnung  und  B e z a h lu n g  nach G ew ich ts 
mark w a r  sehr umständlich, m uß te  doch von den S i lb e r b a r r e n  die 
nötige M e n g e  S i lb e r  abgeschlagen w erden- d a s  w a r  aber  die 
einzige Möglichkeit, g rößere  S u m m e n  zu begleichen. D a z u  kommt, 
d aß  d a s  M arkgew ich t  in den verschiedenen L ä n d e rn  und  S t ä d t e n  
verschieden w a r -  so ha t te  die in N ordwestdeutschland viel ge
brauchte Kölnische M a r k  ein Gewicht von 2 33 ,85  G r a m m ,  die 
B re is g a u e r  M a r k  234 ,3  G r a m m ,  die K onstanzer  2 3 5 ,1 8 9  G r a m m ,  
die W ie n e r  aber  2 8 0 ,6 6 8  G r a m m -  es h a t te  eigentlich jede S t a d t  
und  jedes L a n d  ein eigenes M arkgew ich t.  F ü r  den im m er größer  
w erdenden  H a n d e l  m u ß ten  bequem ere Z a h lu n g s m i t te l  geschaffen 
w erden . F a s t  gleichzeitig geschah d a s  in I t a l i e n  und  in F r a n k 
reich, n u r  w enig  spä te r  in B ö h m e n .  F lo ren z  b egan n  im J a h r e  
1 252  den später  W e l tg e l tu n g  bekommenden F lo re n  zu p rä g e n ,  
eine G o ldm ünze , die im A n fa n g  des 14. J a h r h u n d e r t s  ihren  W eg  
nach D eutsch land  fand  und seitdem a u s  dem H an de l  nicht mehr 
wegzudenken ist. B a l d  d a ra u f ,  1 284 ,  schlug V ened ig  seinen später  
fast noch bekannte r  gew ordenen  D u ka ten .  Um die M i t t e  des 
14. J a h r h u n d e r t s  began ne n  dann  auch deutsche F ü rs te n  und  S t ä d t e  
G o ldm ünzen  zu p rä gen .

A l s  erste g rößere  S i lb e rm ü n z e  schlug Frankreich  die T o u r -  
nose, nach der S t a d t  T o u r s  so genan n t-  sie h a t te  den W e r t  von 
12 P fe n n ig e n ,  w a r  also ein Sch il l ing , der dam it  zum erstenmal 
a u s g e p r ä g t  w urde . I n  P r a g  w urde  u n te r  K önig  W enzel II. (1278  
b is  1305) ein g rö ße res  Silberstück eb enfa lls  im W e r te  von 12 
P fe n n ig e n  geschlagen, d a s  w egen  seiner g rößeren  Dicke im V e r 
h ä l tn i s  zum P fe n n ig  „ g r o s s u s “ == Dick g e n a n n t  w urde. W ä h re n d  
die T ou rnose  n u r  w enig  nach D eu tsch land  eingedrungen  ist, am  
B odensee ist sie nie g e p rä g t  w orden , n u r  eingeführte  Stücke liefen 
um , h a t  sich der Groschen in ganz D eutsch land  b is  in die jüngste 
Zeit  g roße r  B e l ieb the i t  e r f reu t  und w u rde  ü bera l l  nachgeprägt. 
V o n  N o rd e n  her kam noch eine andere  M ü n z e  in unser G ebiet ,
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der „ H e l le r" ,  der schon in der ersten H ä l f te  des 13. J a h r h u n d e r t s  
in  S ch w äb isch-H a ll  g e p rä g t  w urde . E r  fand  auch am  B odensee 
ba ld  E in g a n g -  die erste E rw ä h n u n g  geschieht in einer Urkunde 
über  den V erkau f  von W einb e rge n  an  d a s  Kloster S a l e m  im 
J a h r e  1265 . Um 1275  w u rden  4 H e lle r  gleich 3 K onstanzer  P f e n 
n igen  gerechnet- aber  schon 100  J a h r e  spä te r  w a r  d a s  V e r h ä l t 
n i s  2 :1 und  blieb es  auch b is  in die neueste Zeit. Und noch eine 
andere  M ü n z e  t r i t t  vor der M i t t e  des 14. J a h r h u n d e r t s  a m B o d e n -  
see au f ,  der „K re u z e r" ,  dessen erstes Erscheinen in Konstanz im 
J a h r e  1340  nachgewiesen ist. E in  K reuzer  g a l t  4 P fe n n ig .  W ir  
können also am  E nde der ersten H ä l f te  des 14. J a h r h u n d e r t s  im 
B odenseegebiet  d a s  V orhan de nse in  fo lgender M ü n z e n  feststellen: 
F lo re n e ,  D u k a te n ,  Groschen bezw. T ou rno sen ,  K reuzer ,  P fe n n ig e  
und  Heller. F ü r  den H a n d e l  bedeutet  d a s  einen ganz wesentlichen 
Fortschrit t!  Freilich au f  den M ü n z s tä t te n  des B odenseegeb ie tes  
w u rden  w äh ren d  der gedachten Zeit  noch im m er n u r  P fe n n ig e  
geschlagen und auch diese n u r  in kleiner M e n g e -  die P r ä g e t ä t i g 
keit im 14. J a h r h u n d e r t  ist au ffä l l ig  gering-  d a s  m a g  m it  einer 
Beschränkung des H a n d e ls  in diesem J a h r h u n d e r t  zu sa m m e n h ä n 
gen, die un ruh ige n  Zeiten machen sich eben auch im M ünzw esen  
bemerkbar.

D ie Zeit der Münzverträge
V o n  einschneidender W irkung  au f  d a s  G eldw esen  ganz D eutsch

l a n d s  und  d am it  natürl ich  auch unseres  G eb ie te s  w a r  der M ü n z -  
v e r t ra g  der vier rheinischen K u rfü rs ten  (K ö ln ,  M a in z ,  T r ie r  und 
P f a lz ) ,  der von ihnen a m  8. J u n i  1386  geschlossen w urde . I n  
diesem V e r t r a g e  w urde  die P r ä g u n g  von G o ldm ünzen  nach einem 
fü r  diese vier H erren  gleichen S ch ro t  und  K o rn  festgesetzt- es  
sollten a u s  der feinen Kölnischen M a r k  67 Stück bei 23 K a r a t  
fein g e p rä g t  w erden , d a s  Stück h ie lt  also 3 ,496  G r a m m  feines 
G o ld .  D iese r  V e r t r a g  ist von g roßer  Wichtigkeit, da d am it  die 
G o ld p rä g u n g  in D eu tsch land  au f  eine gesetzliche B a s i s  gestellt 
w u rde ,  w a s  eine E rle ichterung  fü r  den H an de l  bedeutete. E s  ist 
n u r  zu b edau e rn ,  daß  die B es t im m u n g e n  des V e r t r a g e s  nicht e in 
geha l ten  w orden  sind- weder S ch ro t  noch K o rn  blieb. D e r  F e i n 
geha l t  fiel ba ld-  er be trug  im J a h r e  1400  n u r  noch 22% K a r a t ,  
1417  2 0  K a r a t ,  h ie lt  sich von 1423  b is  1465  au f  19 K a r a t ,  um  
d ann  von 149 0  b is  1524  au f  1 8%  K a r a t  zu sinken. Auch d a s
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Gewicht w u rde  kleiner- es  fiel von 3 ,54 2  G r a m m  au f  3 ,278  
G r a m m  in der angegebenen  Zeit,  der F e in g e h a l t  an  G old  somit 
von 3 ,4 9 6  G r a m m  au f  2 ,527  G r a m m ,  also u m  28  P ro z e n t .  I m  
Gegensatz dazu blieben die italienischen F lo re n e n  und D uka ten  
im m er im gleichen Gewicht, sie b ildeten  also einen wesentlich stabi
leren  W ertmesser. D a s  erk lärt ihre große B elieb the i t-  dazu kommt 
noch, daß  a u s  der Bodenseegegend , besonders  a u s  Konstanz und 
L in d a u ,  ein sehr erheblicher H an de l  m it  I t a l i e n  getrieben w urde, 
der die E in fu h r  italienischen G e ld e s  stark begünstigte . D urch  den 
H a n d e l  m it  dem O s ten ,  besonders  den V ieh han de l ,  kamen auch 
viele ungarische und  böhmische G o ldg u lde n  in unser  G ebiet .

I m  J a h r e  1368  w a r  Konstanz, freilich au f  nicht ganz legalem  
W ege , in den Besitz der M ü n z e  gekommen. D e r  d am al ige  Bischof 
Heinrich von B r a n d i s  w a r  außerordentl ich  verschwenderisch und 
verschleuderte sogar  d a s  K irchengut-  um  sich neue M i t t e l  zu be
schaffen, verpachtete er, wozu er nicht berechtigt w a r ,  seine M ü n z e  
an  einen P r i v a t m a n n  m it  dem E rfo lg ,  daß  der P a c h te r  durch V e r 
schlechterung des G e ld e s  versuchen w ollte ,  die P a c h t  und  noch 
e tw a s  m ehr  h e rauszuw ir tschaften. D a s  l ießen  sich aber  R a t  und 
B ürgerschaf t  nicht gefallen  und  besetzten die M ü n z e .  D e r  d a ra u f  
a n h ä n g ig  gemachte P ro z e ß  ging zu Ungunsten des Bischofs a u s ,  
da P a p s t  U rban  V. gegen ihn entschied. Heinrich m u ß te  m it  w e n i
gen G e treu en  f liehen. Konstanz h a t  von 1368  b is  1 499 ,  wo der 
S t a d t  d a s  M ünzrech t  von K aise r  M a x im i l i a n  bestä tig t  w orden  
ist, ohne jede rechtliche U nterlage  gemünzt!  S e i t  1368  aber  ha t te  
die S t a d t  freie V e r fü g u n g  über die dortige M ü n z e  bekommen und 
w a r  also n u n m eh r  in der L a g e ,  nach eigenem G utdünken  über ihr 
M ün zw esen  zu bestimmen.

D urch  die A u s b re i tu n g  des H a n d e ls  machte sich gegen d a s  
E nde  des 14. J a h r h u n d e r t s  ü b e ra l l  d a s  B e d ü r f n i s  geltend, d as  
U m la u fsg eb ie t  der M ü n z e n  zu v erg rößern -  es  h a t te  ja  n u r  d as  
einheimische G eld  gesetzliche Z ah lu n g sk ra f t ,  „der P fe n n ig  gilt n u r  
dort, wo er geschlagen ist". D ie  ande rn  M ü n z e n  w urden  nach 
ihrem S i lb e r w e r t  genom m en.

Münzvertrag von Schafshausen von 1377
D e r  erste M ü n z v e r t r a g ,  in dessen R au m  unser G eb ie t ,  a l le r 

d in gs  n u r  m it seinem südwestlichsten Zipfel,  hineinreicht, ist der
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am  7. M ä r z  1377  in S ch affhau sen  au f  15 J a h r e  abgeschlossene 
V e r t r a g  Zwischen Herzog Leopold von Österreich fü r  B e rg h e im ,  
B reisach, F re ib u rg  i. B r . ,  S cha f fhau sen  und  Zoffingen- G r a f  
R u d o l f  von H a b s b u r g  fü r  L a u fe n b u rg -  G r a f  R u d o lf  von K y bu rg  
fü r  B u rg d o r f -  G r ä f in  E lisabe th  von N e u e n b u rg  fü r  N e u e n b u rg -  
F r e ih e r r n  H e rm a n n  von K e rn l in g e n  fü r  T i e n g e n , und  den S t ä d 
ten  B a s e l ,  B e r n ,  S o lo th u r n  und  Zürich. S ch a f fhau sen  gehörte m it  
B e r n ,  B u rg d o r f ,  N eu en bu rg , ,  S o lo th u r n  und Zürich zum „d r i t ten  
K reise"  und ha t te  einen sehr leichten P f e n n ig ,  der n u r  0 ,193  
G r a m m  wog und bei 8 0 0 /1 0 0 0  fein 0 ,15 4  G r a m m  feines S i lb e r  
enthielt .  D urch die T e i lu n g  des  B ez irk s  in drei Kreise m it v e r 
schiedener W ä h r u n g  ergaben  sich ba ld  Schwierigkeiten- schließlich 
w u rde  ein neuer V e r t r a g  für  10 J a h r e  a m  14. S e p te m b e r  1386  
abgeschlossen, der d a s  ganze G eb ie t  e tw a  Zwischen den Vogesen 
im W esten, B e rg h e im  im E lsa ß ,  B illingen, S t e i n  a m  R hein, 
F ra u e n fe ld ,  Zürich, L uz e rn ,  B e r n  und  N e u e n b u rg  u m faß te .  E s  
w urde  der „ B r e i s g a u e r  P f e n n ig "  im Gewichte von 0 ,2  G r a m m  
bei 7 5 0 /1 0 0 0  fein fü r  d a s  ganze G eb ie t  g e p rä g t ,  der d am it  also 
auch in unserm  S ee g e b ie t ,  w en igs tens  in seinem westlichsten Teile ,  
U m lauf erhielt. S cha f fhau sen  w ä h l te ,  wie die meisten an de rn  
P r ä g e s tä t t e n ,  die viereckige F o r m  m it  run de m  M ü n z b i ld ,  d a s  nach 
den B es t im m u n g e n  des V e r t r a g e s  „soellent unser  jeglicher ir 
merklich zeichen dar in  f la h e n "  d a s  W a p p e n  in einem P e r lk re is  
zeigte. D ie  B r e i s g a u e r  P fe n n ig e  sind für  S chaf fhau sen  a l le rd in g s  
nichts N e u e s ,  sie w a re n  dort schon seit der W end e  des ^ . J a h r 
h u n d e r t s  bekannt. I h r  U m lauf  kann aber  nicht bedeutend gewesen 
sein, da  n u r  w enige S t .  G a l le n e r  und  T h u r g a u e r  Urkunden ihn 
e rw ähnen .

Münzvertrag Konstanz —  Schaafhausen vom Jahre 1400
I m  J a h r e  1400  schlossen K onstanz und Schaafhausen  einen 

M ü n z v e r t r a g  ab , nach dem P fe n n ig e  g e p rä g t  w erden  sollten- dies 
zeigt, daß  der P fe n n ig  im m er noch seine Herrschaft gegenüber dem 
Heller behaup te te .  D e r  F e in g e h a l t  sollte 666,6 T au send te i le  be
t r a g e n ,  7 04  P f e n n ig e  sollten a u s  der r a u h e n  K onstanzer  M a r k  
geschlagen w erden- der einzelne P f e n n ig  h ie lt  also 0 ,223  G r a m m  
fe ines  S i lb e r .  J e d e  der beiden S t ä d t e  sollte u n te r  ihrem  Zeichen 
p rä g en .  D a s  Zeichen von Konstanz w a r  d a m a ls  noch d a s  einfache
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K reuz ohne den ro ten  Q u ers t re i fen ,  d a s  W a p p e n  von S chafs
hausen  der a u s  dem G eb äu de  springende S c h a fbock, wie noch 
heute. D ie  M ü n z e n  sollten run d  sein. 12% Sch il l ing  P fe n n ig ,  
also 150  Stück, sollten im  W e r te  einem rheinischen G o ldgulden  
gleich sein. D a m i t  w a r  zum ers tenm al im B odenseegebiet d a s  
M ün zsys tem  m it  dem rheinischen G o ldg u lde n  verknüpft w orden , 
w a s  sich spä te r  a l s  recht nachteilig zeigen sollte. E s  w a r  auch v o r
gesehen, a u ß e r  den P fe n n ig e n  noch größere  oder kleinere M ü n z e n  
zu schlagen, doch ist es  nicht m ehr dazu gekommen. A u s  den B e 
s tim m ungen  über den Wechsel ist es  interessant, d a s  W e r tv e r -  
h ä l tn i s  der drei G o ldm ünzen  zueinander  kennen zu le rnen :  es  soll
ten gegeben w erden  fü r  den rheinischen G o ldgu lden  150  P fe n n ig e ,  
fü r  den ungarischen G u ld e n  165 P fe n n ig e  und  fü r  einen D u ka ten  
166  P fe n n ig e -  der rheinische G o ldgu lden  w a r  also dem D u ka ten  
gegenüber schon u m  16 P fe n n ig e  un te rw er t ig .  D e r  V e r t r a g  lief 
n u r ,  e tw a s  über zwei J a h r e ,  ba ld  nach 1402  w urde  in Konstanz 
die P r ä g u n g  eingestellt. G e ra d e  durch die B in d u n g  an  den rhe i
nischen G o ldg u lde n  w a r  es  nicht ge lungen , eine stabile W ä h r u n g  
auszustellen- denn deren innere r  G e h a l t  w a r  selbst nicht stabil, 
nicht n u r ,  daß  er alle  p a a r  J a h r e  v e r t ra g s m ä ß ig  sank, nicht e in 
m a l  die K u rfü rs ten  h ie lten  sich an  die von ihnen selbst ausgestellten 
B e s t im m un ge n .  S t a t t ,  wie im J a h r e  1399  festgesetzt, 2 2 %  s a m t ig ,  
w a r  die A u s p r ä g u n g  n u r  noch 18, ja  selbst 17karä tig !  D adurch  
w a r  dem V e r t r a g e  Konstanz —  Schaffhausen  die G ru n d la g e  en t
zogen, und  er m u ß te  sein E nde  finden.

Der Vertrag von 1404
Konstanz versuchte n un ,  aus der anderen  S e i t e ,  nach N o rden  

und  O s ten ,  Anschluß zu bekommen und  die S t ä d t e  und L ä n d e r  
des B odenseegeb ie tes ,  des A l lg ä u s  und  Ulm zusam m enzubringen. 
D e r  V e r t r a g ,  dem au f  B e tre ib e n  U lm s auch W ü r t te m b e rg  bei
t r a t ,  kam am  26. M a i  1404  zustande. E r  u m faß te  ein ziemlich 
g ro ß e s  G ebiet-  die V ertragsch ließenden  w a re n :  G r a f  E b e rh a rd  
v on W ü r t te m b e rg ,  Ulm zugleich für  B iberach  und P fu l le n d o r f ,  
und  Konstanz fü r  die S t ä d t e  am  B odensee und  im A l lg ä u  (Uber
l ingen , R a v e n s b u r g ,  L in d a u ,  M e m m in g e n ,  S t .  G a l le n ,  K em pten , 
I s n y ,  W a n g e n ,  Leutkirch und Buchhorn) .  F ü r  d as  ganze G ebiet 
w erden  vier M ü n z s tä t te n  bestim mt: S t u t t g a r t ,  Ulm, R a v e n s b u r g
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und K onstanz. D ie  beiden nördlichen sollen Sch il l inge  und  Heller,  
die beiden ande rn  n u r  P fe n n ig e  schlagen, a l le  diese M ü n z e n  soll
ten  aber  im ganzen  G eb ie t  W ä h r u n g  sein. D ie  Stücke w u rden  in 
ein solches V e r h ä l tn i s  zueinander  gesetzt, daß  ein rheinischer G u l 
den gleich w a r  25  Sch il l ingen  oder 3 0 0  H elle r  oder 150  P f e n 
n igen. E s  w urde  also wieder der rheinische G u ld e n  zur G r u n d 
lage  des ganzen S y s te m s  gemacht, ü b e r  die P r ä g u n g ,  also d a s  
A u sseh en ,  w erden  genaue  Vorschriften gegeben. D ie  Schil l inge 
und  Heller w a re n  Zweiseitig, die P fe n n ig e  wie üblich n u r  einseitig 
gep räg t .  I m  J a h r e  1406  e rfuhr  d a s  G eb ie t  des M ü n z v e re in s  
insofern noch eine kleine E rw e i te ru n g ,  a l s  S ch affhau sen ,  R a d o l f 
zell und  die S t ä d t e  im T h u r g a u  sich bere it  erk lär ten , die K o n 
stanzer P fe n n ig e  in ih rem  G eb ie t  anzunehm en . D ie  D a u e r  des 
V e r t r a g e s  w a r  au f  zwei J a h r e  festgesetzt w orden , er lief am  
24. A p r i l  1407  ab und  w u rde  nicht m ehr  erneuert.

Nach 1407  stand die K onstanzer  M ü n z e  eine Z e i t lang  still, 
so daß  von den M ü n z s tä t te n  a m  B odensee  n u r  noch R a v e n s b u r g  
in Tätigkeit  w a r .  D ie  Ü berlinger  königliche M ü n z e  w a r  an  die 
H erre n  von H o hen fe ls ,  deren B u r g  oberhalb  S ip p l in g e n  stand, 
v erp fände t,  die ihr M ünzrech t  aber  nicht ausnu tz ten . E in e  g ü n 
stige G elegenheit ,  die sich im J a h r e  1415  durch d a s  A uss te rb en  
der H erre n  von H o hen fe ls  bot, benutzte die S t a d t  Überlingen  und  
kaufte selbst die ganze P fand sch a f t ,  M ü n z e  und  M ü h le n ,  fü r  den 
P r e i s  von 1000  rheinischen G u lden .  E s  ist sehr wahrscheinlich, 
daß  Überlingen  von dem neu  e rw orbenen  M ünzrech te  sofort G e 
brauch machte, he iß t  es  doch in der P fa n d u rk u n d e :  „ . . .  und  d a s  
die v o rg e n a n t  (sc. die H ohen fe lser) unser  und  des riches muntze 
von ir in la n g e r  zit nicht geschlagen si, a l s  sich gebure t  h e t t e . . . "  
und  w eiter :  „ d a s  si die v o rg e n a n n t  münze und  m ü lene ,  m i tsam p t  
iren  rechten (sc. die Überlinger)  . . .  innehaben , nutzen und  n ießen 
sollen . . . "  E s  ist u n s  d a rüb e r  leider nichts überl iefert .

D ie  L in d a u e r  M ü n z e  w a r  schon im J a h r  1302  von Albrecht I. 
an  einen P r i v a t m a n n  C o nrad  g e n a n n t  Holle fü r  30  M a r k  S i lb e r  
v e rp fände t  w orden . F riedrich  I. von Österreich verp fände te  sie 
1315  dem L in d a u e r  B ü r g e r  W u r m a n  um  50  M a r k  S i lb e r ,  spä ter  
ging sie in den Pfandbesitz des L in d a u e r  B ü r g e r s  Kitzi über. W i r  
wissen nicht, ob Kitzi sein M ünzrech t  a u s g e ü b t  ha t .  W i r  kennen 
keine M ü n z e ,  die ihm zugeschrieben w erden  m üßte -  es  scheint,
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daß  sich die F a m i l i e  m it  dem gleichzeitig erp fändeten  Wechselrecht 
b egn üg t  h a t .  I m  M a i  1417  kaufte die S t a d t  L in d a u  die M ü n z e  
von M a r q u a r d  K iß i u m  80  G o ldgu lden .  A u s  dem niedrigen 
P re ise  kann w ohl geschlossen w erden , daß  die M ünze in rich tung  in 
einem sehr schlechten Z us tande w a r ,  daß  also schon l ä n g e r  nicht 
g e p rä g t  w orden  w a r .  L in d a u  h a t  die M ü n z e  n u r  gekauft, um  
etw aige  Einflüsse au f  d a s  M ü n z w e sen von f rem der  S e i t e  u nm ö g 
lich zu machen- die S t a d t  h a t  d a s  M ünzrech t  au f  J a h r h u n d e r t e  
h in a u s  nicht au sg e ü b t .

V o n  S t .  G a l l e n  wissen w ir  so gu t  wie nichts. D ie  M ü n z e  
scheint schon d a s  ganze 14. J a h r h u n d e r t  still gestanden zu sein. 
A u s  den Urkunden ersehen w ir ,  daß  der schwäbische H elle r  seinen 
S ie g e s z u g  b is  h ierh in  fortgesetzt h a t ;  die erste E rw ä h n u n g  fand  
ich in einer Urkunde vom J a h r e  1 37 1 ,  w ä h re n d  der F lo re n e r  G u l 
den zum erstenm al 1369  vorkommt.

Ebenso still ist es  um  die R adolfzeller M ü n z e .  Auch dort ist 
d a s  ganze g enan n te  J a h r h u n d e r t  nicht gem ünzt w orden . A m  
13. O ktober  1373  verpachtete der A b t  die M ü n z e  an  den R adolf-  
zeller B ü r g e r  Heinrich J a k o b s  u m  115 P f u n d  ( = 2 7  6 00  Stück) 
Konstanzer  P fe n n ig e .  J a k o b s  scheint aber  ebensowenig wie sein 
N achfo lger  H a n s  T rü l l in g e r ,  der die M ü n z e  a m  11. J u n i  1399  
für  20  P f u n d  K onstanzer  P fe n n ig e  e rw a rb ,  gem ünzt zu haben .

V o n  ganz besonderem E in f lu ß  au f  die wirtschaftlichen V e r 
hältnisse unseres  G eb ie te s ,  natürl ich  vor a l lem  von Konstanz 
selbst, w a r  d a s  große K onzil,  d a s  in den J a h r e n  1414  b is  1418  
dort  abgeh a l ten  w orden  ist. D ie  v ielen T au sende  F re m d e r  a u s  
a lle r  H erre n  L ä n d e r ,  hohe Geistliche und  F ü rs te n  —  auch der 
K aise r  w a r  lä n g e re  Zeit in Konstanz anw esend  —  brachten n a t ü r 
lich eine ganz bedeutende B e le b u n g  des H a n d e ls .  D e r  H an de l  
b raucht aber  G e ld ,  viel G e ld ,  und  so w u rde  m it  B e g in n  des K o n 
zils  die K onstanzer  M ü n z e  wieder eröffnet,  so daß  im B o den fee 
gebiet w ä h re n d  des K o nz i ls  zuerst zwei M ü n z e n ,  Konstanz und 
R a v e n s b u r g ,  spä ter  wahrscheinlich drei, nämlich Überlingen a l s  
dritte , tä t ig  w are n .

Der Vertrag von 1417
Konstanz berief eine Z usam m enkunft  der V e r t re te r  der S t ä d t e  

des B odenfeegeb ie te s  au f  den 1. S e p te m b e r  1417  ein, um  die 
V o ra rb e i te n  zu einer neuen  M ünzkonven tion  zu beginnen . Diese
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kam bann  schon a m  7. O k tober  1417  zustande und  u m fa ß te  die 
11 S t ä d t e  K onstanz , Zürich, S ch a f fhau sen ,  D ieß enh o fe n ,  R a v e n s 
b u rg ,  Ü berlingen, L in d a u ,  P fu l le n d o r f ,  W a n g e n ,  R ad o lfze ll  und 
B u chh orn ,  also ein wesentlich kleineres G eb ie t  a l s  der vorige V e r 
t rag .  E s  sollten in der H auptsache P fe n n ig e  g e p rä g t  w erden , doch 
w a r  die P r ä g u n g  von H ellern  und  von Sch il l ingen  zu 12 H ellern  
auch zugelassen. B es tim m te  P r ä g e o r t e  w u rden  nicht festgesetzt, es 
konnte jede S t a d t ,  die d a s  M ün zrech t  h a t te ,  es  auch a u sü b e n .  
D e r  einzelne P fe n n ig  sollte 0 ,39 8  G r a m m  w iegen  und  0 ,173  
G r a m m  feines S i lb e r  en tha l ten ,  w a s  einer L e g ie run g  von  437 ,5  
T au send te i len  entspricht. 162  P fe n n ig e  w u rden  einem rheinischen 
G o ldg u lde n  gleichgesetzt. D ie  V e r t r a g s d a u e r  w u rde  von W e ih 
nachten 1417  ab au f  fünf  J a h r e  festgesetzt. K onstanz h a t  wenige 
T a g e  nach dem V er t ra g sa b sc h lu ß  a m  20 . O k tober  1417  von K önig  
S i g i s m u n d  eine Verbesserung  seines B a n n e r s  und  W a p p e n s  be
kommen: „ d a ß  si uff ir und  der S t a t  K onstanz  b a n h r  a m e n  roten  
sw a n ß setzen, machen und  also zu Velde wie si w o llen  führen  
m ögen  on H in d e rn u ß ."  S e i t  diesem T a g e  fü h r t  Konstanz in sei
nem  W a p p e n  am  S c h i ld h a u p t  einen ro ten  S t r e i f e n  über  dem 
schwarzen Kreuz im  w eißen  F e lde .  E s  gibt auch einen P fe n n ig ,  
der im Gewicht dem V e r t r a g e  von 1417  entspricht und  d a s  S c h i l 
d e sh a u p t  deutlich zeigt- dieser P fe n n ig  ist sicher in diese Zeit zu 
verweisen.

Om J a h r e  1415  bekam die S t a d t  S t .  G a l le n  die widerrufliche 
E r l a u b n i s  —  nicht d a s  Recht —  P fe n n ig e  und  H e lle r  m it  ihrem  
Zeichen und dem S c h ro t  und  K o rn  wie andere  Reichsstäd te  zu 
schlagen, spä te r ,  ab 1 500 ,  durf te  sie auch größere  Stücke b is  zu 
24  K reuzer  p rägen .

Zürich h a t  n u r  ganz kurze Zeit nach den B es t im m u n g e n  des 
V e r t r a g e s  gem ünzt und  dann  d a s  P r ä g e n  ganz eingestellt- es 
h a t  w ohl ba ld  eingesehen, daß  es m it  dem vorliegenden  V e r t r a g e  
nicht möglich w a r ,  eine stabile M ü n z e  zu bekommen.

Ü berlingen  h a t  sicher d a s  neu  erw orbene M ünzrech t  a u sg e ü b t ,  
w ir  wissen aber  nicht g enau ,  wie die d a m a ls  gep räg ten  M ü n z e n  
a u ssa h e n .  Wahrscheinlich sind es die P fe n n ig e  m it  dem L öw en  
im Linienkreise und g la t te m  R a n d e ,  die au f  einem im Ü berlinger  
Archiv au fb e w a h r te n  P a p ie rs t re i fe n  abgedrückt sind. Vielleicht h a t  
Überlingen  auch Heller und  Schil l inge  gepräg t .
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R a v e n s b u r g  h a t  sicher P fe n n ig e  m it  dem zw eitürm igen  W a p 
pen, vielleicht auch H e lle r  und  Schil l inge geschlagen.

D ie  L in d a u e r  M ü n z e  stand, wie schon berichtet, w äh ren d  der 
ganzen  Zeit still.

Auch dem V e r t r a g e  von 1417  w a r  keine lan ge  D a u e r  be
f r i e d e n ,  er w urde  sogar schon vor seinem v e r t ra g s m ä ß ig e n  Ende 
zu G ra b e  g e t ragen ,  teilweise auch wieder d esha lb ,  weil der rhe i
nische G o ldg u lde n ,  zu dem er ja  in einem festen W e r tv e rh ä l tn is  
s tand, a n d a u e rn d  sank.

Der Vertrag von Riedlingen von 1423

Schon  im  J a h r e  1419  fanden  in R ie d l in g e n ,  an  der D o n a u  
Zwischen S ig m a r in g e n  und  Ulm gelegen, V e rh a n d lu n g e n  fü r  einen 
neuen  M ü n z v e r t r a g  statt. D iese  V e rh a n d lu n g e n  müssen nicht leicht 
gewesen sein, denn sie w ä h r te n  von 1419  b is  1 423 ,  ehe sie einen 
Abschluß fanden , und  auch d a n n  gab es noch viel G ru n d  zu B e 
sprechungen. D ie  Unterzeichnung fand  a m  20. S e p te m b e r  1423  
in R ied l in ge n  statt  Zwischen drei P a r t e i e n :  1. der Herrschaft W ü r t 
tem berg , 2. den S t ä d t e n  um  den B odensee: K onstanz, Überlingen, 
L in d a u ,  W a n g e n ,  B uchhorn  und  R ad o lfze ll ,  3. den schwäbischen 
S t ä d t e n :  Ulm, R o t tw e i l ,  G e m ü n d ,  K em pten ,  P fullendors, K a u f 
l e u t e n ,  I s n y , G ien gen  und  A a le n .  E s  fä ll t  au f ,  daß  die m itten  
im G eb ie t  l iegende S t a d t  R a v e n s b u r g  u n te r  den K o n tra h e n te n  
fehlt. D e r  G r u n d  ist der: R a v e n s b u r g  v e r lan g te  unbed ing t  selbst 
p rä g e n  zu dürfen , w ä h re n d  von der M e h rh e i t  n u r  drei M ü n z 
stä tten  Zugelassen w u rden :  S t u t t g a r t ,  Ulm und  K onstanz. R a v e n s 
b urg  versuchte einige M a l e ,  auch m it starker Unterstützung durch 
Ulm, noch nachträglich in den B u n d  ausgenom m en  zu werden- da 
es  aber  von seiner F o rd e ru n g  nicht ab ließ  und  die andern  sie nicht 
bewilligen w o llten , w urde  es im m er wieder abgewiesen.

E s  sollten wieder Sch il l inge, P fe n n ig e  und  H eller geschlagen 
w erden- 156  P fe n n ig e  sollten gleich einem rheinischen G oldgulden  
sein gegenüber den 162  P fe n n ig e n  des V e r t r a g e s  von 1417 . J e d e  
M ü n z s tä t te  stellte alle drei S o r t e n  her. D ie  Württembergischen 
M ü n z e n  h a t te n  fo lgendes A u sseh en :  die Schillinge zeigten au f  der 
einen S e i t e  die drei Hirschhörner, au f  der andern  S e i t e  ein Kreuz; 
die P fe n n ig e  w a re n ,  wie im m er,  n u r  einseitig und m it  dem J a g d -
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Horn gekennzeichnet- die H e lle r  sollten au f  der einen S e i t e  eine 
H a n d ,  a u f  der an de rn  d a s  J a g d h o r n  t r a g e n ,  solche H e lle r  sind 
aber  unbekannt ,  sie sind also w ohl  nicht g e p rä g t  w orden . Ulm 
p rä g te  au f  seine Schil l inge sein W a p p e n  bezw. den R e ich sad le r ,  
aus die P fe n n ig e  n u r  den S tad tsch i ld ,  a u f  die H e lle r  S t a d t w a p p e n  
und  A d le r .  K onstanz, d a s  zum ers tenm al eine größere  M ü n z e  a l s  
den P fe n n ig  p rä g te ,  führte  fü r  den S ch il l ing  ein ganz n eues  
schönes M ü n z b i ld  ein: es  w u rde  au f  die eine S e i t e  der S t a d t 
p a t ro n ,  der hl. K o n ra d ,  au f  einem S t u h le  sitzend, m it  zum S e g n e n  
erhobener Rechten , au f  die andere  S e i t e  der R e ich sad le r  gesetzt; 
die einseitigen P fe n n ig e  bekamen den S tad tsch i ld ,  die H elle r  den 
S tad tsch i ld  und  den A d le r  au sge p räg t .

D ie  im L a n d e  u m lau fe nd en  schlechten M ü n z e n  sollten nicht 
m ehr  genom m en  w erden  dürfen . V o n  f rem dem  G eld  w a re n  n u r  
noch die böhmischen Groschen (— 17 H eller) ,  die a l ten  P l a p p e r t  
(— 16 H eller) ,  die K re u z p la p p e r t  ( — 15 H eller)  und  die K reuzer  
(— 9 H eller)  zugelassen und  natürl ich  die rheinischen G o ldgu lden . 
D a  aber  u n te r  den böhmischen Groschen sehr viele un te rw er t ig e  
um liefen , sollten die gu ten  vom  B u n d e  m it  einem G egenstem pel 
(A d le r  und  S t e r n )  gezeichnet w erden . G e n a u e  B es t im m un ge n  
en thielt  der V e r t r a g  na türl ich  auch über S c h ro t  und  K o rn  der ein
zelnen M ü n z so r te n ,  über  S t r a f e n  bei F ä lschungen , S i lb e r p r e i s  
usw. D ie  V e r t r a g s d a u e r  sollte 10 J a h r e  b e t ragen ,  also b is  1433. 
F ü r  die Fo lgeze i t  w a r  festgesetzt, daß  ein A u s t r i t t  erst nach einer 
e in jähr igen  K ü n d ig u n g s f r is t  erfo lgen durfte . H ie rvon  h a t  dann  
n u r  Uberlingen  G ebrauch  gemacht, bedauerlicherweise. U berlingen 
ging zu einer leichteren M ü n z e  über. D ie  übr igen  K o n tra h e n te n  
b lieben zunächst w e ite r  be isam m en, so daß  der V e r t r a g  seine 
segensreiche W irkung  run d  50  J a h r e  a u s ü b e n  konnte. D ie  Z ah l  
der M i tg l i e d e r  bröckelte aber  doch la n g s a m  ab, so daß  um  1470  
eigentlich n u r  noch Konstanz und  Ulm a n  der schweren W ä h r u n g ,  
der „ m o n e t a  m a g n a “ , festhielten, die an de rn  w a re n  Uberlingen  
gefolgt. V o n  der neuen  Überlinger  M ü n z e  g a l ten  16 S ch il l ing  
P fe n n ig e  einen rheinischen G o ldg u lde n ,  die M ü n z e n  w u rden  also 
um  ein Achtel leichter gemacht a l s  die der übrigen  V e r t r a g s t e i l 
nehm er.  Überl ingen  machte also d a m a ls  schon d a s ,  w a s  w ir  jetzt 
A b w e r tu n g  der M ü n z e  nennen  und  w a s  ja  in den letzten J a h r e n  
von fast a l len  S t a a t e n  der E rde  gemacht w orden  ist- es  ging
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dam it  seine eigenen W ege . A b er  zu b edau ern  ist, daß  dam it  die 
b ishe r  durch J a h r h u n d e r t e  hindurch w äh rende  M ün ze in he i t  des 
B odenseegebietes zum erstenm al durchbrochen w urde . W ie  wenig 
gern  d a s  von den an d e rn  S t ä d t e n  gesehen w u rde ,  Zeigt eine S te l le  
in D a c h a u e r s  Chronik: „ . . .  doch h ie lt  m a n  n it  viel da  von der 
Ü berlinger  m ünz , w a n  sie gew an  den n am en  Cunzenm ünz im 
l a n d . . Kunz  gleich K a te r ,  S p o t tn a m e  fü r  die m it  dem L öw en  
bezeichneten Ü berlinger  M ü n z e n .  Und doch g ew annen  sich diese 
leichten M ü n z e n  ba ld  F re u n d e .  Zuerst h a t  sich R a v e n s b u r g  
a n  Überlingen  angeschlossen, d a s  dabei einen A u s w e g  a u s  den 
Schwierigkeiten  sah, die seine N ich tau fn ahm e  in den B u n d  zur 
F o lg e  ha t te .

Münzvertrag der S tädte S t .  G allen, Schaffhausen 
und Zürich vom 29. Januar 1424

A u s  wirtschaftlichen G rü n d e n  versuchten die S t ä d t e  S t .  G a l 
len , S ch affhau sen  und  Zürich an  den R ied linger  V e r t r a g  A n 
schluß zu bekommen. D a  sie aber  n u r  u n te r  denselben B e d in 
gungen  wie R a v e n s b u r g , also vor a l lem  nicht selbst zu münzen, 
au fgen om m en  w erden  sollten, verzichteten sie ganz a u f  den B e i 
t r i t t  und  schlossen selbst eine V ere in igu ng ,  die in den Hauptsätzen 
sich aber  denen des R ied linger V e r t r a g e s  anglich. E s  sollten 
P l a p p e r t ,  A ngster  und  S t ä b l e r  g e p rä g t  w erden . 13 ß A n gste r
pfennige sollten gleich einem rheinischen G u ld en  sein, also ebenso 
wie im R ied linger V e r t ra g e .  (1 P l a p p e r t  ist e tw a  gleich V* 
Groschen —6 P fe n n ig e n ,  1 A ngster  — 1 P f e n n ig ,  der S t ä b l e r  ist 
eine noch kleinere M ü n z e  im W e r te  von e tw a  2A  P fe n n ig . )  D a m i t  
w a r  d a s  G eb ie t  des R ied linger V e r t r a g e s  au f  ein w eites  G ebiet  
südlich und  westlich des B oden sees  a u sge deh n t .  D ie  D a u e r  des 
V e r t r a g e s  w a r  n u r  ein J a h r .

Der Münzvertrag von 1501

D e r  g roße , im J a h r e  1441 in Ulm gegründete  S tä d te b u n d ,  
der folgende S t ä d t e  u m fa ß te :  Ulm, Ü berlingen, L in d a u ,  R örd- 
l ingen , R o th e n b u rg  o. T . ,  H a l l ,  M e m m in g e n ,  R ottweil,  Ravensburg

, G m ü n d ,  B ibe rach , D in ke lsb üh l ,  P fu l le n d o r f ,  K au fbeuren
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und D o n a u w ö r th ,  w a r  in erster L in ie  zur E r h a l tu n g  des L a n d 
fr iede ns  gegründe t  w orden- bei der dadurch beding ten  engen Z u 
s a m m en arb e i t  m u ß te n  finanzielle F r a g e n  aber  auch behande l t  w e r 
den, und auch die wirtschaftliche S e i t e  bekam erhöhte B e d e u tu n g .  
Ulm w a n d te  sich desha lb  im -Laufe der Zeit von K onstanz ab und 
den schwäbischen S t ä d t e n  zu. Und so ist es  selbstverständlich, daß  
sich die S t ä d t e  O b ersch w ab ens  im m er m ehr  und  m ehr der „ r in -  
geren  M ü n z e "  bedienten. K onstanz  vere insam te  lan gsa m .

S o  kam es, daß  a m  nächsten M ü n z v e r t r a g e  K onstanz und die 
Schw eizer S t ä d t e  g a r  nicht m ehr  beteilig t  w a re n .  E s  w a r  ein 
V e r t r a g  der schwäbischen S t ä d t e  m it  dem Ziele, die schlechten 
M ü n z e n ,  m it  denen O berschw aben  überschwemmt w a r ,  zurückzu
d rängen .  I m  J a h r e  150 0  t r a te n  die S t ä d t e  dieses Landstr iches  
zusam m en , u m  A b w e h rm a ß n a h m e n  zu ergreifen. A n f a n g s  w a r  
beabsichtigt, a l le  geistlichen und  weltlichen H e rre n  des ganzen G e 
b ie tes  zu vereinigen. Nach w iederho lten  T a g u n g e n  in Überlingen, 
R a v e n s b u r g  und  besonders  in Ulm blieben aber  im  B e g in n  des 
J a h r e s  1501 n u r  noch die sieben S t ä d t e  U lm , Uberlingen, R a v e n s 
b u rg ,  I s n y ,  Leutkirch, M e m m in g e n  und  K em pten  übr ig ,  die am  
1. A p r i l  1501 den M ü n z v e r t r a g  schlossen. B u chh orn  und  L in d a u ,  
die an  den V e rh a n d lu n g e n  te i lgenom m en  h a t te n ,  t r a te n  dem V e r 
t ra g e  nicht bei, füh r ten  aber  in ihren  G eb ie ten  doch die W ä h r u n g  
dieses V e r t r a g e s  ein, so daß  der ganze R a u m  Zwischen D o n a u  
und  Bodensee  w ieder ein ziemlich geschlossenes M ü n z g e b ie t  w urde , 
freilich stark durchsetzt von L ä n d e rn  und  S t ä d t e n ,  die sich dem 
V e r t r a g e  nicht angeschlossen h a t te n .  A u s  den lan gw ie r ig en  V e r 
h a n d lu n g e n  gew inn t  m a n  schon den Eindruck, daß  dem V e r t r a g e  
keine lan ge  D a u e r  beschieden sein konnte, da fast alle F ü rs te n  
und  P r ä l a t e n ,  deren H errschaften  h ier lag en ,  gegen die V e r ru fu n g  
der schlechten Batzen  w a re n ,  von der sie eine große S c h ä d ig u n g  
ih re r  G eb ie te  befürchteten. Auch die V ertragsch ließenden  selbst 
h a t te n  wohl keine große H o ffnung  au f  einen län ge ren  B es ta nd  des 
V e r t r a g e s ,  setzten sie die D a u e r  doch n u r  au f  fün fv ier te l  J a h r ,  
b i s  zum 24. J u n i  1 502 ,  fest. A l s  einzige M ü n z s tä t te  w urde  Ulm 
bestim mt, d a s  eine gut eingerichtete M ü n z e  h a t te  und auch sonst 
alle V orausse tzungen  erfüllte. Z um  erstenm al w urde  a m  B o d e n 
see ein g rö ße res  Geldstück geschlagen, der „Dicken", im W e r te  von 
K  rheinischen G o ldgu lden .  D e r  V e r t r a g  w u rde  also wieder au f
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dem rheinischen G o ldg u lde n  au fgeb au t .  F ü r  die R echnung w a r  
d a s  gegenseitige W e r tv e rh ä l tn i s ,  in dem die einzelnen M ü n z e n  
Zueinander standen, durchaus  unpraktisch. E s  w a r  1 rheinischer 
G u l d e n — 4 Dicken— 20 P l a p p e r t — 35 S c h i l l in g e n — 70 D re ie r  — 
210  P fe n n ig e n  — 4 2 0  H eller-  m a n  kam also schnell aus Brüche, 
w a r  doch 1 P l a p p e r t  — I X  Sch il l ing , und  d a s  in  einer Zeit, in 
der d a s  Rechnen  m it  B rüchen  den meisten Menschen fast u n 
bekannt w a r .

D ie  M ü n z e n  zeigten au f  der einen S e i t e  die W a p p e n  der 
drei münzberechtigten  S t ä d t e  Ulm, Überlingen  und  R a v e n s b u r g ,  
au f  der an de rn  S e i t e  t rug en  die P l a p p e r t ,  Sch il l inge und  D re ie r  
den R e ichsad le r-  die P fe n n ig e  und  Heller w a re n  n u r  einseitig und 
h a t te n  die drei W a p p e n .  D e r  Dicken, der n u r  vom 24. J u n i  1502  
b is  zum 14. S e p te m b e r  des gleichen J a h r e s  g e p rä g t  w urde  und 
Zu den S e l te n h e i te n  gehört ,  t ru g  aus der an dern  S e i t e  den hei
l igen  G eo rg .  D ie  M ü n z e n  sind durchweg schön a u sg e fü h r t .  D ie  
Zeichnungen s tam m en  von dem Ü berlinger  M e is te r  F r a n z ,  von 
dem w ir  leider n u r  noch wissen, daß  er im gleichen J a h r e  der 
S t a d t  S t .  G a l le n  die S t e m p e l  fü r  neue Batzen und K reuzer  
schnitt. E r  m u ß  sich also in w eitem  Umkreis e ines  gu ten  R u f e s  
erfreu t  haben .

D e r  V e r t r a g  h a t  n u r  w enig  lä n g e r ,  a l s  an genom m en  w a r ,  
gedauer t ,  nämlich b is  zum 14. S e p te m b e r  1 50 2 ,  an  welchem T a g e  
die A uflösung  m it  a l len  S t im m e n  gegen die von Ulm und  Über
l ingen  beschlossen w urde . D ie  Schwierigkeiten  w a re n  zu groß 
gew orden , die V e r ru fu n g  der schlechten M ü n z e n ,  besonders der 
Schw eizer und  K onstanzer ,  h a t te  eine G egenaktion  ausge löst ,  die 
auch beim K aise r  Unterstützung fand. Ulm und  Überlingen  blieben 
aber  noch ein w e ite re s  J a h r ,  b is  zum  24. J u n i  1 503 ,  beisam m en 
und  p rä g te n  w eiter  nach dem S c h ro t  und  K o rn  des V e r t r a g e s .  
E s  m u ß ten  neue S t e m p e l  an ge fe r t ig t  w erden , da die neuen M ü n 
zen ja  n u r  die W a p p e n  der beiden S t ä d t e  zeigen durften. Dicken 
aber  w u rden  g a r  nicht m ehr  gepräg t .

D a m i t  h a t  der letzte g rößere  M ü n z v e r t r a g ,  den Bodenseestädte  
schlossen, ein E nde  gefunden. E s  kam n u r  noch e inm al zu einer 
ganz unbedeu tenden  gem einsam en P r ä g u n g  der S t ä d t e  L in d a u ,  
I s n y , Leutkirch und  W a n g e n  im J a h r e  1732.
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D ie Zeit vom Jahre 1503 bis zur Beendigung der 
Kipperzeit 1623

D ie  W end e  des 15. J a h r h u n d e r t s /  die au f  a l len  G eb ie ten  tief 
einschneidende U m w älzungen  brachte, machte sich auch im M ü n z 
wesen bemerkbar- es  w u rden  in unsere r  G egend  zum erstenm al 
g rößere  M ü n z e n  geschlagen, so die schon e rw ä hn te n  „D iesen" des 
S ie b e n s tä d te b u n d e s  vom J a h r e  1501 . B a l d  fo lg ten  sogar  G o ld 
m ünzen, deren P r ä g u n g  a l s  ganz besonderes V orrech t des  K a ise r s  
ga l t ,  d a s  b ishe r  n u r  ganz selten an  geistliche oder weltliche S t ä n d e  
verliehen w orden  w a r .  M i t  der V er le ih un g  des b loßen M ü n z 
rechtes ha t  kein S t a n d  d a s  Recht e rha l ten ,  G o ld  a u s z u p r ä g e n   
so durfte  z. V .  Überlingen, d a s  schon im A n fa n g  des 15. J a h r 
h u n d e r t s  d a s  M ünzrech t  bekommen h a t ,  doch n ie m a ls  G o ld m ü n 
zen schlagen.

A l s  erste S t a d t  des B odenseegeb ie tes  schlug K em pten  im 
J a h r e  1511 G o ldg u lde n .  D ie  S t a d t  Konstanz h a t te  zw ar  schon 
1507 d a s  Recht dazu bekommen- sie b eg a n n  aber  erst 1513  m it  
der A u s p r ä g u n g ,  sei es  w egen  Schwierigkeiten  in der G o ld 
beschaffung, sei es  a u s  M a n g e l  an  einem dazu geeigneten  M ü n z 
meister, und  setzte diese, w en n  auch m it  U nterbrechungen, b is  1536  
fort. E s  en ts tanden  die G o ldg u lde n ,  die au f  der V orderse ite  den 
R e ich sad le r  über dem S tad tsch i ld ,  aus der Rückseite den R e ic h s 
apfel in einem D r e ip a ß  t ra g e n .  H ie r  ist über  eine M e rk w ü rd ig 
keit zu berichten: K aise r  M a x im i l i a n  h a t te  in der V e r le ih u n g s 
urkunde auch d a s  G e p rä g e  g enau  vorgeschrieben und  dabei auch 
die Umschrift festgesetzt- die der Rückseite sollte l a u te n :  „ . . .  und 
an  der an de rn  (S e i te )  M A X IM IL IA N U S  R O M A N O R U M  R E X  
m it  dem guldin  A pfe l ."  A n  diese Vorschrift  h ie lt  sich die S t a d t  
so g enau ,  daß  sie den vorgeschriebenen K a ise rn a m e n  auch nach 
dem T ode M a x im i l i a n s  beibehielt , so daß  die u n te r  K a r l  V. (1519  
b is  1556)  gep räg ten  Stücke eb enfa lls  den N a m e n  M a x i m i l i a n s  
t r a g e n !  Um d a s  J a h r  1525  e tw a  fingen  die G ra fe n  von M o n t 
fort  an  zu p rä g e n ,  die 1566  auch d a s  Recht, G o ldm ünzen  zu schla
gen, erhielten. I h r e  M ü n z s tä t te  befand  sich erst in T e t tn a n g ,  
spä ter ,  e tw a  ab 1 62 1 ,  in L a n g e n a rg e n .

I m  J a h r e  150 8  b eg a n n  der Bischof von Konstanz sein M ü n z 
recht w ieder a u szu üb en -  es  sollten Dicken, Batzen  und  Halbbatzen 
geschlagen w erden , von denen aber  wahrscheinlich n u r  die Batzen
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ge p rä g t  w orden  sind, w en igstens  ist von den an dern  N o m in a le n  
kein Stück bekannt. D ie  P r ä g u n g  erfo lgte Zuerst in geringem 
M a ß e  und g u tw ert ig ,  ba ld  aber  in im m er g rößeren  M e n g e n  und 
im m er schlechter. D a  e tw a  gleichzeitig die S t a d t  I s n y  m it ihrer 
starken B a ß e n p rä g u n g  einsetzte und auch die S t a d t  Konstanz nicht 
zurückhielt, wozu noch die in Unm engen  gep räg ten  Schweizer 
Batzen  kamen, die noch schlechter w a re n ,  w urde  d a s  ganze B o d e n -  
seegebiet m it  diesen zunächst so beliebten M ü n z e n  überschwemmt. 
D a  bei dieser B a tz e n p rä g u n g  und  den noch kleineren M ü n z e n  am  
meisten zu verdienen  w a r ,  w a r fe n  sich alle  im B e tr ie b  befindlichen 
M ü n z s tä t te n  au f  die P r ä g u n g  dieser W e r te :  S t .  G a l le n ,  I s n y ,  
K em pten ,  Bischof und  S t a d t  Konstanz, S chaffhausen ,  w äh ren d  die 
M ü n z e n  von R ado lfze ll ,  Ü berlingen, R a v e n s b u r g  und L in d a u  
stillstanden.

S e h r  aufschlußreich ist d a s  Durchlesen der M ünzabschiede auf 
den R e ich s tag en  und  M ü n z p ro b a t io n s ta g e n ,  und  w enn  es  nicht 
so t r a u r ig  w ä re ,  dann  w ä re  es  m anchm al belustigend, zu sehen, 
wie ein jeder zu seinem V o r te i l  arbeite te . D a  sind recht gute 
M ünzgesetze gegeben w orden , d a s  M ünzed ik t  von 1559  z. B .  ist 
von wirklichen S achvers tänd igen  aufgestellt. E s  w erden  dar in  V o r 
schriften über die M ü n z so r te n  gegeben, über deren S ch ro t  und 
K o rn ,  über d a s  P e r s o n a l ,  M ünzm eis te r ,  W a rd e in ,  M ünzgese l len ,  
über d a s  P ro b ie re n  der M ü n z e n ,  über den S i lb e rk a u f  und -v e r 
kauf, über  den Wechsel usw. D ie  Vorschriften w ü rden  eine sehr 
gute, im ganzen Reiche gült ige  M ü n z e  gewährle is ten, w enn  sie 
n u r  durchgeführt w orden  w ä re n ,  ja ,  w enn! D a  aber  d a s  M ü n z 
regal von den B erechtig ten  n u r  a l s  E inn ahm equ e l le  angesehen 
w urde , sich bei gu te r ,  vo rschrif tsm äß iger  M ü n z e  aber  keine E in 
n a hm en  erzielen lassen, so p rä g t  m a n  eben nicht vorschrif tsm äßig .

B e s o n d e rs  die halben  Batzen  ( — 2 Kreuzer) w erden  in u n 
geheuren  M e n g e n ,  stark un te rw er t ig ,  hergeste llt  und  nach M ö g 
lichkeit in die N achbargebie te  verschoben- da der N ac hb ar  es aber  
ebenso machte, w a r  d a s  ganze L a n d  bald  m it  K leingeld  ü ber
schwemmt. D a s  g ing so w eit ,  daß  selbst g roße Z ah lu ng en  dam it  
geleistet w erden  m ußten .  D ie  O brigke i t  machte die g röß ten  A n 
strengungen , eine B esserung  herbeizuführen- wie sollte d a s  aber 
möglich sein, w enn  selbst der K aise r  in seinen eigenen österrei
chischen L a n d e n  sich nicht an  die Vorschriften hielt! D a  konnten
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die einzelnen Kreise nichts ausrichten . W a s  nutzte d a s  fast auf  
jedem P r o b a t io n s t a g e  ausgesprochene V e rb o t  der P r ä g u n g  der 
h a lben  B atzen, w enn  sich keiner danach richtete?

F ü r  unser G eb ie t  um  den B odensee ,  d a s  doch im m er ein e in
heitliches W ir tscha ftsgeb ie t  bildete, kam noch erschwerend hinzu, 
daß  schon d a m a ls  die L a n d e sg re n z e  m it ten  hindurch g ing, n ö rd 
lich lag  d a s  „H eil ige  R e ich " ,  südlich die „Eidgenossenschaft" . Und 
die Schweizer M ü n z e n  w a re n  d a m a l s  noch viel schlechter a l s  die 
deutschen, na türlich  m it  A u s n a h m e n -  so w urde  au f  einer P r o b e  
in B e r n  im J a h r e  1521 festgestellt, d aß  die K o n s ta n z e r  Batzen 
den B e r n e r  Batzen  gleichwertig seien, von beiden g ingen  16 Batzen 
au f  den G u lden  statt  15, w ie es sein sollte. W iede rho lt  setzten 
sich A bgeordnete  der deutschen Kreise m it solchen der Eidgenossen 
zusam m en , aber  der E rfo lg  blieb a u s .  D ie  Schw eizer e rk lärten  
sich z w a r  m it vielen P u n k te n  der M ü n z o rd n u n g  einverstanden, 
fanden  sich aber  durch andere  benachteiligt,  besonders durch d a s  
V e rb o t  der A u s f u h r  von gem ünztem  und ungem ünztem  S i lb e r  
a u s  dem Reiche und  durch die B e s t im m u n g ,  daß  in s  Reich e in
g efüh r te s  schlechtes G e ld  eingeschmolzen und sogar  konfisziert 
w erden  sollte. W ie  es in der Vorschrift  he iß t :  „ D a s s e lb  in T igell  
zu w erfen , einem jeden sein g lum pen  w ider  zustellen und  darben 
verrussen lassen, d a s  . . .  die E in fü h re t  der bösen M üntz  m it  C o n 
f isca t ion , und  sonst nach U ngnaden gestrafft  w erden  sollen."  W ie  
soll da ein H a n d e l  möglich sein, sagen  sie au f  einer gem einsam en 
S i tzung  in B a d e n  (Schweiz) am  3. M a i  1585 . E s  w ird  eine neue 
Z usam m enkunft  fü r  den 4. M a i  1586  festgesetzt. H ie r  w a re n  v e r 
t re ten :  die Eidgenossen, der fränkische, schwäbische und  bayerische 
K re i s ,  der Herzog F e rd in a n d  von Österreich und die S t a d t  S t r a ß 
burg .  D ie  G esand ten  h a t te n  aber  sämtlich n u r  den A u f t r a g ,  zu 
b e ra te n ,  nicht zu beschließen, es  w a r  also von vornhere in  kein 
E rfo lg  möglich. D ie  Schw eizer b a ten  um  M i ld e r u n g  der b e a n s ta n 
deten P u n k te .  E s  soll wieder eine neue T a g u n g  a n b e ra u m t  w e r 
den, und  so geht es w eiter ,  a l le s  ohne g re ifbaren  E rfo lg .

D ie  V erhältn isse  w a re n  nicht b loß im B odenseegebiet ,  sondern 
ü b e ra l l  im  ganzen  Reiche so u n h a l tb a r  geworden, daß  von allen  
S e i t e n  eine reichsgesetzliche R e g e lu n g  angestrebt  w urde . A l s  ein 
erster solcher Versuch ist w ohl die aus dem königlichen T a g e  in 
L in d a u  im J a h r e  1497  festgesetzte M ü n z o rd n u n g  anzusehen, die
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sich aber  in der Hauptsache m it  dem rheinischen G oldgu lden  be
faß te ,  der im ganzen Reich gült ig  sein sollte. V o n  der Aufschrift 
der M ü n z e  h a n d e l t  der § 4 3 :  „ I t e m ,  daß  alle C hurfürs ten , F ü r 
sten I r  a l t  G ep reg  bey T rew en  abzu tun  verschaffen, doch m ag  ein 
n eder a in  G ep reg  seins G e fa l l e n s  machen au f  einer S e i t e n :  
au f  der an de rn  S e i t e n  soll aber  durchaus ein G ep reg  sein, d a s  
m a n  sich ver t re g t ,  m it gleicher u m s c h i f f t , a l s  ein zierlich K a n  
ßerlich C ron  & i n s c r i p t i o n e :  A d j u t o r i u m  n o s t r u m  in  n o m i n e  
D o m i n i . “ D a m i t  ist aber  doch der A n fa n g  einer wirklichen Reichs-münze

 gemacht. E ine  bedeutende Verbesserung brachte d a n n  die 
M ü n z o rd n u n g  von E ß l in g e n  vom J a h r e  1524. E in  durchschla
gender E rfo lg  w a r  ihr freilich nicht beschieden, da die S t ä n d e  Za 
d a m a l s  der Ansicht w a re n ,  sie b rauchten  n u r  d i e  Gesetze durch
zuführen , die ihnen genehm w a re n .  I m m e r h i n  w u rden  doch d a 
m a ls  wirklich M ü n z e n  e ingeführt ,  die im ganzen Reiche W ä h ru n g  
w a re n ,  und  zw a r  folgende sieben S o r t e n :  der G ü ld e n e r  im W er te  
gleich einem rheinischen G o ldg u lde n ,  seine T eile ,  der ha lbe  G ü l 
dener, der v ierte l  G ü lden e r ,  Ö r te re r  g e n a n n t ,  der zehntel G ü l 
d e n e r — Zehner,  und  von kleinen W e r te n  der Groschen — dem 21. 
Teil  des  G ü ld e n e r s ,  der ha lbe  Groschen und  d a s  „klein Grösch- 
l tn " ,  der 84. T e i l  des G ü ld e n e rs .  A u ßerd em  w a re n  noch die in 
den einzelnen L ä n d e rn  gebräuchlichen P fe n n ig e  und  H eller zu
gelassen. A n dere  S o r t e n  dursten  nicht g ep räg t  werden. D ie  sieben 
R eichsmünzen sollten au f  der einen S e i t e  den R e ich sad le r  und 
den N a m e n  des K a ise r s  füh ren , die P r ä g u n g  der ande rn  S e i t e  
w a r  in d a s  B e l ieb en  des M ü n z h e r rn  gestellt, n u r  sollte die 
J a h r e s z a h l  angebrach t w erden , w a s  b ishe r  kaum oder n u r  selten 
geschehen w a r .

K a u m  m ehr E rfo lg  ha t te  zunächst die folgende, die A u g s 
b u rge r  M ü n z o rd n u n g  vom J a h r e  1 55 1 ,  die dann  spä te r  w ieder
holt  verbessert w orden  ist. D e r  M iß e r fo lg  lag  zum Teil  w en ig 
stens dar in  begründe t ,  daß  die kleinen M ü n z e n  zu hochwertig fest
gesetzt w orden  w a re n .  E in  G ü ld in e r  in kleiner M ü n z e  sollte fast 
ebensoviel S i l b e r  en tha l ten  a l s  ein ganzer  G ü ld ine r .  E s  ist aber 
natürl ich  viel teu re r ,  72  einzelne K reuzer ,  die zusam m en 26 ,64  
G r a m m  re ines  S i lb e r  enthielten , herzustellen a l s  einen einzelnen 
G ü ld in e r ,  der 27 ,5  G r a m m  re in es  S i lb e r  enthielt. D ie  Herste l
lung  der kleinen M ü n z e n  w a r  also n u r  m it V erlus t  möglich, und
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es  blieb den S t ä n d e n  g a r  nichts a n d e re s  übr ig ,  a l s  un te rw er t ig  
a u s z u p rä g e n .  E rs t  die M ü n z o rd n u n g  vom  J a h r e  1559  ha t te  
einigen E rfo lg .  E s  ist ü b r ig e n s  bem erkensw ert ,  daß  die T a le r ,  
die d a m a ls  schon von verschiedenen L ä n d e rn  g e p rä g t  w u rden ,  in 
den ersten M ü n z o rd n u n g e n  nicht a l s  R eichsmünze erklärt,  sondern 
im  G egen te i l  sogar  verbo ten  w urden .  D a  der T a l e r  sich aber  
übera l l  schon g roßer  B e l ieb the i t  erfreu te , konnte dieses V erb o t  
einfach nicht durchgesetzt w erden , und  die M ü n z o rd n u n g  von 1566  
hob d a s  V erb o t  aus und  setzte den T a le r  an  die S t e l l e  des R eichs- 
g u ld in e rs :  a u s  der Kölnischen M a r k  sollten 8 T a l e r  m it einem 
F e in g e h a l t  von 14 L o t  4  G r ä n  ( = 0 , 8 8 8  T ausend te i le )  g ep räg t  
w erden , er sollte 68 K reuzer  gelten- die W e r te  der h a lben  und 
v ierte l T a l e r  w a re n  entsprechend festgesetzt.

D e r  R e ic h s ta g  des J a h r e s  1570  bestimmte, daß  n u r  noch die 
M ünzberech tig ten , die eigene S i l b e r -  oder G oldbergw erke h a t te n ,  
in  ih re r  M ü n z s tä t te  p rä g e n  dursten , alle an de rn  m u ß ten ,  w enn  sie 
w eiterh in  von ihrem  M ünzrech te  G ebrauch  machen w o llten ,  ihre 
M ü n z e n  in einer der vom  Kreise festgesetzten P r ä g e s tä t t e n ,  sog. 
„ L e g s tä t te " ,  herstellen lassen. F ü r  den schwäbischen K re is  w a re n  
vier L eg s tä t te n  bestimmt w o rden :  B a d e n ,  S t u t t g a r t ,  A u g s b u r g  
und  die M ü n z e  des  G ra fe n  von M o n t f o r t  in T e t tn a n g  bezw. 
L a n g e n a rg e n .  D a  ja  im B odenseegebiet  kein V orkom m en  von 
G o ld -  und  S i lb e re rz e n  vorha nd en  ist, w a re n  dadurch alle  S t ä n d e  
in unserer  G egend  in der Hauptsache au f  L a n g e n a r g e n  a n g e 
wiesen. S o  ganz streng ist dieses G eb o t  aber  nicht durchgeführt 
w orden , z. B .  h a t  K onstanz ruh ig  in seiner M ü n z s tä t te  w eiter  
g ep räg t .

G a n z  interessant ist es ,  eine Z usam m enste llung  der M ü n z e n ,  
die sich am  E nde  des 16. J a h r h u n d e r t s  in einer städtischen Kasse 
v o r fan den ,  e inm al  durchzusehen. 2 m  Über l inge r  Archiv befindet 
sich eine A n z a h l  solcher „ S o r te n z e t t e l "  a u s  den J a h r e n  1569  b is  
1623 .  M a n  ersieht d a r a u s  den völlig in te rn a t io n a le n  Gebrauch  
der G o ldm ünzen ,  w ä h re n d  die S i lb e rm ü n z e n  m ehr  im L a n d e  
bleiben. Unter den G o ldm ü nz en  befinden sich: türkische, u n g a 
rische, „K aiserische", B a s le r ,  französische, englische, spanische und 
italienische. V o n  ausländischen  S i lb e rm ü n z e n :  „Schw eizer  M ü n z " ,  
B a s le r ,  M a rz e l l e n  ( a u s  V ened ig ) ,  a l le s  andere  geht u n te r  dem 
N a m e n  „behemisch". I m  J a h r e  157 0  z. B .  b e trug  der V o r r a t  an
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b a re m  G elde  in der S tad tkasse  1 9 1 5 7  P f u n d  5 S ch il l ing  2 P f e n 
nig , d a s  sind fast 22 0 00  G u lden ,  also eine ganz schöne S u m m e .

W i r  n ä h e rn  u n s  wieder einer J a h rh u n d e r tw e n d e .  D a  machen 
sich auch schon die Anzeichen der nahenden  I n f l a t i o n  der K ip p e r 
und  W ipperze i t ,  deren H öhepunkt die J a h r e  1622  und  1623  w are n ,  
bemerkbar. D a s  G eld  w ird  im m er w en iger  w ert .  Zuerst ist dies 
kaum fü h lb a r ,  aber  a l lmählich  fä l l t  es  doch auf ,  w enn  m a n  für 
einen gu ten  R eichstaler oder rheinischen G o ldg u lde n  im m er mehr 
K reuzer  h in legen  m u ß .  A n f a n g s  geht es  noch la n g sa m , aber  so 
e tw a  um  162 0  beg inn t  der F a l l  und  erreicht 1623  seinen T ie f 
punkt- der G e ld w e r t  w a r  au f  den zehnten T e i l  gesunken. G era de  
3 0 0  J a h r e  spä te r  h aben  w ir  es  ja  noch besser gekonnt, w ir  sind 
gleich b is  au f  eine B il l io n  gekommen. A b er  praktisch macht d a s  
kaum e tw a s  a u s ,  m a n  kann vom zehnten T e i l  seines E inkom m ens 
gerade  so w enig  leben wie vom  billionsten! D ie  K ip p e r -  und  
W ipperze i t  h a t  G u stav  F r e y ta g  in seinen „ B i ld e r  a u s  deutscher 
V e rg a n g e n h e i t"  lebendig geschildert. W i r  Reichsdeutsche können 
u n s  ja  a u s  eigener E r fa h ru n g  ein B i ld  machen, w ie es d a m a ls  
zuging. Freilich, so bequem wie unsere G eldm acher h a t te n  es  die 
M ü n z e r  der d a m a l ige n  Zeit  nicht- P a p ie r ,  d a s  sich geduldig m it 
den g röß ten  Z ah len  bedrucken l ä ß t ,  w a r  d a m a ls  noch nicht im 
G ebrauch, m a n  m u ß te  sich dam it  begnügen , d a s  G eld ,  d a s  e igen t
lich a u s  S i lb e r  sein sollte, im m er s i lbe rärm er und  schließlich a u s  
re inem  K u pfe r  zu machen; einen gewissen W e r t  h a t te  es  aber  
im m er noch. I n  unserem  G ebiete  machten die g röße ren  S t ä d t e  
n u r  teilweise G ebrauch  von dieser G elegenheit ,  au f  leichte Weise 
große M ü n z g e w in n e  zu erzielen. L in d a u ,  Überlingen, R ado lfze ll  
h ie lten  sich zurück. Um so schlimmer aber  w a re n  die kleinen H e r 
ren , die G ra fe n  von M o n t f o r t  in L a n g e n a rg e n ,  G r a f  G eo rg  F u g 
ger  in W asse rbu rg ,  S t a d t  und  A btei  K em pten . Auch die S t a d t  
R a v e n s b u r g  ließ den M ü n z h a m m e r  schwingen, ebenso S t .  G a l le n ,  
S ch affhau sen ,  S t a d t  und  Bischof von C h u r ,  die F re ih e rre n  von 
H aldens tein ,  S t a d t  B uchhorn  und  andere .

A m  beliebtesten w a re n  bei den K ip pe rn  die 3 und 6 Bätzner . 
D a  diese in der R e ich sm ü nz ord nu ng  nicht au fgeführ t  und  also 
deren S ch ro t  und  K o rn  nicht festgesetzt w a re n ,  g laub ten  die 
S t ä n d e ,  kein besonderes Unrecht zu begehen, w enn  sie diese M ü n 
zen recht schlecht a u s p rä g te n .  D a r a n ,  daß  diese S o r t e n ,  ebenso
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wie die h a lben  B atzen , ü b e rh a u p t  verbo ten  w a re n ,  stieß mein 
sich nicht.

D ie  S t ä n d e  gaben  ihre m in de rw ert ig en  M ü n z e n  a l s  vo l l
w er t ig  h e r a u s ,  w a s  zunächst einen recht schönen Überschuß in den 
Kassen ergab . S i e  selbst merkten den S ch w inde l  aber  a m  eigenen 
Leibe , a l s  die S t e u e r n  und  A b g a b e n  in diesen schlechten M ü n z e n  
einliefen. D a  kamen die B e h ö rd e n  au f  den G edanken , ihr e igenes 
G e ld  nicht m ehr  anzunehm en . D a s  erzeugte natürl ich  U nruhen , 
denn w oher sollten die Z ah lungsp f lich t igen  a n d e re s ,  besseres G eld  
h e rnehm en?  D ie  B a u e r n  g aben  ihre Erzeugnisse fü r  d a s  schlechte 
G eld  nicht m ehr her ,  in den S t ä d t e n  fing der H u n g e r  an ,  
ein völliger Zusam m enbruch  w a r  unvermeidlich. Je tz t  kamen die 
N eg ie renden  endlich zur B es in nu ng -  d a s  schlechte G eld  w urde  v e r 
rufen  und  n eues ,  g u te s  gep räg t .  D ie  F o lg e n  der bösen M ü n z e  
machten sich aber  noch viele J a h r e  hindurch bem erkbar . E s  kamen 
die Prozesse w egen  der Rückzahlung der S ch u lde n  und  a lle  die 
Folgeerscheinungen , die unsere letzte I n f l a t i o n  auch brachte.

D ie  Ä n d e ru n g  der B e w e rtu n g  d es R e ic h s ta le rs  in K reu ze rn :
(nach Hirsch/ V , 45 fg .)

D e r  T a le r  g a l t :
1582 68 K reuzer 29. J u l i 1621 195 K reuzer
1600 72 „ O kt. 1621 300 „

1. M a i 1608 80 „ 18. J a n . 1622 450 „
1. N ov. 1615 84 „ F e b ru a r  u.

17. N ov . 1615 90 „ M a rz 1622 600 „
12. O kt. 1616 90 „ 18. N ov. 1622 360 „
15. M a i 1618 92 „ ab A p r il 1623 90 „

M ä r ; 1620 124 „

Von der Kipperzeit bis zur Auflösung des 
Heiligen Römischen Reiches deutscher N ation 1806

F ü r  kurze Zeit w a r  n u n  im  deutschen M ü n zw esen  wieder O r d 
n u n g  eingekehrt. L a n g e  sollte sie freilich nicht d au e rn ,  denn der 
furchtbare  D re iß ig jä h r ig e  K rieg  m it  seinen V erw ü s tu ng en  der d eu t
schen L a n d e  machte sich ba ld  wieder auch im M ün zw esen  bemerk
bar .  D e r  K rieg  braucht G eld  und  nochmal G eld ,  und  d a s  fehlte 
ü bera l l .  K a u m  w a r  der Westfälische F r ie d e  geschlossen und der 
lan ge  K rieg  beendigt ,  da  began ne n  schon wieder neue große 
K ä m p fe  in E u r o p a ,  die zum T e i l  w en igstens  auch w ieder au f  dem
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G ebie te  des Deutschen R eiches  a n g e fo c h te n  w u rden :  1667  b is  
1668  erster, 1672  —  1 678  Zweiter, 1688  —  1697  d ri t te r  R a u b 
krieg L u d w ig s  X IV .Z 1701 — 1714  der spanische Erfolgekrieg, die 
Türkenkriege usw.

G eradezu  erschütternd ist es ,  die R a tsp ro to k o lle  der S t ä d t e  
a u s  dieser Zeit durchzusehen. I n  jeder S i tzung  spielt die G e ld 
beschaffung eine große R o lle .  G ü te r  müssen versetzt und verkauft 
w erden , um  n u r  d a s  a l lerdringendste  G e ld b ed ü rfn is  zu befrie
digen. A l s  G eldgeber  t r i t t  besonders  die Schweiz au f ,  aber  sie 
gibt n u r  gegen größte  S icherheiten -  nicht n u r ,  daß  sie die V e r 
p fä n d u n g  der Liegenschaften  v e r la n g t ,  die R a t s h e r r e n  müssen 
auch noch persönlich ha f ten ,  wie m a n  es in den Überlinger R a t s -  
büchern lesen kann. A l s  es  g a r  nicht m ehr  w eiter  geht m it  der 
A u fn a h m e  von A n le ihen , da m uß  eben die M ü n z e  wieder e inm al  
he rha l ten .  D e n  A n fa n g  macht K onstanz, d a s  ba ld  nach 1650  die 
P r ä g u n g  von schlechten Halbbatzen a u fn im m t,  deren U n te rw ert ig 
keit im m er g rößer  w ird ,  b is  schließlich 38  P ro z e n t  fehlen, d. H.: 
bekam jem a nd  100 G u ld en  in dieser schlechten M ü n z e  und  wollte  
sie in  gute R e ic h s ta le r  oder vollwertige  G u ld e n  umwechseln, dann  
erhielt  er d a fü r  n u r  62  G u lden  ausbe zah lt .  Zuerst kamen die 
K la g e n  der N a c hb a rn ,  der Eidgenossen und  der deutschen S t ä d t e ,  
d ann  V e r ru fu n g e n -  auch diese h a t te n  keinen E rfo lg ,  die S t a d t  
sah eben kein an d e re s  M i t t e l ,  sich G eld ,  d a s  doch so no tw endig  
w a r ,  zu beschaffen. D e r  e inm al  eingeschlagene W eg  w u rde  w eiter  
gegangen . 1691 b egan n  Konstanz schlechte Kreuzerstücke in u n 
geheuren  M e n g e n  zu schlagen, die na türlich  von den Münzprobationstagen

 der „drei korrespondierenden Kreise F ra n k e n ,  B a y e r n  
und  S c h w a b e n "  sofort verbo ten  und  verru fen  w u rden ,  und  ebenso 
natürl ich  auch w ieder  ohne E rfo lg .  D ie  dauernden  V erru fu n g en  
ziehen sich durch J a h r z e h n te  hindurch. Je tz t  erscheinen auch die 
„ R a ts sc h i l l in g e "  im  freien Verkehr. D iese  Stücke w a re n  u rs p rü n g 
lich n u r  A n w esenhe itsm arken  fü r  die R a t s h e r r e n ,  die dann  ge
legentlich au f  der S tad tkasse  gegen b a r e s  G eld  umgewechselt w e r 
den konnten. B a l d  aber ,  vielleicht a u s  Bequemlichkeit, w u rden  
diese R a tssch i l l ing e  gleich a l s  G eld  in der S t a d t  in Z ah lu n g  ge
geben und auch genom m en. D iesen  Umstand benutzte die S t a d t ,  
um  wieder neue M ü n z g e w in n e  zu machen. D ie  Schil l inge, die 
zuerst einen W e r t  von 15 K reuzern  h a t te n  und auch m it dieser
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W ertz if fer  gestempelt sind, w u rden  sogar  au f  20 K reuzer  h in a u s 
gesetzt- dabei h a t te n  sie aber  n u r  einen S i lb e r w e r t  von kaum 
7 K reuzern . S chon  bald  nach 170 0  t r a t e n  F ä lschungen  der R a t s -  
schillinge aus, andere  w ollten  eben auch an  der Möglichkeit des 
leichten G e w in n e s  A n te i l  haben . I m  J a h r e  172 2  n a h m  die Z ah l  
der F ä lschungen  plötzlich bedeutend  zu. D ie  ganze A r t  ih re r  H e r 
stellung deutete d a ra u f  h in ,  daß  sie in einer wirklichen M ü n z s tä t te  
gemacht w a re n .  D ie  H erkunft  h a t  sich trotz e ingehender U n te r
suchung nicht m it  S iche rhe i t  f eststellen lassen, aber  die S p u r e n  
füh r ten  zu der amtlich zugelassenen M ü n z s tä t te  der G ra fe n  von 
M o n t f o r t  in L a n g e n a rg e n .  V erdäch tig  ist jedenfa l ls ,  daß  der G r a f  
A n to n  sich einer eingehenden  V e rn e h m u n g  seiner M ü n z b e a m te n  
stark widersetzte! D a  die echten Stücke von den falschen nicht zu 
unterscheiden w a re n ,  w ollten  die um liegenden  O r t e  die R a t s -  
schillinge ü b e rh a u p t  nicht m e hr  nehm en. D ie  S t a d t  K onstanz er
klärte  n u n ,  sie w erde ihre echten Stücke m it  dem S ta d tw a p p e n  
gegenstem peln  lassen- so kommt es, daß  viele der noch erha l tenen  
städtischen R atsschillinge einen G egenstem pel m it  dem K onstanzer  
S t a d t w a p p e n  t r a g e n ,  w ä h re n d  doch sonst säst im m er n u r  fremde 
M ü n z e n  gegengestempelt w u rd e n ,  u m  sie a l s  u m la u ffähig  im 
eigenen Bezirk zu bezeichnen.

E s  fo lg t  L in d a u ,  d a s  im J a h r e  1663  zunächst n u r  fü r  den 
inneren  Verkehr kupferne P fe n n ig e  schlägt. M a n  sieht den M ü n 
zen die N o tze i t  an-  sie sind klein (12  b is  13 M i l l im e te r  im D u rc h 
messer), u n re g e lm ä ß ig  in F o r m  und  Gewicht, von einfachster Zeich
n u n g  die L inde ,  d a s  L in d a u e r  W a p p e n b i ld ,  keine Umschrift, n u r  
die J a h r e s z a h l ,  auch diese verschwindet nach 1697 . 30  J a h r e  
spä te r  fo lg t  R a v e n s b u r g , 169 4  U berlingen, 1695  I s n h ,  1701 
B u chh orn ,  von M o n ts o r t  ganz zu schweigen, d a s  die amtliche 
Falschm ünzere i  in ganz g roßem  S t i l e  betrieb. A lle  S t ä d t e  und 
S t ä n d e  p rä g te n  in u ng eheu ren  M e n g e n ,  d a s  ganze L a n d  w ird  
von  den K le inm ünzen ,  H el le rn ,  P fe n n ig e n ,  K reuzern  und  ha lben  
B atzen  völlig überschwemmt. E s  t r a te n  dieselben V erhältn isse  ein 
w ie in den zw anziger  J a h r e n  des 17. J a h r h u n d e r t s .  D a s  Münz-personal

 entsprach in keiner W eise den gesetzlichen Vorschriften. 
S o  h a t te  L in d a u  a l s  M ü n zm e is te r  einen Goldschmied, H a n s  J a k o b  
Kick, Überlingen  einen Schlosser und  Büchsenmacher, E r a s m u s  
F r e y ,  auch R a v e n s b u r g  h a t te  einen Goldschmied, der aber  w en ig 
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stens schon einige Vorkenntnisse besaß. D e m  schwäbischen Kreise 
gegenüber w u rde  natürl ich  keiner von ihnen verpflichtet, die M ü n z 
s tä tten  w a re n  ja  g a r  nicht zugelassen, es  w a re n  „Heckenmünzen".

D a  beg in n t  Herzog E b e rh a rd  L u d w ig  von W ü r t te m b e rg  (1693  
b is  1733) a l s  einer der beiden D irek toren  des Schwäbischen K re i 
ses (der andere  w a r  der Bischof von K onstanz), sich in s  M i t t e l  
zu legen. E r  geht scharf gegen die Heckenmünzen vor. E ine  von 
ihm gebildete Kommission, bestehend a u s  dem A m tm a n n  G eider  
zu T u t t l in g e n  und  dem G e n e r a l - M ü n z w a r d e in  des Schwäbischen 
K re ises ,  J o h a n n  P fa f fe n h a u s e n ,  begibt sich am  5. F e b r u a r  1705  
nach B u chhorn  und  vernichtet u n te r  dem Schutze von S o ld a te n ,  
die vom H ohen tw ie l  hergeholt  w a re n ,  alle  M ün ze in ric h tun ge n  
die dabei entstehenden Kosten m u ß  die S t a d t  t ra g e n .  D a r a u f  w ird  
die M ü n z e  in  I s n y  zerstört, d ann  die in R a v e n s b u r g .  I n  keiner 
dieser S t ä d t e  stieß die Kommission au f  Schwierigkeiten. A n d e r s  
in  Ü berlingen, wo sie am  7. M ä r z  1705  ankam . Freilich, offenen 
W iders tand  w a g te  die S t a d t  auch nicht zu leisten, d a s  w ä re  ganz 
zwecklos gewesen- aber  sie zog die A ngelegenheit  durch V e rh a n d 
lun ge n  in die L ä n g e  und  w an d te  sich um  Hilfe an  den andern  
D irek to r  des Schwäbischen K re ises ,  den Bischof von Konstanz, 
J o h a n n  F r a n z  II. von S ta u f e n b e r g  ( 1 7 0 4 — 1740).  D ieser  h ä t te  
eigentlich den Herzog unterstützen müssen; da aber  schon seit l an ge r  
Zeit  Zwischen den beiden D irek toren  R e ib u n g e n  herrschten, t r a t  er 
au f  die S e i t e  der Überlinger  m it  dem e tw a s  fadenscheinigen A r g u 
m en t ,  der Herzog h ä t te  n u r  in Z u sam m e narb e i t  m it  ihm, dem 
Bischof, a l s  dem an de rn  D irek tor ,  h a nd e ln  dürfen- da er aber  auf  
eigene F a u s t  vorgehe, sei sein H a n d e ln  ungesetzlich. D e r  E rfolg  
w a r  jedenfa l ls  der, daß  die Kommission abreiste, ohne au f  B e 
zah lung  der Unkosten und  V e rh a f tu n g  der M ü n z b e a m te n  z u  be
stehen. D ie  M ünze in ric h tun ge n  und den g röß ten  T e i l  der M ü n z  
akten h a t te  der R a t  schon vor A nkunst der Kommission vernichten 
lassen.

M i t  der kleinen Kipperze it  h a t  d a s  selbständige Leben  des 
M ü n z w e s e n s  am  B odensee  in der Hauptsache sein Ende gefunden. 
D ie  P r ä g e s tä t t e n  aus der deutschen S e i t e  stellten eine nach der 
an de rn  ihre T ät igkei t  ein, a l s  letzte die der G rasen  von M o n ts o r t  
im  J a h r e  1763 . D ie  G ebiete  der deutschen F ü rs te n  und  S t ä d t e  
a m  Bodensee  w a re n  zu klein, um  in den g rößer  gewordenen Z u 
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sa m m e n h ä n g e n  noch eine eigene M ün zpo li t ik  t re iben  zu können- 
sie m u ß te n  sich a n  die größeren  L ä n d e r  Österre ich, B a y e r n ,  W ü r t 
tem berg  und  B a d e n  an lehnen . I m  J a h r e  1753  w u rde  in S c h w a 
ben  der sogenannte  „ K o n v e n t io n s fu ß " ,  K onven tion  m it  Österreich 
und  B a y e r n ,  an gen om m en , nach dem a u s  der feinen M a r k  S i lb e r  
10  T a le r  g e p rä g t  w erden  sollten oder 20 G u ld e n ,  wonach der 
F u ß  auch „ 2 0  G u ld e n fu ß "  g e n a n n t  w urde .

D ie  g roßen  U m w älzungen  im B e g in n  des 19. J a h r h u n d e r t s  
machten sich auch im M ü n z w e sen des B odenseegeb ie tes  stark be
m erkbar. D e r  westliche T e i l  m it  K onstanz, R ad o lfze l l  und  Über
l ingen  w u rde  1803  b is  1805  badisch, der m it t le re ,  also B uchhorn , 
M o n t f o r t  und  R a v e n s b u r g ,  kam 1802  bezw. 1803  Zu B a y e r n  und 
1810  endgült ig  Zu W ü r t te m b e rg ,  die Ostecke m it  L in d a u  und  V o r 
a r lb e rg  180 5  zu B a y e r n ,  V o ra r lb e rg  m it  B re g e n z  kehrte 1816  
w ieder Zu Österre ich zurück.

D a m i t  w a r  diesen kleinen G em einw esen  die zu schwer gew or
dene S o r g e  u m  d a s  M ü n z w e sen fü r  im m er  ab gen om m en  w orden . 
E s  gab  jetzt n u r  noch fün f  verschiedene M ü n z h e r re n  a m  B odensee:  
Österre ich, die Schweiz , B a d e n ,  W ü r t te m b e rg  und  B a y e r n ,  von 
denen die drei letzteren a b e r  durch V e r t r ä g e  u n te re in a n d e r  und  
m it  Österre ich v e rbunden  w a re n .  I m  J a h r e  1837  w u rde  zwischen 
den süddeutschen S t a a t e n  in M ün che n  eine neue M ün zko nv en tio n  
abgeschlossen, nach der a u s  der seinen M a r k  S i lb e r  24  ^  G u lden  
g e p rä g t  w erden  sollten. E ine  wichtige Ä n d e ru n g  t r a t  im J a h r e  
1857  ein durch einen w eite ren  Z usam m enschluß . I n  der W ie n e r  
M ün zkonven tion  von diesem J a h r e ,  der auch Österre ich angehör te ,  
w u rd e  a l s  G r u n d la g e  nicht m ehr  die Kölnische M a r k ,  sondern  d a s  
P f u n d  zu 5 0 0  G r a m m  genom m en  und  bestimm t, daß  d a r a u s  in 
N orddeutsch land  30  T a le r ,  in Österre ich 45  G u ld e n  und  in S ü d 
deutschland 52  K G u ld e n  g e p rä g t  w erden  sollten.

D ie  G rü n d u n g  des Deutschen R eiches  brachte endlich fü r  d a s  
N o rd u fe r  des B o d e n fe e s  eine völlige E inh e i t  im  M ü n z w e fe n .  
Schon  durch d a s  Münzgesetz vom  4. D ezem ber  1871 w a r  die P r ä 
gung  von R eichsgoldmünzen festgesetzt w orden- d a s  R eichsmünz 
gesetz vom  9. J u l i  1873  brachte die E inh e i t  auch in den kleineren 
M ü n z e n .  D ie  G o ld w ä h ru n g  t r a t  endgült ig  an  die S t e l l e  der S i l 
b e rw ä h ru n g ,  die seit den Zeiten  K a r l s  des G ro ß e n  in D eutsch land  
geherrscht ha t te .
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Der österreichische Anteil
B i s  zum J a h r e  1804  liefen a m  östlichen Ufer des B odensees 

die M ü n z e n  der österreichischen L a n d e  um , in erster L in ie  also 
die in  T i ro l  und  die in B u r g a u  fü r  Vorderösterreich, zu dem der 
O s t te i l  des B o den sees  ja  gehörte, gep räg ten  Stücke, also die u n s  
schon bekannten  G u ldener, T a le r  usw.- aber  auch die andern  deut
schen und  Schw eizer  M ü n z e n  h a t te n  ebenso wie im übr igen  B oden- 
seegebiet K u r s .  I n  der K ipperze it  w u rden  neben gu tem  Gelde 
auch K ip perm ünzen  (bezeichnenderweise ohne d a s  B i ld  des Münzherren

!) zu 60 , 30 ,  6, 4  und  4 K reuzer  geschlagen. I m  J a h r e  
1742  w ird  in a l len  M ü n z s tä t te n  Ö sterre ichs  ein neuer  F u ß  ein
geführt-  es  w erden  g e p rä g t :  D u k a te n ,  ganze, ha lbe  und  v ierte l 
T a le r ,  15, 6, 3 , 1  % K reuzer  und  P fe n n ig e .  D e r  T a le r  hie lt  25 ,22  
G r a m m  fe ines  S i lb e r .  I m  J a h r e  1748  w ird  ein leichterer M ü n z 
fuß eingeführt ,  a l s  F o lg e  der K riege-  der T a le r  h ä l t  n u r  noch 
2 4 ,5 7  G r a m m  fe ines  S i lb e r .  Zwei J a h r e  spä te r  e rfo lg t  a b e rm a ls  
eine Ä n d e ru n g -  es  w erden  g e p rä g t :  D u k a te n ,  ganze, ha lbe  und 
v ierte l T a le r ,  17 K reuzer ,  7 K reuzer ,  Groschen, K reuzer ,  G r öschel, 
Vt K reuzer  und  P fe n n ig e -  der T a l e r  h ä l t  n u r  noch 23,41 G r a m m  
fe ines  S i lb e r .  „ A u f  den S i lb e r so r te n  vom  T a le r  b is  einschließ
lich Groschen ist a l s  (vo r läu f ig  geheim es) Kennzeichen des ge
schwächten M ü n z f u ß e s  ein b u rg u n d isches oder A ndreaskreuz  h in ter  
der J a h r e s z a h l  anzub r ing en ."  D a s  Kreuz b le ib t b is  1804  ( la u t  
von M i l l e r  zu Aichholz). A m  21. S e p te m b e r  1753  w ird  nach dem 
V e r t r a g e  m it  B a y e r n  der „ K o n v e n t io n s fu ß "  e ingeführt ,  der die 
b is  dahin  a l s  M ünzgew ich t  geltende W iene r  M a r k  (— 281 G ra m m )  
durch die Kölnische M a r k  ersetzt- nach ihm w erden , a l s  in beiden 
L ä n d e rn  gült ige  M ü n z e n  g e p rä g t :  D u k a te n ,  ganze, halbe und 
v ierte l  T a le r ,  20 ,  1 7 , 1 0 ,  7 und  3 Kreuzerstücke. D e r  S i lb e rg e h a l t  
des T a l e r s  sinkt w eiter  aus 23 ,38  G r a m m  fe ines  S i lb e r .  D e r  
D u k a t  aber  b ehä l t  seinen a l ten  F e in g e h a l t  von 3 ,44  G r a m m  feines 
G old , den er seit 1625  h a t ,  bei. D iese r  K o nv en t io ns fu ß  bleibt b is  
zum J a h r e  1857  in K ra f t .  D a s  erste P a p ie rg e ld  erscheint in 
Österreich und dam it  auch a m  B odensee 1768.

D ie  K riege  u m  die J a h rh u n d e r tw e n d e  machen sich auch im 
M ün zw esen  bem erkbar. I n  der Zeit  von 1795  b is  1811 werden 
un te rw er t ig e  M ü n z e n  gep räg t .  180 4  n im m t F r a n z  den T i te l  eines 
K a ise r s  von Österreich an ,  die M ünzum schriften  w erden  dem ent
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sprechend geänder t .  V o n  1805  b is  1816  gehört  V o ra r lb e rg  zu 
B a y e r n ,  es  lau fen  also bayerische M ü n z e n  u m , b is  im J a h r e  1816  
w ieder  die österreichischen P r ä g u n g e n  E inzug  h a l te n .  F r a n z  Jo se p h  
än d e r t  im J a h r e  1857  den M ü n z f u ß  gem äß  dem M ü n z v e r t r a g e  
Zwischen Österre ich, Liechtenstein und  den S t a a t e n  des Deutschen 
Z o llve re in s -  die V e re in sm ü n z e  w ird  der „ V e r e in s t a l e r "  — 1 % 
G u ld e n  ö s t e r r e i c h i s c h e ! ^  G u ld e n  süddeutsch. D a s  M ünzgew ich t  
ist nicht m ehr die Kölnische M a r k ,  sondern  d a s  Z ollpfund  zu 5 00  
G r a m m -  g e p rä g t  w erd en :  D o p p e l t a l e r  — 3%  G u ld e n  süddeutsch, 
V e re in s ta le r ,  D o p p e lg u ld e n ,  G u ld e n ,  V ie r te lg u ld e n ,  10 , 5, 3 , 1 
u nd  5/io K reuzer .  D iese  W ä h r u n g  g ilt  b is  1 8 9 2 ,  wo sie durch die 
K ro n e n w ä h ru n g  abgelöst w ird ,  die K ro ne  zu 100  H eller .  A n  
S te l l e  des b is h e r  a l s  W ä h r u n g s m e ta l l  geltenden  S i l b e r s  t r i t t  
jetzt d a s  G o ld .  Z u r  A u s g a b e  g e langen  2 0 -  und  10-Kronenstücke 
in G o ld ,  1 K ro n e  in  S i lb e r ,  2 0  und  10  Heller in  Nickel und  2-  
und 1-Hellerstücke in B ro n z e .  D a s  V e r h ä l tn i s  der a l ten  W ä h 
ru n g  zur neuen  ist 1 : 2 ,  d. h. fü r  einen G u ld e n  bekommt m a n  
2 K ro nen .  D ie  K ro n e n w ä h ru n g  b le ib t  b is  kurz nach dem W e l t 
kriege in  K ra f t .  Nach der dem K riege  fo lgenden  In f l a t i o n s z e i t  
(die K ro ne  sinkt au f  ein Z ehntausendstel  ih re s  W e r te s )  w u rde  die 
S c h il l in g w ä h ru n g ,  1 S ch il l ing  — 100  Groschen, eingeführt .

Der schweizerische Anteil

D ie  Geschichte der M ü n z s tä t te n  a u f  der S ü d se i te  des B o d e n -  
sees b is  zum J a h r e  149 9  ist in den b ishe r ig en  Abschnitten schon 
behande lt .  I n  dem g en a n n te n  J a h r e  e r lan g ten  die Eidgenossen 
die A nerkennung  ihre r  U nabhängigkeit  durch K aise r  M a x im i l i a n  
im  F r ie d e n  von B a s e l .  A u f  d a s  M ü n z w e s e n  h a t te  d a s  aber  zu
nächst g a r  keinen E in f lu ß -  die P r ä g u n g  erfolgte w eite r  nach den 
gleichen Grundsätzen  wie im „H e il igen  Reich" ,  auch die U n te r
w ertigkeit  w a r  ebenso und  d am it  auch die A b w e r tu n g  und  die 
V erbote .  E s  w u rden  dieselben S o r t e n  u n te r  gleicher Bezeichnung 
g e p rä g t ,  j a  sogar  der R e ich sad le r  w u rde  be ibehalten-  die S c h a f f 
hause r  M ü n z e  zeigt ihn noch in der zweiten H ä lf te  des  17. J a h r 
h u n d e r t s ,  die A ppenzeller  a l s  letzte sogar  noch im J a h r e  1737.

F ü r  unsere Bodenseegegend  h aben  folgende P r ä g e s tä t t e n  B e 
deu tung :
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Di e  S t a d t  S t .  G a l l e n  p rä g te  in folgenden P e r io d e n :  
1 5 0 0  b is  1515  w u rden  Dicken zu 2 4  K reuzer ,  Batzen, P l a p p e r t ,  
K reuzer  und  P fe n n ig e  g ep räg t-  1517  und 1527  n u r  Batzen, dann  
nach einer P a u s e  von 36  J a h r e n  von 1563  b is  1589  T a le r ,  H a lb 
ta le r ,  Groschen und  K reuzer-  w ieder eine fast ebenso lan ge  P a u s e ,  
d a n n  1618  b is  162 4  D u k a te n ,  T a le r ,  H a lb ta le r ,  Dicken, H a lb 
dicken und  B atzen. 1631 und  1633  w ieder Dicken. D a n n  stand 
die M ü n z e  fast zwei M enschena l te r  hindurch still- erst im J a h r e  
1701 w u rde  sie w ieder eröffnet und schlug b is  1739  halbe  und 
v ierte l  G u ld e n ,  Sechskreuzer , B atzen, Groschen, ha lbe  Groschen, 
K reuzer  und  H eller-  von 176 6  b is  1768  Sechskreuzer und  H a lb 
batzen. I n  der letzten P e r io d e  von 1786  b is  1790  kamen V ie r te l 
gulden, Sechskreuzer und  Groschen zur A u s g a b e .

D ie  M ü n z s tä t te  der A b t e i  S t .  G a l l e n  p rä g te  b is  1500  
nach der K onstanzer  W ä h r u n g ,  die, wie w ir  sahen, b is  1436  d a s  
ganze B odenseegebiet  beherrschte- dann  kam eine leichtere M ü n z e ,  
die zur K onstanzer  im V e r h ä l tn i s  7 :6 stand, d. h. m a n  m ußte  
fü r  6 K onstanzer  P fe n n ig e  7 S t .  G a l le n e t  geben. D a n n  w urden  
b is  zum J a h r e  178 2  m it  verschiedenen P a u s e n  M ü n z e n  a l le r  A r t  
vom  D u k a te n  a b w ä r t s  geschlagen.

D ie  S t a d t  S c h a f s h a u s e n  h a t  im 16. J a h r h u n d e r t  b is  zur 
M i t t e  des 17. sehr stark gemünzt, aber  w en iger  fü r  den eigenen 
B e d a r f ,  a l s  fü r  die A u s fu h r .  B i s  e tw a  1600  w urden  besonders 
Groschen in g roßen  M e n g e n  erzeugt und  in ganzen S c h if f s la d u n 
gen nach L in d a u  gebracht, um  in S ch w ab e n  und  B a y e r n  abgesetzt 
zu w erden , wie S chü tt le  in der R e v u e  „ G u iffe de N u m is m a t iq u e " ,  
B a n d  20 ,  schreibt. I m  L in d a u e r  Archiv befindet sich eine Z u s a m 
menstellung der a u s  S chaffhausen  eingeführten  M ü n z e n .  A l s  die 
G roschenp rägung  u n re n ta b e l  w u rde ,  p rä g te  m a n  S e c h s b ä ß n e r  
d a s  ging b is  zum J a h r e  1636 . Nach 2 0 jä h r ig e r  P a u s e  w urden  
von 165 6  b is  1658  und  in  den J a h r e n  1676  und  1677  1 5 -K re u -  
zerstücke geschlagen, 1671 P fe n n ig e ,  ebenso im J a h r e  1697. D ie  
letzte P r ä g u n g  der S t a d t  fand  im J a h r e  1715  statt , es w urden  
wieder P fe n n ig e  g ep räg t-  der M ün zm e is te r  sollte eine kleine A n 
zahl schlagen, ohne B erech tigung  p rä g te  er aber  eine große M e n g e ,  
zum T e i l  n u r  m it  dem W idd er ,  ohne d a s  zum W app en b ilde  ge
hörige H a u s .  I m  J a h r e  1726  w urde  d a s  M ü n z h a u s  vermietet,  
der M ü n z b e tr ie b  w a r  zu Ende.
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I n n e r - R h o d e n  p rä g te  n u r  in den J a h r e n  1737  b is  1744.
I n  G ra u b ü n d e n  w a re n  m ehrere  M ü n z s tä t te n  tä t ig ;  die älteste 

ist die des B i s c h o f s  v o n  C h u r ,  der ja  schon 9 5 8  d a s  M ü n z  
recht bekam. F a s t  a lle  Bischöfe p rä g te n  M ü n z e n  a l le r  W e r te  vom 
15 fachen D u k a te n  b is  Zum P fe n n ig -  d a s  letzte Stück ist ein D u k a t  
vom  J a h r e  1767 .

D ie  S t a d t  C h u r  b e g a n n  im  J a h r e  1 52 8 ,  wahrscheinlich 
ohne B erechtigung , Zu p rä g en .

D ie  A b t e i  D i s e n t i s  schlug seit der Herrschaft des  A b te s  
C hris tian  von C afte lberg  (1 5 6 6  — 1584)  Dicken, K reuzer ,  P f e n 
nige und  B lu z g e r .  D ie  letzte P r ä g u n g ,  ein KreuZerstück, erfolgte 
im  J a h r e  1729  durch A b t  M a r i a n  von C afte lberg  (17 24  — 1742),  
ba ld  d a raus  w u rde  der A b te i  d a s  M ü n z e n  verboten. O b  sie ü b e r 
h a u p t  zum M ü n z e n  berechtigt w a r ,  ist jetzt nicht m ehr  nachzu
weisen, da  d a s  schon im 7. J a h r h u n d e r t  ange leg te  sehr w ertvo lle  
Archiv sam t B iblio thek  im J a h r e  179 9  von den F ranz ose n  u n te r  
G e n e ra l  M e s n a r d  v e rb ra n n t  w o rden  ist.

D e r  G o t t e s h a u s b u n d  h a t  n u r  e tw a 30  J a h r e  la n g  ge
p rä g t ,  und  zw a r  in den J a h r e n  von e tw a  154 0  b is  1570 . E r  
schlug T a le r ,  Zehnkreuzer, Groschen, Zweikreuzer und  K reuzer .

G a n z  schlimme Heckenmünzen w a re n  die beiden folgenden, 
H a l d e n  st e i n  und  S c h a u e n  st e i n - N e i c h e n a u ,  beide 
südlich von  C h u r  gelegen, die in der H auptsache schlechtes K le in 
geld in u ngeheu ren  M e n g e n  nach dem Bodenseegeb ie t  a u s fü h r te n .  
D ie  R a tsp ro toko lle  der Bodensees täd te  sind voll von K la g e n  über 
diese u n te rw er t ig en  M ü n z e n ,  die a n d a u e rn d  ganz verbo ten  w urden  
u nd  im m er wieder kamen. I m  F asz .  107 , 2 des L in d a u e r  Arch ivs 
f indet sich in der kleinen S ch r i f t  „ H e r rn  B ü rg e rm e is te r  R in g g le r s  
R ef lex ionen  über die schlechte kleine M ü n z  S o r t e n  a u s  B ü n d te n  
1 7 2 3 "  der S a tz :  „N ach  dem V e rb o t  der F i s c h le in -Z w e ie r  und  
K reuzer  geht die E in fu h r  zurück, d a fü r  aber  kommen neue Bock
lein oder C h u r i sche Zw eyer und  K reuzer .  D iese  sind im L a n d e ,  
wo sie g e p rä g t  w erden , selbst nicht gang  und  gäb , sie müssen also 
verbo ten  w erd en ."  F isch le in-Zw eier  sind die H aldens te iner ,  nach 
dem W a p p e n ,  drei Fische ü be re in and er ,  so genann t .

A u f  eine ganz neue B a s i s  w u rde  d a s  M ün zw esen  der Schweiz 
m it  der E rr ich tung  des h e l v e t i s c h e n  E i n h e i t s s t a a t e s  
durch N a p o le o n  im J a h r e  179 8  gestellt. D ie  M ünzrech te  der e in-
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Seinen H erre n  und  S t ä d t e  w u rden  aufgehoben  und die P r ä g u n g  
zentra lis iert .  B e i  lä n g e re r  D a u e r  der helvetischen R epub lik  w ä re  
d am it  viel erreicht w orden , so aber  w u rden  die Zustände fast n u r  
verschlimmert. D ie  fün f  J a h r e  des  B es te hen s  reichten nicht a u s  
um  die b is h e r  u m lau fe nd en  M ü n z e n  a u s  dem Verkehr zu ziehen, 
sie blieben also im K u r s ,  und  es  kamen die neu g epräg ten  Stücke 
der helvetischen R epub lik  zu den vielen schon um lau fe nd en  hinzu. 
A l s  E inhe i t  w u rde  der F r a n k  zu 10  Batzen  zu je 10 K reuzern  
genom m en, 4 F ra n k  w a re n  gleich einem T a le r .  1799  kamen G o ld 
m ünzen  zu 32  und 16 F ra n k e n  zur A u s g a b e  m it  einem F e in g e h a l t  
von 2122/s2 K a r a t .  G e p r ä g t  w u rde  in B e r n  (B), B a s e l  (B A ) und 
S o lo th u r n  (S). D ie  M ü n z e n  t rug en  die In sch r i f t  H E L V E T I S C H E  
R E P U B L IK .  D e r  K a n to n  S t .  G a l l e n  widersetzte sich ü b r ig e n s  der 
E in fü h ru n g  einer einheitlichen M ü n z e ,  da er dadurch eine E r 
schwerung des H a n d e ls  m it  D eutsch land  befürchtete, d a s  die wich
tigsten L eb ensrn i t te l  nach S t .  G a l le n  lieferte.

D ie  M e d i a t i o n s v e r f a s s u n g  ( 1 8 0 3 — 1813) vernichtete 
wieder a l le  Z e n tr a l i s a t io n s m a ß n a h m e n ,  sie gab den einzelnen K a n 
tonen  d a s  M ünzrech t;  im m erh in  w a re n  diese nicht m ehr ganz frei. 
D ie  Tagsa tzung  vom 11. A ugust  1803  machte den F ra n k e n  im 
W e r te  von 1 % französischen F ra n k e n  zur M ü n z e in h e i t  in der g a n 
zen Schweiz. A l s  M ü n z b i ld e r  sollten die Stücke vom F ra n k e n  
a u f w ä r t s  einen an  einen Schild  m it der Beschriftung  „X IX  K a n 
t o n e “ lehnenden  Schweizer und die Umschrift S C H W E I Z E R I S C H E  
E I D G E N O S S E N S C H A F T  t ra g e n ,  w ä h re n d  die andere  S e i t e  
W a p p e n  und  N a m e n  des p rä gen de n  K a n to n s  zeigen sollte. D iese 
V e r fü g u n g  w urde  aber  nicht übe ra l l  beachtet. I n  unserer G egend  
p rä g te  S t .  G a l l e n  ab 1807  folgende M ü n z e n :  5 B a lz e n — 20  K re u 
zer, 1 % B atzen, 1 B atzen, H Batzen, K B atzen, 2  P fe n n ig e  — 
% K reuzer  und  1 P f e n n ig ;  g rößere  Stücke w u rden  vom K a n to n  
nicht au sge geb en .  Außer — Rhoden p rä g te  von 1808  b is  1816  die 
W e r te  von 1 T a l e r  — 4 F ra n k e n  b is  zum H Kreuzer. D e r  K a n 
ton T h u r g a u  ließ 1808  und 1809  kleine M ü n z e n  in der M ü n z e  
von S o lo th u r n  p rä g e n ,  der K a n to n  S chaffhausen  p rä g te  ebenfa lls  
kleine M ü n z e n .

D a s  jetzt noch gü l t ige  M ü n z s y stem beruh t au f  dem Münzgesetz
 vom 7. M a i  1 85 0 ,  a l s  E inhei t  gilt  der d am alige  f ranzö

sische F ran k en .  E s  sollen S i lb e rm ü n z e n  zu 5, 2 , 1 und  M F r a n 
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ken m it  9 0 0 /1 0 0 0  fein g e p rä g t  w erden  (der F e in g e h a l t  w u rde  1860  
au f  8 0 0 /1 0 0 0  herabgesetzt), dazu Billion (ge r ingw ert ige  S i l b e r 
leg ie rung  von w en iger  a l s  5 0 0 /1 0 0 0  F e in g e h a l t )  zu 20 , 10 und  
5 R a p p e n  und  K u pfe r  zu 2 und  1 R a p p e n .  E s  w a r  eine reine 
S i lb e r w ä h r u n g .  G o ldm ü nz en  w u rd e n  a n f a n g s  nicht geschlagen; 
erst im  J a h r e  1870  sollten 20-Frankenstücke g e p rä g t  w erden , aber  
n u r  einige 100 S tück m it  den J a h r e s z a h l e n  1871 und  1873  w u r 
den hergestellt. D ie  eigentliche G o ld p rä g u n g  b eg a n n  erst im  J a h r e  
1883  m it  20-Frankenstücken , denen 1911 10-Frankenstücke fo lg 
ten. I m  J a h r e  1925  w u rd e n  100-Frankenstücke gep räg t .

A m  23. D ezem ber  186 5  bildete die Schweiz m it  B e lg ie n ,  
Frankreich  und  I t a l i e n  die „Latein ische M ü n z u n io n " ,  zu der 1868  
auch G riechen land  t r a t .  D iese  Union bestimm te, daß  die W ä h r u n g  
der fünf  L ä n d e r  gleich sein sollte- die Fünffrankenstücke sollten in 
a llen  fünf  L ä n d e r n  K u r s w e r t  h aben ,  so d aß  d a s  griechische F ü n f 
drachmenstück auch am  Bodensee  um lief. D e r  W eltkrieg  machte 
der V e re in ig u n g  ein E nd e ,  fo rm ell  aufgehoben  w u rde  sie a l l e r 
d in gs  erst im  J a h r e  1927 .

D a m i t  schließen w ir  den kurzen Überblick über  die Entwicklung 
des M ü n z w e s e n s  am  B odensee. W i r  h aben  den la n g e n  W eg  a u s  
vorgeschichtlicher Zeit  durch d a s  M i t t e l a l t e r  b is  zu unsern  Zeiten  
zurückgelegt und  gesehen, w ie die M ü n z e n  über  die E inh e i t  der 
karolingischen Zeit ,  über  die ungeheu re  V ie lhe i t  zu B e g in n  der 
N euze i t  in die w en igen  T y p e n  zu B e g in n  u nseres  J a h r h u n d e r t s  
sich entwickelten. E s  geht auch h ier , w ie so oft in der Geschichte, 
von  der E inhe i t  über  die V ie lhe i t  zur E inh e i t  zurück.

Benützte Literatur

1. D r. B e rn h a rd , D ie  M ünzgeschichte d es S t i f t e s  K em pten . M itte ilu n g e n  
der B a y e r . R um . G esellschaft, 1933 , S .  19 ff.

2. — , D ie  M ü n ze n  der R e ich ss tad t K em pten .
3. D r. B in d e r , S ie g e l , B a n n e r  und  W a p p en  der S ta d t  K onstanz. I n  „ D a s  

schöne K onstanz", 1939.
4. B iss in g er, F u n d e  röm ischer M ü n ze n  im G roß h erzo g tu m  B a d e n .
5. D r. S a h n , M ü n z -  und Geldgeschichte von K onstanz und  des B o densee

geb ie tes  im  M itte la l te r  b is  zum R eichsmünzgesetz von 1559.
6. — , D e r  R appenm ünzbund .
7. H alke, H andw örterbuch  der M ünzkunde und  ih re r H ilfsw issenschaften.
8. H a e rin g , A u s  einem  S chriftw echsel der S tä d te  L in d a u  und S t .  G a lle n  vom 

J a h r e  1732, die A n n ah m e der S t .  G a lte t  Scheidem ünzen  betre ffend . H e i
m atkundliche M itte ilu n g e n  d es B odenseegeschich tsvereins, F e b ru a r  1939.



D a s  Geld am Bodensee 43

9. Hirsch, D e s  Teutschen R eichs M ü n z-A rch iv .
10. H isto risch-B iograph isches Lexikon der Schw eiz, N eu en b u rg  1929.
11. L an z , M ü n z -  und Geldgeschichte von I s n h .
12. — , D ie  M ü n ze n  und  M e d a ille n  von R a v e n sb u rg .
13. D r. L e in e r B ru n o , K onstanzer M ün zen . I n  „ D a s  schöne K onstanz".
14. D r. von M il le r  zu Aichholz, Österreichische M ü n zp räg u n g en  1519— 1918.
15. R atsp ro toko lle  der S ta d t  B uchhorn  (F ried richshasen ).
16. R atsp ro toko lle  der S ta d t  L in d au .
17. R a ts p ro to k o lle  der S ta d t  Ü berlingen .
18. Revue suisse de Numismatique, m ehrere  B ä n d e .
19. D r. S ch ö ttle , M ü n z -  und  F in an zp o litik  e iner vorderösterreichischen L a n d 

stadt. S ch rifte n  des V e re in s  fü r Geschichte des B odensees, 1922.
20. Urkundenbuch der A btei S t .  G a lle n .
21. T hu rgau isches Urkundenbuch.
22 . S a le m e r  Urkundenbuch.
23. T rachsel, D ie  M ü n ze n  und M e d a ille n  G rau b ü n d en s .
24. — , M o n o g ra p h ie  der M ü n ze n  des G o tte sh a u sb u n d e s .
25. D r. W ie la n d , B o d m a n  und Zürich, zwei b ish e r unbekannte M ero w in g e r 

M ü n zs tä tten  im  A lem a n n en lan d . Zeitschr. fü r  Geschichte d es O b e rrh e in s , 
B a n d  52 , S .  424  ff.

25. — , M ü n z p rä g u n g  und schönes G e ld  am  B odensee. B odenseebuch 1938,
S .  58 ff.



44

Die Uferlande des B odensees  in der Wehr
geschichte des f / .  und 18. Jahrhunderts

Von Joseph Ludolph W o  h l  e  b,  Freiburg

M i t  dem D re iß ig jä h r ig e n  K rieg  beg in n t  fü r  O berdeutsch land  
eine schier ununterbrochene K e tte  von K riegen . W a s  sich b is  dahin 
a n  b lu t igen  A useinanderse tzungen  abgespielt  h a t te ,  e rw ies  sich a l s  
unerheblich. D ie  machtpolitischen G ä r u n g e n  inn erh a lb  D eutsch
la n d s ,  die A use inanderse tzungen  der S t ä n d e ,  d a s  Aufkom m en der 
Herrschaften  und  mancherlei m e hr  h a t te n  Zuvor jedes G eb ie t  und 
die G ru p p e n  in ihm zum Selbstschutz g e d rä n g t  und  zu K riegen  
geführt,  konfessionelle M o m e n te  w a re n  die Ursache w ild  a u f 
lodernder  B r ä n d e  gew orden . M i t  dem D re iß ig jä h r ig e n  K rieg , 
dem unglückseligsten a l le r  deutschen R in g e n ,  verbrauchten  sich diese 
K rä f te  nicht. D ie  S p a n n u n g e n  b lieben, eher gesteigert und  v e r 
g rö ße r t  durch die konfessionellen Gegensätze- aber  sie w u rden ,  von 
den ganz g roßen  A use inanderse tzungen  zwischen Österreich und 
B a y e r n  oder P r e u ß e n  und  Österreich abgesehen, inn erh a lb  D eutsch
lan d  nicht m ehr  m it  W e h r  und  W a ffe n  a u s g e t ra g e n ,  jeden fa l ls  
nicht in den O b e r rh e in la n d e n .  H ie r  lasteten  a u f  dem M enschen 
ganz andere  S o r g e n .  D ie  R eichsgrenze und  d am it  der F e in d ,  der 
h in te r  ihr la u e r te ,  w i l le n s ,  gegen Österre ich und  den K aise r  den 
K a m p f  um  die V orm ach t  in E u ro p a  au fzunehm en , dieser F e in d  
w a r  in bedrohliche N ä h e  gerückt. Zielsicher h a t te  die P o li t ik  der 
französischen K önige  die L a n d e sg re n z e  in deutsches G eb ie t  h in e in 
gedrückt und  b is  an  den R hein geschoben, den Frankreich  a l s  seine 
„n a tü r l ich e"  G renze  beanspruchte , w eil ihm  n ie m an d  w ehren  
konnte. D ie  A u s le g u n g  des B e g r i f f s  w a r  konstruiert und  in  der 
E rob e rungssuch t  der K önige  g egründe t ,  nicht in den G e g eb en 
heiten. D e n n  inn e rh a lb  der neuen  „na tü r l ich en"  G renze  w ohn ten  
A le m a n n e n ,  Kerndeutsche, fü r  die M on arch ie  F re m d e  in W esen, 
E ig e n a r t  und  S p rac h e .  Und ein F l u ß  konnte a l le n fa l ls  in der U r
zeit eine G renze  sein, d a m a ls  nicht m ehr  . . .

D ie  offensive Grenzsicherung und  d a s  R ingen  um  die V o r 
macht dort und  die A b w eh r  h ie r  bestimmen den A b la u f  la n g e r  
J a h r e  und  J a h r z e h n te  des 17. und  des 18. J a h r h u n d e r t s .  K a ise r 
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liche und  französische H e e resv e rbän de  aller  A r t  überf lu te ten  d as  
O b e r rh e in la n d  und  zumeist auch die B a a r  und  d a s  Bodensee-  
gebiet, deren B e w o h n e r  d a s  u n m it te lba re  und  m it te lba re  K r ie g s 
geschehen oft recht b it te r  zu spüren bekamen.

V o n  diesem Geschehen in den J a h r z e h n te n  nach dem D re iß ig 
jäh r igen  K rieg  b is  h e ra u f  in s  J a h r  1800  soll au f  den folgenden 
S e i t e n  die R e d e  sein. Um die Q u e l l e n  fü r  sich selbst sprechen zu 
lassen, w u rde  der F o r m  der D ars te l lu n g  häuf ig  jene des Akten
berichts vorangeste llt .

Quartierkosten und Quartierlasten im Kriegswinter 1676/77
W ä h re n d  der französischen K riege  am  Q b e r rh e in  pflegten  im 

W in te r  die K a m p fh a n d lu n g e n  zu ruhen . Zu beiden S e i t e n  des 
S t r o m e s  bezogen die H eere  W in te rq u a r t ie re .  D a z u  verte ilten  sich 
die kaiserlichen V e rb ä n d e  und  die des Schwäbischen K reises  über 
ganz Süddeu tsch land . I m  K r ieg sge b ie t  brachen n u r  R eiterstreisen 
dann  und  w a n n  vor, p lünder ten  und  g ingen rasch wieder zurück.

D ie  vorher  durch Durchmärsche, L ie fe run ge n  und S t e u e r n  be
troffenen  L a n d e  kamen jetzt erst recht nicht zur R u h e . D ie  Q u a r 
t iergäste benah m e n  sich, a l s  ob sie in F e in d e s la n d  w ä re n ,  forderten  
und  scheuten auch G ew alttä t ig ke i ten  nicht, w enn  die Q u a r t i e r -  
geber sich gegen allzu unverschämte A nsinnen  w ehrten , und  zw ar 
die O ffiz iere  g enau  so wie die M ann sch a f ten .  D a ß  sie dam it  d a s  
eigene L a n d  völlig zu B o d e n  w a rfe n  und sich selbst die Q u e l le n  
zuschütteten, d a fü r  fehlte den b u n t  zusam m engew ürfe l ten  S ö l d 
nerhorden  jeder S i n n .  D ie  zeitgenössischen Berichte vermerken 
voll B it te rke i t ,  daß  es fü r  B ü r g e r  und  B a u e r n  keinen Unterschied 
ausm ache , ob feindliche T ru p p e n  oder eigene durchmarschierten —  
B edrückung und  N o t  seien in beiden F ä l l e n  völlig gleich.

M a n  versteht zw ar  nicht, w a ru m  die eigenen T ru p p e n  sich be
sonders  d a ra u f  an leg ten ,  d a s  L a n d  zu schädigen, a rm  zu p lü n 
dern, die B e w o h n e r  zu schinden und zu quälen . F ü r  d a s  e igent
liche K am pfg eb ie t  l ießen sich d a fü r  a l le n fa l l s  W o r te  der E n t 
schuldigung finden. H ie r  fehlte es fast im m er an  hinreichender 
H e e resv e rp f leg un g ,  G eld ,  P fe rd e n .  A ber  die D urchm arschstraßen 
und  die W in te rq u a r t ie r e  w u rden  nicht w en iger  h a r t  m itgenom m en, 
auch d an n ,  w enn  durchaus geordnete L ebensb ed ing un gen  bestan
den und  jeder bekam, w a s  er an  G eld  und  V erp f legu ng  zu ver-
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l a n g e n  ha t te .  W a r u m  auch in diesen F ä l l e n  L a n d  und  L e u te  über 
die ohnedies drückenden pfl ich tm äß igen  L eis tungen  h in a u s  auf  
J a h r e  ru in ie r t  w u rden ,  ist nicht recht erfindlich.

E s  ver lohn t ,  die zeitgenössischen A n g a b e n  au f  ihre Nichtigkeit 
h in  e inm al  nachzuprüfen, zu schauen, ob sie nicht über tr ieben  sind, 
e tw a  dergesta lt ,  d aß  E inze lvorkom m m isse v era l lgem einer t  werden.

A m  E nde  des  K r ie g s w in te r s  1 6 7 6 /7 7  ließ sich der L a n d g ra f  
F ro b e n  M a r i a  zu F ü rs te n b e rg  a l s  D irek to r  des Schwäbischen 
K re ises  von den S t ä n d e n  des Schwäbischen K re ises  Z u s a m m e n 
stellungen ihre r  Q u ar t ie rko s ten  geben. A u f  diese U n te r lagen  wollte 
er eine Beschwerde stützen, die er persönlich in W ie n  zu führen  
gedachte. A u s  der F ü l le  der Berich te  seien n u r  drei a u s  dem 
B odenseegebiet s tam m ende h e r a u s g e g r i f f e n ^ .

D ie  R e i c h s  st a d t ü b e r l i n g e n ,  welche die S c h äden  des 
D re iß ig jä h r ig e n  K r ie g e s  noch lan ge  nicht ü be rw u nd en  h a t te ,  w urde  
von neuem  schwer betroffen . Trotzdem ist —  im Gegensatz zu den 
B eiberichten der meisten an d e rn  S t ä n d e  —  d a s  Begleitschreiben, 
d a s  B ü rg e rm e is te r  und  R a t  ih re r  A ufste llung  be igaben , durchaus 
sachlich: „ D a ß  E w . Exzellenz unserm  neulich A b geo rdne ten  nicht 
allein  gleichbalden A udienz er te i l t ,  sondern  auch alle  sonderbare  
nachbarliche A n e rb ie tu n g e n  g e tan ,  h ie rum  sagen w ir  D erose lben  
schuldigen D an k .  W eilen  w ir  berichtet, daß  Diese lbe eine R e i s  
a u f  W ien  zu nehm en  V orhabens,  h aben  w ir  eine D es ig na t io n  
unsere r  W in te rq ua r t ie rsk ös te n  h ier einschließen, zuvorderist aber  
E w . Exzellenz zu solcher w eiten  R e i s  a lle  glückliche P r o s p e r i t ä t ,  
Vonselbsten v e r lang end e  E xpedit ion  und  a l le s  W oh le rgeh n  mit 
w en igem  diesem anzuwünschen nicht unterlassen  w ollen , darbei  
b it tend , unser a rm e s  S ta d tw e s e n  in D e ro  G n a d e n ,  zu welchen 
w ir  unser  beständig bestes V e r t r a u e n  gestellt h aben ,  wie b is  cin- 
hero noch ferner  zu k o n s e rv ie rn  und  e tw an  auch unserm  A gen ten  
zu W ie n ,  H e r rn  Dr. D u m m e r ,  in unsere r  A nge legenhe it  a u f  sein 
A n h a l t e n  Audienz zu erteilen . E w . G n a d e n  w erden  w ir  in a l len  
O cc u ren t ie n  m it  unsern  zw ar  geringen , jedoch ge treuen  D iensten  
h inw iederum  zu beschuldigen u n s  äußeristen  jederzeit angelegen  
sein lassen."

D ie  A ufste llung  selbst l ä ß t  in ihren  nüchternen Z ah le n  die 
b ru ta le  Bedrückung durch die K riegsvö lker  und  die N o t ,  A ngst 
und  O h n m a c h t  der B evö lkerung  n u r  ahnen :
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„ A n n o  1676  born 15. N o vem ber  b is  15. M a i  1677  sind der 
S t a d t  Überlingen  von  dem gräflich Seren ischen  R e g im e n t  1120  
P o r t io n e n  zu sechsmonatlicher V erp f leg u n g  bestimmt worden, 
welche in fün fe inha lb  K o m p a g n ie n  sam t dem O b r is t le u tn a n t  und 
a n d e rn  O ff iz ie ren  bestanden. D ie  Kosten h ä t te n  sich nach der kai
serlichen V e rp f le g u n g so rd o n n a n z ,  jede P o r t i o n  zu 3 T a le r n  be
rechnet, be lau fen  au f  30  2 4 0  G u l d e n 2).

D a g e g e n  h a t  H e r r  O b r is t  von S e r e n i  l a u t  Q u i t t u n g  em p
fan g en  29  632  fl. S e i n  H e r r  O b r is t le u tn a n t  v. C o l la r t  h a t  eben
m ä ß ig  l a u t  R echnung  und  Q u i t t u n g  vom  21. A p r i l  1677  em p
fa n g e n  8151 fl.

I t e m  h a t  m a n  den H e r rn  O b r is ten ,  O b r is t le u tn a n t  und  O b r is t 
wachtmeister D isk re t ion  (Schm ierge lder)  geben müssen 1829  fl. 
20  kr. I t e m  denen fünf  H a u p t le u te n  jedem 4 0 0  T a le r ,  d a s  sind 
3 0 0 0  fl. D e n e n  fünf L e u tn a n t  und  F ähnr ichen  D isc re t io n s g e ld e r  
1800  fl. S o  h aben  die Unteroffizier an s ta t t  D isc re t io n s g e ld e rn  
h e ra u s g e p re ß t  183 6  fl.

I t e m  so h a t  m a n  dem H e r rn  O bris ten  2 2 0  v acan te  B l ä ß und 
dem H e r rn  O b r is t le u tn a n t  86 P l ä ß jedem über die 3 V erp f le 
g u n g s ta le r  noch für  jede P o r t i o n  2 T a le r  w eiter  bezahlen  müssen, 
macht in fünf  M o n a te n  4 5 9 0  fl. I t e m  sind fü r  M arschge lder  
1903  fl. 39  kr. bezahlt worden.

S o d a n n  h a t  m a n  denen H erre n  O ff iz ieren  an  T ra c ta m e n t ,  
D iv e r s  und  F o u r a g e  über die V erp f le g u n g so rd o n n a n z  geben 
müssen 4 1 3 0  fl. 44  kr. I t e m  haben  die gemeinen S o ld a t e n  der 
fünfe inhalb  K o m p a g n ie n  über  die V erp f le g u n g so rd o n n a n z  an  
T r a c ta m e n t ,  Tuch zu Zelten ,  item für  Speck, wie auch die a n 
wesenden und  sowohl au f  die G e n e r a l - ,  O b r is te n -  und  F a h n e n -  
wacht kom m andierten  S o ld a t e n  an  G eld  em pfangen  1 2 2 3 0  fl.

I t e m  so h aben  der kaiserlichen A rm e e  continuierliche M arsch  
und  R emärsch, auch v ie lfä lt ige  N ac h t-  und  S t i l l  L ä g e r  dieses 
J a h r  wenigst 10 395  fl. gekostet. Absonderlich w urde  für  den 
M arsch  der sächsischen und  fränkischen Volker, auch wegen zurück
gebliebenen V o r s p a n n s  6 50 0  fl. bezahlt. F e r n e r  h a t  m a n  auf  
A b fü h ru n g  des kaiserlichen P r o v ia n tm e h le s  bezahlt und dabei 
Kosten gelit ten  2 3 2 9  fl. 4 6  kr.

H a b e n  also Über d a s  K ontingen t,  d a s  oben vermerkt, m e h r  
em pfangen  und  gekostet 58  0 87  G u lden  29  Kreuzer.
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Ü berdies  h a t  die S t a d t  an de r th a lb  P r o v ia n tw ä g e n  sam t 
P f e r d e n  und  a l le r  Zugehörde  zur kaiserlichen A rm e e  in s  F e ld  ge
stellt und  m it  nicht geringen  Kosten  e rha l ten ,  a n d e re s  m ehr  Zu 
geschweigen.

Um solche erschreckliche S u m m e  G e ld s  und S p e s e n  auszu
b rin ge n ,  sind nicht allein  die B u r g e r  und  U n te r tanen  m it  v ie l
fä l t igen  S t e u e r n  belegt  und  dardurch gänzlich um  H a b  und  G u t  
gebracht, sondern  auch sowohl gem einer  S t a d t  a l s  des S p i t a l s  
unterschiedliche H öf,  G ü l te n  und  Z ehnten  zum T e i l  in die Schweiz 
verkauft,  zum T e i l  —  über den vorigen  J a h r s  um  gleicher Ursach 
w il len  nach K onstanz versetzten Kirchenschatz —  p fa n d b a r  v e r 
schrieben und  m ith in  in größte  A r m u t  gebracht w orden ."

Z w a r  bestim m t die „ K r i e g s -  und V e rp f le g u n g s o rd o n n a n z "  des 
Schwäbischen K re ises  von 1 6 9 4 3), und  zwanzig  J a h r e  zuvor 
w a re n  Zweifellos schon die gleichen B e s t im m u n g e n  in K r a f t :  „ M i t  
seiner M o n a t s g a g e  h a t  ein jeder hoher und  n iederer  O ff iz ie r  wie 
auch der G em eine  zu R o ß  und  F u ß  seine nötige M u n d v e rp f le g u n g  
sich selbsten den W in te r  durch anzuschaffen, auch w a s  sonst d a r 
u n te r  gerechnet zu w erden  p fleg t ,  d a r a u s  zu bestreiten. Zu m eh
re re r  der S a c h e n  E r l ä u t e r u n g  w ird  beigefüget, daß  erstlich kein 
hoher oder auch O beroff iz ie r ,  vom  F äh n r ich  und  K o rn e t t  an  zu 
rechnen, eine L eis tung  oder auch die H a u s m a n n s k o s t  vor  sich und 
seine B e d ie n te  von dem Q u a r t i e r s m a n n  —  es  m a g  gleich d a r 
u n te r  vers tanden  w erden  oder N a m e n  h aben ,  w ie es w olle  —  
a u ß e r  dem b loßen  O bdach ,  so ihm ohnentgeldlich gebühre t ,  zu fo r 
dern befug t ist, sondern  a l le  solche N o td u r f t  ohne des Q u a r t i e r s 
m a n n s  und S t a n d s  B eschw erung  a u s  seinem S o l d  sich selbst a n 
zuschaffen ha t .  Z w e i te n s :  D e r  gemeine M a n n  h ingegen  wie auch 
die Unteroff iz iers  b is  au f  den F e ldw ebe l  h a t  sich m it  der V e rp f le 
gung  nebst dem O bdach  m it  dem Licht und  der w a rm e n  S tu b e n ,  
w a n n  und  so gu t  sie der H a u s m a n n  selbsten h a t ,  a l le in ig  zu v e r 
gnügen . O b  d r i t te n s  sogemeldte G em eine  und  Unteroff iz iers  bei 
dem H a u s m a n n ,  es  feie gleich au f  der B ostie rung  oder in der 
L e g ie ru n g ,  die H a u s m a n n s k o s t  genießen  möchten, solches soll in 
des  Q u a r t i e r -  und  H a u s m a n n s  fre ier  W illkü r  stehen, ob er solche 
seinen E in q u a r t i e r t e n  geben wolle  oder nicht. V ie r te n s :  W e n n  sich 
der Q u a r t i e r s m a n n  zu H erg eb un g  solcher H a u s m a n n s k o s t  f re i
willig  —  in m a ß e n  jeder Z w a n g  bei ohnfehlbarlich zu gew arten
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h aben de r  hoher S t r a f  verboten  ist —  erklären w ürde ,  ist d a run te r  
nichts a n d e r s  a l s  eine S u p p e  und  G e m ü s ,  so gut es  nämlich der 
Q u a r t i e r s m a n n  selbsten h a t ,  verstanden  und  u n te r  keinem V o r 
w a n d  ein Anspruch au f  Fleisch, gesotten und  gebra ten , Fisch, G e 
backenes oder dergleichen oder auch d a s  G etränke , es  sei gleich 
W e in  oder V ie r ,  zulässig, a m  allerw enigs ten  fü r  sein e tw a  h a b e n 
des  W eib  und  K inder .  D e r  S o l d a t  h a t  sich für  seine P e rs o n  mit 
obigem a lle in  zu vergn üg en  und  m it  W eib  und  K in de rn  dem 
Q u a r t i e r s m a n n  nicht die geringste weitere  Beschwerde zu v e r 
ursachen." Und scharfe Vorschriften  w enden  sich in a l l  diesen J a h r 
zehnten gegen einen M iß b ra u c h  der M a c h t  durch die Offiziere. 
A b e r  wie die A n o rd n u n g e n  in der Wirklichkeit g ehandhab t  w u r 
den, erweisen die Überlinger  Z ah len  völlig eindeutig .

E in  Ziemlich gleiches B i ld  gew innen  w ir  a u s  der von A b t  
A n se lm  zu S a l e m  dem L a n d g ra fe n  zur V e r fü g u n g  gestellten 
„ S a lm a n sw e h l i sc h e n  B erechnung  der kaiserlichen W in te r q u a r t i e r s -  
kösten vom  2. D ezem ber anno  1676  b is  den 26. A p r i l  1 6 7 7 " .  S i e  
t r ä g t  zusam m en , w a s  die U n te rb r ingung  der K riegsvölker  d as  
K loster S a l e m  und die K los te run te r tane n  in sgesam t  kostete.

I m  eigentlichen Klostergebiet w a r  e inm al  d a s  G r a f - M a n s -  
feldifche R e g im e n t  m it  den K o m p ag n ien  der H a u p t le u te  S i r o ,  
D i l l in g e r ,  B rae to r i  und  L o r schrnid untergebracht. J e d e  der vier 
K o m p a g n ie n  h a t te  eine S tä r k e  von run d  hun der t  M a n n .  S o ld  
und  V erpf legungssa tz  fü r  sie verschlangen 45  000 G u lden .

D ie  Z a h lu n g  w ird  a l s  „ordentliche" A u s g a b e  h ingenom m en . 
D a n e b e n  entstanden  indes  noch große „E x trakos ten" :  F ü r  die 
T ru p p e n ,  die a m  R h e in  gestanden, forderte der O b ers t  eine fast 
verdoppelte  L öh n u n g .  Und die H a u p t le u te  blieben m it  F o rd e rn  
nicht zurück. D ie  K o m p agn ie  des H a u p tm a n n s  S i r o  bezog über 
die tägliche V e rp f le g u n g s ra t io n  „ te i l s  drei, t e i l s  zwei M a ß  W ein , 
auch zwei und  m ehr  P f u n d  Fleisch, weil viele ihre W eiber  und 
K inder  bei sich h a t te n " ,  und  „ w ä hren d  der Zeit, da sie au f  die 
F a h n e n w a c h t  kom m andiert  gewesen, m u ß te  ihnen te i ls  20 K r e u 
zer, te i ls  15 und  12 K reuzer  —  unangesehen  inmittelst ihre W e i
ber und  K in de r  an  S p e i s  und  T ran k  nichts e rm angelten  —  be
sonders  bezahlt  w erden . D ie  M ehr le is tu ng en  kosteten 174 0  G u l 
den ."  „ H a u p tm a n n  S i r o  h a t  a n f a n g s  der Q u a r t i e r e ,  ehe die 
O r d o n n a n z  herausko m m e n , einen Vergleich au f  D isk re t ion  und
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T afe lg e ld e r  Zu erpressen sich a n g e m a ß t  und  in dessen V e rw e ig e 
ru n g  seine K o m p a g n ie  in w enig  enge Q u a r t i e r  zusam mengezogen  
und  vier T a g  la n g  b e isam m engeha lten ,  w o m i t  er dann  für  sich 
selbsten a u s g e p re ß t  100  G u ld e n .  D e n  Unteroffizieren  und  ge
m einen  S o ld a t e n  ist m it  solcher Occasion  auch b a r  gegeben w o r 
den 112  G u lden .  U n te rw äh rend  dieser B ressur h aben  O ff iz ie r  u nd  
S o ld a t e n  ü b e rm äß ig  so t a g s  a l s  nachts  gegessen und  getrunken ."  
„ Z u m  Abschied h a t  der H a u p tm a n n  a n  b a re m  G eld  120  G u ld e n  
a u s g e p re ß t ,  ungerechnet, w a s  m a n  n u n  ihm  zur A b re i s  a n  Fleisch, 
Speck, B u t t e r ,  M e h l  u nd  an de re m  au f  den W a g e n  geben, auch 
u n te r  w äh re n d e m  Q u a r t i e r  in die Kuchen und  K e lle r  schaffen h a t  
müssen." D e r  L e u tn a n t  und  der F o u r i e r  kamen m it  bescheideneren 
S onderw ünschen ,  hübsch dem R a n g e  nach. „ D e m  L e u tn a n t  h a t  
m a n  an  Z ehrungskösten  fü r  sich und  seine zwei J u n g e n ,  sowohl 
a n -  a l s  abw esend , i tem  a u f  fün f  P f e r d  an  sechs M a l t e r  H a b e r  
und  fünfundfiebzig  Z en tn e r  H eu  über die O rd o n n a n z  l iefern  
müssen. D e r  F o u r i e r  h a t  ein P f e r d  geha l ten  w ider  die O r d o n 
nanz , so von den Q u a r t i e r s l e u t e n  g efü t te r t  w erden  müssen. Uber 
den F äh n r ich  w ird  in  p a r t ic u la r i  nichts geklagt."

D ie  Dillingersche K o m p a g n ie  bot kaum ein an d e re s  B i ld .  
„ D e r  H a u p tm a n n  D i l l in g e r  h a t  von den U n te r tanen  2 7 0  G u ld e n  
b a re s  G eld  erhoben. Z w anz ig  E im e r  W e in  kosteten 33 G u lden .  
H a b e r  h a t  er von seinen unterschiedlich angew iesenen  Q u a r t i e r 
leu ten  eingezogen, aber  dennoch n u r  an  einem O r t  gebührend  
bezahlt-  d a fü r  fü r  zwölf M a l t e r  dreizehn V ie r te l  —  77 G u lden .  
D e r  L e u tn a n t  h a t  in  seinem Q u a r t i e r  b a r  30  G u ld e n  e ingenom 
m en  und  ein P f e r d  m it  S a t t e l  und  Z eug  fü r  44  G u ld e n  30  K r e u 
zer. D e r  F ähnr ich  h a t  in  seinem Q u a r t i e r  30  G u ld e n  e rp reß t  und  
fünf  E im e r  M e e r s b u r g e r  W e in  fü r  10  G u ld en  getrunken, d a s  
Kostgeld anstehen lassen m it  20 G u ld e n ,  drei M a l t e r  H a b e r  —  
18 G u ld e n .  Z eh ru ng  fü r  den F e ldw ebe l  27  G u lden .  F o u r i e r  und  
Fourierschütz h aben  H a b e r  und  H eu  e rp reß t  fü r  10 G u ld e n ."  D ie  
V erp f legu ng  der K o m p a g n ie  m it  ihren  129 M a n n  kostete über  
den V erpf legungssa tz  h in a u s  run d  170 0  G u lden .

D ie  beste Zucht zeigte die B raetorische K o m p agn ie .  S i e  be
n a h m  sich „ u n k la g b a r " .  N u r  der L e u tn a n t  gab  zu B e a n s t a n d u n 
gen A n la ß -  die Beg le ichung  seiner verschiedenen S chu lden  erfo r
derte 2 15  G u lden .
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G a n z  im üblichen N a h m e n  hielt  sich dagegen die Lorschmidsche 
K o m p a g n ie ,  zum al  deren H a u p tm a n n  „Unpäßlichkeit h a lb e r"  sei
nen  D iens t  nicht versehen konnte. D e r  L e u tn a n t  ließ sich S o n d e r 
löhnung  und Kost zah len , „e rp reß te  D isk re t ion  zu einem neuen 
W a g e n ,  b a r e s  G eld ,  H a b e r ,  D ürrfle isch, h a t  dergleichen an  mehr 
O r t e n  m it  B e d ro h u n g  G e w a l t s  e rp reß t ,  so von den U n ter tanen  
nicht a l le s  angezeig t  w o rden " .  D e r  F ähnrich  m ußte  gleichfalls 
m it  B a r g e ld  und  Kostgeld zufriedengestellt  werden- der F eldw ebel 
„verzehrte in seinem ersten Q u a r t i e r ,  a l lw o ihm und  a llen  a n 
kommenden S o ld a t e n  der  Q u a r t i e r s m a n n  W ein  nach Überfluß 
aufstellen müssen, 30  G u ld e n  und  in seinem an dern  Q u a r t i e r  21 
G u ld e n  18 K reuzer ."  D ie  gesam te M an n sch a f t  kostete schließlich 
2 30 0  G u ld e n  über den N orm alsatz .

D ie  v ielen Einzelposten ergeben 9635  G u lden  „E x trakosten" ,  
so daß  also fü r  die vier K o m p agn ien  in s g e s a m t  fast 55 000  G u l 
den bezahlt  und  ge tragen  w erden  m u ß ten .  D a b e i  „bleib t  diese 
R echnung  alleinig au f  diejenigen gestellt, welche ihre Q u a r t i e r  
a n f a n g s  bezogen h a b e n " ,  die N eu gew orbenen ,  die nach und nach 
„zur  K o m p le t t ie ru n g "  dazu kamen und  gleichfalls besoldet und 
v erpfleg t  w u rden ,  sind nicht e inm al  mitgerechnet. „ W a s  die a rm en  
ausge zeh r te n  L eu te  an  L e b e n sm it te ln ,  Fleisch, Speck, F ruch t  und 
H a b e r  haben  w o llten ,  h a t  m a n  ihnen beim Abrücken nach B e 
lieben au f  die W ä g e n  m itgeben  müssen." —  „ D e n  26. A p r i l  h a t  
im Abmarsch der R egim entss tab  zu O w in g e n  log iert ,  m it  welchem 
a u fg a n g e n  —  3 00  G u ld e n ."

Sch w er  m itgenom m en  w u rden  a u ß e r  dem eigentlichen Kloster
gebiet auch die „ P f l e g e n "  S a l e m s  Schem m erberg  (bei B iberach 
a. N .) ,  E h in gen  und  d a s  D o r f  Unterelchingen in der P f le g e  Ulm. 
Z w anzig  J a h r e  spä te r  zählte  die P f le g e  S chem m erberg  in den 
D ö r fe rn  A lthe im , A pfingen und  S chem m erberg  34 B a u e r n ,  22 
H a lb b a u e rn ,  17 S e ld n e r  und  R ebleute und  20  T ag lö h n e r  und 
W aisen -  in den D ö r fe rn  F rankenho fen ,  S t e t t e n  und  Tiefenhüllen  
der P f l e g e  E h in gen  saßen  24  B a u e r n ,  3 H a lb b a u e rn  und 11 T a g 
löhner  und  W aisen ,  und  Unterelchingen h a t te  12 B a u e r n ,  7 H a lb 
b a u e rn ,  2 S e ld n e r  und  50  T a g lö h n e r  und  W aisen . A u f  sie und 
die V e rw a l tu n g  verte i lten  sich somit die Q u a r t ie r la s te n .

D ie  D ö r fe r  beherberg ten  w äh ren d  des W in te r s  eine K o m p a g 
nie des H arra n t i fche n  R e g im e n ts  zu P fe rd .  E in  V ie r te l  dieser
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K o m p a g n ie  lag  in der P f l e g e  E h in g e n ,  ein schwaches V ie r te l  in 
Unterelchingen und  die starke H ä lf te  in S ch em m erberg .

F ü r  die P f le g e  S ch em m e rbe rg  beliefen sich die n o rm a le n  A u s 
gaben  au f  375 3  G u ld e n  und  die „ungebührl ichen"  m it  36  P os te n  
au f  3 5 1 2  G u ld e n ,  fü r  die P f le g e  E h in g en  au f  102 6  und  904  
G u ld e n  und  fü r  Unterelchingen au f  3 1 4 7  und  2 2 8 5  G u ld e n .  Z u 
sam m en  b e trugen  somit die Q u ar t ie rko s ten  in diesen kleinen schwä
bischen P f le g e n  ru n d  14 600  G u lden .

N u n  w a re n  im  K lostergebiet  selbst auch noch K reisvölker  e in
q u a r t ie r t ,  b er i t tene  und  unberi ttene .  S i e  verursachten  fü r  307 6  
G u ld e n  A u fw end un ge n .

A n  „ P r o v ia n t f u h r e n  sind dem G o t t s h a u s  S a l m a n s w e i l e r  456  
zu zwei F a ß  Überbunden w orden , und  w eilen  dessen U n te r tanen  
w en igsten te i ls  z u  den A bstößen situiert,  a l s  h a t  m a n  d a s  meiste 
m it  G e ld ,  und  Zwar jedes F a ß  am  ringsten  m it  2  G u ld e n  30 
K reuzer  verlehnen  müssen, welches d a n n  sämtlich nach unterschied
lichen getroffenen  G ed ing en  z u  G eld  b e lau f t  2 3 4 0  G u lden .  I n  
d a s  kaiserliche L ä g e r  vor P h i l i p p s b u r g  sind von seiten S a l m a n s -  
weil auch elf Z en tn e r  sechs P f u n d  S ch ie ßp u lve r  geschickt und  ge
l iefert w orden , über welchen K a u f  und  F ü h r u n g  m a n  357  G u ld e n  
54  K reuzer  bezahlt.  S o  h a t  m a n  auch an d e r th a lb  W ä g e n  sam t 
sechs P f e r d e n  z u  F ü h r u n g  P r o v i a n t s  und  dgl. zu der kaiserlichen 
A rm e e  geschickt, w ovon  aber  hernach zwei P f e r d  ausgeb lieben ,  
angeschlagen m it  135  G u lden .

D urchzöge, N a c h t la g e r  und  R asttäg  h aben  die S a l m a n s w e i -  
lischen hin  und w ieder  gelegenen U n te r tanen  v ie lfä lt ig  und  b e 
schwerlich betroffen . M i t  einer ordentlichen Spec if ika t ion  kann 
m a n  b is  dato nicht a u fw a r te n .  M a n  w il l  aber  p ro  ex emplo einzig 
d a s  D o r f  O w in g e n ,  ein D o r f  und G em eind  m it  den H öfen  in 
fünfzig M a n n  stark, anziehen. D iese s  ist im H ere inm arsch an no  76 
m it  sieben H arran t ischen  R eiterkom pagnien  und  einer S t a h r e n -  
bergischen K o m p ag n ie ,  im Abm arsch wieder m it  einer S t a h r e n -  
bergischen und  einer P ortyschen  K o m p ag n ie ,  auch m it  dem G r a f -  
M ans fe ld isch en  und dem O b r i s t - S t a n g e n s c h e n  R eg im en tss tab , 
nicht w en iger  m it  etlichen G r a f- K a u n i ß ischen R eitern  überzogen 
w orden  und  h a t  d a fü r  2 4 0 0  G u ld e n  Unkosten ausw enden  müssen. 
W elchergesta lten  die P f e r d  a l le ro r te n  ab ger i t ten  und  z u g ru n d 
gerichtet w orden , indem e fast kein gem einer  Knecht Über eine ha lbe
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S t u n d e  W e g s  Zu F u ß  gehend den an de rn  besuchen w ollen, ist Zu 
beschreiben nicht w ohl möglich."

D ie  S u m m e  der zah len m äß ig  e r faß b a ren  A usw endungen  er
gibt fü r  die Q u a r t i e r l a s t  des  kleinen G eb ie te s  und  eines W in te r s  
den u ngeheuern  B e t r a g  von 78 000  G u ld en  oder an der tha lb  M i l 
lionen heut igen  W e r t s .  Z w eife l los  w urden  die V e rw a l tu n g  und 
die nicht sehr zahlreichen B a u e r n ,  welche die L eistungen  in G eld  
und  N a tu r a l i e n  au fb r ing en  m u ß te n ,  au f  J a h r e  h in a u s  wirtschaft
lich nachhalt ig  geschwächt. Und d a s  w a re n  bei w eitem  nicht die 
einzigsten K r ie g s a u fw e n d u n g e n ,  selbst w enn  ein G eb ie t  vom 
Kriegsschauplatz w eit  ablag?

D e r  R e i c h s s t a d t  L i n d a u  w a re n  fü r  den K r ie g sw in te r  
1 6 7 6 /7 7  883 M u n d p o r t io n e n  und  97  P fe rd p o r t io n e n  Zugeteilt. 
D iese  Z u te i lu ng  hä t te  ihr 3 4 4 0 7  G u ld e n  Kosten verursacht. T a t 
sächlich verschlangen jedoch die W in te rq u a r t ie r e  6 6 2 5 1  G u lden ,  
also 31 8 44  G u ld e n  über die vorgeschriebenen Sätze.

Auch fü r  die S t a d t  L in d a u  bedeutete diese In a n s p ru c h n a h m e  
eine bedenkliche wirtschaftliche G e fa h r .  S i e  seien, schreiben da rum  
B ü rg e rm e is te r  und  N a t ,  „ . . .  der Zuversichtlichen H offnung  ge- 
lebend, daß  in A nsehung  ausge s tand en e r  überg roßen  Beschwerden 
ein M i t le id e n  m it  u n s  ge t ragen  und  w ir  Zu V e rh ü tu n g  unseres  
ohnsehlbaren  T o ta l r u in s  m it  fe rnerer  E in q u a r t ie ru n g  künftig ver
schont verbleiben  w erden , in a l lerm ildester B eh erz ig un g ,  daß  die 
a u fe inan de r  gefolg ten  Beschwerden sich b is  anhero  so v ie lfä ltig  
v erm ehre t  und  in solchen hohen G r a d  gestiegen, daß unmöglich 
ist, ohne gänzliche U ntergehung  sie w e i te rs  Zu e r tragen .

W i r  wollen  d erm alen  die E rzäh lun g  nicht von weitem herholen 
oder m elden , daß  die S t a d t  L in d a u  schon von h under t  und  mehr 
J a h r e n  sich über ihren  allzu g roßen  und  gegen vielen andern  
h o h e m  und  vermöglichern S t ä n d e n  w eit  ü be rspann ten  Neichs- 
anschlag beschwert, aber  n ie m alen  einige H ilf  e r lange t .  W i r  wollen 
auch nicht sagen , w a s  diese S t a d t  von dreißig, sechzig und mehr 
J a h r e n  her  m it  G eldkontr ibu t ionen , m it  Zwanzigjährigen E in q u a r 
t ie run ge n  und  V erp f leg u n g  kaiserlicher starker G arn ison en ,  mit 
H in -  und  W iderm ärschen  g roßer  A n zah l  K aiserl.  S panischer ,  
I ta l iä n is c h e r  und  an de re r  R e g im e n te r ,  m it  ausges tandener  ernst
licher Schwedischer B e la g e r u n g  er l i t ten  habe. S o  w ollen  w ir  auch 
nicht a u s fü h re n ,  w a s  fü r  schöne Herrschaften und G e fa l l  a u s  der
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S t a d t  jährlichen S t e u e r  und  E r t r a g  h inw eggekom m en, wieviel 
F e h l j a h r  a m  R ebstock a l s  ihrem  einzigen N a h r u n g s m i t t e l  sie seit
her  er l i t ten  und  w a s g e s ta l te n  dieselbe h ingegen  in einen erschreck
lich g roßen  S chu lden las t  nicht a l le in  in publico , sondern  auch der 
gemeine B ü r g e r  und N e b m a n n  so tief eingesunken, daß  meisten
te i ls  sie denjenigen N ebnutzen, so sie in  drei, v ier oder m ehr 
J a h r e n  311 hoffen, schon vorher  schuldig und  a l s  vorgegessen B r o t  
be re i ts  verzehrt h aben ,  und  w a s  noch fü r  m ehr  andere  Beschw er
den obhanden , welche a n d e rn  löblichen S t ä n d e n  m it  ihr gemein 
sind. S o n d e r n  w ir  w ollen  a lle in  n u r  kürzlich dieses e r innern ,  w a s  
die S t a d t  L in d a u  gegen w är t ig  drucket und  a l s  ein unerträg liche 
L as t  zugrund  b rin gen  und  d ringen  will.

E w . L a n d g rä s l .  Exzellenz ist der S t a d t  L in d a u  importierliche 
S i tu a t i o n  vorh in  g enugsam  und  m ith in  auch dieses bekannt, daß  
selbe a l s  ein G re n z o r t  ihre F or t i f ika t io n  und  F e s tu n g s b a u  in  und  
au f  dem W asser  m it  g roßen  S p e s e n  füh ren  und  e rh a l ten -  in 
gleichen eine beständige G a rn is o n  von gew orbenen  Knechten und  
O ff iz ieren  a u s  ih rem  eigenen Säckel en tre ten ie ren  und  verpflegen- 
nicht w en ige r  d a s  bei A u sz u g  der kaiserlichen G a rn iso n  an no  1649  
ganz leer h in terlassene Z e u g h a u s  m it  notw endigen  Stucken , M u n i 
t ion , W e h r  und  W a f fe n  verm itte ls t  jährlich anschaffenden B e i t r a g  
wieder aufrichten  und  nach V erm ö g en  ins tru ieren  m uß . Und zw ar 
solches nicht a u s  eigenem ihrem  Fürw itz  und  freigelassener W i l l 
kür, sondern  a u s  a l le rg näd igs tem  Kaiserlichen S pe z ia lbe fe h l ,  d a 
m it  dieser hochlöbl. K re i s  durch diesen F r o n t i e r e - O r t  gegen dem 
Bodensee  möchte vor G e fa h r  beschützet w erden .

Zu  B es tre i tu ng  n u n  dieser sonderba ren  Beschwerden  m uß  die 
S t a d t  L in d a u  jährlich viel tausend  G u ld e n  au sg e b e n  und  den 
geringsten  Nutzen d a r fü r  oder doch nicht m ehr  em pfinden  a l s  die
jen igen  löbl. S t ä n d e ,  welche a l le r  dieser Beschwerden überhoben, 
d a s  G e ld  zu ihr und der I h r i g e n  w eit  besserem Nutzen an legen  
und  zu K r iegsze i ten  m it  den I h r i g e n  gleichmäßige S iche rhe i t  d a 
selbst genießen  können.

D a h e r  kommt es ,  daß  alle dieses hochlöbl. K re ise s  F ü rs te n  und 
S t ä n d e  ihre an gehör igen  B u r g e r  und  U n te r tanen  in  denen b is -  
hero genossenen F r ied e n sze i te n  w ieder  h aben  können resp ir ieren  
lassen. N u r  a lle in  bei der S t a d t  L in d a u  h a t  die a rm e  B u r g e r -  
und  B a u e rn s c h a f t  b is  au f  g egen w ärt ige  S t u n d  m it  a l len  denen
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un te r  betn g ew äh rte n  Deutschen K rieg  a u f fo m m m e n  oneribus  
ohrmachlässig müssen beschwert w erden , derentw illen  m a n  hiemit 
a u f  der benachbarten  S t a n d e  Z eu g -  und  Kundschaft provocieren 
tu t ,  bei welchen jedoch weder G ew erb ,  noch K au fm annschaft,  noch 
andere  einträgliche N a h r u n g s m i t te l  a u ß e r  dem alleinigen, ge
r ing en  W einw a chs  und dem b loßen trans i tu  derjenigen K a u f 
m a n n s w a r e n ,  so nach M a i l a n d  gehen, zu befinden, d a s  liebe B r o t  
aber  durch a n d e rw e i t ig e  Z u fu h r  e rw a r te t  und  demnach auch d a 
selbst teu re r  eingekauft w erden  m uß .

E ben  a u s  dieser Arsach, nämlich w egen  solcher beständigen und 
ungem einen  onerum , ziehet auch die beste junge  M ann sch a f t  h in 
weg und suchet an de re ro r ten  ihre Subsistenz, weil sie sich zu L in 
dau  nicht zu e rn äh re n ,  noch fortzukommen getrauen .

E s  ist bekanntlich diese G egend  am  Bodensee ein ganz eng 
und  a rm e s  L a n d ,  die B u r g e r  m eis tenteils  a rm e  H an dsw erks le u te ,  
welche sich a b -  und  u n te re in and er  e rn äh re n  müssen und wegen er
m a n g e l te r  M a n u f a k tu r e n  von au ßen he r  nicht d a s  geringste e rw er
ben können. D ie  U n te r tanen  aber  alle in sgesam t sind R ebleut 
und  T a g l öhner ,  bei denen sicherlich ein großer  T e i l  nicht au f  acht 
T a g  sich zu v e rp ro v ian t ie ren  ve rm ag  und bere i ts  in vorigen Q u a r 
t i e r s  d a s  B r o t  und M e h l  in der S t a d t  und  den benachbarten  
O r t e n  erbette l ten  und die kaiserlichen S o ld a t e n  d a r a u s  verpfleg 
ten . D ie  sogenann ten  D o r fschaften aber  selbsten sind n u r  W eiler  
und  etliche w enige H äu se r  beisam m en, dar inn en  n u r  arm e T a g 
lohner  m it  ihren  W eib  und K inder  sich kümmerlich erhalten .

M a ß e n  denn ebendiese vorgewesenen, in S o n d e rh e i t  aber  die 
letzten Q u a r t i e r s  die a rm e  S t a d t  L in d a u  und  ihre A ngehörigen  
dergesta lt  h a r t  getroffen , daß  sie b ere i ts  a lle  M i t t e l  herfürgesucht 
und allerm eist  an  ba rem  G e ld ,  W ein ,  H ab er ,  H eu  und anderm  
erschreckliche S u m m e n  G e ld s  d a ra u f  h a t  verw enden  müssen, welche 
sie durch a l le rh and  neugemachte I m p o s te n ,  durch v ie lfä ltig  a n 
gelegte h a r te  S t e u e r n  und A n la g e n  a u s  der wenigen  B u r g e r -  und 
B au ernscha f t  zu erzw ingen m it  a l lem  angelegenen  F le iß  getrach
tet, aber  d a s  wenigste von ihrer A r m u t  h e ra u s b r in g e n  können, 
sondern den a l le rg röß te n  T e i l  in der Schweiz und B ü n d e n ,  ja  von 
denen S o ld a t e n  selbst um  die V erz insung  aufnehm en  und mit 
a l le rh and  schweren K lause ln  sich und a l le s ,  w a s  sie noch besitzen,
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v ie lfä l t ig  v e rhaf ten  und  au f  d a s  allerschärfste d argegen  verschrei
ben müssen, wordurch sie d a n n  ihren  vorh in  au f  etlich T o n n e n  
G o ld s  bestehenden S ch u lde n las t  noch m ehr  v e rg rö ß e r t  und  also 
m it  ihren  N achkomm en au f  viel J a h r  h in a u s  verderbet sind.

D a z u h a t  auch merklich m itgeholfen  d a s  n u n  drei J a h r  mit 
a l le r  N o td u r f t  zur K re isverfassung  gestellte und  m it  schweren 
Kosten u n te rh a l te n e  ü b e rm äß ig e  Lindauische K o n tingen t  zu R o ß  
u nd  F u ß ,  welches ab e rm a le n  eine S u m m e  von vielen tausend  
G ü ld e n  absum ier t  h a t .

D a  m a n  auch schon verm einen  w ollte ,  e tw a  verm itte ls t  A u s 
nehm un g  fe rnere r  A n lehen  solchen bevorstehenden L as t  Zu be
streiten und Zu überw inden , so ist doch leider der K re d i t  d e rm aß en  
gefa llen ,  daß  die S t a d t  au f  be re i ts  v ie lfä lt ig  beschehenes A n 
suchen nicht d a s  wenigste auszubringen  w e i te rs  v e r m a g . . . "

D ie  h ier gegebenen Berich te  und Z usam m enste l lungen  sind, 
ich sag te  es  schon, lediglich Einzelstücke a u s  einer g roßen  S a m m 
lung . E in  gleicher Aufschrei gellt  a u s  a l len  an de rn  S t ä d t e n  und 
H errschaften  des Schwäbischen K re ise s .  O f t  w il l  es  scheinen, a l s  
seien die B e g le i tu m s tä n d e  dieser K riege  fast ebenso b it te r  a l s  die 
K r ie g s h a n d lu n g e n ,  die w en igs tens  w ieder e inm al  ein E nde  fanden .

W a s  erreichte der L a n d g r a f  F ro b e n  M a r i a  m it  seiner B e 
schwerde in W ie n ?  D ie  kaiserliche N e g ie ru n g  gab  scharfe B efeh le  
u nd  neue Erlasse h in a u s  —  und  im nächsten W in te r  w iederholten  
sich die V o rg ä n g e .

Der Stand der W ehranlagen des B odenseegebietes um 1700
A u s  der g roßen  Z a h l  der G u tach ten  Über den Zus tand  der 

oberrheinischen W e h ra n la g e n  möchte ich h ier Zwei h e rausg re i fen .  
W ä h re n d  d a s  Zweite sich m it  a l len  w eh rfäh ig en  P lä tzen  des 
B odenseegebietes a u ß e r  dem H ohen tw ie l ,  Überlingen  und  L in d a u  
beschäftigt, schildert d a s  erste lediglich K onstanz. W e i t  u n g e w ö h n 
licher a l s  der B erich t  sind dabei die B eg le i tu m s tä n d e  seiner 
H erkunft.

E in  glücklicher Z u fa l l  gibt u n s  in einer F o lg e  von D a r s te l 
lun ge n ,  die aus einem ganz an de rn  G eb ie t  l iegen, die Beschrei
bung  der fü r  T ru p p e n b e w e g u n g e n  wichtigen H a u p ts t raß en züg e  
und  W e h r a n la g e n  des südwestdeutschen R eichsgeb ie tes .  Z u r  F o lg e  
steht diese Beschreibung  in keinerlei Z u s a m m e n h a n g ,  und  sie u m -
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f a ß t  ein G eb ie t  und  einen S to f f ,  die dem Verfasser der F o lg e  
völlig fe rn la gen ,  in ihrem  N a h m e n  einen F rem dkörper  bildet. W ir  
w erden  dem V erfasser  die e tw a s  abenteuerlich an m utende  H e r 
kunft seiner V o r la g e  d a ru m  wohl g lauben  können: er behaupte t,  
sie in —  P a r i s  benützt 311 haben . H ohe Wahrscheinlichkeit spricht 
d afü r ,  daß  er d a s  O r i g i n a l  wirklich in P a r i s  oder sonst irgendwo 
in Frankreich  in die H än d e  bekam. D ie  F o r m  der D a rs te l lu n g  
schließlich beseitigt jeden Z w eif el. N u r  dort konnte m a n  an  einer 
Beschreibung in dieser A r t  ein In te re sse  haben , auf  diese E inze l
heiten  konnte es n u r  dem französischen G eg n e r  H a b s b u r g s  a n 
kommen! M i r  h ä t te n  somit d a s  E rg e b n is  von V orkehrungen  vor 
u n s ,  die m a n  gem einhin  m it  S p io n a g e  zu bezeichnen pflegt. D a ß  
Frankreich  fü r  sie w ä h re n d  der K riege  des 18. J a h r h u n d e r t s  große 
S u m m e n  ausw an d te ,  steht heute e inw andfre i  fest. W a r u m  sollte 
es  nicht schon w enig  zuvor im F r ie d e n  durch S p io n a g e  den K rieg  
vorbere ite t  h aben ?

A l s  zu E nde  des 17. J a h r h u n d e r t s ,  sag t unser G e w ä h r s m a n n ,  
die F ranz ose n  F re ib u rg  inneha t ten  und ihre G renzen  w eiter  gegen 
die österreichischen E rb la n d e  au szu bre i ten  suchten, schickten sie e r 
fah rene  I n g e n ie u r e ,  welche im G eheim en  alle  benachbarten  G e g e n 
den Zwischen F re ib u rg ,  B a s e l ,  S chaffhausen , K onstanz, B illingen 
usw. untersuchen und  davon genaue  Nachrichten absta tten  m ußten . 
H ie r a u s  erwuchsen nicht n u r  m erkwürdige Berichte, sondern auch 
umständliche Aufzeichnungen der gedachten L a n d e ,  dergleichen 
w enig  andere  auszuweisen haben . D iese  Liste ließ L ud w ig  XIV. 
zur Nachricht der vornehm sten  O ffiz iere ,  welche den Einbruch in 
die österreichischen L a n d e  kom m andieren  und a u s fü h re n  sollten, 
in vortreffliche Kupferstiche b ringen , hernach aber ,  a l s  gedachter 
Anschlag in s  Stocken gera ten  w a r ,  in dem K a b in e t t  in V ersa i lles  
a u fbeh a l ten .  D ie  einzige K a r te  von H ü n in g e n  b is  Konstanz ist 
über fün f E l le n  la n g  und  besteht a u s  vier Stücken. I c h  bin in 
P a r i s  zu deren Besitzung au f  unv e rm u te t  glückliche Weise gekom
men. Vielleicht dienen meine Nachrichten, die ich hier übersetze, 
bei künftig e tw a  v o rfa l len den  G elegenheiten  dazu, dem Übel, d a s  
d a m a l s  unserm  V a te r l a n d  zugedacht w a r ,  desto leichter v o r 
zubauen . —

D ie  Beschreibung  u m sa ß t  die S t r a ß e n  von F re ib u rg  nach 
H ü n in g e n ,  von F re ib u rg  über  den S c h a u in s la n d  und d a s  W iesen-
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ta t  nach R heinfelden, von F r e ib u r g  nach K onstanz, von F re ib u rg  
nach B il lingen, von H ü n in g e n  nach N h e in f e ld e n ^  und  die C h arak 
teris ierung  der W e h ra n la g e n  von B illingen, R heinfelden und 
K onstanz. E s  fehlen die F e s tu ng en  Breisach  und  F r e ib u r g  —  sie 
w a re n  ja  beide d a m a l s  in französischem Besitz. I h r e  K e n n tn i s  
ist somit V orausse tzung . D ie  Nachrichten  über die H a u p t s t r a ß e n -  
züge sind so ausgezeichnet, daß  sie die K a r t e  ersetzen, dem U n
geübten  v o l lend s  w eit  m e hr  a l s  K a r te n  a n  die H a n d  gehen.

Unseres E ra c h te n s  stellt die Beschreibung  den frühesten B e le g  
französischen S p io n a g e d ie n s te s  aus deutschem B o d e n  dar .  D e r  
D ienst  versorg te  den A u f t ra g g e b e r  fü r  seine Zeit  geradezu  u m 
fassend und  den —  französischen —  B enützer  der A n g a b e n  ge
schickt suggestiv. W a s  w u ß te  die S p io n a g e  n u n  über  Konstanz 
zu sagen?

„ D a s  au f  der rechten R heinseite gelegene F o r t  P e te r s h a u s e n ,  
so die Brücke nach K onstanz bedecket, ist n u r  von E rde  ausgew orfen  
und  besteht a u s  v ier kleinen B a s t io n e n ,  die e inander  verte id igen  
und m it  einer P a l i s a d e  wie auch einer Hecke u n te r  her  um geben  
sind. D ie  B re i t e  seines G r a b e n s  h ä l t  zwanzig N u te n ,  es  ist vier 
b is  fün f  F u ß  tief W asser  dar in .  F e r n e r  h a t  es  einen bedeckten 
W eg , etliche W affenplä tze  und  ein G la c i s .  E in  e rhöh tes  W erk, 
C a v a l ie r  g e n a n n t ,  v e rh inder t ,  daß  m a n  von  den H ü g e ln  und  der 
G eg en d ,  welche höher a l s  dieses F o r t  P e t e r s h a u s e n  sind, die 
R heinbrücke sehen kann.

D ie  S t a d t  K onstanz l iegt  jenseits  des R h e ines ,  über  welchen 
eine große hölzerne Brücke geschlagen ist; dabei tre ib t  der F l u ß  
viele M ü h le n .

D ie  Besestigungsw erke  der S t a d t  bestehen in einer backsteiner
nen  M a u e r ,  die keine Terrasse  h in te r  sich h a t ,  v ier N u te n  hoch 
und  fünf  F u ß  bre it  ist. O b e n  ist sie m it  Schießscharten  und  T ü r 
m en, welche e inander  bestreichen und  zu M a g a z in e n  dienen, v e r 
sehen. D e r  G ra b e n  ist a u s g e m a u e r t ,  achtzehn N u te n  b re i t  und 
beinahe  zwei N u te n  tief, h ä l t  aber  nicht über  zwei b is  drei F u ß  
W asser. A u f  der A bendseite  h a t  die S t a d t  etliche B a s t io n e ,  welche 
e inander  verte id igen  und  m it  P a l i s a d e n ,  die zur F au sseb raye  
dienen, um geben  sind. D e r  dabei ange leg te  G ra b e n  kommt in  der 
B r e i t e  dem o ben angeführ ten  S t a d t g r a b e n  gleich, ist aber  nicht 
a u s g e m a u e r t .  A n  dieser S e i t e  gegen den R hein  zu ist eine von



Die Uferlande des Bodensees in der Wehrgeschichte 59

E rde  aufgew orfene  R edoute, die in einer m orastigen G egend 
liegt,  also daß  m a n  ih r  n u r  durch einen kleinen erhabenen  W eg, 
aus welchem nicht Zwei L e u te  nebene inander  gehen können, bei
kommt. D ie  im  W asser  stehende P a l i s a d e ,  w om it sowohl diese 
R edoute a l s  die S t a d t  um geben  ist, macht, daß  m a n  auf dieser 
S e i t e  nicht a n d e rs  a l s  an  einer S t e l l e  der S t a d t  sich n ähern  
kann. A u f  der an d e rn  S e i t e  scheidet ein G ra b e n  die S t a d t  von 
der V o rs tad t .  D o r t ,  in einem Ackerland, findet sich die beste G e 
legenheit ,  die L a u fg ra b e n  gegen die S t a d t  zu öffnen. Vesser h in 
a u s  sind gute W iesen . D ie  V o rs tad t  verte idigen  Zwei B as tione ,  
au f  der S e i t e  des  R h e in s  aber  oder des S e e s  findet sich nichts 
a l s  eine schlechte M a u e r .

F ü n fzeh n  N u te n  von der S t a d t  l iegt eine m it  einer B ru s tw eh r  
versehene I n s e l ,  Worinnen W ache gehal ten  w ird  und  etliche K a n o 
nen gepflanzt  sind, u m  den H afe n  und  die an  den S e e  stoßende 
S e i t e  der S t a d t  z u  beschützen.

K onstanz ist volkreich und tre ib t  viel H an de l.  Wöchentlich w e r 
den daselbst Zwei M a rk te  gehalten ,  welche von den a m  S e e  l iegen
gen S t ä d t e n  und D ö r fe rn  m it  ihren W a re n  und  großen  Schiffen  
besucht w erden . V e rm i t te l s  dieser F ah rz eu g e ,  so am  Ufer des 
S e e s  anzutreffen  sind und au f  welche Volk, M ö rs e r  und  K an on en  
gebracht w erden  können, Ware es  ein Leichtes, die S t a d t  zu bom 
bard ie ren . W o ll te  m a n  dabei e in iges Volk au f  die Schweizer S e i t e  
übersetzen und  daselbst die L a u fg ra b e n  eröffnen lassen, so w ürde  
m a n  sich ohne große M ü h e  der S t a d t  bemächtigen können."

D a s  Zweite, weitergehende G utach ten  w urde  im  J a h r e  1706  
geschrieben. D a m a l s  bereiste ein kaiserlicher I n g e n i e u r  nahezu 
a lle  befestigten P lä tze  in den V o r la n d e n .  D ie  Ergebnisse seiner 
Ü berp rü fung  der G egebenheiten  legte er in einem umfangreichen 
B erich t  n i e d e r ^ .  W ir  en tnehm en diesem die Einzelheiten über die 
W e h ra n la g e n  und  -einrichtungen  des B odenseegebietes:

D a s  S c h l o ß  N e l l e n b u r g
liegt in der L an dg ra fschaf t  gleichen N a m e n s  unw eit  Stockach auf  
einem hohen B e r g .  I c h  g laube  nicht, daß  m it  dem O r t  e tw a s  
anzu fa ng en  ist, w eil m a n  m a n g e ls  G e lä n d e s  h ier nichts befestigen 
kann. S ich  selber kann d a s  S ch loß  nicht verteidigen, es  ist daher 
auch nicht besetzt oder m it  M u n i t io n  oder P r o v ia n t  versehen.
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B e i  feindlichem E in fa l l  h a t  sich, w en n  d a s  Zeichen m it  Hissen 
e ines  F a h n e n s  gegeben w a r ,  au f  dem S ch loß  der R el lenburg ische 
L a n d fa h n e n  versam m elt .  E r  t a t  h in  und  w ieder  feindlichen P a r 
te ien  g roßen  Abbruch. E s  w u rde  nämlich, und  zum al nach der 
Sch lacht bei Hochstätt, sobald französische oder bayerische P a r t e i e n  
sich sehen l ießen, durch Hissen eines  F a h n e n s  au f  der R ellenburg  
d a s  L a n d  au fgeboten  und  der L a n d fa h n e n  zusam m engezogen, der 
sich d ann  wacker h ie lt .  D e r  R ellenburgische L a n d fa h n e n  h a t  e r 
wiesen, daß  m a n  sich au f  ihn verlassen kann.

, D  i e S t a d t  R a d o l f z e l l
am  A n fa n g  des B odensees und  u nw eit  der dem Herzog von W ü r t 
tem berg  gehörenden  Feste  H ohen tw ie l  ist g le ichfalls  in schlechtem 
S t a n d .  D e r  G ra b e n  kann nicht recht bestrichen w erden , einige 
Werke h aben  g a r  keine F la n k ie ru n g e n .

W a s  nicht a u ß e r  acht zu lassen ist —  in die F o r t i f ika t ion  
m ü ß te  der B e r g  beim  Kapuzinerk loster einbezogen w erden .

D ie  M u n i t i o n s v o r r ä te ,  die von den beiden B üchsenmeistern 
G a b r ie l  H i r t  und  J o h a n n e s  B r u n n e r  v e rw a l te t  w erden , sind viel 
zu gering . W e n n  der O r t  im stand  sein soll, sich gegen einen F e in d  
zu w eh ren , m u ß  er m it  m ehr M u n i t i o n ,  und  zw ar  m it  P u lv e r ,  
B le i  und  L u n te n ,  versehen w erden , w a s  von F r e ib u r g  a l s  dem 
H a u p to r t  a u s  geschehen k ö n n te /  Z w a r  ist F re ib u rg  selbst nicht 
im stand, eine starke V er te id igu ng  au fzub ringen  und  längst  nicht 
genügend  versehen, aber  In n s b ru c k  zu w en ig  verläßlich , da  der 
W eg  zu w eit  und  bei Fe indze i ten  nicht a llzeit  sicher. M a n  m üßte  
also doch trachten, die lau fende  V erso rg u n g  von F re ib u rg  a u s  
durchzuführen.

D i e  S t a d t  K o n s t a n z
E ine rse i ts  h a r t  an  B odensee und  R h e in  gelegen, anderse i ts  

fast völlig  m it  M o r a s t  und  W asser  um geben , ist die S t a d t  leicht 
instand zusetzen und  auch d e ra r t  bew ehrt,  daß  sie sich durchaus  eine 
Zeitlang verte id igen  kann, w en n  sie n u r  ausreichend  m it T ru p p e n  
versehen. E in ige  B au a rb e i te n  scheinen nö t ig :

Z u  verbessern sind die B ru s tw e h re n  an  den O r t e n ,  wo einst
m a ls  die Schw eden  angeg r if fen  haben . D ie  Ö f f n u n g ,  bei der an  
der Schweizerseite  der B ach  h in e in r in n t ,  m ü ß te  besser v e rw a h r t  
und  m it  einer C ontrescarpe a u s g e b a u t  w erden , der G r a b e n  an
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manchen O r t e n  erw eiter t  und  vert ie f t ,  der W a l lg a n g  an  den W e r 
ken gleichfalls e rw eiter t ,  d am it  die A rt i l le r ie  besser gestellt und 
gepflanzt  w erden  kann.

D ie  Werke an  der Schweizerseite müssen vertie ft  werden, da 
sie a u s  E rde  und  gesunken sind, weil sie nicht au f  R osten oder 
B ü rs te n  stehen. A n  einigen O r t e n  sollten auch die F lank en ,  die 
ziemlich kurz, v e r lä n g e r t  und die 311 engen Werke erw eiter t  w e r 
den. D a n n  könnte auch d a s  W asser  in g rößeren  M e n g e n  um  und 
um geführ t  werden.

D a s  F o r t  P e t e r s h a u s e n  liegt über dem R h e in ,  über 
den eine Brücke führ t .  E s  braucht folgende A rbe i ten :

D ie  fast ganz eingestürzte C ontrescarpe  ist in gu ten  S t a n d  zu 
setzen, und  w eil d a s  F o r t  an  beiden S e i t e n  des R h e in s  beinahe 
offen ist, so w ä re  höchstnötig, es zu schließen oder m it P a l i s a d e n  
oder aber  m it  zwei F lank en  zu versehen, d am it  der F e in d  die A n 
lage  nicht leichter D in g e  übersteigen und  überfa l len  kann. D e r  
G r a b e n  ist zu vertiefen. D ie  Wasserschleusen gehören an  die Spitze 
der Bollw erke, dam it  m a n  d a s  W asser um  und  um  in den G r a 
ben leiten  kann. D ie  B ru s tw eh re n  und B an ke tte  m ü ß ten  ins tand
gesetzt w erden .

D a s  P a r a d i e s  ist eine V erschanzung m it  sehr geschickter 
L a g e .  A u f  einer S e i t e  h a t  es  den R h e in ,  au f  der an dern  einen 
g roßen  M o r a s t  vor sich. E s  ist aber  eine sehr w eit läu fige  A n lage ,  
die nicht zu behau p te n  ist, w enn  m a n  nicht in ihr eine starke B e 
satzung liegen h a t ,  h ingegen , w en n  stark besetzt, seiner übergroßen  
Wichtigkeit h a lber  vorab  zu verteidigen w äre .

G e g e n w ä r t ig  ist d a s  F o r t  in schlechtem S t a n d ,  die Werke sind 
zu klein, der G ra b e n  eng und  flach und auf  der Wasserseite über
h a u p t  nicht v e rw ah r t .  D ie s  a l le s  m ü ß te  re p a r ie r t  w erden, w enn 
die L e u te  dazu vorhanden . W e n n  nicht, w ü rde  ich lieber den 
H au p tp os te n ,  die S t a d t  K onstanz, in F r o n t  und F lanken  richtig 
zu verbessern und zu verte idigen suchen.

„ I n  Besichtigung dieses H auptposto  habe  ich m ir  meine w en i
gen G edanken  gemacht, wie ein K o m m a n d a n t  diesen m it w eniger  
M a n n sc h a f t  —  angesehen anjetzt nicht vierzehn T a g e  zu ha l ten  
imstand  —  lan ge  Zeit defendieren und behaupten  könne und ge
funden, daß  er ihme zu dem E nde  ein eigenes T e r r a in  aussuchen 
m ü ß te ,  w o rin ne n  er sich m it  seinen wenigen  L eu ten  la n g  ha l ten
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könne, a l s  da ist d a s  D om inikanerkloster , so gegen P e te r s h a u s e n  
über  gelegen ist und  eine I n s e l  machet. A l ld a  m ü ß te  er lassen die 
S tuck  und  a l le  andere  N otw end igkeiten  h in br in gen ,  um  sich zu 
w eh ren ,  auch au f  die Schisse, d am it  m a n  sowohl P e t e r s h a u s e n  a l s  
den N h e in  beschützen könnte, gute Acht Zu h ab en  suchen/ '

Konstanz ist wichtig und  h a t  eine vorte i lhaf te  L a g e .  E s  kann 
allzeit  zu W asser  und  zu L a n d  H ülse  be igeführ t  bekommen und  
w egen  des M o r a s te s  nicht leicht e ingenom m en  w erden . A u s  diesen 
G rü n d e n  m ü ß te  es  sofort in rechten S t a n d  gebracht und  a u s 
reichend befestigt w erden .

W e n n  m a n  d a ra n g in g e ,  die B efes t igung  durchzuführen, so 
w ä re n  gleichwohl die a l ten  S t a d t m a u e r n  und  T ü rm e ,  die von 
Q u a d e rs te in e n  zw ar  schlecht e rb a u t ,  indes  v ier S chuh  dick sind, zu 
konservieren, denn sie könnten a l s  G en era labschn it t  dienen. M a n  
kann solche v ier S chuh  dicken B ru s tw e h re n  sehr gu t  m it  E rde ,  
W a sse ra n la g e n  und  dergleichen verstärken!

Hinsichtlich des G e lä n d e s  m ü ß te  die S a c h e ,  f a l l s  m a n  sich zur 
B efes t igung  entschlösse, vo rher  m it  den Schw eizern  au sge m ach t  
w erden , da  ihnen der nächst anschließende B o d e n  gehört.  D e n n  
wollte  m a n  h in e in w ä r t s  sortisizieren, w ü rde  m a n  vielleicht w enig  
Nützliches schaffen und  auch viel H ä u se r  und  G e b ä u d e  einreißen  
müssen; sie zu ersetzen käme teuer. W e n n  sie in die A n la g e  e in
bezogen w erden  m ü ß te n ,  käme der B a u  sehr teuer ,  zu m al  a l le s  
a u f  einen N o f t ,  ja  einen doppelten  N ost von Holz m ü ß te  gesetzt 
w erden , w enn  m a n  ü b e rh a u p t  einen gu ten  und  beständigen  B a u  
h aben  w ollte . A lle in  der N ost w ü rde  nach m einen  B erechnungen  
m ehr  a l s  1 0 0 0 0 0  G u ld e n  verschlingenn. E s  ist um  Konstanz 
h e ru m  ein solcher M o r a s t ,  daß ,  w en n  m a n  einen Stecken schlägt, 
der nächste dabei w iederum  in die H öhe geht. H ie r  m u ß  m a n  sich 
somit vorsehen! „ I c h  g laube  nicht, d aß  m a n  es ,  w a n n  es  a n d e rs  
w egen  dem über  die M a ß e n  schönen T e r r a in  zu einer H a u p t 
festung zugerichtet w erden  solle, u n te r  deren Kosten einer M i l l io n  
b ew erten  könne." D e n n  m a n  m ü ß te  den P o s te n  auch recht be
w a h re n ,  dam it  m a n  sich der Schiffe  allezeit  bedienen könnte.

D e m g e m ä ß  geht meine M e in u n g  dahin ,  daß  m a n  Konstanz 
v or läu fig  soweit in O r d n u n g  b ringen  sollte, d aß  es fü r  die V e r 
te id igung  hinreicht, und  hernach erst m it  der Zeit  und  nach und 
nach nach M a ß g a b e  der vo rha nd ene n  M i t t e l  a u s b a u t ,  da  der O r t ,
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der von a l len  S e i t e n ,  der Schweiz, S ch w abe n  und  dem d a r a n 
stoßenden V o ra r lb e rg ,  m it  L e u te n ,  M u n i t io n  und P r o v ia n t  —  
wie es  im Schwedenkrieg  auch geschehen und der F e in d  zum A b 
marsch gezw ungen  w u rde  —  unterstützt w erden  kann, eine lange  
B e la g e r u n g  a u s z u h a l te n  v e rm ag .

G e g e n w ä r t ig  fü h r t  d a s  K o m m a nd o  in Konstanz der K aise r
liche G e n e ra l  der K av a l le r ie  Conte  de l a  T o u r .  E r  b it te t  um  E r 
h öhung  seiner B ezüge ,  da er jährlich n u r  tausend  G u ld e n  zu v e r 
zehren ha t .  E ine  B esatzung  ist nicht vorhanden . A u f  A n h a l te n  
des K o m m a n d a n te n  besorg t die B ürgerschaf t  die W achen. W ie , 
ist leicht zu erachten. E s  w ä re  höchstnötig, daß  eine geworbene 
M an n sch a f t  da e ingelegt w ürde . E t w a s  A rt i l le r ie  steht un te r  der 
L e i tu n g  des S tü c k h a u p tm a n n s  H eindl.

W e g e n  d e r  A r l b e r g i s c h e n  P l ä t z e  B reg enz ,  H ohenem s , 
N e u b u rg  und  G u tenb e rg  habe ich zu bemerken:

D i e  S t a d t  B r e g e n z
liegt h a r t  am  B odensee, L in d a u  gegenüber und  ist rückwärts  mit 
hohen B e r g e n  um geben . M i t  F ortif ika tionsw erken  kann m a n  dem 
O r t  also so gu t  wie g a r  nicht helfen.

H a r t  beim  A m ts h a u s  befindet sich ein P u lv e r tu r m .  E r  steht 
nicht sicher und  bedeutet eine große G e fa h r  fü r  die S t a d t .  E s  
w ä re  u nb ed in g t  nötig ,  a n d e r w ä r t s  und  zw ar  unw eit  des T u r m e s  
aus einer kleinen A nhöhe beim N h e in  ein d e ra r t ig e s  P u l v e r m a g a 
zin anzulegen . M a n  h ä t te  sich dann  keines Unglücks zu besorgen 
und könnte auch allzeit d a s  P u l v e r  gleich au f  den S e e  ab -  und 
h inw egfüh ren .

A u f  den B e rg e n  und  neben dem S e e  bestehen zw ar  einige 
L in ien  und  K lau sen ,  die sich zu höchst aus den P f ä n d e r  genannten  
B e r g  ziehen, a l le in  sie sind in schlechtem S t a n d ,  te i ls  ohne G r a 
ben, te i l s  n u r  von E rde  und  Faschinen in E ile  ausgeworfen. M a n  
m ü ß te  die A n la g e n  b is  in den S e e  führen , um  andurch den W eg , 
der jetzt neben dem S e e  hinzieht, richtig u n te r  F e u e r  nehmen Zu 
können.

Unw eit  B reg enz  liegt  gegen die Schweizerischen und B ü n d n e r  
G renzen  hin  aus einem B e r g  ein a l te s ,  schlecht g em au er te s  und 
zerfa llenes  S ch loß , d a s  gleichfalls von andern  anstoßenden B e r 
gen überhöht ist. V o n  ihm a u s  übersieht m a n  die E inm ü nd un g
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des N h e in s  und  des F lü ß c h e n s  Ach in den Vodensee. H ie r  nun ,  
Zwischen beiden F lüssen , bei Nheineck w ä re  eine Örtlichkeit,  die 
sich zur A n la g e  einer F es tu ng  vorzüglich eignete. B re g e n z  l ä ß t  
sich wie gesag t nicht a u s b a u e n .  W oll te  m a n  gleich die N e d o u te  am  
S e e  g rößer  machen, so w ä re  doch n u r  w enig  oder g a r  nichts a u s 
gerichtet, da  sie höchstens dazu dienen könnte, daß  die B e w o h n e r  
im F a l l e  der N o t  ihre besten S a c h e n  dah in  flüchten und  nachm als  
von dort a u s  au f  dem W asser  nach L in d a u  b ringen  könnten.

Zwei S t u n d e n  von B re g e n z  gegen K em p ten  zu befindet sich 
in einem tiefen G ra b e n  ein von Faschinen  und  P a l i s a d e n  a u f 
gerichteter P a ß .  I h n  v e rw a h r t  ein einziger M a n n ,  der a u f  die 
verbo tenen  W a r e n  achtzugeben h a t .  D ie  A n la g e  ist zu sam m en 
gefallen  und  h a t  m it  B re g e n z  keinerlei V e rb in d u n g .

A u s  dem Z ustand  der L in ien  und  K lau sen  geht hervo r ,  daß  
m a n  im  E rn s t fa l l  B reg enz  v e rw a h re n  könnte, den N es t  des L a n d e s  
aber  dem F e in d  überlassen m üßte .  M e in e  M e in u n g  geht dah in :  
M a n  m ü ß te  die G renze  von S c h w a b e n  gegen K em p ten  u n te r  be
sondern  Schutz stellen, u m  den F e in d  von w eitem  au fh a l te n  zu 
können, und  m i t te l s  des L a n d s a u f g e b o t s  jeden E inm arsch  zu v e r 
h inde rn  suchen. D e n n  ist der F e in d  erst e in m al  i n s  L a n d  v o r 
g edrungen ,  so h ä l t  es  schwer, ihn w ieder  h in a u szu tre ib en .

D ie  P o s te n  B re g e n z ,  H o h e n e m s ,  N e u b u rg  und  G u te n b e rg  sind 
m it  L a n d e sm il iz le u te n  besetzt. S i e  stehen u n te r  dem K o m m a n 
d an ten  und  L an desm ilizob r is ten  F e r d in a n d  C a r l  von N ost,  der in 
A nsehung  seiner und  seiner V o re l te rn ,  und  zw a r  von ihm seit 41 
J a h r e n  gu t  geleisteten D ienste  u m  E rh ö h u n g  seines G e h a l t e s  e in 
kommt. S e in e r  Verd ienste  w egen  und  angesichts des hohen  A l te r s  
h ä t te  er sie du rchaus verdien t .

D i e  S t a d t  u n d  d i e  b e i d e n  S c h l ö s s e r  
H o h e n e m s

D ie  S t a d t  H o h e n e m s  liegt  drei S t u n d e n  von B reg enz  und  h a t  
eine sehr günstige militärische L a g e -  vom S tä d tc h e n  b is  an  den 
N h e in  dehnt sich nämlich S u m p f l a n d .  M a n  könnte h ie r  d a s  L a n d  
schließen und  diese S p e r r e  b is  zu den nächst au f  einem B e r g  ge
legenen  Schlössern  führen . B e im  ersten S ch loß  reichte der N a u m  
gu t  a u s ,  N e u e s  zu b a u e n  und  eine starke Besatzung  u n te rz u 
bringen .
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A lle in  da bet O r t  ziemlich w eit  im L a n d  liegt, braucht m a n  ihn 
n u r  in  F e in d s g e fa h r  m obachtnehm en. D e n n  schließlich ist es ein 
G eb o t  der V e rn u n f t ,  vorab  die G renzen  gut zu v e rw ahren  und zu 
sichern. D e s h a lb  habe  ich auch unw eit  des B ü n d n e r  Grenzpostens 
G u te n b e rg ,  von dem ich noch berichten w erde, einen O r t  am  N hein  
auserse hen ,  au f  den m a n  zweckmäßig eine F es tung  bauen  m üßte . 
M a n  w ü rde  dann  den F e in d  dahin  leiten und zwingen, sie nicht 
liegen zu lassen oder doch w en igstens  einige tausend  M a n n  von 
ihm festhalten können. D e m  O r t  ließe sich jederzeit Hülse zu
füh ren ,  etliche tausend  M a n n  w ä re n  dort un terzubr ingen  und  im 
stande, V orstöße zu machen, etliche andere  tausend  fanden  dort 
Zuflucht, b is  Hilfe au fgeboten  ist.

Z w a r  braucht m a n  w egen der B ü n d n e r ,  die m it  den S chw ei
zern im B u n d  stehen, keine große B e s o rg n is  hegen, es  gebietet 
aber  die N a iso n  de guerre , gegen die N ac hb arn  „ in  gu ter  P o s i 
t u r "  zu stehen.

I n  H o hen em s  h a t  der K aise r  V urgrecht.  V i s  vor kurzem stand 
die siebzehn M a n n  starke Besatzung, L an desm il iz ,  u n te r  dem K o m 
m ando  des L a n d m i l iz h a u p tm a n n s  J o h a n n  A n ton  I e l i n  von C ro n -  
selden. N e u e rd in g s  w urde  sie auf  A n ord nu ng  des G e n e ra l s  der 
K av a l le r ie  Conte  de la  T o u r  durch Schweizetmiliz  abgelöst.

D a s  S c h l o ß  N e u b u r g
liegt dre iv ierte l  S tu n d e n  vom N h e in  und  ist so bewehrt,  daß  es 
sich eine kleine Zeit verteidigen könnte. W ei l  gegen dem B ü n d n e r -  
lan d  a u ß e r  S ch loß  G u te n b e rg ,  d a s ,  wie sich ergeben w ird, in 
schlechtem S t a n d ,  sonst nichts gelegen, schiene m ir  zweckmäßig, 
N e u b u rg  in gutem  baulichen S t a n d  zu h a l ten  und  m it  P u lv e r  und 
B le i  nach N o td u r f t  versehen zu lassen, dam it  m a n  imstande ist, 
den F e in d  eine Z e i t lang  h ier auszuhalten .

D e r  K o m m a n d a n t ,  H a u p tm a n n  J o h a n n  C a s p a r  A berer , früher 
in einem S a lzburg ischen  N e g im e n t ,  beschwert sich b it ter  über u n 
gerechtfertigte A bzüge an  feinen Gebührnissen.

V o n  S ch loß  N e u b u rg  habe ich mich nach F e l d k i r c h  begeben. 
A u f  dem dortigen  Sch loß  S ch a t te n b u rg  liegt e tw as  Geschütz, 
M u n i t i o n  und K r ie g s g e rä t  u n te r  Obsicht eines Z e u g w ar te s .  D a n n  
n a h m  ich den B ü n d n e r  Grenzposten
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S c h l o ß  G u t e n b e r g  
i n Augenschein. D a s  S ch lo ß ,  d a s  eine V ierte ls tunde  vom  R h e in  
und  eine ha lbe  von dem gegen u n s  gelegenen B ü n d n e r  G ren z -  
p a ß  en tfe rn t  ist, befindet sich in einem ganz m iserablen  Zus tand  
und  sieht m ehr  einem H a u s  a l s  einem S ch loß  gleich. D a m i t  ist 
g a r  nichts anzufangen .  D a m i t  der O r t  sich w en igs tens  w ehren , 
vielleicht sogar  eine kleine feindliche T ru p p e  e tw a s  beschäftigen 
kann, m ü ß te  m a n  ihn von Zeit  zu Zeit nach N o td u r f t  m it e tw a s  
M u n i t i o n  u nd  P u l v e r ,  B le i  und  L u n te n  versehen.

M e in  Gesamteindruck geht somit dah in ,  daß  die meisten P lä tze  
hinsichtlich ih re r  B e fe s t ig u n g s a n la g e n ,  L eu te ,  M u n i t i o n  und  P r o 
v ia n t  schlecht besorgt sind und  a lle  in bessern S t a n d  gebracht und 
m it  m ehr  M a n n sc h a f t  besetzt und  besser au sg e s ta t te t  w erden  
müssen.

D i e  V o r a r l b e r g i s c h e  L a n d e s m i l i z  
besteht in d re itausend  verläßlichen  M ä n n e r n .  S i e  versehen sich 
selber m it  G ew ehren  und  w erden  zw eim al im J a h r ,  im F r ü h l in g  
und  H erbst,  gemustert .  D a g e g e n  sind die S t ä n d e  gebunden, j ä h r 
lich Zweihundert M a l t e r  K o rn  und  e tw a s  M u n i t i o n  und d a s  
Schanzzeug  beizuschaffen. M i t  dieser M i l iz  ist d a s  L a n d  gut 
versorgt.

D ie  dringendste A u fgab e  w ä re  somit, die L in ien  u n d 'S c h a n z 
an la g e n  bei B re g e n z  he rum  gegen S ch w abe n  in wesentlichem 
S t a n d  zu e rh a l ten ,  die nächste, alle P ässe  nach N o td u r f t  zu v e r 
wachen, d am it  d a s  L a n d  vor jedem feindlichen E in fa l l  sicher ist. 
Und n u n  noch einige A n g a b e n  über

d i e  V e r w a l t u n g .
I n  den vorländischen P lä tzen  —  dies sind in den V o r a r lb e r 

gischen H errschaften  die P o s te n  B re g e n z ,  H o hen em s ,  N e u b u rg  und 
G u te n b e rg ,  im oberösterreichisch-Schwäbischen die S t a d t  K o n 
stanz, R ad o lfze ll  und die B u r g  H ohenzollern  und  im b re isgau isch-  
Vorderösterreichischen die H au p tfe s tu ng  F re ib u rg ,  sodann  V i l l in -  
gen und  die vier W a lds tä d te  R heinselden, Säck ingen , L a u fe n b u rg  
und  W a l d s h u t  —  be tragen  die lau fenden  H e e re s a u s g a b e n  an  B e 
soldungen  der K o m m a n d a n te n  und  an de re r  M i l i tä rp e r s o n e n ,  E r 
h a l tu n g  der F or t is ika t ionen  und  A u s s ta t tu n g  der A rse na le  rund  
75 0 00  G u ld e n  im J a h r ,  und  w en n  m a n  die jetzt zuweilen v o r 
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fa l lenden  E x t r a a u s g a b e n  einbezieht, 100  000  G u lden .  D ie  Kosten 
fü r  die V e rp f le g u n g  a u s  den M a g a z in e n  und die M ilizen  sind 
nicht mitgerechnet.

D ie  Kosten w u rden  sonst fast einzig und  allein  a u s  den K o n 
t r ib u t io n sg e ld e rn  bestritten , die die B re isgau ischen , Schwäbischen 
und  V orarlberg ischen  S t ä n d e  jährlich v e r w i e g t e n .  S e i t  aber  die 
S t ä n d e  durch die W in te rq u a r t ie re  ü be rm äß ig  belastet sind, und 
zw ar  in  n a t u r a  a l s  in G eld ,  sind sie kaum Vorschüsse zu leisten 
imstande. Und w enn  sie gleichschon a l l  ihre K rä f te  an spann ten  
und fü r  d a s  gemeine W o h l  d a s  Ä ußers te  h ergäben ,  so w ürden  die 
G e ld e r  jetzt nicht m ehr wie vorher  aufgew endet,  so höre ich, nicht 
m ehr verw endet zu Versetzung der vorderösterreichischen Plätze, 
B e l ie fe ru ng  deren M a g a z in e  und  Z eughäuser ,  sondern an der-  
w ä r t s h in  „nach eigener D isp o s i t io n " .  D a m i t  fehlt natürlich die 
Deckung zu U n te rha l t  und B es tre i tu ng  der K riegserfordernisse  
d e ra r t ,  daß  die Kriegskassen zu F re ib u rg  und  Konstanz erschöpft 
sind. E s  ist nicht soviel vorhanden , daß  den K o m m a n d a n te n ,  A r t i l 
ler ie-  und  Zeugbedien ten  die rückständige B eso ldung  —  von den 
täglich vorfa l lenden  F o r t i f ik a t io n s -  und  In s ta n d se tz u n g sa u sg a b e n  
ganz zu schweigen —  abgeführ t  und  bezahlt werden kann. W enn  
nicht A bhü lfe  geschieht und  die V erw il l igu ng sg e lde r  in den L a n 
den be ibehalten  w erden  können, stehen äußers t gespannte  V e r 
hältnisse bevor.

Nach  M e in u n g  der S t ä n d e  in den V o r la n d e n  m uß  die erste 
B esserung  von  der W in te rq u a r t ie r s o rd n u n g  her  kommen. D a n n  
h ä t te n  die S t ä n d e  w ieder die Möglichkeit, K riegss teuern  und 
S o n d e rv e rw il l ig u n g e n  au fzubringen. D a n n  m üßten  diese G elder  
aber  auch verw endet w erden  zur B e z a h lu n g  der L öh nu ng en ,  B e 
lieferung  der A rse na le  und  Z eughäuser ,  fü r  F o r t i f ik a t io n s -  und 
R e p a r i e r u n g s -  und  andere  H e e re sa u sg a b e n .  O d e r  aber andere 
G e ld e r  m ü ß ten  in gleicher Höhe von a u s w ä r t s h e r  in die V o rlande  
h ineingebracht w erden .

A u s  alle dem erg ibt  sich, wie schlecht es m it  den V or la nd en  
steht. D ie  P ässe  und  w ehrfäh igen  Örtlichkeiten sind nicht befestigt 
oder nicht genug befestigt. S i e  sind nicht ausreichend besetzt, ge
legentlich auch g a r  nicht. E s  fehlt ihnen an  M u n i t io n  und P r o 
v ia n t ,  an  beständigen  und  zulänglichen M i t te ln .  M e in e  M e in u n g  
geht n u n  dah in :



6 8 Joseph Ludolph Wohleb

E rs te n s  m ü ß te n  die P lä tze  in den V o r la n d e n ,  absonderlich die 
H au p tfe s tu ng  F r e ib u r g ,  die W a ld s tä d te ,  die L in ie n  beim N o te n  
H a u s ,  dann  Konstanz und  B re g e n z  a m  Bodensee  in baulichem 
S t a n d  an g e fü h r te rm a ß e n  e rh a l ten  w erden , w en n  a n d e r s  m a n  d a s  
L a n d  b ehaup ten  w ill ,  w o ra n  so viel gelegen und  von dem die 
an de rn  kaiserlichen L ä n d e r  bedeckt w erden .

Z u m  an dern  m ü ß te n  sie m it  L eu te n ,  M u n i t i o n  und  P r o v i a n t  
in F r i e d e n s -  und  K riegsze i ten  nach N o td u r f t  versehen und  dazu 
fü r  sie ein Zulänglicher B e t r a g  sichergestellt w erden .

W e i te r  meine ich: D a  die S chw eizerreg im en te r  eine viel zu 
hohe G esam tbeso ldung  beziehen und  d ies au ß e rd e m  trotz ihrer  
n u r  ha lben  S tä r k e  —  ö fte rs  bestehen die K o m p a g n ie n  in kaum 
vierzig oder fünfzig M a n n  —  und dazu Schw ierigkeiten  machen, 
w enn  sie eingesetzt w erden  sollen, m ith in  der kaiserliche D iens t  
schlecht versehen ist, sollte m a n  sie abdanken, sofern es die po l i
tischen E rw ä g u n g e n  vers ta t ten ,  und  sta t t  ih re r  ein vorländisches 
R e g im e n t  von zweitausend oder w en igs tens  fünfzehnhunder t  M a n n  
anw erb en .  W e n n  m a n  es  au f  A r t  und  W eise der a n d e rn  kaiser
lichen R e g im e n te r  verpflegen  l ä ß t ,  w erden  nicht a l lein  alljährlich  
große A u s g a b e n  gespart,  sondern  es  könnten auch diese L eu te  die 
so d ringend  nö tigen  A rb e i ten  zu Konstanz und  a n  a n d e rn  O r t e n  
durchführen. W a s  a n  den ü be rm ä ß ig e n  Kosten fü r  die S chw eizer-  
reg im en te r  e ingespar t  w erden  kann, deckt die Kosten der A n w e r 
bung  in kurzer Zeit.

W a n n  die P a ß  recht e rb aue t  und  m it  dieser regu l ie r ten  M il iz  
besetzet, sonsten auch m it  der erforderlichen M u n i t i o n  und  P r o 
v ia n t  versehen und  die L an dm il iz  h in  und  w ieder  in denen L a n d e n  
exerziert, gem ustert und  ausgeschossen, auch wie sie sich in F e i n d s 
gefahr  zu ve rha l ten  unterr ich te t  w ü rde ,  w ü rde  d a s  L a n d ,  a l l 
vorderis t  w a n n  m a n  jezuweilen nach erheischender G e fa h r  m it  ein 
und  ande re n  reg u l ie r ten  M i l iz  fukkurieren tä te ,  sich schon zu desen- 
dieren im stand  sein.

Hoffentlich dom in ier t  der Eigennutz nicht also w ie  b ish e r ,  son
dern  w ird  d a s  G em einw o h l  in  den V o rd e rg ru n d  gerückt und  die 
benötig te  V e ra n s ta l tu n g  von den L ä n d e rn  noch zur rechten Zeit
vorgekehrt.
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Der Einbruch der Franzosen in den Hegau im Herbst 1796
A m  24. J u n i  1796  überschritt G e n e ra l  M o r e a u  bei Kehl den 

R h e in .  D ie  unzulänglichen K re is t ru p p e n ,  die den lan ge  e rw a r 
teten  Ü bergang  h ä t te n  h inde rn  sollen, versuchten n u r  geringen 
W iders tand ,  die R e ich s t rup pe n  w u rden  a n f a n g s  J u l i  bei M u g g e n 
sturm geschlagen. S üd lich  der E inbruchsstelle  dachte ü berh aup t  
kaum jem and  an  A bw ehr.  S o  stand innerhalb  w en iger  T a g e  die 
ganze französische R h e in -M o s e l -A rm e e  au f  dem rechten S t r o m 
ufer, w il lens  und  bereit  w eiter  vorzustoßen.

F ü r  große Teile  S ü d d e u tsc h la n d s  b egan n  eine Schreckenszeit, 
wenngleich die F ranz ose n  zunächst a l s  B e f re ie r  und  F re u n d e  zu 
kommen b ehaup te ten  und  die T ru p p e n  au f  dem Vormarsch meist 
in Zucht und  O r d n u n g  geha l ten  w urden . D ie s  änder te  sich a l le r 
d in gs  von G r u n d  au f ,  a l s  nach den S ie g e n  des E rzherzogs K a r l  
von Österreich den H ee rfüh re rn  der deutsche B o d e n  zu heiß u n te r  
den F ü ß e n  w urde  und  die G e fa h r  einer U m klam m erung  ihnen den 
Rückzug au fnö tig te .  N u n  zeigten sich die F ranz ose n  von einer 
ganz an de rn  S e i t e .  D ie  Nachrichten über G e w a l t ta te n ,  R ä u b e 
reien und  B ra n d le g u n g e n  nehm en schier kein Ende. A n  den D u rch 
marschwegen blieb kein O r t  verschont. D ie  Listen über die in 
diesen T a g e n  er l i t tenen  V erluste  und  E inb uß en  der B evölkerung  
füllen a lle in  im Fürs tenberg -A rch iv  in Donaueschingen  dicke B ä n d e .  
E in ige  Berich te  des f  ü r s t e n b e r g i s c h e n  R a t s  u n d  
O b e r v o g t s  z u  E n g e n  F r a n z  J o s e p h  6  a  l 6 6) seien 
hier zusam m engefaß t .  Kennzeichnend fü r  die weitschauende fü r -  
stenbergische V e rw a l tu n g  ist d a s  B es treben  des B e a m te n ,  einen 
Heckenschützenkrieg nicht aufkommen zu lassen:

G es te rn  (22. S e p te m b e r  1796) ,  berichtet S a l b ,  w urde  im H egau  
durch F e u e r re i te r  und  S tu rm sch lag en  ein L a n d s tu rm  gesammlet, 
welcher d a s  französische P u lv e rm a g a z in  bei Stockach wegnehmen 
wollte.

D ieser  L a n d s tu rm ,  welcher in vielen hun der t  te i ls  m it K u g e l
büchsen, F l in te n  und  P is to l  und  te i l s  m it S p ie ß ,  P r ü g e ln  und  
Ä r t e n  bew affneten  B a u e r n ,  H andw erkern  und  T a g lö h n e rn  be
stund, h a t  aber ,  wie jeder vernünf t ige  Mensch es sich h ä t te  v o r 
stellen können und  sollen, so sehr fehlgeschlagen, daß die H eg au er  
fe rn e rs  nicht m ehr  S t u r m  lau fen  w ollen , denn es w urden  durch
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französisches K ar tä tschenfeuer  v ier L a n d s tü rm e r  totgeschossen und 
viele blessiert.

D e r  L a n d s tu rm ,  welcher von  dem sich schon eine zeit lang  im 
H e g a u  ausha l tenden  jungen  B a r o n  von  N am schw ag  in der B e 
trunkenheit a n g e fü h r t  w u rde ,  m u ß  wahrscheinlich m it  Vorwissen 
der Stockachischen B e a m te n  geschehen sein, w eil der dortige O b e r 
a m ts a d ju n k t  Tscheppe und  der Nellenburgische F ors tm eis ter  E b e -  
renz —  welche beide vorgestern  nachts  um  9 Uhr vermutlich  in 
der Absicht, meine G es innung  Zu sondieren, bei m ir  w a re n  und 
v orga ben ,  daß  sie gestern in a l le r  F r ü h e  nach H ilz ingen , S in g e n ,  
M ü h lh a u s e n  usw. reisen und  die fernere  S t r a ß e n r a u b  und  andere  
Exzesse m it  a l lem  E rns t  abstellen w ollen  —  an s ta t t  au f  H ilz ingen  
aber  w ieder  über  Urach nach Stockach zurückreisten und  die zu 
Urach an ge tro ffenen  e inundzw anzig  französischen V o lo n tä r s ,  welche 
über Stockach zur A rm e e  marschieren w o llten ,  m it  dem zurück
wiesen, daß  in Stockach die B a u e r n  in W a f fe n  stehen und  die 
S t r a ß e  von Urach b is  E ige l t ing en  m it  etlich h u n d e r t  B e w a f fn e te n  
besetzt sei. I n  einem R undschre iben  des  N ellenburgischen  O b e r 
a m ts ,  d a s  nach dem Feh lschlagen  des L a n d s tu rm e s  erlassen w urde ,  
steht auch u n te r  an d e rm ,  daß  der L a n d s tu rm  au se in a n d e rg e h e ,  
a l les  w ieder ruh ig  sei und  dahero  die französischen T r u p p e n  von 
E n g e n  sicher nach Stockach passieren könnten.

D e r  L a n d s tu rm ,  an  welchem ich ebenso w enig  a l s  m ehr andere  
B e a m te  im H e g a u ,  die sich au f  M o rd d ro h u n g e n  ih re r  A m ts u n te r 
gebenen in die Schweiz flüchten m u ß ten ,  A n te i l  h ab ,  dürste keine 
gu ten  F o lg e n  b ringen . D ie  Hochenhöwischen U n te r tanen  aber  
w erden , wie ich hoffe, w egen  m einem  b ishe r ig en  B e t r a g e n ,  mit 
welchem sowohl die hiesige S a u v e - g a r d e  a l s  auch die zu und  von 
der A rm e e  h in  durchmarschierenden F ranz ose n  zufrieden sind, 
n ichts S c h lim m e s  zu besorgen h aben ,  w en n  sie a n d e r s  meinen 
pflichtschuldigen E r m a h n u n g e n ,  die ich bei a l len  G elegenheiten  
recht nachdrücklich w iederhole , noch se rn e rs  nachkommen und  sich 
durch u nü ber leg te  N a c h b a rn  nicht zur gleichen Exzessen verleiten  
lassen.

Um den S che in  zu w a h re n ,  habe  d a s  Nellenburgische O b e r 
a m t  in Stockach an  die G em einden  fo lgendes „ C irc u la re "  gegeben:

E in  französischer O ff iz ie r ,  der m it  seiner F r a u  und  andere r  
B e g le i tu n g  heute  früh  von h ier abreiste, kam wieder m it  der
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Nachricht Zurück, daß  er au f  der öffentlichen L a n ds traß e  Mischen 
E ige l t ing en  und  Aach von R äu bern  angegriffen , a u sge p lü nd er t  
und  seiner P a p ie r e  b e ra u b t  w orden  sei.

D a  w ir  schon w iederholt  unsern  un tergebenen  G em einden  be
fohlen und  an de rn  angelegentlichst ge ra ten  haben , sich bei allen 
V orfa l lenhe i ten  ruh ig  Zu be tragen  und  n u r  gegen G e w a l t t ä t ig 
keiten und  M iß h a n d lu n g e n  G e w a l t  Zu gebrauchen, so e rw arten  
w ir  nicht, d aß  sich hierländische B u r g e r  solch räuberischen Unter
n ehm un gen  unterziehen w ürden .

W i r  können indessen nicht bergen , daß  M o r d ta t e n  und  P l ü n 
derungen , w enn  sie auch von f rem dem  N äuberges inde l  vorgenom 
men w erden , jenen O r t e n ,  in deren Nachbarschaft sie sich ereignen, 
die t rau rig s ten  F o lg e n  ZuZiehen können, indem d a s  Zur W u t  ge
brachte M i l i t ä r  zu Ausschw eifungen  schreiten und  sich durch B r a n d  
und  M o r d  rächen möchte.

W ei l  es  n un  sehr t r a u r ig  w ä re ,  w enn  sich solche unglücklichen 
Ereignisse in dem Bezirk unserer V e rw a l tu n g  Zutragen w ürden , 
und weil es  unser A m t  ist, fü r  d a s  W oh l  der U n te r tanen  a l s  für  
die S icherhei t  der R eifenden  Zu wachen, so verordnen  w ir  anm it ,  
daß  von n u n  a n  jedem R eisenden  von O r t  Zu O r t  ein G ele i t  a u s  
dem M i t t e l  der B u r g e r -  oder B au ernscha f t  m itgegeben werde und 
daß  die G em einde , die d a s  G ele i t  gibt, fü r  d a s  L eben  und  d a s  
E ig e n tu m  oder jede M iß h a n d lu n g  der R eisenden  verantwortlich  
sein soll.

D a m i t  sich aber  kein f rem des  Gesindel einschleichen könne, so 
w ird  von jeder G em einde  von Zeit zu Zeit in denen W a ld u n g e n  
und  hauptsächlich an  den S t r a ß e n  Zu streifen sein und  über den 
B e fu n d  u n s  wöchentlich Nachricht gegeben werden. —

E in  O b e r l e u tn a n t  von den kaiserlichen C h eve au r leg e rs  mit 
ohngefähr  Zwanzig M a n n  und ein O b e r le u tn a n t  von der kaiser
lichen I n f a n t e r i e  m it  beiläufig  sechzig M a n n  griffen gestern 
(29. S e p te m b e r  1796) v o rm it ta g  die au f  der R etirade nach F r e i 
burg  befindlich gewesene französische B a g a g e  bei Donaueschingen 
cm und d rä ng ten  solche sam t der be iläufig  in zweihundert M a n n  
bestandenen  Bedeckung m it B eih ilfe  des von Donaueschingen, 
P so h re n ,  Geisingen, H au sen  im Kirchtal usw. m itgelausenen L a n d 
s tu rm s b is  h ie rher  zurück.

Hierselbst verein ig te  sich diese Bedeckung mit der in h under t-
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fünfzig M a n n  bestandenen  S a u v e - g a r d e  von h ier , und  so schien 
es anfänglich , a l s  w enn  sie dem Vorrücken der Kaiserlichen E i n 
h a l t  machen und  die N e t i r a d e  der B a g a g e  nach Stockach und  
S cha f fhau sen  decken w ollten .

M i t t l e r w e i l  v e r la n g te n  die kaiserlichen O ffiz iere ,  daß  m a n  
nicht n u r  dahier , sondern auch au f  dem ganzen  L a n d e ,  wie es 
a u s w ä r t s  geschehen seie, S t u r m  schlagen lassen soll. I c h  ve rw e i
gerte  aber  dieses u n te r  dem V o rw a n d ,  daß  es gegen die W a f fe n -  
s t i l ls tand s t rac tan ten ,  die zu verletzen ich nicht befug t sei, lau fen  
w ürde . D a r a u f  l ießen sie durch in die S t a d t  geschickte G em eine  
die B ürge rsc ha f t  zum S t u r m l ä u t e n  au f fo rd e rn ,  und  ein kaiser
licher C h e v e a u r le g e r  befahl der versam m elten  B ürge rsc ha f t ,  die 
Kirche m it  G e w a l t  einzusprengen , um  S t u r m  zu läu te n .

U nter tä t ig e r  M i tw irk u n g  der dah ier  befindlichen d iesseitigen 
Contingen tso ff iz ie re  g e lang  es m ir ,  die g rö ß te n te i ls  dazu geneigte 
B ürge rsc ha f t  davon  abzuh a l ten ,  auch verhü te te  ich in der S t a d t  
selbst die M i ß h a n d lu n g  und  P lü n d e r u n g  der nach S ch affhau sen  
fliehenden F ranz ose n .  H in geg en  w u rde  diese desto schlimmer in 
dem A ltd o rf  und  a u ß e r  der S t a d t  au f  der S c h a f fh au se r  S t r a ß e  
m iß han de lt  und  sowohl von B ü r g e r n  a l s  B a u e r n  vom  L a n d e  rein 
a u sg e p lü n d e r t .

D e r  hierdurch en tstandene a llgem eine  L ä r m  m a g  d a s  f ran zö 
sische M i l i t ä r  g lauben  gemacht h aben ,  daß  auch die hiesige L a n d 
schaft sich zu dem L a n d s tu rm  schlagen w erde, und  bewog solches, 
seine vor der S t a d t  genom m ene v or te i lhaf te  S te l lu n g  zu verlassen 
und gegen Stockach zu re t ir ie ren .

A l le s  w a r  dah ier  und  in der G egend  bei der A nkunft  der K a i 
serlichen voller  F re u d e n  und  besonders  da sie versicherten, daß  
ihnen die kaiserliche A rm e e  au f  dem F u ß  nachfolge. D iese  F re u d e  
h a t  sich aber  um  v ie les  gem inder t ,  da die Kaiserlichen noch diese 
abgewichene N ach t  m it  der gemachten B e u te  und  acht G efa n g en e n  
von h ier ab nach D o n a u e schingen g egangen  sind.

N u n  lebe ich w egen  dem Schicksal der hiesigen S t a d t  und  des 
L a n d e s  in b a n g e n  S o r g e n ,  besonders  da ich diesen M o r g e n  v e r 
nehm en  m u ß te ,  daß  die F ra n z o se n  sich in Stockach sehr zahlreich 
ve rsam m len  und  b e re i ts  m ehrere  tausend  M a n n  daselbst angekom
m en seien. E s  ist zu befürchten, daß  sie sich bei ih re r  R uckkunft 
h ierher  der e r l i t tenen  Unbilden h a lb e r  an  S t a d t  und  L a n d  rachen
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dürften . Zugleich will  m a n  aber  auch behaup ten , daß  einige t a u 
send Kaiserliche von T u t t l in g e n  her gegen Stockach im Anmarsch 
seien, wie d a n n  auch wirklich sich soeben ein H usa ren pa tro u i l le  
von dorther  sich dahier  sehen ließ und  den F e in d  bei Stockach 
recognoscieren zu w ollen  vorgab . D iese s  l indert  in e tw a s  meinen 
K u m m e r .  —

B e i  der R e t i r a d e  d e r  k a i s e r l i c h e n  A r m e e  am  
23. J u l i  179 6  m ußte  ich in E ng en  zu V e rh ü tu n g  der bedrohten 
P lü n d e r u n g  Vonseite des P r i n z - C ondeischen C o rp s  nicht n u r  alle 
H e r rn  S t a b s -  und  andere  O ff iz ier  von Zwei D ivis ionen G renz-  
h usare n ,  sondern auch viele O ff iz ie r  von denen kaiserlichen R e g i 
m en te rn  a u s  eigenen M i t t e ln  verpflegen, welches dann  auch die 
gute W irkung  h a t te ,  daß  die kaiserlichen O ffiz ier  m it ihren T r u p 
pen au f  m ein  d ringendes Ansuchen solang in E ng en  sich a u f 
h ielten , b is  m a n  von denen Condeischen gänzlich befreit w a r .

B e i  der I n v a s i o n  d e r  F r a n z o s e n  am  31. J u l i  und 
1. A ugust  logierte  und  bew irte te  ich m ehrere  G en era le  und viele 
andere  O ff iz ie r  m it  solcher Zufriedenheit ,  daß  G e n e ra l  F e r in o  auf  
die an  mich gestellte F r a g e ,  w a s  ich jährlich zur B eso ldung  hab , 
meine B e d ie n u n g  öffentlich belobt ha t .

E s  ist in E ng en  allgemein  bekannt, wie sehr ich die an  
M icha e l i ta g  von seiten der U n te r tanen  und B ü r g e r  in A ltdo rf  und 
zu E n g e n  den re t ir ie renden  F ranz ose n  w iderfahrene  M iß h a n d lu n g  
und  P lü n d e r u n g ,  die g a r  nicht a u s  Anhänglichkeit an  d a s  kaiser
liche In te re sse ,  sondern bloß a u s  R aubsucht geschah, zu verhindern  
suchte- aber  a lle  Exzesse konnte ich ohnmöglich abw enden , ohne 
selbst m iß han de lt  zu werden.

Nachdem  zwei T a g e  darnach ein französisches M i l i tä rk o m 
m ando  von ohngesähr 150  H u sa ren  nach E ng en  kam und  wegeVi 
der eben e rw ä hn te n  V o rg ä n g e  die S t a d t  E ng en  und d a s  A ltdorf  
zu p lü n d e rn  und  in B r a n d  zu stecken m it  a l le r  Ungestüm drohte, 
so gab  ich m ir  a lle  pflichtschuldige M ü h e ,  den kommandierenden 
O ffiz ier  durch kostspielige B e d ie n u n g  dahin  zu besänftigen und zu 
bewegen, daß  er, gegen meine Zusicherung, m i t te ls  genauer  H ä u -  
servisikation die von B ü r g e r n  und U n te r tanen  geplünderten  Effec
ten rückgeben zu w ollen , nicht n u r  d a s  in dem Hause des A lo is  
H ü n e rw a d e l  im A ltdo rf  be re i ts  an gefangene  P lü n d e rn  w ieder a b 
stellte, sondern auch von all  w e iterer  S a t i s f a c t io n s n a h m e  abstund.
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Zwei T a g e  von d e r  f r a n z ö s i s c h e n  R e t i r a d e  v e r lan g te  
der m it  67  C h eve au xle g e rs  in E n g e n  gestandene kaiserliche G r a f  
B rasc hm a , daß  ich in dem Aacher W a ld  au f  der Chausseestraß  
e inen V e rh a u  ve rans ta l te n  möchte. N achdem  ich aber  dieses u n te r  
nachdrücklicher V orste llung  übler  F o lg e n  m it  a l le r  Höflichkeit a b 
schlug, so w u ß te  derselbe die B ew erkste ll igung  durch den S c h u l t 
heiß M a d e r  m it  dem Zu erwirken, daß  dieser gegen a l l  meine 
ernstgem einte  V e r w a r n u n g  den V e rh a u  m it  47  bew affneten  B ü r 
gern  deckte, welche nach der B e h a u p tu n g  des französischen G e n e 
r a l s  Eckmaier von der u n te r  seinem K o m m a n d o  gestandenen  A v a n t 
garde  sieben M a n n  totgeschossen und  dreizehn M a n n ,  die in 
m einem  Q u a r t i e r  v e rbunden  w u rden ,  ve rw un de t  h aben  sollen.

W ie  n u n  R i t tm e is te r  G r a f  B ra sc h m a ,  nachdem die französische 
A v a n tg a rd e  den V e r h a u  durchbrochen h a t te ,  m it  seiner M a n n 
schaft re t i r ie r te ,  so sahen sich auch die bew affne ten  E n g e n e r  B ü r 
ger genötige t ,  sich zu en tfernen . Und nachdem G e n e r a l  Eckmaier 
bei seinem A nzug  gegen die S t a d t  m it  K a n o n e n  und  K artä tschen  
feuern  ließ, so kam auch der unschuldige T e i l  der E n g e n e r  und 
A l tdo rfe r  B ü rge rsc ha f t  in solchen Schrecken, daß  a u ß e r  m ir ,  dem 
H e r rn  S t a d t p f a r r e r  von S t r e n g ,  H e r rn  O b e r l e u tn a n t  M e rk ,  dem 
K an ton -Schaffhaus ischen  A m tm a n n  W iz ig m a n n  und  K anzlis t  H us-  
schmid b is  a u f  neun  B ü r g e r  a l le s  die S t a d t  und  d a s  A l tdo r f  
verließ.

A l s  ich dem kom m andierenden  G e n e ra l  en tgegengehen  und  um  
S c h on un g  b it ten  wollte , so spann te  von der in der S t a d t  e in
gerückten äußers t  au fgebrach ten  A v a n tg a rd e  der einte Chasseur 
den P is to l  gegen mich, zwei andere  r i t ten  m it  b loßen  S ä b e l n  auf  
mich los .  D ie  I n f a n te r i s t e n  sp reng ten  m it  a l le r  G e w a l t  meine 
K e l le r tü r  au f  und  ein H a u fe n  davon  d ra ng  in m ein  K in dsz im m er ,  
in  welchem meine weiße Wasch w a r ,  ein, w o ra u f  d a s  P lü n d e r n  
bei m ir  den A n fa n g  n a h m  und  wodurch ich m it  Einschluß dessen, 
w a s  m ir  von m einen  zur B e s ä n f t ig u n g  und  B e d ie n u n g  der F r a n 
zosen nicht geflüchteten M o b i l ie n  noch a l les  in der F o lg e  noch ge
r a u b t  w u rde ,  über  v ie rhunder t  G u ld e n  W e r t s  verlor.

S o w e n ig  ich die gem einen F ranz ose n  w egen  dieser feindseligen 
B e h a n d lu n g  zu v e ra rg e n  w u ß te ,  ebenso w enig  w ü rde  ich dem kom
m a nd ie renden  G e n e ra l  h aben  verdenken können, w en n  er mich aus 
der S t e l l e  m assacrier t  h ä t te ,  indem  dieser gleich den gemeinen
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F ranz ose n  h a t  g lauben  müssen, daß  d a s  V orgenom m ene von mir 
angeo rdn e t  w orden  sei. Freilich  w urde  ich von G e n e ra l  Eckmaier 
m it schreckenvoller Heftigkeit bewillkommt. N achdem ich mich aber 
auf  a l le  tunliche A r t  entschuldigte und  der A rm ee  meine Dienste 
offerierte, diese auch, von B e a m te n ,  a l len  an de rn  herrschaftlichen 
D ie n e rn  und  den B ü r g e r n  ganz verlassen, m it  unsäglicher M ü h e  
und Unkosten erprobet hab ,  so w a r  der G e n e ra l  so sehr fü r  mich 
eingenom m en , daß  er un te r  m ehr an de rn  sowohl fü r  d a s  h e r r 
schaftliche In te re sse ,  a l s  auch zum Vesten  der U n te r tanen  be
wiesenen sonderen W o h l ta te n  sich m it a l lem  Nachdruck verwendet 
h a t ,  daß  G e n e ra l  M o r e a u  von seiner F o rd e ru n g  m it 50  0 00  L iv re  
Brandschatzung , die ich fü r  die S t a d t  E n g e n  in 24  S tu n d e n  h ä t te  
bezahlen, w id r ig e n fa l ls  aber  gefänglich in s  H a u p tq u a r t i e r  ü ber
füh r t  w erden  sollen, gänzlich abstund. D e n n  ich m u ß te  a lle  f r a n 
zösische S t a b s -  und andere  O ff iz ier  sowie d a s  ganze Offiz ierkorps 
der vorgerückten kaiserlichen A rm ee  nicht n u r  in m einem  Q u a r t i e r ,  
sondern auch in denen leeren W oh nu ng en  des R e n tm e is te rs  W ü r th  
und S e k r e t ä r s  Achert verpflegen.

Um den au f  dem Engenischen R a t h a u s  v e rw a h r t  gewesenen 
Landschaftlichen F ru c h tv o r ra t  m it  70  M a l t e r  G ers ten , wovon die 
F ranz ose n  ein n a m h a f te s  Q u a n t u m  au f  W ä g e n  geladen gehabt 
und m it  sich haben  nehm en w ollen , zum B esten  der Landschaft zu 
re t ten ,  gab ich m it  R iskierung m eines  L e b e n s  un te r  M itw irk u n g  
des Schaffhausischen A m tm a n n s  W iz igm a nn  dem G e n e ra l  F e r ino  
vor, daß  sotane F rüch ten  dem K a n to n  S chaffhausen  zugehören, 
und  b a t  dahero , daß  in A nsehung  der N e u t r a l i t ä t  m it  der Schweiz 
nicht n u r  die bere i ts  auf  W ä g e n  geladene F rüch ten  wieder ruck
gegeben, sondern auch all w eiterer  F ru c h tv o r ra t  unversehrt  be
lassen w erden  möchte, welch beides denn auch glücklich geschehen ist.

Unter m ehr anderem  hab  ich auch die au f  m ehrere  tausend 
G u ld e n  gew erte ten  herrschaftlichen Zehntfrüchten von dem bei 
beiden A rm e en  w iederho l te rm alen  a t ten tie r te n  R a u b  unter  N i s 
kierung, gröblich m iß han de lt  zu w erden , m it  a l le r  pflichtschuldigen 
W achsamkeit gerette t ,  und  nachdem m ir  die t rau r ig e  Anzeige ge
schah, daß  die F ranz ose n  in d a s  W i r t s h a u s  „zum S te r n e n "  im 
A ltdo rf  F e u e r  ange leg t  haben , so b a t  ich m it dem S t a d t p f a r r e r  
von S t r e n g  und  dem O b e r le u tn a n t  M erk  den komm andierenden 
G e n e ra l  F e r in o  um  S ch onung  m it B r a n d .  D ieser  sagte u n s ,  daß
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w egen den bekannten  g roßen  Feindseligkeiten  und  daß  im A ltdo rf  
und  in der S t a d t  E n g e n  w eiß  nicht m ehr  recht ein oder zwei 
O b e r s t le u tn a n t  m it  m e hr  an deren  e rm orde ten  französischen O f f i 
zier gefunden  w orden  seien, nicht n u r  die V o r f tä d t ,  sondern auch 
die S t a d t  E n g e n  selbst vom  G e n e ra l  M o r e a u  zur V erh ee ru n g  
durch B r a n d  v e ru r te i l t  sei und  daß  er den ihm sehr m iß liebigen  
A u f t r a g  habe , dieses zu bewerkstelligen. I c h  w iederholte  u n te r  
nachdrücklicher V orste llung  m einer  V erd iens ten  m ein  B i t t e n  auf  
d a s  angelegentlichste, w ornach endlich der G e n e ra l  au f  d a s  Z e u g 
n is  des G en era l -E ck enm aie r ischen A d ju ta n te n  m it  der Ä u ß e ru n g ,  
daß  es ihm recht angen eh m  sei, eine w a h re  Ursache zu der ohne
hin  geneig ten  S ch o n u n g  zu h aben ,  m ir  die tröstliche Versicherung 
gab , daß  sowohl die S t a d t  a l s  auch die V o rs ta d t  von B r a n d  v e r 
schont b le iben sollen und  daß  er dahero  sogleich selbst in d a s  A l t 
dorf gehen und  die Löschanstalten  treffen  wolle . G e n e ra l  F e r in o  
g ing au f  der S te l l e  sogleich in s  A l tdo r f ,  konnte aber  m it  dem ge
zeigten besten W il le n  nichts ausrich ten , w eil die F ra n z o se n  zu sehr 
v e rb i t te r t  w a re n ,  sondern m u ß te ,  um  nicht m iß h a n d e l t  oder g a r  
m assacrier t  zu w erden , au f  und  davon  lau fen .

D a ß  ich vors tehenderm aßen  die S t a d t  E n g e n  von dem g änz 
lichen U n te rgan g  gere tte t  und  auch d a s  A l td o r f  davon  zu befreien 
mich pflichtschuldig beeisert hab ,  dieses beliebte G e n e ra l  F e r in o  
selbst im M a r z  dieses J a h r e s  (1799 )  an  der öffentlichen fürs t
lichen T a fe l  dahier  zu sagen.

W ä h re n d  dem Vorrücken der kaiserlichen A rm e e ,  m ith in  zu 
einem Zeitpunkt, wo ich schon in R equ is i t ion  gesetzt w a r ,  w urde  
ich auch noch von dem P r inz-C ondeischen  C o rp s  ohne v o rg e g a n 
gene R equ is i t ion  au f  eine weitere  L ie fe run g  von  6 0 0 0  L a ib  B r o t  
ä  3 H  P f u n d  und  600  Sack H a b e r  durch ein K avalle r iekom m ando  
m it  17 M a n n  e requ ie r t .  D a  ich dieses Q u a n t u m  in der durch 
K rieg  und  P lü n d e r u n g  v e ra rm te n  H errschaft Hochenhöwen ohn- 
möglich au fb r ing en  konnte, so w u rde  ich von dem gedachten E r e -  
ku t ionskom m ando un te r  der unbescheidenen Ä u ß e ru n g ,  daß  ich 
ohne w e i te re s  m it  ihm in d a s  P r in z -C o n d e is c h e  H a u p tq u a r t i e r  
gefänglich abzugehen hab ,  an  beiden A rm e n  ergriffen , durch den 
herbeigekom m enen und  sich bei m ir  e in qu a r t ie r te n  kaiserlichen 
G e n e ra l  B a r o n  von B o lz a  aber  au f  meine nachdrückliche V o r 
stellung endlich wieder dergesta lten  befreit ,  daß  die L andschaft
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Hochenhöwen an  der m ehrbesag ten  R equis it ion  n u r  die H älf te  ab 
zugeben ha t te ,  die andere  Halbscheid aber a u s  dem kaiserlichen 
M a g a z in  v e rab fo lg t  w urde . Überhin ist durch meine pflichteifrige 
V e rw e n d u n g  der Landschaft  auch noch jenes ,  w a s  diese an  die 
kaiserliche A rm e e  h a t te  abgeben  sollen, nachgesehen worden.

D a ß  ich m e h rm a l  die hiesige P farrkirch, die K anzlei ,  d a s  R e n t 
am t,  die Z im m e r im S ch loß , in welchen die herrschaftlichen M o b i 
lien w a re n ,  die herrschaftliche Zehntscheuer nebst dem Landschaft
lichen F ru c h tv o r ra t  au f  dem R a t h a u s  vor dem R a u b  und der 
P lü n d e r u n g  wie auch die S t a d t  E ng en  vor dem B r a n d  un ter  
L e b e n sg e fa h r  gere tte t  habe , w o llen  gern bestä tigen: der K a n 
ton-Schaffhausische O b e rv o g t  und  A m tm a n n  W iz igm a nn ,  J a k o b  
S t r a u b ,  G laserm eis ter ,  I g n a z  Eiselin , J o h a n n e s  S t r a u b ,  S ch ne i
dermeister, M a t h i a s  S ib l e r ,  F r a n z  A n to n  H a m b u rg e r ,  K ris t ian  
W ekner, Jo se p h  A n to n  Schessauer, K üferm eister,  Jo se p h  B ie l le r ,  
P o s th a l te r ,  a l le  in E ng en ,  und M a t h a u s  L eiber ,  D re ik ronenw ir t  
im A ltdo rf .  W e i te r :  N a y m u n d  G a ß n e r ,  V o g t  in Honstetten , 
P h i l ip p  L e ibe r ,  B ü rge rm e is te r  vonW elsch ingen , J o h a n n e s  Honold, 
V o g t  in D i t t e lb ru n n ,  V a r th o lo m ä  H ir t ,  V o g t  in E ckartsbrunn , 
Jo se p h  L eibe r ,  V o g t  in B iesendorf ,  I i s i d o r u s  G a ß n e r ,  V o g t  in 
H onstetten , G eo rg  Schil l ing , V o g t  von Z immerholz , R uss in  W a i -  
bel, V o g t  von N e u ha use n ,  A n ton  H ausle ,  Vogteiverweser in E h in 
gen, J o h a n n e s  H oge, Untervogt, P e t e r  S t id l e r ,  V o g t  in W el-  
s(hingen, S e b a s t i a n  H ir t ,  V ogtverw eser  in Anselsingen, Jo seph  
L e h m a n n ,  T och te rm ann  des K a s p a r  M ü l le r ,  V o g t  zu S c h la t t  am  
N a n d e n ,  und  Herrschaftlicher V o g t  K a s p a r  M ü l le r ,  zu S c h la t t  am  
N a n d e n .  —

D iesem  B erich t gibt der E n g en e r  O b e rv o g t  F r a n z  Jo sep h  S a l b  
bei d as

V e r z e i c h n i s  d e r U n k o s t e n ,  welche ich m it V erp f le 
gung  der kaiserlichen H erre n  S t a b s -  und andere r  O beroffizier bei 
der R etirade a m  23. J u l i  1 796 ,  dann  bei der In v a s io n  der f r a n 
zösischen A rm ee  a m  31. J u l i  und bei deren R etirade am  6. Oktober 
m it  B e d ie n u n g  der H erre n  S t a b s -  und andere r  Offiz ier ,  auch 
deren D o m eft iquen  und  O rd o n n a n z e n  und  endlich auch m it  der 
vorgerückten kaiserlichen A rm ee  und deren Nachzögen gehabt hab.

D e n  23. J u l i  m u ß te  ich an  zwei T a fe ln  27  kaiserliche S t a b s 
und andere  O ffiz ier  über M i t t a g  b is  ab end s  um 7 Uhr bewirten.
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I c h  gab  denenselben ein M i t t a g m a h l ,  welches in einer S u p p e ,  
Voressen, Rindfleisch m it  Rett ich  und  S e n f ,  G e m ü s ,  eingemachten 
Kalbfleisch, W i ld p re t ,  auch g ebra tenen  Kalbfleisch m it  S a l a t  be
stund, dahero  es nicht zuviel sein w ird ,  w enn  ich fü r  den trockenen 
Tisch au f  den K opf  48  K reuzer  anrechne, tu t  au f  27  K öpf — 
21 fl. 36  kr.

Nicht n u r  diese 27  O bero ff iz ie r ,  sondern auch 52  B ed ien te ,  
Unteroffizier und  O rd o n n a n z e n ,  w ovon 45  bei m ir  gute Kost 
ha t te n  und  w o fü r  ich aus den K opf  n u r  24  kr., also in S u m m a  — 
18 fl. h ie r  anrechne, t ranken  o rd ina ri  W e in  4 8  M a ß  ä  20 kr., 
tu t  — 16 fl. I t e m  91 M a ß  ä  16 kr., tu t  =  24  fl. 16 kr.

D iese  gute V e rp f le g u n g  h a t te  au f  meine nachdrückliche V o r 
stellung und  B i t t e  die sonders  glückliche W irku ng ,  daß  die H erren  
M o r b e r t  und  Chudiz , O bers tw achtm eis te r  bei dem kaiserlichen 
G re n z h u sa re n re g im e n t ,  m it  ihren  zwei D iv is ionen  nicht eheder von 
E n g e n  abm arschierten , b is  E ng en  und A ltdo rs  von den Condeischen 
T ru p p e n ,  die m it  G e w a l t  zu E n g e n  und  vor A l tdo r f  über N acht 
b leiben und  wahrscheinlich p lü nd e rn  w o llten ,  gänzlich befreit  w are n .

D e n  31 . J u l i  1796  kam der französische G e n e ra l  F e r in o  mit 
seiner A rm e e  nach E ng en .  31 S t a b s -  und  andere  obere O ffiz ier  
speisten bei m ir  zu M i t t a g ,  denen ich eben die nämlich Kost gab, 
welche v o rh in e rw ä h n te  kaiserliche O ff iz ier  bei m ir  genossen haben , 
dahero  ich fü r  den trockenen Tisch au f  den K opf  48  kr., m ith in  
fü r  31 K öpf  h ie r  anrechne =  24  fl. 48  kr. A m  Nachtessen w a re n  
26  S t a b s -  und  andere  O beroff iz ier  bei m ir ,  die ich eb en fa l ls  gut 
bew ir te t  hab  und  dahero  au f  den K opf  36  kr., m ith in  fü r  26  Köpf 
hier anrechne =  15 fl. 36  kr.

D e n  1. A ugust  m u ß te  ich über M i t t a g  wieder 41 S t a b s -  und 
andere  O berossiz ier speisen, und  da diese ebenso gut wie den ersten 
T a g  bedient w u rden ,  so b e t rug  die Zeche fü r  den trockenen Tisch 
aus jeden K opf  48 kr., tu t  au f  41 K öpf — 32 fl. 48  kr. Auch 51 
Unteroffizier, B ed ien ten  und  O rd o n n a n z e n  m u ß te  ich d re im al  in 
Völle  zu essen geben, dahero  ich für  diese d re im alige  Kost auf  
jeden K opf  1 fl. 12 kr., m ith in  in S u m m a  h ie r  ansetze =  61 fl. 
12 kr. A n  o rd in a r i ,  aber  la u te r  gutem  W ein  w u rden  ausgezehrt 
9 E im e r  ä  10 fl., tu t  =  90  fl.

B e i  der N e t i r a d e  der französischen A rm ee  m u ß te  ich bei dem 
U m stand, daß  alle W ir te  und  auch die übrige  B ü r g e r  b is  auf
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einige w enige m it  keinen L e b e n sm it te ln  und  M o b i l ien  versehen 
gewesene B ü r g e r  m it  ihren  F a m i l i e n  sich geflüchtet haben , fast 
alle O ff iz ie r ,  die ich wegen unsäglicher P l a g  und M ü h  nicht ein
m a l  zählen  konnte, vom 6. b is  auf  den 10. O k tober ,  m ith in  vier 
T a g  la n g ,  au f  m einer  Kost haben . D iese  O ffiz iere  und  sonder- 
heitlich G e n e ra l  Eckmaier erkannten  es selbst, w a s  ich ge tan  und 
ausge s tand en  und welch große Unkosten ich gehabt habe. D ieser 
beschenkte mich dahero  m it  a l l  jenen F rüch ten , die von der L a n d 
schaft Hochenhöwen und  der Nachbarschaft requ ir ie r t  w urden  und 
nach davon a u sge te i l te m  P fe rd fu t te r  beim Abzug noch übrig  
w a re n ,  welche F rüch ten  ein französischer O b ers t  schon h a t  auf 
W ä g e n  laden  und m it fo r tführen  lassen w ollen , au f  B efeh l  des 
G e n e r a l s  Eckmaier aber  stehen lassen m ußte .  A u s  diesen F rü ch 
ten habe  ich, wie es  erforderlichenfa lls  der O chsenw irt  Leopold  
Leiber  zu E n g e n ,  der sotane F rüch ten  nach S chaffhausen  geführt 
und daselbst verkauft h a t ,  bezeugen kann, über Abzug  des F u h r -  
loh ns  und  Zoll 275  fl. 15 kr. erlöst- denn ich n ahm  nicht a lle  
F rüch ten  zu m einer  H a n d ,  sondern ließ noch 13 Sack K ernen  und 
S p e lz  im T ase lz im m er stehen, welche sodann die kaiserlichen T r u p 
pen sam t dem noch vorhandenen  H eu  aufgehoben haben.

G e n e ra l  Eckmaier wollte  mich noch überhin  auch wegen a u f 
gegangenen  vielen W e in s  entschädigen und requir ie r te  dahero am
9. O k tober  durch ein D etachem ent von 36  M a n n  und einem C a p i 
t a l e  von dem F re ih e r rn  und D om probs t  von Hornstein  zu W e i 
terd ingen  100  E im er  vom besten W ein ,  welche, wie derselbe mir 
erst nach dem abgeordneten  D etachem ent  sagte, m ir  h a t  geben 
wollen. Nachdem e aber  schon der französische G e n e ra l  T a r r e a u  
m it  sehr vielen T ru p p e n  in W ei te rd in gen  w a r ,  so konnte dieser 
w egen  eigener N o td u r f t  an  W ein  die von Eckmaier requir ier ten  
100  E im e r  W e in  nicht verabfo lgen  lassen. D a s  D etachem ent kam 
also ohne W e in  zurück.

D e r  G e n e ra l  A b b a tu c ci t a t  m ir  au f  mein  Ansuchen die große 
Gefälligkeit ,  d aß  er die A r r ie r e -g a rd e ,  die fein B r u d e r ,  der bei 
der I n v a s io n  der französischen A rm ee  m ir  besonders gut w a r ,  in 
feinem N a m e n  kom m andierte , nicht über E ng en  marschieren ließ.

D a  die flüchtigen B ü r g e r  von E ng en  erst am  drit ten , v ierten 
und  fünften  T a g ,  wo die kaiserlichen T ru p p e n  schon in E ngen  
w a re n ,  w ieder nach E n g e n  zurückkehrten und  die W ir te  zehn und
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zwölf T a g  la n g  nach ihrer Rückkehr a u s  der F luch t  w eder W ein  
noch andere  V ic tu a l ie n  beischafften und  ebenso w en ig  ihre geflüch
te ten  B e t t e r  oder andere  W ir ts h a u s g e rä ts c h a f te n  a u s  der Schweiz 
zurückholten und  dahero  die vorgerückte kaiserliche A rm e e  und  
deren  nachgezogene T r u p p e n  w eder in denen W ir t s h ä u s e rn ,  noch 
a u ß e r  bei d e m  N e n o v a t o r  W e k n e r—  der au f  V e r la n g e n  der kaiser
lichen O ff iz ie r  durch meine A n o rd n u n g  endlich den 13. O k tober  
vom  S t a d t r a t  zum W ir te n  ausgestellt  w u rde  und  dadurch m ir  
w en igs tens  die Nachzöge vom  Prinz-C onde ischen  C o rp s  erleich
terte  —  in anderen  bürgerlichen W o h n u n g e n  die nötige V e rp f le 
gung  bekam en, so m u ß te  ich schon am  10. O k tob e r  a u f  die N acht 
alle kaiserliche O ff iz ie r  von der A v a n t - g a r d e  und  die folgende T ä g  
m ehrere  h u n d e r t  kaiserliche S t a b s -  und  andere  O beroff iz ie r  m it 
ih ren  D o m e stiquen ,  auch sehr viele Unteroffizier und  O r d o n n a n 
zen, die ich w egen  zu vie len  Geschäften nicht zäh len  und  aufschrei
ben konnte, in a l lem  verpflegen.

W ege n  dem schon e rw ä h n te n ,  b loß zum Vesten  der L andschaft  
an gen om m en en  Geschenk an  F rüch ten  ab e r  rechne ich n u r  die im 
V o r r a t  gehab te  128  P f u n d  S ch m alz ,  die gänzlich au fgezehrt  w u r 
den und  ich w ieder  per  1 fl. d a s  P f u n d  in meine H a u s h a l tu n g  a n 
schaffen m u ß te ,  tu t  — 128  fl.- auch 4  E im e r  W e in  ä 12 fl., tu t  — 
48  fl. und  10K E im e r  W e in  ä  10 fl., tu t  — 105 fl., d a n n  die 
sehr nötig  gewesenen A u s la g e n :

D urch  den N e n o v a to r  (G eom eter)  W ekner von E n g e n  be
schickte ich von S ch a f fhau sen  Zucker und  K affee  fü r  — 
16 fl. 44  kr.

F ü r  G e m ü s ,  d a s  ich von W eite rd in gen  beschicken m u ß te  — 
2 fl. 20 kr.

F ü r  W e iß b ro t  — 24  kr.
D e m  Stockacher P o s t i l l io n  w egen  Ü berlieferung  einer S t a f 

felte  T rinkgeld  — 24  kr.
F ü r  Z itronen  — 1 ft. 36  kr.
I t e m  fü r  12 Z itro ne n  — 1 fl. 36  kr.
F ü r  E ie r  =  1 fl. 30  kr.
I t e m  fü r  E ie r  — 48  kr.
F ü r ; 6 1  =  2 fl. 50  kr.
D esgle ichen  — 4 fl.
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1 M u s c a t n u ß  — 15 kr.
1 Q u in t e !  S a f r a n  — 15 kr.
>2 V ie r l ing  E ß n ä g e le  — 48  kr.
1 V ie r l ing  P fe f fe r  — 20  kr.
I t e m  2 Z itronen  — 16 kr.
F ü r  M ilch  — 1 fl. 4 kr.
F e r n e r  fü r  O l  — 3 fl. 40  kr.
D e m  K an ton-Schaffhaus ischen  H e r rn  A m tm a n n  W iz igm a nn  

zu E ng en  w egen  dem m it  m ir  bei der französischen N e t i -  
r ade  m it  N isk ie run g  unseres  L e b e n s  gerette ten  L a n d 
schaftlichen F ru c h tv o r ra t  a d  70 M a l t e r  Gers ten  au f  dem 
E ng em e r  R a t h a u s  D o u c e u r  — 5 fl. 30  kr.

F ü r  35  V ie r te l  Fesen , welche denen P a t r io t e n  gleich bei ihrer 
A nkunst zum P fe rd fu t t e r  von m einem  eigenen F ru c h t
v o r r a t  abgegeben  w erden  m u ß ten ,  ä  1 fl. — 35  fl.

O hnegeach te t  ich bei der I n v a s io n  der F ranz ose n  und  deren 
N e t i ra d e ,  dann  w äh ren d  dem Vorrücken der kaiserlichen A rm ee 
und deren Nachzögen  gewiß über 600  S t a b s -  und  andere  O ffiz ier  
g rö ß te n te i ls  in meinem  Q u a r t i e r  gehabt, te i l s  aber  in  denen 
leeren  W o h n u n g e n  des  H e r rn  R a t  und R en tm e is te rs  W ü r th  und 
des H e r rn  A m ts se k re tä r s  Achert bedienen und verpflegen m ußte  
und  dadurch an  m einen V e t te r ,  B e t tzeu g ,  Tischtücher, S e rv ie t te n ,  
Z inn  usw. g roßen  S c h aden  erl i t ten  hab , so fordere ich dennoch n u r  
fü r  4 0 0  K öpf  d a s  bestimmte S e rv icege ld  zu 30  kr. au f  den Kopf, 
welches auch jedem W i r t  und B ü r g e r  in der S t a d t  und  au f  dem 
L a n d  a u s  der Hochenhöwischen Landschaftskassa bezahlt w ird, 
m it —200 fl.

D a n n  m u ß te  ich dem H e r rn  J accadovic, H a u p tm a n n  bei dem 
kaiserlichen G e n e ra ls ta b ,  welcher m ir  vorgab , daß  er zu D o n a u -  
eschingen sowohl w egen  seinen Geschäften im A m t  E ng en  a l s  auch 
w egen  Kost und  Q u a r t i e r  an  mich angew iesen worden  sei, 36 T a g  
Kost und Q u a r t i e r  geben, dahero ich fü r  diesen Offiz ier ,  mit dessen 
V erp f legu ng  ich sehr beträchtliche Unkosten gehabt, wenigstens d a s  
S erv ic ege ld  per  30  kr., tu t  au f  36  T a g  — 18 fl., w a s  auch jedem 
an dern  Q u a r t i e r t r ä g e r  h ä t te  bezahlt w erden müssen, vom H errn  
Ia c c a d o v ic  aber  ebenso w enig  a l s  d a s  Kostgeld bezahlt w urde, 
und dann  sür einen B ed ien ten  J ancco wegen dessen guten  V e r 
p flegung  in 30  T a g e n ,  die einem jeden W ir t ,  B ü r g e r  und U nter
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ta n e n  von der Hochenhöwischen L andschaft  angew iesene G e b ü h r  
a d  täglich 48  kr. m it  z u s a m m e n - 12 fl. an  die Landschaftscassa  
Zu fordern  habe.

ü b r ig e n s  gab ich der Landschaft  au f  Ansuchen und  B ü rgschaf t  
des H e r rn  Landschaf t s kassiers Sichert fü r  einen französischen C a p i -  
ta ine  meine Chaise , die ich um  20 L o u is d o r  kaufte, zu leihen, w o 
durch diese so sehr ru in ie r t  w u rde ,  daß  die F ra n z o se n  solche bei 
ihrer N e to u r  von L in d a u  in der R eichss tad t  Überlingen  stehen 
lassen m u ß te n  und  dahero  ich solche bei dem U m stand, daß  die 
nö tigen  R e p a r a t io n e n  nach dem Überschlag des dortigen  S a t t l e r 
m eis te rs  M a k  mich 6 b is  7 L o u is d o r  gekostet h aben  w u rden ,  um  
10%  L o u is d o r ,  w ovon ich 2 T a le r  dem V erkäu fer  H e r rn  v o n M a d e r  
überlassen m u ß te  fü r  feine M ü h e w a l tu n g ,  käuflich h inzugeben  ge- 
nö t ige t  w a r .  E s  w ird  demnach nicht zuviel sein, w en n  ich fü r  
m einen  S c h a d e n  10 L o u i s d o r  h ier ansetze, tu t  — 110  fl.

A lle diese P os te n  ergeben zusam m en  1004  G u ld e n  36  K reuzer .
D a z u  kommt, daß  ich im J ä n n e r  und  M ä r z  179 7  w egen  der 

V erp f leg u n g  des kaiserlichen H e r rn  G e n e r a l s  M e r c a n t in  und  sei
n e s  S o h n e s ,  R i t tm e is te r  M e r c a n t in ,  m it  ihren  D om estiquen , dann  
des O b e r f e l d a r z t e s  von M o d e r e r  und  seines S o h n e s  m it  ihrer  
D ienerschaft ,  fe rner  d reier S t a b s -  und  vierzehn a n de re r  O ff iz ier  
vom  kaiserlichen F re ic o rp s  I u l a h  ein und  zwei T a g e  —  über jenen 
W ein ,  welcher von dem K o m m a n d a n te n  dieses F re ic o rp s ,  O b e r s t 
le u tn a n t  von L öw e nb erg ,  fü r  die N eg im en tsm u s ikan ten  von dem 
durch die G e b rü d e r  J o h a n n  M icha e l  und  F r a n z  Jo se p h  S tern:  
besorgten  Landschaftlichen W e in v o r ra t  abgefo rde r t  w urde  —  von 
m einem  eigenen W e in  consum m ier te  2 %  E im e r  ä  10  fl. m it  25  fl. 
gebührend  anrechnen könnte, daß  ich aber  w egen  dieser eben
gedachten kostspieligen V e rp f le g u n g  wie fü r  die B e w i r tu n g  sehr 
v ie ler an de re r  einzelner O ff iz ie r  keinen H elle r  Kostgeld fordere, 
sondern  n u r  in A nsehung  dessen, daß  ich sonderheitlich durch V e r 
p flegung  derjenigen O ffiz iere ,  welche bei der französischen R e t i -  
r ad e  in den W o h n u n g e n  der m it  a l l  ihren  M o b i l ie n  sich nach 
S ch a f fhau sen  geflüchteten M i tb e a m te n ,  nämlich H e r rn  R e n t m e i 
sters  W ü r th  und  H e r rn  S e k r e t ä r s  Achert, e in q u a r t ie r t  w a re n ,  
durch R a u b  deren m it  sich geführten  v ielen W eibspe rso ne n  an  
B e t t -  und  Tischzeug, Z inn  usw. g roßen  S ch a d e n  er l i t ten  und  weil 
ich im M ä r z  und  A p r i l  1797  den H e r rn  H a u p tm a n n  J accadovic
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vom kaiserlichen G en era ls tab  verpflegen  m ußte ,  fü r  viele hundert  
O ff iz ier  b loß 2 18  fl. S e rv ic ege ld  v e r la n g t  habe.

B e ifü g e n  m uß  ich noch, daß  m a n  den Kochwein in die große 
Schloßküche sowie in meine eigene Küche von dem Landschaft
lichen W e in v o r ra t  geholt ha t .  W a s  von den G em einden  N e u 
hausen, A n felfingen und  B i t t e lb ru n n  an  G ef lüge l ,  B u t t e r  und 
E ie rn  req u ir ie r t  w urde ,  m uß te  wegen des kaiserlichen G e n e ra ls  
B a r o n  von Frölich  mitgegeben  werden. —

E s  ist notorisch, daß sich fast die ganze B ürgerschaf t  geflüchtet 
und  daß  die vo rhandenen  W ir t s h ä u s e r  leer zurückblieben, daß also 
die ganze E in q u a r t i e r -  und  V e rp f le g u n g s la s t  m ir  a l leinig  zur Last  
gefallen  und  w enn  ich meine K rä f te  m it A u fb r in g u n g  a l le r  G a t 
tu n ge n  von V ic tu a l ie n  nicht erschöpft hä t te ,  die S t a d t  in einen 
Aschenhaufen umgeschaffen w orden  sein w ürde , daß  ich Leib  und 
Leben  risk ierte , daß  ich erweislicherdingen über 2 00  000  G ulden  
gerettet.  H ä t te  ich es bei der französischen G e n e ra l i tä t  nicht zur 
M i ld e r u n g  gebracht, w äre  die ganze S t a d t  unvermeidlich in s  
Unglück gestürzt worden.

Meßkirch während der Revolutionskriege
I n  den N evolu t ionskr iegen  dienten zahlreiche Schlösser und 

Klöster a l s  L aza re t te .  S i e  ihrer G rö ße  w egen bevorzugend, über
ließen die F ranz ose n  wie die Kaiserlichen die Einrich tung  und 
I n b e t r i e b h a l tu n g  völlig den örtlichen S te l l e n ,  wie denn überhaup t  
die G egenden ,  welche von den D urchzügen ohnedies h a r t  betroffen 
w u rden ,  außerordentl ich  schwer auch zu den m it te lba ren  L e is tun 
gen herangezogen  w u rden ,  w äh ren d  die weiter abliegenden G e 
biete L as ten  kaum zu spüren bekamen.

Meßkirch eignete sich in besonderem M a ß  zum L azare t to r t .  
E s  lag  an  der g roßen  D u rchg an gss t ra ße ,  aus der w ahrend  der 
N evolu t ionskr iege  und in den Napoleonischen Zeiten die Heere 
h in -  und  herw og ten , und  ha t te  die fü r  ein L a z a re t t  gesuchte G e 
bäulichkeit: d a s  fürstenbergische Schloß. S o  fiel Meßkirch zu den 
dem ganzen G eb ie t  gemeinsamen B edrängnissen  die besondere 
Leistung  zu, die Kosten eines L a z a re t t s  t rag en  zu müssen.

Über die B enützung  des Meßkircher Schlosses a l s  L a z a re t t  
fanden  sich einige sehr aufschlußreiche Schriftstücke fü r  die J a h r e  
1796  und  97 vor 7). S i e  fügen  sich fast lückenlos ane inander ,  so



84 Joseph Ludolph Wohleb

daß  die h ier gebotenen A u sz ü g e  der Zusätze kaum bedurften. D a s  
re in  Z a h le n m ä ß ig e  w u rde  nicht so sehr be ton t,  wie d ies , v e rs tänd 
licherweise, in den Akten geschieht, w ä h re n d  a l le s  der B a u 
beschreibung Zugutekom m ende ungekürzt blieb:

„ D e n  1. A u gu st  (1796 )  a b e n d s  nach 6 Uhr rückte eine f r a n 
zösische K olonne  von 6 0 0 0  M a n n  I n f a n t e r i e  und  u n g e fä h r  350  
M a n n  ber i t tener  C hasseu rs  und  H u sa re n  u n te r  dem K o m m a nd o  
des republikanischen G e n e r a l s  I o r d y  dem Ä l te rn  h ier ein, ohne 
daß  w ir  vo rher  h ie rvon  die geringste Nachricht e rh a l ten  h a t te n .

A l le s  w u rde  dadurch in die g rößte  B es tü rzu ng  versetzt. W ir  
g ingen  dem französischen G e n e ra l ,  der bei der A nkunft  der C h as 
seu rs  schon ganz nahe  w a r ,  ein S tückw eit  en tgegen  und  b a te n  um  
S ch o n u n g  und  eine gnäd ige  B e h a n d lu n g ,  die u n s  von ihm auch 
zugestanden w orden  ist.

D ie  V ors te l lung , die w ir  überreichten, besag te:  „ D e r  A m ts -  
district, welchen g egen w är t ig  die republikanischen T r u p p e n  be
tre ten ,  gehört zu dem Fürstlich  Fürstenbergischen  G eb ie t  in 
S c h w abe n .

D iese s  A m t  bestehet in dem S tä d tc h e n  M ößkirch und  zwölf 
dazugehörigen  m eis tenteils  kleinen Dorsschasten. D ie  ganze V o lk s 
m enge b e t rä g t  4 1 7 0  S e e le n .

V ie r  andere  D ö r fe r ,  nämlich K rum bach , V o l l ,  B ietingen  und 
G a l lm a n n s w e i l ,  w o r in  sich 887  S e e le n  befinden, gehören zw ar  
auch zu dem allhiesigen G erich tsstabe- allein  sie stehen in Hinsicht 
au f  die L an d esk o n tr ib u t io n  m it  der S t a d t  M ößkirch  und der dazu 
gehörigen Landschaft  in g a r  keiner V e rb in d u n g ,  sondern  müssen 
ihre A b g a b e n  und  L a n d e ss te u e rn  zur Kasse der F re ie n  U nm it te l
b a re n  R eichsritterschaft des K a n to n s  H e g a u  entrichten.

S t a d t  und  M aie rsch a f t  M ößkirch , u n te r  welchem N a m e n  d a s  
L a n d  oder die ebenbemerkten zwölf O rtschaf ten  benenne t w erden , 
w a re n  w ä h re n d  des im fünften  J a h r  an d a u e rn d e n  K r ie g e s  dem 
beschwerlichsten Drucke u n te rw o rfen ,  w eilen  selbe an  der L a n d -  
und  H eers traße  gelegen und die mehresten kaiserlichen T ru p p e n  
und  a l le s  M i l i tä r fu h rw e s e n  h indurchgegangen  sind. D ie  gedrück
ten  und  zum teil v e ra rm te n  B e w o h n e r  dieser G egend  m u ß ten  sich 
diese J a h r e  hindurch gefallen  lassen, E in q u a r t ie ru n g e n  von a l le r  
A r t  zu leiden, die T r u p p e n  en tw eder ganz unen tge l t l ich  oder um  
ein ger ing es  G e ld  zu verpflegen  und ihr Zugvieh nach der W il l -
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kür dieser K riegsvö lker  zur V orspann le is tung  Zu verabfo lgen , so- 
daß  es  landkundig  ist, daß  die kleine Landschaft  Mößkirch nebst 
den ihr ohnehin obliegenden starken R eichs- und K re isa bg abe n  
wegen  dem U n te rha l t  der durchmarschierenden kaiserlichen K r ie g s 
völker m e h r n  leiden m ußte ,  a l s  selbst die um gelegenen  österrei
chischen D o m in ie n  und derselben U n te r tanen  gewißlich nicht leiden 
durften.

A lle dargegen  gemachten V orste llungen  verschafften u n s  keine 
E rle ichterung , eine V erw e ige ru ng  oder Widersetzlichkeit durfte  d as  
L a n d  nicht w ag en ,  weil es  sich dadurch eine h a r te  militärische Exe
kution, m ith in  ein doppeltes  Unglück über den H a l s  gezogen hätte .

W i r  füh ren  dieses dem e in tre tenden  siegreichen H eerfüh re r  mit 
der B i t t e  an ,  nicht allein  d a s  E ig e n tu m  beschützen Zu lassen, son
dern auch sonsten die S t a d t  Mößkirch und  die d a z u g e h ö r ig e n  
O r t e  g egenw ärt ig  und  in d a s  K ü nft ige  einer m ilden und g ro ß 
m ütigen  B e h a n d lu n g  w ürd igen  Zu w ollen ."

D ie  I n f a n t e r i e  kampierte au f  den B rachfe lde rn ,  und die K a v a l 
lerie m u ß te  in der S t a d t  und  dem zunächst gelegenen D örsle  
S chnerk ingen  e in qu a r t ie r t  und  m it  der ve r lang ten  F o u r a g e  an  
H eu  und  H a b e r  versehen werden.

D e r  G e n e ra l  und  viele S tab so f f iz ie re  w äh l ten  sich d a s  da
hiesige S ch loß  Zum Q u a r t i e r .  M e h re re  andere  O ffiziere sind in 
P r iv a th ä u s e r n  e in qu a r t ie r t  w orden , die meisten von der I n f a n 
terie aber  im  L a g e r  geblieben.

D a  d a s  C o rp s  m it Fleisch und  B r o t  versehen w a r ,  so durften 
w ir  nichts a l s  W ein ,  Holz und  S t r o h  in d a s  L a g e r  verabfolgen. 
A n  W ein  sind n u r  a u s  dem dahiesigen herrschaftlichen K eller  in 
d a s  L a g e r  und  aus die Wache, wie auch fü r  die T a fe l  des G e n e 
r a l s  5 0 0 0  hiesige M a ß  abgegeben w orden , ohne jenes ,  w a s  die 
Chasseurs  und H u sa ren  in den W i r t s -  und P r iv a th ä u s e rn  dahier 
und  zu Schnerk ingen  konsummiert und  w orüber  w ir  den B e t r a g  
b is  dato  noch nicht volls tändig  Zur H a n d  gebracht haben , mith in  
bestimmt anzuzeigen nicht imstande sind.

W ir  h a t te n  d a s  große Glück, daß  die im besten S e g e n  stehen
den lösche gänzlich von allem  V erderben  geschont, keine P l ü n d e 
ru n ge n  verübet,  somit die beste M a n n sz u c h t  von dem kom m an
d ierenden G e n e ra l  gehal ten  w orden  ist, sodaß einzig und  allein 
dem a u ß e r  der S t a d t  gegen der T a lm ü h le  wohnenden Lohm ülle r
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A n d r e a s  N a m sp e rg e r  ein S ch w ein  und eine G e iß  nebst einigen 
K le idern  h in w eggenom m en  w orden  und  in  der S t a d t  des B i e r 
b ra u e r  G a l l u s  N a m s p e rg e r s  S t ie f toch te r  H e le n a  S p e lz in  von Zwei 
französischen H u sa re n  m iß h a n d e lt  w orden  ist. Zu  diesem E rzeß  
w a r  der M u s k e t ie r  M o s e r  von der sürstenbergischen K r e i s in f a n 
terie , welcher am  nämlichen T a g  m it  m ehr a n d e rn  C o n t in g e n ts -  
so ldaten  h ierhergekomm en und  in dem K r e u z w i r t s h a u s  e in q u a r 
t iere t  gewesen ist, v e rh ü l flich- er verd ien t  nach unserm  D a f ü r 
h a l ten  eine eindringliche S t r a f e  und  die C a ssierung .

E in  und  an dere  geringe Gutscheine w u rden  Zwar ausgegeben -  
a l s  ich aber  dem G e n e ra l  h iervon  die A nzeige machte, so erteilte 
er die A n tw o r t ,  seine T r u p p e n  h ä t te n  a l le s ,  w a s  sie einkauften, 
m it b a rem  G eld  und  klingender M ü n z  zu bezahlen, n ie m an d  w ä re  
schuldig, Gutscheine oder A ss igna ten  anzunehm en .

A m  2 . A ugust  brach d a s  ganze C hor  nach 8 Uhr in der F r ü h e  
von hier aus, und  nachdem der kom m andierende G e n e ra l  und  die 
übrigen  S ta b s o f f iz ie re  solches defilieren lassen, so n a h m e n  selbe 
noch au f  dem S ch loß  dahier  ein Frühstück und  reisten a l s d a n n  
gegen 10 Uhr ab. D e r  G e n e ra l  w a r  m it  unsere r  B e d ie n u n g  sehr 
w ohl zufrieden, machte feine D an k s a g u n g  in G e g e n w a r t  m ehrerer  
P e rso n e n  und  er teilte  m ir  noch den eigenhändig  u n te rfe r t ig ten  
G e w a l t ,  a l le  nachkommenden T ru p p e n ,  welche e tw a  Exzesse v e r 
üben sollten, a n h a l te n  und  gefänglich in sein H a u p tq u a r t i e r  a b 
führen  zu lassen.

W eil  a m  nämlichen M o r g e n  die P o s t  ankam , so m u ß te  der 
P o s tv e rw a l te r  und  S t a d t a m m a n n  a lle  B riefschaften  dem K o m 
m a nd ie renden  übergeben, welcher a l l e s  m itg eno m m e n  und v e r 
sprochen h a t ,  die B riefschaften , nachdem sie durchgegangen  und  
visitiert seien w orden , zurückzusenden, insoweit solche nicht e tw a s  
w ider  die F ra n z o se n  in sich en tha l ten  w ürden .

Nach  dem Abm arschieren  des französischen C o rp s  erhielten  w ir  
von dem republikanischen K riegskom m issär  G la d y  den B efeh l ,  
9 0 0 0  B r o t  in L a ib le  zu 3 P f u n d  abbacken und  nach M e n g e n  
l iefern  zu lassen, m it  der schriftlichen Versicherung, daß  diese B r o t -  
lieferung  nach dem b e tragenden  W e r te  seinerzeit der zu bezah len
den K o n tr ib u t io n  abgerechnet w erden  dürfe.

Inzw ischen  kommen täglich kleine K o m m a n d o  von  30  b is  40  
hier an ,  welche von dem L a n d e  verpfleg t w erden  müssen."
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W enig e  T a g e  nach dem Einrücken, am  10. A ugust ,  w urde  von 
den F ranz ose n  in M eßkirch ein L a z a re t t  eingerichtet. Doch a ls  
E rzherzog K a r l  im S e p te m b e r  die E ind r in g l in ge  zum Rückzug a u s  
S üddeu tsch land  zw ang ,  da u n te rn a h m  ein kaiserliches U lanenkorps 
einen Ü berfa ll  au f  die im V odenseeh in ter land  liegenden Franzosen. 
I n  Meßkirch „hob es d a s  daselbst etab lie rte  französische S p i t a l  
auf , n a h m  d a s  dabei angestellte P e r s o n a l  gefangen und führte 
einen T e i l  der S p i ta le ffek ten  auf  vier W ä g e n  h inweg, der Nest 
w urde  den U n te r tanen  te i ls  verkauft, te i ls  p re isgegeben. V om  
ganzen S p i t a l  haben  die Österre icher nichts a l s  zehn S c h w e r
kranke und 800  leere B e t t s ta t te n  zurückgelassen."

„ Inzw ischen  rückte allmählich  die fremde A rm ee  den einten 
Fürstenbergischen Ä m te rn  nahe  und ließ sie schon von F e rn e  die 
Q u a l e n  des Rückzuges fühlen. Schon  von M e n g e n  a u s  erließ der 
K riegskom m issar  P i s to r iu s  an  d a s  O b e r a m t  Meßkirch eine R e q u i 
sition, verm ög  welcher 4 0 0 0  L a ib  B r o t ,  jeder zu drei P f u n d ,  200 
Säcke ha lb  K ern en  ha lb  H afe r ,  jeder Sack 2 9 0  P f u n d  schwer, der 
A rm ee  entgegengeschickt werden  m ußte ,  und noch eine weitere 
R equ is i t ion  von 100 Z en tner  G etre id  folgte von dem K reiskom 
missar T he ob a ld  nach."

„ K a u m  w a r  m a n  dahier  von dem französischen L a z a re t t  be
freit , so w urde  schon am  8. O k tober  ein kaiserliches F e ld a u fn a h m e 
spita l h ie rher  ver leg t ,  dieses m it Kranken  und Blessierten  a n 
gefüllt, die von dem L a n d e  nach dem gemessensten Befeh le  des 
H e r rn  F e ldz eug m eif te rs  G ra fe n  v. L a to u r  verpflegt und u n te r 
ha l te n  w erden  m ußten .

D iese s  h a t te  zw ar  n u r  b is  6. N o vem ber  seine D a u e r ,  allein 
dazum alen  sind n u r  die t r a n s p o r ta n te n  K ranken  und Blessierten 
h inw eg und  in d a s  L a z a re t t  nach N o th en b u rg  gebracht, die in 
t r a n s p o r ta b le n  vier K öpf  aber  dahier  zurückgelassen, welche den 
13. N o vem ber  sowohl an  dem K o rp o ra l  A n d re a s  S m o es i l la t  vom
10. G ren zb a ta i l lo n ,  der dahier einen F u ß  gebrochen, a l s  durch 
andere  von den durchmarschierdenden kaiserlichen K o rp s  zurück
gebliebene K ranke  von Zeit  zu Zeit w ieder einen Zuwachs erhielten 
und b is  im M o n a t  J ä n n e r  verpfleg t w orden  sind.

Endlich ist auch noch gegen E nde O k tob e rs  ein Abstoß eines 
kaiserlichen F i l i a lm a g a z in s  anhe r  verlegt und das  sogenannte 
D u m e l h a u s  dazu verw endet worden . D ieses  m ußte  nicht n u r  allein
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Zu U n te rb r ing un g  der in g roße r  M e n g e  nach M ößkirch geführten  
N a tu r a l i e n  a u s g e r ä u m e t ,  sondern  auch da r in  ein zum Heizen Z u 
r ich te te t  S t ü b l e  hergestellet w erden , w orin  die V e rp f le g u n g so ff i -  
z ian ten  sich a u fh a l te n  und  ihren  A rb e i ten  obliegen konnten ."

U nterm  27. A p r i l  1797  beklagt sich d a s  O b e r a m t  M eßkirch, 
„ d a ß  seit dem A n fa n g  dieses verderblichen K r ie g e s  d a s  A m t  
M ößkirch  eines derjenigen Ä m te r  gewesen, welche m it  a l lm ö g 
lichen Beschwernissen, die der K rieg  auch n u r  im m er m it  sich 
führen  kann, g ep lag t  und  be laden  gewesen sei, und  d aß  es scheine, 
d aß  es  auch b is  an  d a s  E nde  des K r ie g e s  verbleiben w erde , in 
dem nicht n u r  die E in q u a r t ie ru n g e n  wieder sehr h äuf ig  und  die 
V orspa nn re qu is i t io ne s  wieder unerschwinglich seien, sondern es  
seien auch der kaiserliche S p i ta lk o m m a n d a n t  D e s p a r te  und  der 
S p i t a lv e r w a l t e r  B i ß  erschienen und  machten zu U nte rb r ing un g  
von 7 0 0  b is  800  K ranken  in dem herrschaftlichen S ch loß  die er
forderlichen A nsta l ten .  F ü r  M e h l ,  B r o t  und  Fleisch machten sie 
Zwar Akkorde, allein  25  K la f te r  Holz h ä t te n  schon v or läu fig  müssen 
herbeigeführt  w erden , und  d a s  B a u w e s e n ,  die täglichen V o rsp a n n  
und  die U n te rh a l tu n g  der zum S p i t a l  kom m andierten  M an n sch a f t  
werde wahrscheinlich nicht bezahlt,  sondern  höchstens qu i t t ie r t  
w erden ."

D a s  L a z a re t t  blieb b is  4. M a i  in Meßkirch, w urde  d a n n  nach 
W ieb lingen  ver leg t ,  jedoch be re i ts  einen M o n a t  spä ter  nach M e ß 
kirch zurückverlegt.

V o r  der W egv er leg un g  des L a z a r e t t s  w urde  „Zwischen dem 
Hochfürstl. Fürstenbergischen S t a d t r a t  zu Mößkirch und  dem k. k. 
A b s a tz -S p i ta l  w egen  der P f l e g u n g  deren Zurückgelassenen u n 
t r a n s p o r t a b l e n  kranken und  blessierten M a n n sc h a f t"  fo lgender 
V e r t r a g  geschlossen:

„ E rs te n s  verbindet sich gedachter N a t ,  die Zurückbleibende 
kranke und  blessierte M a n n sc h a f t  gehörig und so, wie es der A rz t  
fü r  vo r te i lha f t  des kranken und  blessierten M a n n e s ,  sowohl m it 
der M e d iz in ,  V e rb a n d ,  Kost, Holz und  Licht, dann  der R e in ig u n g  
ü b e rh a u p t  usw. findet, zu verpflegen.

Z w e i ten s  ist der N a t  fü r  a l le  denen K ranken  und  B less ierten  
beibelassene M o n t u r ,  R üstun gsfo r ten ,  dann  B e t te r fo u rn i tu re n  v e r 
antwortlich.
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D r i t t e n s  macht sich der S t a d t r a t  verbindlich, sobald 'd ie  M a n n 
schaft zu rekonvalescieren, im F e ld e  zu dienen oder sonst zu m a r 
schieren oder zu t r a n s p o r t ie r e n  geeignet, sie b is  zur Ü bergabe oder 
Ü bernahm e an  eine k. k. militärische B ran che  m it  der angemessenen 
G e b ü h r  zu verpflegen , dah ingegen  wird

v ie r te n s  dem S t a d t r a t  fü r  die P f le g e r  und  B e h a n d lu n g  ein
schließlich a l le r  E rfordernisse 36  K reu zer  F ra n k fu r te r  W ä h r u n g  
per M a n n  ohne Unterschied der C h a rg e n  vom  F e ld w a ib e l  a b w ä r t s  
fü r  einen jeden T a g  zu vergü ten  zugesichert u nd  m ittels t  zu 
machender Zurechnung  a u s  der k. k. Fe ldkriegsopera tionskasse  ge
leistet. I m  A u f t r a g  der k. k. A rm e esp itä le r -H aup td irek t io n  und  in 
A bw esenheit  des H a u p t m a n n s  und  S p i t a l s k o m m a n d a n te n :  B i ß ,  
S p i t a lv e r w a l t e r . "

Zunächst h a t te  die S t a d t  37  K ranke  und  V erw u nd e te  zu v e r 
sorgen, d ann  fiel deren Z ah l  au f  23 ,  2 1 ,  20 ,  19. V o m  17. b is  
25. M a i  b e trug  sie 12 und  vom 26. M a i  b is  15. J u n i  jew eils  7.

„ Z w a r  h a t  der S p i t a lv e r w a l t e r  u n s  täglich fü r  jeden M a n n  
36  K reuzer  zu bezahlen versprochen. M a n  h a t  aber  b ishe r  von 
dem g e n an n te n  H e r rn  noch kein G e ld ,  sondern  n u r  die A u sk u n f t  
e rha l ten ,  daß  er bei der S p i t a l h a u p t -  oder oberdirektion die A n 
zeige machen, und  w en n  ihm der B e feh l  diese V e r p f le g u n g s 
unkosten zu berichtigen zukomme, solche a l s d a n n  bezahlen  wolle. 
D a  a b e r  diese H erre n  derlei Z a h lu n g e n  im m er zu verschieben 
trachten, so scheinet es  nicht, daß  w ir  so ba ld  dazu zu ge langen  
im stande sein w erden.

D a s  neuerd ingen  anhero  verlegte  S p i t a l  ist w ieder m it  t ä g 
lichen Unkosten verbunden , welche m a n  hoffentlich der Landschaft  
M ößkirch so w enig  a l s  die schon bestrittenen a lle in  zu t ra g e n  
au fbü rden  w ird .  D e n n  der m it  so v ielen E in q u a r t ie ru n g e n  be
schwerten geringen  L andschaft  M ößkirch fä l l t  es  p la t te rd ing en  
unmöglich, alle diese Unkosten allein zu bezahlen, gestalten in 
Hinsicht der E in q u a r t ie ru n g e n  noch anzufügen  ist, d aß  die d ie s 
seitige Landschaft  neben dem obenberührten  S p i ta lp e r s o n a le  und  
der zum  S p i t a l  gehörigen B edeckungsmannschaft auch dem gestern 
(25. J u n i  1797)  abmarschierenden  P rinz-C onde ischen  K a v a l le r ie 
reg im en t  noch zwei K o m p a g n ie n  von dem k. k. In fa n te r i e r e g im e n t  
W enkheim  schon über  sieben Wochen b eq u a r t ie r t  h a t  und  noch d a 
neben m it  den täglich ein- und  w idermarschierenden k. k. T ru p p e n
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über die M a ß e n  belegt und  au f  eine äußers t  h a r te  A r t  m i tg eno m 
m en w ird ."

B e i  der Rückverlegung des S p i t a l s  nach Meßkirch am  15. J u n i  
lag en  dort be re i ts  Z w ei K o m p a g n ie n  des R e g im e n ts  W enkheim 
und  d a s  ganze Condeische R e g im e n t  de R oinville, C hasseurs  ä 
cheval.

E nde  A ugust  kam d a s  F e ld a u fn a h m e s p i ta l  weg. Je tz t  w a r  es 
g a r  ein „ H a u p ts p i t a l " ,  d a s  m it  600  K ranken  und  einem P e r s o n a l  
von 2 28  Köpfen  in Meßkirch  einrücken sollte. „ D ie  bei dem h ie 
sigen H a u p tsp i ta l  kom m andierte  M a n n sc h a f t  ist aber  e in es te i ls  
viel zahlreicher, a l s  der eingeschickte S t a n d  anzeigte/ a n d e rn te i ls  
m it  so vielen W eibe rn  und K in de rn  übe rh äu fe t ,  d aß  w ir  kaum 
Q u a r t i e r  genug fü r  dieses große S p i t a lp e r s o n a l  au fb r ingen  
konnten.

N u n  sind alle  H ä u se r  m it  L e u te n  angefü l l t .  M a n c h e r  a rm e  
B ü r g e r  h a t  drei, v ier und  m ehr P e rso n e n ,  fü r  welche er e tw a  von 
dem S o ld a t e n  vier K reuzer  e rh a l ten ,  sein W eib  und  K inder  aber  
umsonst fu t te rn  solle.

Nebst  diesen unerschwinglichen E in q u a r t ie ru n g e n  kommen a l l 
täglich bei T a g  und  N acht  von den nächstgelegenen S t a t io n e n  noch 
verschiedene durchmarschierende K o m m a n d i ,  F u h rw e se n  und andere  
C o rp s ,  welche dah ier  a l s  der nach ih re r  M arsch rou te  vorgeschrie
benen S t a t i o n  Q u a r t i e r  haben  w ollen , auch von der S t r a ß e  m it 
dem F u h rw ese n  nicht abzubringen  sind und  dahero  u n s  in die 
g röß te  V er legenhe i t  und Schwierigkeiten  setzen.

D a s  neue S p i ta lk o m m a n d o  h a t  die in dem Sch loß  w ohnenden  
v ier F a m i l i e n ,  nämlich den Hausknecht M a t h ä  L au tenbacher ,  den 
kränklichen B ed ien ten  F e rd in a n d  B ücheler, des B ed ien ten  Jo se p h  
R a d s  L eu te  und  die Beschließerin  h inausgeschaff t  und w il l  n u n 
m ehr  zerschiedene beträchtliche R e p a r a t io n e n  und E inrich tungen  
au f  Kosten gnädigster  Herrschaft vorkehren und höchstens bei der 
S p i ta lo b e rd ire k t io n  d a raus  a n t r a g e n ,  daß  die H andw erksverd ienste  
au f  d a s  Ä r a r iu m  ü be rnom m en  w erden , w äh ren d  alle  übrigen  U n
kosten, w eil d a s  B a u w e s e n  in dem Schlosse verbleibe, von der 
Herrschaft g e t ragen  w erden  müsse.

A m  2. S e p te m b e r  befand  sich auch der S p i t ä l e r subdirecteur  
H e r r  H a u p tm a n n  M a n c h e  dahier. W i r  stellten ihm die U n tu n 
lichkeit, ein H au p tk rankensp i ta l  in Mößkirch e tab lie ren  zu können,
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nachdrücklich und m it  dem vor, daß  auch ein ger ingeres  F i l i a l -  
sp ita l au f  einem an  der H a u p t la n d s t ra ß e  gelegenen P la tz  wegen 
den täglichen E in q u a r t ie ru n g e n ,  F u h rw ese n  usw. nicht anderst a l s  
m it der g rößten  Beschwerlichkeit des L a n d e s  bestehen könne, und 
b a ten  zugleich, die h ierher  intern ierte  V er leg u n g  dieses H a u p t 
sp i ta ls  abzuändern . E r  v e rw ies  u n s  an  unsere N e g ie run g .

D a  es  n u n  e inm al eine ausgem ach te  S ach e  ist, d aß  die S t a 
tion Mößkirch von den im m erw äh rend en  T ru p p e n e in q u a r t ie ru n g e n  
unmöglich übe rg ang en  w erden  san n ;  da in dem S tä d tc h e n  a l le s  
beleget und  also die D o r fschaften , welche an  der S t r a ß e  liegen, 
alle E in q u a r t ie ru n g e n  t ra g e n ,  andurch aber  vollends und  g a r  zu
grundegerichtet w erden  m ü ß te n ;  da d a s  d a ru n te r  befindliche und 
eb en fa lls  an  der L a n d s t ra ß e  gelegene D o r f  G ö gg ing en  noch ü ber
hin am  21. J u l i  durch d a s  Hochgewitter  sehr stark beschädiget 
w orden  und die M a ie rsc h a f tso r te  schon seit dem 16. M a i  mit 
P r inz -C onde ischer  K av a lle r ie  b e q u a r t ie r t  sind, endlich aber  nach 
der b isher igen  E r fa h ru n g  die mehresten h ie rher  angew iesenen  
T ru p p e n  und  F u h rw e se n sc o rp s  sich nicht von der S t a t i o n  a b 
weisen lassen", b it te t  d a s  O b e rv o g te ia m t  die R egierung  und  die 
Hofkam m er, fü r  eine V er leg u n g  des H a u p t s p i t a l s  e in tre ten  zu 
wollen. Z u r  gleichen Zeit m u ß ten  von Meßkirch auch noch S c h a n 
zet fü r  den V a u  der F es tung  Ulm gestellt w erden!

Nach dem Kostenvoranschlag von J a k o b  M ü l l e r ,  Z im m e r
meister, Jo se p h  A n g e b ra n d ,  G lase r ,  J a k o b  F ie ß in g e r ,  Schlosser, 
Jo se p h  Jo a c h im , H afnerm eis te r ,  Jo se p h  W e iß h a u p t ,  S ch re iner ,  
B a r to lo m ä  L a d ,  H a fn e r ,  und M a r t i n  F l i n sch, M a u re rm e is te r ,  
w a re n  folgende A rbe i ten  vorgesehen:

„ 3 m  Sch loßz im m er N r .  3 oberer Stock gegen den sogenannten  
P r in z e n g a r te n  ist ein ganz neuer  O fe n  erforderlich. I m  großen 
S a a l  sind nötig  in beide welsche K a m in  oben und un ten  des 
S a a l s  zwei erdene große Ö sen  m it Aufsatz. W e n n  noch zwei eisene 
C anonenöfen  im M i t t e l  des S a a l s  gegen die F en s te r  angebracht 
w erden  sollen, kosten solcher A nkauf jeder sam t F u h r lo h n  70 G u l 
den. I n  dem N eben saa lz im m er  ist ein n e u e s  P roefe tfe n f te r l  zu 
machen. I m  g roßen  S a a l  find 12 neue Fensterscheiben oder T a f le n  
nötig , ebenso 3 32  F e n s te r t a flen zu verkitten und zu verbleien. I n  
dem S p i ta lz im m e r  gegen hem H en ne g rab en  sind die a l ten  F e n 
sterladen behäber  zu machen. I m  oberen kleinen T u rm z im m e r  ist
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ein neuer  O fe n  ZU setzen, daselbst sind 4 .  neue Fensterstöck ZU 
machen. D a s  große Turrnzirnrner e rfo rdert  einen Umschlag des 
ru inösen  O f e n s  und die H ers te llung  von 4 neuen  Kreuzstöcken. 
A u f  denen Zwei g roßen  T a g la u b e n  sind Zur S o m m e rw o h n u n g  er
forderlich 10 kleine Fensterstöck in d a s  Dach  zu richten, d a s  ganze 
D ach  ist zu verbessern. D e r  ru in ie r te  A b t r i t t  im un te ren  steiner
nen  G a n g  nächst dem S ch loß  ist w ieder b rauchbar  herzustellen; 
er kann n u r  zu Zwei P r o e feter unterschlagen w erden . I n  dem so
g e n an n te n  A l te n  R e n t a m t  oder G eb äu d e  ob der H o fkuchel ist ein 
O fe n  einzurichten und  ein neuer  Fensterstock dahin  zu versetzen, 
wo vorhero  die T ü r  stunde. D e r  Unterschlag ist wegzubrechen und 
solcher rückw ärts  zu versetzen, dam it  der A b t r i t t  geschlossen feie. 
I n  d a s  h in te r  Z im m e r  sollen Zwei neue doppelte  B roefet gebau t  
w erden , durch Zwei Stockwerker h e run te r .  D iese r  B roefe tbau  kann 
aber  auch un te rb le iben , w eilen  be re i ts  in g e nan n te m  A lten  R e n t 
a m t  vier A b t r i t t  und einer u n ten  h in te r  dem R e n t a m t  sich be
finden, somit alle G em ächer versehen sind. A u f  die L a u b e n ,  wo 
d a s  B e t te rm a g a z in  h inkom m t, soll eine neue T ü r  sam t Gestell 
und  Schw ellen  gemacht w erden . D e r  baufä l l ige  O fe n  in der B e 
schließerin Z im m e r nächst dem L a b o ra to r io  m uß  frisch hergestellt 
w erden . I n  der Schloßfpita lkuchel m u ß  der F e u e rh e rd  verg rö ße r t  
und  ein G estell  zur U n te rb r ing un g  von fünf  g roßen  Kesseln ge
macht w erden ."  F ü r  die A nschaffungen , M a te r i a l i e n  und  A r b e i t s 
löhne sieht der V oranschlag  961 G u ld e n  56 K reuzer  vor.

W ä h re n d  noch der V oransch lag  der R e g ie ru n g  Zur G e n e h m i
gung  v o r la g ,  w u rden  schon die A rbe i ten  au sg e fü h r t .  S i e  kamen 
au f  1134  G u lden  30  K reuzer  zu stehen. Inzw ischen  h a t te  die 
R e g ie ru n g  versucht, Meßkirch zu en tlasten , und  m it eingehender 
B e g r ü n d u n g  den H e r rn  „ V e t te r " ,  den F ü rs te n  K a r l  zu F ü r s te n 
berg , F e ld m a rs c h a l l -L e u tn a n t  im F e ld la g e r  zu B illingen, gebeten, 
zu vero rdnen , „ d a ß  d a s  H a u p ts p i ta l  von Mößkirch h in w eg ge ta n  
und  in eines deren benachbarten  Klöster um  ehender verleget 
w erde, w eil M ößkirch  an  der H a u p ts t ra ß e  lieget, m it  denen D u rc h 
märschen und  E in q u a r t ie ru n g e n  im m erhin  belästiget w orden  ist 
und  auch w egen  der L a g e  in d a s  K ü nft ige  d a rm it  beschwert w e r 
den w ird ."  A l s  sicher gesuchten G ru n d  fü r  die N o tw end igkeit  
einer V e r le g u n g  brachte die R e g ie ru n g  vor, d a s  S ch loß  werde 
auch gebraucht, „w eil  es  fü r  die verw it tib te  F ü rs t in  von F ü r s te n 
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berg geborene R eichsgräf in von der W a h l  (G e m a h l in  des 1762  
verstorbenen F ü rs te n  Jo se p h  W ilhe lm ) bestimmet ist und  diese 
schon vor ein iger Zeit sich erklärt h a t ,  dieses a l s  ihren  ehepacten- 
m ä ß ige n  Wittibsitz 311 beziehen."

E ine  A n tw o r t  au f  die E in g a b e  f indet sich nicht in den Akten. 
A m  15. D ezem ber  1797  w urde  d a s  L a z a re t t  aufgehoben , ohne daß 
G rü n d e  fü r  die M a ß n a h m e  angegeben  sind. D ie  L azare t tze i t  
brachte dem V a u  eine F ü l le  von S chäden .  S i e  h a t te n  F a h r lä s s ig 
keit und B ösw il l igke iten  verschuldet, N o tw endigkeiten  verursacht. 
D ie  h ier stark gekürzt w iedergegebene Liste der „V e rw ü s tu n g e n "  
ist nicht zuletzt fü r  die A u f te i lu ng  des B a u e s  aufschlußreich:

„ I n  dem O ff iz ie rsz im m er ist an  einem doppelten  Kleiderkasten 
d a s  S ch loß  abgebrochen und  gestohlen. D ie  a lte  S t u b e n t ü r  a l ld a  
ist gesprengt und  obenhin geflickt. I n  der N eben kam m er  v e rm iß t  
m a n  den Türenschlüssel. A n  einem Kommodkasten  a l ld a  ist d a s  
S ch loß  abgerissen und  ebenso davon  die messene H a n d g r i f f  ge
stohlen w orden .

I n  der G a rd e ro b  oder dem S e i te n z im m e r  vor  B ed ien te  fehlet 
ein innerer  F en s te r lade n ,  so vermutlich verb ren n t  oder gestohlen 
worden .

I n  der Gesindstuben d a ra n  fehlet ein gleicher L a d e n .  D aselbst  
fehlet der S tubentürsch lüsse l.  A l ld a  ist die S t u b e n t ü r  ganz zer
t rü m m e r t  und  ohnbrauchbar. V o n  einem doppelten  Kleiderkasten 
fehlet der obere Aufsatz oder K ran z .  V o m  Milchkasten ist d a s  
S ch loß  abgebrochen worden.

I m  F ürs t in z im m e r  w erden  sechs Türenschlüssel v e rm iß t .  S ech s  
messene Schlösser a l lda  sind alle  ohnbehäb und  m it  G e w a l t  a u f 
gesprengt w orden . D ie  n u ß b ä u m e n e  B erg le i tung  an  einer S t u 
ben tü r  ist zersprengt und abgerissen. A n  dem S pe iskas te n  fehlet 
der Schlüssel.

I m  sogenannten  Apothekle ist die n u ß b a u m e n e  T ü r  zerbrochen 
und der F a lz  abgerissen. D aselbst  fehlet d a s  innere  S ch loß . Z um  
m essenen Türenschloß gehet der Schlüssel ab.

D ie  vier S tu b e n b ö d e n  sind voller U n ra t  m it  Ö l, Schmutz, 
Speichel usw. an gesaug t  und  verdorben- m a n  m uß  sie fegen oder 
g a r  um w enden , daß  der üble Geruch sich verlie ret.  D e r  S chaden  
an  verdorbenen  p ap ie renen  T a p e te n  in den v ier Z im m ern  der F ü r 
stin b e t ra g t  22  G u lden .  D ie  hölzernen L a m b r id e n  in zwei Z im -
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m e rn ,  so voll Schmutz, Speichel usw., müssen neben dem F e n s te r 
gesims gesäubert  und  m it  gelber Ö l f arb  bestrichen w erden , so wie 
sie ehe w a re n .  D re i  weiße O f e n  dar in  müssen gesäubert  und vom 
Spe ichel gerein ig t,  Zwei Z im m er nebst dem V orz im m er geweißelt 
w erden . D ie  V o r tü r  zum Ofenloch vor der F ü rs t in  Z im m e r im 
G a n g  nächst der S t ie g e n  ist weggebrochen, d a s  eisene O fentürle  
zu g e nan n te m  O f e n  verloren .

I m  T afe lz im m er ist an  der g roßen  P f o r t e n  vom messenen 
S ch loß  der R ä u b e r  gestohlen w orden . D aselbst  fehlet am  Fens te r  
ein innere r  gebrochener L a d e n ,  und  in dem B eizimmer fehlen 
ebenso zwei gebrochene L ä d e n .  D ie  p ap ie rn en  b la uen  T a p e te n  im 
T afe lz im m er  sind ru in ie r t ,  un ten  zu abgerissen. D a s  messene 
P fortensch loß  ist m it  G e w a l t  ru in ie r t ,  verbogen  und  wieder zu 
renovieren.

I n  diesem T ra c tu  m a n q u ie ren  vom T afe lz im m er  fünf  T ü r e n 
schlüssel und  von einem W a n d k ä stle fehlet gleichfalls der Schlüssel. 
D ie  L a m b r id e n  und  Gesimse im T afe lz im m er  sind vom U n ra t  zu 
säubern . D e r  S tu b e n b o d e n  im T afe lz im m er  wie in den folgenden 
vier Z im m e rn  m uß  vom U n ra t  gesäubert  w erden- d a s  Umwenden 
der B r e t t e r  kann m a n  vielleicht versparen.

3 m  B il la rd z im m e r  sind von denen Schlössern zwei messene 
R äuber  gestohlen w orden . D ie se s  und  die drei N ebenzim m er 
müssen verputzt und  die O f e n  und  L ä d e n  gesäubert  w erden . I m  
B i l la rd z im m e r  sind die L a m b r id e n  zu befestigen.

I m  G ra fe n z im m e r  sind die p ap ie renen  T a p e te n  Zerrissen. D e r  
B o d e n  m u ß  gefegt w erden . D aselbst  sind Zwei Lam bridkästle in  
zerrissen. E in  Türenschloß a l ld a  ist abgebrochen, Zwei Schlüssel 
sind v erm iß t .  D ie  F o u rn ie r a rb e i t  an  den L a m b r id e n  ist abgesprengt 
und  die B erg le itung  ru in ie r t .  I n  dem N ebenz im m er sind die a l ten  
g rü ne n  atlassenen T a p e te n  a lle  abgerissen. D a s  Z im m er m uß  ge
w eißel t  und  vergipst und  der O fe n  und  der B o d e n  gesäubert  
werden.

D a s  P o r t ra i tz i rn m e r  m u ß  w iederhergeste llt  werden. D ie  v e r 
goldeten S t ä b e  fehlen, zwei eiserne polier te  S t a n g e n  w erden  v e r 
m iß t,  vier eisene S ch ra ub en  zu den L a m b r id e n  sind verloren . 
S tu b e n b o d e n  und  O fe n  müssen gesäubert  w erden.

I m  G a n g  des u n te rn  S tocks ist eine B le n d o fe n tü r  m it der 
E in w a n d u n g  abgerissen.
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I m  P r in z e n z im m e r  sind die p ap ie renen  T a p e te n  a lle  abgerissen. 
I m  V o rz im m e r  a l ld a  ist der S tu b e n b o d e n  ganz verwüstet. I n  
dem v ier ten  Z im m e r a l ld a  sind die tas te ten  a l ten  T a p e te n  alle 
abgerissen. D ie  eingelegte S t u b e n t ü r  im letzten Z im m e r  ist be
schädigt. D ase lbst  fehlet ein messenes Türenschloß sam t R ä u b e r  
und  Schlüssel, ein a n d e re s  messenes S ch loß  ist ru in ier t .

D e r  un te re  s. v. A b t r i t t  siehet gräßlich a u s .  E r  m u ß  vom N ach 
richter a u s g e r ä u m t  und  d a n n  gesäubert  und  geweißelt  werden.

I m  oberen T u rm z im m e r  ist der O fe n  zu rep a r ie ren .  D ie  eise- 
nen Leisten sind zu befestigen. D e r  M a u r e r  h a t  Flickarbeit ,  die 
abgebrochenen M auerecken  und  Löcher zu verkitten und  w ieder  zu 
w eiß ten . E ine  hölzerne L a m b r id e  ist e ingesprengt. D e r  B o d e n  
m uß  vom U n ra t  gesäubert  w erden.

I m  dri t ten  Z im m e r  gedachten T r a c tu s  sind die schönen T a p e 
ten  von seidenen gewirkten S t a n g e n  oder S ä u l e n  d aue rh a f te r  
A rb e i t  gestohlen und  a l le s  weggerissen w orden , des übrigen  a l le r  
T a f fe t .  D ase lbst  fehlet eine S t u b e n t ü r  sam t Schlüssel. I m  vierten  
Z im m er ist d a s  Türenschloß gew altig  ru in ie r t  und  ohne Schlüssel. 
E in  messenes S ch loß  a l ld a  m uß  renov iert  und  schlüssig gemacht 
werden.

I m  V o rho f  bei der Sch loßkapelle  fehlet eine große eisene O f e n 
tü r .  I n  der S t .  A g a thak ap e l l  sind die G es im s oder P o ls te r  auf  
dem D ra to rio  a lle  der g rünen  tüchenen Überzüg beraub t .

D a s  messene Sch loß  zum Archiv ist gesprengt. Z um  O b e re n  
Archiv im  G ä n g le  fehlt ein eisenes O fe n tü r le .  D ie  V o r tü r  vom 
K ap e l len o ra to r io  zum O b e re n  Archiv ist durchbrochen.

I n  der Beschließung fehlt eine K a s te n tü r  zu einem langen  
W eißzeugkasten  und  a m  K asten  drei un te re  S ch ub la den .  A n  einem 
Kasten  fehlet ein S ch loß ,  so abgebrochen, m it  zwei Schlüsseln.

I n  der einen Küche ist d a s  Türenschloß sam t den Schließhaken 
abgerissen. A l ld a  fehlet d a s  eifene O fe n tü r le .  D ase lbst  sind zwei 
Kommodkästen m it  Aufsatz ru in ie r t ,  es fehlen die T ü r le in  sam t 
zwölf kleinen S chub lä d le in ,  ein ganzer Aufsatz, d a s  Sch loß  usw. 
D e r  große B rennhasenherd  m u ß  wieder abgebrochen und  die 
Kuchel in den a l ten  S t a n d  gestellt w erden .

I m  O b e r n  H ofdam enz im m er m u ß  der verwüstete B o d e n  h e r 
gerichtet w erden. D aselbst  fehlen zwei Türenschlüssel.



9 6 Joseph  Ludolph W ohleb

Om N eb en z im m e r  beim g roßen  S a a l  sind Zwei Türenschlösser 
ganz zersprengt. I m  g roßen  S a a l  sind Zwei welsche K a m in  wieder 
zu offnen und  zu verputzen, die K an on en ö fen  w egzuschaffenn und 
die K am in ro h rö f fn u n g e n  wieder zu vermachen. D e r  S a a l  m uß  
a u s g e s ä u b e r t  w erden , die L a rnb r iden  geweißelt  usw.

I m  T u rm z im m e r  bei dem großen  S a a l  sind Zwei T ü re n  ein
gesprengt und  ganz ohnbrauchbar .  A l ld a  fehlen Zwei Schlösser. 
D ase lbst  ist neben dem O f en ein Loch in d a s  welsche K a m in  durch
gebrochen- es m u ß  w ieder  vermacht w erden . D ie  wollenen  a lten  
T a p e te n  sind Zum T eil  ganz weggestohlen und  a l l e s  Zerrissen 
w orden .

I n  dem sogenann ten  S o n n e n z im m e r  beim A lten  R e n t a m t  sind 
Zwei Türenschloß abgerissen, nebst S c h n a l le n  und  Schließhaken. 
A l ld a  in der K a m m e r  ist der b re t tene  Unterschlag sam t T ü r e n  a b 
gerissen. E in  gleiches im  A lte n  R e n ta m t .  M a n  kann Zwar beide 
vermissen, doch ist es  dem Z im m e r  der K ä l te  w egen  ein N achteil .  
D ie  B ö d e n  in diesen Zwei K a m m e rn  müssen durch T a g lö h n e r  ge
putzt w erden .

I n  der Schloßkuchel sind S t e in e  zu versetzen. D ie  ganze Küchel 
ist Zu w eiß ten , der g roße  H erd  wieder a b zu trag en  und  a u f s  a l te  
Zu reduzieren. I n  der S p e is k a m m e r  ist der B o d e n  zu fegen und 
daselbst ein hö lzernes  G e lä n d e r  wie vorher  zu machen von T a n 
nenholz, nebst etsenen M a u e rh a k e n .

W eilen  die vorige ganz ru in ie r t  und verschleppt ist, ist nötig , 
eine ganz neue B re t t e r e in w a n d u n g  Zum S ch loßhof  zu bauen . D e r  
Nachrichter m u ß  den O b e r n  S c h lo ß a b t r i t t  r a u m e n  und  säubern , 
ebenso den scandalosen U nteren  A b t r i t t  im  steinernen G a n g .

H a fn e ra rb e i t .  32  O fe n  im S ch loß ,  so w egen  starkem Heizen 
geschwächt w orden , r e p a r ie ren  und  bestreichen. Zwei frisch a u f 
setzen m it  B e ib e h a l t  der a l ten  Kachlen und  eifenen P l a t t e n .

G la se ra rb e i t .  I m  sogenann ten  F ra u e n z im m e r  Zwei ru in ie r te  
F en s te r  verbleien , dreizehn Scheiben  einsetzen; im P r inze nz im m er  
Zwei T as ten -  im N eb en z im m er Zwei helle Scheiben- im Unteren 
TafelZ im m er einen ganzen F lü g e l  verbleien , vier T a f te n  e in 
setzen- in dem N eb enz im m er einen ha lben  Kreuzstock, so ganz 
ru in ie r t  w orden , w ieder neu machen. I n  dem Unteren  P r in z e n -  
Zimmer vier T a f te n  einsetzen- im oberen Stock ob dem P r in z e n -
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Zimmer vier T a f te n  einsetzen und  verkitten- im N ebenzim m er acht 
Helle Scheiben- im H ofdam enz im m er einen ganzen F lü g e l  ver
bleien, Zwei große T as ten  einsetzen, sechs Helle Scheiben  im 
N ebenz im m er-  im G ro ß e n  S a a l  sechs große T as ten  einsetzen und 
verbleien- im T u rm z im m e r  a t td a  einen Kreuzstock verbleien- auf  
denen S c h lo ß g ä n g e n  achtzehn ru in ie r te  Kreuzstück verbleien  und 
neu  zu machen, weilen  a l l es  ru in ie r t  und  d a s  B le i  weggerissen 
ist- in  der Hofkuchel zwei neue Kreuzstück machen, w eil a l le s  zer
brochen und m it  B r e t t e r n  und  P a p i e r  vermacht worden- au f  den 
zwei oberen L a u b e n  neun  kleine F en s te r ,  so ausgebrochen  und 
ru in ie r t  w orden , 46  runde  Scheiben  einsetzen, sechs Stück W a l d 
g la s  einsetzen- in der Hofkuchel w e i te r s  zwölf T a s te n  versetzen.

I n  denen Zwei s .v .  S c h lo ß a b t r i t t  müssen S ch re iner  und  Sch los
ser die a l te  bre ttene E in w a n d u n g  m it  T ü re n  wieder Herstellen.

B e i  dem steinernen G a n g  sind 31 eisene Gatterdocken w eg
gebrochen. D a s  T u rm z im m e r  und  die Zwei N eb en kam m ern  h in te r  
dem G ro ß e n  S a a l ,  w ovon die w ollenen  T a p e te n  abgerissen w u r 
den, müssen ganz hergerichtet werden.

D e n e n  H erre n  S p i ta lo f f iz ie r s  usw. haben  mehrerfach B e t te n ,  
W eißzeug , M a t ra tz e n ,  K om m od, Tisch, S t ü h l ,  Sessel,  S p ie g e l  usw. 
w ä h re n d  einem ganzen J a h r  in ihre P r iv a tq u a r t i e r e  abgegeben 
w erden  müssen, welch a l le s  schadhaft und  m it  g roßem  V erlust ,  
A b g a n g  und S ch aden  te i ls  rest i tu iert ,  te i l s  verschleppt w o r d e n / '

D e r  G esamtschaden w ird  au f  1000  G u ld e n  angeschlagen.
B e i  der A ufheb un g  des L a z a r e t t s  im D ezem ber 1797  h a t  

„dieses a l ld a  fünf  und  d a s  eine Zeitlang in M a r i a h o f  bei N e i 
d ingen gestandene V i l l ing e r  F e ld a u fn a h m s s p i ta l  neun  wegen ihrer 
schweren K rankheiten  ganz u n t r a n s p o r ta b le  kranke k. k. S o ld a t e n  
Zurückgelassen und  der hiesigen S t a d t  zur V erp f leg u n g  und  gänz
lichen B es o rg u n g  übergeben. V o n  diesen vierzehn M a n n  sind vier 
gestorben, die übr igen  zehn aber  reconvalesciert  und  zu ihrem 
C o rp s  t r a n s p o r t ie r t  w orden , so daß  a m  l . M ä r z  1798  d a s  ganze 
S p i t a l  geleeret w urde . S o w o h l  diese Zurückgelassene, a l s  viele 
andere  K ranke , welche die kaiserlichen R e g im e n te r  Wenckheim, 
K ersten, B e n d e r  usw. bei ihrem  im D ezem ber  1797  erfo lgten  
Rückmarsch in dem hiesigen Herrschaftlichen Schlosse oder dem so
g e n an n te n  k. k. S p i t a l  e in qu a r t ie r t ,  w u rden  der städtischen V e r 
p flegung  au fgeb ü rd e t ."
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Nach der völligen „ A u s le e r u n g "  des L a z a r e t t s  w u rden  die 
R ec hn un gen  vorge leg t,  die Zwischen dem 15. D ezem ber  und  dem 
1. M ä r z  en tstanden  w a re n .  E s  berechneten:

D e r  A potheker A n to n  H a g e le  fü r  abgegebene M ed ik am e n te  
29  fl. 20  kr. E r  lieferte  S a l b e n ,  M ix tu r e n ,  Absude, W achho lder
beeren , Essig, W eins te in ,  T ro p fe n ,  S a f t ,  P f l a s te r ,  R äuche, B r u s t 
pu lve r ,  M un dw a sse r ,  V ru s tsa f t ,  V le ie r t ra k t ,  B rechm it te l ,  B r u s t 
tee, T a m a r in d e n .  D ie  N a m e n  der meisten K ran ke n  w a re n  ihm 
unbekannt,  in der Z usam m enste l lung  erscheinen n u r  die gewiß 
teilweise m ißvers tandenen  N a m e n  Jo se p h  M a d e r ,  Jo se p h  H a im ,  
M a r x  W astow iz ,  A n to n  S p o n r h ,  G re g o r  I g e l ,  A n d r e s  G ebe t ,  
W enzel P o s te l ,  Jo se p h  E d e m a , der B e n d e r ,  der Krätzige, ein 
K ranker  zu H eudorf .

D e r  Bäcker M a t h i a s  S ch w arz  fü r  v e rab fo lg te s  B r o t  80  fl. 
21 kr. E r  l ieferte B r o t  in P fu n d la ib e n ,  d a s  P f u n d  zu 4 und  
5 K reuzer ,  und  W eißm eh l ,  d a s  M a ß t e  zu 8 K reuzer .

D e r  M etzger  M a t h i a s  M ü l l e r  w egen  hergegebenem  R i n d 
fleisch 44  fl. 25  kr. E r  l ieferte täglich Rindfleisch, zunächst sechs 
P f u n d ,  zuletzt zw eie inhalb , d a s  P f u n d  zu 13 Kreuzer.

D e r  R a t s v e r w a n d te  M a t h i a s  Frick fü r  R e i s ,  S ch m alz ,  Lich
ter,  B a u m ö l  usw. 55 fl. 30  kr. E in  P f u n d  R e i s  kostet 12 K reuzer , 
d a s  S chm alz  4 0 ,  d a s  B a u m ö l  36 ,  die Lichter 36.

D e r  S a lzm esser  M a t h ä  A llse its  fü r  abgegebenes  S a l z  3 fl. 
18 kr. E r  rechnet nach J i n i  und  M e ß le ,  ein J m i  h a t  v ier M e ß le  
zu 11 kr.

S e b a s t i a n  M a r x  fü r  Ä pfe l  55  kr.
T heresia  M eis te r in  fü r  B r a n n tw e in  und  Essig 8 fl. 10 kr. V o m  

B r a n n tw e in  kostet die M a ß  1 fl. 8 kr., vom Essig 24  kr.
D e r  K üser  N e in m u n d  S t e u r e r  ebenfa lls  fü r  B r a n n n tw e in  4  fl. 

15 kr. E r  l ieferte vom  18. D ezem ber  b is  3. J a n u a r  jeden T a g  
einen S choppen  B r a n n tw e in  zu 15 kr.

D e r  M etzger  l a b e n  Kimicher fü r  vier P f u n d  Kalbfleisch zu
15 kr. fl.

D e r  Hofküfer A n d r e a s  E ge  fü r  acht E im e r  vierzehn Q u a r t  
W ein  75 fl. 44  kr., fü r  seine M ü h e w a l tu n g  4 fl. V ie le  K ranke 
w u rd e n  „w egen  E r s p a ru n g  der M ed iz in  m it  W e in  versehen. S o 
dann  m u ß te  den beiden K ra n k e n w ä r te rn  täglich eine M a ß  W ein  
sam t B r a n n tw e in  gestattet w erden , w eil w egen  denen dagewesenen
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m it R ü h r e n ,  Abweichungen , Geschwüren usw. behafte ten  K ranken  
ein außerordentl icher  F le iß  und  Reinlichkeit e rfordert  w urden . 
W ä r e  m a n  in Hinsicht der N a h r u n g  und  des G e t r ä n k s  sparsam er  
gewesen, so h ä t te  m a n  müssen m ehr  M e d ic a m e n te r  anschaffen und 
die K ran ke n  w ä re n  dann  viel l ä n g e r  l iegen geblieben."

D e r  H a fn e r  F r a n z  A n to n  L a y  fü r  e rdenes  H afnergeschirr  
4 fl. 10  kr.

D e r  M u s k e t ie r  A n to n  Schm id , welcher vom  18. D ezem ber  b is  
1. M ä r z  den K ranken  im  S p i t a l  a b gew ar te t ,  27  fl. 20  kr. E r  be
rechnete je T a g  und  N ach t  20  kr.

D e r  C h i ru rg u s  V e i t  S t r a u b  w egen  B e s o rg -  und  V erb in d u n g  
der K ranken , fü r  ge tane  G ä n g e ,  V e rb ä n d e ,  Aderlässe , hergegebene 
K listier ,  77 T a g e  Zu 30  kr. =  38  fl. 30  kr.

D e r  C o n t ing en tsm uske t ie r  M a t h i a s  G ü n te r  w egen  K ran ke n 
w ä r te r lo h n  8 fl. 20 kr.

W a ld b u rg  N u e f in ,  welche im L a z a re t t  gewaschen, 9 fl. 3 0  kr.
M a t h ä  L au tenbach  und  dessen W eib , welche fü r  die K ranke 

gekocht, 19 fl. 12 kr.
D a s  herrschaftliche W a ld a m t  w egen  abgegebenen  B re n n h o lz e s

16 fl. 12 K r .
D a s  S t a d t w a ld a m t  w egen  abgegebenen  B re n n h o lz e s  2 0  fl.
D ie  K as tenvogtei  fü r  S t r o h  31 fl. 48  kr.
I n s g e s a m t  kosteten V erp f leg u n g  und  V e rso rgu ng  dieser K r a n 

ken 509  G u lden .  D ie  V erp f legu ng  der vo rhe r  im S ch loß  u n te r 
gebrachten K ranken  und  V e rw u n d e te n  belief sich im ganzen  au f  
2 12 8  G u ld e n  29  K reuzer .

W ä h re n d  in dieser Zeit  die Ereignisse an  Meßkirch doch mehr 
oder m inder  v o rüb erg li t ten ,  stand die S t a d t  179 9  und  180 0  im 
B re n n p u n k t  des Geschehens. Z w e im a l  kurz nache inander gab  die 
Landschaft  um  Meßkirch den Schauplatz  b lu t ige r  K ä m p fe  ab :  
nicht sehr fern , bei O strach , siegte 1799  nach he ißem  R in g e n  E rz
herzog K a r l  über I o u r d a n ^ ,  im  folgenden J a h r  e r l i t t  der N ac h 
folge t  K a r l s ,  B a r o n  K ra y ,  gegen M o r e a u  bei Meßkirch eine v e r 
nichtende und  den ganzen  F e ldzug  entscheidende N ieder lage .  W ie  
sie sich fü r  die S t a d t  au sw irk te ,  e r fah ren  w ir  a u s  dem Berich t 
des fürstenbergischen O b e r a m t s r a t s  P h i l ip p  I .  M o r s  in M e ß 
kirch an  seine N e g ie ru n g  in D o n a u e s c h i n g e n ^ o ) .
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„ A m  Z. M a i  schon am  M o r g e n  um  5 Uhr n a h m  d a s  K a n o 
n ie ren , noch m ehr d a s  S ch ießen  a u s  dem kleinen G ew ehr  in und 
a u ß e r  dem W a ld  311 K rum bach  seinen A n fa n g .  I m m e r  näher te  
sich solches m ehr und m ehr,  b is  endlich u n g e fä h r  um  Uhr die 
Sch lacht r in g s u m  um  Meßkirch  an g in g .  V o n  dieser Zeit an  
dauer te  d a s  K a n o n e n - ,  Haubitzen- und K artä tschenfeuer  b is  u n 
gefähr  ab end s  um  5 Uhr so gräßlich und  schreckvoll, daß  a lles  
in K elle r  oder h in te r  starke M a u e r n  u n te rh a lb  der G eb äu de  sich 
flüchten m ußte .  U ngem ein  viel H äu se r  w u rden  durchlöchert und 
besonders  die D ächer  beschädiget, in m ein , des O b e r a m t s r a t s ,  
M ie tw o h n u n g  fielen K a n o n e n -  und  Zwei Kartä tschenkugeln- m a n  
fand  sie au f  der L a u b e .

B e i  dieser schreckvollen A ffä re  w u rden  u n te r  a n d e r n  auch d a 
hier, zu H eudorf ,  D ie t in g e n  und  V o l l  fünfzehn H äu se r  in die Asche 
gelegt, auch blieben w en igstens  m it  Einschluß der Nachbarschaft 
tausend  M a n n  au f  dem Schlachtfeld  liegen.

S o  schreckenvoll n u n  aber  d a s  G e b rü l l  der K a n o n a d e  und d a s  
am  E nde  b is  in die S t a d t  reichende G ew ehrfeu e r  w a r ,  noch viel 
schreckenvoller w a r  d a s  noch vor A u s g a n g  der Schlacht a n f a n 
gende und  besonders au f  dem L a n d  b is  M ittw och  a n dau e rn de  
P lü n d e r n .  D ie  meisten H a u s tü r e n  der S t a d t -  und  L a n d e s b e w o h 
ner  w u rden ,  w enn  solche nicht gleich au f  den ersten N u s  oder L ä u 
ten an  der Glocke eröffnet w u rden ,  eingestoßen oder in S tücker 
zerhauen. Nicht besser g ing es den S t u b e n - ,  Küchel- oder K a m 
m e r tü re n ,  K le id er-  und  K omm odkästen , wenn.solche zugeschlossen 
erfunden  w urden .  Auch t r a f  viele K äs ten  und K om m oden  d a s  
nämliche Schicksal, w enn  gleich die Schlüssel da r in  steckten.

D ie  P lü n d e r e r  w a re n  m it  dem, w a s  m a n  ihnen fre iw ill ig  gab 
oder w a s  sie m it  G e w a l t  w e g -  und m it  sich fortschleppten, nicht 
zufrieden, sondern  es m u ß te  auch noch d a s ,  w a s  sie nicht fo r t 
t r a g e n  w o llten  oder konnten, Zerrissen und zersetzt w erden . Auch 
n a hm en  sie kein B edenken , d a s  V ieh  a l le ro r ten  von den H erden  
und  a u s  den S t ä l l e n  w egzunehm en  und  h a u fe n w e is  zu schlachten, 
w ie denn n u r  in dem einzigen O r t  D ie t ing en  von 130  Stück H o r n 
vieh n u r  noch einige 30  Stück geblieben sind- die übrigen  100 
Stück w u rden  te i ls  in H ä u se rn  vor  den A u gen  der E ig en tü m er  
und  te i ls  im L a g e r  geschlachtet und aufgezehrt.  K urz ,  kein ein
ziges H a u s  in der S t a d t  und au f  dem L a n d e  w u rde  m it  P lü n d e r n
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Verschont, auch keinem W i r t  auch n u r  noch eine einzige M a ß  W ein  
oder B i e r  gelassen —  w a s  die F ranz ose n  nicht saufen  und in 
K ü be ln  und  G e l te n  nicht fo r t t r a g e n  konnten, ließen sie au f  die 
unverantw ortl ichste  A r t  a u s la u fe n ,  so daß  m a n  in  ein p a a r  K e l
le rn  h ie r  b is  über die Knöchel im W e in  w a te n  m ußte .

D ie  F o lg e  davon  w a r ,  daß  es  schließlich a lle in  über den H of
keller g ing und  daß  ich, der O b e r a m t s r a t ,  dem sein re m a rq u a b le r  
W e in v o r ra t  und  die in Kisten v e rw a h r te n  besten Effekten durch 
die schleunig erfolgte Hilfe eines G e n e r a l s  und  v ier C hasseurs  von 
aller  P lü n d e r u n g  unversehrt  blieben, den O b e rg e n e ra l  M o r e a u ,  
die G e n e ra le  Lecourbe  und  S t .  S u z a n n e  und  noch zwei andere  
G e n e rä le  und 94  O f f iz ie r s  zw eie inhalb  T a g  über T a fe l  h aben  und  
den G e n e ra l  L ecourbe, der drei B ä d e r  in m einem  H a u s  brauchte, 
nebst seiner D ienerschaft  und sieben O ffiz ieren  logieren  m u ß te ,  
fodaß  ich mich w ä h re n d  dieser Zeit au f  dem S t r o h  m it  einem 
M a n t e l  bedeckt behelfen m ußte .

D ie  gute  B e w ir tu n g  und  besonders  die dem kränkelnden G e n e 
r a l  Lecourbe be tä t ig te  m ehr dann  fleißige A b w a r tu n g  verursachte 
bei den G e n e ra l i t ä t e n  die beste Z ufr iedenheit ,  fodaß  m a n ,  die V e r 
pflegung  der T r u p p e n  an  W ein ,  B r o t  und  Fleisch a u sg e n o m m e n ,  
w eder m it  einer G eldkontr ibu tion , noch m it  einer an de rn  R e q u i 
sition belästiget oder gep laget  und  jedem der h ie rort igen  I n n -  
w ohner ,  der über  P lü n d e r u n g  oder sonstige G ew alttä t ig ke i ten  und 
M iß h a n d lu n g e n  klagte, auf  m ein  oder m einer  F r a u  In te rzess ion  
durch schleunige A b ord nu ng  einer m it  einem O ffiz ier  versehenen 
P a t r o u i l l e  schleunige Hilfe und  N u h e  verschaffet, auch m ein  H a u s  
dem ganzen  S p i t a lp e r s o n a le ,  daß  solches vorzüglich respektiert 
w erden  solle, erpresse anbefohlen  und  solchem in der P e rs o n  eines 
S e r g e a n te n  eine Schutzwache zurückgelassen w urde.

N u n  w a r  ich trotz all  m e ines  B i t t e n s  und  V ors te l len s  u nv e r
m ögend, den gleich des anderen  T a g s  durch den Kriegskomm issar 
N ico lah ,  der auch in meinem  H a u s  logierte , in Beschlag genom 
m enen  herrschaftlichen Fruchtkasten und  d a s  B auhoffrüchtenkäste l 
zu liberieren, Wohl aber  w u rde  m ir  an  dem T a g  des A ufbruchs , 
welcher a m  D o n n e r s t a g ,  den 8., s ta t t fand ,  a l s  meine F r a u  bei 
dem K affee  über besorgende H u n g e r s n o t  w ein te  und fü r  die B e 
am te n  und  D ienerschaft  jam m er te ,  von dem Kriegskom m issar  
N ico lah  nicht n u r  a l le in  eine schriftliche A nw eisung  fü r  zwanzig
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Säcke F esen ,  der Sack zu Zweihundert Z en tner ,  zu m einem  H a u s 
gebrauch zu H a n d e n  gestellt, sondern  von solchem au f  In te rzess ion  
eines  O ff iz ie rs  der Lecourbischen Div is ion  und  gegen Z a h lu n g  
von  15 L o u is d o r  an  G o ld  der Fruchtkastenschlüssel m it  der B e 
f u g n is  übergeben, daß  den übr igen  B e a m te n  und  der D ienerschaft  
einemjeden e tw a s  zu seinem H au sg e b ra u c h  ab dem großen  Kasten  
an  F esen  a b ge fa ß t ,  auch d a s  V auhofkäste l  au f  dem N e u ts ta l l  ganz 
geleeret w erden  dürfte , dieses aber  geheim gehalten  und  die A b 
fassung län gs ten s  b is  au f  den M i t t a g  u m  2 Uhr bewerkstelliget 
w erden  müsse, w eilen  e tw a s  spä te r  und  vielleicht schon b is  3 Uhr 
der Väckerökonom, der die Schlüssel von m ir  ab fo rdern  und  den 
K as ten  übernehm en  w erde, dahier  ankom m en könne. U ngesäum t 
ließ m a n  solchen V o r g a n g  die B e a m te n  und  D ienerschaft  wissen, 
welche dann  m ite in an d er  4 1 %  M a l t e r  F esen  faß ten ,  ich, der 
K as tenvog t ,  aber  d a s  V auhofkäste l ,  w o ra u f  aber  über die schon 
vorher  durch Einbrechen durch die B r e t t e r w a n d  geraub ten  29  M a l 
ter  F esen  n u r  noch 50  M a l t e r  gute und  3 M a l t e r  2 V ie r te l  
schwache F esen ,  d a n n  5 M a l t e r  5 V ie r te l  G ers ten  vorha nd en  w a r ,  
leeren und  w eg füh ren  ließ.

Schon  bei der d ri t ten  F u h r  w u rden  die eben diese Fesensäck 
v o rbe i tragenden  M ä n n e r  m it  dem F u h r m a n n  selbst von einem a l s  
quasi S ta d tk o m m a n d a n t  zurückgebliebenen O ffiz ier  a n geh a l ten  
und  zur N ede  gestellt, w er  ihnen die E r l a u b n i s  gegeben, F rüch ten  
abzufassen, und  da sie n u n  die S chuld  aus mich, den O b e r a m t s 
r a t ,  leg ten  und  ich a m  E nd e ,  a l s  ich beigerufen  w a rd ,  m it  einer 
schriftlichen F ruch tan w e isun g  a u f t r a t  und  vorgab , daß  m a n  wirk
lich solche m ir  zu m einem H au sg eb ra uch  angew iesenen F rüch ten  
w egführe ,  w a r  der O ff iz ie r ,  welches a l le s  der Fors tp rak t ikan t  
Fischler m it  anhö r te ,  vollkommen zufrieden und hieß den W a g e n  
fo r tfah ren .  Und so w u rden  endlich die F rüch ten  fü r  die B e a m te n  
und  D ienerschaft  und  jene ab dem B auhofkäs te l  glücklich an  E nd  
und  O r t  gebracht, ehe der Bäckerökonom dahier  ankam . Doch w a r  
es  kaum VA  Uhr, a l s  dieser m it  zwei Bäckern in m einer  B e h a u 
sung erschien und  sich gleich nach einer beigebrachten A nw eisung  
bei m ir  ein logierte .

Schon  den zweiten T a g  d a ra u f  kaufte ich dem Ö konom  oder 
K om m issar ,  w ie m a n  ihn allgem ein  n a n n te ,  zwei große H äu fen  
F esen ,  die ich dem A u g  nach au f  190  M a l t e r  schätzte, fü r  50
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L o u is d o r  ab ,  die ich um  solche u n te r  die h e rw ä r t ig e n  O b e r a m t s 
a n gehörigen  nach gemeinschaftlicher S t im m u n g  au f  herbstliche Z a h 
lun g  zu verte ilen , au f  den Heiligenkasten ab füh ren  lassen wollte . 
K a u m  w a re n  aber  1 2 5 %  M a l t e r  an  E n d  und  O r t  gebracht, w urde  
von dem m it t le rw eil  angekom m enen  anderw eitigen  P la tzko m m an 
d a n te n  ein W a g e n  a u f  dem M ark tp la tz  a r re t ie r t  u nd  w ieder zurück 
in d a s  M a g a z in  zu fah ren  beordert ,  nachdem er vorher  au f  dem 
Heiligenkasten die zwei frisch ausgew orfenen  g roßen  H ä u fe n  F esen  
in  Augenschein genom m en  gehab t  ha t te .  Nach sein des  K o m m a n 
d a n te n  nächster W u t  h ä t te n  diese F rüch ten  w ieder  a l le  in d a s  
M a g a z i n  ab gefü hre t  w erden  sollen. N achdem  sich aber  der K o m 
missar m it  ihm ab fand ,  w orzu auch w ir  sechs L o u is d o r  springen 
lassen m u ß te n ,  so w u rde  endlich die E r l a u b n i s  erte i l t ,  solche S o n n 
t a g s  d a ra u f  u n te r  die U n te r tanen  verte ilen  zu lassen, auch gegen 
w eitere  sechs L o u is d o r  jene au f  dem K asten  W e iß e n b u rg  gelegenen 
27  M a l t e r  2 V ie r te l  A lm osensm ühlkornsrüchten  und  17 M a l t e r  
der H errschaft zuständigen  H a b e r  abfassen zu dürfen . V o n  diesem 
T a g e  a n  h ie lt  es  der K o m m a n d a n t  m it  dem K om m issar ,  welch 
ersterer m ehr  a l s  letzterer die F rüch ten  an  P r i v a t e  d a s  M a l t e r  
um  10 G u ld e n  verkauft  h aben  soll, so d aß  u m  leidentliche P re ise  
nichts m ehr  zu erzielen w a r .

D urch  derlei F rüch tenverkäuse, d a n n  durch die V erso rg u n g  des 
im m er m it  d re i- ,  v ie r-  b is  fün fhu nd er t  M a n n  an ge fü l l te n  S p i t a l s  
m it  Koch- und  B ro tm e h l ,  endlich durch V e r fü h ru n g  fo ta ne r  F ru c h 
ten  au f  N e to u r fu h re n  nach Stockach w urde  der K as ten  so en t 
blößet, daß  m ir  w egen  der m ir  zugewiesenen F rüch ten  S ch w ie r ig 
keiten gemacht w u rden ,  w eilen  es  h ieß, daß  der unbedeutende 
F rü c h te n v o rra t  zu V erp f legu ng  des S p i t a l s  verw endet w erden  
müsse. I c h  verstund es w ohl, daß  es ein m it  dem S p i ta lkom m issar  
abgekar te tes  W esen  und  es  n u r  noch au f  ein D o u c e u r  von etlichen 
L o u is d o r  abgesehen w a r .  A lle in  ich ließ den K a r r e n  stehen, weil 
schon einige H offnung  v o rw a l te te ,  daß  die F rüch ten  wirklich nach 
Geschehenem V o rgeb en  sür  d a s  S p i t a l  zurückbleiben und  am  Ende 
d a s  Überbleibsel der H errschaft zu fa llen  dürfte .

D e s  nämlichen T a g e s ,  D ie n s t a g  den 20., a l s  m ir  w egen  be
sag te r  20  Säcke F esen  Schwierigkeiten  gemacht w urden ,  ging m ir  
a b e r  gegen m ein  V e rm u te n  von dem P la tzko m m and an te n  schon die 
schriftliche W eisung  zu, d aß  ich in a l le r  Geschwindigkeit zwanzig
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v ie rspänn ige  W ä g e n  zu V e r fü h ru n g  der noch rückständigen K as ten-  
früchten nach Stockach beischaffen und  daß  der M a g i s t r a t  d a s  
S p i t a l  m it  M e h l  und  B r o t  versehen solle. Allein  ich schützte die 
Unmöglichkeit vor und  stellte keinen einzigen W a g e n ,  und  m ein  
A bsehen, die F rüch ten  nicht volls tändig  w egge füh r t  sehen Zu müssen, 
g e lang  m ir ,  indem in ganz kurzer Zeit d a ra u f  der B äckerökonom 
aus die K anzle i  h e rge lau fen  kam und  sagte , daß  er m it  seinen 
L eu te n  nach Stockach aufzubrechen O r d r e  bekommen und  er nun  
die F rüch ten  au f  dem K asten  fü r  d a s  S p i t a l  liegen lassen w ü rde ,  
w enn  m a n  sich zu einem D o u c e u r  verstünde. G eg en  a n d e r th a lb  
L o u isd o r  stellte er in G e m ä ß h e i t  seines V ersprechens eine schrift
liche Zusicherung a u s  und  Übergab dem S p i ta lk om m issa r  den letz
ten Schlüssel.

S a m s t a g  den 24. d a ra u s  u n g e fä h r  ab en d s  um  6 Uhr bekam 
ich von dem P la tzko m m and an te n  eine ab e rm a l ig e ,  von den S p i t a l 
kommissaren m itunterschriebene schriftliche O r d r e  m it  der C o n t i -  
n u a t io n ,  w en n  ich inner  Zeit  zwei S t u n d e n  nicht fünfzig v ie rspän 
nige W ä g e n  zu V e r fü h ru n g  der K as te n -  oder M a g a z in s f rü c h te n  
stellen w ürde ,  w ü rden  m ir  zehn M a n n  G r e n a d ie r s  zur E reku tion  
eingelegt und  ich jedem stündlich einen kleinen T a l e r  E re k u t io n s -  
gebühr zu zahlen  werde a n g eh a l ten  w erden . Trotz dieser D ro h u n g  
w u rde  nicht ein einziger W a g e n  gestellet, obwohl ich in der N ach t  
vorher  w egen  einem A u s la u f  der G em einde  H eudorf  gegen eine 
französische P a t r o u i l l e  oder v ie lm ehr w egen  V e rh in d e ru n g  eines  
von dem K o m m a n d a n te n  e rw a r te te n  D o u c e u r s  a r re t ie r t  und  b is  
m o rg e n s  7 Uhr in dem sogenann ten  J ung fe rnz im m er des Schlosses 
von einem S o ld a t e n  m it  au sgepf lanztem  B a jo n e t t  bewachet w urde .

Endlich da der K o m m a n d a n t  und  die zwei S p i ta lk om m issare  
sahen, daß  die F rüch ten  nicht wohl m ehr  w egzubringen  w a re n ,  
inzwischen alle  Augenblicke nicht w u ß te n ,  w a n n  sie von einer v e r 
stärkten kaiserlichen P a t r o u i l l e  in E m p fa n g  genom m en w ü rden ,  
so boten sie u n s  d a s  Überbleibsel der herrschaftlichen und  l a n d 
schaftlichen F rüch ten  au f  dem Fruchtkasten und jenes  des W e in s  
in dem Hofkeller m it  der D ro h u n g  um  100  L o u is d o r  an ,  d aß  
w en n  w ir  u n s  w eigern  w ü rden ,  solche S u m m e  gleich b a r  zu e r
legen, sie sammentliche F rüch ten  verb rennen  und  den W e in  a u s 
l a u f n lassen wollten . D a  w ir  n u n  aber  auch diesem A nsinnen  
nicht nach ihrem Wunsch entsprachen und  m it t le rw eil  ihnen die
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Hosen b is  Zu ihrem  bald  d a ra u f  e rfo lgenden Abzug  von hier im m er 
enger w u rden ,  so blieben am  E nde  die F rüch ten  und  der W ein  der 
Herrschaft u n e n tg e l t i c h  zurück, welch erstere gleich nacheinander 
verkauft,  die landschaftlichen N equis i t ionsfrüch ten  aber  u n te r  die 
U n te r tanen  verte ilt ,  auch ein g u te r  T e i l  des W e in s  an  unterschied
liche P r i v a t e  verkauft w urde .

H ier  möchte ich zu bemerken nicht unterlassen, d aß  ich schon 
den 22. verwichenen M o n a t s ,  a l s  m a n  a b e n d s  vorher  den Über
gang  der F ra n z o se n  Über den R hein bei S t e i n  in E r f a h ru n g  
brachte, gleich in der F r ü h  die B e a m te n  hier zusam m enrufen  ließ 
und  u n te r  a n de rm  nach dem D a f ü r h a l t e n  und au f  ausdrückliche 
A nw eisung  des H e r rn  G e h e im ra t s  v. Kleiser, den ich au f  der 
„ P o s t "  dah ier  sprach, in Vorschlag  brachte, daß  es leicht geschehen 
dürf te , daß  die F ranz ose n  auch b is  h ie rher  vorrücken w ü rden ,  und  
eben desw egen  die Vorsichtsregeln  erheischten, daß  in Hinsicht der 
noch v orha nd ene n  herrschaftlichen F rüch ten  und  des W e in s  solche 
V orkeh rungen  getroffen w ürden ,  daß  dem sonst dem Ä ra r io  
drohende S c h aden  so viel möglich vorgebogen  werde. I n  dessen 
G efo lge  könnte ich nicht n u r  einem jeden B e a m te n  und  der D i e 
nerschaft h ier ein fü r  den H a u sg eb ra uch  benö tig tes  Q u a n t u m  
F rüch ten , sondern auch e tw a s  W e in  um  einen leidentlichen P r e i s  
abgeben , dann  von den übr igen  F rüch ten  den g röß ten  T e i l  un te r  
die hiesigen O b e ra m ts a n g e h ö r ig e n  gegen gleichfalls leidentliche, 
en tw eder b a re  oder herbstliche Z a h lu n g  hinlassen. A lle in  m it  den 
F rüch ten  konnte ich weder d a s  eine, noch andere  erfü llen, wohl 
aber  einem jeden der B e a m te n  e tw a s  w en iges  an  W e in  abgeben. 
D ie  gute Absicht w urde  nämlich g röß te n te i ls  dadurch vereitelt ,  
weilen  von der Zeit  der U n terredung  im m er und  beinahe b is  auf  
den T a g  des Vorrückens der F ranz ose n  günstige Nachrichten für  
die k. k. T ru p p e n  dahier  einliefen, ja  noch am  S o n n ta g n a c h m it ta g /  
dem T a g  vor der b lu tigen  Schlacht, über 2 5 0 0  K avaller is ten  durch 
den hiesigen O r t  gegen Stockach vorrückten. M a n  g laub te  sich der 
G e fa h r  bei w eitem  noch nicht so nahe , a l s  m a n  wirklich w a r ,  und 
so g ing ein ansehnlicher T e i l  des F ru c h tv o r ra t s  verloren .

Auch die P fe rd e  u n te r la g e n  h in  und wieder dem N a u b .  D a 
hier sind, wie m a n  weiß , n u r  dem N o tg e rb e r  G eo rg  Fischer sechs, 
d ann  dem H e r rn  F o r s t r a t  seine zwei D ienstpferde, zwei au f  der 
„ P o s t "  der verw ittib ten  F r a u  P o s th a l te r in  und zwei a u s  dem
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B a u h o f ,  die ich a u f  In te rzess ion  des S ta d tsc h re ib e rs  v. L a n g  
einem B r ig a d e g e n e ra l  m it  der zweispärm igen Chaise nach P f u l -  
lendorf  verw illig te , a u s  den S t ä l l e n  g e ra u b t  w orden  und  verloren  
gegangen .

S e lb s t  die Kirchen w u rden  nicht geschont. D e r  S ch aden ,  der 
den sam mentlichen Kirchen des d iesseitigen O b e ra m tsd is t r ik t s  
durch g e w a l t tä t ig e  Einbrüche und  P lü n d e r u n g e n  zugefügt w u rden ,  
b e t rä g t  3 0 0 0  G u ld e n ,  der den V e rw a l tu n g e n  an  W e in  und  F rü c h 
ten  zugefügte 561 G u ld e n  17 K reuzer . W e n n  m a n  n u r  die P l ü n 
derungen , die ab g e b ra n n te n  H ä u se r  und  S ch eu ren  und  die N ä u -  
bereien an  H ornv ieh , P f e r d e n ,  S ch a fen ,  S chw einen  und  K ä lb e rn  
in Rechnung  stellt, kann der S ch a d e n  des O b e r a m t s  Meßkirch 
obenhin au f  170  0 0 0  G u ld e n  geschätzt w erden .

Anzum erken  ist noch, daß  auch in der K anzle i  und  in dem 
Archiv eingebrochen und  m it  den Akten, besonders  m it  jenen in 
dem Archiv, erbärmlich  u m g e g a n g e n  und  einige davon  zerrissen 
und zum F en s te r  h in a u sg e w o rfe n  w urden .  J e n e  in der K anzle i  
sind schon wieder in O r d n u n g  gebracht. Auch w ird  m a n  d a ra n  
sein, daß  die in dem Archiv durch den K anzlis ten  H ainz  nach und  
nach soviel möglich w iederum  in O r d n u n g  gebracht w erden . Nicht 
e inm al  die bei dem Kanzleitisch stark in die M a u e r  befestigte 
eiserne Schulfondsbüchse blieb von der P lü n d e r u n g  verschont, 
sondern sie w urde  g ew a l tsam  aufgebrochen und  d a s  w enige, in 
ein p a a r  G u ld e n  bestehende G e ld  h e ra u s g e n o m m e n .  S o  w urde  
auch in der K anzle i  d a s  K äs te l ,  w o r in  die S t e m p e l -  und  T a r -  
gelder au fbew ahre t  zu w erden  p flegen , gew a l tsam  eingeschlagen 
u nd  nicht n u r  13 G u ld e n  18 K reuzer  S te m p e lg e ld  und  5 G u l 
den 24  K reuzer  N e g ie r u n g s ta r g e ld e r  h e ra u s g e n o m m e n ,  sondern 
w eitere  N e g ie ru n g s ta rg e ld e r  m it  u n g e fä h r  34  G u ld e n  a u s  dem 
Schreibtisch im W oh nz im m er des Kanzlis ten  H aiz  gep lündert .  D ie  
H a u s t ü r  und eine obere Z im m e r tü r  in  der fü r  den O b e r a m tm a n n  
bestim m ten W o h n u n g  w u rden  ganz ru in ie r t  und  besonders  die 
obere Z im m e r tü r  völlig in Stücke zersetzt."
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A n m e r k u n g e n
*) F ürs tenberg -A rch iv  Donauesch ingen :  M i l i t a r i a ,  K re isak ten ,  1677.

2) D ie  Z a h l  der „ P o r t i o n e n "  w urde  nach dem R a n g ,  wachsend mit  dem 
D iens tg rad ,  der zu einer s teigenden A n z ah l  von D ie n e rn  berechtigte, und der 
W a f fe n g a t tu n g  gerechnet- sie lag  in den kaiserlichen „ V e rp f le g u n g s o rd o n n a n 
zen" fest. D ie  P o r t io n  bestand in Ge ld ,  Q u a r t i e r  und Kost. D ie  B erechnung 
ist in G u lden  und K reuzern  durchgeführt- ein G u ld en  —  60 Kreuzer.  Zum  V e r 
gleich m it  dem heutigen  G e ld w er t  müssen die B e t r ä g e ,  e ins  in s  andere  gerech
net  und  vorsichtig geschätzt, e tw a  verzwanzigfacht werden.

3) F ürs tenberg -A rch iv  D onaueschingen:  M i l i t a r i a ,  K re isak ten ,  1694.

*) D a ß  sich die französische Besatzung in F re ib u rg  keine M ü h e  verdrießen  
ließ, sich die möglichste K e n n tn i s  des  S t r aß en n e tzes  zu verschaffen, zeigt auch 
ein B r i e f  des  markgräflichen Landschre ibers  D ü n g e r n  in E m m end ingen  an  
seinen M a r k g ra f e n  a u s  den M o n a t e n  der Besetzung und S p r e n g u n g  der Hoch
b urg  über E m m end ingen  (W in te r  1688/89).  E r  berichtet über  einige U nter
tanen- die offenkundig im D ienst  der F ranz osen  s tanden:  „E ben  dieser T a g e  
sind der B u r g v o g t  und der Kornmesser zu F re ib u rg  und  a b e n d s  au f  dem S chloß  
w ieder angekommen. W a s  des  B u r g v o g t e s  Verr ich tung im Württemberg ischen  
gewesen, ist b i s  jetzt unbekannt .  D ie  übrigen  drei B ü r g e r  sind von den F r a n 
zosen über  den S ch w a rzw a ld  in d a s  Kloster S a l e m  geschickt w orden  (v e rm u t 
lich u m  eine K o n t r ibu t io n  einzufordern).  Allein  selbige hab en  die da w o hne n 
den 300 P a t r e s ,  welche in die Schweiz geflüchtet, nicht ange troffen .  D e s w e g e n  
sind sie nicht sonderbar  willkommen m it  ihrem R a p p o r t  zu F re ib u rg  gewesen, 
zum al  weilen der einte, w e l c h e r  d e n  W e g  a u f g e z e i c h n e t ,  selbigen 
W egw eiser  a u s  Fu rch t  vor den S ch w a rzw ä ld e r  B a u e r n ,  die diese A n g a b en  
nicht f inden sollten, in den M u n d  gesteckt und  verschluckt h a t . "  —  D ie  ehrliche 
S chaden freude  des  L a n d schreibers, der gegen die V e r r ä t e r  im Augenblick 
natürlich nichts u n te rneh m en  konnte, über  d a s  Schicksal und  Ende des  „ W e g 
w e ise rs"  ist begreiflich!

5) G e n e ra l  -  L and esarch iv  K a r l s r u h e :  B r e i s g a u  G e n e ra l i a ,  M i l i t a r i a ,  
F a fz .  2309. Zeitgenössische Abschrift . —  D ie  beiden P l ä n e  von Konstanz und 
R ado l fz e l l  w urden  m ir  vom K riegsarch iv  W ie n  nachgewiesen.

6) F ürs tenberg -A rch iv  D onaueschingen:  D iene rak ten  S a l b  und M i l i t a r i a ,  
1796 und 1797.

7) F ürs tenberg -A rch iv  D onaueschingen:  M i l i t a r i a ,  1796 ff.

8) D a z u :  F r .  D o l l i n g e r  und  I .  L . W  o h l e b , B a a r ,  Schw arzw a ld  
und O b e r rh e in  im zweiten Koali t ionskrieg  (1799 /1801 ) ;  Veröffentlichungen a u s  
dem F .  F .  Archiv, H e f t  8, 1941.

9) V g l .  H. P f e i f f e r  in dieser Zeitschrift,  H e f t  54.

10) F ü rs tenberg-A rch iv  Donauesch ingen :  M i l i t a r i a ,  1800 N r .  13.
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Merlinger Hexenprozeß im Jahre 1596
Ei n Beitrag zur Geschichte und Psychologie des Hexenwahns

Von Dr. Fritz H a r z e n d o r f ,  Radolfzell

W ill  m a n  sich über die Geschichte der Hexenprozesse, d a s  H exen 
wesen und  den H ex en w ah n  unterr ich ten , so sind w ir  auch heute 
noch fast ausschließlich au f  d a s  zweibändige W erk von W . G .  S o l -  
dan  und H . H eppe (N e u b e a rb e i tu n g  von H a n s  B a u e r  1912)  a n 
gewiesen, obwohl seit seiner ersten E n ts tehung  fast ein J a h r h u n 
dert v e rg a n g e n  ist. D a s  sehr umfangreiche M a t e r i a l ,  au f  dem diese 
D ars te l lu n g  beruh t ,  macht es  in der T a t  w enig  wahrscheinlich, daß  
noch n e u e s  Q u e l l e n m a te r ia l  beigebracht w erden  könnte, d a s  die 
D ars te l lu ng  S o ld a n - H e p p e s  wesentlich erw eitern  oder g a r  berich
tigen konnte. Zwei im S ta d ta rc h iv  Ü berlingen e rha l tene  P ro z e ß -  
protokolle a u s  dem J a h r  1596  scheinen es aber  doch w er t  zu sein, 
dem b ishe r  bekannten M a t e r i a l  h inzugefügt zu w erden , w eil sie in 
wechselseitiger E rg ä n z u n g  den A b la u f  eines H erenprozesses, wie 
er in der ehem aligen  R eichss tad t  geführt  w orden  ist, in a l len  E i n 
zelheiten so lebendig schildern, daß  sich der Leser  u n m i t te lb a r  in 
die Um w elt  versetzt g la ub t ,  a u s  der diese Prozesse erwachsen sind. 
Auch die kulturgeschichtlichen Z üge , die in diesen Berich ten  en t
h a l te n  sind, w erden  dem Leser nicht entgehen  und  sein besonderes 
In te re s se  erregen. D a v o n  abgesehen, m u ß  m a n  aber  die beiden 
P ro toko lle  auch a l s  ein tatsächlich n e u e s  M a t e r i a l  zur Geschichte 
der Hexenprozesse w er ten ,  d a s  w en igs tens  in zwei wichtigen P u n k 
ten die D ars te l lu n g  S o ld a n - H e p p e s  erw e iter t  und  berichtigt.

D a s  ist zunächst e inm al  hinsichtlich der Zusammensetzung des 
H e x e n g e r i c h t s  der F a l l ,  in dem S o ld a n - H e p p e  fast so gut 
w ie ausschließlich die gelehrten  J u r i s t e n  am  W erk sehen. Unsere 
P ro toko lle  aber  zeigen, daß  w en igs tens  in der R eichsstad t  Über
l ingen  der J u r i s t  an  dem V e r fa h re n  ü b e rh a u p t  keinen A n te i l  ha t te ,  
daß  dieses v ie lm ehr von A n fa n g  b is  E nde  in der H a n d  des a u s  
N a ts m i tg l i e d e rn  bestehenden S ta d tg e r ic h ts  lag .  B e i  der w e i t 
gehenden A n a log ie  der V e rw a l tu n g s fo rm e n  der m itte lalterlichen 
S t ä d t e  (nicht n u r  der Reichsstäd te) w ird  m a n  anneh m e n  dürfen ,
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daß  es a n d e r w ä r t s  kaum a n d e r s  gewesen sein w ird .  D ie  „R ich ter"  
sind keine J u r i s t e n ,  sondern L a ie n ,  die nicht nach P a r a g r a p h e n ,  
sondern im  N a h m e n  der a l lgem einen  R ec h tsn o rm e n  nach eigenem 
B ef in d en  u rte i l ten .  D a ß  sie in dem a llgem ein  verbre ite ten  H e re n -  
w a h n  g enau  so b efang en  w a re n  wie die A nk läger  und  A ngek lag 
ten , versteht sich darnach von selbst.

E inen  ungem ein  aufschlußreichen Einblick geben unsere P r o 
tokolle in die psychologische G ru n d la g e  der H e r e n g e  st ä n d -  
n i s s e ,  die in der D a rs te l lu n g  von S o l d a n - H eppe noch recht 
dunkel bleibt und  bleiben m u ß ,  w eil von den meisten H e xenpro- 
zessen eben n u r  diese Geständnisse bekannt sind, au f  die sich d a s  
Urteil g ründe t ,  w äh ren d  w ir  n u r  ganz selten e tw a s  über die A n 
klagepunkte erfah ren , die zur E in le i tun g  eines  H ex enprozesses ge
füh r t  haben . M a n  m uß  hier nämlich deutlich unterscheiden Zwischen 
den im H exe n ham m er  vorgezeichneten M e rk m a le n  der Hexerei,  die 
von der beschuldigten H e re  zugegeben w erden  m u ß ten ,  dam it  ein 
Urteil gefäll t  w erden  konnte, und  jenen Gerüchten  und  Schwätze- 
reien , die sich im Volk an  eine bestimmte P e r s o n  hefteten, die in 
den V erdacht ge ra ten  w a r ,  eine H e re  oder Unholdin  Zu sein. K e n n t  
m a n  n u r  die Geständnisse a l s  R e c h tsg ru n d la g e  des U rte i ls ,  dann  
m u ß  m a n  den Eindruck gew innen , daß  die B eschuldigten  sich selbst 
fü r  H e re n  gehal ten  h ä t te n ,  sei es ,  daß  sie in o ffenbarer  geistiger 
S t ö r u n g ,  sei es  a u s  S in n e s tä u sc h u n g e n  oder W ach trä u m en  g la u b 
ten, jene tatsächlich unmöglichen T a te n  begangen  Zu haben , die 
den T a tbe s tand  der H exerei bildeten  und  dem allgem einen  H e re n -  
w a h n  entsprachen. M a n  kann aber  unmöglich übersehen, d aß  alle 
diese überliefer ten  Geständnisse nichts an d e re s  a l s  eine W ied e r 
ho lung  der schon im H exe n ham m er  aufgezeigten  M e rk m a le  des 
H ex enwerks sind, m ögen  sie im einzelnen und  insbesondere  örtlich 
auch verschiedene Züge und  I n h a l t e  ausweisen. D a r i n  liegt nun  
der besondere W e r t  unserer  Überlinger  P ro toko lle ,  daß  sie u n s  die 
Um w elt  zeigen, in der die Gerüchte entstanden  sind, welcher A r t  
die Gerüchte w a re n  und in welchen V o rg ä n g e n ,  Umständen und 
menschlichen B ez ie hu ng en  sie ihre N a h r ü n g  fanden , b is  sie sich so 
verdichtet h a t te n ,  daß  die O brigke i t  einschritt und d a s  H e re n v e r -  
sahren eröffnete. M i t  einer erschütternden K la rh e i t  aber  zeigt u n s  
d ann  die S ch ild erun g  des V e r fa h re n s  in den P rotokollen , wie 
die sich ih re r  Unschuld bew uß te  Angeschuldigte m it he ldenm ütiger
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K r a f t  trotz der F o l t e rq u a le n  gegen d a s  ihr Zugemutete G e s tä n d 
n i s  w eh r t ,  w eil d a s  u n w a h re  E in g es tän d n is  e ines  B u n d e s  m it 
dem B ö sen  ihr S e e le n h e i l  g enau  so gefährdet,  a l s  h ä t te  sie sich 
dem T eu fe l  tatsächlich ergeben. L ie g t  also die K r a f t  des W id e r 
s tandes  in dieser A ngst  um  d a s  S e e le n h e i l ,  so w ird  u n s  auch die 
F un k t ion  der F o l t e r  verständlich, die an g e w a n d t  w ird ,  u m  die 
M a c h t  des T e u fe ls  über den M enschen  311 brechen, m it  der er nach 
dem a llgem einen  H ex en w ah n  die Angeschuldigte verh indern  w ill ,  
ihr  B ü n d n i s  m it  dem T eu fe l  zuzugeben. D ie  F o l te r  w ie auch all 
die an d e rn  a n g e w a n d te n  M e th o d e n ,  ein G e s tä n d n is  zu erpressen, 
ist also nichts an d e re s  a l s  ein ex orzistisches M i t t e l ,  den Teufe l  
a u s  dem besessenen Leib  auszu tre iben ,  d am it  die H e re  endlich ge
stehen kann. I s t  ihre W ide rs ta nd sk ra f t  ze rm ürb t ,  d a n n  gesteht sie 
nicht, w a s  sie e tw a  selbst fü r  w a h r  hie lte , sondern  w a s  m a n  ihr 
in den M u n d  leg t,  und  d a s  ist n u n  nichts a n d e re s  a l s  ein S p ie g e l 
bild der im H e r re n ham m er  festgelegten M e rk m a le  des H exenwerks, 
w ä h re n d  von den vorgebrachten  R ed ere ien  kaum noch eine S p u r  in 
dem G e s tä n d n is  zurückbleibt. D a m i t  aber  ist die form elha fte  Über
einstim m ung der Geständnisse, deren jeweilige P r ä g u n g  zum gei
stigen Besitz des fo l te rnden  Nachrich te rs  gehörte, hinreichend erklärt.

Geständnisse und  Urteile der Überlinger  Herenprozesse sind im 
„ B tu tb u c h "  (S ta d ta rc h .  I, 39 ,  396)  verzeichnet, d a s  von 1559  b is  
1623  90  B lu tg e r ic h ts fälle en thä l t ,  von denen 18 F ä l l e  H e re n -  
prozesse betreffen. E s  sind deutlich drei V e r fo lg u n g sw e l le n  zu er
kennen, indem in die J a h r e  157 4  b is  1578  allein  acht F ä l l e ,  in 
die J a h r e  1594  b is  1597  weitere  sechs F ä l l e  und  vier in die 
J a h r e  1608  b is  1610  sollen. N eb en  dem B l utbuch b e w a h r t  d a s  
S ta d ta rc h iv  noch ein Aktensaszikel au f ,  d a s  fü r  alle diese P r o 
zesse die Urschrift der Geständnisse en th ä l t  (S ta d ta rc h .  I, 32 ,  356).  
I n  diesem Faszikel f inden sich auch die beiden von dem S t a d t 
schreiber O s w a l d  H e rm a n n  geführten  P rotokolle  über die beiden 
u n m i t te lb a r  au fe inanderfo lgenden  H exenprozesse des J a h r e s  1596  
gegen A p po llon ia  M a y e r ,  F r a u  des Gredknechts G eo rg  S t e u e r  
gnt. L a n g  I e r g ,  sowie gegen A n n a  S a u t e r ,  F r a u  des M ü h le n -  
h i r t s  V e i t  K e lle r  gnt. Fackm ändle . D a s  erste P ro toko ll  beg inn t  
m it  der G e fa n g e n n a h m e  der H e re  und  schildert d a s  V e r fa h re n  in 
a llen  E inzelheiten  des V e rh ö r s ,  der F o l t e ru n g  (peinlichen B e f r a 
gung) b is  zum G e s tä n d n is  (der Urgicht), der B e s tä t ig u n g  und  dem



Überlinger H exenprozeß im J a h r  1596 111

Urteil. D a s  zweite P ro to ko ll  dagegen  en thä l t  lediglich die der 
E in le i tun g  des V e r f a h r e n s  v o rau sge hen de  V e rn e h m u n g  der B e 
las tungszeugen  (K undschaftsprotokoll) /  b ildet  also, w enn  auch auf  
einen an d e rn  F a l l  bezogen, für  u n s  eine wertvolle  E rg ä n z u n g  des 
ersten P ro to k o lls ,  w eil beide zusam m en den ganzen  V e r la u f  eines 
H exen v erfa h ren s  zeigen. In h a l t l i c h  ist d a s  zweite P ro to ko ll  d a 
durch bem erkensw ert ,  daß  es  u n s  in  einer geradezu unheimlichen 
K la rh e i t  die U m w elt  zeigt, in der d a s  Gerücht und  G erede  so
la n g e  wuchert, b is  es  sich zu dem Unheil verdichtet h a t ,  d a s  dann  
u n e n t r in n b a r  über  ein unglückseliges Menschenkind hereinbricht. 
E s  ist au ffa l lend , daß  die beiden P rotokolle  b is h e r  der A ufm erk
samkeit der Forschung e n tgan ge n  sind- d a s  m a g  d a ra u f  beruhen, 
daß  ihre sehr flüchtige H andschrift  ungem ein  schwer zu entziffern 
ist und  daß  sie inhaltlich auch nicht ganz leicht zu verstehen sind. 
D a  es h ie r  nicht au f  eine buchstabengetreue Veröffentl ichung  a n 
kommt, w ird  m a n  nichts dagegen  e inwenden, w en n  w ir  hier den 
I n h a l t  der Pro toko lle  in einer leicht l e s b a re n  und verständlichen 
Ü b er t ragu ng  (die aber  den Z e i t s t i l  zu w a h re n  versucht) w ieder
geben. A n m erkungen  dazu w u rden  a u f  d a s  N otw end igs te  be
schränkt. Uber die U m w elt  sei noch bemerkt, daß  b is  in den D r e i 
ß ig jäh r ig en  K rieg  h ine in  zwischen den R iedm ühlen  und  dem S e e  
eine offene A nsied lung , die M üh le n g e m e in d e ,  bestand, die nach 
den S teue rbü che rn  e tw a  70  H a u s h a l tu n g e n  zählte. H ie r  w ohn ten  
die Fischer und  arm selige  T a g lö h n e r ,  daneben  auch einige w o h l
h abende L e u te  wie die M ü l l e r ,  der B la ich e r ,  der Sch iffm acher und 
zur Zeit  der beiden Prozesse D r .  j u r .  A b r a h a m  H eu ß lin .  S ä m t 
liche P e rso n e n ,  die in  den P ro toko llen  g e n a n n t  sind, können a u s  
an d e rn  gleichzeitigen Q u e l l e n  (S teue rb üc he rn ,  R atsw ah lbüchern , 
Kirchenbüchern) nachgewiesen w erden . I n s b e s o n d e re  können auch 
die nachbarschastlichen Z u s am m e nh äng e ,  wie sie a u s  den Z eugen 
a u s s a g e n  zu erkennen sind, durch die S teue rbü che r  bestä tig t  w e r 
den. D a m i t  aber  gew innen  die P ro toko lle  noch einen besonderen 
W e r t ,  weil b is  jetzt vielleicht ü b e rh a u p t  noch kein Berich t über 
einen H erenp rozeß  bekannt geworden ist, der u n s  so in eine ge
schichtlich nachw eisba re  Wirklichkeit versetzt, wie es  bei diesen 
beiden Prozessen der F a l l  ist. D iese r  Blick in die Wirklichkeit aber 
gibt der psychologischen D e u tu n g  des H ex en w a h n s  erst die sichere 
G ru n d la g e ,  die ihr b ishe r  so gut wie ganz gefehlt h a t .
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1. Prozeßprotokoll über das Verfahren gegen Apollonia M äher
D o n n e r s t a g ,  den 4. A p r i l i s  ao. 159 6  w a rd  A pollon ia  M a y e 

r in ,  F r a u  G eo rg  S t e u e r s ,  Gredknecht und  E in w o h n e rs  zu den 
M ü h l in e n ,  g e n a n n t  „ la n g  I e r g " ,  w egen  V erd ach ts  der Z aubere i  
und  Hexerei gefänglich eingezogen, um  2 Uhr n a chm it ta gs  in s  
G e f ä n g n is  gebracht und  a l s b a ld  au f  A n o rd n u n g  eines H e r rn  B ü r 
germ eis te rs  und  E r fa m e n  R a t s  durch beide T u rm h e r re n  *>, C a s p a r  
Schne ider  des R a t s ,  J u n k e r  H a n s  F r e nb urg  des  G erich ts  und 
mich, O s w a l d  H e rm a n n ,  S ta t tsch re ib e r ,  d a ru m  gütlich angesprochen 
und  be f rag t  w ie fo lg t:

D em nach  m. H e r re n  B ü rg e rm e is te r  und  ein E r f . N a t  n ie m an d ,  
w eder M a n n s -  noch W eibspe rso ne n ,  w eder jung  noch a l t  ohne 
endliche und  wichtige Ursachen in s  G e f ä n g n i s  legen lassen, so 
w ollen  w ir ,  die a u s  B efeh l  eines Ers. N a t s  dazu V ero rdn e ten ,  von 
ihr vernehm en  und  hören , w a r u m  und  w a s  Ursachen sie meine, daß 
m a n  sie gefänglich an gen om m en  habe. A u f  solches h a t  sie g e a n t 
w o r te t ,  s in tem alen  m a n  sie bei dem A n n e h m e n  a l s b a l d  v o n  
d e m  B o d e n  a u f g e h o b e n  u n d  s o  i n s  G e f ä n g n i s  
g e t r a g e n  habe , müsse sie d a r a u s  w ohl wissen, daß  m a n  sie 
fü r  eine Unholdin ha l te .  S i e  sei aber  keine und  sei a l le in  in sol
chen V erdach t durch d a s  W ie lä n d le ,  d a s  ist H an sen  W ie la n d t s ,  
ih re s  N a c h b a rn ,  H a u s f r a u ,  a l lh ie r  gekommen, denn die habe  sie 
vor v ielen J a h r e n ,  nämlich in dem J a h r  a l s  H e r r  B ü rg e rm e is te r  
J o h a n n  B u r g b e r g  selig in s  A m t  gekommen (1579) ,  verschrieen, 
daß  sie ihr eine K uh  versehrt  und  hinkend gemacht habe. S o lch es  
habe sie aber  n it  g e tan  und  habe , sobald sie von solcher V e r le u m 
dung  e rfah ren  habe , d a s  g en an n te  W ie lä n d le  vor der O brigke i t  
verk lagen  wollen. Z u  dem E nd  habe  sie m it  H e r rn  H a n s  S a l z -  
m a n n  und  H e r rn  Ja k o b e n  S c h r ie ff, ihren  d am al ige n ,  jetzt seligen, 
Z un f tm eis te rn ,  N a t s  gepflogen, w ie sie sich ve rha l ten  solle. D ie  
h ä t te n  sie g e f rag t ,  ob d a s  W ie lä n d le  solcher N ed en  und  Bezich
t igu ng en  geständig  feie, w o ra u f  sie g ean tw o r te t  habe ,  nein , d a s  
seie sie nicht, w o ra u f  ih r  die H erre n  gesagt, w enn  d a s  W ie län d le  
jetzt dieser N ed en  nicht geständig seie, so w erde sie es  vor der 
O brigke i t  noch viel w en iger  zugeben, und m it  diesem Bescheid seie 
sie von ihrem  F ü rne hm en  abgewichen. M i t  solcher V erdäch tigung  
a ber  geschehe ih r  g ro ße s  Unrecht, denn sie sei kein sollich W eib , 
und  es  w erde sich bei ihr auch nicht befinden, daß  sie ein Unholdin
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seie. W a s  w ir  aber  m it  ihr fürzunehrnen B efeh l  h ä t te n ,  d a s  soll
ten w ir  n u r  gleich tun . Also frech und unehrerb ie tig  h a t  sie sich 
gegen u n s  erzeigt. W ir  h aben  ihr d a raus  w eiter  gütlich zuge
sprochen und  «haben sie gefrag t ,  sin temalen  sie n u n  selber wisse, 
daß  sie fü r  ein böses W eib  gehal ten  w erde, so wolle  sie u n s  sagen: 

ob sie sich nicht m it  dem B ö sen  verbunden  und sich ihm  u n te r 
w orfen  habe?

ob sie den christlichen G la u b e n  n it  verschworen und  G o t t  den 
A llm ächtigen, alle seine H eil igen  und  die ewige Sel igke i t  v e r 
leugnet  habe?

ob sie dem T eu fe l  n i t  versprochen und  Zugesagt habe , L e u t  
und  Vieh an  Leib  und  G u t  S ch aden  zu tun ?

ob sie n it  vom T eu fe l  sichtbarlich g ep lag t  oder sinnlich a n 
gegriffen  w orden  seie?

ob sie n it  m it  anderen  H e re n  Gem einschaft gehal ten ,  m it den
selben V e rs a m m lu n g  gehab t  und  zu T ä n z e n  gefahren  seie und 
w a s  a l le rh an d  sich derselben O r t e n  zuge tragen  habe?

ob sie den B ö sen  n it  zu einem B u h le n  an gen om m en , ob er ihr 
u n te r  a n gen om m en er  leiblicher G es ta l t  erschienen und  m it  ihr und  
wie oft Unzucht getrieben, und  wie ihr B u h le  heiße oder sich 
g e n a n n t  habe?

ob sie sich n it ,  so oft sie gewollt ,  in einen W olf ,  eine Katze oder 
dergleichen andere  T ie re  a u s  teuflischem B e t r u g  ve rw an de l t  und 
ob sie sich in solcher G es ta l t  habe  sehen lassen? und  wo?

von w em  sie solche Z aubere i  ge lern t  habe  und  wie sie d a ra n  
gekommen seie und  ob sie die gegen L e u t  und  V ieh  gebraucht, 
gegen w en  und w a s  S ch aden  d am it  gewesen seie?

ob sie n it  d am it  schwere W e t te r ,  R egen, D o n n e r  und H age l  
gemacht habe , von denen d a s  G etre id  au f  dem F e ld  oder die 
F rüch te  und der W e in  an  N eb en  verschlagen w orden  seie?

ob sie sich solcher Z aubere ien  n it  selbsten bekannt und  e tw an  
gesag t, w a n n  sie schon dergleichen L e u t  eine w äre ,  wollte  sie doch 
ih ren  N a c hb aren  keinen S ch aden  z u fü g e n ? 2)

Diese obbemelten  F r a g e n  h a t  sie a lle  und jede m it N e in  be
a n tw o r te t ,  d a ra u f  m a n  sie m ehr noch fo lgendes gefrag t  h a t :  

ob ihre M u t t e r  auch ein Unhold gewesen und desha lben  vor 
f a h r e n  zu Stockach m it  dem F e u e r  hingerichtet worden  seie und 
ob sie solche teuflische K ünste  n it  von ihr e r le rn t  habe?
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ob sie n it  seit l a n g e r  Zeit  der Z aubere i  verdächtigt und  v e r 
schrieen w orden  und  von vielen L e u te n  gleich wie ihre M u t t e r  a l s  
eine Unholdin  gehal ten  w orden  feie?

H ie rau s  h a t  sie g ean tw o r te t :  J a ,  ihre M u t t e r  sei leider eine 
solche F r a u  gewesen und  d a ru m  zu Stockach v e rb ra n n t  w orden . 
S i e  habe  aber  solche teuflische K unst  w eder von ihr e r le rn t ,  denn 
sie sei eben 15 J a h r e  a l t  gewesen, a l s  sie sich verd ing t  habe und 
von ihrer M u t t e r  gekommen sei, noch von jem and  a n d e rs .  W a h r  
seie auch, daß  sie eine Zeit her, wie oben verm eldet,  durch d a s  
W ie länd le  in s  Geschrei gekommen sei, aber  doch unschuldiglich.

D a rn a c h  sie n u n  in  a llen  D in g e n  der A nzeige wollte  unschul
dig sein, h aben  w ir  ihr die I n d i c i a  und  A nzeigen  ih re s  unholden  
W erkes  vorge ha l ten ,  nämlich

1) ob sie n it  wisse, wie es doch zugegangen  seie, daß  Dr. A b r a 
h a m  H e u ß l in s  drei K ühe  bald  nach e inander  ab geg an gen  seien, 
sonderlich die dri t t  und letzt, welche eine g a r  schöne, schwarze K uh  
gewesen und  am  H in te rn  g a r  la h m  gew orden  seie?

2) ob sie n it  wisse, w a s  H a n s  A s m u s  B e t z e n ^  N o ß  geschehen 
seie, daß  es  ihm a b g eg an gen  seie, und  w a s  sie habe  tu n  w ollen , 
daß  sie in d a s  A m t s h a u s  gekommen sei, a l s  gerade der N ac h 
richter d a s  N o ß  habe  a u s fü h re n  w ollen?

3) ob sie n it  wisse, w a s  Z un ftm eis te rs  S e b a s t i a n  B iß h a lm s  
Kind  begegnet ist, d a s  am  G u r te l in  g a r  la h m  gew orden , welches 
ihm w ide r fah re n ,  a l s  sie au f  eine Zeit  bei ihm  im H a u s  ge
wesen seie?

4) ob sie n i t  wisse, w a s  Endressen S to l l e n m a y e r s  K ind  vor 
J a h r e n  begegnet, daß  es  gestorben seie, ob sie ihm n it  in sein, 
S to l l e n m a y e r s ,  und  seiner F r a u ,  Abw esen  zu trinken gegeben, 
u nd  w a s  d a s  fü r  ein T ra n k  gewesen seie?

5) ob sie n it  wisse, w a s  des S to l l e n m a y e r s  K uh  begegnet, daß  
sie krank gew orden  und gestorben seie, und  ob sie n it  zu seiner 
F r a u  gesag t, solle ihr in s  M a u l  sehen, dann  werde sie sehen, 
w a s  ihr fehle?

Über a l le  diese A rt icu l  h a t  sie durchaus kein W issens haben  
wollen  und  unschuldig sein. D a ß  sie bei Dr. A b r a h a m s  H a u s  oder 
S t a l l  solle h in  und  w id ergeg an gen  sein, a l s  der Nachrichter die 
K uh  habe  a u s fü h re n  w ollen, d a s  m öge geschehen sein, denn w enn  
sie in die S t a d t  wolle  oder von der S t a d t  h in a u s  wieder heim
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wolle, so müsse sie durch selb igs Grundstück gehen. W a s  aber  
H an sen  A s m u s  Betzen R oß betreffe, so wisse sie auch davon nichts 
und  wisse auch n it ,  daß  sie in d a s  A m ts h a u s  gekommen feie, a l s  
m a n  d a s  N o ß  habe  a u s fü h re n  w ollen . E in m a l  seie sie wohl in 
d a s  A m t s h a u s  gekommen und  habe  ihrem  M a n n ,  der d am alen  
d a r in n en  H a b e r  a u fg e fa ß t  habe , Zu essen b ringen  w ollen. S e l b i g s  
habe  sie aus die S t e g e n  gesetzt, und  dann  seie sie h in au fgeg ang en  
und  habe  g e frag t ,  ob ihr M a n n  zum essen he rab  wolle , oder ob 
sie es  ihm  h in a u f  b ringen  solle. D a n n  seie sie Zu des A m tm a n n s  
F r a u  in die S t u b e  gekommen, da sei auch d a s  A m a le  W ide r l in  
dar inn en  gewesen. D ie  F r a u  habe  ihr ein B r o t  gegeben und 
d am it  seie sie w ieder heimgezogen. D a ß  aber  der J u n k e r  sie mit 
unw ill igen  W o r te n  oder sonsten h inweggew iesen , d a s  seie n it  ge
wesen, und  seie auch kein K in d  in der S t u b e n  gewesen. Auch habe 
sie nie kein R oß da gesehen.

B i ß h a l m s  K in d  h a lbe r  wisse sie auch nichts, bezichtige m a n  
sie e tw a s ,  dann  geschehe ihr unrecht. E n d re s  S to l l e n m a y e r s  K uh  
ha lbe r  wisse sie n it ,  w en n  ihm  eine ab geg an gen  seie, daß  sie zu 
der F r a u  gesag t habe , sie solle ihr in d a s  M a u l  b ru n tz e n ^ .  D a s  
gestehe sie n it  und  noch w en iger ,  daß  sie ihn ge f rag t  habe , w a ru m  
er keine K u h  m ehr kaufe, er solle n u r  kecklich eine kaufen, es  werde 
ihm keine m ehr sterben. D e m  K ind  möchte sie w ohl, a l s  selb igs 
krank gewesen, zu trinken gegeben h aben  in a l lem  guten , und  sei 
nichts schädlichs in dem T ra n k  gewesen. D a ß  sie aber  desha lb  von 
ihm  bezichtigt w erde, d a s  h ä t te  sie von ihm  n it  e rw a r te t ,  denn sie 
habe  ihm und  seinem K ind  viel G u te s  g e tan  und  seien gute N ach 
b a re n  m it  e inander  gewesen.

Nach diesem h aben  w ir  sie w eiter  g e frag t ,  ob sie n it  wisse und 
wie es  zugegangen  seie, und  w a s  d a s  seie, daß  m a n  etliche M a l  
au f  dem Dach  ih re s  H a u s e s  F e u e r  gesehen und  n i t  a n d e rs  ge
wesen seie, dann  a l s  ob d a s  H a u s  h a u p th e l l  b renne . W e n n  m a n  
dann  h inzugelau fen  seie und  habe löschen w ollen , seie es  nichts 
gewesen. D a r a u f  a n tw o r te t  sie, daß  aus oder in  ihrem H a u s  sich 
solches zu ge tragen ,  sei n it  w a h r ,  au f  eine Zeit aber  habe sich be
geben, daß  sie und  L isa b e th a  W ide r in ,  jetzt des jungen  H a i t t in -  
g e rs  F r a u ,  in E n d re ß  S to l l e n m a y e r s  H a u s  in der Bachstube ge
wesen und  a l s  sie w ieder  heim  w ollen  und  vor der L isab e tha  H a u s  
gekommen, habe  sie in ih re r  K a m m e r  einen Schein  oder F e u e r
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gesehen, a l s  w en n  es b renne. D a  m a n  aber  ge laufen  und  dazu 
gekommen, seie es  nichts gewesen, und  d aß  es also geschehen, 
w erde m a n  bei besag ter  L isa b e th a  befinden und  begehre, daß  m a n  
die d a ru m  befrage . I t e m  es habe  sich auch letztkünftige O s te rn  
zuge trag en ,  daß  ihr S o h n  C hris ta  in Dr. G a l le  H a g e r s  H a u s  mit 
einem welschen Schecken gewest seie, von welchem ihr S o h n  b i e t 5) 
Ungeziefer geerbt habe. D ie  habe  sie ihm  ver tre iben  w ollen  und 
die K leider  in den O f e n  gelegt, um  d a s  Ungeziefer zu ersterben. 
D a  seien die K le ider  a n g e g a n g e n  und  a b e r m a ls  w a re n  die L eu t  
herzu ge laufen , a l s  m a n  aber  in d a s  H a u s  gekommen, sei es  schon 
gelöscht gewesen. D a s  w erde  m a n  also bei dem L öh le  befinden.

A l s  sie n u n  der besag ten  In d ic ie n  keines geständig sein, son
dern a l le r  unschuldig sein w ollte ,  h a b e n  w ir  sie d e m  N a c h -  
r i c h t e t  b e s o h l e n ,  s i e  p e i n l i c h  z u  b e f r a g e n ,  w el
cher sie l e e r ,  ohne irgend  ein Gewicht, a u f g e z o g e n .  A ber  
sie h a t  nichts bekennen w ollen  6).

A u f  solches h aben  w ir  sie ferner  gütlich g e frag t ,  w ie es  m it 
H an sen  W ie la n d s  K u h  zugegangen  feie, die sie fü r  den H ir ten  
a u s  dem S t a l l  gelassen und  a n ge fa ng en  habe  zu hinken, a l s  sie 
vom  H ir te n  wieder heim gekom m en? I t e m  h aben  w ir  sie V eiten  
K e lle rs  Kitzen und  seiner K u h  h a lb e r  gef rag t ,  denen die M ilch  
b isw eilen  a b geg an gen .  I t e m ,  w eilen  m a n  so oft und  v ie lm a ls  
in und  vor ihrem  H a u s  ein solches P fe i fe n  und  G eig en  und  T a n 
zen höre, w a s  d a s  fü r  ein Ü berm ut feie? I t e m ,  w a s  d a s  denn 
gewesen seie, so a m  A bend  des  letzten S t .  M a r t i n s t a g s  in ihrem  
und  ih re s  N a c h b a rn  S i lv e s te r  K a r t e r s  H a u s  sich habe  hören  lassen 
und  ein P o l t e r n  g e tan  und  ihr M a n n ,  gleichwie auch ihr N ac h 
b a r ,  der K a r t e t ,  ausgestanden  und  m it  bew ehrte r  H a n d  gesucht 
h a t te n ,  w a s  es doch sein möchte, aber  nichts h a t te n  f inden und 
sehen können. I t e m ,  ob sie n it  wisse, w a s  T h o m a n S c h a n e n  seligen 
w id e r fah re n  seie, daß  er habe  sterben müssen.

A u f  diese F ü r h a l tu n g e n  an tw o r te t  sie, es  habe  sich au f  eine 
Zeit begeben, daß  sie ein Schw ein le in  an  einem M o r g e n  an  den 
H ir te n  getrieben und  a l s  sie w ieder h e im gegangen ,  seie sie vor 
des  W ie la n d l in  H a u s  und S t a l l  gekommen, welches noch die eine 
K u h ,  dann  es  zweie gehab t,  gemolken und  zu ihr, A po llon ia  ge
sag t habe :  ich m u ß  eben die eine K uh  nachtreiben, so laß  m ir  die 
Hintere K uh  ab , daß  ich desto b a lder  fertig  werde. D a  habe  sie
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ihm g ean tw o r te t ,  wozu, sie kann doch n it  h in a u s  kommen, bevor 
die vorder  K u h  d ra uß en  ist, w o ra u f  d a s  W ie lä n d le  gesagt, ja ,  es 
ist ja  w a h r ,  es  müssen im m er beide h in a u s .  A l s  sie m it  dem 
melken fertig  gew orden , habe  d a s  W ie lä n d le  die M ilch  versorgt 
und  sie habe  ihm au f  sein B e g e h re n  d a s  V ieh  h inausge lassen . 
A l s  n u n  die K ühe  zu M i t t a g  wieder heimgekommen, habe  die 
eine von ihnen gehunken, u nd  d a ru m  sei sie, A po llon ia ,  von dem 
W ie län d le  a l s  eine Unholdin  ausgeschrieen  w orden , und  d a rum  
habe  sie es  w o llen  verklagen, sei aber  von ihren  beiden Z u n f t 
meistern, wie oben angezeigt,  abgewiesen w orden . E s  geschehe ihr 
aber  von dem W ie län d le  g ro ß e s  Unrecht.

W a s  dem V e iten  Keller seine Kitzen und  seine K uh  an lang e ,  
ob die ihm  starben oder la h m  w u rden ,  davon  wisse sie nichts zu 
sagen, verhoffe auch, daß  m a n  sie d a ru m  nicht bezichtigen werde.

D a s  P fe i fe n ,  G e igen  und  T an zen  betreffend , so wisse sie wohl, 
daß  der S to l l e n m a h e r  h in  und  wieder solches auss treu e ,  es  feie 
aber  nichts d a ra n  und  m a n  solle ihr g lauben ,  w a s  sie sage. D a s  
P o l t e r n  und  Unwesen aber , d a s  sich a n  S t .  M a r t i n s t a g  nechsthin 
zu N ach t  begeben habe , d a s  be lange  sie g a r  nichts a n ;  wohl habe 
sich ein solliches W esen  in ihrem und  B es te r  K a r t e r s  H a u s  zu
g e tragen ,  aber  n it  an  S t .  M a r t i n s - ,  sondern  an  S i m o n  und  I u d ä  
T a g ,  an  welchem T a g  ihr S o h n  G a l le ,  wie m a n  d a s  bei Z u n f t 
meister V iß h a lm  schon finden w erde, gestorben feie, also daß  sie 
n it  a n d e rs  meine und  ha l te ,  es  w erde sein Geist gewesen sein. 
Je tz t  habe  der M o l le  ein solches Geschrei d a r a u s  gemacht. A n  
T h o m a n  S c h a n e  seinem T od  habe  sie g a r  keine S ch u ld ,  habe ihm 
auch nichts zugefügt und  a n g e ta n ,  feie auch n it  m ehr  in Z u n f t 
meister B i ß h a l m s  H a u s  gekommen, feit d a s  K ind  krank geworden 
und  sie gehört  habe , daß  m a n  sie d a ru m  bezichtige. Also könne 
auch n it  w a h r  sein, daß  sie in des B i ß h a l m s  H a u s  dem S ch ane  
a n  der S t e g e n  au f  die Achsel solle geklopft h aben ,  daß  dieser lahm  
geworden.

N achdem  sie n u n  sollicher Anzeig a b e rm a le n  unschuldig zu sein 
b ehaup te t  und  nichts bekennen wollte , haben  w ir  sie w i e d e r u m 
d u r c h  d e n  S c h a r f r i c h t e r  p e i n l i c h  b e f r a g e n ,  aber  
keinen S t e i n  oder Gewicht a n h ä n g e n  lassen. S i e  ist aber  bei ihrer 
obigen V e ra n tw o r tu n g  beständiglich geblieben. D a r a u s  h aben  w ir  
sie ferner  g e frag t ,  wie es  zugegangen  feie, a l s  ohnlängst  S i lv es te r
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K a r te r  und seine F r a u  und  ihr H a u s w i r t  Bentzlin  B r a u n  und 
seine F r a u  m it  e inander  zechen und  die W eibe r  dazu S ch n i t ten  
backen w ollten , d a s  F e u e r  aber  g e ru ß t  habe . A l s  sie A po llon ia  
es aber  beredt, feie a l s b a ld  ein R e g e n  durch d a s  K a m in  gekom
m en, daß  d a s  F e u e r  erloschen und  die W eibe r  die S ch n i t ten  schier 
n im m er  h ä t te n  nutzen können. S o n s t  aber  habe  es  n i t  geregnet, 
sondern es  feie ein schöner T a g  gewesen.

I t e m ,  w a s  d a s  fü r  ein L eben  oder W esen  gewesen seie, d as  
M o n t a g s  an  der F as tn ach t  vor des K a r t e r s  H a u s  und  letztlich 
h inein  gekommen seie, die S t e g e n  au f  und abgelosfen, die T ü re n  
und  L a d e n  au f  und zugeschlagen, daß  eine davon  versp rungen  
seie? I t e m ,  wie es  zu gegangen ,  daß  o ftm alen  ein solcher g roßer  
W in d  bei und  u m  ih re s  N a c h b a rn  H a u s  en ts tanden , aber  in dem 
S e e  kein G ew ell  gewesen feie? I t e m ,  ob sie n it  e in m al  selbst 
gesagt, sie seie nichts nutz? I t e m ,  ob sie n it  e in s tm als ,  a l s  sie 
krank gewesen, die F u r m ä u l i n  angesprochen habe , sie solle ihr 
e tw a s  zur V esper  machen; welches sie g e tan  und  ihr eine S u p p e  
gebracht habe ,  die sie aber  n it  habe  essen wollen?

A u f  diese A r t icu l  an tw o r te t  sie, es  seie die S a c h  m it  dem 
R e g e n  durch d a s  K a m in  ein la u te r  erdach ts  D in g ,  d a s  a lle in  von 
der N e l l a  herkomme. W a s  sich aber  a n  der F as tnach t  m it  dem 
vo rge ha l tenen  W esen  vor B es te r  K a r t e r s  H a u s  und  d a r innen  
selbst zu ge trag en  h abe ,  d a s  h a l te  sie fü r  eine K atzenrum m lere i.  
S o n s t  habe  sie ih r s  te i l s  nichts a n d e re s  gehört.  D a ß  sie e ins tm als  
gesag t habe , sie wisse w ohl,  daß  sie nichts nutz seie, habe  diese 
M e in u n g :  sie und  B entzlin  B r a u n  seien w egen  eines Katzle ins, 
so er ihr zu T od  geschlagen, und  d a n n  w egen  der Wasch, so sie 
a n  der H eld  und  n it  am  H o rn  gehab t,  u n e in s  w orden  und  m it 
W o r te n  in V e rd ru ß  gekommen. D a  habe  sie ihn  w iederum  ge
schmäht und  gescholten, der B r a u n  aber  habe  sie ein nichtsnutzig 
W eib  und  Unholdin  und  H e re  gescholten. D a r u m  habe  sie w ieder
um  g ean tw o r te t ,  er schelte sie und  sei selbst ein ehrloser M a n n  
und daß  es  w a h r  seie, denn er dürfe n it  m ehr in sein V a te r l a n d ,  
w eil er seine O b rigke i t  daheim  auch also gescholten. S i e  aber  
dürfe noch w ohl  vor die O brigke i t.  S o n s te n  aber  wisse sie w ohl, 
daß  sie unnütz seie. D a s  habe  sie aber  gem ein t, unnütz zur A rbe i t ,  
denn seit sie im letzten J a h r  krank gew orden  und  acht oder neun  
Wochen zu B e t t  gelegen, konnte sie keine rechte A rb e i t  m ehr  voll
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bringen. Also habe  sie die angezogene N ede  gemeint. V o n  dem 
G e w it te r  oder W in d  wisse sie g a r  nichts, da m a n  sie aber  des
w egen  bezichtige, geschehe ihr gleich wie in den anderen  Sachen  
unrecht. S o d a n n  habe  sie in ihrer  K rankheit  v o r ig s  J a h r  die F u r -  
m ä u l in  angesprochen, ihr e tw a s  zur S u p p e n  Zu kochen. D a s  habe 
sie wohl Zugesagt, habe  ihr aber  nichts gebracht- denn wie sie e r
fah ren , habe  ihr M a n n  es ihr verboten.

A l s  sie n u n  a n d e r s  w ieder n it  bekennen w ollen , haben  w ir  sie 
zum d r i t t e n m a l  p e i n l i c h  f r a g e n  lassen. I n  dieser 
F r a g  h a t  sie der Nachrichter w ie die an dern  zw eim ale aufgezogen, 
d ie sm a l  aber  u n ten  an  der Brücke m it  einem S t r a u f f e n  a n  F ü ß e n  
und  Zehen gebunden  und  also gespann t  und aufgezogen. A b e r  sie h a t  
ebenso wenig  a l s  die an de rn  zwei M a l  bekennen oder gestehen wollen.

F r e i t a g  den 5. A p r i l i s  sind w ir  w ieder zu dieser a rm en  F r a u  
von einem ehrsam en N a t  verordne t  zum T u r m  gegangen  und 
h aben  von 1 Uhr b is  um  3 Uhr n a chm it ta gs  a lle  obgesagten 
I n d i c i a  angesprochen, aber  weder durch peinliche F r a g ,  die w ir  
d re im al gegen sie vornehm en  l ießen, doch ohne A n w e n d u n g  eines 
G ew ichts  und ohne sie auszustrauffen , noch durch gütliche B e 
f ra g u n g  e tw a s  von ihr b r ingen  können. D a r a u f  h aben  w ir  sie 
noch angesprochen, ob sie beten könne. D a s  h a t  sie be jah t  und 
a l s b a ld  h a t  sie angehoben , d a s  V a te ru n s e r ,  A ve M a r i a ,  den 
christlichen G la u b e n  und  die zehn G ebote  G o t te s  zu beten sam t 
ande rn  christlichen G ebetle in .  D i e s  a l le s  h a t  sie w ohl und  ohne 
gestam m elt  rund  h e r a u s  gesprochen, insonderheit aber  beim V a t e r 
unser bei den W o r te n  „u nd  führe  u n s  n it  in V ersuchung" h a t  sie 
gesagt „w ohl  seind d a s  so große starke W ort" ;  nachgehends, a l s  
sie den G la u b e n  gesprochen, „ a b ge fah re n  zu der H ö l le n " ,  h a t  sie 
dazu gesag t, „daselbsten alle die S e e le n  erledigt,  die den W illen  
G o t te s ,  des A llm ächtigen, seines himmlischen V a t e r s  ge tan  h aben"  
und ist darnach im  T e r t  fortgefah ren . F o lg e n s ,  a l s  sie die Zehn 
G ebote  G o t te s  gesprochen, und zum 4. G ebo t  gekommen ist, ha t  
sie gesagt „w ie  kann ich meine M u t t e r  ehren, die mich und die 
M e in ig e n  in weltlichen S p o t t  und S c h and e  gebracht h a t? "  und 
darnach wieder im T ex t  fortge fah ren . Und a l s  sie zu dem 8. G ebot 
gekommen, h a t  sie gesag t „W ie lä n d le ,  W ie länd le ,  wie hast D u  so 
w enig  an  d a s  G ebo t  G o t te s  gedacht" und  ist dam it  im übrigen  
fo rtgefahren .
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A l s  w ir  n u n  a l le s ,  wie obsteht, beiden H erre n  B ü rg e rm e is te rn  
und  etwelchen des R a t e s  am  S a m s t a g  den 6. A p r i l  au f  dem R a t 
h a u s  fürgebrach t, h aben  sich dieselben entschlossen, daß  w ir  sel
b igen T a g s  a m  N ac h m it tag  w ieder  311 ihr in s  G e f ä n g n i s  gehen 
und  sie ferner  ansprechen sollten. Z uvor  aber  sollten w ir  die 
a l ten  K undschafter, a l s  namentlich  J u n k e r  A s im us  Betzen, H e len a  
S t r o p p in  g e n a n n t  F u xm ä u l in ,  und  E n d re ß e n  S to l l e n m a y e r  w ie 
derum  vor u n s  rufen  lassen und  b e fragen ,  wie es sich doch m it 
ihrer zuvor gegebenen K undschaft ve rha l te ,  s in tem alen  sie der A n 
zeige so stark widersprochen und  n it  habe  gestehen wollen. D a s  
ist geschehen und  die g e n an n te n  Z eugen  sind w ieder  vor u n s ,  die 
T u rm h e r re n  und  die U m g e ld e rh e r re n 7) beschieden w orden . A lle  
h aben  sie ihre angegebene  Kundschaft a l le rm a ß e n  aufrecht e r 
ha l te n ,  wie sie d a s  erste M a l  von ihnen gegeben w orden , und  
g en a n n te r  Betz h a t  noch h inzugefügt,  daß  er a m  F re i t a g a b e n d  den 
5. A p r i l  von seiner H a u s f r a u  gehört habe , daß  eines T a g s  die 
a rm e  F r a u  zu ihr in d a s  A m ts h a u s  u ng e lade n  und  unberufen  
gekommen feie, daß  sie aber  n it  wisse, w a s  sie da  habe tun  
wollen. I h r  Töchterlein  sei in der S t u b e  h in  und  herge lau fen ,  
und  die a rm e  F r a u  habe  im m er begehrt ,  es  solle zu ihr humpsen  
oder tanzen , d aß  sie, des A m tm a n n s  F r a u  n it  genug zu w ehren  
gehab t habe. Letztlich habe  sie ihr ein Stück B r o t  gegeben und  
habe  sie heimgewiesen. D esg le ichen  sagte die F u r m ä u l i n ,  ja ,  sie 
habe ihr eine S u p p e  m it  O s te rm u ß  und  F ronsas tensa lz  gemacht 
und  zu essen gebracht, welche sie aber  n it  habe  essen w ollen . S o 
dann  h a t  E nd reß  S to l l e n m a h e r  auch seine vorige K undschaft be
s tä tig t  und  gesagt, a l s  seine K u h  krank gew orden , habe  die a rm e  
F r a u  zu seiner jetzigen F r a u  gesagt, sie solle der K uh  n u r  in s  
M a u l  sehen, dann  w erde sie sehen, w a s  ihr breste. E s  sind auch 
neue Zeugen  verhört  w orden , nämlich E l isabe th a  S t e t t e r in ,  C a s p a r  
K ilchers F r a u ,  dann  Lorenz  K la in e r ,  M a r x  H orbe r ,  M elch io r  
K indm acher,  H an sen  W ie la n d s  F r a u  Christine, J a c o b  S t o l l e n 
m a y e r ,  U rsu la  W olfsperg l ine ,  M ichel S ch w igg er t  und L isab e tha  
W ide r in .  D ie  h aben  gesagt, w ie bei ihren  beschriebenen A u ssa g e n  
zu finden i s t8), a u s  welcher ihrer A u s s a g  w ir  die a rm e  F r a u  am  
S a m s t a g  um  1 Uhr n a chm it ta gs  ferner  b e frag t  und  die Zeit b is  
um  3 Uhr h ingebrach t haben , nämlich:

ob sie n it  ^erschienener Herbstzeit H a n s  W ilh e lm  K a u f m a n n s
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seligen W it t ib /  deren M a n n  S t ru m p fw irk e r  Zu B ibrach gewesen, 
gesehen habe  und  ba ld  darnach vor ihr H a u s  gegangen  und die 
N ac h b arn  g e frag t  habe , ob diese F r a u  n it  ein krankes K ind  habe?  
A n tw o r t :  nein, g a r  n it ,  aber  e inm al  feie sie zu ihr in s  H a u s  ge
gang en  und  habe  etlich G eld  holen w ollen , denn ihr M a n n  habe 
g e n a n n te r  F r a u  einen S o h n  von V ibrach  hierher  geführt.  D a ß  
sie aber  die L e u t  nach einem kranken K in d  g e frag t  habe , d a s  
gestehe sie keineswegs.

Z um  an dern ,  ob sie n it  jüngst au f  dem R a t h a u s  gewesen, a l s  
meine H erre n  d a s  H erbs tm ah l  gehalten ,  und  w a s  sie da  ge tan  
h abe?  A n tw o r t :  J a ,  sie feie h in a u f  gekommen und  habe  der F u x -  
m ä u l in ,  welche eine a rm e  K in db e tte r in  gewesen und  nichts 311 essen 
gehab t habe , eine S u p p e  be tte ln  w ollen , da  diese sie d a ru m  a n 
gesprochen habe. D a  feie J u n k e r  G eo rg  (— H a n )  h in ten  h e r a u s  
zu ih r  gekommen, und  da feie sie so erschrocken, daß  ihr ein u n 
züchtiger P s u r r  en tgan ge n  feie.

I t e m ,  ob sie n it  jüngst zu S ip p l in g e n  gewesen und  w a n n ,  auch 
w a s  sie daselbsten ge tan  habe?  A n tw o r t :  J a ,  sei des T a g s  zu 
S ip p l in g e n  gewesen, bevor m a n  sie gefangen  habe , feie auch davor 
e inm al  dort gewesen und habe ein H em d holen w ollen , d a s  ihrem 
S o h n  Chris tian  gehört habe , welches ihm B a s t i a n  Becken S o h n  
daselbst en tw endet habe. D e r  habe  aber  ein a n de re s  an geh ab t  
und  d a ru m  sei sie zu desselben V o g t  gegangen  und  habe  ihn um  
N a t  und  Hilfe  angesprochen- der habe  sie in des W a ib e ls  oder 
B ü t t e l s  S t ü b l i n  gehen heißen.

O b  sie n it  dem V o g t  d am alen  einen S chaden  an  feinem Leib  
zugefügt, davon  er ernstlich e rm a t te t  feie, dasfe lb ige  ihm hernach 
in die G lieder  geschlagen habe , daß  er verm ein t ,  er müsse d a ra n  
e r lah m en ,  fo lgends  aber  habe  es zu den H ä n d e n  au fgesch lagen?  
A n tw o r t :  N e in ,  g a r  n it ,  habe  den V o g t  n it  angereg t .

D a  m a n  n u n  h ie rau f  a b e rm a le n  nichts von ihr b ringen  konnte, 
h aben  w ir  sie w iederum  durch den S charfr ich ter  f ü n f m a l  
p e i n l i c h  f r a g e n  lassen, der ihr einen g a r  schweren S t e i n  
a n g e h ä n g t ,  dazu aber  vorher  ohne unser G eheiß  stark gedüm elt 
h a t te  und  sie g a r  h a r t  peinlich b e frag t ,  d a n n  e r  d i e s m a l s  
Z i e m l i c h  b e t r u n k e n  g e w e s e n ,  also daß  sie ihm ab dem 
S e i l  gekommen und  beide m it  e inander  au f  die Brücke gefallen  
sind und  er letztlich die a tm e  F r a u  au f  der Brücke wieder zu dem
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S t u h l  gefchlaifft, sie aber  in der M a r t e r  wie zuvor beständiglich 
geblieben^ doch d ie sm a l  geschrieen „ M a r i a ,  du M u t t e r  G o t te s ,  
em psahe mich in D e in e n  S c h o ß "  —  „ M e in  G o t t ,  J e s u s  C hris tu s ,  
lasse mich an  dieser M a r t e r  sterben" —  „ S e i e  kein Unhold, wolle 
sterben, wie ein ande r  Christenmensch". I t e m ,  a l s  der Nachrichter 
ihr den S t e i n  angefesselt, h a t  sie gesagt „solle n u r  in G o t te s 
n a m e n  fü r fa h ren ,  solle sie n u r  h ä n g e n  lassen, aber  sie werde nichts 
sagen ."  D a r a u f  h aben  w ir  sie w eiter  ge f rag t :

W a s  sie fü r  ungebührliche R eden eines T a g s  im  H a f e n g ie ß e r 9) 
gegen ihre Tochter ausges toßen  habe , ob n it  d a ra u f  ihre Tochter 
von ihr weg a u s  dem G a r t e n  bachw är ts  h e ra b g e g a n g e n  seie? 
W a s  ihr da  w id e r fah re n ,  daß  sie so erbärmlich geschrieen, a l s  
wenn  m a n  sie am  H a l s  habe , aber  gleich geschwiegen habe , a l s  
sie, die M u t t e r ,  ihr Zu H ilf  gekommen und  dabei geschrieen habe :  
J e s u s ,  w er  tu t  m einem  K ind  e tw a s  a n ?  A n tw o r t :  E i n s t a g s  habe  
ihre Tochter vor ihr in den G a r t e n  gehen und  helfen  sollen, hab  
d a s  aber  n it  ge tan ,  sondern  sei den E rdb ee ren  nachgegangen  und 
seie erst nach ihr in den G a r t e n  kommen. D a r u m  hab  sie die w ohl 
m it  W o r te n  m iß h an d e l t ,  daß  sie aber  solche unchristliche W o r t  
gegen sie geredet, d a s  seie n it  w a h r .  N achdem  sie n u n  also m it 
der Tochter gehader t ,  w ä re  die a u s  dem G a r t e n  zum B ach  ge
g ang en  und  hab  ein S c h ä u b l in  waschen w ollen . D a b e i  w ä re  sie 
in den B ach  gefa llen  und  habe  also a n ge fa ng en  zu schreien, da 
seie sie ihr Zu H ilf  kommen und habe  ihr w ieder a u s  dem Vach 
geholfen und da habe  sie geschwiegen. A n d e r s  seie es  n it  e r
g angen .  D a m i t  und  der obigen, ernstlich gebrauchten  peinlichen 
F r a g  haben  w ir  es  d ie sm a l  verbleiben  laß en .

M o n t a g s  den 8. A p r i l  h aben  w ir  diese unsere V err ich tung  
a b e rm a le n  dem G ebrauch  nach einem ehrsam en  N a t  la n g  und 
bre it  re fe r ie r t ,  der u n s  anbefohlen , a b e r m a ls  Zu dieser a rm e n  
F r a u 10) Zu gehen, sie über  a l le  P u n k te  und  A rt iku ln  Zu befragen  
und  sie, so sie nochm als  nichts gestehen wolle, w iederum  peinlich 
Zu exam in ie ren . D iesen  B e fe h l  h aben  w ir  gleich nach beendeter 
R a tss i tzung  so u n g e fäh r  nach 9 Uhr v o rm i t t a g s  vollzogen und  sind 
Zu der a rm e n  F r a u  in den T u r m  gekommen, die gleich von ihr 
selbst a n ge fa ng en  und  gesag t, seie kein Unhold, werde sich auch 
bei ihr n i t  befinden. S o n s t  aber  seie sie eine S ü n d e r i n  und  m it 
H an sen  Walcken in S ü n d e n  gefallen  und  habe  die T re u e  gegen
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ihren M a n n  gebrochen und d re im alen  seins Willens gepflogen, die 
Zwei M a l  gleichwohl gern, aber  d a s  d r i t tm a l  n it ,  und feie d a s  
erste M a l  au f  der L a u b e n ,  d a s  a n d e rm a l  auf  der Gautschen und 
d a s  d r i t tm a l  im K o rn  gewesen. D a m a le n  habe  er ihr versprochen, 
eine B e is teuer  zu einem P e lz  Zu geben, a l s  aber  der Herbst ge
kommen, habe  er ihr n u r  ein ha lb  V ie r te l  W ein  geben w ollen, 
m it  welchem sie sich aber  n it  habe begnügen  lassen w ollen , da habe 
er ihr ein g anzes  V ie r te l  gegeben. D a s  wisse B e r n h a r d  H in tra g  
w ohl, w a ru m  er ih r s  aber  gegeben, d a s  wisse der nit. D a s  seie 
beschehen in dem J a h r ,  a l s  der gut W ein  geworden seie.

Nach diesem h aben  w ir  ihr w iederum  die obererm elten  A n 
zeigen fü rgeh a l ten ,  dieweilen sie aber  ihre gegebenen A n tw o r te n  
wie a n f a n g s  au frech terhalten .  Sonderlich  des A m tm a n n s  Betzen 
h a lbe r  sagte sie, daß  sie zu seiner F r a u  in die S t u b e n  gekommen 
seie, d a s  seie d am a le n  gewesen, a l s  sie ihrem  M a n n  habe  zu essen 
gebracht. A l s  sie in die S t u b e  gekommen, habe die F r a u  wollen 
zu m orgen  essen, und  seie d a s  A m a l in  W ide r l in  auch bei ihr ge
wesen, habe  aber  kein K ind  gesehen, viel w en iger ,  daß  sie eins 
Zu sich begehrt  zu hum psen. Letztlich habe  die F r a u  ihr ein Stück 
B r o t  gegeben, d am it  seie sie w ieder he im gegangen ,  und a n d e rs  
seie es  n it  gewesen, und w er  sie a n d e rs  schuldige, so geschehe ihr 
so unrecht a l s  unserm  H e r rg o t t  von den J u d e n .

W a s  d a s  W ie lä n d le  an la n g e ,  hab  es sich m it  der K uh  Zu
ge tragen ,  wie sie vorhin  angezeigt. M e h r  füg te  sie h inzu, a l s  die 
K uh  a m  A bend  hinkend heimgekommen, habe  sie ihr Töchterlein  
zu ihr geschickt und  begehrt  zu ihr zu kommen, d a s  habe  sie ge tan ;  
denn sie habe  a n d e r s  n it  gem ein t, a l s  sie seien gute N achbaren . 
A ls b a ld  sie n u n  zu ihr gekommen, habe  sie gleich angefangen  
„ O  A pollon ia ,  w a s  ist m it  m einer  K u h ,  ich b it t  dich um  G o t te s 
w illen , hilf ih r !"  W iew oh l  sie d a ra u f  g ean tw o r te t :  „Och merk 
w ohl,  w o ra u f  du hinredest;  wirst du, Wenns G o t t s  W ille  ist, auch 
nicht dürfen  h a d e rn " ,  h a t  d a s  W ie län d le  fortgefah ren , sie noch 
zw eim al um  G o t ts w i l le n  gebeten, der K uh  zu helfen und letztlich 
begehrt ,  m it  ihr in den S t a l l  zu gehen, welches aber  sie n it  habe 
tun  w ollen, sondern gesagt, sie solle sehen, ob die K uh n it  v e r 
fangen  seie, da  sie keinen V iß e n  gegessen noch einen T rop fen  
M ilch  gebe. V o n  der Zeit an  habe  d a s  W ie länd le  sie verschrieen 
und  sie einen L a n g h a n s e n  geheißen und  ihr allzeit viel L e id s  getan .
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F e r n e r  h aben  w ir  sie an  diesem T a g  gef rag t ,  w a s  sie F r e i 
t a g s  nach P f ing s ten  vorigen  J a h r s  fü r  einen gu ten  M u t  bei dem 
B äch le in  im H aseng ieße r  m it  T an zen  und  dergleichen gehab t habe, 
w a r u m  sie da auch feiertäglich a n g e ta n  gewesen seie? A u f  diese 
F r a g  h a t  sie ge tan ,  a l s  w en n  sie sich Wohl bedenke, und  h a t  letzt
lich g ean tw o r te t ,  w a n n  d a s  der L a n g w a ld e r  von ihr sage, wie 
m a n  ihr dies auch die v e rg an g e n en  T a g e  fü rg eh a l ten  habe , so lüge 
er wie ein S che lm  und  D ie b ,  und  daß  es  w a h r  seie, so seie sie 
sernd an  P f in g s tm o n ta g ,  wie m a n  den P fe f fe r  a u sge geb en ,  krank 
gew orden , sich zu B e t t  gelegt und  in neun  Wochen n it  m ehr  a u s  
dem H a u s  gekommen, wie m a n  d a s  bei der Schw ester  V e re n a  im 
A r m e n h a u s  auch e rfah ren  werde. S o  habe  sie auch b esag ts  F r e i 
tag  gebeichtet und  am  S a m s t a g  d a raus  sich versehen lassen. D a s  
werde m a n  auch bei denen Schulk indern  finden, die dabei ge
wesen. W a n n  sie eine solliche F r a u  w ä re ,  w ollte  sie sich lieber 
v e rb rennen  lassen, d a n n  daß  sie an  eine solche M a r t e r  müsse. S e i  
n u n  erm eltem  L a n g w a ld e r  fürgekom m en, a l s  hab  er sie an  einem 
B ächle in  tanzen  gesehen oder m it  ihr geredet, so müsse es eine 
andere  gewesen sein. D a ß  sie sollte feiertäglich an ge le g t  sein, 
wisse sie n it ,  daß  sie je an  W erk tagen  sich feiertäglich an lege , es 
seie dann  zu einem Aderlässen. E s  seie aber  n it  ohne, daß  der 
L a n g w a ld e r  des J a h r s  zu ihr im H aseng ieße r  gekommen seie und 
in seinem G a r t e n  den K n a b e n  des B a r th o lo m e  am  S a n d b e r g  e r
wischt habe , der ihm ein Salnägenstöcklein  genom m en  habe , d a ru m  
er ihn habe  schlagen wollen. D e r  B u b  oder K n a b  aber  seie zu
gelaufen , und  dieweil der L a n g w a ld e r  zuvor etliche M a l e  zu ihr 
geklagt habe , daß  ihm nichts bleibe und  allweil S ch aden  geschehe, 
h abe  sie gesagt, jetzt möchte er e inm al  den richtigen erwischt haben , 
dam it  anderen  L eu te n  nicht unrecht geschehe. D a ß  sie aber  an d e re s  
getr ieben , getanzt oder dergleichen S a c h e n  ge tan ,  d a s  gestehe sie 
n it ,  und  w a n n  der L a n g w a ld e r  solches von ihr rede, so lüge er 
wie ein S che lm  und D ieb .  W e n n  sie eine solliche F r a u  und U n
holdin  w ä re ,  so wolle sie es  sagen und  viel l ieber v e rb ra n n t  w e r 
den, a l s  an  einen solchen S t r i t t  gehen.

D a r a u f  ist sie ferner  g e f ra g t  w orden , w a s  sie ve rgan ge nen  
oder v o rve rgan ge nen  J a h r e s  d am it  gem ein t habe , daß  sie am  hei
ligen A u f fa h r t t a g  in die N o n  gekommen und  eine Z a ine  au f  dem 
Kopf ge t ragen ,  diese in der Kirche vor  sich hingesetzt und  sich also
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argwöhnisch erzeigt h abe?  A n tw o r t :  zu derselben Zeit seie ihr 
M a n n  krank gewesen und  habe  d a s  F ie b e r  gehabt-  da  habe P e t e r  
M etzger  selig ihm g era ten ,  er solle am  F r e i t a g  vor N onze it  n it  
zum I m b i ß  essen, dann  werde ihm d a s  F ie b e r  vergehen , welches 
er befolgt. A l s  n u n  am  erm elten  A u f f a h r t s t a g  ihr M a n n  ge
holfen, d a s  P f innerfch iff  ^  zu laden , habe  sie, d am it  er n it  a l le r 
erst von der G rö d t  h in a u s  zum essen habe heimgehen müssen, d a s  
Essen, nämlich eine S u p p e  und  gebachen S ch w ein ,  m it  ihr in der 
Z a ine  h in e ing e trag en ,  und  a l s  es  eben um  die N onze it  gewesen, 
seie sie m it  der Z a ine  und  dem Essen in die Kirche gegangen  und 
dar inn en  geblieben, b is  der H e r rg o t t  gen H im m el au fgefahren  
seie, und  habe erst nachdem ihrem  M a n n  d a s  Essen gebracht. Und 
w a n n  m a n  ihr in diesem und  a l lem , w a s  sie sage, n it  wolle  g la u 
ben, so solle m a n  ihr tun ,  wie m a n  wolle , denn sie könne nichts 
sagen, a l s  sie seie keine solliche F r a u .

N ach  diesem allen h a t  ihr auch der Nachrichter zugesprochen, 
sie solle n u n  ein P ün k t le in  sagen und  sonderlich, w ie es  m it 
Dr. A b r a h a m  H e u s l in s  letzter K uh  zugegangen  seie. D a r a u f  ha t  
sie w ieder gean tw o r te t ,  sie wisse es  n it  und w a n n  sie in einem 
schuldig w ä re ,  d a n n  Ware sie in a l lem  schuldig. A l s  sie n u n  a b e r 
m a len  nichts bekennen wollen, haben  w ir  sie w i e d e r u m  d e m  
N a c h r i c h t e r  b e f o h l e n ,  sie peinlich zu befragen ,  welches 
er verrichtet, e inm al  ledig und  ohn a n g e h ä n g te s  Gewicht und  u n -  
aufgeschraufft aufgezogen, dann  eine gute  lan ge  W eile  h äng en  
lassen, fo lgendes  also hin und wieder a u f -  und  abgezogen. D a  
sie aber  nichts d a ru m  gegeben, h a t  er sie w iederum  ausgeschraub t 
und zw eim al also g a r  stark gesponnen; sie ist aber  bei ihrer obigen 
V e ra n tw o r tu n g  b eha r r t .  Um desw illen  m u ß te n  w ir  w ieder von 
ihr lassen, und  h a t  also diese W iede rf ra g  von 9 Uhr b is  ha lber  
11 Uhr v o rm i t t a g s  gew ährt.

Nach a l l  dem h aben  m. H . beede B ü rge rm e is te r  erfah ren , daß 
der Nachrichter zu N a v e n s p u r g  m it  sollichen W eibe rn  besonders 
wohl solle um gehn , und w a n n  er deren eine n u r  sehe, gleich wisse, 
ob sie eine solliche F r a u  seie oder nit. W e n n  sie eine seie, könne 
er sie m it W o r te n  und  Zusprechen zur B ek en n tn is  bringen. Also 
haben  meine H e rre n  denselben nach a l lh ie r  beschieden, der nun  
hier erschienen und  heut D o n n e r s t a g  den 18. A p r i l  m it  u n s  den 
T u rm h e r re n  im B eise in  des B ü t t e l s ,  J a k o b  K elle rs  und  G a g g e le r s
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des Gredknechts in den T u r m  gegangen . H ie r  h a t  er erstlich be
gehr t ,  daß  m a n  die F r a u  a u s  dem V e r l ie ß ,  da r inn en  sie b ishe r  
gelegen, h e ra u s n ä h m e  u nd  an  einen an de rn  O r t  füh ren  wolle , 
da r in n e n  es keinen E rdboden  gebe, da wolle er m it  ihr reden, ob 
sie n it  V e rn u n f t  annehm e. D iesem  seinem B e g e h re n  sind w ir  ge
folg t  und  h aben  die a rm e  F r a u  a u s  dem u n te rn  G ew ölb  in die 
S t u b e  darüb e r  geführt.  A l s d a n n  habe  ich, S ta t tsch re ib e r ,  resü
m ier t ,  w a s  m a n  in der S ach e  zum v ie rten  M a l  vorgenom m en  
und  vornehm en  lassen- dieweilen sie aber  unserm  Zusprechen und 
E rm a h n e n  n it  habe  solgen w o llen , habe  ein E h rsa m e r  N a t  nach 
an deren  M i t t e ln  und  W eg e n  und  sonderlich nach einem M a n n  
getrachtet,  der die W a h rh e i t  w ohl  von ihr b r in ge n  w erde. D a r a u f  
haben  w ir  sie a b e r m a ls  e rm a h n t ,  doch ih re r  und  ih re s  L e ib s  zu 
schonen und  die W a h rh e i t  zu bekennen, welche aber  g ean tw o r te t ,  
d a s  habe  sie schon ge tan ,  h a t  also ihre vorige V e ra n tw o r tu n g  
w iederum  au frech te rha l ten  und  ist beständiglich dabei verblieben. 
Unterdem  h aben  der R a v e n s p u rg e r  und  der allhiesige Nachrichter 
ihr stark zugesprochen und  sie zum G e s tä n d n is  e rm ahn t .  I n s o n d e r 
heit  h a t  der von N a v e n s p u r g  sie angew iesen , ihm  dre im al  nach
zusprechen und  sich zu unterstehen , dem B ö sen  und  a l lem  seinem 
A n h a n g  im N a m e n  G o t te s  des V a t e r s ,  S o h n s  und  H eiligen  
G eis tes  zu fluchen und  je d e sm a l  gegen den T eu fe l  a u s z u s p ä h e n ,  
welches sie a l lw e g s  ge tan . Nach  solchem h a t  er ihr w ieder zu
gesprochen und  h a t  sie ernstlich zu einem G e s tä n d n is  e rm a h n t ,  die 
aber  wie zuvor bei ih re r  V e ra n tw o r tu n g  verblieben. Letztlich h a t  
der von N a v e n s p u r g  ein Fläsch lein  a u s  seiner B u l l e n  genom m en, 
ihr dasselb ige v o rgeha l ten  und  g e f rag t ,  ob sie trinken wolle . S i e  
h a t  gean tw o r te t ,  er solle ihr einen T runk  geben oder H a u t  
und  H a a r  g a r  bescheren, w en n  er verm eine , d am it  e tw a s  a u s 
zurichten- aber  sie seie keine Unholdin  und so G o t t  w ill ,  werde sich 
d a s  bei ihr auch n it  befinden. D a r a u f  h a t  er in dem N a m e n  der 
heiligen  D re ifa l t igke i t  d re im al  zu trinken gegeben, davon  sie keck- 
lich und  u nv erzag t  getrunken und  nach jedem Schluck h a t  sie ge
sag t :  „ D a s  gesegne m ir  G o t t  der A llmächtige und  die heilige 
D re ifa l t ig k e i t !"  Nach solchem h aben  beide Nachrichter ihr a b e r 
m a l  stark zugesprochen, auch V er t rö s tun gen  v orb r ingend ,  w a n n  sie 
meine, sie w ä re  vom B ö sen  ledig, solle sie ein christliches Zeichen 
geben, w o raus  sie a l lw eg  gesagt, sie habe den T eu fe l  nie gesehen,
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habe n it  m it  ihm geredet ober sonst m it  ihm zu schaffen gehabt, 
und  w a n n  sie eine Unholdin  w ä re ,  so wolle sie es  gern  bekennen 
und  lieber v e rb ra n n t  w erden , ohne also g e m a r te r t  zu w erden . S o  
h a t  letztlich der N a v e n s p u r g e r  Nachrichter begehrt ,  sie w ieder in 
d a s  G ew ölb  zu fuh ren , so wolle er sie w eiter  peinlich befragen , 
in welchem w ir  ihm auch gefolgt. D a r a u f  haben  sie beide ihr 
w ieder la n g  und  stark zugesprochen, aber  w iederum  ist sie auf  
ih re r  vorigen  V e ra n tw o r tu n g  b eha r r t .  Letztlich h a t  er sie gebunden 
und  angeschlagen, d a rüb e r  sie sich übel beklagt und  geschrieen. 
F o lg e n d s  h a t  er sie ausgezogen, d a s  aber  nichts geholfen, dann  
sie w ieder abgelassen und  gesetzt und  ihr an  beiden g roßen  Zehen 
die D üm ele isen  angeleg t ,  die m it  einer W inde  Zugeschraubt, d a r 
über sie sich auch übel beklagt und  geschrieen, aber  nichts desto 
w en iger  h a t  er sie m it  dem D üm ele isen  aufgezogen und  g a r  lang  
a n  der M a r t e r  gehalten ,  aber  a l le s  umsonst und  vergebens ,  also 
daß  w ir  auch wieder aus g e ta n e s  A nhö ren  des N achrich ters  von 
N a v e n s p u r g  von ihr aussetzen m u ß te n ,  und  h a t  diese F r a g  von 
h a lbe r  9 Uhr b is  nach 10 Uhr v o rm i t t a g s  gew ährt .  A l s d a n n  
h aben  w ir  u n s  verglichen und beredet, daß  w ir  um  halb  e ins  nach
m i t t a g s  wieder zu ihr in den T u r m  kommen w ollten  und  sie ferner  
h a r t  besprechen. A l s  dieses beschehen und  die Nachrichter die 
a rm e  F r a u  aus die L e i te r  gesetzt und  an ge fa ng en ,  sie zu der pe in 
lichen F r a g  zu b inden, h a t  sie angehoben  zu reden und  zu klagen, 
m a n  h a l te  sie schon fü r  eine tote Herrn, m a n  habe  kein E rb a rm e n  
m it  ihr, und  a l s  m a n  sie sodann  angezogen und  gespann t,  h a t  sie 
sich g a r  Übel gehal ten  und  geschrieen „ O  M a r i a ,  M a r i a ,  J e s u s ,  
biß m ir  gnäd ig  und  barm herz ig ,  w a n n  ich eines ge tan ,  w o llt  ich 
es  sagen , hab  den B ösen  nie gesehen, weder m it  ihm zu schicken 
noch zu schaffen gehab t,  könnte nichts sagen, d a n n  sie der S achen  
nichts g e tan  habe. O  gnäd ige  H erre n ,  lasset mich bei der W a h r 
heit  ble iben, o ist d a s  ein P e i n  und  M a r t y r ,  w o llt  mich lieber 
verb rennen  lassen, weder also gepeinigt w erden . O  M a r i a ,  biß 
meine treue F ü r b i t t e r in ,  H eil ige r  Geist, bist m ein  Tröster, o H err  
lasse d a s  n it  ungerochen, und  es  w ird  gewißlich gerochen w erden , 
o l a ß t  mich wieder au f  u m  G o t te s  w i l len !"  D a rg e g e n  der N ach 
richter ihr zugesprochen, er w o llt  sein Leib  und  L eben  d a ra n  setzen, 
w a n n  n it  der B öse  ih r  d a s  M a u l  ve rha l te ,  daß  sie n it  gestehen 
und  bekennen könne, welchem sie aber  widersprochen, der N ach 
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richter sie Herwider angw iesen, solle doch bekennen m it  dem v e r 
trösten, w a n n  sie bekenne, wolle  er bei der O berke it  so viel v e r 
m ögen , daß  m a n  sie h inw eg  weise, dagegen  sie g ean tw o r te t ,  m a n  
solle sie n u r  ledig lassen, wolle hinziehen, wo m a n  sie h in  v e r 
weise. Nachrichter: w a n n  sie w einen  könne, w olle  er a b e rm a le n  
verschaffen, daß  m a n  sie ledig lasse- w a n n  sie aber  n it  w einen  
könne, wolle er seinen K ops d a r a n  setzen und  den in dieser S t a d t  
lassen, w en n  sie keine Unholdin  feie. W elches a l l e s  n it  geholfen, 
sondern g e a n tw o r te t ,  ob sie sagen solle, w a s  sie n it  g e tan  und 
i h r e  S e e l  d a m i t  v e r d a m m e n ,  es  feie in viel tausend  
J a h r e n  keinem M enschen  so ungütlich geschehen a l s  ihr. „ O  g n ä 
dige H e rre n ,  w o lle t  ihr mich n it  bei der W a h rh e i t  ble iben lassen?" 
H ab e  sie L e u te n  oder V ieh  S ch aden  g e tan ,  wolle sie n it  mehr 
lebendig von da davon  kommen, d a s  a l le s  müsse G o t t  geklagt 
sein. W a n n  sie e tw a s  B ö s e s  g e tan ,  so wolle sie es  sagen. D a r 
über  h aben  die Nachrichter sie letztlich noch ernstlich angezogen- 
d a ra u f  h a t  sie gesag t, m a n  solle sie ledigen und  au fb inden , so 
wolle sie sagen, w a s  sie wisse. A l s  m a n  sie d a ra u f  ausgelassen, 
h a t  sie gesag t, sie w ollte , daß  sie m it  dem B ö sen  zu schaffen ge
h a b t  h ä t te ,  n u r  daß  sie es  sagen könnte, hab  aber  m it  ihm nichts 
zu schaffen gehabt. D a r a u f  ihr der Scharfr ich ter  ab e rm a le n  im 
N a m e n  der heiligen D re ifa l t igke i t  zu trinken gegeben, nach w e l 
chem sie gesag t:  „ O  ist d a s  ein böser T run k ,  ist der so b it te r ."  
S o l l t  es  noch ein a n d re s  setzen, so sollt m a n  sie lieber töten. S e ie  
Endressen S to l l e n m a y e r s  K ind  von dem T rank le in ,  d a s  sie ihm 
gegeben, gestorben, so wisse sie nichts, habe ihm nichts in d a s  
K rü g le in  ge tan ,  dann  w a s  d a r inn en  gewesen, d a s  habe  ihm seine 
liebe M u t t e r  dare in  ge tan . H a b  ihm auch nichts, dann  a l le s  l iebs  
g e tan . D a  m a n  sie n it  wolle  dabei bleiben lassen, begehre sie d a s  
kaiserliche Recht, ehe aber  sie sich wolle  ferner  p la gen  lassen. 
D a n n  sollte sie durch solche große und übe rm äß ig e  P e i n  und 
M a r t e r  e tw a s  bekennen, d a s  sie n it  ge tan ,  bei welchem a l len  sie 
verblieben. D a r u m  h aben  w ir  a b e rm a ls  von ihr aussetzen muffen, 
und  ist sie d ie s m a ls  so oft und  viel au f  der L e i te r  a n g espan n t  
w orden , daß  letztlich der R a v e n s p u rg i sche Nachrichter fü r  gut a n 
gesehen, sie a u s  dem G e fä n g n is  zu nehm en  und  in einen andern  
O r t  zu legen, und  daß  m a n  ihr solle alle K le ider  ausz iehen  und 
an dere  an legen . D a s  haben  w ir  au f  A nw eisung  unseres  H errn
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B ü rg e rm e is te r s  E ß l in fp e rg e rs  ge tan , haben  sie in die S t u b e  ob 
dem G ew ölb  gelegt, Zween H ü te r  a l s  namentlich  J a k o b  W elte  
und  E g id iu s  I g e l m a n er die ganze N ach t  Zu ihr gegeben, sie aber 
sei an  eine K ette  gelegt und  ihr au f  B efeh l  des Nachrich ters  kein 
B e t t  noch S t r o h  gegeben w orden .

F r e i t a g  den 19. A p r i l  sind w ir ,  beide T u rm h e r re n  ab erm alen  
sam t beiden Nachrichtern  in G e g e n w a r t  der obgemeldeten dreien 
Grödknechte m o rg e n s  zwischen 5 und 6 Uhr Zu der a rm e n  F r a u  
in s  G e fä n g n is  gegangen  und sie um  alle  obigen S ach en  a n 
gesprochen, d a ru m  sie nichts geben w ollen , sondern au f  ihrer  M e i 
n un g  verstockt und  hartnäckig verblieben, desw egen  beide N ac h 
richter sie genom m en  und  a u s  der S t u b e n  herab  w ieder in d a s  
V er l ieß  geführt,  au f  die L e i te r  gesetzt und  gebunden  und  au f  v ie l
fä l t ig  beschehenes F r a g e n ,  Zusprechen und anziehen, a l s  w enn  sie 
m it  der strengen F r a g  gegen sie vorgehen  w ollten ,  h a t  sie a n 
gefangen  und  gebeten, sie au fzubinden, so wolle sie sagen, w a s  
sie wisse. A l s  ihr die Nachrichter d a ra u f  nachgegeben, h a t  sie 
g e frag t ,  ob e ins  ein Unhold feie, w a n n  e ins  hoffär t ig  feie, dann  
sie seie in ih re r  J u g e n d  hoffär t ig  gewesen, aufgemutzt und  habe 
gern  getanZet und  hab  Zween Zopf von H a a r  gehabt, wie Zween 
hübsche NoßschwänZ. D a r a u f  w ir  ihr g ean tw o rte t ,  die H o ffa r t  
seie ja  eine T odsünd , d a r a u s  andere  S ü n d e n  auch kommen, ver
w egen  wolle sie u n s  m it sollichen weitschweifenden N ed en  n it  a u f 
h a l te n ,  sondern  ihr S ü n d  und  M isse ta t ,  w a s  sie durch Unholden, 
Z aubere i  und H eren-w erk  gehande lt  habe , bekennen, au f  welches 
l a n g e s  zusprechen sie letztlich a n ge fa ng en  Zu bekennen, wie d a s  
h ie rüber  beschriebene Urgicht ausw eis t .

D a rn a c h  n u n  w ir ,  die T u rm h e r re n ,  die a rm e  F r a u  au f  ihr 
Urgicht und B e k e n n tn is  m o n ta g s  nach Q u as im o do  den 22. A p r i l i s  
um  m it ta g  Zu 12 Uhr bestätigen w ollten  und  zu ihr in d a s  G e 
fä n g n i s  gekommen, h a t  sie gleich a n ge fa ng en  zu schreien und Zu 
sagen: sie seie kein Unhold und  habe der Stück keins ge tan , die 
sie bekannt habe , derw egen  w iderrufe  sie a l les ,  denn sie hab  es 
allein  a u s  g roße r  P e i n  und M a r t y r  bekannt und weil der fremd 
Nachrichter gesag t, er habe  Zuvor m e hrm a le n  dergleichen F r a u e n  
vor ihm gehab t,  die n it  bekennen w o llten ,  die habe er e tw an  an  
einem T a g  zwanzig und  m e hrm a le n  aufgezogen und  solliches 
w erde m it  ihr n u n  vier Wochen getrieben. D a n n  habe j eß o Jak ob
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/  Zu verstehen der W el te  / und  des B ü t t e l s  F r a u  Zu ihr gesagt, 
solle zusehen, d a ß  s i e  i h r  s e l b  st n i t  u n r e c h t  t u e ,  dann  
w a n n  sie e tw a s  sage, d a s  sie n it  g e tan  habe , so v e rdam m e sie 
ihre S e e l  dennoch. W ei l  sie d a n n  allein  a u s  M a r t e r  bekannt, 
aber  dasselb ige n it  g e tan  habe , so könne sie es  auch nicht ge
stehen. A u s  solches haben  w ir  sie a u s  Zuvor em pfangenen  B efeh l  
fü r  diesen besorgten  F a l l ,  a u s  der S t u b e n ,  d a r inn en  sie gelegen, 
w iederum  in d a s  u n te re  G ew ölb  füh ren  und  durch den Nachrichter 
peinlich befragen  lassen, der sie a n f a n g s  w iederum  au f  die L e i te r  
gebunden  und  gespann t ,  dem aber  im  S p a n n  die S c h n ü r  und  
S a i l e r  gebrochen. D a rn a c h  h a t  er sie an  die W a g e  geschlagen, 
ihr einen großen  schweren S t e i n  an  den K opf  h in ten  au f  d a s  
Genick g eh än g t  und  sie d am it  w ieder ausgezogen, die F ü ß  oder 
Zehen a u fgestraufft .  A b er  sie h a t  nicht bekennen w ollen  und  ist 
bei dieser W id e r ru fu n g  verblieben. D a  w ir  n u n  gesehen, daß  der 
Nachrichter d ie sm a l  nichts von ihr b r in ge n  könne, haben  w ir  es 
H e r rn  B ü rg e rm e is te r  E ß l in spe rg e rn  angezeig t ,  der u n s  befohlen, 
die S a c h e n  also verbleiben Zu lassen und  solle ich, S ta t tsch re ib e r ,  
gleich a l s b a ld  im N a m e n  e ines  E h rsa m e n  R a t s  a lh ie  den H erre n  
von N a v e n s p u r g  wieder schreiben und  begehren , daß  sie ih ren  
Nachrichter w ieder  a lher  Zu kommen e r lauben  und  daß  er b is  
m orgen  vor nacht gewißlich a l lh ie r  ankomme, welchem B e fe h l  ich 
nachgekommen und  d a s  S chre iben  gefertigt.  A l s  ich n u n  m it  dem 
selben b is  an  die Überschrift fertig  gewesen, kommen beede T u r m 
h erren  und  sagen , daß  sich die a rm e  F r a u  eines an de rn  bedacht 
und  sich erbiete, daß  sie der zuvor g e tanen  B e k e n n tn is  geständig 
seie und  a lle in  b ä te ,  sie dabei ble iben Zu lassen. V e rw e g e n  feie 
beider H erre n  B ü rg e rm e is te r  M e in u n g  und  B e fe h l ,  w ir  sollten 
w ieder  Zu ihr in den T u r m  zurückkehren und  sie d a rü b e r  bestä tigen, 
welches w ir  ge tan ,  wie solches zu E nd  der Urgicht verzeichnet ist.

A c tu m  den 22. A p r i l i s  von 12 Uhr b is  um  h a lbe r  4 nach
m i t t a g s  u n g e fä h r ,  im B eise in  der obgenan n te n  P e rso n e n ,  a u s 
genom m en  den I g e l m a n er.

*
Urgicht und  Urteil sind dem P ro to ko ll  nicht beigefügt,  sondern 

im „ B lu tb u c h "  en tha l ten .  A u f  eine wörtliche W iede rg ab e  des 
Geständnisses kann hier verzichtet w erden , es  besteht a u s  fo lgen
den 20  P u n k te n :
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1. S i e  habe  schon im A l te r  von 13 J a h r e n  Unzucht getrieben.
2. V o r  20  J a h r e n  habe  ein R e i te r ,  der sich H a n s  H eubler  ge

n a n n t ,  sie bei N esse lw angen  unzüchtig angesprochen.
3. Etliche Zeit darnach habe  im Holz bei H e lw a n g  ein M a n n  

in g rü ne m  K leid  sie unzüchtig angesprochen. S i e  habe seines 
w i l le n s  gepflogen, es seie aber  n it  recht zugegangen , da  er 
kalter N a t u r  gewesen. E r  habe  sich N ü ß le  g e n a n n t  und 
habe  sie zuletzt au fgefo rde rt ,  G o t t  und  den H eil igen  abzu
schwören, w a s  sie g e tan  habe.

4. S i e  habe  Endressen S to l l e n m a h e r s  K ind  in des T e u fe ls  
N a m e n  zu trinken gegeben, d a ra n  sei es gestorben.

5. D e r  G rü n e  seie a b e rm a ls  bei ihr gewesen und  habe  sie a u f 
gefordert ,  H a g e l  zu machen. A l s  sie sich w eigerte ,  habe er 
sie g a r  übel geschlagen.

6 . A l s  sie e in s m a ls  beim Eichellesen von den B u b e n  Unhold 
g e n a n n t  w orden  sei, habe  ihr der B öse  gezeigt, wie sie m it 
einem Stecken Schw eine läh m en  könne. D a  sie es  aber 
w ieder  nicht g e tan  habe , sei sie w ieder Übel von ihm ge
schlagen w orden .

7. B e i  B i r n a u  habe der B öse  sie geheißen, H ag e l  zu machen. 
W e i l  aber  im F e ld  a l le s  so hübsch gestanden, habe  sie sich 
w ieder gew eigert,  w o ra u f  er sie w iederum  Übel geschlagen 
habe.

8 . Auch in anderen  F ä l l e n  habe  sie sich gew eigert,  au f  G eheiß  
des B ö sen  H ag e l  zu machen und  d a ru m  habe  er sie stets so 
geschlagen, daß  sie nie m ehr einen guten  R ücken gehab t habe.

9.,  10.,  11. au f  G eheiß  des B ö sen  im F r ü h j a h r  und  Herbst 
einen R e ife n  gemacht, habe aber  keinen S ch aden  angerichtet.

13.,  14.,  17.,  20. Verkehr m it dem N ü ß le ,  der ih r  d a fü r  G eld  
gegeben, d a s  aber  zu Noßkot w urde ,  a l s  sie es  ausgeben  
wollte .

15. M i t  der F u xm ä u l in  und ihrem  M a n n  P e t e r  habe sie wegen 
einer Z a h lu n g  S t r e i t  bekommen, da habe  ihr der B öse einen 
geschälten Stecken gegeben, wen sie dam it  schlage, der müsse 
sterben. D e m  B eitlin habe  sie dam it  eine Katze, die lahm  
w urde ,  und dem W o lf  M ü h lh a u s e r  einen H und  geschlagen.

16. Hm die Zeit der T rau b en re i fe  habe  sie vor vier J a h r e n  in 
der B r ie lh a ld e  ein W e t te r  gemacht.
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18. E n d re s  S to l l e n m a y e r s  K u h  habe  sie vor 13 J a h r e n ,  a l s  
dessen F r a u  T r in e  V a u m a n n  noch gelebt, m it  der H a n d  ge
schlagen, d aß  diese gestorben sei.

19. G le ich fa lls  vor 13 J a h r e n  habe  sie M iche l K ra tze rs  K u h ,  
die ihr einen K übe l  voll M a n g o ld  gefressen habe , a u s  Z orn  
au f  G eheiß  des B ö sen  m it  einem Stecken geschlagen, daß  
die K u h  gestorben sei. D a s  habe  ih r  aber  leid g e tan ,  denn 
der K ratzer sei ein g a r  a rm e r ,  f rom m er  und  g u t tä t ig e r  M a n n  
gewesen.

A c tu m  den 19. A p r i l i s  1 0 — 11 Uhr v o rm i t t a g s  in  B eise in  
beider T u rm h e r re n  C a s p a r  Schne ider  und  J u n k e r  H a n s  von F r e h -  
b u rg ,  m ein , des  S ta t t s c h re ib e rs ,  H an sen  Ä p l in s  des  B ü t t e l s ,  
J a c o b e n  W e l t i s  und  E g id  I g e l m a h e r s  ih re r  H ü te r ,  J a c o b e n  K e l 
le r s  gnt. D ö rg e l in ,  a l le  drei Grödknechten, auch M eis te r  P e t e r  
D e u b le r s  von R a v e n s p u rg  und  Heinrich Übelackers, allhiesigen 
Nachrich ters .

ac tum  M o n t a g s  den 22. A p r i l i s  im B eise in  der o bgenann ten  
a u ß e r  dem I g e l m a n er, sowie W e rn e r  W e ig a s ,  C a n zleisu b s itut. 
A u f  B e f ra g e n ,  ob sie ih re s  B ekenntnisses geständig seie, h a t  sie 
ge a n tw o r te t :  „L e id e r  J a "  und h a t  darnach a u f  befchehenes Z u 
sprechen begehrt ,  ih r  einen P r ie s te r  zu senden, dem wolle  sie ihre 
S ü n d e n  beichten und  sich darnach m it  dem heiligen hochwürdigen 
S a k ra m e n t  versehen lassen und  fo lgends  der O brigke i t  au f  G n a d e  
und  U ngnade  zur S t r a f e  übergeben  und  welche S t r a f  und  B u ß  
ihr von G o t t  dem A llm ächtigen, der O brigke i t  und  den R ich te rn  
a u fe r leg t  w erde, d a s  w olle  sie m it  G ed u ld  e rw a r te n ,  leiden und 
auss tehen . W a s  sich aber  vor  B e s tä t ig u n g  dieser ih re r  B e k e n n t
n i s  von und  m it  ihr zu ge trag en ,  d a s  ist bei der an d e rn  H a n d lu n g  
auch beschrieben und  daselbsten zu finden.

U r t e l
A u f  solliche der a rm e n  F r a u e n  b egangene  und  bekannte M i ß 

h a n d lu n g e n  h aben  sich m. H erre n  B ü rg e rm e is te r  und  ein ganzer  
s a m en th a f te r  N a t  uff  ihr E h r  und  a n d zu recht e rkann t,  d aß  sie 
solle a u s  ih re r  v a n g k n u s  h e rab  uff einem K a r r e n  fü r  d a s  N a t 
h a n s  zu dem L ew en  g efüh r t ,  ih r  Urgicht und  B e k a n n tn u s  über 
sie öffentlich verlesen und  v o lge nd s  dem Nachrichter bevolen w e r 
den. D e r  soll sie also uff  dem karren , die H a n d  z u fa m m eng eb un -
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den zum Hochgericht, dahin  m a n  solliche leuth  zu führen  pflegt, 
h in a u ffü h re n  und  m it  dem F e u e r  vom leben zum todt zu ihr rich
ten  und  ihr f la i sch, b a in ,  h a u th  und  h a a r  Zu bulffer und äfchen 
v erb ren ne n ,  d am it  dhein follicher schad von ihr nie m er gescheen 
oder w id e r fa ren  könnde.

A c tu m  S a m s t a g s  den 27. A p r i l i s  ao. 1 5 9 6 13). 
f  G n a d  D i r  G o t t  *j* 

t
II. V eit K ellers Frau Anna Sauterin

A ctu m  17. M a y  1596 . E ingenom m ene  Kundschaft wegen 
V e iten  K e l le r s  H a u s f r a u .

V e i t  K eller  ihr H a u s w ü r t  zeigt a n ,  wie daß  seine H a u s f r a u  
ein u n w a h rh a f t ig e s  W eib  feie, und  ihn m it  L isten  bekommen und 
beredt habe . S i e  habe sich oft von ihm weg gebettet,  w a ru m  sie 
d a s  ge tan ,  d a s  wisse er nit. S e i t  des la n g  I e r g e n  F r a u  berechtet 
w orden  feie, habe  sie, seine H a u s f r a u ,  n irg e n d s  m ehr N u h ,  son
dern wo zweie bei e inander  s tänden, frage  sie dieselbigen, w a s  
m a n  von ihr sage. Zudem  zeigt er auch a n ,  w a n n  die Zeit  da 
sei, daß  m a n  die K r ä u te r  in der Kirche weihe, so gebe sie d a ra u f  
g a r  nichts und  er könne sie auch nicht dazu b ringen , daß  sie W e ih 
wasser hole. W a n n  e rs  haben  wolle, müsse e rs  selber holen. F e r 
ner  sag t er, d aß  er gegen seinen W il len  seine S t ie f toch ter ,  die 
schon m a n n b a r  feie, neben ihm und  seiner F r a u  zu nacht im B e t t  
müsse liegen lassen. S o n s te n  habe  er an  seiner F r a u  nichts gu tes  
und  sie habe  ihm schon oft gedroht. D a m i t  beschließt er seine 
A u s s a g .

H elene F r e ffline, die N ä h e r in ,  sag t,  a l s  sie bei K e l le rs  H a u s 
f r a u  genäh t  habe , habe  diese zu ihr der Z eugin  und  ihren M ä d l in  
gesagt, m a n  sage, daß  m a n  sie fan gen  werde. A b er  w enn m a n  
sie a u s  dem T u r m  wieder h inab füh re ,  so wolle  sie alle  diejenigen 
angeben , die sie wisse und  w enn  m a n  schon sieben P r ie s te r  bei 
ihr verw ende. D a r a u f  habe  ihr der Z eugin  M ä d le ,  der R aucherin 
Tochter, e rw idert ,  d a s  möchte sie e tw a  a u s  H a ß  und N eid  tun ,  
w o ra u f  sie g ean tw o r te t ,  nein , sie wolle die angeben , die so schuldig 
seien wie sie. M e h r  seie ihr n i t  bew ußt.

B a r b a r a  S chneider in  sag t:  U ngefähr  vor zwei J a h r e n  seie ihr 
S c h w ä h e r  V e i t  K eller  zu ihr gekommen und  habe sie angesprochen,
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ob sie ihm könne T res te r  fürsetzen, welches sie ihm  bew illig t  habe. 
B a l d  darnach h ä t te n  ihre S ch w ieger  und d a s  M ä d l i n  jedes zwo 
G e l te n  voll geholt. A l s  die S chw ieger  die letzte habe  au fnehm en  
w ollen, habe  sie begehrt ,  daß  sie ihr helfen solle, wolle aber  zuvor 
sehen, w a s  d a s  K in d  tue und  seie die S t e g e n  h in a u f  zu dem K ind  
in die S t u b e n  gegangen ,  indessen sie, die Z eugin ,  ihrem  M a n n  
zum essen gerufen  habe . A l s  sie in die S t u b e  gekommen, seie die 
S chw ieger  ob dem K ind  gestanden und  hab  ihm ü b e rs  Herzle in  
gegriffen , daß  es einen Sch re i  gelassen. H iernach habe  d a s  K ind 
von T a g  zu T a g  a m  Leib  ab genom m en  und  habe  also sterben 
müssen. Inzw ischen  seie ein f rem der a l te r  M a n n  h ie rher  gekom
m en, der sich fü r  einen fah rend en  S c h ü le r  a u sge geb en ,  und  den 
h abe  sie des K in d e s  w egen  gefrag t ,  ob ihm  w ieder  zu helfen seie 
oder nit .  D e r  habe  ihr angezeigt, die F r a u ,  die bei ihr T res ter  
geholt,  h abe  dem K ind  die K rankhe i t  a n g e ta n  und  sonst kein an de 
re r  M ensch. D e s w e g e n  wolle er sein H eil  m it  dem versuchen, 
d a ru m  solle sie täglich 7 m a l  7 P a te rn o s te r  und  7 m a l  7 A ve M a r i a  
u nd  l l m a t  den G la u b e n  beten und solches müsse u ng e fäh r  acht 
Wochen w äh ren .  D a s  habe  sie an gen om m en  und  verrichtet- aber  
d a s  K ind  seie gestorben und  habe  die Zeit des G e b e ts  n it  a b 
w a r te n  können. W ei te rh in  seie ihr eine lan ge  Zeit  her  oft begeg
net, daß  dem V ieh  die M ilch , oder w enn  die M ilch  da gewesen, 
der N a h m  genom m en  w orden  seie. Auch seien ihr in einem J a h r  
sechs Katzen la h m  gew orden , daß  sie die habe  w eg tun  müssen. 
W e i te r  sag t die Z eugin ,  daß  ihre S chw ieger  sich habe  vernehm en  
lassen, sie wolle  ihren  S o h n s f r a u e n  eine Letze lassen, daß  sie die 
H ä n d e  überm  K opf zusam menschlagen m ü ßten .  D a m i t  beschließt 
sie ihre A u ssa g .

V e i t  K eller  der jünge r  sag t der v o rge nan n ten  Kundschafterin , 
a l s  seiner H a u s f r a u ,  gleich a u s  und  sag t daneben , er habe  au f  
n ie m a n d  a n d e r s  einen A rg w o h n  a l s  au f  seine S t ie fm u t te r .

D o ro th e  W ide r in  sagt, ihre S chw ieger  habe  ihr viel L e id s  be
wiesen. S i e  habe  daheim  ein K ind ,  d a s  fünf  J a h r e  a l t  seie und 
n it  gehn, n it  stehn und n it  sitzen könne, auch n it  reden und habe 
seit u n g e fä h r  zwei oder drei J a h r e n  auch den S c h la f  n it  m ehr 
gehabt. A l s  ein fah render  S c h ü le r  h ier gewesen, habe  sie den des 
K in d s  w egen  g e frag t ,  ob ihm zu helfen seie, der habe  ihr gleich 
angezeigt,  ihre S ch w ieger  habe  dem K ind ,  gleich a l s  es  au f  die
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W e lt  gekommen seie, den S c h la f  wie auch Fleisch und  B l u t  ge
nom m en , daß  ihm  n it  m ehr Zu helfen seie und  also müsse sein 
Lebenslich t  a u sge hen .  E r  wolle  ihr aber  e tw a s  geben, ob ihm der 
S c h la f  w ieder kommen möchte. D a s  habe  sie gebraucht und  dann  
seie dem K ind  der S c h la f  w ieder gekommen. A n  der letzten F a s t 
nacht seie ihre S chw ieger  m it  einem Nechen und  einem Tischlaken 
h in a u s  in d a s  F e ld  g egangen  und  habe  ih rem  M ä d l i n  befohlen, 
es  solle Zu ihr h in a u s  aus den W e g ,  wo m a n  dem obern # o f 14) 
Zu gehet, kommen. D a s  habe  d a s  M ä d l i n  ge tan  und  seie h in a u s  
gegangen  und  sie Z eugin  seie ihm gefolgt. A l s  d a s  M ä d l i n  Zu 
der M u t t e r  gekommen, seie sie au f  einem V erg le  gestanden, habe 
ein b lo ße s  M esser  in der H a n d  gehab t und dem M ä d l in  dam it  
gedroht. A l s  sie, Zeugin ,  solches gesehen, seie sie zu der S chw ie
ger h in ge gan ge n  und hab  zu ihr gesprochen, w a s  sie dam it  meine, 
da  habe  sie ein solches Geschrei a n ge fa ng en ,  daß  m a n s  n it  sagen 
könne. W ei te r  habe  ihre S chw ieger e inm al  gesag t, sie habe  ihrer 
S o h n s f r a u  K ind ,  d a s  ist der Z eugin  K in d ,  ge lähm t. M i t  der 
M ilch  und  dem V ieh seie ihr auch gleichfalls viel begegnet.

H a n s  K e lle r  sag t der vorgehenden Z eugin ,  seiner H a u s f r a u ,  
gleich, denn er hab  g a r  viel Unfälle m it  dem Vieh. E r  hab  oft
m a ls  zu seiner S chw ieger  u n te r  v ier A u gen  gesagt, daß sie in 
einem Geschrei seie und w a n n  sie n it  eine solliche F r a u  seie, wolle 
er m it  sam t seinem V a t t e r  und  S c h w a g e r  Zu einem H e r rn  B ü r 
germeister gehn und sehen, ob m a n  den L eu te n  die M ä u l e r  be
schließen könnte. A ber  sie habe n iem alen  m itgehen w ollen. D a  
habe  er ihr run d  h e r a u s  gesagt, w a n n  er w ü ß te ,  daß  sie ein 
solches W eib  w ä re ,  wie m a n  von ihr au sge be ,  dann  müsse m a n  
sie v e rb rennen  und  w a n n  sie an  vier K etten  am  H im m el hinge. 
A u f  solche N ed en  habe sie ihm keine A n tw o r t  gegeben. D a m i t  
beendet er seine A u ssa g .

2. V e rh ö r s ta g  a m  16. M a y  1596  vor B a r t l e  K u hn em an n
und G re g o r  H a n ,  beide Zunftmeister.

U rsu la  H e rm a n n in  kundschaftet, daß  des F a c k m ä n d le s ^ )  F r a u  
g a r  u n rü b ig  h in  und  w ider lau fe  und sage, des L a n g  I e r g e n  F r a u  
habe  sie angegeben. S i e  habe d a rüber  auch die B ü t te l in  gefrag t,  
ob sie nichts d a rüb e r  wisse, denn m a n  habe  ihr fü r  W a h rh e i t  ge
sag t, sie seie von des L a n g  J ergen F r a u  angegeben w orden , aber
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des B ü t t e l s  F r a u  habe  ihr d a ra u f  keine A n tw o r t  gegeben. M e h r  
wisse sie n it  zu sagen.

B a r b a r a  Bischoffin sag t,  vor  ein iger Zeit seie ihr des Fack- 
m ä n d le s  F r a u  begegnet und  habe  ihr angezeigt,  der obere M ü l l e r  
habe  ein so hübsches N o ß ,  d a s  seie aber  n it  recht gesund, und 
m a n  solle es  n it  au f  die W eide  gehn lassen. D ie  Z eugin  habe  ihr 
gean tw o r te t ,  sie solle solches ihrem  M e is te r  selber anzeigen, sie 
nehm e sich um  die N o ß  n it  an .  H iernach  habe  die Fackm änn in  zu 
ihr gesag t, sie seie bei dem H e r rn  B ü rg e rm e is te r  gewesen und 
habe sich beklagt, m a n  sage h in  und  w ider ,  sie seie ein bößes  W eib  
und  L a n g  I e r g e n  F r a u  habe  sie angegeben. D a  seie des  B ü t t e l s  
F r a u  dazu gekommen, die F ackm änn in  habe sie angesprochen und  
b e frag t ,  ob sie n it  gehört  habe , daß  m a n  sie solle angegeben  haben  
oder n it ,  d a ra u f  die B ü t t e l i n  g ean tw o r te t ,  sie wisse es  n it .  A ber  
m a n  sage, des F ack m än d les  F r a u  w erde Dr. A b r a h a m  H e u ß l in s  
F u c h s  h a lb e r  wissen, w a s  dem geschehen, d a ra u f  sie gesag t, G o t t  
der H e r r  wolle  sie davor behüten. M e h r '  seie ih r  Z eugin  n it  
bew ußt.

U rsu la  H a r t m a n n  sag t,  wie m a n  des L a n g  I e r g e n  F r a u  v e r 
b ra n n t  habe , seie der Z eugin  B u b  zu des F ackm änd les  F r a u  ge
kommen und  habe  gesagt, m a n  habe  die F r a u  schon v e rb ra n n t ,  
jetzt w erde m a n  sie auch fangen . D a r ü b e r  habe  die F ackm änn in  
den B u b e n  g a r  übel behande lt  und  habe  solches ihr, der Z eugin ,  
a l s  der M u t t e r  gesagt. W e i te r  zeigt sie a n ,  daß  sie vor einem 
ha lben  J a h r  eine kranke K uh  gehab t  h abe ,  d a ru m  habe  sie zur 
F ackm änn in  geschickt und  sie gebeten, ob sie ihr n it  helfen könne. 
D a s  habe sie g e tan  und  habe  der K u h  wieder geholfen. Welche 
M i t t e l  sie gebraucht, seie ihr, der Z eug in ,  n it  bekannt.

C a th a r in a  B i e n ß in kundschaftet, des F ack m än d les  F r a u  sei 
vor e in iger Zeit  zu ihr gekommen und  habe  ihr angezeigt,  der 
Nachrichter seie bei ihr gewesen und  habe ihr gesag t, sie seie Übel 
verklag t w orden  w egen  Dr. A b r a h a m s  V ieh . M e h r  wisse sie nit.

A f r a  W aib l in e ,  W olfen  M ü h lh a u s e r s  H a u s f r a u ,  sag t ,  sie habe 
vor einem J a h r  sieben H ennen  und  einen H a h n  gehab t  und  die 
H ennen  seien in des  F ackm ändles  H a u s  gegangen  und  h ä t te n  die 
E ie r  verlegt.  A l s  sie solches w ah rg e n o m m e n ,  habe  sie in des Fack
m ä n d le s  H a u s  gehen und  sehen w ollen , wo die H en ne n  die E ie r  
h in  legen. D a  habe  die Fackm änn in  zu ihr gesagt, w enn  sie die
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L ä u ß  beißen , d a n n  solle sie die E ie r  n u r  suchen. A u f  solche R e d e n  
habe sie die E ie r  n it  suchen w ollen  und  habe es b leiben lassen. 
B a l d  darnach seien die H ennen  und  der H a h n  nach und  nach lahm  
geworden und  gestorben. M e h r  sag t sie, e ines T a g s  sei ihr eine 
K uh  krank gew orden  und  sie habe sich d a rüb e r  b it te r  beklagt. D a  
seie des F ack m än dles  F r a u  vorgewischt und habe zu ihr gesagt, 
w a n n  sie noch n it  genug  habe , könne sie ihr Wohl noch mehr geben. 
M o r g e n s  seie die K u h  gestorben und  ba ld  d a ra u f  seie ihr wieder 
eine K u h  krank gew orden  und  nach ein oder Zwei T a g e n  seie sie, 
die Z eugin ,  au f  die M e h g  zum H e r rn  Z unftm eis ter  gegangen  und 
habe  angezeig t ,  daß  sie daheim  eine kranke K uh  habe und  ob sie 
dieselbige n it  dürse metzgen, welches er ihr bew illig t  habe. D ie  
habe sie metzgen lassen und  habe  a l le s  E ingew eid  w egw erfen  
müssen, daß  ihr w en ig  Zu nutz gekommen seie. W ei te r  Zeigt die 
Zeugin  a n ,  d aß  ihr ein junge r  K n a b  krank gew orden  seie, der hab 
a m  F u ß  u n te rm  K n ie  und  h in te rm  O h r  ein Vitzel bekommen. D a  
hab  sie d a s  K ind  genom m en und  der H u tm acherin  beim H elthor  
sehen lassen, w a s  ihrem  K ind  möchte w iderfah ren  sein. D ie  habe 
gesagt, d a s  K ind  habe den schlasigen W u r m  und d a s  habe  ihm 
ein böses W eib  a n g e ta n .  D a b e i  habe sie es  verbleiben lassen. 
B a l d  darnach seie ein Zahnbrecher im „O chsen" gewesen, dem 
habe sie d a s  K ind  gebracht und  habe  ihn um  seinetwegen befrag t .  
D e r  habe gle ichfalls  gesagt, d a s  habe  ihm ein böses W eib  a n 
ge tan , es  seie ihm n it  m ehr  Zu helfen, es  müsse d a ra n  sterben, 
welches darnach auch beschehen ist. M e h r  sag t die Z eugin ,  ihr 
M a n n  habe  v o r ig s  J a h r  im  S chw eizerland  eine K uh  um  12 G u l 
den gekauft und  am  P s ingsU ag  seie des F ackm ändles  F r a u  Zu 
ihr, der Z eug in ,  gekommen und  habe  angezeigt,  sie solle ihre 
Schw eizerin  holen , denn sie seie krank. D a s  habe sie ge tan , a l s  
aber  die K uh  Zu ihr in den S t a l l  gekommen, habe sie keine Milch 
geben wollen. D a  habe  sie des Fackm änd les  F r a u  um  R a t s  ge
f ra g t  und  ihr angezeigt,  daß  die K uh  keine M ilch  m ehr gebe. D a  
habe sie ihr der Z eugin  e tw a s  gegeben, sie solle es  brauchen, a l s 
ba ld  w erde die K uh  wieder M ilch  geben. D a s  habe sie auch
ge tan ,  es  habe d am it  aber  keinen B es ta nd  haben  wollen. H ie r 
nach seie sie Zu dem S ta d th i r t e n  gegangen , der h abe  ihr auch
e tw a s  gegeben, d a s  solle sie der K uh  eingeben, dann  werde sie 
gleich wieder M ilch  geben. D a s  habe sie ge tan ,  habe aber  wieder
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keinen B e s ta n d  gehabt,  also daß  sie die K u h  den ganzen  S o m m e r  
im S t a l l  habe  erha l ten  müssen, ohne M ilch  zu bekommen. O b  
solches a b e r  von des F ack m än d les  F r a u  beschehen seie, d a s  wisse 
sie n it ,  wolle  sie solches auch n it  beschulden. H eu te  m orgen  seie 
d a s  Fackm ändle  zu ihr in s  H a u s  gekommen und habe  a n g e f ra g t ,  
ob m a n  sie auch a u f s  R a t h a u s  bestellt habe  oder n it ,  w eil m a n  
a lle  N ac hb aren  a u f s  R a t h a u s  beschieden habe  m it  dem V e r 
m elden, es  gehe in seinem H a u s  n it  recht zu. D e n n  seit m a n  des 
L a n g  I e r g e n  F r a u  v e rb ra n n t ,  habe  seine H a u s f r a u  daheim  keine 
R u h ,  bleibe auch n it  im H a u s ,  wisse aber  n it ,  w ohin  sie lause. 
H ie rm it  beschließt sie ihre S a g .

A n n a  V re y m e lb e r in  sag t ,  sie wisse nichts. H a n s  S chneider  
der B la icher ,  sag t ,  sie seie ein u n ru h ig s ,  unverschäm ts  und  v e r 
log ne s  W eib . M a r t e  G asser sag t ,  er habe  m it  ihr nichts zu tun  
und  w a n n  seinem V ieh  e tw a s  begegne, so lasse er C a s p a r  23en- 
t e l e 16) holen , denn sie seie ein g a r  u n ru h ig s  W eib .

Ulrich G a s t  sag t,  des F ack m än d les  F r a u  seie zu ihm in seine 
B e h a u s u n g  gekommen und  habe  ihm geklagt und  gesag t, der N ach 
richter von N a v e n s p u r g  seie bei ihr gewesen und  habe  ih r  au f  
die Achsel geschlagen m it  dem V erm eld en :  „ F r a u e le ,  F r a u e l e ,  I h r  
seit auch m it  Or. A b r a h a m s  V ieh  in der B u ß ! "  M e h r  wisse er nit.

S te f f e n  D e t tn a n g  kundschaftet, des F ackm ändles  F r a u  seie ein 
u n ru h ig e s ,  leichtfertiges W eib . Erst  gestrigen T a g s  hab  er von 
einem frem den  M a u r e r ,  so die B a p ie rm ü h l in  m a u re t ,  gehört ,  daß  
er sie unverhohlen  eine Unholdin gescholten habe. D a rn e b e n  zeigt 
er an ,  m a n  w erde vom  G m e in de r 17) des  H e r rn  B ü rg e rm e is te r s  
e r fah ren ,  wie die S ach e  m it  ihr beschaffen seie, denn ihm und 
seinen K in de rn  seie viel begegnet.

W o lf  M ü h lh a u s e r  sag t  a u s  wie seine H a u s f r a u ,  denn er be
zichtige n ie m an den  solcher S ach en .

L orenz  Bischofs sagt, er wisse nichts von des F ackm änd les  
F r a u .  A b er  vor kurzem seien ihm seine H ennen  la h m  geworden, 
daß  m a n  sie habe  w eg tun  müssen. V o n  w em  es ihnen begegnet, 
seie ihm n it  bew ußt.

D a m i t  bricht d a s  P ro toko ll  ab. I m  B lu tbuch  ist d ann  led ig 
lich u n te rm  S a m s t a g  den 25 . M a i ,  also a m  n eun ten  T a g  d a r 
nach die Urgicht m it der Z e i tang ab e  „ 5 — 8 Uhr v o r m i t t a g s "  und 
„ 1 2 — 3 Uhr n a c h m i t ta g s"  ausgezeichnet. D a s  V e r fa h re n  h a t  sich
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d ie sm a l  also bedeutend schneller abgewickelt, a l s  im P ro z e ß  gegen 
A po llon ia  M a y e r .  Auch hier können w ir  au f  eine wörtliche W ie 
dergabe des Geständnisses verzichten, die kurze I n h a l t s a n g a b e  
zeigt zur G e n ü g e ,  w a s  w ä h re n d  der „peinlichen F r a g e "  a u s  den 
konkreten A nschuldigungen  des Z eugen verh ö rs  geworden ist. E s  
en thä l t  12 P u n k te  nämlich:

1. S e i t  ihrer  H e i r a t  m it  V e it  K eller  vor u ng e fäh r  neun  J a h r e n  
h ä t te n  sie m ite in and er  in Unfrieden, W iderw il len  und Un
einigkeit gelebt und  h ä t te n  böse r eden gegeneinander  ge
braucht. V o r  e tw a  fünf  J a h r e n  habe  ihr M a n n  sie d e m  
B ö s e n  g e s c h e n k t  und ba ld  d a ra u f  sei ein M a n n  m it 
einem w eißen  Zwilchenen S ch a u p e n ,  den sie fü r  einen B e t t 
ler  gehal ten  habe, v o rs  H a u s  gekommen, habe  sich S te id le  
g e n a n n t  und  von ihr begehrt ,  bei ihm zu liegen und G o t t  
und  seinen Heil igen  abzuschwören.

2 . V o r  drei J a h r e n  habe sie Dr. A b r a h a m  H e u ß l in s  K uh  „in 
a lle r  Teusel  N a m e n  g enenne t" ,  daß  m a n  sie habe dem N ach 
richter geben und  a b tun  müssen.

3. W ei l  ihre S o h n s f r a u  D o ro th e a  W ide r  sie des D ieb s tah ls  
bezichtigte, habe  sie deren K ind , nachdem es schon vier J a h r e  
krank gewesen, in des T e u fe ls  N a m e n  auf  dem Rücken ge
streichelt.

4. I h r e s  S t ie f s o h n s  V eit  K e lle rs  K ind  habe sie „gegr if fen" ,  
daß  es krank geworden sei, es  sei aber  nicht gestorben.

5. und 6. E inem  S t i e r  und  einer K uh  habe  sie „ d a s  B lu e t  
g e no m m e n" ,  daß  m a n  sie dem Nachrichter habe geben müssen.

7. V ie r  oder fünf  T a g e  vor ihrer G e fa n g e n n a h m e  habe sie 
H en ne n ,  die ihr in s  H a u s  kamen, m it  einem Stöcklein ge
schlagen. M i t  demselben Stöcklein habe  sie auch ihren  M a n n  
geschlagen, dem sei aber  nichts geschehen.

8 . und 9. M i t  ihrem  B u h le n ,  dem B ösen  verkehrt, der aber 
„kalter  N a t u r  gewesen" sei. E r  habe  ihr 10 Batzen B a s le r  
M üntz  gegeben, die habe sie in der G red  ausgegeben , sei 
gute M üntz  gewesen.

10., 11. und 12. H ag e l  gemacht, indem sie auf  G eheiß  des 
T e u fe ls  in einem H afen  rührte .  A l s  sie im N a m e n  der 
Dre iheiligkeit drei H agelkörner  in s  F e u e r  w a rf ,  habe  es 
w ieder au fgehört .  I m  Herbst vor der T raub en re ife  habe  sie
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einen g roßen  R e ife n  gemacht, indem sie a m  A bend  einen 
H afe n  umschüttete. D e r  r eif habe  g roßen  S c h aden  a n 
gerichtet, w a s  ihr sehr leid g e tan  habe.

D ie  B e s tä t ig u n g  der Geständnisse erfo lgte a m  S o n n t a g  den 
26. M a i ,  n ac h m it ta g s  um  3 — 4 Uhr. A m  D ie n s t a g  den 28. M a i  
w u rde  sie a b e r m a ls  bestä tigt,  indem  sie a u f  B e f r a g e n  lediglich 
a n tw o r te te :  „L e id e r  j a ."  D a n n  begehrte  sie au f  Zusprechen Beicht 
und  S a k ra m e n t  und  übergab  sich der O b rigke i t  au f  G n a d  und  
U ngnad . „ W a s  ihr au fe r leg t  w erde , d a s  wolle sie in G ed u ld  e r 
w a r te n ,  leiden und  a u ss teh n ."  D a s  Urteil  st im m t wörtlich m it 
dem vorigen  überein.

A n m e r k u n g e n

*) D e n  T u rm h e r re n ,  auch S tockherren  g ena nn t ,  un ters teh t  die Aufsicht 
über  d a s  S ta d t g e f ä n g n i s  „m ine r  H e r r e n  van g k n u s" .  D e r  eine gehör t  a l s  
Zunftm eis ter  dem N a t  an ,  der andere  dem Unterstadtgericht,  d a s  a u s  je einem 
V e r t re t e r  der acht Zünfte  zusammengesetzt w a r  und  an  sich n u r  die niedere 
G erich tsbarke i t  a u sü b te .  M a le f iz fä l le  w urden  vom „ fam ethaf te n  N a t "  a l s  
Obers tad tger ich t  abgeurte i l t .  D iesem  gehören a n :  die beiden B ürgerm e is te r ,  
der S t a t t a m a n n ,  4 R ä t e  a u s  der patrizifchen L öw enzunft ,  14 Zunftmeis ter  
und  die 8 R ichter.  I m  vorl iegenden F a l l  versehen die beiden T u rm h e r re n  die 
Fun k tionen  eines  Untersuchungsrichters .

2) D iese F r a g e n  sind die eigentlichen, im H e re n h a m m e r  vorgeschriebenen 
„ H e re n f r a g e n " ,  die den T a tbe s ta n d  der H e xerei betreffen. I h n e n  entspricht 
d an n  P u n k t  für  P u n k t  d a s  „ H e xenges tän dn is" ,  au f  d a s  sich d a s  Urte il  gründet.

3) J o h a n n  E r a s m u s  Betz, P e t e r s h a u s e r  A m tm a n n .  D a s  A m t s h a u s  —  
P e t e r s h a u s e r  Hof in der Kunkelgasse (H afenst raße)  —  ist bekannt.

4) O f f e n b a r  ist an  den ande rn  S te l le n  des  P ro to ko lls ,  die sich au f  diese 
Anschuldigung beziehen, dieser Ausdruck vom Pro toko ll füh re r  abgeschwächt 
worden.

5) Gleichfal ls  in der Kunkelgasse, ab 1635 Kloster W a ld e rh a u s ,  heute 
S p e d i t io n  O e r l e .

6) P e in l iche  B e f r a g u n g :  A nw e n d u n g  der F o l te r .  Über die A r t  und G r a d e  
der F o l t e r  m ag  m a n  bei S o ld a n - H e p p e  nachlesen.

7) Gleichfal ls  zwei R a t s h e r r e n ,  denen die E rhebung  des  „U m ge ldes"  
(A b g ab e  beim W einverkauf)  untersteht.  S i e  werden  hier  bei der V ernehm ung  
der B e la s tu n g sze u g en  hinzugezogen.
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8) D a s  „K undschaftsprotokoll"  zu diesem P ro z e ß  bef indet sich nicht bei den 
Akten. S e i n  I n h a l t  l äß t  sich abe r  a u s  dem G a n g  des  V e rh ö r s  leicht en t
nehmen.

8) G e w a n n  ob dem M ühlbach .

10) Nicht e twa Ausdruck des  M i t l e id s ,  sondern ständige Bezeichnung für 
die A ngek lag ten  eines M a le f izv e r fah re n s .

" )  D a s  große Marktschiff,  so b en a n n t  nach dem Besitzer Kindmacher ge
n an n t  P se in er .

12) V o r  d a s  H a u s  der patrizischen Löw enzunft  gegenüber dem R a t h a u s .  
H ier  fand  in a l len  M a le f iz fä l len  die öffentliche Urte ilsverkündigung statt.

" )  D a s  Urte il  ist eine s tändige F o rm e l ,  die bei a l len  ü b e r l in g e r  H e re n -  
prozessen fast wörtlich genau  so a n g e w a n d t  wurde.

" )  D e r  heute noch so gen a n n te  O b e rh o f  bei B i r n a u ?

15) D a s  ist der V u l g ä r n a m e  des  M ü h le n h i r t e n  V e i t  Keller,  des  M a n n e s  
der Angeschuldigten. D ie  B ed eu tu n g  des  Ausdrucks ist nicht ganz eindeutig. 
Nach Fischer, Oberschw. W örterbuch, e tw a K nöps lem änn le .  A n n a  S a u t e r  w a r  
in erster Ehe üb r ig en s  m it  dem früheren  M ü h le n h i r t  C a sp a r  S a u t e r  ve r 
heira te t .  S i e  erscheint also hier  nicht un te r  ihrem M ädchennam en ,  sondern 
un te r  dem N a m e n  ih res  ersten M a n n e s .

16) D e r  S ta d t h i r t .

17) G m e in d e r :  eine besondere A r t  von P a ch tv e rh ä l tn i s .  D e r  G m einde r  
b au t  die N e ben  des Besitzers un te r  T e i lung  des  E r t r a g s .
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Linblattdrucke und ähnliche Druckstücke 
in Reutlingers Sammelwerk

Von Wilhelm F la d t  +

D e r  Über l inge r  B ü rg e rm e is te r  J a k o b  N e u t l i n g e r  (1545  
b is  1611) h a t  in den 16  B ä n d e n  seines g roßen  historischen S a m 
m elw erks  1} der N ac hw elt  nicht n u r  eine M e n g e  von Urkunden
abschriften und  A ufzeichnungen a u s  den Geschehnissen a l le r  W e l t  
geboten, sondern  da r in  auch eine große N eihe  von B i l d -  und 
Schriftdrucken überlie fer t ,  die fü r  die Geschichte und  die K u l tu r 
geschichte des 16. und  17. J a h r h u n d e r t s  nicht m inder  wichtig sind. 
S e i n  S a m m e le i f e r  schaltete Zwischen die handschriftlichen B l ä t t e r  
da und  dort im m er w ieder  einen Holzschnitt, einen Kupferstich 
oder ein D ruckb la tt  ein. H ie r  w a r  es die Ansicht einer N a c h b a r 
stadt, dort der i l lustrierte  Einbla ttd ruck  einer se ltsamen B e g e b e n 
heit, ein a n d e rm a l  die zeichnerische S c h i ld e run g  einer Seeschlacht 
oder der B erich t  über  sonst ein in teressan tes  Z e i te re ign is .  E r  setzte 
seine S a m m e l tä t ig k e i t  von 1580  ab in regem  E ife r  fort ,  b is  er 
a m  3. N o vem ber  1611 einem S c h la g f lu ß  er lag  2).

J a k o b  N e u t l in g e r s  Enkel, M e d a r d u s  N e u t l i n g e r  (1627  
b is  1 704) ,  der von 1662  ab d a s  W erk seines G r o ß v a te r s  w e i te r 
f ü h r t e ^ ,  h a t  die B e ig a b e  von Einbla ttd rucken  u. dgl. beibehalten . 
E r  m a g  sogar  die Absicht gehab t h aben ,  noch m ehr  dergleichen 
beizufügen, denn es f inden sich im S ta d ta rc h iv  Überlingen  noch 
w eitere  ähnliche B i ld b lä t t e r  und  Druckschriften, die a u s  der Zeit 
seiner Aufzeichnungen stam m en. E s  ist also denkbar, daß  er 
i rgendw ie  verh inder t  w u rde ,  sie seinen v e rh ä l tn is m ä ß ig  w en igen  
N iederschriften  eb enfa lls  noch beizufügen.

A u f  alle F ä l l e  sind die von den beiden N e u t l in g e rn  h in te r 
lassenen B i l d -  und  D ruckb lä t te r  von  so vie lseitigem In te re sse ,  daß  
es  sich ver lohn t ,  im nachstehenden Verzeichnis  e inm al  eine E inze l-  
übersicht zu geben. D ie  beigesetzten Z ah len  verweisen  au f  B a n d  
und  B l a t t  bzw. S e i t e  in N e u t l in g e r s  S a m m e lw e rk .  D ie  bebilder
ten  Drucke sind m it  einem * bezeichnet, die kolorierten m it  **. 
Handgezeichnete E ins treu un ge n  sind in dem Verzeichnis nicht 
g enan n t .
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Verzeichnis
1) 1, I n n e n s e i t e  des  Einbanddeckels:  D e r  W e l t  lau ff  und wesen auff d a s  

kürtzest m it  rehm en  I n n  disem L a b h r in t  beschriben und begriffen. Holzschnitt, 
ohne J a h r e s z a h l .

2) 1, 1: Magnifico, summaeque prudentiae viro, domino Jacobo 
Reutlingero inclytae reipub. Uberlinganae ex con. cordibus civium 
suffragiis Consuli, Parenti suo longe amantissimo filius Ioannes 
Reutlingerus Coloniae Ubiorum honoris et amoris ergo accinuit, 
10. Septemb. anno M. D. C. I. — Coloniae Agrippinae, Excudebat 
Joannes a Mertzenich. Anno M. D. C. I.

* 3 )  1, 13 b i s  4 1 :  D ie  DrhZehen O r t  / der Löblichen Eydgnosschafft  / des 
a l ten  B u n d t s  hoher Teutscher N a t i o n  / m it  g a r  lustigen und schönen F ig u r e n  
ab contrasetet  ein jedes O r t  natürl ichen nach sehner ehgenschasft / m it  zier
lichen und lieblichen re im en / Zu Lob und P r e i s  / e ins Heden O r t s  / dargestelt.  
M i t  sam p t  der zal  der I a r e n  in welchen ein jedes O r t  in V u n d t  sum men ist. 
Getruckt zu B a s e l  bey Christoffel  von Sichern Formschneider.  1573. 14 B l ä t 
te r :  T i te l ,  Zürich, B e r n ,  L ucern ,  Uri, Schwhtß, U nderwalden ,  Zug,  G l a r i s ,  
B ase l ,  F r h b u rg ,  S o lo th u rn ,  Schaffhausen ,  Appenzell.

* 4 )  1, 2 6 :  A b c on tra fa c tu r  B r u d e r  C lausen  in Underwalden. Holzschnitt, 
ohne J a h r e s z a h l .

* 5 )  2 1, In n e n s e i t e  des  Einbanddeckels:  W appenb lä t tchen  des  A nt.  Urat. 
von N e i t l in g e r ,  1735.

* * 6 ) 2 1, 17 :  B e b ä n d e r t e r  K r a n ;  m it  handschriftlichen Einzeichnungen, 
W id m u n g s b l a t t  des  B a l t h a s a r  Erleholcz für J a c o b  N e u tl inger ,  1593.

7) 2 1, 2 8 :  Gleiches B l a t t  wie Ziffer 2.
8) 2 1, 29: Reverendo, eruditione et pietate clarissimo viro, 

domino M atthaeo Rhambsdorffero, artium  et philosophiae doctori, 
admodum reuerendi illustris ac generosi domini D. Egonis comitis 
a Furstenberg et c. metropolitanae Coloniensis et cathedralis Ar- 
gentoratensis ecclesiarum canonici, insignis collegii diui Gereonis 
Coloniae praepositi et c. inspectori uigilantissimo, cum supremam 
in sacra theologia licentiatus laureain in celeberrim a Colonien- 
sium universitate adipisceretur aggratulationis ergo anno repa- 
ratae salutis 1602. Mense August, die 20. accinuit. Joannes Reut- 
linger Uberlingensis V. I. studiosus. Coloniae Agrippinae Excu
debat Ioannes Burdcius prope D. Paulum. 1602.

9) 2 1, 34: Donum natalitium , a me Iacobo Ermenseo Uberlin- 
gensi, mediae vel tertiae  classis Uberlinganae scholae hypodidas- 
calo, in honorem praestantissimi, probitate, doctrina, consilioque 
clarissimi viri, ac domini Toannis Georgii Tibiani, Uberlingani 
oppidi imperialis ludirectoris, pro summis beneficijs carminice 
scriptum atque consecratum: Anno salutis nostrae M. D. XCVII. — 
Constanziae, ec typographia Nicolai Kalt.

* 10) 2 1, 80 :  K u r ß e anzeigung / w a s  die w ä ren e n  B ildnuffen  I so m an  
A G N U S  D E I  nenne t  / sehen / und  für  krafft haben  / auch w a s  und  wie davon 
zu ha l ten .  M i t  W id m u n g  des  D o n a t u s  F e t i u s ,  C horher r  zu unserer lieben 
F r a u e n  zu B r i r e n  an  K önig in  A n n a  von U ngarn .  Schlußstück fehlt.
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11) 2 \  87 :  In d u lg en tz  oder A b la ß  / so etlichen gewen chten P f e n n ig e n  oder 
M e d a y e n  von Bäpst l icher Heiligkeit  nach reuocirung  an de re r  A b la ß  aufs B i t t  
und  an h a l te n  deß E d len  und  G es trengen  C a s p a r  Schoppi  / P a t r i c i j  zu N o m  / 
und R i t t e r s  von S .  P e t e r  / auch Fürs t l ich :  Durchleucht:  Ertzhertzogen F e r d i 
nand! zu Österreich r a h t /  a l le rgnäd ig s t  bew il l ige t  s e h n d .—  Einblattdruck, o. I .

* 12) 2 1/ 89 :  D e ß  w olgebornen  H e r re n  / H e r r n  W ilhe lm en  G r a u e n  und 
H e r rn  zu Z im bern  / W ildens ta in  und  Mößkirch / H e r r  zu O b e rn d o r f s  / und ,  der 
freyen Herrschafft  S c h ra m b e rg  / x .  ü b e r  die im Augusto , A n n o  1586. zu N o m  
geweichte Gaistliche sachen e r la n g te  J n d u l g e n t i a e .  —  d .  d .  N o m ,  20. August  
1586. Tho. Thom . G u a l t e ru t iu s .

* * 1 3 )  2 1, 100:  E in  kurtzer bericht von der Aderlässe.  —  Einblat td ruck  o . I .
14) 2 1, 10 7 :  Beschreibung und Zeugknus der Herrlichen S ig h a s f t e n  und 

T r ium ph ie re nden  H im m e l fa r t  / u n se r s  E r lö se r s  und S e l ig m a c h e r s  J e s u  Christi / 
sam pt der S e n d u n g  deß Heyligen G eis ts  / am  P s i n g s t a g  / und Zeugknuß der 
übergebnedehten  D reye in igk a i t  / Geste lt  durch M a t t h i a m  S te t tn e r .  Zu E h re n :  
D e n  Ehrnvesten  / E rb a r e n  / Fürsichtigen und  W olweisen  H e r re n  B u r g e r m a i 
stern und N a t h  / der K a n serlichen R eichstat Uberl ingen  / x .  M e in e n  insonderen 
G üns t igen  H erren .  Druckblat t ,  o. I .

15) 2 1, 109 :  P r o p e m p t i c o n  O p t i m o  a c  p r a e s t a n t i s s :  V i r o  D n  
M i c h a e l i  H a g e r o  U b e r l i n g e n s i ,  i n g e n i a r u m  d i s c i p l i n a r u m  M . s t u -  
d i i s q u e  l u r i d i c i  p e r s t r e n u o  c u l t o r i ,  F r i b u r g o  a d  L a r e s  p a t r i o s  
50. O c t o b r .  A n n o  1582. r e v e r t e n t i  e t  p o s t e a  I n g o l s t a d i u m  m i g r a -  
t u r o ,  a m o r i s  a c  p i a e  r e c o r d a t i o n i s  e r g o  s c r i p t u m ,  A  M  M a t t h a e o  
H e r t t e r o  T e t t n a n g e n s i .

16) 2 1, 113 :  Zwei gereim te Neujahrsglückwünsche von 1583 des  M .  
M a t h e u s  H e r t te r ,  T e t tn .  und des  M .  I o a n n .  U lr icus  S tr e i th s te im e r ,  F r ib u rg .

17) 2  1, 114:  E l e g i a c u m  c a r m e n  i n  n a t a l e m  d o m i n i  e t  s a l v a t o r i s  
n o s t r i  J e s u  C h r i s t i  I n  G r a t i a m  e t  h o n o r e m  c o m p o s i t u m ,  e t  c .  P r a e -  
s t a n t i s s i m i s ,  p i e t a t e ,  e r u d i t i o n e ,  s a p i e n t i a  e t  v i r t u t e  N o b i l i s s i m i s  
O r n a t i s s i m i s q u e  v i r i s  a c  D o m i n i s ,  D o m i n o  c o n s u l i ,  a l i j s q u e  I n c l i j -  
t a e  c i v i t a t i s  I m p e r i a l i s  U b e r l i n g e n s i s  s e n a t o r i b u s  d i g n i s s i m i s  e t  c. 
D o m i n i s  s u i s  p e r p e t u a  f i d e  c o l e n d i s .  P e r .  M . B e n e d i c t u m  B e r c h -  
t o l d u m ,  R a t i s p o n e n s u m .  I m p r e s s u m  F r i b u r g a e  M . D .  L X X X I I I .

18) 2 1, 116 :  A d m o n i t i o  p i a  e t  f i d e l i s  n o n  e s s e  h i s c e  p e r i c u l o s i s  
t e m p o r i b u s  d e s p e r a n d u m ,  s e d  a  D e o  e x p e c t a r e  a u x i l i u m ,  u n a  c u m  
p r e c a t i o n i b u s  p i j s s i m i s .  O r n a t i s s i m i s ,  e t  c l a r i s s i m i s  v i r i s ,  v i r t u t e ,  
D o c t r i n a ,  e t  p i e t a t e  p r a e s t a n t i b u s  D o m i n i s ,  D .  C o n s u l i b u s ,  e t  a l i j s  
i n e l y t a e  R e i p u b :  U b e r l i n g e n s i s  a  S e n a t u  e t c .  D o m i n i s  a c  p a t r o n i s  
s u i s  m a x i i n i s .  A  : M  : I o a n n e  G a r t n e r o  M o n a c e n s i .  D r u c k b l a t t  o. J .

19) 2 V 132 :  E in  nützliche B e t ra c h tu n g :  W ie  sich ein jetlicher Mensch in 
jedem T a g  der Wochen üben soll / zu E rk a n d tn u ß  sein selbs / G o t t  zu forchten I 
jhn zu l ieben und m it  a l le r  Gebürlichkeit zu dienen. Getruckt zu I n g o l s t a t t  / 
durch W o lfg a n g  Eder .  A n n o  1585.

* 2 0 )  2  1, 190 :  Ehrenspiegel  / der Christlichen und J ungkfrei lichen Zucht 
und T u g e n d t  / x .  verfasset in teutsche N e h m e n  / durch I o h a n n e m  Nussigk von 
I g l a w  / a u s  M ä r h e r n .  Zu E h re n  / und Glückseliger W o l f a h r t / D e n  E d l e n /  
Ehrnvesten  / Fürsicht igen / und  W olw eysen  H e r rn  B ü rg e rm e is te r  und N a h t  I 
der Löblichen S t a t t  Uberl ingen  / x .  M e i n e n  großgünst igen  gebie ttenden  H e r rn  
und P a t r o n e n .  M . D .  L X X X I I I .
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21) 2 1, 194: Zeugnuffen der Göttlichen Geschrifft / von dem hehlwertigen 
Leiden/Todt und Urstend unsers lieben Herren / Königs und Hehlands Jesu 
Christi / In  Nehmen verfasset / und zusammen gezogen / Durch Philipp Schle- 
terer auß dem Land zu Behern. Om Jahr M. D. LXXXIII.

22) 2 1, 199: CI. V. D . Ioanni G eorgio T ibiano, am ico singulari, 
quando D. sororium  M. H enrid ium  Fischbachium, ordinarium  logi- 
ces F riburgi B risgoiae professorem , d ilectissim am que suam  soro- 
rem A nnam  Tibianam , ante eins d iscessum , a resignataque scbola 
R otuvilana, in v isere  volv it: M. Ioachimus R osaled iius, in  ipsa prim a 
m ensa adventum  hoch ex tem peran eo  carm ine sic gratulabatur. 
XXIX. d ie  IX. bris A nno H um anitatis IESU. M. D. XXCV. Friburgi 
B risgoiae.

23) 2 1, 207: Ein schön Geistlich Gebett/Allen frommen Christen Mann 
und Weibs Personen / sehr tröstlich und nützlich zulesen. Getruckt/Anno 1584.

24) 2 1, 235: Spiegel der Underthanen / Das ist Gründlicher Warhaffter 
Bericht / Auß was Ursach / der Geistlichen und Weltlichen Oberkait / auch aller 
jhter Menschlichen ordnung jeder man zu gehorsamen schuldig seh: Neben er- 
zehlung viler erschröcklichen Exempel I wie die ungehorsamen I so der Oberkeit 
(als Gott und seiner ordnung) widerstrebet / jederzeit sehen gestrasfet worden. 
Auß Heiliger Göttlicher Schlifft / und glaubwürdigen Historien zusamen ge
lesen / und zu einer treuhertzigen Vermahnung deß Gehorsams kürtzlich ver
fasset und gestelt/Durch Casparum Mintzingerum, Latinischen Schulmeistern. 
Zu Ehren und wolgefallen. Den Edlen / Ehrnvesten / Hochgelerten / Fürsich
tigen / Ersamen und Weisen Herren Bürgermeister und Naht/deß H. Römi
schen Neichsstatt Uberlingen / x.. Meinen Genedigen Herren. Getruckt im 
Jahr 1595.

25) 2 1/ 238:
O HENN, biß du mein Zuversicht /
So mein mund / kein wort nimmer spricht. . .

Druckblatt, 0. I .
26) 2 1, 241: Christliche Beschreibung vom Fall Adam und Eva im H. 

Paradeiß / Dardurch das gantz Menschlich Schlecht Wardt verderbt / welches 
Christus mit seinem teuren Blut und Kampfs / durch Streit wider den Teuffel 
auff ein newes widerumb erworben I und erkaufst hat / alles auff das kürtzest 
in teutsche Nitmoß versast / Durch Hannß Neger. Zu Ehren und Günstigem 
Wolgefallen / Den Edlen I Ehrnvesten / Hochgelehrten / Fürsichtigen / Ehrsamen/ 
und Wolweisen Herren Bürgermeistern und Nach der Kehserlichen freyen 
Neichsstat Uberlingen / x. Meinen großgünstigen und genedigen Herren/x. 
Getruckt im Jahr nach Christi Geburt /1591.

27) 2 1, 255: Sehr Tröstliche und Christliche Anleitung / wie man die gestalt 
und geberden unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi am 
stamm deß Creutzes hangende / verstehen und fruchtbarlich betrachten soll / zu 
Ehren dem Lehden und sterben unsers Herren Jesu Christi / und zu sondern 
wolgefallen in Truck gegeben / Durch Matthiam Mahr. Den Chrnuesten / Ehr
samen / Fürsichtigen I Erbarn und Wolweisen Herrn / Burgermaister und Noth 
der Statt Uberlingen / x . Meinen Günstigen Herrn. M. D. XC.

* 28) 2 1, 267: Warnung / Vor dem jüngsten Tag / strengen Gericht / Zorn 
Gottes I und ewigen Tod / dardurch soll ein Christen Mensch zu water Buß I 
fleißigem Gebet /  rechtem Glauben / und forcht Gottes gerehtzt/und von allem
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Gottlosen Wesen abgeschrecket werden/Nehmenweiß/Zu Ehren und glück
seliger Wolfart in Truck verfertiget. Den Ehrnvesten / Fürsichtigen / Erbaren / 
und Wolwehsen Herren/ Burgermaistern und Nath / des Hahligen Römischen 
Reichs Statt Uberlingen am Bodensee /  x. Meinen Günstigen lieben Herren. 
Durch Georgium Feyhelberger. 1590.

29) 2*, 277: Passiv, Das ist die Histori/von dem Lehden und Sterben 
unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi / derselbigen nützlichen 
Betrachtung / nach den vier Evangelisten / ordenlich beschrieben / In  rechtmäßige 
Reimen vertiert und in Truck verfertigt Durch Georgium Freidenberger. Zu 
Ehren Den Edlen / Ehrnvesten / Fürsichtigen / Ersamen / und wolweisen Herrn 
Burgermaister und Rath / bet Hehligen Reichstatt Werlingen / x . Meinen 
Günstigen Herrn. Getmckt zu Dillingen / im Iar M. D . XCYI.

30) 2 x, 282: Ein new katholisch alphabet einem hedtlichen Christen nutz 
Zu lehren / In  welchem zum Theil begriffen, was man zu diser gef ehrlichen 
Zeit halten / und glauben sol / in teutschen Rithmos verfasset. Zu Ehren / Den 
Edlen V Ehrnvesten / Fürsichtigen / Ersamen / Hoch / und Wolweisen Herrn Bür
germeister / und Ratht deß löblichen Reichstatt Uberlingen / Meinen günstigen 
Herren. Durch M. Petrum de B ois Viennensem. Getruckt zu Ingolstatt. 1596.

31) 2 y 287: Warhafftig underrichtung der uffrurn und hanndlungen sich 
im sürstenthumb Wirtemberg begeben Anno fünfzehnhundert und vierzehen. 
1514.

32) 2 1, 296: Die Geistlich Leitter zu dem Himmelreich / mit jren zweyen 
Leitterbaumen und Reun stafflen / auß Göttlicher heiliger Schrifft zusammen 
gezogen. Zu Ehren und Wolgesallen. Den Ehrnvesten / und Wolweisen Herren 
Bürgermeister/und Naht der H. RömischenNeichsstattUberlingen / x. Meinen 
genegisten Herren. Getruckt zu Dillingen / bey Iohannem Mäher. 1596.

33) 2 1, 298: Ein lobsame Eatholische Frolockung von wegen deß Rew- 
gebornen Künigs Jesu Christi unsers Herren und Hehlands. Gestellt durch 
Paulum Hoffeum in der Soäetet Jesu. Helf st mir das Kindlein wiegen / das 
Hertz zum Kriplein biegen / Strohelmle darauß klauben / damit anzünden unsern 
Glauben. Gedruckt zu Dillingen durch Johann Mayer.

* 34) 2 5, 314: Ausfopfferung sein selb s. D as ist: Ein Spiegel / darinnen 
sich ein jeder Christglaubiger Mensch ersehen und erjnnern kan/wie er sich 
alle Tag durch die gantze Wochen / Gott dem Allmechtigen in sein bitter Lehden 
und Sterben bevelhen soll. Zu Ehren und Wolgesallen Den Ehrnvesten / Für- 
sichtigen / Wolweisen Herrn /Herrn Burgermaistern und Rath / der löblichen 
deß Heiligen Römischen Reichstatt Uberlingen / x. Meinen Günstigen Herrn / x. 
Getruckt im Jahr 1 1600.

**35) 2 2, 317: Warhafftige Contrafactur / der alten Statt Costantz. De 
origine Constantiae. Vom ursprung der Statt Costantz. Aliud. Idem Germa- 
nice. In  Verlegung / durch Alban Hamma / zu Costantz.

* 36) 2 2, 516: Cardinalbischof Marx Sittich gibt einen Ablaßbrief des 
Papstes Sixtus V. vom 15. Mai 1585 bekannt. Druckblatt o. I .

37) 3/ 1: Gleiches Blatt wie Ziffer 2.
38) 3, 330: Mandat des Königs Ferdinand wider die Lutherischen, d. d. 

Ofen, 20. August 1527. Amtliches Druckblatt mit königlicher Unterschrift und 
abgefallenem Siegel.
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39) 3, 368: Römischer Kahserlicher Maie. Ordnung und Satzung / So  
auf dem yetzigen Reichstag alhie zu Augspurg gehalten werden soll. Geschehen 
zu Augspurg den 15. Februarij / Anno 1566.

40) 4, Eingang 1: Gleiches Blatt wie Ziffer 2.
41) 4, Eingang 2: Die wohlthätigen Absichten Gottes bey der schaurvollen 

Verwüstung Ueberlingens: Eine Predigt an dem von der hohen Obrigkeit da
selbst angeordneten Beth- und Danktage den 24. Juni 1790, gehalten von 
Fr. Vinzenz aus Wangen, Kapuziner der schwäbischen Neichsprovinz, d. Z. 
Stadtprediger. Gedruckt in Konstanz bey Martin Wagner, Buchdrucker und 
Buchhändler, 1790,

**42) 4, 109: Wappenblättchen des Balthasarus Wuorer/Bischofs zu 
Ascolon / Weichbischoff (etwa 1600).

*43) 5, 320 — 334: Röm. Kah. Mtt. x . Unsers allergenedigisten Herrn 
Ordnung und Satzung / wie es auff jetzigem Reichstage / allhie zu Regenspurg 
gehalten werden solle. Anno M. D. XCIIII. Gedruckt zu Regenspurg / durch 
Andream Burger.

*44) 5, 338 — 456: Abschiebt Der Kö. Kah. Mt. Und gemeiner Ständt / 
ausf dem Reichßtag zu Regenspurg / A nno D om ini M. D. XCIIII. auffgericht. 
Mit Rom. Keys. Mähest. Gnad und Freyheit. Gedruckt in der Ehursürstlichen 
Statt Mehntz / durch Heinrich Breem / Anno D om ini M. D. XCIIII.

*45) 6, 27 — 108: Des Allerdurchleuchtigsten großmechtigsten / unüber
windlichsten Kehser Earols des Fünssten /und des Hehligen Römischen Reichs 
peinlich Gerichtsordnung / auff den Reichstagen zu Augspurg und Regens- 
purg / in säten dreißig und zwey und dreißig gehalten / auffgericht und be
schlossen. Getruckt zu Franckfurt am Mahn / durch Martin Hechler / in Ver
legung Sigmund Feyerabends und Simon Hüters / Im  jar nach Christi gebürt / 
Tausent /  fünfhundert / fechtzig fünff.

*46) 6, 389 — 506: Der Rom. Kah. Mahestat x . Reformation Ihrer 
Mäh. Landtgerichts In  Obern und Ridern Schwaben. Cum G ratia et Privi- 
leg io  C aesareae M aiestatis. (1562.)

*47) 6, 533 — 670: Deß heiligen Römischen Reichs / und desselben an- 
gehörigen Stände deß löbliche Schwäbischen Krehß / einhellige / und schließliche 
Vergleichung und Verfassung / . . .  Verfertigt /  und besigelt zu Ulm / Montags 
den XXII. N ovem bris, Anno D om ini M. D. LXIII.

*48) 8, 99: Wappenblättchen des Iacobus Eurtius D octor. (etwa 1600).
**49) 8, 486 a: Wappenblättchen des Andreas Cardinal von Österreich, 

Bischof zu Konstanz und Herr der Reichenau (etwa 1600).
**50) 8, 486 b: Wappenblättchen des Johannes Georgius von Hallwehl, 

Bischof von Konstanz (etwa 1600).
**51) 8, 486 c und 491: Wappenblättchen des Jacob Fugtet, Freihett zu 

Kitchbetg und Wehsfenhotn, Bischof von Konstanz (etwa 1600).
*52) 8, 501: Wappenblättchen des Magisters Contad Hager, Priester und 

Caplan zu Uberlingen (etwa 1600).
53) 9, Eingang: wie Ziffer 2.
* 54) Wappenblättchen des Conrad Wahbelius, Cancellarius (in Breslau, 

etwa 1600).
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55) 13, 513 — 602: An Ihro Römisch-Kahserliche auch in Germanien und 
Jerusalem Königliche Mahestät x . Allerunterthänigst  — höchst nothgedrungen 
— beschwerende Anzeige. . .  (Verhinderung der Gerichtsbarkeit betr.) des An
walds Freyherrn Johann Adam zu Vodmann / contra das Ober-Ammt und 
Land-Gericht der österreichischen Grafschaft Nellenburg. (Gedruckt 1765.)

56) 14, 147— 169: Abschid. Aller Erbern Frey. und Reich Stet / gemainen 
Stettags ausf afftermontag I nach Nicolai A nno x. XXIIII. Inn der ©tat 
Ulm / gehalten. 1524.

* 57) 14, 255— 276: Nomischer kehserlicher Maiestat und gemeiner Stende
des Reichs ussahung und Ordnung uff dem Reichstag zu Collen. Anno
XV c. XII. uffgericht. 1512.

* 58) 14, 277— 286: Römischer kehserlicher Maiestat und gemeiner Stende
des Reichs Abscheid uff dem Reichstag zu Collen. A nno XV c. XII. uff
gericht. 1512.

59) 14, 289 — 312: Der Durchleuchteten Hochgebornen Fürsten und 
Herren Herren Casimirs und Herrenn Georgen als der eltesten Regirenden 
gebrudern Marggraven zu zu Brandenburg x. warhasstig gegrundt verantwur- 
tung uff der von Nurenberg vermaint ungegrundt hefsig ausschreiben und aus
schieden uff zwehemal gescheen. Erstlich berurent den Kahßerlichen halb gülden 
wein zoll und darnach jr bestelle verrettery und Mortprenner wider obgemelte 
unsere genedige Herrn die Marggraven und jrer gnaden unterthane und ver- 
wanten. 1519.

60) 14, 313— 345: Römischer kahserlicher Maiestat geordent Camergericht 
aufs dem Reichstag zu Worms x. Anno M. D. XXI. Cum P riv ileg io  spe- 
c ia li Im peratoris C aroli. v. Gedruckt zü Meintz durch Iohan Schösser. 
A nno x. M. D. XXI.

61) 14, 347 — 384: Römischer kahserlicher Maiestat Regiment Camer
gericht lantsride und Abschied. Uff dem Reichstag zu Wormbs A nno M .D.XXL  
beschlossen und auffgencht. Cum  P riv ileg io  sp ecia li Im peratoris C aroli. 
v. 1521.

62) 14, 387 — 393: Vertzeichnuß auß was Ursachen der tünfftig Reichßtag 
auff Cgidij nechft fürnemlich außgefchriben. Darauff dann die Stennde des 
Hehligen Reichs / sonderlich wie dem grausamen ernstlichen sürnemen des 
Turcken zu begegnen. Wie auch auff angezahgt maßs / ein gemeiner Anschlag 
fürzunemen und zu bewilligen seh / mitler geht zuberatschlagen / zubedenken / 
und auff demselben Reichßtag nach erforderung der großen ehll und notdurfft 
fürderlich und entlieh zu beschließen haben. 1522.

63) 14, 395 — 401: Von merung, Minderung und Enderung voriger fur- 
schleeg: die großen beharrlichen Turcken htlff betreffendt. Auff Jungst gehaltem 
Reichßtag zu Nuremberg. A nno x. Im  Funsftzehenhundertisten : und Dreh- 
undzwaintzigisten beratschlagt. 1523.

64) 14, 403 — 409: Motel einer gemeinen Anlag wider den Thürckhen. 
1523.

65) 14, 411— 444: Nomischer Kehserlicher Maiestat Ordnungen, sürsehun- 
gen und erclerungen / wie allenthalben im hehligen Neich und sonderlich Teut
scher Nation / Widder die manigfeltigen vergweltiger beschediger und des Heh
ligen Reichs lantfridens Versprecher / darzu desselben declarirt Echter / Auch 
ander die sich gesprochen Urtehlen und rechtmeßigen Mandaten ungehorsam er
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zeygen / m it g ep ü render s traff und  wurgklicher E recucion  zu handzhabung fr i-  
d ens  und rechtens. Auch a lle r  R eichsordnungen / durch m enniglich und sonder
lich die zehen zirckel oder k ra is  in a lle  stend auß  g e th a ilt / g ehandelt w erden 
s o l l . . .  1522.

66) 14, 4 4 5 — 4 5 9 : E nd eru n g  und erclerung  vo rig er durch K ay . R eg im en t 
v erfaster und  auffgerich ter E xecution / durch die zehen krayß jm Reich zu be- 
scheen / D a ra u f f  zu K ünsftigem  R e ich stag  M a rg a re th e  nechst A n n o  x . 
M . D . X X I I I .  zu vö lligem  beschluß und au ffrich tung  desselben geratsch lag t w e r
den sol. 1522.

* 67) 14, 461 —  4 9 6 : B esten d ig er kurtzer und  c la re r  beriecht / A n  a lle  
C hu rfü rsten  / F ü rs ten  und S te n d e  des H ailigen R eichs / der schändlichen  u n - 
erlichen H andlung /  so B a s tia n  V o ge lspe rger / I n  der K öniglichen D urch leuch- 
tigkait a u s  Franckreich dienst / und  deren lehern  zug / a n n  G ra v e  W ilhelm en  
von F ü rs ten b erg  / x .  seinem  O b ers ten  / geübet und begangen  h a t. 1539.

* 68) 14, 519  —  5 4 9 : D e ß  Hochlöbl. Schw äbischen C ra ise s  D r it te n  V ie r
te ls  von der G raffschafft H ohen Z o lle rn  an  au ff Hechingen biß  an  d a s  L an d  
W ü rtte n b e rg  / G raffschafft H elffenstein  und W isensta ig  und die S t a t t  Ulm / 
fo lgends die P l le r  h in au ff  b iß an  d a s  G eb ü rg  / darnach h inum b an  B odensee / 
an  die E ydgenoßschasft und G raffschafft F ü rs ten b erg  x . D e r  E h eh a lten  / H a n d - 
wercks L eu th en  / T ag lö h n e r / und a n d e rs  h a lb e r gem achte O rd n u n g  . . .  Gedruckt 
zu Costantz am  B odensee /  D urch den F ü rs tl. B ischoffl. Constantzischen B uch- 
trucker J o h a n n  G engen  daselbsten. A n n o  M . D C .  L I I .

69) 14, 551 —  5 7 2 : Tertdruck derselben E h eh a lte n - und H andw erkso rd 
nung. 1652.

* 70) 15, 1 —  3 4 2 : C o m m e n t a r i o r n m  i n  G e n e a l o g i a m  A n s t r i a c a m  
l i b r i  d u o  . . .  A u t o r e  W o l f g a n g o  L a z io  V i e n n e n  . . .  B a s i l e a e ,  p e r  
J o a n n e m  O p o r i n u m ,  e t  N i c o l a u m  E p i s c o p i u m ,  a n n o  s a l u t i s  h u t t ia -  
n a e  M . D . L X I I I I .  M e n s e  M a r t io .

71) 15, 4 2 2 : C a r m e n  n u m e r a l e ,  ü i u i  F e r d i n a n d !  a u g u s t i s s i m i  
r o m a n o r u m  i m p e r a t o r i s  s a c r a t i s s i m a e  m e m o r i a e ,  P r o l i u m  s e r e -  
n i s s i m a r u m :  a n n u m  n a t a l e r n  c o n t i n e n s .  D i v o  M a x i m i l i a n e  s e c u n d o ,  
i n  a u s p i c i u m  f o e l i x  h u i u s  N o v i  A n n i  M . D . L X IX . c o n s e c r a t u m .  
A u t l i o r e  M . A u g u s t i n o  N e s e r  F u r s t e n b e r g e n s i  C a n o n i c o  V i e n n e n s i .  
C h r o n o s t i c h o n  1547.

72) 15, 4 2 5 : C a r m e n  n u m e r a l e ,  D i u i  M a x i m i l i a n i  I I .  r o m a n :  
i m p e r a t o r i s  i n v i c t i s s i m i ,  L i b e r o r u m  s e r e n i s s i m o r u m ,  p r o  h o c  t e m 
p o r e ,  n o m i n a  a n n o s  n a t a l e s  c o m p l e c te n s .  L id e r n  S a c . C a e s a .  M a ie s t .  
p e r  e u n d e m  A u t h o r e m  d e d i c a t u m .  F r i b u r g i  B r i s z g o i a e ,  S t e p h a n u s  
G r a i u s  e x c u d e b a t .  A n n o  M . D . L X IX . C h r o n o s t i d i o n .

*  73) 15, 4 3 1 : W appenb lä ttchen  m it dem österreichischen A d ler, e tw a 1600.

* 74) 16 1, 18 a :  P h i l i p p i  C a m e r a r i i ,  u t r i u s q u e  i u r i s  d e t o r i s ,  e t  
r e i p u b l i c a e  N o r i m b e r g e n s i s  c o n s i l i a r i i ,  i n  o p e r i s  s u e c is iv i s ,  c a p .  37 
d e  T h o m a  S c h w e ic k e r o  H a l e n s i  i u d i c i u m .  E tw a  1580.

75) 1 6 i, 19 : E in  kurtzer A uszug  der E ro n ic a  / gedechtnußw ird iger ge- 
schicht I von dem M . C . L X X V . I a r  an  / b iß  au ff diß unser M . D . L X V . I a r  / 
m it angehenckter I a r z a l  I e iner jeden geschieht. Gedruckt zu N ü rm b e rg  I bey 
C hristofs H e u ß le r. E tw a  1565.



150 Wilhelm F lad t

*  76) 16 1, 47  a :  Y i n d i c e s  l i b e r t a t i s  G e r i n a n i a e  e t  P r i n c i p u m  c a p -  
t i u o r u m .  1552. (S a lv a g u a rd ia -A n sc h la g  von der K irchen tü r in  B o n n d o rf  bei 
Ü berlingen  a u s  dem F ü rstenkrieg  1552.)

*  77) 16 7 7 a :  W a rh a ff t ig e  neüw e zeitung  / e ines w underbarlichen  ge- 
schichts I gesehen durch einen B u rg e r  Zu S ch o n au w  / P a u l u s  N u n g e  gen an t. 
A n n o  M . D . L V I I .  G etruckt zu S tr a ß b u rg .

* * 7 8 )  16 S  104 b :  W a rh a ff tig e  C o n tra fa c tu r  e ines g rau sam en  erschröck- 
lichen g roßen  W urm es I w elcher zu L ib ia  a n  den B ab ilon ischen  G rän tzen  / w u n - 
derbarlicher w eiß gefan g en  und  um brach t w orden . S a lu a to r  F la m in io . M a t 
th e u s  S ic i l ia n u s .  G etruckt zu A u g s p u rg /  durch M a tth e u m  F rancken . E tw a  1580.

* * 7 9 )  1 6 1, 110 a :  B ild n is  d es K a ise rs  F e rd in a n d . K o lo rie r te r  H olz
schnitt m it der Ü berschrift: W ir F e rd in a n d u s  von G o tte s  genaden  / E rw e lte r  
R öm ischer K a is e r . . .  G edruckt zu N ü rm b e rg  bei) / H a n n s  W eig e l F orm schnei
der. E tw a  1580.

* 8 0 )  16 i, 121 : T o c h a i ,  f o r t e z z a  n e i  c o n s i n i  d i  T r a n s i l u a n i a ,  e t  
O n g h e r i a ,  . A s z e d i a t o  d a l  c a m p o  d e l  R e  I o a n n e  s e c o n d o ,  e l e t o  
d ‘o n g h e r i a  e t  d a  P e r t h a n  B a s s a ,  d e l  S ig n o r  T u r d h o  1‘a n n o  1566. 
D o i n ‘c o  Z e n o i .

*  81) 1 6 \  1 3 2 a :  V on  dem  E ffec t und  W ürckung des N ew en  erfchinen 
C om eten  / um  M . D. L X IX . I a r .  / den A chten tag  N o v e m b ris . Auch von der 
B ed eü tu n g  b a id e r F in s te rn u ß  des M o n s  / so in n  disem 1570. I a r  geschehen / 
M i t  a llem  steig zu L ieb  und  E h re n  / Auch trew er W arnung befchriben w orden  / 
durch B ened ic tu m  W a ile ru m  M a th e m a tic u m . D e n  E rfam en  / F ürsich tigen  / 
und W ehsen  H e rrn  / B u rg e rm a is te r  und  R a th e  der S t a t t  U berlingen  / M e in en  
günstigen  lieben  H erren .

* 8 2 )  1 6 1, 1 4 4 : M a l g a r i t i n  8. m i g l i a  f r a  t e r r a ,  e t  10. m i g l i a  d a  
C o r f u ,  q u a l  p o s s e d e n a  11 tu r d h o ,  p r e s a  a l l i  8. n o v e m b r i o ,  1571 d e  
o r d i n e  d e l  C l a r o  S r .  S a b a s t i a n  V e m e r  G e n e r a l  d e l l ‘ a r m a t a .  
D . Z e n o n i .

83) 16 1, 162 a :  I n  p r a e c l a r i  v i r i  d o m i n i  I a c o b i  S u t e r i  R a v e n s -  
p u r g e n s i s  t r u m  s a c r a r u m  l i n g u a r u m ,  p r a e t e r  a l i a s  s c i e n t i a s ,  p e r i -  
t i s s i m i  p a l i n o d i a m ,  h o c  e s t ,  p u b l i c a m  i n  e c c l e s i a  c a t h e d r a l i  C o n -  
s t a n t i e n s i  h a e r e s e o s  r e v o c a t i o n e m ,  X I I I .  C a l e n d .  O c t o b r i s ,  A n n o  
1574. f a c t a m ,  s c r i p t a ,  a c  s u b  i p s  A c t u  e i u s d e m  E c c l e s i a e  v a l u i s  
a f f i x a  C o n g r a t u l a t i o ,  p e r  M . A u g u s t i n u m  N e s e r  F u r s t e n b e r g i u m .  
D i l i n g a e  E x c u d e b a t  S e b a l d u s  M a y e r .

84) 16 1 7 7 a :  G leiches B la t t  w ie Z iffe r 72.
* * 8 5 )  1 6 x, 2 0 0 : W underzeichen und  feltzam  g esch ich t/so  am  H im el den 

d ie n s ta g  nach M a r ia  H im m elfah rt / in  der K rö n  B ö h a im b  / zu A lten  K n in /  
v ie r M e i l  von  P r a g  gelegen  / I n  disem 1580. I a r  / von v ilen  g lau b w ird ig en  
P e rso n e n  ist gesehen w orden .

* * 8 6 )  1 6 1, 2 0 0 : E in  groß  und  sehr erschröcklichs W underzehchen / so m an  
im I a r  1580. den 10. S e p te m b e r  / in  der K ehserliche R eichsta tt A u g sp u rg  / 
nach u n d e rg an g  der S o n n e n  / an  dem H im el / g a r  e igen tlich  gesehen Hat.

* 8 7 )  1 6 1, 2 0 5 a :  W a rh a ff tig e  neutue zeh ttung  und G rü n d lic h e r  b e r ic h t/  
w ie es K o ren  von dem H im m el gereg n e t h a t /d u r c h  die gn ad  G o tte s  / zu 
W esterhausen  / in  der M a t ts  B ra n d e n b u rg  I auch an  ande ren  o rten  m ehr w ie 
hie unben  v erm e lt / den dreh und  zwentzigsten A p rilen  d es M .D .L X X X I .  I a r S .  
Erstlich gedruckt zu M a g d e b u rg  bey Jo ac h im  W alde . ’
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* * 8 8 )  16 V  2 4 2 a :  E in  Erschröckliche u n e rh ö rte  N ew e Z eh ttung  '/ von 
einem  g rau sam en  M ö rd e r  / der an  seinem  aygen  flehsch und  b lu t /'u n d  gantzem 
H außgesind t verzehslet ist / m i t  narrten B la s i E n b re s  / ein gew altig e r G a s tg e b / 
zu dem schwartzem A d le r / irrn der K ahserlichen N e ichss ta tt W an g en  gewesen. 
Geschehen den 9. tag  A ugusti / im  I a r  1585. Zu M itte rn ac h t umb 12. uh r / 
w ie hernach er v e rm e ld t und  angezeyg t w irb t. Zu A u g sp u rg  / bey B a rth o lm e  
K a p p e le r B rie ssm a le r / in I a c o b e r  v o rsta t / im  kleinen S achsen  geßlin .

89) 1 6 2, 309 a: G ro ß  w ichtige und erhebliche Ursachen W aru m b  der K rieg  
w ider den E rb se in d t / diser zeit zu C o n tin u ie ren  / fo rtzu treiben  und in keinen 
W eg einzustellen sehe. D urch einen H ochgelehrten und  W o le rfah rn en  / also in 
disen T hpum  ausgeze ich n e t / und  durch G eo rgen  Neukirch von M ehntz in Truck 
g e b e n . . .  D e n  E d len  V esten /W rs ic h tig e n  und W eisen H erren  / B ü rg erm e is te r 
und R a th  / deß H . R öm ischen R eichs S t a t t  U berlingen  I m einen G näd ig en  
H erren . G e ta u f t  zu Costantz am  V odensee / bey L e o n h a rt S tr a u b  1595.

9 0 ) 16 2, 310 ä  V o rd erse ite : P r o g n o s t i c o n  a d  A n n u m  M . D . X C V .
* 9 1 )  1 6 2, 3 1 0 a  Rückseite: E rob e ru n g  von G ra n  den 1. S e p te m b e r 1595.

(Linke S e i te  feh lt.)
* 9 2 )  1 6 2/ 322 a :  I a v a r i n u m  s i n e  R a a b  a  C h r i s t i a n i s  c a p t u m  29. 

d i e  M a r t i j  A n n o  C h r i s t i  1598. P e r i l l u s t r i  e t  G e n e r o s a e  D . D . M a r ia e  
F u g g e r a e  C o m i t i s z a e  S c h u a r z e n b e r g i a e  e t c .  c o g n a t i  s a n g u i n i s  a e t e r -  
n a e  g l o r i a e  m o n u m e n t u m ,  h u m i l i t e r  o f f e r e b a t  A l e x .  M a i r  A u g .

* 9 3 )  1 6 2, 3 2 4 : W appenb lä ttchen  des E o n ra d u s  W a ib e liu s  E an c e lla riu s . 
E tw a  1600.

94) 1 6 2, 331 a :  P asto ra lsch re iben  des K onstanzer K a p ite ls  w egen einer 
neuen V ischo fsw ah l: N o s  C a p i t u l u m  . . .  D a t u m  C o n s t a n t i a e ,  s e c u n d a  
D e c e m b r i s .  A n n o  D o m i n i  M i l l e s im o  S e x c e n t e s i m o  N o s t r o  C a p i -  
t u l a r i  s u b  S ig i l lo .

95) 1 6 2, 3 3 1 b :  w ie Z iffer 2.
* * 9 6 )  1 6 2, 331 c :  W appenb lä ttchen  des K onstanzer K ard inalb ischofs 

A n d re a s  von Ö sterreich . E tw a  1600.
* * 9 7 )  1 6 2, 336 : W appenb lä ttchen  des J o h a n n e s  G e o rg iu s  von H a llw e il, 

T hum bdechant. E tw a  1600.
* 9 8 )  1 6 2, 3 3 8 a :  V on  der glückhassten eroberung der herrlichen S t a t t  

und V estung  S tu lw e issen b u rg  in U ngern / so den 20. T a g  deß M o n a ts  S e p -  
tem b ris  / im  1601. und er der R om . Keys. M äh st. V eldobersten  L e u te n a n t / D uca  
bi M e rc u rio  / und  H e rre n  N u ß w u rm  / O b ris ten  V eld  M arschalck / m it stü rm en- 
ber H a n b t e ingenom m en / und a l le s  b a n n n  n iber gehaw et w orben. Getruckt in 
beß H . R om . R eichs S t a t t  U berlingen  am  B obensee / bey G eorg  Neukirch. 
A nno  1601.

99) 1 6 2, 3 3 8 b :  Iu b i lä u m s m a n b a t  bes K onstanzer B ischofs: V on G o tte s  
genaben  W ir J o h a n n  G eo rg  / B ischofs zu C o s ta n tz . . .  G eben  zu Costantz bert 
zehenben D ecem b ris  beß fechzehen hunberten  unb ersten I a r s .

100) 1 6 2, 340 a :  G rünb licher B erich t bero burch ben M arschalck von B iro n  
gegen K önig licher M a je s tä t  in Franckreich vorgenom m ener C onsp ira tion , bessen 
gefengtfcher E inziehung  / unb v e rfo lg te r E recu tio n  U rtheil. D m ckbla tt o. I .

*  101) 1 6 2, 3 4 2 a :  E igentliche fu ro ilbung  m it behgefuchter no thw enb iger 
erzehlung / w ie ber anschlug burch ben Hertzog von S a p h o ie n  ausf bie S t a t t  
G enfs a n g e s ta lt unb sich vo llenbet habe . D e n  11. D ecem b. A n n o  M . D. C . IL
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* * 1 0 2 )  1 6 2, 345  a :  N ew e Z eittu n g  V on  einem  großen  und  trostreichen 
W underw erck / w elches u n n s  der liebe G o tt  im S o m m e r dises 1603. I a r s  / zu 
F r id b e rg  / in  dem L a n d  zu B a h re n  / gezeiget / da  er au ff einem  R ockenhalm  
2. 7. ja  auch 15. E h e r h a t wachsen lassen / w ie noch daselbsten zusehen ist. Zu 
A u g s p u rg  / bey S a m u e l  D ilb au m .

**  103) 1 6 2, 3 4 9 : W a ppenb lä ttchen  des I a c o b u s  F u g g e r  / F re y h e rr  zu 
K irchberg und  W eissenhorn, T hum bpropst. E tw a  1600.

*  104) 16 2, 351 a :  F la n d r ia  B o re a lis . E igentliche V erzeichnus der G ra e s -  
schasst F la n d e rn , w ie dieselbige u ff der kanten in s  N o rd  D osten  gegen S e la n t  
zu gelegen , an  welchem o rt die S ta tisc h e  A rm eh ih ren  ersten e in fa ll g e th an , 
m it be ig e fü g te r N a r ra tio n  oder erzehlung w a s  sich von ansang  M a le n s  uff 
jeder platzen zuge tragen . I m  J a h r  C hristi 1604.

*  105) 1 6 2, 351 b :  F la n d r ia  P a r s .  K upferstichkarte von e tw a 1604. 
W o l f f .  i n v e n t .  F l o r .  B a l t .  s c u l p .  e t  i m p r e s .

106) 1 6 3, 3 5 2 a :  B ischöfliches M a n d a t  w egen d es 40stünd igen  G e b e ts :  
W ir  J a c o b  / von G o tte s  G n a d en  / B ischof zu Costantz  / den N e u n te n  F e b ru a r i s / 
A nno  Sechzehen h u n d ert und fünfte .

** 107) 1 6 2, 3 6 0 : W appenb lä ttchen  des B a l th a s a r u s  W u o rer / B ischofs zu 
A sc a lo n  / W en chbischoff. E tw a  1600.

* 108) 16 2, 365 a :  M i r a c u l o s a  e f f i g i e s  R . P . H e n r i c i  G a r n e t i  S o t i s  
I e s u  m a r t y r i s  a n g l i a e  3 : a  m a i i  1606. Kupferstich m it lateinischem  T e r t .

**  109) 1 6 2, 3 6 5 b :  W a rh a ffte s  C o n tra fet e ines überauz seltzam en und 
W underbarlichen  G ew ächß / w elches in den In d ie n  / so gegen N id e rg an g  der 
S o n n e n  gelegen  / und  sonst die S pan ische  I n d ie n  g en a n t w erden  / gepslantzt 
w irb t. (K o lo r ie rte r  H olzschnitt der P ass io n sb lu m e .)  Z u  A u g sp u rg  bey M a r t in  
W öhrle  B r ie ffm a le r und  L u m in ie re r  / im  S te rn g ä ß l in .  E tw a  1600.

** 110) 1 6 2, 3 8 0 a :  G ro ß e r W a ndkalende r d es J a h r e s  1610 m it kolo
r ie r te n  W appenholzschnitten  der N eichsstande. Gedruckt zu Ulm / D urch J o h a n n  
A n ton j U lhart.

* 111) 1 6 2, 385 a :  A r a c c e n s i s ,  i n  A f r i c a ,  m u n i t i o n i s ,  c a t h o l i c o  
r e g i  t r a d i t a e  a .  c . 1610. g e n u i n a  d e l i n e a t i o .  A u g u s t a e  V i n d e l i c o r u m  
a p u d  C h r i s t o p h o r u m  M a n g u m ,  I m p e n s i s  D o m i n i c i  C u s t o d i s  A . C . N . 
1611.

*  112) 1 6 2, 390 : B e lä g e ru n g  der V estung  Hochen T w ie l I m  J a h r  1641. 
Kupferstich.

*  113) 16 2, 3 9 1 : A bb ildung  der I n s u l  und  V estung  M a h n a w , w ie d ie
selbe von I h r  Excel. H e rrn  V eldm arschallen  C a r l  G ustav  W ra n g e ln  den 3. F e b r. 
A nno  1647. e ingenom m en w orden . G . W . K lä in s trä tt l  G en. Q u a rtie rm e is te r  
L e u te n a n t delin.

114) 1 6 2, 399 a :  B ischöfliches Iu b ilä u m s d e k re t :  V on  G o tte s  G n a d en  W ir 
F ra n c is c  J o h a n n  Bischofs zu C o stan tz . . .  Costantz den 21. M arti} . A nno  1663. 
F ra n c is c u s  Schenck D o c t .  N o t a r .

115) 1 6 2, 419  a :  S p ic a e  P h i l o s o p h i c a e  P e r  a m p l i s s i m o s  P h i l o -  
s o p h i a e  c a m p o s  in  b r e v e m  m a n i p u l u m  c o l l e d b t a e  a  P . C a r o l o  B a r b i  
S o c i e t a t i s  J e s u  P h i l .  P r o f .  O r d .  P u b l i c a e  D i s p u t a n t i u m  S o p h o r u m  
T r i t u r a e  e x p o s i t a e  a b  A n t o n i o  E r a s m o  R e i t l i n g e r  U b e r l i n g a n o  
P h i l ,  a c  I u r i s  s t u d .  i n  a l i n a  A r d i i d u c  U n i v e r s i t ä t  a p u d  F r i b u r g u m  
B r i s g o ia e  A n n o  c h r i s t i a n o  M , D C . L X IV . P e r m i s s u  S u p e r i o r u m .  F r i -  
b u r g i  B r i s g o i a e  e x  T y p o g r a p h i a  T h e o d o r i  M e y e r .
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* 116) 1 6 2, 4 4 0 a :  D e r  Tröstliche H ero ld t / über d a s  M. D C . L X V I. 
J a h r . . .  D urch L o t h a r i u m  C a e s a r e n u m ,  D. e t  A s t r .  Zum  Glückseeligen / 
G u ten  N etven  J a h r  in Truck geben.

*  117) 1 6 2, 4 4 2 a :  V erw underlicher A n fan g  und Schm ählicher A u ß g an g  
deß U nlängst N ew  en tstandenen  Jüd ischen  P ro p h e te n  N a ta n  L ev i / Und deß 
von Ih m e  N ew  gekrönten K ö n ig s  / oder Jüd ischen  M e ffiae . W ie E r  die Türcken 
au ß ro tte n  w ollen  / aber von I h n e n  gefangen  / E re q u ie r t  und Hingericht w o r
den. Erstlich gedruckt zu A u g sp u rg  / I n  disem 1666. J a h r .

118) 16 2, 451 a :  T h e s e s  J u r i d i c a e  . . .  P r o  s u p r e m a  D o c t o r a i u s  
L a u r e a  c o n s e q u e n d a ,  a b  A n t o n i o  E r a s m o  R e i t l i n g e r  U b e r l i n g a n o  
S u e v o .  A n n o  r e p a r a t a e  s a l u t i s .  M . D C .  L X V I. M e n s e  A u g u s t o .  F r i -  
b u r g i  B r i s g o i a e  E x  T y p o g r a p h i a  l o a n n i s  I a c o b i  B ö c k l e r i  A n n o  
M . D C .  L X V I.

*

B e i  einem Überblick über die dem N eutl ingerschen  S a m m e l 
werk in sgesam t beigefügten  116  Druckstücke fä l l t  u n s  au f ,  daß  sich 
d a ru n te r  auch ein W app en b lä t tch en  des A n to n  V r a t i s l a u s  von 
R e i t l in g e n  ( 1 6 8 5 — 1762) a u s  dem J a h r  1735  befindet (Ziff. 5), 
ein P r e d ig t t e r t  von 1790  (Ziff. 41) und  ein V o d m a n scher B e 
schwerdedruck von 1765  (Ziff. 54). W e n n  w ir  berücksichtigen, daß  
M e d a r d u s  N eu t l in g e r ,  der Letzte der beiden C hronis ten, am  
28. O k tober  1704  gestorben ist, so kann also er w eder d a s  W a p 
penblättchen , noch die beiden Druckhefte dem C hronikband  ein
verle ib t  haben . D a  der u n te r  Ziffer 41 genan n te  P r e d i g t t e r t  in 
den von J a k o b  N e u t l in g e r  (gest. 1611) ange leg ten  S a m m e lb a n d  4, 
die Druckschrift Ziff. 54 in dessen B a n d  13 e ingereih t ist, kann d a s  
E inb inden  des Neutl ingerschen  S a m m e lw e rk s  erst nach 179 0  ge
schehen sein. Nach  der Eink lebung  des W a p p e n b lä t tc h e n s  (Ziff. 5) 
in F o r m  eines E x l ib r is  zu schließen, m u ß  auch A n to n  V r a t i s l a u s  
von N e i t l in g e r  jenen B a n d ,  vielleicht aber  auch d a s  ganze S a m 
melwerk, um  1735  noch une ingebunden  besessen haben . S e lb s t  a l s  
er am  8. O k tober  176 2  im A l te r  von 77 J a h r e n  in Ü berlingen 
starb, lag  d a s  S a m m e lw e rk  noch uneingebunden .

Erst  jem and  seiner N achkom m en kann nach Z u fü gu ng  auch des 
90  S e i t e n  starken D ruckheftes Ziff. 54 und  des P r e d ig t t e r t e s  
Ziff. 41 nach 1 79 0  die E inb in d u n g  besorgt haben . D ie  A u fre ihu ng  
in E inze lbände  und  die B e ig a b e  der M e h rz a h l  der Druckstöcke ge
schah ausweisdrücklich der charakteristischen S e i te n z a h le n  und  der 
vielfachen rückseitigen Beschrif tungen  au f  den D ruckb lä t te rn  durch 
Ja k o b  N e u t l in g e r ,  den ersten der beiden Chronis ten  selbst. V on
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ihm  rü h re n  auch die Handabdrucke des holzgefchnittenen R e u t -  
l in g e rw a p p e n s  her , die da und  dort im m er wieder in d a s  S a m 
melwerk au f  T i te l -  und  Abschnittsüberschriften  beigegeben sind.

Um es  ü b r ig e n s  bei dieser G elegenhe i t  festzustellen, fehlen 
dürf te  von dem N e u t l in g e r schen S a m m e lw e rk  nicht sonderlich viel. 
W e n n  B o e l l  (S e i t e  3 und  43) feststellt, d aß  sich a u f  S e i t e  642  
u nd  643 des 8. B a n d e s  ein kurzes, aber  unrich tiges R eg is te r  be
finde, „ d a s  viel m ehr G egens tände  und  noch e inm al  so viele B l a t t -  
zah len  ausweist, a l s  der B a n d  wirklich h a t " ,  m u ß  dagegen  au f  
fo lgendes  hingewiesen w erd en :  die S e i te n z a h le n  gehen u n u n te r 
brochen von 1 b is  643  und  h aben  keine Lücken. D a s  von B o e l l  
e rw ä hn te ,  von J a k o b  N e u t l in g e r s  H a n d  beigefügte R eg is te r  n enn t

a) zwei S ac h e n ,  die im B a n d  fehlen,
b) n u r  ein p a a r  Hauptstücke des I n h a l t s  m it  S e i te n z a h le n ,  die 

von einer anderen  H a n d  spä te r  richtig beigesetzt w urden .
W a s  in dem B a n d e  fehlt,  ist fo lgendes:

1. Erftlichen d a s  Buch C a s p a r i  Bruschij von den fürnem bsten  
Klöstern  (d a s  nach einer R a n d n o t iz  „ in  a inen  an de rn  tomi 
komm en").

2. A m  brieue von a inem , der acht Consecriert  Part ickhel deß 
Hailigen S a c r a m e n t s  gestolen u nd  den J u d e n  zukausfen ge
geben.

Vielleicht l ä ß t  sich a n  H a n d  dieser A n g a b e  erm it te ln ,  in welche 
Archivbestände sich der noch fehlende R es t  des R e u t l in g e rw e rk s  
v e r i r r t  h a t .

A n m e r k u n g e n

*) A d o lf B o e ll, D a s  g roße historische S am m elw erk  von N e u tlin g e r  in dem 
städtischen A rchiv in Ü berlingen . Ü b erlingen , F e h e l, 1899.

2) E r  ist nicht, w ie B o e ll berichtet, der P e s t  zum O p fe r  gefa llen . V e rg l. 
C hronik d es  M a g is te rs  S e b a s tia n  P f a u  im S ta d ta rc h iv  Ü berlingen , K asten  V I I ,  
L ad e  23 , N r . 251 5 , B l.  116.

3) N e u tlin g e r  B a n d  1 6 2, B la t t  388 b is  499.
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V o n  P a u l  D i e b o l d e r

Zu den A d e ls fa m il ie n ,  welche im 14. und  15. J a h r h u n d e r t  
neben den G ra fe n  von B re g e n z ,  von M o n t f o r t  und  W erde nb erg  
m it  ihren  Zw eig fam il ien  in st. gallischen L a n d e n  und  deren näch
ster Um gebung zu hoher B e d e u tu n g  g e lang ten ,  zäh lten  auch die 
G ra fe n  von T o g g e n b u rg ,  deren  D y nas t ie  a l le rd in gs  n u r  eine v e r 
h ä l tn i s m ä ß ig  kurze L e b e n s d a u e r  von schwach d re ihundert  J a h r e n  
Geschieden w a r .  M e h re re  ih re r  G lied e r  h aben  in  der B odensee
gegend eine wichtige N olle  gespielt, w e s h a lb  es  sich rechtfertigt, 
daß  d a s  L eb ensb i ld  einer der bedeutendsten Persönlichkeit dieser 
F a m i l i e  in den „S ch r i f te n  des V e re in s  fü r  Geschichte des B o d e n -  
sees und  seiner U m gebung"  zur D ars te l lu n g  ge lang t .

I n  G r a f  Friedrich  V. begegnet u n s  eine der edelsten G es ta l ten  
des gräflichen H a u ses .  S e i n  V a te r ,  Friedrich  IV. von T o g g e n 
b u rg ,  erfreu te  sich in w eiten  Kreisen des H ochadels  hohen A n 
sehens, besonders  auch bei K önig  Heinrich VII. von L ux em b urg  
( 1 3 0 8 — 1313)  sowie bei Herzog Leopo ld  I. von  Österreich. W ir  
erkennen d ies u. a. d a ra n ,  daß  K önig  Heinrich VII. dem Herzog 
Leopo ld , der ihn au f  dem N öm erzug  begleitete , a m  15. J u n i  1311 
im L a g e r  vor B r e s c i a  die Zusicherung gab , daß  die h a b s b u r 
gischen Rechte in den W a ld s tä t te n  durch zwei unparteiische M ä n 
ner ,  den F r e ih e r rn  E b e rh a rd  von B ü r g l e n ^  (T h u rg a u )  und  den 
G ra fe n  Friedrich  (IV.) von T og g e n b u rg  untersucht w erden  sollen. 
Z u m  Glück fü r  die Eidgenossen verhinderte  der noch in I t a l i e n  
erfo lg te vorzeitige und  u n e rw a r te te  T od  des K ö n ig s  die A u s 
fü h run g  des P l a n e s .

Friedrich  IV. von T og g e n b u rg  soll nach dem Chronis ten  J o h a n 
n e s  von W in te r th u r  u n m i t te lb a r  vor dem A usbruch  des M o r 
gar tenkr ieges  den Versuch einer V e rm i t t lu n g  zwischen den strei
tenden  P a r t e i e n  u n te rn o m m e n  haben , die aber  bei der U nver
einbarkeit der Gegensätze von A n fa n g  an  zum  Sche i te rn  v e r 
u rte i l t  w a r .
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Friedrich  IV. von T o g g e n b u rg ,  von dem die S a g e  erzäh lt ,  er 
habe  den Schw eizern  den A n g r i f f s p la n  der Österre icher v e r ra te n ,  
m u ß te  sich w ohl oder übel dem H eereszuge  Herzog L eo p o ld s  I. 
anschließen und  fiel m it einer R e ih e  seiner L e u te  a l s  O p f e r  der 
V asa l len treu e  in der Sch lacht am  M o r g a r t e n  a m  15. N o v e m 
ber 1315.

D ie  M u t t e r  F r ied r ich s  V. von T og g e n b u rg  w a r  eine geborene 
G r ä f in  I d a  von H o m b erg ,  vermutlich eine Schw ester  des G ra fe n  
W e rn h e r  von H o m b erg ,  den K önig  Heinrich VII. von L ux em b urg  
zum N eichsvog t oder „ph leger  des roemschen richs in den W a l d 
ste tten" e rn a n n t  h a t te  und  der die V og te i  in der M a rc h  und  in 
den Höfen  gegenüber R a p p e rs w i l  besaß. S e i t  J a h r e n  stand er 
in gu tem  nachbarlichen V ern eh m en  m it  den S chw izern , w a s  auch 
bei Friedrich  IV. von T o g g e n b u rg ,  wie w ir  gesehen h aben ,  der 
F a l l  w a r .

D e r  E he  F r ied r ichs  IV. von T og g e n b u rg  und  der I d a  von 
H om berg  entsprossen zwei S ö h n e :  D ie th e lm  V. (X.) und  F r i e d 
rich V., von denen dem ersteren, wie w ir  noch n ä h e r  vernehm en  
w erden , ebenfa lls  ein tragischer T od  beschieden w a rd -  von seinem 
B r u d e r  soll im nachfolgenden d a s  L eb ensb i ld  en tro l l t  w erden .

Friedrich  V. dürfte  um  d a s  J a h r  1 2 9 5 /1 2 9 8  in d a s  L eben  
getre ten  sein. A l s  der jüngere  S o h n  w a n d te  er sich, wie d ies  in 
adeligen  H äu se rn  h äuf ig  geschah, dem geistlichen S t a n d e  Zu und 
erschien schon in jugendlichem A l te r  a l s  jüngster C h o r h e r r - W a r t -  
ne r  am  G ro ß m ü n s te r  in Zürich, an  welchem sein O nkel ,  G r a f  
K r a f t  III. von T o g g e n b u rg ,  seit 1310  die P ro p s tw ü rd e  bekleidete. 
D ieser  bezeugte am  8. A p r i l  1 321 ,  daß  er Friedrich , G r a f  von 
T o g g e n b u rg ,  schon vor lä n g e re r  Zeit ( „ i a m d u d u m “ ) a l s  C a n o -  
n icus  ausgenom m en  habe. Doch l ä ß t  sich der junge  T o g g e n b u rg e r  
schon viel f rüher  quellenm äßig  nachweisen.

D ie  erste urkundliche E rw ä h n u n g  F r ied r ichs  V. dürf te  sich in 
einer S t .  G a l le r  Urkunde vom 12. M a i  1315  finden, welche u n s  
berichtet, daß  der S t .  G a l le r  A b t  Heinrich II. (IV.) von N am ste in  
(1301  — 1318)  dem G ra fe n  Friedrich  IV. von T o g g e n b u rg  fü r  
60  M a r k  S i lb e r  50  M u t t  K ern en  von den oberen M ü h le n  und 
a u s  dem Hofe zu M i l  verp fän de t  h a t te  und dieser ihm versprach, 
d a s  g enan n te  P f a n d  wieder lösen zu lassen. I m  ferneren  gab 
G r a f  F riedrich  IV. in der Urkunde zu verstehen —  und  d a s  ist fü r
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unsere Zwecke bedeutsam  — , daß  w enn  der A b t  seinem S o h n e  
Friedrich  V. von T o g g e n b u rg ,  der dem geistlichen S t a n d e  a n 
gehöre, m it  „geistlichen gaben  an  einer kilchen oder an  me kilchen 
Zwenzig marken g e l t e s  b e ra te t" ,  die g e n an n te n  50  M u t t  K e r 
nen G e ld e s  ledig sein sollen. D e r  Um stand, daß  Friedrich  V. a l s  
C h o rh e r r  - W a r tn e r  a m  G ro ß m ü n s te r  in Zürich a u ß e r  dem T ite l  
höchst wahrscheinlich kein E inkom m en erhielt  und  a l s  D o m h e r r  
von Konstanz Zwar unterdessen A u fn a h m e  gefunden ha t te ,  ohne 
aber  „p rov id ie r t"  zu w erden , d. H. ohne ein B enef iz ium  zugewiesen 
zu bekommen, brachte es m it  sich, daß  sein V a te r  sich fü r  ihn nach 
eigentlichen E in n ah m eq u e l len  um sah , wie d ies in dem erw ä hn te n  
Gesuch an  den A b t  Heinrich II. von S t .  G a l le n  zum Ausdruck kam.

W enige  M o n a t e  vor  dieser vertraglichen  P f ä n d u n g s - A b 
machung  zwischen dem G ra fe n  Friedrich  IV. von T o g g e n b u rg  und 
dem A bte  Heinrich II. (IV.) von S t .  G a l le n  h a t te  der Letztere am  
20. F e b r u a r  1315  dem B r u d e r  des G ra fe n  F r ied r ichs  IV., dem 
be re i ts  e rw ä hn te n  G ra fe n  K r a f t  III. von T o g g e n b u rg ,  P ro p s t  zu 
Zürich und  ebenfa lls  D o m h e r r  von K o n s t a n t 2), den H of und  den 
Kirchensatz zu S ta m m h e im  (K a n to n  Zürich) fü r  100 M a r k  S i lb e r  
verpfände t.  E in ige  Wochen später ,  am  24. J u n i  1 315 ,  v e rp fä n 
dete derselbe S t .  G a l le r  A b t  dem G ra fe n  K ra f t  III. den Kirchen
satz Zu Kirchberg und  W a t tw i l  ( S t .  G a l le n )  und  zu S o m m e r i  
(T h u rg a u )  um  140  M a r k  S i lb e r .

D e r  G ru n d  für  diese verschiedenen V e rp fä n d u n g e n  m a g  Wohl 
da r in  liegen, daß  am  20. O k tober 1314  die ganze S t a d t  S t .  G a l l e n  
b is  au f  sechs H ä u se r  sowie die dortige A btei  sam t dem M ü n s te r  
einem furchtbaren  B randung lück  zum O p f e r  gefallen  ist, welche 
Heimsuchung den K önig  Friedrich  ben S chönen  a u s  dem H ause  
H a b s b u r g  ( 1 3 1 4 — 1330) am  8. A p r i l  1315  v e ra n la ß te ,  der S t a d t  
S t .  G a l l e n  alle ihm und dem Reiche zu zahlenden  A b gab en  b is  
M a r t i n i  zu erlassen.

W ie  bere i ts  gemeldet w urde ,  t r a f  den jugendlichen Kleriker 
Friedrich  V. von T o g ge nb urg  noch im Herbst des gleichen J a h r e s  
1315  der herbe Schicksalsschlag, daß  er seinen V a te r ,  den G ra fe n  
Friedrich  IV., verlor ,  der a l s  eines von den unzähligen  O p fe rn  
der V a s a l le n tre u e  in der Schlacht am  M o r g a r t e n ,  am  15. N o v e m 
ber, to t dahinsank. D ie se s  t r a u r ig e  E re ig n is  w a r f  begreiflicher
weise au f  d a s  G e m ü t  des jungen  G ra fe n  einen tiefen S c h a t te n ,
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dessen nachhalt ige  W irkung  in dem L eb ense rns t  F r ied r ichs  V. e r
kennbar ist, der sich besonders  in W o h l ta te n  gegen Kirchen und  
Klöster heilsam ausw irk te .

S o  haben  die G ra fe n  K r a f t  (III.) und  Friedrich  (V .),  C h o r
h e r rn  zu Constanz, sowie des  letztem B r u d e r ,  D ie th e lm  (V .), am
13. J a n u a r  1318  an e rka nn t ,  daß  der Hof im T obel  zu Diesselbach 
in der P f a r r e i  M o g e ls b e rg  (U nte r toggenbu rg)  dem Kloster M a g -  
genau  gehöre und  demselben alle  ihre Rechte schenkten.

I m  folgenden J a h r e  bew illig ten  l a u t  Urkunde vom 2. M a i  
1319  G r a f  K r a f t  (III.), C h o rh e r r  Zu K onstanz und  P ro p s t  zu 
Zürich, u nd  seine N effe n ,  die B r ü d e r :  G r a f  F riedrich  (V.) von 
T o g g e n b u rg ,  „och chorherre Ze Costenze", und  G r a f  D ie th e lm  (V.) 
dem J o h a n n  von L a n g e n h a r t  die V e re rb u n g  des Z e h n te n s  von 
Eschlikon, K a n to n  T h u r g a u ,  und  der B ü le r s h u b e  zu D ie t s w i l ,  
G em einde  Kirchberg (T og genbu rg)  bei eventuellem  A b g a n g  von 
S ö h n e n  au f  seine Töchter.

E in  J a h r  spä ter ,  am  22. O k tober  1 320 ,  ü be r t rug en  die G r a 
fen K r a f t  (III.) und  Friedrich  (V.) sowie D ie th e lm  V. von T o g g e n 
b urg  zu L ü t i s b u r g  au f  B i t t e n  der B r ü d e r  Ulrich, J o h a n n  und 
K o n ra d  von M ü n ch w il  die von ihnen aufgegebene V ogte i  au f  den 
E gg en ,  zu M ä m e t s w i l ,  E b e rh a rd s h u b  und  H a u e n e rse g g  dem 
Kloster M a g g e n a u .

I m  N o vem ber  des gleichen J a h r e s  t r a te n  die beiden B r ü d e r  
Friedrich  V. und  D ie th e lm  V. zum erstenm al selbständig urkundend 
auf. E s  h ande l te  sich a m  18. N o vem ber  des g e n an n te n  J a h r e s  
um  den V erkauf  des Schlosses W ild e n b u rg  im oberen T o g g e n 
burg  und  der um liegenden  G ü te r  fü r  580  M a r k  S i lb e r  durch den 
F r e ih e r rn  Ulrich III. von S a x  zu Hohensax  an  die g e n an n te n  T o g -  
g enb urg e r  G ra fe n .

Z w a r  h a t te  derselbe F r e ih e r r  schon im J a h r e  1313  au f  G ru n d  
seiner mißlichen finanziellen  V erhältn isse  sich gezw ungen  gesehen, 
an  den V a te r  der beiden G ra fe n ,  an  Friedrich  IV. von T o g g e n 
b u rg ,  die W ild e n b u rg ,  die M ü h le  bei dieser B u r g  sowie seine 
G ü te r  und  L e u te  westlich des K uchitobels  b is  an  d a s  G eb ie t  des 
K losters  S t .  J o h a n n  im T h u r t a l ,  m it  A u s n a h m e  des G u te s  „ a u f  
dem M o s e " ,  um  4 0 0  M a r k  S i lb e r  zu verkaufen. A lle in  a u s  einer 
Zweiten Urkunde, die w enige Wochen später ,  a m  9. A p r i l  1313 , 
ausgeste ll t  w u rde ,  durch welche der F r e ih e r r  Ulrich von S a x  den
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E m p fa n g  der K au fsu m m e bestä tigte , geht hervo r ,  daß  er den 
„ V e rk au f"  in  Wirklichkeit n u r  a l s  eine V e rp fä n d u n g  au ffaß te ,  
wie d ies der W o r t l a u t  deutlich besag t:  G r a f  Friedrich  von T o g 
g enburg  habe  ihm 4 0 0  M a r k  S i lb e r  fü r  d a s  „guo te  daz da helfet 
die W ild ub u rh c ,  daz ihc ime Han versezet". Verm utlich  hoffte er, 
die B u r g  und  die dazu gehörigen P e rso n e n  und  G ü te r  wieder 
lösen zu können. M i t  Necht bemerkte aber  P f a r r e r  S chedler  in 
seiner A rb e i t  „ D ie  F re ie n  von S a r  zu H o h e n s a r " ,  daß  eine der
a r t ige  V e rp fä n d u n g  von F a m i l i e n g u t  d a m a l s  nichts an d e re s  a l s  
ein e tw a s  verschämter V erkauf  w a r -  denn eine E in lösung  ist in 
den selteften F ä l l e n  möglich oder auch n u r  ernstlich beabsichtigt 
gewesen.

Unter dem e rw ä hn te n  18. N o vem ber  132 0  fan d  n u n  au f  der 
S eew iese  vor der W ild en bu rg  der förmliche V erkau f  der W i ld e n 
b u rg  m it  den um liegenden  G ü te r n ,  die Ulrich III. von S a r  besaß, 
s ta tt:  „von  der a l ten  mark, dü enzwischent der V o re r  G u o te  und 
der H i l t inge  guote li t , gegen der b ü rg  u s  ist Wider die zaphenden  
M u l i ,  m it  a l lem  rechte, es  sien lü te  oder guot, holz oder velt,  
Wunne oder weide, Wasser, wase oder zwi, a ld  swie a l le  die nüzze 
(d. H. N u tznießungen) geheißen sint, die d a r  zuo h ören t  a n  a lpen , 
a ld  keinem dinge, . . .  so w ir  oder unser vordren  es h a t te n  ald 
a n  ir v a t te r  brachten , der es  von m ir  e m a ls  kouste."

A l s  V erk au fssum m e w u rde  m it  den T o g g e n b u rg e r  G ra fe n  der 
B e t r a g  von „sechshundert  march lö t ig es  s ilbers , zwenzig march 
m in ra  (also 580  M a rk )  und  zehen p h u n t"  abgemacht.

Unter den vielen anw esenden  Zeugen  w erden  e rw ä h n t:  „H e r  
I o h a n s  und  her A m o r  von L u t e r b e r g 3), gebruoder und  beide 
r i t te r ,  H er  I o h a n s  von L ind enb erg ,  r i t t e t 4), Heinzo der a m m a n  
von Veltkirch. E b line  von N a n g w ile .  B erch told  von W itten w il ,  
schultheize ze Lichtensteig und  andere ."

Trotz dieser e rw eiter ten  V e rä u ß e ru n g  müssen den F re ih e r rn  
von S a r  doch noch weitere  G ü te r  im Besitz geblieben sein, die 
aber  m it  der Zeit d a s  Schicksal der anderen  teilten.

D e n n  am  16. A ugust  des J a h r e s  132 9  erklärten  die F r e i 
h e r rn  Ulrich S t e p h a n  und  Ulrich Vranchoch von S a r ,  die S ö h n e  
des unterdessen a u s  dem Leben  geschiedenen F re ih e r rn  Ulrichs III./ 
daß  sie m it  gutem  V orbedacht den G ra s e n  Friedrich  (V.) und 
D ie th e lm  (V.) von T og g e n b u rg  „unser  guot, daz ze W ildenburch



160 P a u l  Diebolder

gehöret ,  a l le s ,  daz w ir  h a t to n  en tm ischen  der Z aphenden  M ü l i  
und  S ta rke ns te in ,  m it  a l len  den rechte, echaffti, tw ing en  und  b a e n -  
nen , die darZuo hoeren t,  und  rechtunge, genem te t  und  u ngenem ter ,  
gefuochter und  ungesuochter, so w ir  es  her bracht h aben  und  unser 
b a t te t  an  u n s " ,  m it  A u s n a h m e  der A lp e  Tesol (heute T ese la lp  
ge n a n n t) ,  um  9 8 4  P f u n d  P fe n n ig  Costanzer M ü n z e  verkauft 
haben . Doch w a re n  noch einige F o r m a l i t ä te n  Zu erfüllen. D e r  
Um stand, daß  es  sich nicht u m  la u te r  E ig e n g ü te r  der F re ih e r re n  
von S a r  handel te ,  sondern auch um  L ehen , die sie von  der A btei 
S t .  G a l l e n  inne gehab t  h a t te n  und sie ohne des A b te s  E r l a u b n i s  
nicht w eiter  b e t lehnen  durf ten ,  verpflichtete sie, „ze san t  G a l l e n  
butt der naechsten" zu fah ren ,  u m  diese einzuholen. S o l l t e  die
selbe nicht erhältlich sein, so w ollten  die F re ih e r r e n  tun ,  w a s  fo l
gende fünf  M ä n n e r  sie he ißen : H e r r  Ulrich bon E m s ,  H e r r  J o h a n n  
bon L u te rb e rg ,  R it te r ,  C o n ra d  in der B ü n d e ,  N u d o lf  der Nuche, 
V o g t ,  und  H e r r  Ulrich der Schophe, A m a n n ,  B u r g e r  zu Eonstanz. 
I m  ferneren  w u rde  b e re inb a r t ,  daß  bon den jünge ren  Geschwistern 
der F r e ih e r r n  ein jedes ,  w en n  es „ze tag en  comen" sei, den V e r 
zicht au f  die g e n an n te n  G ü te r  bestätige.

Um die S iche rhe i t  dieser bertraglichen  A bm achung  zu erhöhen, 
w u rden  16 G eise ln ,  l a u te r  E d le  des B odenseegeb ie tes  und  seiner 
U m gebung, ausgestellt: der Bischof N u d o l f  (bon M o n t fo r t )  bon 
K onstanz, die G ra s e n  H ugo  bon W erde nb e rg  und  H a r t m a n n  bon 
W e r d e n b e r g - S a r g a n s ,  H e r r  W ilh e lm  bon E nd e ,  H e r r  N u do ls  bon 
Norschach, H e r r  Ulrich bon E m s ,  H e r r  Heinrich bon Schellenberg , 
N i t t e r ,  H ugo  der T u m b e  bon N e u e n b u rg  (wahrscheinlich a u s  dem 
V o ra r lb e rg e r  Zw eig), N u d o lf  der M e te r  bon A lts tä t ten  (N h e in -  
ta l) ,  W a l t e r ,  dessen B r u d e r ,  F lo r in  der M arschalk  bon M a m -  
m e r tsho fen ,  E g li ,  des H e r rn  E g lo lf  seligen S o h n ,  bon A l ts tä t ten ,  
J o h a n n  bon S ig b e r g ,  Heinrich, H e r rn  Heinrichs sel. S o h n  bon 
A l ts tä t ten ,  W ilh e lm  bon Neichenstein und  W ilh e lm  bon N enzig .

D ie  ebentuell  angefo rderte  Geiselschast w a r  in folgender Weise 
zu leisten: bon denjenigen, welche „Hern n a m e n  h a n t  und  Hern 
sin t" , soll jeder zwei eh rbare  Knechte m it  zwei P fe rd e n  stellen, 
m i t  A u s n a h m e  des  H e r rn  bon E nd ,  der sich dies berbeten  ha t te ,  
und  zw a r  en tw eder zu Konstanz oder zu Feldkirch oder zu S t .  G a l 
len in den borgesehenen W irtschaften , in denen m a n  Geiselschaft 
leistet. D ie  anderen  G eiseln  sollen die Geiselschaft in einer der
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v o rg e n a n n te n  S t ä d t e  persönlich leisten oder sollen einen gleich
w ert igen  M a n n  stellen. S o l l t e  eine der G eiseln  durch den Tod  
oder sonstwie abgehen , sollen die F re ih e r r e n  von S a r  einen 
anderen  stellen.

D ie  g e n an n te n  Geise ln  sind auch verpflichtet, vorstehende U r
kunde m it  ihrem  S ie g e l  zu bekräftigen.

D ieser  K a u f  der T o g g e n b u rg e r  w a r  nicht bloß w egen  der E in 
künfte, sondern auch w egen  der sich d a ra n  knüpfenden L a n d e s 
hoheit fü r  sie wichtig.

E in ig e rm a ß e n  auffa l lend  ist es ,  daß  die Q u i t t u n g  fü r  die 
K aussum m e früheren  D a t u m s  (12. A ugust)  ist, a l s  der K au fb r ie f  
selbst, der am  16. A ugust  gefert ig t  w urde.

S o  w a re n  die Besitzungen und  Rechte der F re ih e r re n  von S a r  
im obersten T h u r t a l  b is  au f  einen kleinen R es t  zusam m en ge
schmolzen. D ie  noch reftierenden G ü te r  erh ielt  1398  E b e rh a rd  von 
S a r  von seinem V e t te r ,  dem ä l te ren  E b e rh a rd  von S a r .

D ie  G ra s e n  von T o g g e n b u rg  ih re rse its  h a t te n  sich d am it  einen 
w ertvo llen  G e b ie ts -  und  N echtszuw achs erw orben. D e s  Z u s a m 
m e n h a n g e s  w egen  w urde  die a l lm ählich, d. H. im  L a u fe  von 16 
J a h r e n ,  erfolgte M a c h tv e rg rö ß e ru n g  Zusammengezogen, wodurch 
w ir  in der chronologischen F o lg e  der Ereignisse sp run gh af t  e tw a s  
vorgerückt sind und daher  w ieder e tw a s  zurückgreisen müssen.

G r a f  Friedrich  V. und sein O nke l  P ro p s t  K r a f t  III. von T o g 
g enburg  w u rden  in der Folgezei t  häuf ig  a l s  V e r t r a u e n s le u te  bei 
wichtigen V e rh a n d lu n g e n  und  vertraglichen  A bm achungen  bei- 
gezogen, so am  10. M ä r z  1 32 1 ,  zugleich m it  dem G ra fe n  H ugo  von 
W e r d e n b e r g - S a r g a n s ,  C o m th u r  des I o h a n n i t e r h a u s e s  zu V u b i -  
kon, a l s  der Einsiedler A b t  J o h a n n  I., F r e ih e r r  von S ch w and en ,  
urkundete, daß  G r a f  J o h a n n  von H a b s b u r g -L a u f e n b u r g  einer
seits und  G r a f  W e rn e r  von H a n b e rg  (H om berg  oder H om burg)  
a n derse i ts  „vor  dem hochwurdige m a n n "  L ü to ld ,  F re ih e r rn  von 
N e g e n sb e rg ,  der zu Gericht saß , einer dem anderen  „gemachet" 
(d. H. vermacht) h a t ,  w a s  er von dem G o t te s h a u s  Einsiedeln „ze 
erbe oder ze lehen h a n t " ,  und  namentlich  die Lehen , die G r a f  
W e rn e r  seinerzeit von Einsiedeln em pfan gen  hat .

G r a f  K r a f t  III., D o m h e r r  zu Conftanz und P ro p s t  am  G r o ß 
m ünster  in Zürich, der sich durch zahlreiche w ohltä t ige  S t i f t u n g e n  
auszeichnete, scheint in dieser Hinsicht auch aus die beiden Neffen.-

i i
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Friedrich  V. und D ie th e lm  V .,  einen günstigen E in f lu ß  a u sg e ü b t  
Zu haben . D i e s  zeigt sich besonders  in ihrer O b so rg e  für  die Kirche 
der von den F re ie n  von N e g e n sb e rg  gegründeten  P r ä m o n s t r a -  
ten ser-A b te i  N ü t i  (K a n to n  Zürich), welche die T o g g e n b u rg e r  G r a 
fen in  v e rm ehrtem  M a ß e  a l s  E rb b e g rä b n is  bevorzugten, nachdem 
b is h e r  die Kirche der J o h a n n i t e r - C o m t h u r e i  T obel  fü r  diesen 
Zweck gedient ha t te .  I n  N ü t i  w a rd  hauptsächlich die V o rh a l le  
der Klosterkirche a l s  R u h e s tä t te  ih re s  Geschlechtes von den T o g -  
genb urg e rn  ausersehen . V o n  den S ö h n e n  des B ru d e r m ö r d e r s  
D ie th e lm s  II. ( f  nach 1236)  an  b is  zum J a h r e  1327  h a t te n  w a h r 
scheinlich be re i ts  acht G ra fe n ,  d a ru n te r  der a m  M o r g a r t e n  ge
fa llene  G r a f  Friedrich  IV., h ier ihr G r a b  gefunden. D a  die Kirche 
u nd  d a s  Kloster in den v o ra u sg e g a n g e n e n  K ä m p fe n ,  besonders 
in den F e h d e n  des G ra fe n  R u d o l f s  von H a b s b u r g  m it  den F r e i 
herren  von N e g e n s b e rg ,  schwer gelitten  h a t te n  und  „w egen  der 
v ielen K riege  im L a n d e ,  der fo r tw ä hren de n  A u s p lü n d e ru n g  der 
Klosterbesitzungen", auch w egen  des M iß w a c h s  und  an de re r  H e im 
suchungen in schwere S ch u lden las t  ge ra ten  w a re n ,  suchten die 
G r a f e n  von T o g g e n b u rg  dieselben m it  w er tvo l len  G ü te rn  und 
Nechten auszu s ta t ten .  Schon  im J a h r e  1309  h a t te n  die S ö h n e  
G r a f  F r ied r ichs  (III.) von T o g g e n b u rg ,  die schon ö fte rs  e rw ähn ten  
G ra fe n  K r a f t  (III.), D o m h e r r  zu Konstanz, und Friedrich  (IV.) mit 
G e n eh m igu ng  des Bischofs G e rh a rd  (IV ., 130 7 — 1318) von K o n 
stanz dem Kloster N ü t i  Kirchensatz, V erm ög en  und  V ogte i  der 
Kirche in Eschenbach, K a n to n  S t .  G a l le n ,  gegeben. D adurch  w a rd  
diese Kirche in a l le r  F o r m  dem Kloster N ü t i  inkorporiert .  D e r  
P a t r o n  der Kirche konnte über die Z ehnten  und  Einkünfte  v e r 
fügen ;  dagegen  w a r  ihm d a s  E r n e n n u n g s -  und  Absetzungsrecht 
der Geistlichen entzogen w orden- die V e r le ih un g  des kirchlichen 
A m te s  stand einzig dem Bischof von K onstanz zu.

A m  20. F e b r u a r  des J a h r e s  1324  überließ  G r a f  K r a f t  (III.) 
von T o g g e n b u rg ,  P ro p s t  von Zürich, m it  Z us tim m ung  seiner V e t 
te rn ,  der G ra fe n  Friedrich  (V.) und  D ie th e lm  (V.) von T o g g e n 
burg ,  d a s  E ig e n tu m  der von ihren  L e h e n s le u te n  verkauften  Z ehn
ten zu Diezikon ( P f a r r e i  W a ld )  und  Eschenbach (K a n to n  S t .  G a l 
len) dem Kloster N ü t i .

I m  gleichen J a h r e  1324  ü bergaben  die G ra fe n  K r a f t  (III.), 
F riedrich  (V.) und D ie th e lm  (V.) von T o g ge nb u rg  demselben
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Kloster Zu ihrem S e e le n h e i l  a lle  L aienzehn ten  der u n te r  ihrem 
P a t r o n a t  stehenden Kirche von Eschenbach und  verzichteten auch 
a u f  solche, welche von ihren L eh en s le u ten  dem Kloster käuflich 
a b ge tre ten  w orden  w are n .

Diese  In k o rp o ra t io n  der Kirche von Eschenbach an  die Abtei 
N ü t i  w urde  aber  von den G ra fe n  von H a b s b u r g -L a u f e n b u r g  a l s  
zu unrecht geschehen beans tandet  und  bekämpft. E in w a n d  h ie rfü r  
bot ihnen eine Einsprache, welche h un der t  J a h r e  früher  (!) ge
schehen w a r  und  d a m a ls  die H e r a u s g a b e  der P a t r o n a t e  von S ö l 
lingen , N u o le n ,  W a n g e n  und  Eschenbach sam t  ihren  Kirchensätzen 
gefordert  h a t t e 5).

A u s  diesem G ru n d e  w a n d te  sich, vermutlich in der zweiten 
H ä lf te  des J a h r e s  1 326 ,  G r a f  F riedrich  V . von T og g e n b u rg  zu
gleich im N a m e n  der P rä m o n s tr a te n fe ra b te i  N ü t i  an  den in 
A v ign on  residierenden P a p s t  J o h a n n e s  XXII. ( 1 3 1 6 — 1334)  m it 
einer B it tschrif t ,  in der er, wie w ir  dem Antw ortschreiben  des 
P a p s t e s  en tnehm en  können, dar leg te ,  wie er und  seine V o r fa h re n  
zu diesem G o t te sh a u se  besondere .V orl iebe  gehab t und dar in  ihr 
B e g r ä b n i s  e rw ä h l t  haben . E r  b a t  den P a p s t ,  die In k o rp o ra t io n  
der Kirche von Eschenbach, deren P a t r o n  und  Kirchherr er recht
m ä ß ig  sei, zu bestätigen.

I n  dem v o re rw ä hn te n  A ntwortschreiben vom 20. J a n u a r  1327 
b e a u f t ra g te  der P a p s t  den K onstanzer  Bischof R u d o l f  III. (von 
M o n t fo r t ) ,  er solle nach der P r ü f u n g  des T a tb e s ta n d e s  l a u t  der 
B i t t e  des G ra fe n  Friedrich  (V.) von T o g g e n b u rg ,  die Pfarrk irche  
in Eschenbach der A btei  N ü t i  inkorporieren  6). D iese r  päpstlichen 
W eisung  entsprechend, n a h m  Bischof N u d o lf  III. von Konstanz la u t  
Urkunde vom 9. J a n u a r  1338  die gewünschte Bes itzübertragung  
vor un te r  V o rb e h a l t  des bischöflichen B es tä t ig u n g sre c h te s  und 
ausreichender E o n g r u a  (L e b e n su n te rh a l t )  fü r  den V ikar . D a m i t  
h a t te n  langw ier ige  V e rh a n d lu n g e n  ihren glücklichen Abschluß ge
sunden- die Kirche von Eschenbach w a r  dadurch m it a l len  ihren 
G ü te rn  und  nutzbaren Nechten „ a u f  ewige Z ei ten"  dem Kloster 
N ü t i  einverleibt w orden . I n  Wirklichkeit blieb sie aus zwei J a h r 
hun der te  im Besitz und in  der t reuen  O b h u t  der P rä m o n s tr a te n s e r -  
M önche von N ü t i ,  die bei einer E n t fe rn u n g  von 1 % S t u n d e n  die 
S ee lso rge  wahrscheinlich vom Kloster a u s  direkt a u s g e ü b t  h a t ten ,

ii
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so daß  der B a u  eines P fru n d h a u se s  sich au f  lan ge  Zeit h in  e r
übr igen  konnte.

Auch an d e rn  G o t te s h ä u s e rn  erwiesen die drei T o g g e n b u rg e r  
G ra s e n  W o h l ta te n .  S o  beurkundeten  sie a m  29. O k tober  1328 , 
daß  sie, nachdem der R itte r  Heinrich von W i l den Hof 
S c h ö n a u ,  ihr L ehen , d a s  2 M a l t e r  K o rn ,  8 Sch il l ing  P fe n n ig  
und  3 H ü h n e r  gelte , dem Kloster Fischingen (T h u rg a u )  verkauft 
h a t ,  dem Kloster denselben H of a l s  rechtes E ig e n tu m  überlassen.

I n  dieser Zeit drohte ein R au fhan de l  Zwischen st. gallisch- 
äbtischen und  toggenburgischen D iens t leu ten  die G ra fe n  D ie t -  
helm  V. und  Friedrich  V. in eine b lu t ige  F eh de  m it  dem S t .  G a l le r  
A b te  H iltbo ld  von W erste in  (1318  — 1329) zu verwickeln. A u f  
B e t re ib e n  des F r e ih e r r n  E b e rh a rd  von B ü r g te n  (T h u rg a u )  w u r 
den Zwei tog ge nb u rg ische A ngehörige  gefangen  genom m en, a u f  die 
B u r g  C l a n x bei A ppenzell geschleppt und  dort  eine ge raum e  Zeit 
in gefänglicher H a f t  gehalten .  W a s  für  G rü n d e  den F r e ih e r r n  
von B ü r g l e n  zu seinem V o rgeh en  v e ra n la ß te ,  l ä ß t  sich nicht e r 
kennen- doch ist es möglich, wie M e y e r  von K n o n a u  in seinem 
K o m m e n ta r  zu Kuchimeister v erm u te t ,  d aß  der S p a n  w egen  A n 
gelegenheiten  der M in is te r ia le n  von B ichelsee seinen A u s g a n g  
n ahm . D iese  Feindseligkeiten  ließen aber  die toggenburgischen 
D iens t leu te  nicht ungerächt. A u f  einem S tre i fz u g e ,  welchen sie in 
die appenzellischen H ochtäler u n te rn a h m e n ,  ra u b te n  sie den d or
t igen st. gallischen G o t te s h a u s le u te n  a l le s  V ieh au f  der S c h w ä g- 
a lp  bei U rn ä sch und  kehrten m it  ihrer  B e u te  nach Lichtensteig 
Zurück. Z w a r  ließ sich der G r a f  F riedrich  V. von T o g g e n b u rg  auf  
die M a h n u n g  des st. gallischen R eichsvogtes, e ines  F r e ih e r rn  von 
E ppenste in ,  der sich persönlich zu ihm v e rfüg t  h a t te ,  zur A u s 
l ie ferung  des geraub ten  V ie h s  bereit  finden. A b er  dessen u n 
geachtet mochte die E rb i t te ru n g  der st. gallischen U n te r tanen  dam it  
nicht gestillt w erden . D ie  streitlustigen B ü r g e r  von S t .  G a l l e n  und 
B il sowie die B e rg le u te ,  wie m a n  die A ppenzelle r  d a m a l s  kurz
weg n a n n te ,  l ießen sich desw egen  nicht ab h a l te n ,  in  d a s  T h u r t a l  
e inzufallen , d a s  tog ge nb u rg ische G eb ie t  zu verwüsten  und  den 
M in is te r ia le n  W a l t e r  von B ichelsee gefangen  zu nehm en. N u r  
m it  g roßer  M ü h e  ge lang  es dem herbeigerufenen  Herzog Leopold  
von Österre ich, m it  dem beide Te i le  befreunde t w a re n  —  der 
schwachsinnige A b t  H iltbo ld  h a t te  g a r  keinen E in f lu ß  au f  seine
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U n te r tanen  — , den anwachsenden S t r e i t  durch einen in B r u g g  
erlassenen Schiedsspruch vom 27. N o vem ber  1325  beizulegen. D a s  
O r i g i n a l  der Urkunde scheint nicht m ehr e rha l ten  Zu sein. D e r  
Hauptsache nach e n thä l t  der Schiedsspruch folgende B e s t im m u n 
gen: D ie  B r ü d e r  E g lo l f und  W a l t e r  von Bichelsee sind m it  ihrem 
Entschädigungsgesuch an  den A b t  von S t .  G a l l e n  abgew iesen, es  
sei denn, daß  der A b t  und  seine D ie n e r  beweisen können, daß  sie 
ihnen vor B e g in n  der Feindseligkeiten  m it  einem F ehdeb r ie f  a b 
gesag t haben . D ie  G ra fe n  Friedrich  und D ie th e lm  von T o g g e n 
burg  w erden  sich m it  dem Herzog w egen  des S c h a d e n s ,  den sie 
des letzteren L eu te n  und  G ü te r n  zu A ppenzell zugefügt haben , 
vergleichen, und  m ögen  dem Heinrich ab H ufe  keinen B eis tan d  
leisten, da er seinen S c h aden  an  sich h aben  soll. D ie  beiderse its  
gemachten G e fa ng ene n  sind loszugeben, nam entlich  auch W a l te r  
von Bichelsee. D e m  E g lo l f von R orschach, dessen B u r g  S t .  A n n a 
schloß sich noch heute  erhebt, und  der, w ie es scheint, auch ge
schädigt w orden  w a r ,  soll der S ch aden  in M i n n e  d am it  entschädigt 
w erden , daß  ihm b is  O s te rn  von den T o g g e n b u rg e rn  und  dem 
A b te  je 10 P f u n d  P fe n n ig  entrichtet w erden  (eine diesbezügliche 
aufhebende B es t im m un g  leidet u n te r  einer Lücke). W e n n  über  
diesen S p ru c h  sich noch ein Zwist erheben sollte, sind beide Teile  
gehal ten ,  denselben dem Ermessen des herzoglichen L a n d v o g te s  
von Eppenstein  anheimzustellen, der schwören soll, „g e m e in " ,  d. h. 
unparteiisch zu sein. Alle V ertragsch ließenden  sollen zu den H e i
l igen schwören, künftighin wieder gute  F re u n d e  zu fein und  die 
getroffenen V e re in b a ru n g e n  getreu  zu h a l ten .

D ie  to g ge nb u rg ischen G ra fe n  h a t te n  sich zur A u ssö h n u n g  sehr 
gerne bereit  finden lassen; sie hü te ten  sich auch h ier w ohl, durch 
allzu schroffes A u f tre te n  einen heft igen  S t u r m  des d a m a ls  bei
n ahe  u nb änd ig  erwachenden demokratischen V o lksg e iste s  gegen 
sich zu erregen , den sie b ishe r  in den eigenen L a n d e n  sorgfält ig  
n iederzuha lten  w uß ten .

D e r  Umstand, daß  G r a f  Friedrich  V . von T o g ge nb urg ,  der 
zw ar  l a u t  einer im S ta a t s a r c h iv  Zürich a u fbew ahr ten  urkundlichen 
Nachricht vom 17. M a i  1321 „kilchherre von B e r o l t s w i l "  (w a h r 
scheinlich B ä r e t s w i l ,  K a n to n  Zürich) w a r ,  aber  noch im m er keine 
irgendw ie ausreichende und  gesicherte Existenz besaß, v e ra n la ß te  
den G ra s e n ,  um  1 32 3 /24  in der P e rs o n  des N ik o la u s  M a n 
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g o l d ^ ,  C h o rh e r rn  am  G ro ß m ü n s te r ,  einen B o te n  an  den P a p s t  
J o h a n n  XXII. (1316— 1334) m it  einer E rgebenhe i ts -V ers iche rung  
zu entsenden. E s  l ä ß t  sich dies a u s  dem A ntwortschreiben des 
P a p s t e s  an  den G ra fe n  Friedrich  (V.) en tnehm en , d a t ie r t  den
14. M a i  1324 . V erm utlich  h a t te  der G r a f  den P a p s t  um  ein 
Benesiziurn, eventuell  um  P rov is ion  fü r  eine K onstanzer  P f r ü n d e ,  
w o fü r  er b ishe r  n u r  den T i te l  D o m h e r r  ohne entsprechende S u b 
sistenzmittel besaß, ersucht. D e r  P a p s t  lobte ihn w egen  seiner E r 
g e b en he i ts -B ezeu gu ng ,  scheint aber  m o m e n ta n  nicht in der L a g e  
gewesen zu sein, dem Gesuche zu entsprechen. E rs t  drei J a h r e  
später ,  durch Schre iben  vom 23. J a n u a r  1 327 ,  em pfah l  er seinem 
L e g a te n  B e r t r a n d  den Friedrich  (V.) von T o g g e n b u rg ,  welcher 
der Kirche seine D ienste  angeboten  habe  und  ein S o ld n e r  des 
P a p s t e s  gew orden  sei. D e r  P a p s t  ve re inb a r te  m it  ihm, d aß  der 
G ra s  in der O k ta v e  oder spätestens in der Q u i n d e n a  vor  O s te rn  
m it  50  E q u i te s  in der L o m b a rd e i  zum D ienste  der Kirche e in 
treffe, woselbst sie d a n n  in päpstlichen S o l d  gleich den übrigen  
päpstlichen S o ld a t e n  genom m en  w erden  sollen. D e r  G r a f  möge 
den S o l d  e rh a l ten ,  w ie die übrigen  C ap i ta ne i ,  sobald er sich dem 
L e g a te n  w o h la u sg e rü s te t  zu P fe rd e  vorstellen werde.

D e r  B riefste lle  l ä ß t  sich en tnehm en , daß  der G r a f  auch bereit 
gewesen w ä re ,  die militärische L a u fb a h n  zu betre ten , nachdem er 
im geistlichen S t a n d e  w enig  Aussichten zum V o rw ä r tsk o m m e n  
hat te .

E in  tieferer G ru n d  fü r  letzteres dürste möglicherweise dar in  
zu suchen sein, daß  u m  diese Zeit, 1325  — 1 327 ,  in B r ie fe n  des 
P a p s t e s  J o h a n n  XXII. drei junge  T o g g e n b u rg e r  i l leg it im er G e 
b u r t :  B ic to l inus ,  J o h a n n e s  und  Heinrich, a l s  angehende Kleriker 
e rw ä h n t  w erden , von denen der letztere, H e in r icus ,  ausdrücklich 
a l s  S o h n  des G ra fe n  Friedrich  von T o g g e n b u rg ,  eines K a n o 
n ikers des Hochstiftes Konstanz, bezeichnet wird.

W ir  w erden  ba ld  vernehm en , daß  G r a f  Friedrich  V. wenige 
J a h r e  spä ter  seine ritterlich-militärische B e g a b u n g  im D ienste  des 
Hochstiftes Konstanz beweisen konnte.

Um d a s  J a h r  1330  w u rden  D o m h e r r  G r a f  Friedrich  V. von 
T o g g e n b u rg ,  ungeachtet  seines sonst friedlichen C h a ra k te rs ,  und 
m it  ihm sein Bischof, R u d o lf  III. von M o n t f o r t ,  sowie d a s  ganze 
D om kap ite l  und  noch weitere  Kreise des D iözesanklerus  von K o n-
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stanz in einen schweren R echtss tre it  verwickelt, der in kurzem merk
w ürd ige  D im ensionen  a n n a h m ,  ein typisches Zeichen der politisch 
e rreg ten  Zeit. E inem  Schre iben  des P a p s t e s  J o h a n n e s  XXII. vom 
31. J a n u a r  1331 en tnehm en w ir ,  daß  ein Geistlicher n a m e n s  
J a k o b ,  g e n a n n t  G r i e ß e n b e r g 9), R ektor der P farrk irche  von S o m -  
meri ( S u m b r i ,  Diözese K onstanz) , möglicherweise ein V e rw a n d te r  
F r ied r ich s  V .,  dessen B r u d e r  D ie th e lm  V .,  wie schon bemerkt 
w urde ,  m it  einer Adelheid  von G r ieß enb erg  v e rm ä h l t  w a r ,  bei der 
päpstlichen K u r ie  zu A v ign on  K lag e  eingereicht habe , der Kleriker 
Friedrich  von T og ge nb urg  habe  ihn seiner G ü te r  und  seiner Kirche 
in S o m m e r i  b eraub t .  E s  h ä l t  e tw a s  schwer, in die ärgerliche A n 
gelegenheit klaren Einblick zu verschaffen. D e r  P a p s t  b e a u f t ra g te  
den P a la s ta u d i to r ,  den päpstlichen K a p la n ,  M a g is te r  B er t ran d  
von S t .  Genesio, D ekan  der Kirche zu A n g o u e m e  E n g o l i s m e n fi s ,  
m it  der F ü h r u n g  des Prozesses . Z u  Exekutoren  des U rte i ls  w u r 
den die Bischöfe ( J o h a n n  II. von R ossillon, 1 3 2 3 — 1341)  von 
L a u s a n n e  und  (V er tho ld  von Bucheck, 1 3 2 8 — 1353)  von S t r a ß 
b u rg  sowie der K anoniker  N ik o la u s  de T r a c t i s  von P a t r a s  ( G r ie 
chenland) bestimmt. D e r  Letztere ü b e rn a h m  aber  die Exekution 
ganz a lle in, ohne sich m it  den beiden an deren  zu v e re inbaren -  er 
füh r te  die Prozesse, v e rhän g te  über  den G ra fe n  Friedrich  V . von 
T og g e n b u rg  S u s p e n s io n ,  Exkom munikation , sowie d a s  In te rd ik t ,  
und  e rn a n n te  schließlich den P ro p s t  und  den D ek an  der Kirche 
S t .  P e t r i  iunioris ( I u n g - S t . - P e t e r s -  oder H erz -J esu-Kirche) zu 
S t r a ß b u r g  zu seinen S te l lv e r t re te rn  in der A ngelegenhei t .  Diese 
befahlen  dem Bischof von Konstanz, W ilh e lm  III. von M o n t fo r t ,  
und  zw ar  u n te r  A n dro hu ng  der schwersten K irchenstrafen, d a s  
Urteil gegen den G ra fe n  Friedrich  V. in der Diözese Konstanz 
publizieren  zu lassen. D e r  Bischof n a h m  sich aber  des g em aß -  
regelten  G ra fe n  ernstlich an . E r  konnte nämlich den N achw eis  
leisten, daß  jener J acobus von G rieß enb e rg  zur Zeit der K la g e 
fü h run g  m it  der großen  Exkommunikation behafte t  w a r ,  die er 
a l s  Konstanzer Bischof nach gerechtem S p ru c h e  über ihn ha t te  
verhän ge n  müssen. D e r  Ausschluß  des G r ie ß e n b e rg e rs  a u s  der 
Hl. Kirche, über dessen G rü n d e  w ir  keine K e n n tn is  haben , w a r  
auch in der P farrk irche  von S o m m e r i  publiz iert  w orden , so daß  
er seiner A m ts fun k t ion en  enthoben und  zur K la g e fü h ru n g  u n 
berechtigt w a r .  D iese  Exkom m unikation und deren Ursachen mögen
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w ohl dazu geführt  h aben ,  daß  G r a f  Friedrich  V. von T o g ge nb urg  
a l s  I n h a b e r  der P fand sch a f t  über  die Kirche von S o m m e r i  sowie 
des Kirchensatzes daselbst, den J a k o b  G r ieß enb erg  a u s  seiner 
S t e l l u n g  a l s  R ektor dieser Kirche v e rd rä n g t  h a t t e 10). D ie  S u b -  
ex ekutoren l ießen aber  den E in w a n d  des  K onstanzer  Bischofs nicht 
gelten, w e s h a lb  der letztere an  den päpstlichen S t u h l  appellierte . 
Je tz t  n a h m  der g enan n te  K a n on iku s  N ik o la u s  de T r a c t i s  die S ache  
wieder selbst in die H a n d ,  bestätigte d a s  Urteil der S u b e x ekutoren 
und  sprach, ohne au f  die A ppe l la t ion  des Bischofs zu achten, über 
diesen und  fein D o m k ap ite l ,  über  alle Ä b te ,  P r io r e n ,  P rö p s te  und 
R ek toren  fast sämtlicher Kirchen der Diözese K onstanz (!!) ,  die 
ihrem  Bischof anh in gen ,  S u s p e n s io n ,  In te rd ik t ,  Exkom m unikation  
und  I r r e g u l a r i t ä t  a u s  und  ließ diese S e n te n z e n ,  durch welche der 
G r a f  Friedrich  a u f s  neue m itbe troffen  w urde , durch die P r ä l a t e n  
von fast ganz A la m a n n ie n  publizieren! —  D a  endlich sah m a n  
in A v ign on  ein, daß  die S ach e  fa u l  w a r ,  w e s h a lb  der P a p s t  
J o h a n n e s  XXII. durch die e rw ä hn te  B u l l e  vom  21. J a n u a r  1331 
die V e r fü g u n g e n  der g e n a n n te n  R ich te r  aufhob und  die A n g e 
legenheit vor fein F o r u m  zog. Zu  Exekutoren  dieser le tz tgenann
ten K onsti tu tion  e rn a n n te  er in einem besonderen Schre iben  den 
D ekan  der Kirche zum hl. T h o m a s  in S t r a ß b u r g  und  den B lebam 
der Kirche zum hl. S t e p h a n  in Konstanz. —  Welchen A u s g a n g  
die A nge legenhe it  n a h m , l ä ß t  sich den urkundlichen und  chroni- 
kalen B erich ten  nicht en tnehm en. E r  dürste fü r  den Bischof R u d o lf  
von Konstanz und  fü r  F riedrich  V. nicht ungünstig  a u sg e fa l le n  
sein- denn nach wie vor sehen w ir  beide in ihren Ä m te rn  und 
W ü rd e n  tä t ig .

I n  der Zwischenzeit, in der sich die v o re rw ä hn te n  Ereignisse 
abspie lten , ha t te  d ra uß en  im Reiche infolge einer zwiespältigen 
K ö n ig s w a h l  ein verheerender  K rieg  insbesondere  M i t t e l -  und 
S üd de u tsch land  durchtobt, der nun  seine W ellen  auch in d i e  B o d e n -  
seegegenden w a rf .  Nach dem so u n e rw a r te t  raschen, noch in I t a l i e n  
erfo lg ten  A bleben  K önig  Heinrichs VII. von L u x em b u rg  (1307  b is  
1313) konnten sich die W a h lfü rs ten  nicht au f  eine Persönlichkeit 
einigen- ein T e i l  derselben w äh l te  den Herzog Friedrich  den 
Schönen  (13 14  — 1322)  von Österre ich, den S o h n  des 1308  bei 
B r u g g  erm orde ten  K ö n ig s  Albrecht I., der andere  T e i l  den H e r 
zog L u d w ig  von B a y e r n  (13 14  — 1347)  zum K önig . D e m  Letz
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teren  ge lang  es in der Entscheidungsschlacht von A m p fing bei 
M ün che n  (am  28. S e p te m b e r  1 322) ,  den G e g n e r  zu besiegen und 
ihn gefangen  311 nehm en. Um seine F re ih e i t  311 e r lan gen ,  entsagte 
K önig  Friedrich  noch im gleichen J a h r e  der K rone .  D a  es  ihm 
a ber  unmöglich w urde ,  seinen B r u d e r ,  den Herzog Leopo ld  von 
Österreich, und dessen A n h a n g  zur A n erkennung  des  T h ro n v e r 
zichtes und dam it  Zum F r ie d e n  zu bew egen, stellte sich K önig  
Friedrich  dem K önig  L u d w ig  wieder a l s  G e fa n g e n e r ,  und  sein 
G e g n e r  v e rg a l t  diesen E d e lm u t  dam it ,  daß  er sich m it  F riedrich  
aussöhn te  und ihn Zu seinem M i t r e g e n te n  e rn ann te .  Doch starb 
K ön ig  Friedrich  schon nach w en igen  J a h r e n ,  ohne daß  er au f  die 
R eichsgeschäste E in f lu ß  gew onnen  h a t te  (13. J a n u a r  1330) .  D a s  
h a t te  Zur F o lg e ,  daß  K önig  L u d w ig  a l s  Alleinherrscher allmählich  
allseitige A nerkennung  fand. N u r  der schon ö fte rs  g enan n te  P a p s t  
J o h a n n  XXII. ( 1 3 1 6 — 1334),  der Zu A v ign on  reg ier te  und  dort 
u n te r  dem E in f lu ß  des französischen K ö n ig s  P h i l ip p  VI. von 
B a lo is  stand, w a r  m it  dem K önig  L ud w ig  von B a y e r n  in S t r e i t  
g e ra ten ,  weil dieser, ohne die übliche päpstliche B e s tä t ig u n g  ein
zuholen, N eg ie rungsrech te  in I t a l i e n  a u sü b te .  J o h a n n  XXII. be
legte den K önig  m it  dem B a n n  und  d a s  Deutsche R eich m it  dem • 
In te rd ik t ,  w a s  Zur F o lg e  ha t te ,  daß  im ganzen R eiche die S p e n 
dung der heiligen S a k ra m e n te ,  jeder öffentliche G o t te sd iens t  und 
d a s  kirchliche B e g r ä b n i s  un te rsag t  w a re n .  E s  blieb nicht a u s ,  daß  
alle rse its  der P a r t e ih a d e r  e n tb ran n te ,  der auch den A del unserer 
G egend , insbesondere  die G ra fe n  von M o n t f o r t ,  von W erdenberg  
und  T og g e n b u rg  spaltete. S o  w a r  der B r u d e r  F r ied r ich s  V . von 
T o g g e n b u rg ,  G r a f  D ie th e lm  V., ein entschiedener A n h ä n g e r  des 
K ö n ig s  L ud w ig  von B a y e r n ,  w e s h a lb  der P a p s t  an  den K o n-  
stanzer Bischof R udolf III. von M o n t f o r t  schon u n te r  dem 1. A p r i l  
1325  die A u ffo rde run g  ergehen ließ, den G ra fe n  D ie th e lm  und 
andere  A n h ä n g e r  L u d w ig s  des B a y e r n  aus die F o lg e n  ihrer 
Widersetzlichkeit aufm erksam  Zu machen. D e r  P a p s t  betonte in 
dem Schre iben :  E r  habe m it T r a u e r  verno m m e n , daß  D ie th e lm , 
G r a f  von T o g g e n b u rg ,  und  einzelne andere  in jenen G egenden  in 
die Exkom m unikation  und  in jene S e n te n z e n  und  S t r a f e n  sich v e r 
wickelt h ä t te n ,  welche in dem R echtsverfahren  gegen die V isco n ti  
in M a i l a n d  und  gegen L u d w ig  den B a y e r n  den B eg ün s t ige rn  
und  H elfe rn  anged roh t  seien, indem sie L ud w ig  an h in gen  und mit
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jenem gem einsam e S ach e  machten. D e r  P a p s t  befahl dem Bischof, 
selbst oder durch andere  den G ra fe n  und  alle  anderen ,  die gleiches 
b e g an ne n ,  311 „ m on ie ren"  und  wirksam Zu bestimmen, daß  sie 
von  allen  jenen häretischen und  rebellischen F e in d e n  der Kirche 
sich gänzlich los sag en  und  in a l lem , w a s  zum r e g n u m  oder I m p e 
r iu m  R o m a n u m  gehöre, sich jeder Unterstützung durch N a t  und 
T a t  fü r  L u d w ig  den B a y e r n  en tha l ten .  G eg en  die, welche nicht 
folgen, soll er d a s  R echtsversahren einleiten und  sie öffentlich a l s  
solche bekannt machen und  über  die, welche jenen S e n te n z e n  v e r 
fallen  seien, B erich t e rsta tten .

Doch konnte der P a p s t ,  ungeachtet einer w eiteren , an  den
selben Bischof gerichteten B u l l e  vom 17. J a n u a r  1 330 ,  nicht h in 
dern, daß  nach dem Tode K önig  F r ied r ichs  des Schönen  (1330)  
und  insbesondere  nach dem Hinscheid des K onstanzer  Bischofs 
R u d o l f  III. von M o n t f o r t  die meisten süddeutschen A deligen  zu 
K önig  L u d w ig  überg ingen  und  infolgedessen in den K a m p f  bezüg
lich der Neubesetzung des K o n s ta n te r  B isch ofs th ron es  h in e in 
gezogen w urden .

D ie  D o m h e r re n ,  die nicht in  Konstanz residierten, w äh l ten  
nämlich den au f  königlicher S e i t e  stehenden D o m h e r rn  Albrecht, 
G ra s  von H ohenberg , die übrigen  K anon iker  den D o m h e r rn  N iko
l a u s  von F ra u e n fe ld ,  den e rw ä h l ten  Bischof von A u g s b u r g ,  zum 
Bischof von Konstanz.

D e r  Letztere en ts tam m te  der kiburg -habsburg ischen  M i n i -  
s te r ia le n -F a m i l ie  der „H ofm eis te r"  von F ra u e n fe ld ,  welche von 
den H erre n  zu W ie sen dangen  im heutigen  K a n to n  Zürich sich h e r 
leiteten. D e r  V a te r ,  R it te r  J a k o b ,  w a r  österreichischer V o g t  aus 
K ib u rg  gewesen und h a t te  d ann  a l s  österreichischer B e a m te r  sei
nen  Wohnsitz nach F r a u e n feld verlegt.  Wahrscheinlich h ier ist 
N ik o la u s  im J a h r e  1277  in s  L eben  getre ten  und  w urde ,  im 
jugendlichen A l te r  von 24  J a h r e n  stehend, zum Kirchherrn  von 
K enz ingen , einer badischen S t a d t  an  der E lz, bestellt. Zwei J a h r e  
spä te r ,  A n no  1 303 ,  ü b e rn ah m  er die P f a r r e i  Windisch im A a r 
gau . Um 1305  studierte er an  der Universität zu B o lo g n a ,  wo 
er sich den M a g is te rg ra d  e rw a rb .  Überdies w a rd  er päpstlicher 
K a p la n .  I m  J a h r e  1311 w u rde  er e rs tm als  a l s  C h o rherr  des 
K o lleg ia lftis tes  S t .  P e t e r  in Einbrach (K a n to n  Zürich) e rw ä hn t,  
zu dessen P ro p s t  er am  15. N o vem ber  1324  aufstieg. I m  J a h r e
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1312  e r lan g te  er T i te l  und  E h ren  eines D o m h e r rn  der K a th e 
dra le  Konstanz, ohne vorerst au f  ein B e n e fiziurn daselbst p ro v i
diert  zu w erden , so daß  er Zu seinem L e b e n s u n te rh a l t  genötig t 
w a r ,  seine b is h e r  e ingenom m enen B e n e fizien beizubehalten , wozu 
er noch 1322  die P fa r re ip frund  P f y n  (T h u rg a u )  und  eine C h o r
herrenp frün de  in B e ro m ü n s te r  fügen  konnte. H ie ra u f  t r a t  er —  
K a p la n  des H erzogs  O t to  von Österreich und  dessen N o t a r  ge
w orden  —  in den diplomatischen D ienst  der Herzoge von Ö s te r 
reich und  reiste a l s  G esand te r  Herzog L eo po ld s  im J a h r e  1323 
nach A vignon  zu P a p s t  J o h a n n  XXII. I n  diesen S te l lu n g e n  be
tä t ig te  er sich, wie einst sein V a te r ,  a l s  e ifriger P a r t e i g ä n g e r  des 
herzoglichen H a u se s  Österreich an  dessen P o li t ik ,  wodurch er sich 
m it  den Eidgenossen sowohl a l s  m it  K ön ig  L ud w ig  von B a y e r n  
verfeindete. A m  5. A p r i l  1331 e rn a n n te  ihn der P a p s t  Zum 
Bischof von A u g s b u rg -  doch w a r  es ihm , vermutlich w egen  seiner 
O pposi t ion  gegen den g e n an n te n  K önig , unmöglich, zur N e g ie 
ru n g  zu ge langen .

S e i n  G egenkand ida t  in der K onstanzer  B ischofs w a h l ,  Albrecht 
von H ohenberg , en ts tam m te  einem schwäbischen Adelsgeschlechte, 
d a s  seinen Sitz au f  einer B u r g  bei S pa ic h ing en  in W ü r t te m b e rg  
h a t te -  die G rafschaft  dehnte sich au f  der Schwäbischen A lb , 
zwischen der D o n a u  und  dem Neckar a u s .

Nach seiner W a h l  zum Bischof von Konstanz begab  sich N iko
l a u s  von F ra u e n fe ld  nach A v ignon ,  um  seine B e s tä t ig u n g  bei 
P a p s t  J o h a n n e s  XXII. zu betre iben , und  w u rde  auch a m  13. A p r i l  
durch diesen von A u g s b u rg  au f  Konstanz t r a n s fe r ie r t .

A lle in  G r a f  R u d o l f  I. von H ohenberg  w a n d te  sich an  den 
K ön ig  L ud w ig  von B a y e r n ,  dam it  dieser seinem S o h n  die B ischofs
w ü rde  am  Hochstift Konstanz m it W a f fe n g e w a l t  verschaffe. D e r  
angeru fene  K önig  L ud w ig  erklärte  dem Erzbischof B a ld u in ,  G r a f  
von Lützelburg , von T r ie r  gegenüber, daß  er dem vom P a p s te  er
n a n n te n  Bischof N ik o la u s  a u s  den oben e rw ä hn te n  G rü n d e n  
W iders tand  leisten müsse und  dies durch Albrecht w egen dessen 
mächtiger V erw and tschaf t  besser tun  könne, a l s  durch jem and  
anderen-  er b eharre  daher  au f  Albrecht von H o henbergs  E rheb un g  
auf  den K onstanzer  Bischofsstuhl.

D a  u n te r  diesen Um ständen eine E in ig u n g  ausgeschlossen w a r ,  
zog K önig  L u d w ig  m it  zahlreichen T ru p p e n  der ihm ergebenen
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F ü rs te n  und  R eichsstäd te  vor die B u r g  und S t a d t  M e e r s b u r g ,  
in die sich Bischof N ik o la u s  m it  seinen G e tre u e n ,  311 denen auch 
D o m h e r r  F riedrich  V. von T o g g e n b u rg  zäh lte , zurückgezogen hat te .  
Nach S c h u l th a iß ,  Collektaneen, n a hm en  au f  kaiserlicher S e i t e  an  
der B e la g e ru n g  teil: die Bischöfe von A u g s b u r g  und von W ü rz -  
b u rg ,  die M a rk g ra fe n  von B r a n d e n b u r g  und  M e iß e n ,  die G ra fe n  
von O t t in g e n ,  W ü r t te m b e rg ,  B reg enz  und  F r e ib u r g  im B r e i s g a u ,  
G r a f  W ilh e lm  von T e t tn a n g ,  G r a f  Albrecht von W e rd e n b e rg -  
H eil igenberg , die G ra fe n  H a r tm a n n  III. von W erde nb erg  - S a r -  
g a n s  zu V ad uz  und dessen B r u d e r  R u d o l f  IV. von W e rd e n b e rg -  
S a r g a n s ,  die Truchsessen von W a ld b u rg ,  von N eu ffen  (Nissen), 
von Ochsenstein, H e r r  Eggrich von S ch le tts tad t ,  die S t ä d t e  A u g s 
b u rg ,  Ulm, B ibe rach , M e m m in g e n ,  R a v e n s b u r g ,  L in d a u ,  B u ch 
h orn ,  E ß l in g e n ,  W im p fe n ,  Überlingen  und  R e u t l in g e n  u. a.

Ort M e e r s b u r g  füh r ten  der D o m h e r r  F riedrich  V. von T o g g e n -  
b urg  und  ein G o ldas t  von K onstanz, g e n a n n t  der W o llm a t in g e r ,  
den O berbe feh l .  Unter ihren  M a n n sc h a f te n  zeichneten sich ge
schickte W erkm eister a u s ,  besonders  M e is te r  B e r th o ld  von R o te n 
hausen  und  M eis te r  H eggo von Zürich, die den B e la g e re rn  durch 
ihre W urfm asch inen  und  eine „B üchse" g roßen  S c h aden  zufügten. 
Ebenso ge langen  den B e la g e r te n  m ehrere  A u s fä l le -  ja  nicht ein
m a l  die Z u fu h r  a u s  Konstanz vermochte d a s  königliche H eer zu 
un te rb in de n ,  da  es n u r  fü r  den B e la g e ru n g sk r ie g  zu L a n d ,  nicht 
aber  zur S e e  a u sge rüs te t  w a r .  B e s o n d e rs  zeichnete sich dabei ein 
gewisser J asso durch w ag em u tige  und  erfolgreiche F a h r t e n  au f  
dem S e e  a u s .

E nde  A ugust  —  die B e la g e r u n g  ha t te  im M a i  begonnen  —  
erkannte K önig  L ud w ig  der B a y e r ,  daß  er M e e r s b u r g  nicht e in 
zunehm en  verm öge und  entschloß sich, da sowohl er wie die F ü r 
sten und  R eichsstäd te  fü r  den K a m p f  im D ienste  des G rasen  
H ohenberg  w enig  In te re sse  a u fb r ing en  konnten, den A bzug zu 
bewerkstelligen. D ieser  M iß e r fo lg  füg te  feinern Ansehen  einen 
nicht unwesentlichen S c h aden  zu. K ein  W u n d e r ,  daß  d a s  k läg
liche M iß l in g e n  der U n te rnehm ung  gegen M e e r s b u r g  in S p o t t 
gedichten und  in spöttischen Chronikberichten seinen A u sk la n g  fand.

V o n  da an  blieb N ik o la u s  von F ra u e n fe ld  in seiner S te l lu n g  
a l s  B ischofskandidat  unangefochten und  konnte sich die heilige 
W eihe  erteilen  lassen.
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S e i n  G egenkand ida t ,  G r a f  Albrecht von H ohenberg , m ußte  
sich w ohl oder übel nach einer anderen  S te l lu n g  umsehen- er dürfte  
identisch sein m it  dem in den J a h r e n  1349  — 1359  wirkenden 
Bischof von F re is ing  ( B a y e rn ) ,  G r a f  Albrecht von H ohenberg .

G r a f  Friedrich  von T og g e n b u rg  h a t te  bei diesem A n la ß  durch 
sein militärisches T a le n t ,  d a s  er an  den T a g  legte , seinem Bischof 
und  der Diözese K onstanz einen ausgezeichneten D iens t  erwiesen. 
Und w ir  dürfen  u n s  nicht w u n d e rn ,  w enn  er zur Ü berzeugung ge
la n g te ,  daß  ihm nach dieser R ich tung  h in  bessere E rfo lge  winkten, 
a l s  sie ihm nach den b isher igen  E r fa h ru n g e n  im klerikalen S t a n d e  
erreichbar erschienen. D e r  I d e e  folgte ba ld  d a ra u f  die T a t !

Noch im gleichen J a h r e  1334  h a t te  er sich m it  seinem B r u d e r  
D ie th e lm  V. zunächst noch m it  einer p r iv a te n  F a m i l ie n a n g e le g e n 
heit, nämlich m it der Schlichtung von S tre i t ig ke i ten ,  zu befassen, 
die ihre L e u te  von der W ild en b u rg  m it  denjenigen des G ra fe n  
Albrecht I. von W erdenberg  -  H eil igenberg  zu G r a b s  über die 
Nu tzung  im G r a b fe r  W a ld e  gehab t  h a t te n .  Nach  eingehenden 
V e rh a n d lu n g e n  konnte eine E in ig u n g  erzielt werden.

Um d a s  J a h r  1335  reifte in dem G ra fe n  Friedrich  V . der 
Entschluß, vom geistlichen S t a n d e  zurückzutreten. A u ß e r  den be
re i t s  angedeu te ten  G rü n d e n :  W eisung  des P a p s t e s ,  militärische 
E rfo lge  in M e e r s b u r g ,  mögen ihn noch weitere  G rü n d e  dazu be
w ogen  haben . Zunächst l iegt es  nahe  —  wie P .  A nselm  Schuftiger 
O . S. B. in seinem W erke „Heinrich III. von B r a n d i s ,  A b t  zu E i n 
siedeln und  Bischof von Konstanz (13 56  — 1 3 8 3 )"  v e rm u te t  — , 
daß  der tap fe re  und  einsichtsvolle junge  G r a f  gegen feine N e i 
gung , lediglich a l s  nachgeborener S o h n ,  fü r  den geistlichen B e r u f  
bestim m t w urde . S o d a n n  hegte m a n  die begründete  B efü rch tung ,  
daß  fein B r u d e r  D ie th e lm  V .,  der, wie be re i ts  bemerkt w urde , mit 
der F re i in  A delheid  von G rieß enb erg  v e rm ä h l t  w a r ,  ohne m ä n n 
lichen N achkom m en sterben werde —  er besaß nämlich n u r  zwei 
Töchter A g n e s  und E lem en te  — , wodurch d a s  Grafengeschlecht 
der T o g g e n b u rg e r  vorzeitig h ä t te  erlöschen können. Zudem  ha t te  
sich G r a f  Friedrich , wie d a s  in Adelskreisen  vielfach geschah, n u r  
die n iederen  W eihen  erteilen  lassen, die ihm die Rückkehr in den 
weltlichen S t a n d  nicht versperr ten .

S chon  vor dem 3. O k tober  1336  verlob te  er sich m it  der ä l te 
ren  Tochter des F r e ih e r rn  D o n a t  von V az :  K u n ig u n d a  von B az.
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D e m  Abschluß des Ehebündnisses stand aber  a l s  H in d e rn is  en t
gegen, daß  die B r a u t l e u t e  zue inander  im v ier ten  au f  den dri t ten  
G r a d  b lu t s v e rw a n d t  w a re n ,  wie a u s  folgender S t a m m ta f e l  leicht 
ersichtlich ist:

W a lte r  IV . v o n  V a z
T och ter N .

G e m a h l:  H u g o  I. v o n  W e rd e n -  
b e rg  —  H  eilig  enb  erg  

1 128 0  
I

T och ter N .
G e m a h l:  F ried ric h  III. 

v o n  T o g g e n b u rg  ( f  1 3 0 9 )
I

F r i e d r i c h  IV . 
v o n  T o g g e n b u rg  ( f  1315)

G e m a h l in :  J d a  v o n  H o m b u rg  
_ ______________ ( f  1 3 1 6 /2 8 )_____________  ______________ _________________

D ie th e lm  V . F r i e d r i c h  V . K u n i g u n d a  U rsu la  v o n  V a z
v o n  T o g g e n b u rg  (1*1337) v o n  T o g g e n b u rg  v o n  V a z  G e m a h l: R u d o lp h  IV .

G e m a h lin :  A d e lh e id  ( t  1 3 6 8 /6 9 ) (1 3 6 4 ) v o n  W e rd e n b e rg  -
v o n  G r ie ß e n b e rg     S a r g a n s

( t  nach 1371 )

E s  m u ß te  somit um  päpstliche D i s p e n s  nachgesucht w erden , 
w a s  durch den ö fte rs  e rw ä hn te n  Bischof N ik o la u s  von Konstanz 
bei dem P a p s te  Benedik t  XIII. ( 1 3 3 4 — 1342)  in A v ign on  besorgt 
w urde . I n  der D i s p e n s e r te i lu n g  vom 3. O k tober  1336  führ te  der 
P a p s t  begründend  a u s ,  daß  durch diese Eheschließung nicht n u r  
eine A u ssö h n u n g  Zwischen diesen beiden A d e ls fa m i l ie n :  den 
B azern  und  T o g g e n b u rg e rn  (beziehungsweise m it  den d e n  T o g g e n -  
b u rg e rn  n ahe  verw an d ten  W e rde nb erge rn ,  die e inander  schon acht 
J a h r e  lan g  befehdet h a t te n ) ,  e rw a r te t  w erden  durfte , sondern  auch 
fü r  d a s  B i s t u m  C h ur ,  d a s  von dem F r e ih e r r n  D o n a t  von B az 
schon w äh ren d  dreißig J a h r e n  durch K rieg ,  N a u b  und B r a n d  v e r 
w üstet w orden  w a r ,  ein d au e rh a f te r  F r ie d e  erhofft w erden  könne.

D ie  V e rm ä h lu n g  F r ied r ichs  V. von T o g g e n b u rg  m it K u n i 
g u n d a  von B az fand  E nde  1 33 6 ,  und zw ar  kurz vor dem Tode 
des F r e ih e r rn  D o n a t s  von B az, des letzten m ännlichen  Sprossen  
dieses einst mächtigen bündnerischen Adelsgeschlechtes, statt.

I m  J a h r e  1337  t r a f  die G ra fe n fa m il ie  der T o g g e n b u rg e r  ein 
furch tbarer  Schicksalsschlag in dem tragischen Tode  des G ra fe n  
D ie th e lm s  V. D a s  t r a u r ig e  E re ig n is  h ing  m it der politischen i lm -  
s turzbew egung in der S t a d t  Zürich zusam m en. Z um  besseren V e r -

W a lte r  V . v o n  B az
t 1 2 8 3 /8 4

D o n a t  v o n  B a z  
( t  1 3 3 6 /3 7 )
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s tändn is  der S ach e  m uß  kurz au f  dieselbe e ingegangen  werden. 
I n  Zürich h a t te  der R a t ,  der die A nge legenheiten  dieser S t a d t  
leitete, b isher  n u r  a u s  einer gewissen A n zah l  von Geschlechtern 
der a l ten  B ürgerschaf t  bestanden und  sich jeweilen  a u s  diesen 
wieder e rgänzt. N eb en  diesen a l ten ,  a l lein  reg ierenden  und reg i
m e n ts fä h ig e n  Geschlechtern w a r  aber  nach und  nach eine kräftig 
emporstrebende, w ohlhabende , beinahe durchgängig  dem H a n d 
werksstande angehörige  N eubürge rscha f t  herangew achsen, die 
im m er la u te r  nach einem entsprechenden A n te i l  an  dem R e g im e n t  
ve r lang te .  I m  J a h r e  1336  stürzte der R it te r  R u d o l f  B r u n  mit 
H ilfe  dieser N e u b ü rg e r  die a l ten  Geschlechter und  ü b e rn a h m  von 
der im  Hofe des B arfü ße rk lo s te rs  zu sam m enges tröm ten  B ü r g e r 
schaft den A u f t r a g ,  eine neue V erfassung  au sz u a rb e i te n .  B r u n  
teilte die B ürgerschaf t  nach ihren B e r u f s a r t e n  in 13 Z ünfte-  diese 
sollten aber  nicht bloß V ere ine  zur F ö r d e r u n g  ihrer B e r u s s in te r -  
essen sein- sie bildeten  zugleich die politische und  militärische E in 
te i lung  der dem H andw erk  angehör igen  B ü r g e r .  D ie  M i tg l ie d e r  
einer Z un f t  zogen a l s  K r ieg ska m erad en  u n te r  einem eigenen 
B a n n e r  in s  F e ld .  J e d e  Z un f t  w äh lte  einen Zunftm eis ter ,  der ihre 
A nge legenhei ten  leitete. D ie  13 Zunftm eis ter  aber  b ildeten  zu
gleich die H ä lf te  des 26  M itg l ie d e r  zäh lenden  R a t e s  der S t a d t  
Zürich. D ie  andere  H ä lf te  dagegen w urde  a u s  den P a t r i z ie r n  ge
nom m en , die B r u n  ebenfa lls  zu einer g roßen  Gesellschaft v e r 
einigte, der sogenannten  Konstaffe l.  F ü r  sich selbst schuf er düs  
neue A m t  eines B ü rg e rm e is te r s ,  dem er große G e w a l t  verlieh. 
B ü rg e rm e is te r  und  R a t  füh rten  Zusammen die R e g ie ru n g .  Doch 
zogen sie in wichtigen D in g e n  eine größere  A n zah l  B ü r g e r  bei, 
m it denen sie dann  den G ro ß e n  R a t  oder den „ R a t  der Z w ei
h u n d e r t"  bildeten.

A nfänglich  schien es ,  a l s  ob die E in fü h ru n g  der neuen  V e r 
fassung leicht und  ruh ig  vor sich gehe. D ie  B ü rgerschaf t  nahm  
dieselbe feierlich an ,  und  die Äbtissin sowie der K aise r  erteilten 
ihr au f  Ansuchen B r u n s  die G en eh m igu ng .  A llein  die gestürzten 
P a t r i z i e r  konnten sich m it  der N e u e ru n g  nicht versöhnen, um  so 
m ehr,  weil n u r  w enige von den M i tg l ie d e rn  des a l ten  R a t e s  in 
den neuen  gew äh lt  und  die M e h rz a h l  zur S t r a f e  fü r  ihre M i ß 
reg ie rung  au f  im m er fü r  un fäh ig  erklärt  w urden ,  fe rnerh in  in 
den N a t  gew äh lt  zu w erden , und  die schuldigsten sogar  fü r  m eh
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rere  J a h r e  a u s  der S t a d t  verwiesen w urden .  A lle  m u ß te n  eidlich 
geloben, weder heimlich noch offen e tw a s  gegen die V erfassung  
Zu u n te rnehm en .  A lle in  sie h ie lten  ihren  Eidschwur nicht. D ie  
V e rb a n n te n  und ihr A n h a n g  Zogen nach R ap p e rs w i l ,  welches seit 
lä n g e re r  Zeit durch Erbschaft einem Zweige des Habsburgischen 
H a u se s  Zugefallen w a r .  G r a f  J o h a n n  I. n a h m  sie freundlich au f  
und  leistete ihnen bei den Feindseligkeiten  gegen die V a te r s ta d t  
allen möglichen Vorschub. D ie  V e rb a n n te n  n a n n te n  sich „ D a s  
äußere  Zürich",  und  S ch loß  und  S tä d tc h e n  R a p p e r s w i l  w u rden  
der A u s g a n g s p u n k t  einer ununterb rochenen  R e ih e  von feindlichen 
A n gr i f fen  au f  die S t a d t  an  der L im m a t .

G a n z  a n d e r s  a l s  diese Zürcher Adelskreise stellten sich die 
T o g g e n b u rg e r  G ra fe n  Zu der neuen  O r d n u n g  der D in g e  in Zürich. 
D e r  a lte ,  schon ö fte rs  g enan n te  G r a f  K r a f t  III., P ro p s t  des C h o r 
h errens ti f tes ,  und  die C h orherren  m u ß te n  nach den Gesetzen der 
S t a d t  ihre Z us tim m ung  Zu jeder V e r fa s su n g s ä n d e ru n g  geben, 
w enn  diese auch fü r  die Zahlreiche Geistlichkeit G e l tu n g  haben  
sollte. G r a f  K r a f t  und sein gewiß ausschließlich a u s  A deligen  
bestehendes C horkapite l  zögerten  nicht, d a s  W erk B r u n s  an zu 
erkennen. G r a f  D ie th e lm  V. von T o g g e n b u rg ,  der B r u d e r  F r i e d 
richs V. und  N effe  K r a f t s  III., v e rban d  sich sogar  kurz nach der 
S t a a t s u m w ä l z u n g  m it  der B ü rge rsc ha f t  von Zürich und  deren 
neuem  R egimente  gegen R a p p e r s w i l ,  um  dessen G ra fe n  die B u r g  
G r y n a u  abzunehm en , über  deren Besitz er schon längst  m it  ihm 
im S t r e i t e  lag . O b  G r a f  Friedrich  V. sich an  diesem H a n d e l  be
teiligte, l ä ß t  sich a u s  den Q u e l l e n  nicht erkennen. W ä h re n d  die 
Zürcher, die diesen S t r e i t f a l l  endgült ig  m it  W a f fe n g e w a l t  e r
ledigen w o llten , m it  ihrem  Volke und  ihren B e la g e ru n g sm a s c h i -  
nen , die ihnen die W erkmeister B u rk h a rd  von B e r n  und  B en z  
S id e l le  m it  anderen  gefert ig t  h a t te n ,  in vielen Schiffen  und  un te r  
kriegerischem L ä r m  den S e e  h in a u ffu h re n ,  rückte G r a f  D ie th e lm  
von T o g g e n b u rg  m it  seinen L e u te n  über  Uznach gegen d a s  Sch loß  
G r y n a u .  D a ß  m a n  von R a p p e r s w i l  a u s  einen A n g r i f f  au f  sie 
w a g e n  w erde , g la ub te n  sie im V e r t r a u e n  au f  ihre große A n zah l  
nicht. A lle in  G r a f  J o h a n n  von H a b s b u r g - R a p p e rs w i l ,  der einen 
T e i l  seiner L e u te  in die F es tu ng  G r y n a u  geworfen h a t te ,  be
obachtete die Sorg losigkeit  der Zürcher und  w ag te  daher  den A n 
griff ,  obgleich seine F re u n d e  ihm in A nbetrach t  der g roßen  Ober
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zahl der F e in d e  davon  a b g e ra te n  h a t te n .  E r  aber  bestand darau f ,  
indem  er a u s r ie f :  „W en d  jr  f rom m  und  redlich an  m ir  fhn , und 
m ir  helfen, m in  väterlich E rb  re t ten  und  beha l ten , a l s  ich wol 
g e t ru w , so w ill  ich den K a m p f  w ag en .  G o t t  h a t  dick (d. H. oft) 
kleinem H eer geholfen, dem getruto  ich w ol und  hoff, er thu  es 
auch h ü t ."  D a  an tw or te ten  ihm seine K r ie g e r :  „ J a ,  H e r r ,  w ir  
toend bi tich sterben oder genäsen ."  S t i l l  setzte er seine H a u fe n  
über  den S e e  und  zog über den toaldbedeckten B uchberg  gegen 
die a m  F u ß e  des letzten A u s l ä u f e r s  dieses B e r g e s  gelegene B u r g  
G r y n a u .  W ä h re n d  die Zürcher fröhlich beim M a h l e  faß en ,  fiel 
er m it  seinen G e treu en  über sie her. I n  der Überraschung des 
u n e rw a r te te n  A n g r i f f s  flohen die Zürcher Zu ihren  Schiffen-  ihr 
A n fü h re r  G r a f  D ie th e lm  V. von T o g g e n b u rg ,  der sich ta p fe r  zur 
W e h r  setzte, w urde  dessen ungeachtet gefangen  genom m en  und 
nach R a p p e rs w i l  geführt.  A l s  die Zürcher aber  beobachteten, daß  
die S c h weizer Zu ihrer  Hilfe heranrückten und  der G r a f  von R a p 
p e rs w i l  n u r  wenige T ru p p e n  bei sich h a t te ,  kehrten sie w ieder um , 
und  es erfolgte ein b lu t iger  K a m p f ,  in welchem G r a f  J o h a n n  I. 
von  R ap p e rs w i l ,  neben ihm fein jun ge r  F r e u n d ,  der allgem ein  
beliebte R it te r  Ulinger, den T od  fanden . I n  Schm erz  und  W u t  
gesetzt durch den T od  ih re s  H e r rn  n a h m e n  die H absburg ischen  
eine unmenschliche R ache an  dem gefangenen , w ehrlosen G ra fe n  
D ie th e lm  V. von T o g ge nb u rg ,  welchen sie schonungs los  töteten  
und  in Stücke zerhieben.

D a s  Sch loß  G r y n a u  aber ,  die V e ra n la ssun g  des unglücklichen 
K a m p fe s ,  e rgab  sich an  die S i e g e r  und  w a rd  D ie th e lm s  V. B r u 
der, dem G ra fe n  Friedrich  V . von T o g g e n b u rg ,  übergeben.

F ü r  die S e e le n ru h e  ih re s  unglücklichen G e m a h l s  D ie th e lm  V. 
stiftete A delheid  von G r ieß enb erg  am  1. M a i  1338  m it einem 
P f u n d  P fe n n ig e  jährlicher E inkünfte  von J onschw il ein I a h r z e i t  
in dem Cistercienserinnenkloster M a g g e n a u ,  d a s  sich schon f rüher  
der G u ns t  der T o g g e n b u rg e r ,  z. V .  durch Z uw endung  des H ofes  
E schlikon (K a n to n  Zürich) erfreute.

E in en  M o n a t  nach diesem fü r  die beiden F ü h r e r  so v e rh ä n g 
n isvo llen  K r iegszuge  erfolgte der F r iedenssch luß  zwischen Zürich 
u nd  N a p p e r s w i l .

I m  zweiten J a h r e  d a ra u f  starb G r a f  K r a f t  III. von T o g g e n 
b u rg ,  P ro p s t  des C horherrns t i f tes  Zürich und D o m h e r r  von K o n-
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stanz. Friedrich  V. blieb a l s  einziger vo l l jäh r ig e r  T og g e n b u rg e r  
und  a lle in iger  Besitzer der bedeutenden  F a m i l i e n g ü te r  Zurück. Um 
ihn her aber  erb lüh te  eine zahlreiche K inderschar, der er, wie der 
Chronis t J o h a n n e s  von W in te r th u r  bezeugte, durch seine vor t re f f 
lichen Charaktere igenschaften : Gerechtigkeit und  B ieders inn , F r i e 
densliebe und  W oh ltä tigke it ,  voranleuchtete  und sich selbst hohes 
Ansehen  verschaffte.

Nach der G rü n d u n g  des heimatlichen F a m i l ie n h e rd e s  und  be
sonders nach dem frühen  Tode D ie th e lm s  V. w idm ete  sich G r a f  
Friedrich  V. der H auptsache nach der A u s ü b u n g  seines G r a f e n 
a m te s  sowie der V e rw a l tu n g  und  A u s b re i tu n g  seines Hausbesitzes 
und  der B e t r e u u n g  der seiner V o g ts g e w a l t  un ters te ll ten  G ü te r .  
N u r  selten sehen w ir  ihn in der R eichspolitik e ingreifen , der er 
sich b is  zu diesem Zeitpunkte au f  G ru n d  seiner S te l lu n g  a l s  D o m 
herr  von K onstanz vielfach gew idm et ha t te .  Auch um  die A n 
gelegenheiten  der Eidgenossenschaft kümm erte er sich, im G e g e n 
satz zu seinem V a te r  Friedrich  IV., n u r  w en ig ,  w a s  offenbar  m it 
seiner A b ne ig un g  gegen die demokratischen B es tre bu ng en  dieser 
L ä n d e r  zusam m enhing , deren Übergreifen  au f  seine U n te r tanen  
er nicht ohne G ru n d  befürchtete.

Doch bevor w ir  d a s  L eb ensb i ld  des G ra fe n  Friedrich  V. zu 
w eiterer  E n t f a l tu n g  b r ingen ,  w ird  es  gu t  sein, w enn  w ir  d a s  
H errschaftsgeb ie t  e tw a s  n ä h e r  in s  A u ge  fassen, wie es  ihm zu 
B e g in n  seiner A l le in reg ie rung  a l s  selbständiger G r a f  und  L a n 
deshe rr  zu G ebote  stand.

V o r  dem 14. J a h r h u n d e r t  bildete derjenige T e i l  des T h u r t a l e s ,  
der heute u n te r  dem N a m e n  „ T o g g e n b u rg "  zusam m en gefa ß t  w ird ,  
durchaus noch keine einheitliche, zu sam m enhängende  Grafschaft.  
D ie  Herrschastsrechte der verschiedenen H e rre n ,  von welchen die 
Ä b te  von S t .  G a l le n  die bedeutendsten w a re n ,  kreuzten sich hier 
m it denen der T og ge nb u rge r .  G räfliche R eichsrechte m it  T w in g  
und B a n n  besaßen  die letzteren im g e n an n te n  G ebiete  n u r  zu 
H e n a u ,  O b e ru z w il ,  im w eit läu f ig en  B azenh e ide r  Bezirk , au f  dem 
festen S ch loß  L ü t i s b u r g ,  wo die gräfliche F a m i l i e  selbst w ohnte  
oder w en igs tens  G lieder  derselben, w enn  m a n  es  nicht vorzog, 
dieses G eb ie t  durch einen A m m a n n  verw a l ten  zu lassen- ferner  
d a s  T h u r t a l  h in au f ,  wo besonders d a s  schon früh  zu einer F es tu ng  
u m ge w and e l te  Lichtensteig sam t der sich in der N ä h e  befindenden
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N e u -T o g g e n b u rg ,  bann  H em berg , K ru m m e n a u  und  N e ß la u  Zu 
e rw ä hn en  sind- endlich im un te ren  R eckertal.

A ber  auch innerhalb  dieser g e n an n te n  G ebiete  w a r  n u r  der 
kleinere T e i l  ihr u n m it te lb a re r  Besitz, also e tw a  in der F o r m ,  daß 
die dar in  ansässigen L eu te  ihre L eibeigenen  gewesen w ä re n .  S i e  
beherrschten d a s  G eb ie t  u n te r  den verschiedensten R echtstiteln, je 
nach der A r t  der E rw e rb u n g .  V ie le  L än d e re ie n  und  Rechte be
saßen  die G ra s e n  n u r  a l s  L ehen , besonders von den K löstern  
S t .  G a l l e n  und  Einsiedeln- w äh ren d  sie dann  wieder u n m i t te lb a r  
ihnen gehörige Gebiete  und  R echte, also A llodien, an  n iedere E de l
leute verliehen. S o  Z .B .  überließ  der G r a f  F r ie d r ic h V .  dem H e in 
rich von E ppenberg  „u m  die dienste, die er m ir  g e tan  und  noch 
tun  m a g " ,  den Lehenhof Zu R am sau  (R am souve, Bezirk  U nter-  
toggenburg).

I m  T h u r ta le  lagen  st. gallische und  toggenburgische Besitzun
gen b u n t  durcheinander, w a s  von selbst Zu unzäh ligen  S t r e i t i g 
keiten A n la ß  bot, besonders da jede P a r t e i  sich anstrengte ,  ihr 
G eb ie t  daselbst Zu erw eitern ,  w a s  jedem n u r  au f  Kosten des 
an de rn  gelingen  konnte. B i s  eine der beiden P a r t e i e n  d a s  Über
gewicht e r la n g t  ha t te ,  w a r  an  keinen dauernden  F r ie d e n  Zu denken.

Z u r  Zeit seines R e g ie r u n g s a n t r i t t e s  w a r  G r a s  Friedrich  V.  
pfandw eise  auch im Besitze der Gerich tsbarkeit  über  M o s n a n g  m it 
dem T a n n e g g e ra m t ,  die m it  der P farrk irche  des heiligen G eo rg  
Zu M o s n a n g  dem Hochstifte K onstanz angehörte ,  von diesem um 
die M i t t e  des 13. J a h r h u n d e r t s  an  die G ra fe n  von T og ge nb u rg  
kam und  von diesen erst durch Bischof Albrecht von Konstanz 1409  
Zu H a n d e n  des Hochstiftes wieder eingelöst w urde .

Auch d a s  Kloster S t .  J o h a n n  h a t te  h ier Grundbesitz und K i r 
chensätze.

I m  obersten T e i l  des T h u r t a l e s ,  im sogenann ten  S t . I o h a n s e r -  
ta le ,  h a t te n  die G ra fe n  von T o g ge nb u rg  Wohl auch Besitz, der 
aber  vermutlich kaum großen  U m fang  h a t te ,  da neben ihnen auch 
die Ä b te  von S t .  J o h a n n ,  S t .  G a l le n ,  Einsiedeln, P e te r s h a u s e n  
bei Konstanz, die G ra fe n  von M o n t f o r t ,  die F re ih e r re n  von S a x 
daselbst G ü te r  besaßen.

D a s  unablässige B es treben  der G r a f e n  von T o g ge nb urg ,  i n s 
besondere F r ied r ichs  V .,  g ing n u n  dahin ,  d a s  ganze T h u r t a l  süd
lich der L in ie  H örn l i ,  J onschwil, O b eru z w il  und  T e u fe n a u  (G e -
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m einde H erisau )  b is  a n  die Q u e l l e n  der T h u r  und  m it  a l len  
N e b e n tä le rn  zu einer zu sam m en hän ge nd en  G rafschaft  zu ver
ein igen und  m it  ihren  Besitzungen im L in th ta le  in V erb in d u n g  zu 
bringen . J e d e  finanzielle oder politische V er legenhe i t  der sinken
den Adelsgeschlechter der U m gebung  machten sie sich zu Nutzen, 
um  durch K a u f  oder P f a n d e r w e rb u n g  ihren G e b ie t s -  und  N ec h ts -  
kompler zu vervo lls tänd igen  und  abzurunden . H ierbei  h aben  sie 
d a s  B eisp ie l  der H a b s b u r g e r  au f  d a s  trefflichste nachgeahm t. 
D a  sie gute H a u s v e r w a l t e r  w a re n  und  sich b is  a u f  den G ra fe n  
K r a f t  IV./ einen S o h n  F r ied r ich s  V .,  hü te ten ,  m it  den erwachten 
politischen F re ihe i tsb es t reb un ge n  der benachbarten  G em einw esen  
in  n ä he re n  V erkehr zu t re ten  —  wobei sie, wie schon bemerkt 
w u rde ,  solche R e g u n g e n  in ihren  U n te r ta n e n lä n d e rn  strenge u n te r 
drückten —  g e lang  ihnen dieser P l a n .  Und da b is  zum E nde  
des  14. J a h r h u n d e r t s  jeweilen n u r  ein A n geh örig er  d a s  gesam te 
F a m i l i e n g u t  verw a l te te ,  blieb dasselbe vor jener Z ersp l i t te rung  
b e w a h r t ,  die den vorzeitigen U n te rgan g  so v ie ler D y n a s t ie n  h e r 
beiführte . M i t  der Zeit  setzten sich die T o g g e n b u rg e r  G ra fe n  in 
den faktischen Besitz der R e ich s -  oder H ohen  V ogte i  im ganzen 
L a n d e ,  obgleich erst der letzte des Geschlechtes, F riedrich  VII., der 
Enkel F r ied r ich s  V .,  vom  K aise r  sich dam it  belehnen ließ.

D ie  B e w o h n e r  des T o g g e n b u rg s  unterschieden sich in der Zeit, 
a l s  G r a f  F riedrich  V. feine Herrschaft a n t r a t ,  in sechs Klassen:

1. V o l l f r e i e ,  zu denen besonders die m it  besonderen R ech
ten a u sge s ta t te ten  B ü r g e r  von Lichtensteig zäh lten .

2. V o g t l e u t e ,  die u n te r  der n iederen  V og te i  oder G er ich ts 
barkeit  ih re r  V o g te ih e r ren ,  zum T e i l  n iedr ige r  A deliger ,  
standen.

3. D ie  E i g e n l e u t e ,  die u n m it te lb a re  A ngehörige  der G ra fe n  
w a re n -  sie b ildeten  den H au p tre ich tum  der T o g g e n b u rg e r  in 
ihrer Grafschaft.

4. D ie  G o t t e s h a u s l e u t e , die a l s  Leibe igene den Klöstern  
S t .  G a l l e n ,  S t .  J o h a n n  im T h u r ta le ,  M a g g e n a u  u. a . zu
gehörten  und  deren I m m u n i tä t s - G e r ic h t s b a r k e i t  un te rw orfen  
w are n .

5. D ie  H i n t e r s a s s e n ,  h. h. bie in  der G rafschaft  w o hn en 
den A n gehörigen  a u s w ä r t ig e r  H erren .
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Alle diese L e u te  der g e n an n te n  fünf  Klassen standen a l s  
U n te r tanen  un te r  der H ohen  G erich tsbarkeit  der G ra s e n  a l s  
L a n d e s h e r r e n ,  und die E igen leu te  (sam t den Lichtensteigern) 
auch noch u n te r  ihrer n iederen  B o tm äß ig ke it .  Z u  den er
m ähn ten  G ru p p e n  t r a t  noch a l s :

6. die der R e i c h s f r e i e n ,  die einzig den K ön ig  a l s  O b e r 
h e r rn  anerkann ten ,  an  dessen S t e l l e  der jeweilen  m it  der 
V ogte i  belehnte R eichsvogt den Vorsitz bei den von den 
F re ie n  selbst bestellten F re igerich ten  führte .  Solche F re ie  
gab es im G ebiete  K irchbergs ,  O b e ru z w i ls ,  H e r i sa u s ,  
D e g e rsh e irn s  und  a n d e ro r ts .

Alle diese F re ie n  w a re n  dem G rasen  a l s  L a n d e s h e r r n  fü r  
dessen Schutz, aber  auch fü r  die B edürfn isse  des Deutschen Reiches 
zur K rieg sh i lfe  verpflichtet.

A u ß e rh a lb  dieser toggenburgischen Herrschaften  im engeren 
S i n n e  des M o r t e s  und  dem schon in der M i t t e  des 13. J a h r h u n 
d e r ts  im Z us a m m e n h a n g  m it  der E rm o rd u n g  des G ra s e n  F r i e d 
richs I. durch seinen B r u d e r  D ie th e lm  II. (1226)  zu R en ggersw il  
bei W a n g i  (T h u rg a u )  verloren  gegangenen  W il  und  A l t -T o g g e n -  
b urg  besaß dieses H a u s  schon früh bedeutende G ebiete ,  die im 
L a u fe  des 14. J a h r h u n d e r t s ,  also hauptsächlich zur Zeit des G r a 
sen F r ied r ich s  V.,  durch Erbschaft, K a u f  und  P s a n d s c h a s ts -E rw e r -  
bung  d e ra r t  ve rg rö ße r t  w urden ,  daß  sie zuletzt an  B e d e u tu n g  die 
a l ten  S t a m m la n d e  selbst w eit ü be r tra fen .

S üd lich  des G e b i rg e s ,  welches d a s  T h u r t a l  vom L in th ta le  
scheidet, h a t te n  die G rasen  von T o g g e n b u rg  von a l t e r s  her  reiche 
Besitzungen, so vor a l lem  die im A n fa n g  des 13. J a h r h u n d e r t s  
e rw orbene Herrschaft Uznach. D ieselbe erstreckte sich von K a l t 
b ru n n  b is  nach Nicken und  gegen N a p p e r s w i l  und  N ü t i  h in , und 
u m fa ß te  hauptsächlich die S t a d t  Uznach nebst der K o l la tu r  der 
dortigen  Kirche, dann  Eschenbach, Schm erikon, die zerstreuten A n 
siedelungen au f  dem Uznacher B e r g  und  im G o ld in g e r ta l ,  V ö l 
ligen  und  S t .  G a llenkappe l .  D ieser  a l te  Besitz der tog ge nb ur
gischen F a m i l i e  scheint sich einer besonderen V orsorge  erfreu t  und 
sich schon früh  große F re ihe i ten  erw orben  zu haben.

Toggenburgischer  Besitz in jener G egend  w a r  ferner  die obere 
M a rc h  m it  den D ö r fe rn  R uolen , M a n g e n  (sam t Ktrchent atz und 
Kilchwidem), T u g g e n ,  Schübelbach, N eichenburg  und m it dem im
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J a h r e  1337  Zurückerworbenen G r y n a u  sam t Zubehörde (Zölle, 
F a h r  usw.).

I m  J a h r e  1343  kaufte G r a f  Friedrich  V. von T o g g e n b u rg  von 
den H a b s b u r g -L a u f e n b u r g e r n  einen H of zu W a n g e n  m it  Kirchen
satz a l s  L ehen  von 6 t. G a l l e n  und  einen H of zu T u g g e n  a l s  
L ehen  der B ened ik t inerab te i  P f a e se rs .  Zugleich verzichteten die 
H a b s b u r g -L a u f e n b u r g e r  au f  d a s  Sch loß  G r y n a u .

I m  G ebiete  des heu t igen  K a n to n s  T h u r g a u  besaßen  die T o g -  
g enburger  G ra fe n  noch im m er viele G ü te r  und  Rechte, obgleich 
ein g roßer  T e i l  dieser w ohl ältesten Besitzungen des H au se s  
durch K riege  und  V e rg a b u n g e n  schon f rüher  ve r lo ren  gegangen  
w a r .  D iese  Besitzungen la g e n  im  M u r g t a l e ,  dann  bei A f fe l t r a n -  
gen sowie im thurgauischen T h u r ta le .  F e r n e r  besaßen  sie d a s  
S ch lo ß ,  die n iederen  Gerichte und  den m it  dem S ch loß  v e rb u n 
denen Kirchensatz zu L o m m is  (südöstlich von F ra u e n fe ld ) ,  a u s  
welchem D o r fe  sie die Früchtezinse bezogen. Schließlich sei a l s  
Besitztum der G ra fe n  von T o g g e n b u rg  die Kirche von S o m m e r i  
e rw ä h n t ,  um  deren tw il len  G r a f  F riedrich  V .,  wie w ir  ( S .  167) 
v e rnom m en  h aben ,  in einen schweren kirchenpolitischen S t r e i t  v e r 
wickelt w urde .

U nter  den vielen  E de lleu ten ,  welche toggenburgische M i n i 
s terialen  w a re n ,  seien g e n a n n t  die H e rre n  von W it te n w i l  bei W ä n g i  
und  von M ün chw il ,  welch letztere ihre B u r g  nordwestlich von M i l ,  
S t .  G a l le n ,  h a t te n .  A l s  P f a n d  des B i s t u m s  K onstanz standen 
den T o g g e n b u rg e r  G ra fe n  die Feste  und  d a s  A m t  T a n n e g g  sam t 
der K as tvogtei  über d a s  Kloster Fischingen zu. D iese s  A m t  u m 
faß te  d a s  S tä d tc h e n  und die B u r g  T a n n e g g  (in der N ä h e  F ifchin-  
g e n s ,  T h u r g a u ) ,  D u ß n a n g ,  S i rn a c h ,  © lo ten  (a lle  im T h u rg a u )  
und , wie b ere i ts  bemerkt, M o s n a n g  ( S t .  G a l le n ) .

B e i  Gossau gehörte den G ra fe n  von T o g g e n b u rg  die V ogtei  
R öcheln, zu A lten s tad t  bei Feldkirch der Z ehnten ;  ebenso besaßen 
sie den Zehnten  zu G echtlingen (a m  R anden , K a n to n  S ch a f f -  
h aufen )  sowie den Kirchensatz, die V og te i ,  den Z ehnten  usw. mit 
a l len  Z ugehörden  von E lsa u  (K a n to n  Zürich, Bezirk W in te r th u r )  
sam t den dortigen  N eb en  und  eine T ro t te  a l s  rechtes E igen tum .

I m  J a h r e  1 33 5 ,  am  11. F e b r u a r ,  versetzte der G r a f  J o h a n n  I. 
von H a b s b u r g  - R a p p e rs w i l ,  zwei J a h r e  vor  seinem Tode im 
K a m p fe  bei der Feste  G r y n a u ,  dem G ra fe n  K r a f t  (III.) von T o g -
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genburg , P ro p s t  zu Zürich/ F r ied r ich s  V. O nkel ,  den Hof E r le n -  
bach am  Zürichsee, m it der V og te i ,  m it Gerichten, m it T w ing en  
und  B a n n e n ,  m it  L eu te n  und  G ü te r n  sowie m it  a l len  Rechten, 
die zu diesem Hofe gehörten , um  137 M a r k  S i lb e r .  D e r  A b t  von 
Einsiedeln, C o nrad  II., F r e ih e r r  von G ö s g e n ,  der L e h e n sh e r r  des 
H ofes ,  erteilte hierzu seine E inw il l igu ng ,  und  G r a f  K ra f t  ve r
sprach, die W iedere in lösung  zu gestatten. F ü n f  J a h r e  spä ter ,  am 
24. N o vem ber  1 340 ,  w u rde  die obengenannte  V e rp fä n d u n g  in 
einen V erkauf u m ge w and e l t ,  w o ra u f  der A b t  von Einsiedeln die 
Lehenschaft der V ogte i  m it  F re v e ln ,  Rechten , F re ihe i ten  und E h e 
haf ten ,  die dazu gehörten, dem G ra fe n  Friedrich  V. von T o g g e n 
burg  ü bergab ,  der sie von den S ö h n e n  des G ra fe n  J o h a n n s  I. 
von H a b s b u r g -L a u f e n b u r g - N a p p e r s w i l ,  den G r a f e n  J o h a n n  II., 
R u d o lf  und G o ttf r ied ,  um  2 0 0  M a r k  S i lb e r  gekauft ha t te .

W iede ru m  fünf J a h r e  spä ter ,  1345 , w u rde  d ann  die ganze 
Ü b er t ragu ng  von den g enan n te n  habsburg ischen  G ra fe n  gegen
über Friedrich  V. von T o g ge nb u rg  nochm als in a l le r  F o r m  be
stätigt.  D ie  A b gab en ,  die dieses D o r f  der Herrschaft Zu leisten 
h a t te ,  bestanden in bestimmten S t e u e r n  an  G eld ,  H ü h n e rn  und  
jährlich 11 E im ern  ro ten  W e in s .

Um diese Zeit ge lang te  auch d a s  in der N ä h e  von Erlenbach 
gelegene D o r f  H err l ibe rg  in den Besitz der G ra fe n  von T o g 
genburg .

D urch  die Ehe D ie th e lm s  V. m it Adelheid  von G rießenberg  
kam d a s  H a u s  T og g e n b u rg  in den Besitz der B u r g  und  Herrschaft 
G rieß enb erg  (bei Leu tm erken , T h u rg a u ) .  A lle in  die einzige Toch
ter  und  E rb in  a u s  dieser E he  brachte die reiche Besitzung an  
fremde Geschlechter und verkaufte sie schließlich im J a h r e  1397 
einem B ü r g e r  von Konstanz.

Schließlich e rw ähnen  w ir  noch, daß  G r a f  F riedrich  V. von T o g 
genburg  1349  von dem A bte  H e rm a n n  von S t .  G a l le n  den K i r 
chensatz von S o m m e r i  (westlich von R o m a n s h o r n )  kaufte.

N ach diesen, zu V e rs tä n d n is  der Rechtsste llen  der T o g g e n b u r -  
ger in ihrem  H errschaftsgeb ie t  no tw endigen , m ehr rechtsgeschicht
lichen D a r le g u n g e n  soll d a s  L eb ensb ild  des G ra fe n  F ried r ichs  V. 
zu w eite re r  E n t f a l tu n g  und zum Abschluß gebracht werden.

Nicht lan ge  nach seiner V e rm ä h lu n g  m it  K u n ig u n d a  von B az 
w u rden  G r a s  Friedrich  V. von T o g ge nb urg ,  G ra s  R u d o lf  IV. von
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W e r d e n b e r g - S a r g a n s ,  der G e m a h l  von K u n ig u n d e n s  Schwester 
U rsu la  von B az, sowie dessen B r u d e r  G r a f  H a r t m a n n  III. von 
W e rde nb erg  - S a r g a n s  zu V ad u z  in einen K a m p f  w egen  E r b -  
ansprüchen verflochten, der m it  g roßer  E rb i t te ru n g  geführt  w urde . 
D iese r  ha t te ,  soweit sich a u s  den Urkunden erkennen lä ß t ,  folgende 
V e ra n la s s u n g :  Noch bei Lebzeiten  D o n a t s  von B az, des V a t e r s  
der beiden G rä f in n e n  U rsu la  und  K u n ig u n d a ,  w a r  ein gewisser 
R a inger  von F r ib e rg  gestorben, der die Fes ten  F r ib e r g  und 
S t .  G eo rge nb e rg  bei S e t h  und  bei W a l t e n s b u r g  a m  V o rde r rh e in  
(G ra u b ü n d e n ) ,  nördlich von Ubersax en, besessen ha t te .  D o n a t  von 
B az zog d a ra u f  en tw eder a l s  dessen L e h e n s h e r r  oder a l s  V e r 
w a n d te r  die beiden F esten  an  sich. A u f  dieselben müssen über auch 
seine Schwestersöhne, die B r ü d e r  W a l th e r ,  Christof, Heinrich und  
D o n a t  von R ä z ü n s ,  Ansprüche erhoben haben- denn in einem 
B ü n d n i s  vom J a h r e  1333  h a t te n  die verbünde ten  F e in d e  D o n a t s  
von B az ihnen  versprochen, daß  die F esten  F r ib e rg  und  S t .  G e o r 
genberg  denen von R ä zü ns  gehören sollten, w enn  sie gew onnen  
w ü rden  (!). O b  D o n a t  die F esten  dann  b is  zu seinem L e b e n s 
ende b ehaup te te  oder ob sie von den V erb ü n d e te n  erobert w u rden ,  
ist nicht bekannt. Nach  D o n a t  von B az' um  d a s  J a h r  1337  er
folg ten  T ode änder te  sich die S a c h la g e  dadurch, daß  seine A n 
sprüche an  die beiden Festen  durch seine Tochter U rsula  au f  deren 
G e m a h l  R udolf IV. von W erde nb erg  -  S a r g a n s  überg ingen , der 
n u n  nicht m ehr  gesonnen w a r ,  dieselben denen von R ä z ü n s  zu 
überlassen, w ie er d ies 1 333 ,  a l s  sie noch nicht erobert w a re n ,  
versprochen h a t te ,  um  so m ehr a l s  jenes  B ü n d n i s  und  Versprechen 
n u r  b is  zum 11. N o vem ber  1337  D a u e r  h aben  sollte. S o  brach 
E nde  1337  oder a n f a n g s  1338  die F e h d e  a u s ,  an  welcher sich nicht 
n u r  die Schw iegersöhne D o n a t s ,  R udolf IV. von W e rd e n b e rg -  
S a r g a n s  und  Friedrich  V. von P o g g e n b u rg ,  bete ilig ten , sondern 
au f  S e i t e  der beiden letzteren der Schwestersohn D o n a t s ,  Ulrich III. 
von M ätsch ,  aus S e i t e  der B r ü d e r  von R ä z ü n s  deren S c h w a g e r  
H a n s  von N ie tb e rg .  Schon  vor dem 8. M ä r z  1338  fand  ein T r e f 
fen zwischen beiden P a r t e i e n  —  nach Tschudi im Domleschg —  
statt ,  über  dessen A u s g a n g  w ir  n u r  soviel e r fah ren ,  daß  durch 
R u d o lf  IV. von S a r g a n s  und  feinen S c h w a g e r  Friedrich  V . von 
T o g g e n b u rg  die R itte r  Heinrich von R ä z ü n s  und  H a n s  von N ie t 
berg ,  durch die andere  P a r t e i  Ulrich von M atsch  gefangen  g enom 
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m en w urden . A m  genan n te n  8. M ä r z  133 8  lösten Friedrich  (V.) 
von T o g g e n b u rg  und  R u d o lf  IV. von W e r d e n b e r g - S a r g a n s  ihren 
„ O h e im "  Ulrich von M ätsch  um  7 00  M a r k  S i lb e r  zeitweilig a u s  
der G efangenschaft  derer von R ä z ü n s , m it  der B e d in g u n g ,  daß 
er sich a m  H im m e lfa h r t s ta g e  wieder stellen solle. F a l l s  er dies 
nicht tu n  w ü rde ,  verpflichteten sich die © ra sen  Friedrich  V. und 
R u d o l f  IV. ihre rseits ,  Heinrich von R ä z ü n s  und H a n s  von N i e t 
berg freizulassen. Ulrich von M ätsch  m uß  sich d ann  m it  denen von 
R a z ü n s  ve re inb a r t  haben- denn w ir  e rfah ren  nichts m ehr von 
seiner w eiteren  G efangenschaft  oder von seiner ferneren  T e i ln a h m e  
a n  der F eh de ,  w äh ren d  Heinrich von R ä z ü n s  und  H a n s  von 
N ie tb e rg  b is  zum J a h r e  1343  in G efangenschaft  blieben. Auch 
Friedrich  V . von T og g e n b u rg  scheint sich nicht m ehr am  K am pfe  
beteilig t  zu h aben ,  welcher in ein n eues  S t a d i u m  t r a t ,  a l s  sich 
Herzog Albrecht II. von Österreich in denselben einmischte.

E inen  Nachklang  erhielten die Erbstreitigkeiten noch dadurch, 
daß  Friedrich  V. von T o g ge nb u rg  und  sein S c h w a g e r  R u d o lf  IV. 
von W e r d e n b e r g - S a r g a n s  m it  den G ra fe n  Ulrich I. und  H ugo  II. 
von M on tfo r t -F e ldk irc h  „von  dez von Fatz seligen w egen"  u ne in s  
w urden -  doch konnte der S t r e i t ,  an  dem sich auch die G ra fe n  
Albrecht I., Albrecht II. von W e rd e n b e rg -H e i l ig e n b e rg -R heinegg 
sowie H a r tm a n n  III. von W e r d e n b e r g - S a r g a n s  zu V ad uz  be te ilig 
ten , durch ein A bkomm en vom 6. D ezem ber 1338  zu B endern 
(Liechtenstein) glücklich beigelegt w erden , ehe er weitere  D im e n 
sionen a n n a h m . E s  ist d a s  sicherlich hauptsächlich au f  die fr ied
liche G e m ü ts v e r a n la g u n g  des T o g g e n b u rg e rs  zurückzuführen, der 
sich lieber den G eb ie tse rw e ite ru n g e n  au f  friedlichem W ege w id 
mete . —  D e m  G ra fe n  Friedrich  V. w urde  bei dieser G elegenheit  
die B u r g  W ineg g  bei J en ins  in der bündnerischen Herrschaft 
M a y e n fe ld  abgetre ten .

A m  gleichen T a g e ,  6. D ezem ber  1 338 ,  verkauften  die B r ü d e r  
E b e rh a rd  und  Ulrich von A fp e rm o n t  dem edlen G ra fe n  F r i e d 
rich (V.) von T o g g e n b u rg  und  dem V ogte  Ulrich III. von M ätsch  
sowie an  deren E rb en  a l l  ihr Besitztum „von  dem S t a i n  in S a a s -  
f r ide" ,  der vor F ra g e n s te in  (Frackstein) gelegen ist, und  a l le s ,  
w a s  sie im  B r ä t ig a u  von ihrem V e t te r  Ulrich von A sp erm o n t  ge
erbt an  L eu te n ,  G ü te rn ,  Rechten und  E inkomm en um  1000  P f u n d  
P fe n n ig e  K o n s ta n te r  M ü n z e .
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D ie  B e d e u tu n g  dieser beiden E rw e rb u n g e n  liegt n u n  dar in ,  
daß  G r a f  F riedrich  V . von T og g e n b u rg  d am it  in den B ünd ner-  
tä le rn  festen F u ß  g e faß t  ha t te .

D a ß  G r a f  Friedrich  V. auch von Herzögen  von Österreich Lehen  
inne h a t te ,  beweist eine Urkunde vom 20. O k tober  1337  im K a n 
tonsarch iv  T h u r g a u ,  wonach der H e r r  J o h a n n e s  von H e tt l ing en ,  
R i t t e r ,  fü r  3 M a r k  S i lb e r  zugunsten  des H u g  S t r ö l i n  in K o n 
stanz au f  a lle  seine Lehensrechte  an  dem ha lben  Zehnten  und  der 
H ube in S c h la t t in g e n  (Bezirk D ießenhofen ,  T h u rg a u )  gegenüber 
dem G ra fe n  Friedrich  V. von T o g g e n b u rg  verzichtet, der dieselben 
vom H ause  Österre ich zu L ehen  t rage .

A m  2. J a n u a r  1337  schenkte G r a f  K r a f t  (III.) von T o g g e n 
burg , P ro p s t  der Kirche zu Zürich, dem Kloster M a g g e n a u  zur 
S t i f t u n g  einer neuen  M e ß p f rü n d e  seinen H of zu T r u n g e n  ( G e 
m einde B r o n schhofen, Bezirk W il) .  D iese r  H of h a t te  einst den 
B r ü d e r n  Friedrich  V. und  D ie th e lm  V. von T o g g e n b u rg  gehört 
und  w a r  von ihnen a m  20. D ezem ber  133 6  zu Lichtensteig an  den 
G r a f e n  K r a f t  III. ü b e r t ra g e n  w orden .

Zwei J a h r e  spä ter ,  1 339 ,  verzichtete G r a f  K r a f t  III. von T o g 
genburg  a m  8. F e b r u a r  a u s  freien Stücken zugunsten der A btei  
S t .  G a l l e n  au f  sein P fa n d re c h t  an  den Kirchensatz zu S o m m e r i  
(T h u rg a u )  sowie zu Kirchberg und  W a t tw i l  ( S t .  G a l le n ) ,  die er, 
wie bere i ts  in an de re m  Z usa m m e n h a n g e  gemeldet w u rde ,  am  
24. J u n i  1315  von dem S t .  G a l l e r  A b te  Heinrich II. (1333  b is  
1360)  e rw orben  ha t te .  D iese  Verzichtleistung geschah in vollem  
E in v e rs tä n d n is  m it  dem G ra fe n  Friedrich  V. von T o g g e n b u rg ,  
welcher die Urkunde besiegelte. W ir  erkennen d a r a u s  den w o h l
tä t igen  S i n n  der beiden G ra fe n  gegenüber dem im m er noch um  
seine Existenz r ingenden  S t i f t e  S t .  G a l l e n  und  ihre opferfreudige 
S y m p a th i e  gegen die Kirche des heiligen  G a l l u s .

A m  29. N o vem ber  des gleichen J a h r e s  n a h m  G r a f  F r i e d 
rich V. d a s  G u t  zu S t .  M a r g a r e t h e n  (Bezirk M ünchw eilen ,  T h u r 
g au)  und  die V og te i  W it te n w i l  (Bezirk F ra u e n fe ld )  von dem R i t 
ter  H a r t m a n n  II. von B a ld e g g  au f  und  verlieh sie w ieder a l s  
A fte r lehen  des B a ld e g g e r s  an  W a l t e r  von G ac hn ang  und  dessen 
S o h n  H a n s ,  die einem in der R ähe von F ra u e n fe ld  ansässigen 
Edelgeschlechte angeh ö r ten ,  d a s  in re ichenauer bzw. kiburgischem
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später  in österreichischem D ienste  stand und vermutlich a u s  den 
M e ie r n  von G achnang  hervo rgeg an gen  ist.

D a s  J a h r  1340  sollte dem G ra fe n  Friedrich  V. und seiner 
D y nas t ie  einen ausge deh n ten  und w ertvo llen  G eb ie tszuw achs 
b ringen . D ieser  h ing m it  der beinahe chronisch gewordenen G e ld 
not Zusammen, in welche die G ra s e n  von W erdenberg  hauptsäch
lich im D ienste  des H a u se s  H a b s b u r g ,  dann  auch durch die F a m i 
l ien-  und  andere  S tre i t ig ke i ten  ge ra ten  w are n .  Zwei J a h r e  früher  
w a r  es  zu einem bösen, folgenschweren Konflikt Zwischen dem 
G ra fe n  Albrecht I. von W erde nb erg -H e i l ig enb e rg  und den M e ie rn  
von A lts tä t ten  (R h e in ta l )  einerseits  und  m it  den Bodenseestädten  
sowie deren V erb ün de te n  anderse i ts  gekommen, über  deren V e r 
an lassung  nichts bekannt ist, es  sei denn, daß  die berüchtigte 
R a u f lu s t  des W e rd e n b e rg e rs  h ie rfü r  aussch laggebend  w a r .  G r a f  
Albrecht I. und  die A lts tä t te r  h a t te n  sich im S o m m e r  des ge
n a n n te n  J a h r e s  G ew alttä t igke i ten  gegenüber den S t ä d t e n  L i n 
dau , Konstanz und  S t .  G a l l e n  Zuschulden kommen lassen und 
brachten sogar  eine A r t  Verschw örung  äbtischer M in is te r ia le n  
gegen sie zustande, ungeachtet A b t  H e rm a n n  von S t .  G a l le n  eben
fa l ls  „A i tg e n o ß "  des S t ä d t e b u n d e s  w a r .  L in d a u  und  S t .  G a l le n  
ba ten  Zürich um  Hilfe. D ie  S t ä d t e  um  den S e e ,  zum al K onstanz, 
d ann  G r a f  Ulrich von M o n t f o r t ,  R i t t e r  B eringer  von L a n d e n 
berg und H a n s  G a n se r  machten m it  den Geschädigten gemeinsame 
Sache . Zunächst w u rd e n  die obere und  die n iedere B u r g  zu A l t 
stätten be lage rt ,  wobei die Eingeschlossenen „m it  anw erfen  sehr 
geängs t ig t"  w a re n ,  d. h. durch Beschießung schwer Zu leiden h a t 
ten. A m  14. S e p te m b e r  ge lang  es u n te r  L e i tun g  des G ra fe n  
Ulrich von Helfenstein , die Festen  zu erobern  und  Zu brechen, 
nachdem sich die V erte id iger  in a l le r  Heimlichkeit davon gemacht 
h a t te n .  D a n n  ging es gegen Albrecht I. von W erde nb erg ,  dessen 
G rafschaft  H e il igenberg  die S t ä d t e  m it  K rieg  überzogen, b is  sich 
der W erde nb erge r  dazu bequem te, den S ch aden  gutzumachen und 
eine K riegsen tschädigung  auszurichten . D adurch  geriet er aber  
in solche finanzielle N o t ,  daß  er sich gezwungen sah, dem T o g g e n -  
burger  G ra fe n  Friedrich  V. l a u t  Urkunde vom 31. J a n u a r  1340  
die B u r g  R üdberg  an  der T h u r  bei B ü tschwil, den Hof R eng- 
g e rsw il  (Kirchgemeinde A ad orf ,  T h u r g a u ) ,  die B ogteien zu 
S t .  P e te rze l l  und  im W a ld e ,  die w erdenberg isches E igen  w are n ,
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ferner  den H of zu Bü tschw il ,  werdenbergisches P f a n d  von dem 
Kloster S t .  G a t t e n ,  sowie die V ogte i  über  diesen Hof, die ein 
L ehen  vom Deutschen Reiche w a r ,  a l le s  m it  den Zugehörigen 
L e u te n  und  G ü te r n ,  m it  Holz, F e ld ,  B u n n  und  M eide ,  S t e g  und 
W e g ,  W asser , E hehas t i ,  G e w a l ts a m i  u. a . ,  um  1200  P f u n d  P f e n 
nig  K o n s ta n te r  M ü n z e  zu versetzen, wobei die W iedere in lösung  
vorbe ha l ten  w u rde ,  aber  sicherlich nicht zustande kam, so daß  
Friedrich  V. in deren Besitz bleiben konnte, w a s  fü r  ihn um  so 
erfreulicher w a r ,  a l s  es  sich dabei meist um  toggenburgischen B e 
sitz von ehedem h ande l te ,  wie 3. V .  bei N e n g g e r s w i l ,  dem T a to r t  
des g rausigen  B r u d e r m o r d e s  von 1226 .

D e r  so u n e rw a r te t  rasche Hinscheid seines B r u d e r s  D ie t -  
helm  V. von T o g g e n b u rg  (1337 )  h a t te  fü r  den G ra fe n  Friedrich  V. 
ein f a t a l e s  Nachspiel.

D ie  W itw e  des Hingeschiedenen, A delheid  von G r ieß enb erg ,  
ve rhe ira te te  sich um  d a s  J a h r  1341 zum  zweiten M a l e ,  und  Zwar 
w ieder  m it  einem im N a n g e  höher stehenden A deligen , dem L a n d 
g ra fen  K o n ra d  von F ü rs te n b e rg .  D a  ihr erster G e m a h l  D ie th e lm  
ihr bei der V e rm ä h lu n g  150  M a r k  S i lb e r  a l s  M o rg e n g a b e  v e r 
sprochen h a t te ,  dieselben aber  schuldig geblieben w a r ,  forderte  der 
L a n d g ra f  K o n ra d  von F ü rs te n b e rg  von dem G ra fe n  Friedrich  V., 
D ie th e lm s  B r u d e r  und  E rbe ,  die E r le g u n g  dieser S u m m e .  D e r 
selbe w eigerte  sich aber ,  dem V e r la n g e n  nachzukommen, w e s h a lb  
der F ü rs te n b e rg e r  ihn bei dem kaiserlichen Hofgerichte zu R ott-  
w eil  verklagte, welches im J a h r e  1344  die Acht über  F riedrich  V. 
aussprach . D ieser  brachte aber ,  wie d ies bei Ächtern, besonders 
w en n  sie hohen S t a n d e s  w a re n ,  e tw a vorkam, diesem U r te i l s 
spruch volle 14 J a h r e  seine M iß a c h tu n g  en tgegen , und  n iem and  
w a g te  ihn desw egen  zu be langen . D a h e r  un te rb re i te te  G r a f  K o n 
r a d  von F ü rs te nb e rg  die A nge legenhe it  nochm als  dem Hofgerichte 
R ottw eil ,  d a s  am  12. F e b r u a r  1358  un te r  dem Vorsitz des F r e i 
h e r rn  C u o n ra d  von W a r te n b e rg ,  welcher an  S te l l e  des F re ih e r rn  
Ulrich von K l ing en ,  L andr ich te r  im T h u r g a u ,  zu R ottweil a l s  
„Hofrichter von m in  Herren des R oemschen kay ser K a r le n  g e w a l t"  
Gericht h ie lt ,  die Aberach t über Friedrich  V. aussprach , ohne jedoch 
zum gewünschten Ziele zu ge langen . V ie lm e h r  bestritt  Friedrich  V .  
dem kaiserlichen H o f gerichte zu R ottweil die K om petenz , über  ihn 
Gericht zu h a l te n ,  d ies m it  der B e g r ü n d u n g :  er sei B ü r g e r  von
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W in te r th u r ,  besitze dortselbst H a u s  und  Hos, und  diese S t a d t  habe 
vom  K önig  die F re ih e i t  e rha l ten ,  daß  n iem and  von der B ü r g e r 
schaft vor ein a n d e re s  Gericht gezw ungen  w erden  könne, sondern 
daß  jed e rm an n  d a s  R echt beim S ch u lthe ißen  von W in te r th u r  
suchen müsse.

D e m g e g e n ü b e r  beton te  der L a n d g ra f  K o n ra d  von F ü rs te nb e rg ,  
daß  Friedrich  der Acht und  A beracht verfa l len  sei und  über die 
Ächter einzig d a s  kaiserliche Hofgericht 311 u rte i len  zuständig sei.

Um endlich Zum Ziele zu kommen, zogen G r a f  K o n ra d  von 
F ü rs te nb e rg  und  seine G e m a h l in  A delheid  von G r ieß enb erg  den 
S t r e i t f a l l  vor d a s  L andgerich t  im T h u r g a u ,  d a s  am  12. S e p 
tem ber  1358  tag te .  D a b e i  w u rde  a l s  w ünschensw ert  e rkannt, daß  
jede P a r t e i  je 15 M ä n n e r  a l s  Zugesetzte stelle, welche den S t r e i t 
fa l l  untersuchen und d a s  Urteil  aussprechen sollen. F ü r  den F a l l ,  
d aß  die D re iß ig  in ihrem  Urteil „ ze r fa l len" ,  d. h. daß  je 15 
gegen 15 stimmen, so m ögen folgende fünf  M ä n n e r  entscheiden, 
welches Urteil ihnen a l s  d a s  gerechtere erscheine: „her  J o h a n s  
von F ro w e n v e l t ,  her Egbrecht von G o ldenberg ,  her  H e rm a n n  von 
B re iten la nd enb erg ,  R u d o lf  S u lz e r ,  Vogt ze K y b u rg ,  und  H a in -  
rich der R uedlinger ,  Vogt ze F ro w e n v e l t ."

B e id e  T ei le  w a re n  m it  den Vorschlägen einverstanden.
Friedrich  V. w äh l te  a l s  G er ich tsm a n n en :  „ H e r rn  R u d o l f  von 

Adlikon, R u d o lf  den Schu lthe iß  von W in te r th u r ,  A n d re s  den 
H öpp le r ,  Heinrich G e v a e t te r l in ,  Egbrecht R egellin, J o h a n n  von 
M ün chw il le ,  N ic la u s  von B u e l ,  Heinrich von E ppenberg ,  Albrecht 
von S a l a ,  E b e rh a rd  den H öpp le r ,  E b e rh a rd  von R inouve, schult- 
h a i s  ze W in te r th u r ,  J a c o b  von W itten w ile ,  R u d o lf  den Aster, 
C u o n ra t  K eßw il le ,  L ü to ld  A begge ."

K o n ra d  von F ü rs te nb e rg  w ä h l te :  „ P e t e r  von H ew en , sryen, 
Hern R a i n h a r t ,  H erz og  von U rs l in gen ,  Hern J o h a n s  von Rand-egg

, Hern J o h a n s  von Rischach, Hern G o e t t fried, Hern J o h a n s  
die T ruch ses sen  von D ießenhofen ,  Hern C u o n r a t  von H o m b urg ,  
Hern Egbrecht B rü m s in ,  Hern B u rk h a r t  den M a y e r ,  Hern Egbrecht, 
aber  Hern Egbrecht die R o te n ,  r i t te re ,  Hainrich den Vogt von 
Loussen, J o h a n s  B rü m s in ,  W ilh e lm  in T h u r n ,  Hainrich am  S t a d e  
von S c h a ffhusin."

D ie  meisten der beiderse its  gew äh lten  G er ich tsm a nn en  s tam m 
ten, wie ihre N a m e n  nahelegen , a u s  der Bodenseegegend.
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B e i  den G e r ich tsve rhan d lu ng en  v e r t ra t  der S p rec he r  der F ü r 
stenberger P a r t e i ,  J o h a n n  von R a n d e g g ,  die Ansicht, daß  G r a f  
F riedrich  von T o g g e n b u rg  a l s  Ächter und  A berächter  rechtlos und 
verpflichtet sei, der Adelheid  von G r ieß enb erg  die von seinem 
B r u d e r  versprochene M o rg e n g a b e  von 150  M a r k  auszuzah len .  
D ie  V ierzehn  seiner P a r t e i  erk lärten  ihre Z us tim m ung.

I m  N a m e n  der T o g g e n b u rg e r  Zugesetzten bestritt  R u d o lf  von 
Allikon die Rechtlosigkeit des G ra fe n  F r ied r ich s  von T og g e n b u rg  
und  an erkann te  dessen Z ah lu ng sp f lich t  nicht; seine 14 Genossen 
w a re n  m it  seinem A n t r a g  e inverstanden.

D a  also die Zugesetzten in ihrem Urteil „zerf ie len" ,  au f  beiden 
S e i t e n  je 15 M a n n  fü r  oder gegen die Z ah lungsp f lich t  des T o g -  
g e n b u rg e rs  st imm ten, t r a te n  die g e n an n te n  „ F ü n f e "  in Aktion 
und  erk lär ten , nachdem sie sich b e ra te n  h a t te n ,  daß  ihnen d a s  von 
J o h a n n  von R a n d e g g  ausgesprochene Urteil  a l s  d a s  richtigere 
erscheine.

N achdem  die F r a u  A delheid  von G r ieß enb erg  sich erhoben und 
nochm als  u n te r  Eid  erk lär t  h a t te ,  daß  G r a f  D ie th e lm  von T o g 
genb urg ,  ihr f rüh e re r  G a t te ,  ihr versprochen habe , a l s  M o r g e n 
gabe 150  M a r k  S i lb e r  auszurichten , an erkann te  d a s  L andgerich t 
im T h u r g a u  die V erpfl ich tung  des G ra fe n  Friedrich  von T o g g e n 
b u rg ,  die S u m m e  an  des B r u d e r s  S t a t t  an  A delheid  von G r i e 
ßenberg  auszu zah le n ,  w o rüb e r  der Vorsitzende, Ulrich von H o h e n  
klingen, u n te r  dem 12. S e p te m b e r  1358  den schon ö fte rs  e rw ä h n 
ten  U rte i lsb rie f  in diesem S i n n e  an fe r t ig te  und besiegelte.

A lle in  die A nge legenhe it  erfuhr  noch eine weitere  V erzöge
r u n g ,  und erst am  18. J u n i  1359  konnten L a n d g ra f  C u o n ra t  von 
F ü rs te n b e rg  und  F r a u  A delheid  von G r ieß enb e rg  au f  einer Z u 
sam m enkunft  au f  der B u r g  Schw arzenbach  (bei W il)  bekennen, 
d aß  alle ihre S t ö ß e  und  M iß h e l le  m it  dem edlen H e r rn  G ra fe n  
Friedrich  von T o g ge nb u rg  w egen  der M o rg e n g a b e  von 150  M a r k  
S i lb e r ,  welche der edle H e r r  G r a f  D h yhelm  sel. von Tockenburg, 
des  g en a n n te n  G ra fe n  Friedrich  B r u d e r ,  w e iland  der eheliche 
H a u s w i r th  der F r a u  A delheid , dieser schuldete, gütlich berichtet 
sind und  gegen Friedrich  au f  alle Ansprüche und  F o rd e ru n g  w egen 
dieser S u m m e  verzichten.

D a m i t  fand  der langw ier ige  P ro z e ß  einen jedenfa l ls  a l lse i ts  
befriedigenden A usgleich.
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O b w o h l  Friedrich  von T og g e n b u rg  nicht m ehr zu den D o m 
herren  von Konstanz zählte , stellte er seine starke H a n d  auch später 
dem Hochstifte Konstanz zur V e r fü g u n g ,  so u n te r  Bischof N iko
l a u s  von Kenzingen  (1334  — 1 344) ,  der ihm fü r  seinen erlit tenen 
S ch aden  100 P f u n d  K ons tan te r  W ä h r u n g  te i ls  sofort entrichtete, 
den Nest b is  E nde M a i  1345  zuzahlen  versprach. A u s  der be
züglichen Urkunde vom 10. A p r i l  1344  erfah ren  w ir ,  daß  G r a f  
Friedrich  V. den Bischof au f  einem Zuge nach B a y e r n  gegen den 
K ön ig  J o h a n n  von B ö h m e n  unterstützt ha t te .  J e d e n f a l l s  stand 
diese Hilfeleistung im Z us a m m e n h a n g  m it  den R eichskämpfen des 
K a ise r s  L ud w ig  des B a y e r n  und  der m it  ihm verbündeten  H a b s 
burge r  gegen B ö h m e n ,  wobei es  sich besonders  um  die Grafschaft  
T iro l  handelte .

I m  J a h r e  1348  verkaufte G r a f  H a r tm a n n  III. von W e rd e n -  
b e r g - S a r g a n s  zu V ad uz  seinem „ O h e im "  Friedrich  V. von T o g 
g enburg  die G rafschaft  B rä t ig a u  m it  allem Zubehör von F rags te in  
b is  D a lv azza .

S o  reihte sich auch in den folgenden J a h r e n  eine Besitz- 
e rw erbung  an  die andere- es  w ürde  zu w eit führen , au f  dieselben 
n ä h e r  einzutreten . A l s  F a z i t  ergab  sich, daß  Friedrich  V. es  v e r 
standen ha t te ,  sich allmählich einen bedeutenden Besitz zu erwerben, 
der sich über die heu tigen  K a n to n e  S t .  G a l le n ,  T h u r g a u ,  Zürich 
und G ra u b ü n d e n ,  auch nach V o ra r lb e rg  und Liechtenstein a u s 
dehnte und  au f  weite Strecken hin a l s  ab ge runde te r  N e g ie ru n g s -  
kompler erscheint.

W ichtiger ist es w ohl, daß  Friedrich  V. Zuweilen auch dadurch 
in die F u ß s ta p fe n  seines V a t e r s  Friedrich  IV. t r a t ,  indem er sich 
bem ühte ,  eine V erm it t le r ro l le  zu übernehm en, so im J a h r e  1351, 
a l s  er m it  anderen  A deligen  versuchte, S t re i t igke iten  des H erzogs 
Albrecht II. von Österreich m it den Eidgenossen zu schlichten. E r  
v e ra n la ß te  den Herzog, den S p a n  durch ein Schiedsgericht,  be
stehend a u s  der K aise r in  A g n e s  und je Zwei Zugesetzten, a u s z u 
gleichen- doch scheiterten die V e rh a n d lu n g e n  am  W iders tand  der 
Eidgenossen, insbesondere  L u z e rn s .  K a u m  ha t te  aber  die erste 
B e la g e r u n g  Zürichs eingesetzt, ge lang  die friedliche V e re in ba run g -  
doch h a t te  sie nicht lan gen  B es ta nd .  E s  kam zu weiteren  W a f fe n 
g ängen ,  au f  die hier nicht eingetre ten  w erden  kann, w enn  auch 
anzunehm en  ist, daß  Friedrich  V .,  ähnlich wie sein V a te r ,  a u s
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V a s a l le n t re u e  sich gezw ungen  sah, a m  K a m p fe  gegen die E id 
genossen sich zu beteiligen, m it  denen er sonst freundschaftliche 
B ez ie hu ng en  unterh ie lt .

E s  möge noch eines letzten Ere ign isses  kurz gedacht w erden .
I m  J a h r e  1353  ü berg ab  F r a u  U rsu la  von B az m it  ihrem  

G a t t e n ,  dem G ra fe n  R u d o lf  von W erde nb erg  -  S a r g a n s ,  ihrer  
S chw ester  K u n ig u n d a  von B az beziehungsweise  deren G a t te n  
Friedrich  V. von T o g g e n b u rg  pfandw eise  d a s  T a l  S ch ans ig g ,  und 
zehn J a h r e  spä ter  w u rde  die V e rp fä n d u n g  u m  100 0  P f u n d  P f e n 
n ige in einen V erkau f  u m g e w a n d e l t ,  wodurch ein w e i te re s  w e r t 
volles  G eb ie t  dem Besitze des T o g g e n b u rg e r s  einverle ib t  w erden  
konnte.

D ie  letzten L e b e n s ja h re  gesta l te ten  sich fü r  den G ra fe n  F r i e d 
rich V . von T o g g e n b u rg  im Kreise seiner G a t t i n  und  der K inder  
zu einem glücklichen A u sk la n g .  D e r  E he  m it  K u n ig u n d a  von B az 
w a re n  folgende neun  K in de r  entsprossen, die w ir  in folgender 
Übersicht m it  einigen A n d e u tu n g e n  über  ihre Lebensschicksale a n 
füh ren  w ollen:

1. I t a ,  urkundlich 1 3 6 0 — 1 3 9 3 /9 9  e rw ä h n t ,  G e m a h l in  R u 
dolfs  III. von Z o l le r n - H o h e n b e r g  ( f  30 . N o vem ber  1389) ,  
spä te r  Heinrichs  von W erde nb e rg -T ro ch te lf ing en  ( f  vor 1399).

2. M a r g a r e t h a ,  G a t t i n  Ulrichs I. B r u n  von  R ä z ü n s  ( f  vor  1367).
3. G e o rg  ( f  1 3 6 0 /6 1 ) ,  ohne Nachkommen.
4. Friedrich  V I. ,  1353  — 1375  urkundlich e rw ä h n t  (-j-14. F e b r .  

1375).
5. D o n a t  ( f  1 400) ,  G e m a h l  der A g n e s  von H a b s b u r g - L a u f e n 

burg .
6 . K r a f t  IV. ( f  1 368) ,  ohne Nachkommen.
7. D ie th e lm  VI. (XI.), urkundlich e rw ä h n t  zwischen 1353  und 

1 38 5 ,  G e m a h l  der G r ä f in  K a t h a r in a  von W e rd e n b e rg -H e i 
l igenberg , der V a te r  des letzten T o g g e n b u rg e r  G ra fe n  F r i e d 
rich VII. ( f  1436).

8. J u l i a n a  und
9. A n as tas ia ,  beide K los te rf rauen  zu W u rm sb a c h .

I n  neuere r  Zeit w u rde  aber  an  H a n d  der A ufzeichnungen im 
W u rm sb a c h e r  R ekrologium der ziemlich sichere N ac hw e is  geleistet, 
daß  die beiden C istercienserinnen J u l i a n a  und A n as tas ia  Töchter 
F r ied r ich s  IV. von T o g g e n b u rg ,  somit S chw estern  des G ra fe n
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F ried r ich s  V. w a re n .  D adurch  w ü rde  sich die Z ah l  der K inder  des 
Letzteren au f  sieben beschränken. B e i  seinem Tode konnte F r i e d 
rich V. m it  f reud iger  G e n u g tu u n g  feststellen, daß  er d a s  reiche 
E rb e  in die H a n d  von vier wackeren S ö h n e n  legen durfte.

D ie  letzte urkundliche Nachricht über ihn h a t  sich a u s  dem 
J a h r e  1368  im Z en tra la rch iv  des fürstlichen H a u se s  T h u rn  und 
T a xis  in R eg ensbu rg  erha l ten .  S i e  berichtet u n s ,  daß  Friedrich  V. 
von T o g g e n b u rg  a m  6. D ezem ber  g enan n te n  J a h r e s  fü r  seine 
M u h m e  E lisabe th  von W e rd e n b e rg -H e i l ig e n b e rg ,  G e m a h l in  
Ulrichs I. B r u n  von R ä z ü n s , eine Urkunde m it seinem S ie g e l  be
kräftigte.

B a l d  d a ra u f ,  E nde  D ezem ber  1368  oder zu B e g in n  des J a h r e s  
1 36 9 ,  schied Friedrich  V. a u s  dem L eben.

S e i n e  letzte R u h e s tä t te  fand  er in der G r u f t  seiner V ä te r  in 
der V o rha l le  zur Kirche des B räm on s tra tense r  K losters  R üti. A n  
seiner S e i t e  ru h t  seine G e m a h l in  K u n ig u n d a  von B a z . B e id e r  
W a p p e n  schmückt noch heute  deren G ra b m a l .

D e r  Persönlichkeit F r ied r ichs  V. h a t  die N achw elt  ein ehrendes 
Andenken bew ah rt .

K a u m  70  J a h r e  später ,  1 436 ,  erlosch d as  ta tk rä f tige  Geschlecht 
der T o g g e n b u rg e r  durch den vorzeitigen Hinscheid seines Enkels  
F r ied r ich s  VII., dessen T od  bekanntlich den A l ten  Zürichkrieg a l s  
v e rh ä n g n isv o l le s  Nachspiel auslöste .

A n m e r k u n g e n
*) S e in  S tam m sitz w a r  im T h u rg a u , rechts an  der T h u r , oberhalb  W ein - 

felden. S ie h e  die A nm erkungen  M e y ers  von K ro n a u  Zu K uchim eister, a. a. O . 
S .  248 , und  (E . G oeß inger) D ie  S t a d t  S t . G allische H errschaft B ü rg le n  im 
T h u rg a u  (N e u ja h r s b la t t  d. H istorischen V e re in s  d. K a n to n s  S t .  G a lle n , 1884), 
S .  4. —  B u tle r  B l., D ie  F re ih e r rn  von B ü rg le n , T hurgauische B e iträ g e  zur 
va te rländ ischen  Geschichte, B d . 55.

2) N ied e r K a r l ,  Röm ische Q u e lle n  zur K o n s tan te r  B istum sgeschich te, 1303 
b is  1378 , S .  L X X X V II . —  A ls  D o m h err von K onstanz ist K ra f t  I I I .  am  
9. N ovem ber 1316  urkundlich erw ähn t- auch er w a r  nicht p rov id iert. N u r  w er 
in den Besitz e iner P ro v is io n sb u lle  g e la n g te , e rh ie lt rechtlichen Anspruch auf 
K an o n ik a t und fre iw erdende P frü n d e  (N ied er, a. a. O . S .  L X X I) .

3) L u tte rb e rg , ein S t .  © a lle r  M in iste ria len -G esch lech t, deren an  der M u rg  
im T h u rg a u  gelegene ehem alige Feste  G ra f  D ie th e lm  I I I .  von T og g en b u rg , der 
G ro ß v a te r  F ried ric h s  V ., im  J a h r e  1232 nach h a r te r  B e la g e ru n g  dem A bte 
K o n rad  von B u ß n a n g  übergeben  m ußte ( S t .  G a tte r  M itte ilu n g e n  v a te r lä n 
discher Geschichte, B d . 17, 2 21— 229). —  S ie  w urde dann  S itz der R itte r  von

13
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L u tte rb e rg . V g l. F e ld e r , D ie  B u rg e n  der K a n to n e  S t .  G a lle n  und  A ppenzell/ 
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10) D a ß  die G ra fe n  von T o g g en b u rg  I n h a b e r  der K irche von S o m m e ri 
w a ren , e rg ib t sich a u s  W a rtm a n n , U. B . d. A . S t .  G . B d . 3, N r . 1226 , 1384. —  
T hurgau isches Urk. -  B uch, B d . 4 , N r . 1617 . D e n  Kirchensatz besaßen  sie seit 
1315 (H is to r.-b iog r. L e r . d. Schw eiz, B d . 6, S .  4 4 4 : A r t. S o m m e ri) .



G ras Friedrich V. von Toggenburg 195

L i t e r a t u r n a c h w e i s
A r r  J ld e p h o n s  v., Geschichte d es K a n to n s  S t .  G a lle n , V d. 1 und 2.
B ä r  E ., Z u r Geschichte der G rafschaft K ibu rg  u n te r  den H a b sb u rg e rn  und ih rer 

E rw erb u n g  durch die S ta d t  Zürich. D isse rta tio n  1893.
B ü tle r  P l . ,  F ried rich  V I I . ,  der letzte G ra f  von T ogg en b u rg , M itte ilu n g e n  zur 

vaterländ ischen  Geschichte, V d . 22 , S t .  G a lle n  1887.
—, A lts tä tte n , S t .  G a lle r  N euja h r s b la t t  1922.
— , D ie  F re ih e r rn  von B u ß n a n g  und G rieß en b erg . Jah rb u ch  fü r Schweizerische 

Geschichte, B d . 43.
— , D ie  B eziehungen  der R eichsstad t R o ttw eil zur Schw eiz. Jah rb u ch  fü r 

Schw eizerische Geschichte, B d . 37.
C am p ell, R ätische Geschichte. A rchiv fü r  G rau b ü n d en  I.
D ie n e r  E ., G enealogisches H andbuch der Schw eiz.
D ieb o ld e r P . ,  H a rtm a n n  III. von W e rd e n b e rg -S a rg a n s  zu V aduz. Jah rb u ch  

d. H istorischen V e re in s  fü r d a s  F ü rs ten tu m  L iechtenstein 1939.
D ie ra u e r  I . ,  C hronik der S ta d t  Zürich. Q u e lle n  z. S chw eizer Geschichte, B d . 18.
— , Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, B d . 1, G o th a  1887.
E hrenzeller, K loster und  S t .  G a lle n  im M itte la l te r .
H en g g e le r P . R u d o lf , P ro feßbuch  der B ened ik tin e rab te i S t .  G a lle n .
H istorisch-biographisches Lexikon der Schweiz.
H a rd eg g e r A ug ., D ie  C istercienserinnen  von M a g g e n a u . S t .  G a lle r  N e u ja h rs -  

b la t t  1893.
H olenstein  T h ., R echt, G ericht und wirtschaftliche V erhältn isse  in den S t .  G a l 

lischen S t i f t s la n d e n  und  im T oggenbu rg  beim  A u sg a n g  des M itte la l te r s .  
S t .  G a lle r  N e u ja h rs b la t t  1934.

H oppe le r N ob ., D ie  A n fän g e  des H a u ses  B a z . 61. Ja h re s b e r ic h t der H isto r.- 
a n tiq u a r . G esellschaft von G ra u b ü n d en  1908.

— , D a s  K o lleg ia l ss tift S t .  P e te r  in Em brach. M itte ilu n g e n  d. A ntiquarischen  
G esellschaft Zürich, B d . 29.

K lärn  I . ,  D ie  E n tstehung  der G rafschaft T ogg en b u rg . Zeitschrift fü r  Geschichte 
des O b e rrh e in s , N . F . ,  B d  51.

K opp, Geschichte der eigenössischen B ü n d e .
— , G esch ich tsb lätte r a u s  der Schw eiz, B d . 1 und 2.
— , Urkunden II.
K rü g e r E ., D ie  G ra fe n  von W erd en b e rg -H eilig en b erg  und W e rd e n b e rg -S a r

g a n s . S t .  G a lle r  M itte ilu n g e n , V d . 22, S t .  G a lle n  1887.
L ieb en au  H . v., G ra f  F ried rich  IV . T o d e s ta g . A nzeiger fü r Schweiz. G e 

schichte und A lte rtu m sk u n d e , 10. J a h r g . ,  1864.
M a y e r  G ., Geschichte des B is tu m s  C hur, I .z 1907.
M e y er v. K ro n a u  G ., S t .  G allische G eschichtsquellen, S t .  G a lle r  M itte ilu n g e n , 

V d . 18, S t .  G a lle n  1 881 : C h ris tian  K uchim eisters C a s u s  M o n a s t e r i i  
s a n c t i  G a l l i .  (Z itie r t :  K uchim eister.)

Mohr Th. v., Codex diplomaticus Rhaetorum. (Zit.: Mohr, Cod. dipl.)
M ünch , R egesten  der H a b sb u rg .
R äf, C hronik oder D enkw ürdigkeiten  der S ta d t  und  L andschaft S t .  G a lle n .
N e u ja h rs b la t t ,  S t .  G a lle r  1919.
R üscheler, G o tte sh ä u se r der Schw eiz.

13*



196 P a u l Diebolder

B reg er W ilh ., A u sz ü g e  a u s  den U rkunden d es vatikanischen A rchivs von 1325 
b is  1334. D ie  V e r trä g e  L u d w ig s  des B a y e rn  m it F ried rich  dem S chönen  
in  den J a h r e n  1325 und 1326. A b h an d lu n g e n  der histor. K lasse der k. 
B a y e r . A kadem ie d. W issensch., B d . 17.

P u p ik o fe r, Geschichte des T h u rg a u .
— , Geschichte der K irchengem einde W ä n g i.
R egesten  der B ischöfe von K onstanz, B d . 2.
N ie d e r K ., Röm ische Q u e lle n  Zur K o n stan zer B istum sgesch ich te , 1305 — 1378, 

In n sb ru c k  1908.
R ie g le t F ried rich , F ü rstenberg isches Urkundenbuch.
R in g h o lz  O d ilo , Geschichte des fürstlichen B en ed ik tin e rs tifte s  U. L . F r a u  von 

E insiedeln , B d . 1, E insiedeln  1904.
R itte rb u rg e n , D ie  Schw eiz in  ih ren , I I .
K ochholz, D ie  H om berger G a u g ra fe n , A rg o v ia  B d . 16.
R o th e n flu e  F r . ,  T o g g en b u rg e r C hronik, 1886.
— , Geschichte der L andschaft T og g en b u rg .
S ch e iw ile r A lo is , D a s  K loster G t. G a llen .
S ch e re r  G ., K le ine  T o g g en b u rg e r C hroniken, S t .  G a lle n  1874.
S ch n ü re r G ., Kirche und K u ltu r  im  M itte la l te r ,  B d . 3, P a d e rb o rn  1929.
S chm id , Geschichte von H ohenberg .
S ch u b ig er P .  A nselm , H einrich III. von B ra n d is ,  A b t von E insiedeln  und 

Bischof von K onstanz, F re ib u rg  1879.
T hom m en R .,  Urkunden zur S chw eizer Geschichte a u s  österreichischen A rchiven, 

B d . 1, B a se l.
T hurgau ische B e iträ g e  zu r va te rländ ischen  Geschichte, B d . 55 , 1915.
T hurgau ische Urkundenbuch, B d . 3 und  4 , F ra u e n fe ld .
T h u r g o v i a  S a c r a ,  h e rau sg eg e b en  von K . K uhn , F ra u e n fe ld  1869.
Urkundenbuch der S ta d t  und  L andschaft Zürich, B d . 10.
B ad ia n , D eutsche histor. S ch rift.
W a r tm a n n  H erm ., D a s  L ü tis b u rg e r  C opialbuch in S tu t tg a r t .  S t .  © a lle r  M i t 

te ilu n g en , B d . 25 , S t .  G a lle n  1894.
— •, D ie  G ra fe n  von T o g g en b u rg , S t .  G a lle r  N e u ja h rs b la t t  1865.
— , R ätische U rkunden, Q u e lle n  zur S chw eizer Geschichte, B d . 10, 1891.
— 7 Urkundenbuch der A btei S t .  G a lle n , B d e . 3 und 4.
W e g e lin  K ., Geschichte der L andschaft T o g g en b u rg , S t .  G a lle n  1830.
— , R egesten der B en ed ik tin e rab te i B f ä fe rs  und der L andschaft S a r g a n s ,  

C h u r 1850.
W o lfa r t  K ., Geschichte der S ta d t  L in d au .
W hß G . v ., A rchiv fü r S chw eizer Geschichte, B d . 2.
— , G ra s  W e rn e r von H om berg . M itte ilu n g e n  d. A n tiq u a r . G esellschaft Zürich, 

B d . 13, Zürich 1860.
Z e lle r-W e rd rn ü lle r , D ie  B rä m o n s tra te n se r A b te i N u te . M itte ilu n g e n  der A n ti

quarischen G esellschaft Zürich, B d . 24 , 1897.
— , Geschichte der H errschaft G rie ß en b e rg  im  T h u rg a u . Jah rb u ch  fü r Schw eiz. 

Geschichte, B d . 6.
Z ellw eger J oh. C asp ., Geschichte d es A ppenzellischen V olkes, B d . 1.
Z iß e lsb erg er, B ayerische Geschichte.
Z ö sm a ie r , P o litische  Geschichte V o ra r lb e rg s , Feldkirch.



197

Horbranz
E ine  f lu t -  und  siedlungsgeschichtliche Untersuchung

Von Dr. Benedikt B i l g e r i

Einleitung
E s  m a g  die m a ng e lha f te  Q u e l le n la g e  oder die v e r h ä l tn is 

m ä ß ige  A bgelegenheit  schuld sein, daß  die B esiedlungsgeschichte 
des L e ib lach ta les  b isher  so gu t  wie g a r  nicht bearbe ite t  w urde . 
Verschiedene Geschichtsschreiber e rw ähnen  Zwar in ihren  D a rs te l 
lungen  über  größere  R äum e, wie V o ra r lb e rg ,  d a s  A l lg ä u  oder 
den A rg e n g a u ,  verschiedentlich auch d a s  Leib lach ta l ,  ohne aber 
über  a llgemeine oder g a r  i r r ige  A n g a b e n  ein Stück h in a u s z u 
kommen.

S o  spricht Helbok (Geschichte V o r a r lb e r g s  1925, S .  14) ganz 
im G efo lge  Z ö s rn a i r s  (Z ur  ältesten vergleichenden Geschichts- und 
L an desk un de  T i r o l s  und  V o ra r lb e rg s ,  1903, III, 1) von der N ie 
derlassung einer Markgenossenschaft Zwischen Leiblachfluß  und 
B reg en z e r  Ach Zur Zeit Theoderichs, a u s  der sich später  d a s  G e 
richt H ofrieden  entwickelt habe. D ie se D ars te l lu ng  geht vollkom
m en  fehl: w ie zu Zeigen sein w ird , h and e l t  es  sich h ier weder um 
eine M arkgenossenschaft —  schon g a r  nicht von diesem U m fang  —  
noch um  die Zeit  Theoderichs. S chon  die w er tvo l len  A n deu tun gen  
V iktor E r n st s  (Z ur  B es iedlung  O berschw abens  in: Festschrift für  
Dietrich  S c h ä fe r  1915) konnten dies nahelegen . D a s  Leiblachtal  
h a t  eine andere  Besiedlungsgeschichte a l s  d a s  L a n d  um  B regenz  
oder g a r  d a s  R h e in ta l-  h ier,  vor der K lause  w a l te n  Z usam m e n 
häng e ,  die nach W esten  und  N o rd e n  und  in  andere  Zeiten weisen.

Um dies zu Zeigen und w en igstens  einige G ru n d f ra g e n  zu 
klären, sind die fo lgenden  Zeilen geschrieben. N eu e  Einsichten in 
solch längst  v e rgangene  und  spärlich erhellte Zeiten können heute 
nicht m ehr durch eine scheinbar geistvolle, oberflächliche Überschau, 
sondern n u r  in der D u rcha rbe i t  nicht zu großer  Gebiete gewonnen 
w erden . I n  diesem F a l l e  w urde  H örb ran z  gewählt-  m it  diesem 
kleinen, aber  wichtigsten Abschnitt w ird  auch d a s  ganze T a l  er
schließbar sein.
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D ie B ereinödung in Hörbranz
Nach dem O r t s r e p e r to r iu m  vom J a h r e  1910  h a t te  die G e 

m einde H ö rb ra n z  eine F läche von 873  H ektar  m it  2 5 2  H äu se rn  
und  1672  E inw o hn ern .  I m  J a h r e  1839  w a re n  es 1247  (D iözesan-  
schem atism us  von B r i xen), im J a h r e  1755  ( C a t a l o g u s  Perso- 
narum der Diözese K onstanz) 1294  E inw ohner .

H ö rb ran z  ist au f  G r u n d  seines gu ten  B o d e n s  und  der in d u 
striellen B e tä t i g u n g  die dichtest bevölkerte G em einde  des L e ib -  
lach ta les .  D e r  Ackerbau spielte neben der gu t  entwickelten V ie h 
zucht b is  in die neueste Zeit h e rau f  eine größere  N o l le  wie in 
den meisten O r t e n  V o r a r lb e r g s .  D ie  linke S e i t e  des Leiblach- 
ta l e s  ist eben entschieden besser wie die rechte, bayerische- links 
dehnt sich eine breite  S ch w em m la nd ebe ne  Zwischen F l u ß  und B e r g  
und d a s  M o r ä n e n la n d  nördlich davon  ist auch nicht wesentlich 
schlechter.

I n  H ö rb ra n z  verte ilen  sich die H ä u se r  au f  außerordentlich  
viele S ie d lu n g e n -  keine G em einde  V o r a r lb e r g s  h a t  au f  so kleinem 
R a u m e  eine größere  Z a h l  von W eile rn  und  E inzelhöfen. D a m i t  
scheidet sich H ö rb ran z  und  d a s  ganze Vorarlbergische Leiblachta l  
vom  altbesiedelten L a n d e  im S ü d e n  und  gehört zum großen  
W e i le r la n d e  O berschw aben , m it  dem es auch sonst sehr v ie les  
gemein  h a t .

D a s  O r tsv e rze ich n is  von 1910  zäh lt  folgende 32  S ie d lu n g e n  
m it  A n g a b e  der H ä u fe rzah l  au f :

Alberloch 4 , A m erika  4 , A m  S c h a t te n  1, Backenreute  23 , 
B e r g  2 8 ,  B r a n n t m a n n  2 , B ü h le n  2 , D ie z l in g s  11, Erlach  3, 
F ro n h o fe n  10, G e n fa l l  5 , G iggelste in  3 , H a lbens te in  2 , H e r re n 
m ühle  2, Hochreute 3 ,  H ö rb ran z  59 ,  Loch 4 ,  Leiblach 22, L e o n 
h a r d s  6, M a ih o f  1, Oberhochsteg 3, Schm elze 1, S t a r r e n m o o s  4, 
S ta u d a c h  2 , S t a u d e n h ä u s l  1, S te iner loch  1, S tö h r e n  1, S t r a u 
ßen  6, T o te n h a u s  1, Unterhochsteg 9 ,  W eidach 10, Ziegelbach 18.

D ie  F lu rk a r te  von H ö rb ra n z  zeigt durchwegs eine g ro ß r ä u 
mige Blockflu r  m it  ziemlich reg e lm äß igen  Umrissen. N u r  wenige 
F l u r e n  h aben  eine K le in te ilu ng ,  wie m a n  sie sonst in W e i le r 
gebieten findet. D ie  au ffä ll ige  R egelmäßigkeit gibt den e indeu
t igen  H in w e is  au f  eine spätere , künstliche U m form ung . D ie  S i e d 
lun ge n  h aben  also keine naturgew achsene  F l u r ,  sondern eine künst
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lich und  au f  e inm al gestaltete. D ie  ganze Flurgeschichte w ürde  
u n s  daher  fü r  im m er verborgen  bleiben, w enn  w ir  nichts von 
dieser U m gesta ltung  w üßten .

E s  ist die sogenannte  B e re in ö d u n g , a u s  den J a h r e n  um  1770, 
die auch h ier d a s  F lu rb i ld  gründlich v e rän d e r t  h a t .  Unter B er- 
einödung  versteht m a n  die Z usam m enlegung  der b is  dah in  zer
streut liegenden Grundstücke jedes A nw esen s  in möglichst wenige, 
geschlossene Komplexe. M i t  ihr w a r  auch die A uste i lung  der G e 
meinw eiden  verbunden. M a n  wollte la u te r  besondere, „ in  einem 
E in fa n g  en tha ltene  Höfe au f  ewig n im m er  zertrennlich constituirt 
h a b e n " .  D ie  B ere in öd un g  w urde  zuerst in O berschw aben  durch
geführt,  schon im 16. J a h r h u n d e r t  begonnen, im 17. und  18. viel 
w eiter  au sge deh n t .  I n  der Zeit M a r i a  T heres ias  und  J o s e p h s  II. 
griff die B e w e g u n g  auch nach V o ra r lb e rg  herüber,  stets betrieben 
von der N e g ie ru n g ,  die die W irtschaft  auch au f  dem L a n d e  m oder
nisieren und  er tragreicher gestalten wollte . D ie  ganze a l th e r 
gebrachte W irtschaftsweise  sollte m it  einem M a l e  verschwinden. 
D a s  p a ß te  den B a u e r n  a n f a n g s  sehr oft g a r  nicht. Auch in H ör-  
b ranz  w a r  m a n  im a llgem einen dagegen. D a s  beweist der Bericht 
des A m m a n n s  N o m b erg  (O b e ra m tsa k te n  329  im L andesarch iv ) ,  
der fo lgenderm aßen  la u te t :

„B e tre ffe n d en  G em aind en  in dem Gericht Hoffrieden wegen 
J h r o  M a y s t .  allerhöchste V e ro rd n u n g ,  daß  m a n  a llen  O r t e n  die 
s. v. B iechwayden ab tha i l len  oder dero G ü th e r  vereinöden sollen, 
weillen aber  ich G eo rg  W ilh e lm  N o hn berg  A m m a n a m b ts - B er- 
weser deren G em aind en  in dem Gericht H offrieden ansagen  lassen 
habe  w egen  dem Einöden , w eillen  aber sie G em aind en  gehalten  
h aben  und sie m ir  es w iderum en  h inderbracht haben , wie volgt, 
a l s  erstlichen in der P f a r r e y H erb ran z ,  a l s  d a s  D o r f f  H erb ranz , 
Ziegelbach, B a k h a re i te ,  F ron ho ffen ,  Leiblach, S t r a u ß e n ,  B e rg ,  
L en harz  und  D ie z l in g s ,  haben  sie bey m ir  angebracht, sie tönen 
e inm ah len  nicht w ohl einöden oder die S .  V . B iechwaiden v e r 
theilten, weillen sie kaine Viechwaiden haben  a l s  den Brach-Esch 
und Wan sie aber  die Viechwaiden vertheilten  miesten, so hotten  
sie g ah r  keine B iechwaidt mer, es fönte keiner mit Lieb m it dem
S .  V .  Viech auff seine Eckher treiben und Wan sie die G ie t te r  
ganz einöden miesten, so können sie niecht einm ahlen  der H a u s 
h a l tu n g  und dem S .  V .  Viech ein W asser yberkomen fönen; sie



200 Dr. Benedikt B ilgeri

M etten verohalben  d a s  w ohllöbl. O b e r a m b t ,  sie möchten selbsten 
den Augenschein e innähm en  lassen, so miesse es  siech dem allso 
befinden, weillen aber  die obgemölte D orffschafften  die m e r iste 
Esch linder e inander  h aben ,  Wahn aber  d a s  K a y l .  K önig l.  O b e r -  
a m b t  wohlte  haben , daß  a u ß  wenigisten  die D orffschafften  von 
e inander  den S .  V .  T r ieb  vereinöden w erden  sotten, so w ohlen  
sie ihnen es gefah len  lassen."

I m  Gem eindearch iv  H ö rb ra n z  befindet sich noch d a s  G r u n d 
buch der B e re in ö d u n g  alle r  O rtschaf ten  von H ö rb ran z  m it  A u s 
n ahm e  von Leiblach a u s  dem J a h r e  1772 .

I m  V o rw o r t  heiß t  e s :  „D e m na ch  ein Hochlöbliches, K a y se r 
lich K önigliches O b e r a m m b t  Zue B reg enz  au ß  B e felch seiner 
K ayser l .  K önig l.  M ä h s t ,  denen U n te r than en  disser Herschaft B r e 
genz Befelch a u fg e t ra g e n ,  d a s  sie ihre u n te re in a n d e r  ligende F e l 
der verwechslen und  künftighin E in ö d u n g sw e iß  gebrauchen sollen. 
Also habe  ich die G em eind ten ,  a l s  D i e ß ling , B e r g ,  L e r n h a r d ts ,  
H erbran tz , Backenreithen, Ziegelbach, F ro n h o fe n  und  S t ra u s s e n  
dissen A u f t r a g  bew erkste l l iget  und  ist der A n fa n g  den 26. J u l i  
1771 d a s  E n d t  aber  den letsten O c to b r i s  diß lau fenden  J a h r s  
gemacht w orden , und Zwar ist die A bmessung und  A u ß th e i l lu n g  
durch H e r rn  G e b h a rd t  G se ll  von B rüm enschw eil le r  Hochgräffl . 
M o n t f o r t .  U n te r than  m it  Zuezug B ened ic t  M ü lz  von U nterr iedt  
bey Heimenkirch, h ießiger  U n te r than  geschehen: die Abschätzung 
des F e l d t s  aber  ist durch H e r rn  Jo se p h  F e ß le r  von  M e l la z ,  S i m -  
m erberg . Geschworenen und  H . M a t h i a s  R eichardt von H erb ran z  
H ofried t.  G e s c h w o r n e n  m it  Zuezug von jeder G em eind t  zweyer 
M ä n n e r  vorgenom m en  und  t a r i e r t  w orden  und  ist a l le s  nach 
besten Wissen und  Gewissen abgemessen und  abgeschätzt w orden , 
einen jeden seinen B e t r a g  des F e l d t s  w ider  zuegetheilt ,  wie 
solches in dissen G r u n d b u c h  klar zue ersehen ist." Anschließend 
bestä t ig t  der Feldm esser G sell  die Ü bereinstim m ung des G r u n d 
buchs m it  seinen „ R a p p u la re n " .

E s  w ä re  falsch, anzunehm en , die B e re in ö d u n g  habe wirkliche 
E inödhöfe gebildet. E s  gab im G em eindegebie t  H ö rb ran z  im 
J a h r e  181 2  noch im m er über  130 0  einzelne Befitzparzellen bei 
nahezu 2 0 0  H äu se rn .  M a n c h e r  H of h a t te  auch d a m a ls  noch 10 
und  m ehr B es tand te ile .  S o  konnte es sich n u r  um  möglichste V e r 
einfachung h and e ln .  D a s  w a r  bei soviel Besitzern schwer genug.
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J e w e i l s  w u rde  ein g roßer Kom plex  gebildet, neben dem andere  
Stücke u n v e rä n d e r t  blieben. M eis t  setzte er sich ausschließlich a u s  
Ackerland Zusammen. D a z u  noch W iesen. G ä r te n  gab es ohne
h in  nicht viel und  die blieben, wie sie w are n .  S o n s t  h ä t te n  viel 
m ehr  H ä u se r  abgebrochen w erden  müssen, a l s  wirklich der F a l l  w ar .

J e d e s  einzelne S tück w urde  abgeschätzt- von der S u m m e  w urde  
„w egen  der neh vorkomenden W eg  und  S t r a ß e n  undB restirung 
der Uncösten von jeden G u ld e n  1 K reuzer"  abgezogen. D ie  zu
gemessene E inöde h a t te  d a n n  den W e r t  der verbleibenden S u m m e ,  
natürlich  nicht dieselbe G rö ße .  S o  bekam S e b a s t i a n  Schlachter 
von D iez l in g s  fü r  seine 5 8 5 9  N u te n  5 65 0 ,  A n d r e a s  K o h lh aub t  
von B e r g  bekam für  seine 2041 N u te n  1618 , Heinrich Schne ll  
von L e o n h a rd s  fü r  2 1 8 2  N u te n  1 872 ,  F r a n z  R auch von H ö r -  
b ranz  fü r  3095  N u te n  2 90 6 ,  A n d r e a s  H u e t te r  von B ackenreute 
fü r  2 5 7 9  N u te n  231 4  (600  N u te n  gaben  ein J uchart zu 55 ,7  A r) .

L ehen  und  E igen gu t  w urden  g e trenn t  behande lt .  W e n n  ein 
B a u e r  neben L ehen  auch eigene G ü te r  besaß, bekam er 2 E in 
öden. S o  G eo rg  W u n d  von H örb ran z ,  der fü r  seine S t i f t - L i n -  
d a u ischen L ehen  von 6392  N u te n  eine E inöde  von 6235  N u te n  
em pfing- fü r  seine eigenen 1182  N u te n  erhielt  er eine E inöde 
von 128 2  N u te n .  D ie  beiden stießen nicht an e inander .  Auch die 
in H ö rb ran z  so häuf igen  zehentfreien F e ld e r  m u ß ten  ge trenn t  zu
geteilt  w erden . S o  bekam der genan n te  G eo rg  W u n d  fü r  seine 
2 zehentfre ien Äcker im A u s m a ß e  von 240  N u te n  ein einheit
liches Stück von 2 82  N u te n ,  anstoßend an  ihn selbst.

D ie  B ere in ö d u n g  erstreckte sich auch au f  die G ü te r  der A u s 
w ä r t ig e n .  D a  diese b is  dahin  dem W eide tr iebe  der jeweiligen 
O rtschaf t  u n te r la g e n ,  w a re n  sie nicht volles  E igen tum . S i e  w u r 
den es erst durch die B e re in ö d u n g , die alle beengenden Fesseln 
beseitigen wollte. S o  w urde  zugunsten der O rtschaf t ,  „G em einde"  
sagte m a n  d a m a ls ,  jew eils  ein F ü n f te l  abgezogen. Jo sep h  M ä g e r le  
a u s  der R eisachmühle ha t te  zu D ie z l in g s  Acker und W iese, 2109  
N u te n .  D a v o n  w urde  ein F ü n f te l  abgezogen, blieben 1687. A l s  
G e g e n w e r t  bekam er einen geschlossenen Kom plex  Wiese von 3404  
N u te n .  Schon  diese M e ß a r b e i t  w a r  kompliziert genug. D a z u  
m u ß te  eine ganze A n zah l  neuer  W ege  geschaffen werden. M a n  
strebte ja  durchgängig  die Abschaffung der a l ten  Wegrechte an ,  
w a s  freilich nicht im m er erreicht w erden  konnte.
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E ine  R e ih e  von V orkehrungen  fü r  den künftigen W ir ts c h a f ts 
betrieb  m u ß te  im E inv e rne hm e n  m it  den Gem eindegenossen v e r 
e in b a r t  w erden .

A l le s  in a l lem  w a r  es eine ungeheu re  U m w älzung . M i t  dem 
J a h r e  1771 endete fü r  den L a n d b a u  in H ö rb ran z  d a s  M i t t e l a l t e r  
u n d  es b egan n  die m oderne  Zeit.

W ie  sah es nun  vor dem J a h r e  1771 a u s ?  F ü r  den W eg  in 
die fernere  V e rg a n g e n h e i t  zurück, ist der Zus tand  in diesem J a h r e  
der notw endige  A u s g a n g s p u n k t .

D ie Flur vor der Bereinödung
D a s  hervorstechendste M e rk m a l  der a l ten  F l u r  ist ihre u n 

geheure  Z e rsp l i t te rung .  S i e  w a r  ja der H a u p tg ru n d  fü r  d a s  E i n 
öden. W ie  stark sie sich in den F lu r e n  der d a m a l s  e tw a  20  S i e d 
lun ge n  von H ö rb ran z  bem erkbar machte, erhellt a u s  dem G r u n d 
buch der B e re in ö d u n g . D a  überg ib t  J o h a n n  G eo rg  H u e t te r  von 
B e r g  der B e re in ö d u n g  16 P a r z e l le n  im A u s m a ß  von 257 5  N u te n ,  
J o h a n n  Gorbach von B e r g  23 P a r z e l l e n  im A u s m a ß  von 4805  
N u te n .  J o h a n n  R eichardt von L e o n h a rd s  „v er las t"  12 Stücke 
m it  3831  N u te n ,  S e b a s t i a n  Schlachter  von D ie z l in g s  24  Stücke 
m it  585 9  N u te n .  Jo se p h  S t e u r e r ,  H ö rb ra n z ,  b r in g t  18 (4197  
N u te n ) ,  J a k o b  H a l tm a y e r  von H örb ran z  17 (35 16  N u te n )  e in 
zelne Äcker und  W iesen . Auch bei den ande rn  S ie d lu n g e n  ist es  
nicht a n d e rs .  M ichae l  Schlachter  von B ackenreute b r in g t  13 
(30 15  N u te n ) ,  J o h a n n e s  F e ß le r  von dort 7 (12 44  N u te n )  P a r 
zellen. V o n  Jo se p h  G orbach, Ziegelbach, kommen 13 Stücke (7387  
N u te n ) ;  es  ist ein M e h r e r a u e r  L ehen  und  daher  geschlossener. 
V o n  J o h a n n  G eorg  A lb e r ,  S t r a u ß e n ,  kommen 7 Stücke m it  1070  
N u te n .

D a b e i  h a t  aber  jeder der B e te i l ig te n  neben diesen G rü n d e n  
noch eine A n zah l  von G ä r te n  und W iesen , die ü b e rh a u p t  nicht zur 
B e re in ö d u n g  kamen.

W e n n  m a n  d a s  Überlegt, kommt m a n  zum S c h lu ß ,  daß  durch 
die B e re in ö d u n g  w eit über 2 00 0  P a rz e l l e n  verschwunden sind.

D a s  D u rche in an der  der G e m e n g la g e  w a r  also denkbar groß. 
Um da wirtschaften  zu können, bedurf te  es  einer Unzahl von Über
fah rts rech ten  und  d a rüb e r  h in a u s  allgemeinverbindlicher R ege- 
lung  der A rbei t .
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D iese s  D urche inander  bestand nun  aber  nicht b loß Zwischen 
Besitzern desselben W ei le rs .  N e in ,  da w a re n  die G ü te r  von 3, 4 
oder sogar  m ehr W eile rn  in buntester G em eng lag e .  G e ra d e  hierin  
bestand eine H a u p ta rb e i t  der Feldm esser von 1 771 ,  die F lu r e n  
der W eile r  endgült ig  voneinander  zu t rennen .

G e b h a rd  K ing  von B ackenreute em pfing eine E inöde  von 3725  
N u te n .  D a v o n  stam m ten  n u r  118 von ihm selbst. 667  N u te n  
kamen von drei anderen  Besitzern a u s  B ackenreute, aber  a l le s  
übrige , also rund  300 0  N u te n ,  w a r  vorher  Besitz von A u s w ä r 
t igen! E s  w are n  d a s  3 F ro n h o fe r ,  der P f a r r e r  und  7 H örbranzer .

N ik o la u s  R ohner von Ziegelbach bekam eine E inöde von 2597  
N u te n .  D a v o n  w a r  ein Acker von 4 18  N u te n  schon vorher  sein 
gewesen. 803 N u te n  s tam m ten  von einem Ziegelbacher, a l le s  
Übrige w iederum  von A u s w ä r t ig e n !  3 F ro n h o fe r  und  2 H ö r 
b ra nze r  w a re n  das .

A n d r e a s  S ch lach ters  E inöde in F ro n h o fe n  w a r  578 6  N u te n  
groß. N u r  1200  N u te n  w urden  a u s  seinem eigenen Besitz dazu 
verw endet. N u r  ein einziger andere r  F ro n h o fe r  steuerte die K le i 
nigkeit von 79 N u te n  bei. D e r  G ro ß te i l  s tam m te a u s  Backen- 
reu te r  Besitz: nicht w en iger  wie 11 B a u e r n  a u s  Backenreute gaben 
zu dieser E inöde G ru n d  ab. D a z u  gesellten sich noch 2 Ziegel
bacher, 2 S t r a u ß e r ,  ein Leiblacher und ein Weidacher!

D ie  E inöde  des E m a n u e l  Nasch von D ie z l in g s  w a r  9800  
N u te n  groß  und  setzte sich a u s  nicht w en iger  wie 64  Besitzstücken 
zusam m en. 2 0 0 0  N u te n  kamen von Nasch selbst- 6 D iez linger  
gaben  ihr T e i l  dazu. A b er  d a s  ta te n  auch noch 13 B e rg e r ,  einer 
a u s  dem Loch, 3 vom L e o n h a rd s  und einer a u s  H örbranz .

Dieselbe G em en g lag e  des Besitzers m ehrere r  W ei le r  geht auch 
a u s  den Urkunden hervor. D ie  Urkunden beweisen aber  auch u n 
unterbrochene Besitzübergänge von einem W eile r  zum andern .

S o  verkauft (157 , 54  Hds. L dg . B regenz )  Jo s e f  S t a d l e r  von 
F ro n h o fe n  am  24. J u l i  1691 dem K a r l  Höffle in  zum D iez l ings  
„a in h a lb  J uchart Ackher in E r le n feld t" .

A m  24. A ugust  1768  (90, 323  ^  verkauft J o h a n n  F e ß le r  
von B ackenreute dem G eorg  W ilhe lm  R ohmberg in F ron ho fen  
^  J uchart Acker au f  „K re iza  B öldt."

A m  8. M a i  1763  (90 , 86) verkauft J o h a n n  J a k o b  Greising
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Von B e r g  dem Heinrich S chne ll  von L e o n h a rd s  ein V ie r te l  Acker 
„au fs  B e r g e r  G ru e b e n "  gelegen.

A m  31 . A ugust  1691 (15 7 ,  57) verkauft  B e r n h a r d  K o lh a u b t  
von B e r g  dem K a r l  H offten  zum D ie z l in g s  ein Stück im M o o s  
g enan n t .

M ichel S chm iedt  von B ackenreute verkauft  (90 , 197) am  
22. J u l i  1765  dem J o h a n n  J a k o b  Gorbach  Zu Ziegelbach ein h a l 
bes  J uchart Acker im E hrla fe ld .

A m  31. M a i  1765  vertauschen G eo rg  A d a m  F e i r le  zu H ö r -  
b r a n z und  Lorenz  S u t t e r  von Backereute Äcker (90 , 189).

Schon  J a h r h u n d e r t e  f rüh e r  h aben  die g roßen  a u s w ä r t ig e n  
G ru n d h e r re n  durch ihre B e le h n u n g e n  ununterb rochen  Besitzüber- 
gäng e  von W eile r  zu W ei le r  verursacht oder m indes tens  bestätigt.

1535  (Lehenbuch d. K los te rs  L in d a u  2 6 , 3 6  S t a a t s a r c h iv  N e u 
b u rg  a. D .)  bekommt S t e ffan  F ä ß l e r  von F ackenreute „ H u ß  und  
Hoff  f a m p t  a iner  B u n d  zu Ziegelbach" a l s  Lehen .

1538  (ebendort ,  43)  e rh ä l t  J ö r g  S u t e r  von Backenreute  a l s  
L ehen  einen Acker au f  dem Eschlin zu Backenreute  und  einen 
Acker au f  dem K re u zach, die an  ihn a u s  S t e f f a n  B r u d e r s  H of 
Zu Ziegelbach gekommen sind.

1536  (ebendort ,  30) eröffnet J a k o b  H a g e n  von F ro n h o fe n ,  
„w ie er innhe tte  ettliche G ü t te r  zu L u b lach " ,  einen Acker im 
Alberloch, einen au f  dem Unterfeld, einen au f  dem O b erfe ld ,  
„L eh en  uß  den H öffen  zu Lüblach  kom en".

1473  (Lehenbuch, 57 ,  235)  h a t  D h a ß  B e r t sch „Zern S t r u ß e n "  
von J o s  W o lf fe r t sp e rg e r  zu Ziegelbach L e h e n g ü te r  gekauft, d a r 
u n te r  einen Acker „uff S u ß en rü t i"  und  einen „uff  Crützach".

153 6  (Lehenbuch 26 ,  42)  eröffnet B ro fy  H a i t in g e r  von B e r g ,  
„w ie  er in hette  diß nachfolgende G ü t te r ,  die er von T h ero n im u s  
Nun komen uß  den H offen zu G wigken erkaufst h e t t . . . "  D a r u n t e r  
sind Äcker am  O b e rfe ld ,  ein Stück Holz „Zum D ietzlis uff dem 
H o rn "  und  fein T e i l  im R agelftein.

I m  selben J a h r e  (26 , 42) h a t  W a l p u r g a  K opfin  von B e r g  
G ü te r  „ in  den Hoff Zum D i e ß l i s  gehörend" erw orben  und  w ird  
dam it  belehnt.

K a n n  n u n  au f  G ru n d  dieser urkundlichen A n g a b e n  ein vo l l
kommen uferloses D urche in an der  der Besitzungen a l le r  20  S i e d 
lun ge n  an gen om m en  w erden?  D a s  ist ausgeschlossen. D ie  G e -
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m e ng tage  geht b is  zu einer, freilich nicht leicht Zu erm itte lnden  
G renze.

Z um  ersten gibt es auch noch im J a h r e  1771 B a u e r n  in  H ö r-  
b ranz , deren E inöden  n u r  a u s  Besitz des eigenen W e i le r s  be
stehen. S i e  sind Zwar in der M in d e rz a h l .  A b er  es  gab doch Z. B .  
in B e r g  noch 12 von 29. I n  F ro n h o fe n  w a re n  es noch 7 von 12, 
in Ziegelbach 3 von 11, in H ö rbranz  7 von 25 , in B ackenreute 
6 von 21 ,  in D ie z l in g s  3 von 11, in L e o n h a rd s  n iem and  von 5, 
in S t r a u ß e n  und  Zubehör 6 von 14.

Z u m  Z w eiten  lau fen  die Vesitzbeziehungen nicht zwischen allen  
W ei le rn ,  sondern es  sind im m er n u r  ein p a a r ,  die zusam m en
gehören.

I n  F ro n h o fe n  ist der fremde Besitz, der in den E inöden  a u f 
g egangen  ist, w eit  überw iegend  von B ackenreute. I n  Ziegelbach 
sind es F ro n h o fe n ,  Backenreute und  H ö rb ran z ,  die B o d e n  a b 
geben. I n  D ie z l in g s  ist B e r g  w e i t a u s  voran .

B i s  au f  verschwindende A u s n a h m e n  sind n u r  u n m it te lb a r  a n 
grenzende W eile r  beteiligt. Leiblach und B e r g  h aben  z. V .  nichts 
m ite in and er  zu tun ,  ebensowenig Ziegelbach und  D iez l ings .  E n t 
sprechend der L a g e  gab es zwei B ez iehungsw eise ,  einen größeren  
und  einen kleineren, die beide durch die P a rz e l le  H örb ran z  ver
bunden  w urden .  D e r  größere  u m faß te  so ziemlich a l le s  zwischen 
Leiblach und  H ö rb ran z ,  der kleinere a lle  O r t e  nördlich von H ö r 
b ranz ,  wobei noch G w ig g en ,  Koo und  R eisach in der heu tigen  G e 
meinde H ohenw eiler  in B e trac h t  kommen.

A u s  beiden eben festgestellten Tatsachen  erg ib t  sich also fo l
gendes :  J e d e r  W ei le r  h a t te  seine eigene F l u r ,  trotz frem der B e 
sitzer. D ie  G e m e n g la g e  w a r  m ehrseitig , aber  nicht allseitig.

W ie  entstand diese beschränkte G e m e n g la g e ?  I s t  sie ein E r 
gebn is  von K a u f  und  Tausch durch J a h r h u n d e r t e  a lle in  oder geht 
sie t iefer, b is  in  die B es ied lungszeit  h in a b ?  Um eine A n tw o r t  
geben zu können, müssen die a l ten  F lu r e n  noch viel n äh e r  be
stimmt w erden . Z ersp l i t te rung ,  beschränkte G em eng lag e  und E ig e n 
ständigkeit der W ei le r  machen davon noch lan ge  kein G esam tb ild .

E s  hand e l t  sich nicht bloß d a ru m , festzustellen, wie w eit die 
Besitzrechte der einzelnen W ei le r  gehen, sondern viel m ehr noch 
um  den U m fang  der Rechte des Einzelnen  an  seinem B o den .  D a s
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M i t t e l a l t e r  machte da große , der heutigen  Zeit nicht m ehr  v e r 
ständliche Unterschiede.

E s  gab L a n d  —  a n d e rs w o  wie auch in H ö rb ran z  — , d a s  
gehörte unbeschränkt dem einzelnen Besitzer zu. E r  konnte au f  
ihm tun  und lassen, w a s  er w ollte  —  B ä u m e  p flanzen  oder N eb en ,  
eine W iese einrichten oder einen Acker. Z um  Zeichen des vollen 
Besitzrechtes ha t te  d ies L a n d  den bleibenden Z a u n .  M a n  n a n n te  
es  E hehäste  oder E häfte .

D a n n  gab  es aber  noch L a n d ,  d a s  u n te r la g  der W ir tsch a f ts 
o rdnung  der G esam th e i t ,  dem F lu rz w a n g .  E s  w a r  Ackerland, 
aber  es  durfte  n u r  d a s  gepflanzt w erden , w a s  nach dem K r e i s 
lau f  der D re ife lderw irtschaft  fü r  alle A nbaugenossen  verbindlich 
w a r .  S a a t -  und  E rn te te rm in  w a re n  festgesetzt- nach der E rn te  
w u rde  dieser B o d e n  wieder vo l les  E ig e n tu m  der G esam th e i t ,  denn 
sie trieb die gem einsam e V iehherde  auf . Z a u n  gab es  da keinen —  
m indes tens  keinen festen — , er m u ß te  ja  zur rechten Zeit en tfern t  
w erden  können. S o  w a r  d a s  Ackerland n u r  ein p a a r  M o n a t e  im 
vollen B e sitzrecht des B a u e r n ,  ganz a n d e r s  wie die E häfte .  M a n  
n a n n te  es Esch oder F e ld g u t .

D iese  zwei A r te n  G u t  sind trotz mancher Ü bergänge  so a l t ,  
daß  m a n  in der W ir tscha f ts -  w ie in der Siedlungsgeschichte  nicht 
d a rü b e r  h inwegsehen kann. M erkw ürd igerw eise  geschieht d a s  trotz
dem noch im m er. W a ld  und  W eide sind nicht so wichtig wie Esch 
und  E hä fte .

J e d e  S ie d lu n g  m u ß te  drei Esche haben :  Winteresch ( — K o rn -  
esch), Som m eresch  ( — Haberesch) und  Brachesch. Alle J a h r e  wech
selte der A n b a u ,  a u s  dem Winteresch w u rde  d a s  Som m eresch  
usw. D a ß  d a s  auch in H ö rb ran z  nicht a n d e r s  w a r ,  beweisen die 
Urkunden.

D e r  G ro ß te i l  der F l u r  w a r  Eschseld. J e d e r  Esch m u ß te  n o r 
m a le rw eise  im E r t r a g  den an dern  zwei u ng e fäh r  entsprechen, da 
m a n  doch alljährlich u ng e fäh r  die gleichen E rn te n  erzielen wollte . 
J e d e r  Esch h a t te  einen Z a u n ,  um  d a s  V ieh  oder W ild  abzuhalten .  
D ie  Z u g ä n g e  bildeten  T ore .  D a  die W ege  inn erh a lb  e ines Esches 
nahezu fehlten und  die meisten Besitzer au f  U berfahrts rechte  a n 
gewiesen w a re n ,  versteht m a n  die N otw end igkeit  eines geregelten  
A n b a u s .
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A ll d a s  g il t  auch für  H ö rbranz ,  freilich m it gewissen B eson der
heiten, die hauptsächlich durch die V ie lzah l  der S ie d lu n g e n  en t
standen.

D a  gab es au f  einer F läche, die im R hein ta l  einem einzigen 
D o rfe  gehört, gleich etliche Dutzend Esche. F ü r  jeden W eiler  
konnte m a n  von vornherein  m it dreien rechnen. D r u m  verkauft 
z. V .  F r a n z  B iechele zum D iez l in gs  am  14. A p r i l  1765  (Hds. 
L a n d g .  B re g .  90 , 180) „ H a u s ,  S t a d e l ,  E hehaf tg ie ther ,  W iesen, 
Akhervöldt in a l len  drey Eschen".

E in  Eschzaun w ird  im J a h r e  1538  e rw ähn t.  D a m a l s  stößt 
ein Acker au f  dem „Ereutzach" an  den „Ereutzachhag" (Lehenbuch 
des K los te rs  L in d a u  26 , 4 3 b ) .  E in  andere r  im J a h r e  1700  ( O . A .  
159 , 2 03 ) :  „ . . . acker auf  Zehrw isen, s t o s t . . .  an  G ru e b e n h a g ."

V o n  einem T o r  spricht die Urkunde vom 27. J u l i  1767  (90, 
269).  D a m a l s  verkauft J o h a n n  Achberger von V e rg  ein Stückle 
E ha ftg ie t le  in der In z in e ,  auf  dem die P f l ich t  l iegt, „ d a s  T o r  
auff d a s  G ru e b e n f eldt" zu erhalten .

W ä r e  eine F lu rk a r te  von H ö rbranz  a u s  der Zeit vor der Ber-einödung
 v orhanden ,  so könnte m a n  schon beim ersten Blick die 

Eschäcker von den E h ä ften unterscheiden. D ie  Äcker w a re n  der 
Bequemlichkeit beim P f lü g e n  entsprechend erheblich lä n g e r  wie 
breit. D ie  E h ä f ten, die ja  auch anderen  K u l tu re n  vorbehalten  
w a re n ,  h a t te n  eine w eit p lum pere ,  un reg e lm äß ige  F o r m .  Auch 
bei T e i lun gen  blieb dies B i ld  erha l ten ,  da m a n  die Äcker m ög
lichst der L ä n g e  nach teilte, die E häs ten  jedoch nicht.

A u s  der Zehentbeschreibung von H örb ran z  vorn J a h r e  1731 
( M e h r e r a u e r  Archiv 134) geht d a s  deutlich hervor.

I m  Esch Erlach w a r  d a m a ls  ( S .  1) ein Acker 31 S t a n g e n  
(zu 15 Werkschuh) 4 Schuh  la n g ,  2  S t a n g e n  14 Schuh  breit.

E in  an de re r  ebendort ( S .  2) w a r  33 S t a n g e n  8 Schuh  lan g ,  
in der B re i te  gegen H örb ran z  4 S t a n g e n  7 S ch uh ,  gegen B r e 
genz 4 S t a n g e n  6 S chuh . W iede r  ein andere r  ( S .  2) 29 S t a n 
gen 7 Schuh  l a n g ,  b re it  gegen H örb ran z  8 S t a n g e n  3 S chuh , 
gegen B reg enz  7 S t a n g e n  2 Schuh .

D e r  Acker des M a t h .  W u n d  von H ö rbranz ,  auch in diesem 
Esch, w a r  sogar 43 S t a n g e n  8 Schuh  lan g  (mehr a l s  2 00  M e te r )  
und  gegen B reg enz  zu n u r  4 S t a n g e n  7 S chuh , in der M i t t e
4 S t a n g e n  12, gegen H örb ran z  5 S t a n g e n  6 Schuh  breit.
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3 n  an b e te n  Eschen erg ibt  sich d a s  gleiche B i ld .  S o  im Esch 
S te inen loch  ( S .  6) ein Acker 21 S t a n g e n  la n g ,  gegen L e u te n 
hofen 7 , gegen B re g e n z  5 S t a n g e n  6 Schuh  breit.  I m  H ö r -  
b ranzerfe ld  ( S .  11) „gegen  der B a u s t r a ß  und  zum L e o n h a r d t s "  
befand  sich ein Acker, 27 S t a n g e n  14 Schuh  la n g ,  der B re i t e  nach 
zu unterst  3 S t a n g e n  14 S c h u h ,  in der M i t t e  3 S t a n g e n  10 
S ch uh ,  oben 4 S t a n g e n  4 S chuh . O d e r  im oberen Leiblacher
feld ( S .  21) ein Acker 21 S t a n g e n  2  S chuh  la n g ,  oben 3 S t a n 
gen 8 S ch uh ,  in der M i t t e  3 S t a n g e n  13 S ch uh ,  u n ten  3 S t a n 
gen 1 S chuh  breit.

D e r le i  B eisp ie le  könnten noch genug  a n g e fü h r t  werden.
A n d e r s  die E h ä ften. D ie  w erden  oft ü b e rh a u p t  nicht a b 

gemessen: „w eilen  es  m it  Z a u n  um bsang en ,  n it  abgemessen w o r 
den."  O d e r  die A u s m a ß e  sind ganz an d e rs .

„ H in d e rm  D örssle  W ydach besindt sich ein Stuck E he haf t  
G u e th ,  dessen I n h a b e r  J a c o b  A lb e r  im S t a r e n m o o ß . . .  h a l te t  im 
M e ß  der B r a i t h e  nach vom  M ü h le g r a b e n  a m  m it t le ren  H a a g  he r -  
au ff  2 0  S t a n g e n  3 Schuech, in der M i t t e  23 S t a n g e n ,  an  dem 
ä u ßere n  W ydacher  H a a g  h e ra u f f  20 S t a n g e n  3 Schuech, zwerchs 
oder der L ä n g e  nach von dem W ydacher  b is  zu dem m it t le ren  
H a g  25  S t a n g e n . "

B e i  G iggelste in  ( S .  27) „besindt sich ein Stuck E he haf t  G u e th  
. . . h a l t e t  im M e ß  der L ä n g e  nach 19 S t a n g e n  13 Schuech, in 
der B r a i th e  von dem oberen F e lsen  b is  aus den m it te te n  und  von 
dann en  aus den underen  jed esm a h l  14 S t a n g e n ,  von dem underen  
F e lsen  aber  13 S t a n g e n  11 S c h u e c h . . . "

O d e r  ( S .  11) „U nderhalb  gegen der Leiblach ist ein ans toßen 
des  E he ha f tg ue th  derm ah len  dem A n th o n i  G eser  in der N iesen-  
m ü h l in  g e h ö r ig . . .  h a l te t  im M e ß  der L ä n g e  nach 42  S t a n g e n ,  
in der B r a i th e  gegen B reg enz  33 S t a n g e n ,  in der zw ahten  gegen 
B re g e n z  15 S t a n g e n ,  in der dri ten  19 S t a n g e n  10 Schuech, in 
der letzten gegen Hochenwehler gleich a m  G a t t e r  21 S t a n g e n  
8 Schuech."

„Gleich enthalt) dem E rlachfe ld t  besindt sich ein Stückle E he -  
h aff tg ue th  d a s  M ö s l e  g e n a n n t ,  dessen I n h a b e r  M a is te r  M ichae l  
P f ä n n e r  W ü r th  zum H ö rb ran z  ist, . . . h a l t e t  im M e ß  der L ä n g e  
nach 13 S t a n g e n ,  in der B r a i t h e  gegen Hochenweiler 9 S t a n g e n
5 Schuech, gegen B re g e n z  6 S t a n g e n  8 Schuech."
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W ie  m a n  sieht, erreichen die E h ä f te n  h äu f ig e r  a l s  die Äcker 
eine besondere G röße .  D a s  kann nicht in der K u l tu r a r t ,  sondern 
n u r  historisch begründet  sein.

D ie  Äcker eines Esches liefen natürl ich  nicht a l le  in  einer 
R ich tung . D a h e r  m u ß ten  sie mehrfach quer  a u f  andere ,  au f  „ A n 
wandäcker" , stoßen. E in  A nwandacker gab  dem p flügenden  G e 
sp ann  „ R a d w e n d e " .  Äcker, die vom G es p a n n  noch betre ten  w u r 
den, h ießen Tretäcker. Auch gegenüber angrenzenden  E hä f te n  
h a t te  der Acker stets d a s  Vorrecht.

N achdem  n u n  e in igerm aßen  K la rh e i t  über d a s  in H örbranz  
allgem ein  herrschende Flurgesetz besteht, müssen die E inzelf lu ren  
nach Eschen und E hä f te n  n ä h e r  untersucht w erden . D a m i t  w ird  
erst der w a h re  A u s g a n g s p u n k t  fü r  die deutende Flurgefchichte 
gew onnen. D a s  geschieht durchwegs au f  G ru n d  der schriftlichen 
Ü berlieferung. D ie  F lu r n a m e n  sind seit der B ere in öd un g  zum 
T e i l  ganz verschwunden, sie w ü rden  aber  auch in ihrer G esam the i t  
ohne urkundliche A n g a b e n  nicht genügen . N u r  zum geringen  Teil  
s tam m en  sie a u s  der B es iedlungszeit .  J e d e s  Z e i ta l te r  h a t  neue 
g e p rä g t  und  a l te  vergessen.

L e i b l a c h
I n  den Urkunden finden sich die drei Esche L eiblachs  sehr oft. 

S i e  heißen  d a s  „ u n te re "  oder „ ä u ß e re "  Leiblacher F e ld  oder 
Unterfeld, d a s  O b e re  Leiblacher F e ld  oder O b erfe ld  und d a s  
B re i te n fe ld  oder „Leiblacher B re i tenbahnfe ld" .  3 m  wesentlichen 
haben  die Leiblacher n u r  in diesen drei Eschen Ackerbesitz. D a f ü r  
gibt es  besonders  a l te  B elege .

S o  h a t  J ö r g  M ü l l e r  im J a h r e  1536  (Lehenbuch des Klosters  
L in d a u  26  im  S ta a t s a r c h iv  N e u b u rg  a . D . )  in Lüblach H a u s  und 
Hos, „ i tem  uff dem obren F e ld  % I u c h a r t . . .  i tem uff dem undren  
F e ld  . . .  i tem 1 I u c h a r t  Acker im Alberloch uff  dem undren  F e ld ."  
D a n n  M a n n s m a d  Wyssen uff dem underen  F e ld  ob den 
M ü l in e n ,  stost an  die L a n d t s t r a u ß . . . "  O d e r  im selben J a h r e  
1536  (sol. 31 b) „u ff  dem undern  F e ld  1 I u c h a r t  Acker, stost an  
die L a n d t s t r a u s  und an  die S eew ise n  im Alberloch". 3 m  J a h r e  
1707  ( O A .  B reg enz  160 , 177) stößt der Kirchenacker „zu Under- 
f ronhoven"  an  d a s  „ O b e r  Leiblacher F e ld  und an  d a s  E reuz a -  
ve ld" .  I m  Schaffbuch vom J a h r e  1770  (91 , 66 Ldg . Bregenz)

14
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erscheinen „2 Stückle W ie sw a c h s  au f  den Leiblacher W iesen  bei 
dem Z iege lh au ß ,  stost d a s  erste Stückle an  den B re i t e n h a g ,  d a s  
ande r  an  d a s  Leiblacher B re i te n b a h n v e ld t" .  D e n  F lu r n a m e n  
L a ib lachbre ite  in der G em einde  R eutin  verzeichnet L u n g lm a h r  
(D ie  O r t s -  und  F lu r n a m e n  des A m ts g e r ic h ts -B e z irk e s  L in d a u  
in :  S ch rif ten  des V e re in s  f. Geschichte des B odensees u. seiner 
U m gebung, 1 89 8 ,  S .  70).

F r o n h o f e n
D ie  F ro n h o fe r  h a t te n  viel Besitz au f  beiden Leiblacher F e l 

dern (17 70  fast jeder), d a n n  auch im sogenann ten  „ O b e r n  Esch" 
( F lu r n a m e  Oberesch), fe rner  im Kreuzachfeld (5m a l) ,  im Erlach 
sowie „us Z iegelbach". E ine  solche A u s d e h n u n g  ist fü r  einen doch 
kleineren W eile r  wie F ro n h o fe n  sehr m erkw ürdig . F a s t  übe ra l l  
l iegt der F ro n h o fe r  Besitz im Bereich an de re r  W eiler .

I m  Verfachbuch (31) vom J a h r e  1719  stößt ein G u t  an  den 
„ F ro n h o f fn e r  oberen Esch". E s  ist d a s  also a l te r  Besitz. D ie  
anderen  zwei Esche sind schwer festzustellen. E s  w ird  eben keines 
m ehr  a l s  besonderes F ro n h o fe r  Esch bezeichnet. S iche r  liegt aber  
a l te r  Besitz im „gem einen  Osch Ziegelbach H erb ran z  Backenreithi 
im E rlach"  des J a h r e s  1731 (Hbf. M e h r e r a u  134),  obwohl der 
O r t  dabei nicht g e n a n n t  w ird .  F ro n h o fe n  h a t  im L a u fe  der Zeit 
m anches an  sich gebracht. E s  h a t  zw ar  eigene F l u r ,  es  lebt aber  
auch vom „g roßen  B ez ie h u n g sk re is "  (s. oben).

B a c k e n r e u t e
D ie  Backenreute r  h a t te n  ihren  Besitz im Kreuzachfeld, Eschle, 

E r l a c h , „ a u f  Ziegelbach" und  im oberen Leiblacher F e ld .  W a s  
ist da a l t ,  w a s  erw orben?

Backenreute  h a t  sicheren A n te i l  a m  „G e m ein en  Esch im E rlach"  
(s. oben). 1696  (159 ,  63) erscheint ein Acker im Eschleveld. 1761 
(90 , 11) d a s  „ B a n se ld ,  d a s  Eschle". N u r  ganz selten erscheint 
a l s  B a n n s e ld  der a n s  Eschle stoßende kleine Buacker, so 167 4 :  
„ B a c h feldt P a u ackh e r"  (U rbar  der Seekape l lenp f leg  51 , S t a d t 
archiv B regenz ) .  I m  Lehenbuch des K losters  L in d a u  vom  J a h r e  
1561 (64 , 75) stoßen Leiblacher G ü te r  an  d a s  „B ackenrü te r  
Krüzackerfeld".

M i t  diesen drei Eschen h a t  der O r t  eine a u s g e p rä g te  E ig e n 
ständigkeit.
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Z i e g e l b a c h
D ie  Äcker der Ziegelbacher lagen  au f  V i l le n ,  im Erlach, im 

Kreuzach oder „uf  Ziegelbach". A us  V i l le n  h a t te n  im J a h r e  1771 
11 L eu te  Besitz. D a s  ist also ein a l te r  Ziegelbacher Esch. D r u m  
heißt  es  in der Zehentbeschreibung 1731 (18) „Ziegelbacher 
B ü h l i fe ld t" .  E in  Zweiter Ziegelbacher Esch liegt im „G em einen  
Esch Ziegelbach, H erb ranz , B ackenreithi, E rlach"  vor. D a s  K reuz-  
achseld ist ein dri t ter  Esch (17 70 :  10 Besitzer) im Gegensatz zum 
genan n te n  Vackenreuter Kreuzachfeld (m it  17 Besitzern). S t a t t  
„ a u f  Ziegelbach" heißt es  auch „ a u f  Ziegelbacher F e ld "  (6 B e 
sitzer). E s  liegt am  „Z ieg e lg rab en " .

H ö r b r a n z
D e r  W ei le r  H ö rbranz ,  der der ganzen G em einde  seinen N a m e n  

gegeben h a t ,  besaß seine Äcker nach dem V ere inödungspro toko ll  
im E r l a c h , im S te inerloch , au f  V i l len  (7 Besitzer), an  der L e ib 
lach, mehrfach „bei den B in d e n ,  ob dem E re iß , beim Bildstock".

E in  F e ld  liegt wieder im „G e m einen  Esch" Erlach vor. D a n n  
w ird  in der Zehentbeschreibung d a s  „S ta inerlochbach  Esch" oder 
„Esch S ta in e r lo c h "  genann t .

D a z u  kommen aber  noch zwei F e ld e r ,  zusam m en meist „im 
H erb ran ze r  F e ld "  g enan n t .  1708  (160 ,  203) w ird  eine Wiese 
e rw ä h n t  „ in  dem äußeren  H erb ran ze r  V e ld t ,  welche d a s  dritte 
J a h r  a u ß l ig e t"  (Dreife lderw irtschaft!) .  1698  liegen 1 ^  V ierte l  
Acker „ im  ä u ß e rn  H ö rb ran ze r  V eld ,  welches an  der Leiblach 
l ieg t"  ( 1 5 9 ,1 1 2 ) .  1681 (1 5 6 ,1 9 3 )  liegt  ein Stück E hä f te  „underm  
L ie b h a rd ts ,  stost an  B rü e lach "  h e re in w ä r ts ,  dann  an  d a s  „hinder 
H erb ran ze r  B a n f e ld " .  E in  H a u s  m it G a r te n  in H ö rbranz  stößt 
1681 (H. u . O A .  1 5 6 ,1 9 0 )  an  d a s  „h inder  H erb ranzerfe ld" .  H in 
te re s  und  Ä u ß e re s  F e ld  sind demnach dasselbe.

1699  (159 ,  130) w ird  H I u c h a r t  Acker g en an n t  „ im obern 
H örb ran ze r  V eld ,  stoßt an  D e l le n b in d "  (F lu r n a m e  Ellenbünd!) .

L e o n h a r d s
Ähnlich wie bei H örb ran z  w ird  auch bei L e o n h a rd s  oft vom 

L e o n h a rd tfe r  F e ld ,  „ V e ld t  zum L e r n h a r t s "  gesprochen. D e r  B e 
sitz liegt  häuf ig  in G ru e b e n ,  im inneren wie im äußeren. D a z u  
t r i t t  d a s  H örb ran ze r  F e ld .

14*
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D a ß  es  ein eigenes L e o n h a rd s  gehöriges  G rubach  oder G r u 
ben gab , beweist die S t e l l e  im Verfachbuch zum  J a h r e  1725  
(1 2 8 ) :  „1 I u c h a r t  Acker in Lerrharzer G ruobach  ge legen ."  3 m  
J a h r e  169 6  (15 9 ,  54) stoßen H Acker im G ruobachveld  a n  d a s  
ä u ß e re  G ruebach , a n  L en har tse rfe ld .  I m  selben J a h r e  (1 5 9 ,  60) 
stößt Vi I u c h a r t  Acker „ im  inneren  G ruebach  a n  L en har tse rfe ld  
und  an  d a s  ä u ß e re  G ru eba ch" .  D a s  L e n h a r t se r  G rubach  ist d a s  
innere .

L e o n h a r d s  h a t  nach alledem nicht 3 eigene Esche.

B e r g
B e i  der B e re in ö d u n g  besaßen  die B e r g e r  vor  a l lem  Äcker im 

G ru b e n ,  d ann  im S treh le racke r ,  Niedtacker, W idenacker, S p i tz 
acker und an  der H ueb . D ie  gesam te F l u r  h ieß  B erg e r fe ld .

E in  oft bezeugtes  Esch ist d a s  B e r g e r  G ru e b e n .  1765  (90 , 
183) erscheint eine W iese „ in  der B e r g e r  G ru e b e n ,  stost a n  d a s  
G reb le ,  wo die Ekher und  die W ieß  von e inander  scheiden gegen 
D ie z l in g s ,  gegen L ech a rd ts  an  d a s  Lechadtser G ru e b e n " .  Ebenso 
1763  (9 0 ,8 6 )  „ au s  B e r g e r  G ru e b e n  gelegen, stoßt an  d a s  Lechen- 
ha rd tse r  G ru e b e n " .

D a n n  kommt auch ein Niedesch vor (186 ,  2 2 0 ) :  1 % V ie r te l  
Acker au f  dem Niedesch, stoßt an  d a s  N ied t tobe l  und  N iedho lz ."  
174 2  (16 1 ,  3 5 6 ) :  eine E hä f te  grenzt „gehn  B e r g  an  d a s  N ie d t -  
V a n f e ld " .

E in  w eiterer  Esch ist d a s  u n te re  F e ld  oder der un te re  Esch. 
I m  J a h r e  1699  (159 , 134) liegt  X  Acker im „u nd e ren  V eld  zu 
B e r g ,  stost an  W eidenbach".

D a s  Unterfeld heiß t  auch Henkeichenfeld. S o  171 0  ( 1 6 0 , 2 4 2 ) :  
„ im  U nterfeld t  bey denen Henckaichen. . . " ,  1693  (158 ,  7 26 ) :  „ a u f  
der B r a i t e  im  Henckaych V e ld ."  D e r  N a m e  e r inner t  an  die 1525  
Hingerichteten B a u e r n .

1731 (Zehentbeschreibung) liegt  ein G u t  „ u n te r  dem D o r f f  
B e r g  im U ntern  Esch au f  dem Spitzacker g e nan t ,  stoßt an  die 
B a h n fe ld t  H u e b " .  M i t  B a h n s e ld  H ueb  w ird  ein w eiterer  Esch 
bezeichnet. Ebenso m it  dem N a m e n  S t r e h l e r .  Nach  der Z ehen t
beschreibung ist d a s  ein kleiner Esch, der den B e r g e r n  gehört ,  a n 
stoßend „ a n  die B e r g e r  H u e b " .
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168 0  (156 , 239)  liegt ein Acker „%  I u c h a r t  im B erg e rve ld t  
au f  der W id e n " .

D i e z l i n g s
1771 besaßen die D iez l inger  ihre Äcker vor a l lem  in den F l u 

ren  G ru b e n ,  Widenacker, Holzacker und  a u f  O berfe ld .
3 m  G ru b e n  ist neben B e r g  (24 Besitzer) und  L e o n h a rd s  (8 

Besitzer) auch D iez l in gs  (8 Besitzer) stark vertre ten . 172 6  (V e r 
fachbuch 164  b) kommt ein V ier te l  in dem „D iez enh a im e r  G ru e -  
bach" vor.

1 75 0  (162 , 210) liegt ein Acker „ a u f  O b e r fe ld t  in  D iezling  
in  B a n n fe ld  gelegen". 1701 (160 ,  17) ^  I u c h a r t  Acker zu 
„ O b e ra fe ld  ob D iez l in g" .

D ie  Zehentbeschreibung vom J a h r e  1731 vermerkt (10 b) 
„ l in d e r  dem S ch loß  Quickhen und  d a z u g e h ö r ig e n  G ü e t te r  befindet 
sich ein g roßer  Esch oder F e ld t  in dem P f a r r e y  Hochenweyler 
D if t r ic t ,  O b e r fe ld t  genan t ,  s t o ß t . . .  gegen Bregentz . . .  ahn  die 
böse W hsen  nacher D iez l in gs  gehörig" .

1727  (Verfachbuch 209) erscheint d a s  sog. „S e ra w ie se n fe ld " .  
I n  den S e ra w ie s e n  h aben  1770  die D iez l inger  ziemlich viel Besitz.

S t r a u ß e n
F ü r  S t r a u ß e n  ergeben sich 3 Esche: d a s  F e ld  Utzareite, d a s  

Kreuzachfeld und  d a s  O b e re  Leiblacherfeld. 1771 h aben  ziemlich 
alle Höfe ihre  Äcker in diesen drei F lu re n -  andere  kommen 
kaum vor.

I n  den Urkunden heißt  es  h äu f ig  Utß areu tefeld  (heute Lutzen
reu te). S o  169 4  (158 ,  1 44 ):  „1 I u c h a r t  Acker au f  Uza R e i te  
im S t r a u f e r  V eld  gelegen."  1681 (15 6 ,  1 94 ):  „L uzenre ite  B a n -  
feld ."  1743  (161 , 4 48 ) :  „ a n  F uz en reu th i fe ld " ,  168 2  (156 , 163) 
K I u c h a r t  Acker au f  Uziriedt. 1771 heiß t  die F l u r  mehrfach Uzia- 
reithe. I m  J a h r e  1473  (Lehenbuch des K los ters  L in d a u  57 ,  235) 
„u f  S u tz e n rü t i " .

W e i d a c h
D ie  U m gebung W eidachs  fä ll t  gegenüber der vereinödeten 

Nachbarschaft  durch stärkere Z ersp l i t te rung  auf. D ie  Äcker liegen 
18 1 2  besonders im  M ühlacker,  B r ie l ,  Kreuzach, F u ß enreute , L e ib 
lacherfeld oder u m s  H a u s .
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N ach  den Urkunden ist d a s  ein a l te r  Zus tand . S o  besitzt ein 
B a u e r  a u s  W eidach im  J a h r e  1682  (15 6 ,  163) 3 V ie r te l  Acker 
im  Leiblacher F e ld ,  % I u c h a r t  Acker Creutzachfeld, % I u c h a r t  
Acker au f  Uziriedt. E in  an de re r  im J a h r e  1 75 0 :  3A  Acker auf  
„ F u e z a re i th i" ,  3A  au f  „L üeblacher  V e ld "  und  % I u c h a r t  au f  
„ K r ü z a " .  1692  (15 8 ,  15) besitzt ein W eidacher 1 Stück Ehehäste  
„ der  B r i e l l  under  dem S t r a u ß e n " ,  3 I u c h a r t  und  ein Stück 
E h ä f te  im M üllacker. B e id e  F lu r e n  fa l len  also fü r  die Esche nicht 
in B e trach t .

1695  (15 9 ,  13) w ird  ^  I u c h a r t  Acker „ im  ä u ß e rn  W eidacher 
V e ld "  g en an n t .  D e r  N a m e  w a r  nicht üblich, sonst m ü ß te  er h ä u 
figer vorkommen.

W eidach h a t  also keine eigenen Esche, sondern n u r  A n te i l  an  
der Leiblacher und  S t r a u ß e r  F l u r .

G e h n s a l l ,  S t a u d a c h ,  S t a a r e n m o o s
D ie  be ie inander  liegenden  G e h n fa l l ,  S ta u d a c h ,  S t a a r e n m o o s  

h a t te n  die Acker in Ziemlich denselben L a g e n  wie W eidach.
S o  ein Besitzer „ in  denen S t a u d e n "  im J a h r e  1743  (161 , 

4 4 8 ) :  % I u c h a r t  au f  F u zenreu th i ,  2  Äcker au f  B ü llen fe ld .  1738  
(16 1 ,  35 ) :  1 I u c h a r t  im oberen Leiblacher F e ld ,  dann  zw eim al 
% im Kreuzachfeld.

1 679  (15 6 ,  188) h a t  ein G e h e n fa l le r  1 I u c h a r t  au f  dem obe
ren  Leiblacher F e ld -  169 4  (15 8 ,  144) ein a n de re r  1 I u c h a r t  au f  
Creuzach, ebensoviel „ a u f  UZareite im S t r a u f e r  V e ld " .

E in  H of im S t a a r e n m o o s  h a t  1738  1 I u c h a r t  au f  Kreuzach, 
1 I u c h a r t  au f  dem Leiblacher F e ld  und  % I u c h a r t  au f  FuZ areu th i .

D ie  übr igen , w ei t  kleineren O r t e  h aben  keine eigenen F e ld e r  
m ehr.  E s  sind en tw eder Einödhöfe oder doch Höfe, die fast a l len  
Ackergrund u m  d a s  H a u s  haben . S o  H o hen reu te ,  G iggelste in  und 
H albens te in  a m  B e r g h a n g  oder Loch an  der Leiblach bei D iez -  
l in g s .  D a s s e lb e  g ilt  von T o te n h a u s ,  Alberloch, M a ih o f  oder von 
den S ie d lu n g e n ,  die durch G ew erbe  und  V erkehr en ts tanden  sind, 
w ie H e r re n m ü h le ,  S t a u d e n h ä u s e l ,  O b e r -  und  Unterhochsteg. Erst  
im 19. J a h r h u n d e r t  erscheinen a l s  S i e d lu n g s n a m e n  A m erika ,  
A m  S c h a t te n ,  B r a n n t m a n n ,  B u h le n ,  E rlach , S te iner loch  und 
S to h r e n .
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D i e  E h ä s t e n
A lles  w a s  nicht Esch und  auch nicht W a ld  oder W eide ist, 

gehört  zu den Ehästen . Also Zählen dazu auch die H a u sb ü n d te n  
und  die W iesen. V o n  besonderem W e r t  fü r  die S i e d l u n g s -  und 
Flurgeschichte sind die E häs ten ,  die ein S o n d e rd a se in  und  daher 
auch einen eigenen N a m e n  geführt  haben . D urch  die Feststellung 
der Esche kennt m a n  bere i ts  jetzt die ungefähre  L a g e  und  A u s 
dehnung  der E hä ften . A ber  erst die N e n n u n g  in Urkunden liefert 
den schlüssigen B e w e is  im einzelnen F a l le .

Anschließend w erden die in  Urkunden seit dem 16., vor allem 
seit dem 17. J a h r h u n d e r t  g enan n te n  E hä fte n  aufgezählt .  V o l l 
ständigkeit ist bei der m a ng e lha f ten  Überlieferung natürlich  nicht 
ganz zu erreichen. Trotzdem sind es viel m ehr N a m e n  wie heute 
lebendig sind. D e r  B ruch  m it  der a l ten  F lu rv e r fa ssu ng  h a t  eben 
verheerend  gewirkt.

L e i b l a c h
A l s  E hä f te n  im Besitz von Leiblachern  erscheinen h ier die 

F lu r e n  A r a in ,  Alberloch, A u ,  B ie rzü ne  oder B ü ß ine (bei F r o n 
hofen), die B in d e n  (gegen die H erre nm ü hle  zu), Heckeloch (am  
R ain ) ,  Kirchenacker.

F r o n h o f e n
F ro n h o fe n  ha t te  an  E hä f te n  die B in d ,  F r a u e n w ie s ,  d a s  

G re u th ,  R eitele, den R eteler, die S te ie rb in d t .  E in m a l  w ird  auch 
E h a f tg u t  im Oberesch g enan n t .

B a c k e n r e u t e
N ach Backenreute  gehören E häs ten  under  Alberloch, Ahcheler, 

in Backenreute r  B in d e n ,  die Backereiter W ie s ,  B in z a ,  E p p e r l in s -  
b ind, im Oberesch, im N ä t t l e r  (N ete le r) ,  im Spitz , im Wisele.

Z i e g e l b a c h
Ziegelbach h a t  Besitz in den E hä f te n  B erz in i  oder B örz inge  

( — B ie rzü ne ) ,  B ü h le n w ie s ,  im P ü n d te le ,  F u x g a r te n ,  der Keller-  
w is ,  der S t ru b e n b ü n d .

H ö r b r a n z
D ie  größte  Z ah l  von E h ä f te n  un te r  a l len  W eile rn  ha t te  H ö r 

b ranz . S i e  liegen im A n w a n d e r ,  B a u m g a r t e n ,  beim B r a n t m a ,  
im B r ie l ,  im B ü n d e le ,  in B ü n d e n ,  im D ie ren be rg ,  im D re ia n g e l ,
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in der E g a th ,  E l le n b ü n d t ,  E n z a re u te ,  in F u g e r s w ie s ,  im G a r t e n -  
beth, in  der G r u b ,  in der H a ld e n ,  in der H a m p fre u te ,  Hatzelen- 
bünd , Heckelinsbind, H in d e rw ie s ,  im  Hin terbündtacker , in der 
Hirfchbützi, beim Kolchosen, ob dem K nobel,  in der K o h le rw ies ,  
au f  der C o lls ta t t ,  im  Langen loch , M essenhofen , M o s ,  M ö s l i ,  in 
N a g le r s b in d le ,  P fa f f e n b ü n d ,  im Neckelterer ( =  W achho lderer) ,  in 
der R uedl, in  S a i l e r s b ü n d le ,  Schätz l isbünden , in S ch m a l le n b e rg 
w ie s ,  S u t e r s w i e s ,  im  Thannenacker ,  W eidach, W e in g ä r t le ,  W o lf 
bühel, Zwercka.

L e o n h a r d s
A l s  E h a f tg u t  w erden  die F lu r e n  B r i e l ^ ,  Langen loch , L a n g e n -  

stuckwies, in L e n h a rz e r  W iesen , Sch lache rsb ind , im T annacker ,  im 
T o te n h a u s ,  in der u n te ren  B in d ,  im W iede  bezeichnet. W ie  bei 
F ro n h o fe n ,  Backenreute , so wiederholen  sich auch h ier einige H ö r -  
b ranze r  N a m e n .

B e r g
Nach B e r g  gehören w ieder  Ziemlich viele E h ä f te n .  S o  im 

B a t e n g a r t ,  der B in d ,  im B r ie l ,  im G a r t e n  im O b e rd o r f ,  im H a g 
stall, under  der H a s g r u o b ,  in der I n z in e ,  in  der J s e n g ru o b ,  in 
K a ise r sh a ld e n ,  au f  der K o lf ta t ,  im K ro l la ,  M o s ,  N ag e ls te in ,  in 
der R oßw aid , im R iedgschwend, beim S e e b ire n b o m b  im O b e r 
dorf, im Spitzacker, S t r e b l ,  under  B e r g ,  i m  W id e n a n g e r ,  im W is le .

D i e Z l i n g s
Auch D ieZ lings  h a t  eigene E h ä f te n .  D a  gibt es  die F lu r e n  

Bock, F u r lo ch ,  G r e i t s ,  R e in e rsg u t ,  au f  R uggen , S im p f le ,  im 
S t r ä n g e n .

I m  Loch l iegt eine innere  und  äu ße re  B in d .

S t r a u ß e n
D e r  Besitz an  E h ä f te n  erstreckt sich au f  die F lu r e n  im B r ü e l ,  

in den B ü n d te n ,  im  F u x g a r te n ,  R eitele, ob dem W idach, im 
Widenacker.

W e i d a c h ,  G e h e n f a l l ,  S t a u d a c h  u n d  S t a r e n m o o s
Auch hier liegen wieder viele E h ä f te n  m it  eigenem N a m e n .  

S o  im B ä n d le ,  B r ie l ,  F u x g a r te n ,  G fe l l ,  a m  Holz, in L a n g e n -
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seesgu t,  im M ühlacker, N e ite l in ,  am  S e g e n g ra b e n ,  in der S e g e n 
w ie s ,  bei der S chm it ten ,  in der S ch neggenw aid ,  in der Schneig ,  
im S t a r e n m o o s ,  beim W eier .

W ie  sich die E hä f te n  in den letzten J a h r h u n d e r t e n  auf  die 
S ie d lu n g e n  verteilen, ist dam it  w en igstens  u ng e fäh r  festgestellt. 
D e r  B esitzwechsel Zwischen den verschiedenen W ei le rn  ist gerade 
bei den E hä f te n  besonders groß- m anchm al ist es  schwer zu en t
scheiden, Zu welchem W eile r  eine bestimmte E häs te  ursprünglich 
gehört  ha t .

D ie  Z ah l  der E hä f te n  ist sehr groß- sie können daher  in der 
R e g e l  n u r  von geringer  A u sd e h n u n g  sein. N ie  erreicht eine E hä fte  
die G rö ß e  eines Esches. I n s g e s a m t  machen aber  die E hä fte n  eine 
gew alt ige  F läche a u s .

F ü r  die L andw ir tschaf t  sind die Ackerfelder die erste V o r a u s 
setzung. A n  ihnen sind daher möglichst a l le  beteiligt. D a s  m uß  
schon seit der ältesten Zeit so gewesen sein. I n  den E hä f te n  m uß  
daher  —  von den H a u s b ü n d te n  abgesehen —  meist späterer  Z u 
wachs vorliegen. N u r  teilweise sind sie so a l t  w ie die Esche, sei 
es  a l s  B a u m g a r t e n  und W iesen  der G ründerze i t ,  sei es  a l s  später 
e in gezäun tes  Eschland. E s  sind g ro ß te ils  F lu r e n ,  die im L a u f  der 
J a h r h u n d e r t e  dem W ild la n d  vom  einzelnen abgew onnen  w urden . 
D a h e r  die geringere  A u sd e h n u n g  und  große Z ah l,  daher die oben 
schon besprochene willkürliche F o r m .  A b er  auch die N a m e n  be
zeugen diesen V o rg a n g .  I n  der N a m e n g e b u n g  tre ten  die einzel
nen  Besitzer besonders  stark hervor.

G r u ß enacker, R eteler, M essenhofen , K elle rw ies ,  F u g e r s w ie s ,  
L a n g e n fe lsg u t ,  M ühlacker ,  B a t e n g a r t ,  K a ise rsh a ld en  usw. I m  
Bereich der Esche gibt es  keine solche N a m e n .

W iede r  andere  E h ä f te n  betonen m it  ihrem  N a m e n  d a s  u n te r 
scheidende M e rk m a l  gegenüber dem Esch, den bleibenden Z au n .  
D a h e r  die v ielen B ünd. B ü n d  bedeutet ja  u m z ä u n te s  L a n d .  
D urch  d a s  B e s t im m u n g s w o r t  e r fäh r t  m a n  oft die a l ten  Besitzer. 
E ig e n a r t ig  und altertüm lich  sind die N a m e n  B ie rzü ne ,  Hirschbüß e 
und  I n z ü n e .  D e n  le tz tgenannten  versteht m a n  gleich. B izü ne  be
deutet u m z ä u n te s  L a n d ,  sonst gewöhnlich abgekürzt Bitze, wie in 
Hirschbitze (H irsch— H irs e )3). A u f  eine U m zäunung  weist auch der 
mehrfach vorkommende N a m e  B r ie l .  B izü ne ,  I n z ü n e  und  B r ie l  
sind sicher sehr a l te  grundherrliche E inzäunungen .
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N a m e n ,  die aus N o d u n g  deuten , t r a g e n  fast n u r  die E hä f te n .  
Ebenso N a m e n ,  die au f  einstigen W a ld  oder au f  W i ld la n d  schlie
ßen  lassen. D a h e r  heißt  es  R euti in Leiblach, G ü lm e n rü t i ,  G re u t ,  
N e ite le  bei F ro n h o fe n ,  N ei te le  bei S t r a u ß e n ,  E nz a reu te ,  H a m p f -  
reu te ,  B onkaß reu te , R iedgschw end. O d e r  Alberloch, Heckeloch 
(L o c h — Gehölz), A u ,  W eidach, K o lf ta t t ,  T annacker ,  Neckelterer, 
M o o s ,  M ö s l e ,  S t a r e n m o o s ,  S im p f le ,  V in z a ,  L e im g ru b ,  W eher ,  
im S t r ä n g e n ,  N o ß w a id ,  S ch neggenw aid .

D a ß  die E h ä f te n  g ro ß te i ls  nach den F e ld e rn  dazugekommen 
sind, erweist aber  auch ihre L a g e .

D ie  F e ld e r  liegen entschieden günstiger. S i e  f inden sich auf  
der geschützten H öhe der Terrasse . E h ä f te n  gibt es  dort Zwar auch, 
doch l iegen sie dann  m ehr  am  B e r g h a n g  oder an  m anchm al ge
fährlichen W asse r läu fen . I h r e  g röß te  Geschlossenheit erreichen sie 
u n te rh a lb  der Leiblachterrasse, deren  N a n d  deutlich sichtbar einen 
g roßen  T e i l  der G em einde  von N o rd e n  nach S ü d e n  durchzieht. 
H ie r  h äu fen  sich die oben g e n a n n te n  bezeichnenden F lu r n a m e n ,  
h ier re ih t  sich eine E hä s te  an  die andere .  V o n  den M e h r e r a u e r  
W iesen  geht es über  die H a n f re u te  in die heute  so schöne Ebene  
von  S ta u d a c h ,  G e h e n fa l l ,  W eidach und  S t a r e n m o o s ,  wo der T e r 
rassenrand  am  weitesten b is  nach S t r a u ß e n  zurückspringt. H ier  
w a re n  alle G ü te r  ohne A u s n a h m e  E h ä f te n ,  wie a u s  der A u f 
zäh lung  hervorgeh t.  Auch der Zehentbeschrieb vom  J a h r e  1731 
bestä t ig t  d a s ,  obwohl er n u r  die zehentfre ien  E h ä f te n  angib t.  
„H in de re m  D ö rf f le  W hdach befindt sich ein Stuck E h e h a f t  G u e th ,  
dessen I n h a b e r  J a c o b  A lb e r ,  stoßt gegen der Leiblach ahn  den 
M üh leba ch ,  gegen dem W ydach an  Jo se p h  S u t t e r  und  J o h a n n  
Bertschen  G a r t e n  und  V ü n d t ,  gegen dem V e rg  an  sein A l b e r s . . .  
E he h as tg u e t t  h a l te t  im M e ß  der V ra i th e  nach vom  M ü h le g r a b e n  
a m  m i t t e n  H a a g  herauss 20  S t a n g e n ,  der L ä n g e  nach 25  S t a n 
g en ."  A n  dieses große E h a f tg u t  stieß wieder ein an d e re s ,  zer
te i l te s  und  g ro ße s  Stück, „stoßt gegen G e h e n fa l l  a n  die E h e h a f t -  
güe ther  daselbst, gegen die Leiblach an  den M ü h le b a c h " ,  gegen 
den B e r g  w ieder an  E h a s tg ü te r .  A n  dieses Stück grenzt w ieder 
e ines ,  „ im  oberen Hofsteeg" g e n a n n t ,  zwischen dem M ü h le g ra b e n  
und  der Leiblach. O b  dem W eidach ist w iederum  ein Stück E hä f te ,  
d a s  an  zwei S t r a ß e n  und  an  drei O r t e n  wieder an  E h ä f te n  stößt. 
„U nder H ö rb ran z  befind t sich d a s  sogenan te  E he ha f tg ue th  S e g e n -
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w y s " ,  d a s  an  V iehweiden grenzt. Ähnlich kommen auch bei der 
H a n f re u te  fast n u r  Ehciften a l s  Anstößer vor.

N i rge nd w o  ist der Z usam m e nh ang  der E h a f te n  m it  der schlech
teren  L a g e  deutlicher wie hier u n te rha lb  der Terrasse! H ier  lassen 
ihnen die F e ld e r  weitesten R a u m ,  w äh ren d  sie sonst n u r  selten 
gruppenweise  au f tre ten  können. V on  den E h a f te n  des Kirchdorfs 
H ö rb ran z  stoßen zum B eisp iel  die meisten an  irgendeiner  oder an  
m ehreren  S t e l l e n  an  ein V annse ld .

G rö ß ere  F lachen  E ha fte  liegen bezeichnenderweise w ieder am 
oberen T errassenrand  gegen den V e rg  zu.

I m  Lehenbuch des K losters  L in d a u  (64 , 93 b) vom J a h r e  
1561 erscheint a l s  H o fgu t  ein neun te r  T e i l  in den W iden ,  „nebent 
dem G ig e lf ta in ,  stoßt an  S t u d l i n s  G u e t t ,  des N e p e r l in sb in d  ge- 
n e m p t" .  N ach  dem Verfachbuch (90, 46) w a r  diese B ackenreuter 
E ha f te  E p p e r l i s  P ü n d t  4 I u c h a r t  groß und grenzte an  die B e r g 
straße und  den Kirchweg. Und nach der Zehentbeschreibung 1731 
(27) stößt dort ob dem Erlachfeld beim G igelf te in  eine E hafte  
an  d a s  H errfchaftsholz , an  E h e haf tg u t ,  an  des I n h a b e r s  E he
h a f tg u t  und  „ N e u g e ra i th " ,  an  drei Fe lsen . D o r t  l iegt (nach 159, 
176 , 1699) d a s  2 I u c h a r t  große E he has tg u t  H a ld en ,  an  die B e r g 
s traße und d a s  Holz des E ig e n tü m e rs  stoßend. A m  Giggelstein  
w a r  zudem der große montfortifche W e in g a r te n .

W e i te r  gegen V e rg  zu liegt die E ha f te  N agels te in ,  von der es  
1532  (Lehenbuch 2 6 , 3 3 )  he iß t:  . . s in e n T h a i l  N a g e ls ta in ,  ist a m
Gestüt), v o rm a ls  a m  W in g a r t t  gew es t . . .  stost an  die G em ain d ."

Auch a m  N uggbach , im G eb ie t  von Alberloch finden sich noch 
größere  geschlossene F lachen  E ha fte .  1457  (Lehenbuch 210  a) 
steht dort  Ulrich H ak ins  Holz, „ g e n a n t  d a s  Alberloch". 1536  
(Lehenbuch 26 ,  34) liegt  ein G u t  im Alberloch, stoßt an  der 
G ü tm e n  N ü th in .

E ine  kleine G ru p p e  u n m it te lb a r  ob H örb ran z  bilden die E h e s
ten D ü re n b e rg ,  A n w a n d e r  und K nobel. 1741 ( D A .  161 , 246) 
besitzt I . M .  P e n te l le  von H ö rbranz  ein Stück E he haf tg u t ,  in dem 
A n w a n d e r  gelegen, 2 I u c h a r t  g roß, einerseits  an  d a s  K n a b e l-  
holz, a n d re rse i ts  und  oben an  d a s  B a n fe ld  stoßend.

( D A .  161 , 246) stößt E h e h a f tg u t  a n s  „Lecharzer Holz und 
W ü ß " -  1697  ( D A .  159 , 70 b) w ird  ein „ausgestockt E he haf tgue t  
in L eh nh arze r  H ö lzer"  genannt .
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D ie  E hä s ten  sind also bor a l lem  A u s b a u  in  schlechter ge
legenen  G eb ie ten  oder an  den ä u ße re n  N ä n d e r n  der Ackerflur. 
Zwischen den F e ld e rn  tr if f t  m a n  sie viel w en iger-  die meisten 
F e ld e r  stoßen u n m i t te lb a r  an e in a n d e r ,  obwohl sie 311 verschiedenen 
S ie d lu n g e n  gehören. W i r  müssen daher  an neh m e n ,  daß  ein g ro 
ß e r  T e i l  der Terrasse  schon seit der Zeit  der O r t s g r ü n d u n g  in 
K u l tu r  genom m en  w u rde ,  so daß  fü r  die N ac h fah ren  nicht m ehr 
viel zu roden  blieb.

D a s  obere Leiblacher F e ld  stößt an  d a s  Kreuzachfeld, d a s  
nach Backenreute  gehört.  S o  176 9  (90 , 350).  1707  grenzt der 
Kirchenacker zu U nterfronhofen  an  d a s  obere Leiblacher F e ld  und  
an  d a s  Kreuzachfeld ( O A .  160 , 177).

D a s  Erlachfeld  grenzt an  d a s  S te inen lochfe ld :  169 4  l iegt  ein 
Acker im E r l a ,  stoßend „ a n  d a s  S te inen locher  V e ld "  ( D A .  158 , 
1 56 ) ;  ähnlich 1743  ( O A .  161 , 481).

D a s  S te inen lochfe ld  stößt w iederum  an  d a s  N ied bah nfe ld  
(1 7 4 2 ;  O A .  161 , 356).  I m  J a h r e  1708  (160 ,  216)  grenzt ein 
Acker au f  V i l le n  an  d a s  „V achfe ld t  d a s  Futzereite  g e n a n t" .

Ähnlich grenzt 1765  ein Acker im „Lecharzer G ru e b e  an  d a s  
B e r g e r  G ru e b e  und  an  d a s  undere  V ö ld t"  ( O A .  90 , 172).

169 6  (159 ,  54) liegt  ein Acker im „G ruebachveld ,  stoßt an  
d a s  äu ße re  G ruebach , an  L e n h a tfe r fe ld " .

1763  grenzt ein Acker in G ru e b e  an  d a s  W eide nb ahn fe ld  (90 , 
8 2 ) ;  1701 „ l ig t  ein Acker im inneren  G r u e b a ,  stoßt an  d a s  H ö r -  
b ra nze r  V eld ,  an  d a s  äu ße re  G r u e b a "  ( O A .  160 , 5).

S o  liegen fast a l le  Esche in drei g roßen  geschlossenen F lächen :  
die beiden Leiblacher F e ld e r ,  Kreuzach (der L a g e  n ach )-E sc h le  
(über  Kreuzach) —  Lutzenreute —  B i l l e n ;  Erlach  —  S te inen loch  —  
N ie d ;  die H ö rb ra n z e r f e ld e r—  G ru b e n  —  L eo nh ardse r  F e ld  —  
W eiden  —  Unterfeld.

*

W ie  fü r  O berschw aben , so ist auch fü r  H ö rb ran z  d a s  F e h le n  
markgenossenschaftlichen Besitzes an  W a ld  und  W eide  bezeichnend. 
D e r  Privatbesitz  beherrscht auch h ie r  den B o den .

1812  h a t te  fast jeder B a u e r  in der G em einde  H ö rb ran z  W a ld ,  
oft in m ehreren  S tücken, die ziemlich durchwegs kleiner w are n  
wie ein I u c h a r t .  D a b e i  ist w eder  einheitliche G rö ß e ,  wie sonst bei
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W a ld te i le n ,  noch bestimmte L a g e  je nach W eile r  festzustellen. 
W o h l  he iß t  es  B ackenreuterberg , H örbran ze rb e rg ,  B erg e rbe rg -  
diese Bezeichnungen drücken aber  bei w eitem  keine Zugehörigkeit 
zu den betreffenden W eile rn  m ehr a u s .  D e r  W a ld  zerfä ll t  eben —  
ganz a n d e rs  wie im N h e in ta l  —  in p r iv a te  Grundstücke, die wie 
eine Wiese oder V ü n d t  zu einem Hof gehören und  nach B e lieben  
ihren  Besitzer wechseln.

D ieser  Zus tand  m uß  sehr a l t  sein. I n  den Lehensbüchern  des 
K los te rs  L in d a u  kommen Waldstücke reg e lm äß ig  a l s  B es tand te ile  
der L ehen  vor. S o  1532  (26 , 42) ein Holz „ in  den Hoff zum 
D ietzlis gehörend". 1536  (26 , 31) H a u s  und H of zu Leiblach, 
dazu „ a in  Holtz zu B e s e n rü th in " .  1537  (26 , 44) „ a in  Gestüd in 
der Emassow an  der Lüblach , in den Hoff gen Ditzliß gehören t" .  
1561 (64 , 66) bekommt ein Ziegelbacher a l s  Lehen  neben anderen  
Grundstücken ein Holz bei der R u g g b u rg .

D e m  entspricht auch, daß  die großen  G ru n d h e r re n  auch en t
sprechend große W ä ld e r  besitzen. D a z u  gehört der eh em a ls  st. g a l 
lische W a ld  in  B e r g  von 19 I u c h a r t ,  der 10 I u c h a r t  große 
S t a a t s w a l d  im Gottesacker oder der eh em a ls  S t i f t  Lindauische 
W a ld  von 6 I u c h a r t  im Betzental.  D iese Verhältnisse  entsprechen 
durchaus  dem Zustand  im W eilergebie t  O berschw abens .

D a s  gilt  auch fü r  die G em eindew älder ,  die im  O A .  T e t tn a n g  
nicht a l te  A lm enden ,  sondern von den G em einden  erst spä ter  e r
w orben  w orden  sind.

D ie  W ä ld e r  der G em einden  tre ten  h ier h in te r  dem P r i v a t 
w a ld  durchaus zurück. Nach dem K a tas te r  vom  J a h r e  1812  ha t te n  
d a m a ls  die W ei le r  n u r  m ehr unbedeutenden  Besitz an  W a ld .  Z um  
T e i l  w a re n  es kleine W äldchen, a u s  denen d a s  Holz zum V e r -  
w u hren  der Leiblach genom m en w urde . S o  h a t te  die Gem einde 

. Leiblach n u r  ein Stücklein Holz a m  Oberhochsteg sam t dem V ieh 
trieb von nicht ganz 2  I u c h a r t  Fläche. Auch die G em einde H ö r 
b ranz  h a t te  n u r  „eine G em eindssra tzung  und Holz am  Leiblach- 
sluß und G em eindsho lz  im H ö rb ran ze rb e rg"  von 45/is Iu c h a r t .  
Auch die G em einde  S t r a u ß e n  ha t te  ein Hölzelein un te r  dem S t a u 
dach an  der L a n d s t ra ß e  von “ /«  Iu c h a r t .  D ie  Gem einde Z iegel
bach besaß noch ein Stück G em eindsv ieh tr ieb  an  der Leiblach. 
D ie  G em einden  D ie z l in g s ,  Backenreute und S ta u d a c h  besaßen 
ganz kleine Holzstücke, F ron ho fen  übe rh aup t  nichts. N u r  die G e -
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m einbe B e r g  h a t te  noch ein g rö ß e re s  Stück Holz in V e rg e rg m e in d  
inne; aber  gerade d a s  w a r ,  wie oben schon gesag t, st. gallisches 
Lehen.

D ie  A lm e nd e  der W ei le r  w ird  f rüher  e tw a s  g röße r  gewesen 
sein. D r u m  besitzen die Leiblacher im J a h r e  181 2  durchwegs 
kleine Holzstücke „ a n  der G m e in d " ,  die von einer A u f te i lu n g  h e r 
rüh ren .  J e d e n f a l l s  w a r  sie aber  nie so g roß , daß  es  j e m a ls  auch 
n u r  a n n ä h e rn d  G em einde te i lungen  von der B e d e u tu n g  der rhe in -  
talischen geben konnte.

D e m  entsprechend spielte auch der gem einsam e V ieh tr ieb  m eh
re re r  W ei le r  n u r  eine sehr u n te rgeordne te  Nolle . I n  H örb ran z  
gibt es  keinen gemeinschaftlichen Besitz an  a l len  W eiden  und  W ä l 
dern  m ehrere r  W eile r .  E in  e inzelnes Waldstück konnte in der 
N u tzung  m ehrere r  W ei le r  sein.

N ach  dem G rundbuch  der G em einde  H örb ran z  fü r  die V e r -  
einödung  (G em .-A rch iv  H ö rb ra n z  3) verte ilte  d a m a l s  die „ G e -  
m a in d  S t r a u ß e n  (wohin auch die G em einden  G ä h e n fa l l ,  S ta u d a c h  
und  W iedach gehöriger  und  u n te r  dem N a h m e n  G em eind  S t r a u 
ßen  m itbegriffen  feind)"  den G em eind sb od en  a m  Leiblachfluß  an  
alle G e m eind s leu te .  A m  3. S e p te m b e r  1683  (O b e ra m tsp ro to k o l l  
22 ,  120) erk lärten  die V e r t r e te r  der G em einde  S t r a u ß e n  gegen
über  einer F o rd e ru n g  des S p i t a l s  in L in d a u :  „ . . . d a ß  S t r a u ß e n  
kein G e m e i n d . . . ,  W idach, G e h e n fa l l  und  S t r a u ß e n  feie zusam 
m en a in  G e m a in d ."  E s  sind la u te r  kleine und  von den N ac hb arn  
ab hän g ig e  O r t e ,  die h ier vere in ig t  sind.

D ie  G em einden  Ziegelbach und  S t r a u ß e n  (in obigem U m fang) 
h a t te n  die gem einsam e F ra tzu ng  im S ta u d a c h e r  Holz. Erst  a n 
läßlich der V ere inödung  w u rde  der obere T e i l  Ziegelbach, der 
u n te re  S t r a u ß e n  zugewiesen. (G ru n d b . ,  G em .-A rch . H ö rb ran z  3.)

Nach  der Zehentbeschreibung vom  J a h r e  1731 ( S .  18) grenzte 
d a m a l s  die S e g e n w ie s  gegen die Leiblach zu „ a n  S t r a u ß e n ,  
Leiblach und  G ehen fah le r  gem a in sam m en  T r ib  und  T r a t t . . . "

S o  l ä ß t  sich also keine echte Markgenossenschaft der W a l d 
weide feststellen, höchstens eine örtliche N achbarschaft.  D a s se lb e  
gilt  aber  auch fü r  die W eide a u f  P r iv a tb o d e n ,  die in H ö rbranz  
viel wichtiger ist.

D ie  H ö rb ran ze r  sagen 1771 selbst, sie könnten nicht einöden, 
„w eil len  sie kaine V iechwaiden haben  a l s  den B rach -E sch" .
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D a  manche S ie d lu n g e n  n u r  Zwei, ein oder g a r  kein Esch be
saßen , ihre Äcker daher im Bereich von N achbars ied lungen  w are n ,  
m u ß te  der V ieh tr ieb  mehrfach ein gem einsam er sein, „ . . .w e i l l e n  
aber  die obgemölte Dorffschafften die meriste Esch under  e inander  
h a b e n " ,  so solle wenigstens der V ieh tr ieb  der Dorffchaften  u n te r 
e inander  vereinödet w erden , heiß t  es im Berich t des A m m a n n s  
N o m b erg .

D ie  O r t e  der G em einde  S t r a u ß e n  h a t te n  starken A n te i l  an 
der F l u r  von Leiblach (s. oben). A m  3. S e p te m b e r  1708  ( O b e r 
am tspro toko ll  3 3 ,1 7 5 )  gab es einen S t r e i t  Zwischen einem G ä h e n -  
saller und  den Leiblachern. F r a n z  A lb e r  von G ä h e n sa l l  „c lag t ,  
d a s  die beclagte ihne neulich au f  dem F e ld t  übell gefchollten und 
geschlagen, und  d a s  d a rum ben ,  weilen  er, a l s  sie vor einem J a h r  
ihr K ornfe ld t  abgem ähet  gehabt, auf  selbiges V eld t  getriben, und 
w eilen  er und  seine M itg em a ind tsgen ossen  h e u r ig s  J a h r  in disem 
Osch ihr K ornfe ld t  und h ingegen die beclagte Leiblacher ihre 
H a a b e r - E r n d t  gehabt,  so habe er v e rm a in t ,  d a s  es  ihnen eben- 
sah ls  recht sehe dahin  Zutreiben." D ie  beklagten Leiblacher sagen 
dagegen , a l s  sie den „ C lä g e r  e r innere t ,  ausf difen JÖfch nit Zue 
t re iben, b is  d a s  sie ihren H a a b e r  abgem ähet ,  habe er gleich ge
sag t,  er srage ihnen n it  einen s. H. Dreck nach, die ganze G e -  
m a ind  Leiblach seyen la u te r  Schelm en . D a  sie dann  m it W orthen  
h inder  einanderkhom m en, da dann  endl ichen  der C läg e r  dem 
H a n s  S u t o r  m it  der H a n d t  einen S t o ß ,  er aber  dem C läg e r  eine 
O h rse u g e n  gegeben. E r  J o s  F e ß le r  habe abw öhren  w ollen, weilen 
n un  der C lä g e r  geschendt und geschmählt und  ihne F e ß le r  a n 
gegriffen , so habe  er dem C lä g e r  etliche O h rfe u g e n  gegeben, 
bevorab  und da der C läg e r  etliche m a h l  gesagt ,K hom m et h e rauß ,  
w ü r  w ollen  gehen die H u n d ts ,  m it ein ander  the ilen ' ."  D ie  E n t 
scheidung des S t r e i t e s  ist u n s  unbekannt.

D ie  S t r a u ß e r  h a t te n  also den V ieh tr ieb  in diesem u rsp rü ng 
lich frem den  Esch, d a s  sie in anderem  K r e is la u f  der D re i fe ld e r 
wirtschaft bebau ten  wie die Leiblacher.

D ie  L eo nhardse r  h a t te n  nach der obigen D ars te llung  A nteil  
am  H ö rb ran ze r  F e ld .  A m  18. M a i  1722  (O beram tsp ro to ko ll  38, 
117) s tritten sie m it  den H örb ran ze rn  wegen der W eide. „D ie  
G e m a in d  L e o n h a rd t s  b r in g t  an ,  wie d a s  sie von 50 oder 60 
J a h r e n  hero täglich einen ha lben  T a g  die ganze Wochen hindurch,
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3ue der G e m a in d  H ö rb ra n z  ih re r  H a a b  getr iben  habe ,  b it te t  sie 
bey der b is h e r ig e n  Possession Zu m a n u te n ie re n ."  D ie  beklagte G e 
m einde H ö rb ra n z  sag t,  „ d a s  die C lä g e re  von 2 0  oder 30  J a h r e n  
hero  wöchentlich n u r  3 h a lbe  T a g  a u f  Hörbran tz  h e rabg e tr ibe n  
h aben ,  nebst deme, so h a b e n  die C lä g e re  vor  deme kaum h a lb  sovil 
Dich gehab t  a l s  wie b e m a h l e n . "

A u f  A n t r a g  der L e o n h a rd se r  w erden  n u n  die beiden B e r g e r  
J o h a n n  H a l t m a h r  und  F e l ix  Vertsch e invernom m en . J o h a n n  H a l t 
m a y e r ,  67 J a h r e  a l t ,  „ sa g t  d a s  die L e o n h a rd te r  von  der Zeith , 
d a  er gedenken m öge , die ganze Wochen a l le  T a g  einen ha lben  
T a g  zu denen H ö rb ra n z e r  h in ab  ge tr iben  h a b e n ,  a u ß e r  w a n n  es 
zue w a r m  gewesen, so h ab en  sie in d a s  H ölzlin  g e t r ib en " .  F e l i r  
Vertsch, 55 J a h r e  a l t ,  sag t  a u s  „e r  wisse von 4 0  J a h r e n  hero, 
d a s  die L e o n h a rd tse r  die gantze W ochen a l le  T a g  einen ha lben  
T a g  zue denen H ö rb ra n z e r  h in ab  ge tr iben  h a b e n " .  Schließlich 
beha l ten  die L eo nh ardse r  Recht.

I m  J a h r e  1 68 6  (O b e ra m ts p ro to k o l l  2 3 ,  51)  klagte M a t h e iß  
S t r a u b  im  K a u  (G em einde  H ohenw eiler)  gegen die G em einde  
D ie z l in g s .  E r  sag te ,  „ d a s  er und  sein S c h w ä h e r ,  auch die andere  
I n n h a b e r e  seines b e m a h l e n  besizenden G u e t s  in K a w  je und  a l l -  
weeg befueg t  gewest sehen, ihre  P f e r d t  in  d as jen ig e  F e ld ,  a l lw o  
sh die D ie z l in g e r  ih r  Dich zu tre iben  pflegen , eb enm äß ig  d a re in  
w a h d e n  lassen dörffen , w eilen  er v il  F e ld  in selbigem T r ib  h ab  
u n d  der G e m a in d  je d a s  d ri t te  J a h r  bey A u ß l ig u n g  des  Oesch 
j e d e s m a h ls  48  K reuzer  in H u e r t lo h n  geben müesse. J ü n g s t  aber  
h a b e n  sye a in  G m a in d  ( — V e rs a m m lu n g )  gehab t  und  dabey ge
schlossen, seine P f e r d t  n it  m ehr  dorth in  t re iben  zue lassen, sonder 
selbe w e c k g e n o m m e n . . . "  E r  b it te t  die O b r ig ke i t ,  ihn  in seiner 
„ u h r a l t e n  Possession" zu schützen. D ie  D iez l in ge r  dagegen  „be-  
c lagen  sich Wider ihne, d a s  er ein Holz a M g e r e u te t  und  aniezo 
ein E he häs t in  d a r a u s  machen w olle , da  jedoch solcher G r u n d  und  
B o d e n  ihnen  in s  gesam bt zu einer gem einen  B ichweyd zuestandig 
seye". E r  tre ibe ihnen  auch in die W eide n ,  w en n  sie es  nicht 
sehen.

D a ß  der B o d e n  eines  E inze lhoss  w en igs tens  teilweise der 
W eide  e ines g röße ren  N a c h b a r s  u n te r l a g ,  kann n u r  in  einem F a l l e  
nachgewiesen w erden .
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3 m  J a h r e  1717  gab  es  S t r e i t  Zwischen der G em einde  Backen
reu te  und  H albens te in .  A m  9. A u gu st  d. I .  (O b e ra m tsp ro to k o l l  
36 ,  3 03 )  klagte H a n s  G e o rg  I m l e r  vom  H albens te in ,  w eil m a n  
ihm  den T r a t t  in s  N e u te le  trotz a l the rgeb rach te r  Rechte verw ehrte . 
D ie  V ackenreu ter  beschwerten sich dagegen , w eil  „ d a s  Backen
re i te r  Vich, so es  au f  die H albens te iner  G ü e th e r  jenseiths  des 
Nuckhbachs khome, Wider ehevorige O b se rv a n z  gepfendt, welche 
O h r m a c h p a r s c h a s t . . . "

D em nach  h a t te n  die B ackenreu te r  m indes tens  Zeitweise ein 
W eiderecht aus halbensteinischem B o den .

Über W eidestreitigkeiten  der G em einde  B ackenreute  w egen  des 
oberen L eiblacherfe ldes  berichtet ein Verglich vom  1. M a i  1631 
(K re i s a m ts a k te n  19). D a m a l s  „h ab e n  sich verglichen die G m e m -  
den Leiblach, W eide n ,  G eh en sah l ,  S t r a u s e n  und  F ro n h o f fe n  m it  
der G m e in d t  Zue B a c k h a re i t in . . .  von w egen  der B esch lagung  der 
G m eindsgerechtigkeit  des oberen Leiblacher  V e ld t .  S o  sollen die 
von  B ackareite  n it  m er  Vich h aben ,  dan  den allzeit  a m  anderen  
T a g  den ha lben  T a g  m it  dem Vich h in ab  tre iben , und  au f  Zwelff 
I a r  l a n g  sich die G m eind en  m it  a in  an deren  v e rg l ic h e n . . .  M a ß  
aber  die N o ß  der von Backhareite  an tre ffen  thuen ,  sollen die von 
Backhare ite  kein Recht n i t  au f  d a s  o bern an te  F e ld  h aben -  w a n  
aber  denen von B ackhareite  die N o ß  bey der N ach t  in  khommen, 
sollen sie es  am  M o r g e n  srüe w ider  abho llen  und  w ofer  d a s  n it  
w u rde  beschehen und  die G m ein d en  n it  leiden künden, so sollen 
sie Recht h aben ,  sich vor der O b r ig kh e i t  Zue ve rc lage n ."  V e r t re te r  
von  B ackenreute , Leiblach, F ro n h o fe n  sowie der G em einde  W e i-  
d a c h - G e h e n f a h l - S t r a u ß e n  w a re n  anwesend.

Leiblach besaß , wie b e re i ts  a u s g e fü h r t ,  einen ganzen  Esch jen
seits  des F lu sses .  D o r t  d rüben  befand  sich aber  auch eine G e 
m einweide der Leiblacher. I m  J a h r e  1 67 6  str i t ten  die R oßbesitzer 
der G em einde  Leiblach m it  den übr igen  G em eindegenossen. D iese 
ä rm e re n  B a u e r n  m e in ten  (O b e ra m tsp ro to k o l l  2 0 ,  186  b ) ,  es sei 
n ie m a n d  berechtigt, „d ie G e m a in d t  m it  Nossen Zu beschlagen, eß 
seyen n it  m ehr  d an  2 4  G e m a in d ts re c h t ,  Wan die N o ß  sotten au f  
die G e m a in d t s w a h d t  ge tr iben  w erden , fön ten  die A rm e  keine 
K ie l in  e rh a l ten ,  die Neiche w ü rd e n  die A rm e  also w eit  über tre iben  
u nd  überschlagen, es  sey auch breuchig, d a s  jeder sein N o ß  am  
Z a u m  miesse zum B r u n e n  fiehren, a lß  d a ru m b ,  d am it  selbiges
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n tt  aus die g cm m n  W a h d t  lau fen  sonne" .  D a  die Noßbesitzer sich 
au f  a l t e s  H erkom m en berufen , w erden  Zeugen  e invernom m en. 
M a t h e u s  Letsch sag t ,  „v or  39  J a h r e n  haben  die gesam bte L e ib 
lacher m it  M a y e n  iber Leiblach getr iben , a lß d a n  w ider  heriber  
u nd  sehe N o ß  und  Vich alzeit und e r  e in and e r  g e lo se n . . . "  M a r t i n  
H a lb e r  sag t ,  „ a lß  er um b die Leiblach gewesen und  a ld o r ten  ge- 
bohren , h aben  alle  G m a in d ts le i th  au f  die L in d a u e r  S e i t e n  iber 
d a s  W asser  t re iben  dörsen und  w ider  h e r ibe r" .  I e r g  S a u t e r  A l t  
sag t,  „ e s  h aben  die Leiblacher  die böß te  G m a in d t  und  W a y d t ,  
h aben  je und  alzeit zusam m en  N o ß  und  Vich über  die Leiblach 
u nd  w ider  her iber  g e t r ib e n . . . "  A n dere  Zeugen  sprechen sich w ohl 
gegen die N o ßw e id e  a u s ,  bestä tigen  aber  sonst die W eide  jenseits  
der Leiblach. J a k o b  Buechm atzr (193  ff.) sag t ,  „b iß  zu a l t  M i t  
M a y e n  vom  F r ie l in g  a n ,  h aben  die N o ß  au f  Nickhenbacher W a id t ,  
hernach au f  die B a n f e ld e r  miessen ge tr iben  w erden ,  n ie m a len  au f  
die G m a in d t ,  nachem B r a c h a t  aber  a u ß  Guetthertzigkeit aber  hab  
m a n ß  au f  die G m a in d t  g l a s s e n . . . "

G em einw e ide  und  Grundbesitz gehen also h ie r  stets H a n d  in 
H a n d .  D a  dieser Grundbesitz vielfach ein f rem der  w a r ,  müssen 
auch die W eidebez iehungen  zwischen m e hreren  W e ile rn  e tw a s  u r 
sprünglich F r e m d e s  gewesen sein. Auch in dieser Hinsicht en t
sprechen die V erhäl tn isse  in H ö rb ra n z  d u rch aus  denen O b e r 
schwabens.

D a s  Alter der Siedlungen
N achdem  die a l thergebrach te  F lu rv e r fa s su n g  in g roßen  Z ügen  

dargeste llt  ist, m u ß  versucht w erden , die K e rn f r a g e  jeder S i e d 
lungsgeschichte, die F r a g e  nach dem A l te r  u nd  der E nts tehung  
der S ie d lu n g e n ,  zu b e a n tw o r te n .  D ie  im E n d e rg e b n is  so g e w a l 
t ige A rb e i t  der S c h a f fu n g  von E h ä f te n  fü h r t  den a llm ählichen  
W e rd e g a n g  der F l u r e n  so deutlich vor A u g e n ,  daß  m a n  von v o rn 
here in  auch fü r  die S ie d lu n g e n  und  ihre Esche ähnliches a n 
nehm en  m u ß .  Nicht alle S ie d lu n g e n  können gleichzeitig en ts tan 
den sein, so w en ig  wie sie gleichartig  sind. A b e r  w a n n  d a s  w a r ,  
kann n u r  a u f  U m w egen  erschlossen w erden . Um A l t e s  von J u n 
gem zu t re n n e n ,  müssen eben die M e rk m a le  des  A l t e r s  gesucht 
und  zur S iche rhe i t  m ite in a n d e r  verglichen w erden . D e n n  n u r  eine 
M e h r z a h l  von M e rk m a le n  kann über  soviel J a h r h u n d e r t e  h inw eg  
h a lb w e g s  ein Urteil  ermöglichen.
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O h n e  Zweifel ist die G rö ß e  eines  O r t e s  ein Kennzeichen des 
A l te r s .  M e h r  in  die W aagscha le  fä l l t  dabei die G rö ß e  der a l t 
hergebrachten  F l u r ,  w en ige r  die H äu serz ah l ,  die durch V e rk e h rs 
einflüsse m oderner  Z eiten ,  G ew erbebe tr ieb ,  durch Besitzteilungen 
die Vergleichbarkeit stärker e inbüßt .  D a s  g il t  nicht Zuletzt in  einer 
G em einde  wie H ö rb ra n z ,  die seit J a h r h u n d e r t e n  G ew erbe  tre ib t ,  
in  der schon m indes tens  seit dem 16. J a h r h u n d e r t  die A usnu tzun g  
der W asserkräfte  durch M ü h l e n ,  S ä g e n  und  H am m erschm ieden  
eine sehr g roße N o lle  spielt. Nicht jeder W e i le r  h a t te  d a r a n  in 
gleichem M a ß e  T eil .

Nach  dem K a ta s te r  vom J a h r e  181 2  h a t te n  die S ie d lu n g e n  
der G em einde  H ö rb ra n z  fo lgenden  Grundbesitz (ohne W a ld ) .

A m  reichsten w a r  H ö rb ra n z  selbst m it  ru n d  155  (einschließ
lich Fremdbesitz 161) I u c h a r t  B o d e n .  I h m  folgte B e r g  m it  102  
I u c h a r t .  D a n n  kam Leiblach m it  97  (einschließlich Fremdbesitz 
105) I u c h a r t .  A n n ä h e rn d  gleich g roß  w a re n  B ackenreute  m it  86, 
D ie z l in g s  m it  86 und  Ziegelbach m it  83 I u c h a r t  B o d e n .  I h n e n  
schloß sich F ro n h o fe n  m it  68 I u c h a r t  an .  D ie  ü br igen  S ie d lu n g e n  
h a t te n  erheblich kleineren Besitz. W eidach h a t te  36 ,  L e o n h a rd s  
34  (m it  Fremdbesitz 4 0 ) ,  G iggelste in  33 ,  Hochreute 27 ,  S t r a u ß e n  
17 , S ta u d a c h  13, Alberloch 10 (14) ,  H e rre n m ü h le  12, G e h e n fa l l  
10  (12),  im  T r a u b e n  6, H albens te in  4, S t a r e n m o o s  1, Hochsteg 
B/ie I u c h a r t .

N a tü r l ic h  entsprechen diese Z ah le n  n u r  u n g e fä h r  dem S t a n d e  
v or  der V e re in öd un g  oder g a r  im M i t t e l a l t e r .  D ie  R e ihenfo lge  
w a r  f rüher  mehrfach e tw a s  a n d e rs .  Ziegelbach und  S t r a u ß e n  
h a t te n  m ehr ,  besonders  aber  Leiblach.

D a m i t  zerfa llen  die S ie d lu n g e n  in  m ehrere  G ru p p e n .  D ie  
ganz K le inen  sind H albens te in ,  S t a r e n m o o s ,  Oberhochsteg, im 
T ra u b e n ,  Alberloch, H e r re n m ü h le  ( fä l l t  weg a l s  nicht l a n d w i r t 
schaftliche S i e d l u n g ) 4), S ta u d a c h ,  G e h e n fa l l  und  S t r a u ß e n .

D ie  M i t t l e r e n  sind W eidach, L e o n h a rd s ,  G iggelste in  und  
Hochreute.

D ie  G ro ß e n :  H ö rb ra n z ,  Leiblach, B e r g ,  Backenreute , D ie z 
l in g s ,  Ziegelbach und  F ro n h o fe n .

D e r  A bstand  zwischen den M i t t l e r e n  und  den K le inen  ist dabei 
w en iger  g roß  a l s  der zwischen M i t t l e r e n  und  G ro ßen .  Um so eher 
w erden  u n te r  den G ro ß e n  die ältesten S ie d lu n g e n  zu finden sein.

15*
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E in e  andere  Möglichkeit  des  V erg le ichs  bie te t der E r t r a g  des 
B o d e n s .  Nicht der E r t r a g  von  heute ,  der so viele künstliche V e r 
ä n d e ru n g e n  m itgem acht h a t ,  sondern  der E r t r a g  zur Zeit  der a l ten  
B e t r i e b s fo rm ,  der D re ife lderw irtschaft .  M a n  sag t  Wohl, d aß  die 
B e w e r tu n g  der B o d e n g ü te  zur Zeit  der B es ied lung  keine N o l le  
gespielt habe . Vielleicht nicht im m er die entscheidende. A b er  der 
B a u e r ,  der bei u n s  einzog, brachte bestim m t schon d a m a l s  viele 
E r f a h r u n g e n  in dieser Hinsicht m it.

I n  den C a l c u l a t i o n e s  r u s t i c a l e s  ( S t .  u. Gericht M o n t a 
fon 15) a u s  dem J a h r e  176 9  ist der durchschnittliche E r t r a g  an  
V esen  und  H a b e r  sür bestim m te G eb ie te  festgestellt.

Leiblach ist dabei a m  höchsten b ew erte t :  bei V esen  m it  4, 
bei H a b e r  m it  3 J5 . D a n n  kommen die „ G e m ein d en  H ernbran tz ,  
S t r a u ß e n ,  Ziegelbach biß H a g g e n " .  S i e  h a b e n  Fechsung von 
Vesen  ZV2 , von H a b e r  3. A n  d ri t te r  S t e l l e  kommen L e o n h a rd s ,  
B e r g  und  M ö g g e r s  m it  3 fü r  V esen  und  2%  fü r  H a b e r .  Noch 
schlechter stehen „D ie tz lin gs ,  A lberloch, K a u  und  Netfchach". S i e  
haben  je 2 %  Vesen  und  H a b e r .

B e i  a l len  V o rb e h a l te n  gegen eine so rohe Überschlagsschätzung 
m it  a l l  ihren  M ä n g e l n  m u ß  m a n  die Z a h le n  doch im  wesentlichen 
f ü r  zu treffend h a l te n .  D a s  beweist auch die G rundeinschätzung 
durch die S chä tzm än ne r  bei der V e re in öd un g  1 771 .  D ie  d am al ige  
Einschätzung von Leiblach ist u n s  nicht bekannt. A b e r  im übr igen  
w ird  die Schätzung  von 176 9  so ziemlich bestä tig t .  N im m t  m a n  
Durchschn ittszah len  fü r  die W e i le r ,  d ann  erg ib t  sich w iederum , 
d aß  D ie z l in g s  am  schlechtesten w egkomm t. D e r  W e r t  fü r  100  
N u te n  b leib t stark u n te r  10 G u ld e n .  B e i  B e r g  l ieg t  der W e r t  bei 
10 G u ld e n -  L e o n h a r d s  ist deutlich besser wie D ie z l in g s ,  seine 
Z ah le n  bewegen sich über  10. H ö rb ra n z  ist trotz seiner U n a u s 
geglichenheit noch besser: gegen 12 G u ld e n .  Ziegelbach ü be r tr i f f t  
diese Z a h l  noch. F ro n h o fe n ,  B ackenreute  erreichen 13 , S t r a u ß e n  
h a t  noch e tw a s  m ehr.

D iese  Übersicht w ird  durch g enau ere  N a c h p rü fu n g  von Esch zu 
Esch bestä tig t .  D ie  höchsten W e r te ,  8 b is  9 K reuzer  fü r  die N u te ,  
kommen z w a r  fast ü b e ra l l  vor. I n  den F e ld e rn  B e r g s  oder noch 
m ehr  D ie z l in g s  sind sie a b e r  doch nicht herrschend. D o r t  schwan
ken die W e r te  ü b e rh a u p t  viel stärker inn e rh a lb  der Esche. D ie  
Leiblacher  F e ld e r  h aben  durchw egs 8 oder d a rü b e r ,  überw iegend  9.
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D a s  Kreuzach h a t  ebenfa lls  fast durchwegs 9 ,  ist also am  höch
sten eingeschätzt. Über 8 stehen auch die F e ld e r  von Ziegelbach b is  
a u f  B ü h le n .  E t w a s  n ied r ige r  ist der D urchschn it tsw ert  bei den 
H ö rb ra n z e r  F e ld e rn .  D a s  u n te re  Erlach  ist deutlich besser wie d a s  
obere (fast 8 gegen fast 7). D a s  S te inen lochfe ld  erreicht knapp 7, 
ebenso d a s  L eonhar tse rse ld .  Auch die V e rg e r fe ld e r  stehen durch
schnittlich aus 7, d a s  O b e r fe ld  von D ie z l in g s  a u f  6, d a s  W id e n -  
feld e tw a s  besser. M a n c h e  Ackergebiete in  D ie z l in g s  u nd  B e r g  
sind aber  viel schlechter. S o  die Äcker aus S e h r a w i e s  m it  3 % ,  
S t r e h l e n  m it  u n te r  4.

D ie  W iesslachen  —  durchaus  schlechterer B o d e n  —  sind im 
N o rd e n  der G em einde  H ö rb ra n z  ü berd ies  g röße r ,  dabei in  starker 
G e m e n g la g e  m it  den Äckern.

D e r  B odenw ert  n im m t  also im  L e ib lach ta l  von S ü d e n  nach 
N o rd e n  deutlich ab. D a s  h ä n g t  m it  der E n ts teh un g  des  B o d e n s  
zusam m en : im  N o rd e n  herrscht die E n d m o rä n e  und  d a m it  zugleich 
auch eine g rößere  B e w e g th e i t ,  aber  geringere  F ruch tbarkeit .

T ie fe r  a l s  die b isher ige  B e t ra c h tu n g  v e rm a g  ein Vergleich 
der Eschsluren einzudringen. A l te  S ie d lu n g e n  müssen ihre eigenen 
F e ld e r  besitzen. W e i le r  ohne eigene Esche leben von  den F lu r e n  
ä l te re r  S i e d lu n g e n  oder sind E inzelhöfe , die a l s  solche später  en t 
s tanden  sind a l s  die g roßen  W eile r .

S i e d lu n g e n  m it  eigenen Eschen sind Leiblach, Ziegelbach, H ö r 
b ra nz ,  B ackenreute ,  F ro n h o fe n ,  S t r a u ß e n ,  B e r g ,  L e o n h a r d s  und  
D ie z l in g s .  K eine  Esche h aben  alle K le in en ,  a u ß e r  S t r a u ß e n ,  aber  
auch W eidach, G iggels te in  und  Hochreute, also a l le  M i t t l e r e n ,  
a u ß e r  L e o n h a rd s .

V o n  den W e i le rn  m it  Eschen sind aber  auch nicht a l le  voll
kommen e igenständig . M in d e s te n s  3 eigene Esche h aben  n u r  7; 
Leiblach, Z iegelbach, Backenreute , F ro n h o fe n ,  H ö rb ra n z ,  B e r g  und  
D ie z l in g s .

S t r a u ß e n  h a t  n u r  2 eigene Esche, a l s  d r i t te s  A n te i l  am  O b e r 
leiblacher F e ld .  L e o n h a r d s  h a t  A n te i l  am  ä u ße re n  G rubach-  und 
H örbranzerfe ld .  D iese  2 S ie d lu n g e n  müssen daher  unbed ing t  
jü n g e r  sein.

N u n  können noch u n te r  den eigenständigen  Eschen Unterschiede 
gemacht w erden . B e i  den E hä s ten  w u rde  recht ba ld  die a l lm ä h 
liche E nts tehung  deutlich. W ie  steht es  aber  m it  den Eschen?
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D ie  Esche sind, wie b e re i ts  gesag t, erheblich ä l te r  wie der 
Durchschnitt  der E h ä f te n .  A b e r  au f  e in m al  —  e tw a  in der V e -  
s iedlungszeit  —  sind so w en ig  a lle  en ts tanden  wie die S ie d lu n g e n .  
D ie  Esche des ä l te ren  O r t e s  sind entsprechend ä l te r .  G e ra d e  die 
übr ig  b le ibenden eigenen Esche von S t r a u ß e n  und  L e o n h a r d s  
müssen jün ge r  sein, da sie keine geschlossene W irtscha ftse inhe i t  
gebildet h aben  können. A b e r  auch Zwischen den eigenen Eschen 
eines  W e i le r s  ergeben sich A ltersun tersch iede . D a s  m u ß  dort  der 
F a l l  sein, wo m ehr  a l s  3 Esche vorkomm en.

4 b is  5 Esche sind bei der D re ife lderw ir tschaf t  nicht nötig . 
D em nach  w ä re n  Esche durch gem einsam e N o d u n g  en tstanden . D a s  
ist tatsächlich an d e rs w o  bezeugt.

A b e r  h äu f ig e r  w a r  es a n d e rs .  D ie  übrig  b le ibenden Esche der 
W e i le r  S t r a u ß e n  und  L e o n h a rd s  können nicht gu t  gem einsam  
gerodet w orden  sein- es  h an d e l t  sich ja  um  kein H inzugew innen  
zu einer b e re i ts  bestehenden vo lls tänd igen  E inhei t .  Und eine 
G ru n d le g u n g  konnten sie von  vornhere in  nicht sein. B le ib t  nur ,  
d aß  sie von  an dere n ,  ä l te ren  O r t e n  her  gerodet w u rd e n ,  aber  nicht 
a l s  Esche, sondern  a l s  E h ä f te n ,  spä te r  aber  zu den neuen  O r t e n  
gezogen w orden  sind. D a n n  sind diese Esche nichts a n d e re s  a l s  
au fge te i l te  E h ä f te n  einer f rüheren  Epoche, w ei t  ä l te r  a l s  der 
Durchschnitt  der gewöhnlichen E h ä f te n  und  auch durch die G rö ß e  
von ihnen  geschieden. N u r  eine große E hä s te  kann durch T e i lu n g  
ein Esch ergeben.

D a ß  dem so ist, zeigt S t r a u ß e n .  E s  h a t  u n te r  den zwei v e r 
b le ibenden  a l s  sein eigenstes Esch d a s  Utzenreuteseld. Utzenreute 
ist ein bezeichnender N o d u n g s n a m e ,  wie ihn die E h ä f te n  häuf ig  
t ra g e n .  D e r  N a m e  bedeutet  N e u te  des Uzo, also einer E inze l
person. Uz0 ist die altdeutsche Abkürzung  fü r  Ulrich.

I m  Zehentbeschrieb vom  J a h r e  1731 (M e h r .  134 , 8) he iß t  es :  
„ A u ß e r  vorbeschriebenem E in fa n g  befindet sich ein kleiner Esch, 
der S t r ä h l e r  g e n a n n t ,  welcher den P a u r e n  Zue B e r g  g e h ö r ig . . . ,  
ftost gegen L eu tenhofen  oder Quickhen ahn  den H a a g ,  so die 
P f a r r e y e n  B reg enz  und  H ochenweiller  schaidet, und  a n  die d a r 
h inde r  ligende Quickhische G ü e th e r  und  B ichwahd, gegen der 
Leiblach th a i l s  an  vorbem elten  S c h id u n g s h a a g  und  d a rh in de r -  
l igend t  vorhero  beschribenes E he has tg ue th ,  t h a i l s  aber  a n  andere
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Quickhische E h e haf tg üe th e r  ext r a  D is t r ic w m  der P f a r r e h  B r e 
genz, gegen dem B e r g  a h n  d a s  anstoßende Holz, gegen V regenz  
a h n  die B e r g e r  H ueb  und  ein G r ä b le ,  welches überzwerchs gegen 
dem Holz h inau ffza ige t  und  h inde r  disem G rü b le  l igende so ge
n a n te  B e r g e r  H u e b . . .  welches Eschlein S t r ä h l e r  g e n a n t  vo l l
kommen und  gänzlich den Zehenten  dem I n h a b e r  des S ch loß  
Quickhen g ib t ."

D e r  N a m e  ist w ied e rum  fü r  eine E h ä f te  bezeichnend. D a n n  
ist es  ein kleiner Esch. B e i  u rsprünglicher  E in te i lu n g  sind die 
Esche aber  a l le  gleich groß, ü b e rd ie s  stößt der S t r e h l e r  fast durch
w e g s  a n  E h ä f te n .  Z um indest  au ffä l l ig  ist bei B e r g  w eiter  der 
N a m e  Niedefch, nachdem eine F l u r  N ied ,  die E h ä f te  oder W eide  
w ä re ,  nicht zu f inden ist. Ebenso der N a m e  H u b ,  der einen g ru n d 
herrlichen H of bezeichnet.

D a s  Erlachfe ld , an  dem m ehrere  W e i le r  A n te i l  h aben ,  gehört  
dagegen  zu den ältesten Eschen. S e in e n  N a m e n  h a t  es  von einem 
Erlachholz , d a s  1561 auch tatsächlich vorkom m t (L in d a u e r  L e h e n 
buch 64). Trotzdem besteht die Tatsache einer spä te ren  E nts tehung  
von  Eschen, erwiesen durch N a m e n .

I n  dieselbe N ich tung  weist die B erechnung  des  U m fa n g s  der 
Esche.

D e r  F ro n h o fe r  Oberesch ist klein und  w ird  e in igem al E h ä f te  
g e n a n n t .  A l s  wirklicher Esch kommt er daher  g a r  nicht in  F r a g e .  
D a n n  besitzen F ro n h o fe n  und  B ackenreute  zusam m en  n u r  3 Esche: 
d a s  Eschle, d a s  Kreuzach und  d a s  Erlach . D e n n  die Esche im 
Kreuzach und  Erlach  sind identisch. E ine  der beiden S ie d lu n g e n  
verschwindet also a l s  E inheit .  D a z u  st imm t, daß  d a s  Eschle, also 
d a s  kleine Esch fü r  Backenreute  g a r  nicht d a s  kleinste, sondern 
d a s  zweite darstellt-  n u r  w enn  m a n  Backenreute  und  F ro n h o fe n  
zu sam m en n im m t,  ist d a s  Eschle d a s  kleine Esch, ohne dabei viel 
zurückzustehen.

D a s  V e r h ä l tn i s  der Esche eines W e i le r s  scheint ü b e rh a u p t  
stark gestört. A m  meisten ist d a s  der F a l l  bei den ä l te ren  S i e d 
lun ge n ,  die o ffenbar  B o d e n  abgegeben  h aben ,  wie Ziegelbach. 
S t r a u ß e n  dagegen  h a t  drei fast gleich große Esche, w eil es  nichts 
a b g a b ,  sondern a n  sich zog.

S e h r  starke spä tere  A u s d e h n u n g  zeigt w ieder B e r g ,  dessen 
fünf  fast gleich große  Ackerbereiche H u b ,  N ied ,  G ru b e n ,  Unterfeld
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und W id e n  w eder u rsprünglich , noch Zeichen eines  besonders  a l ten  
O r t e s  sein können.

D iese  Schlüsse helfen  bei der S uche  nach den ältesten  O r t e n  
wesentlich weiter.

S t r a u ß e n  scheidet a u s  der R e ih e  der a l te n  O r t e  endgültig  
a u s .  Auch L e o n h a rd s .  A b e r  auch B ac k e n re u te -F ro n h o f en zeigen 
M e rk m a le  der Entwicklung, noch m ehr  B e r g .  A l s  älteste S i e d 
lu n g e n  erscheinen so Leiblach, Ziegelbach und  H ö rb ran z .

D a s s e lb e  beweisen auch die S i e d lu n g s n a m e n .  W eidach, A lb e r 
loch, S ta u d a c h ,  S t a r e n m o o s  müssen desha lb  spä t  geg rü nd e t  w o r 
den sein. W eidach bedeu te t  W eidengebüsch, S ta u d a c h  he iß t  noch 
sp ä t  „ in  den S t a u d e n " .  A b e r  auch B ackenreute  kann nicht zum 
ä ltesten  K u l tu rb o d e n  gehören. S e i n  N a m e  entspricht den Hoch
reu te  (H o h in ru t i  im  N o d e l  M e h r e r a u s  1 29 0  L .  A .) ,  E nz enreu te ,  
E l le n reu te  usw.

A b e r  noch an de re  N a m e n  müssen h ie r  g e n a n n t  w erden . S i e  
ermöglichen einen S c h lu ß  au f  die A r t  der G rü n d u n g ,  nicht b loß 
a u f  d a s  v e rh ä l tn i s m ä ß ig e  A l te r .

E ine  A n z a h l  Esche geht au f  g roße  E h ä f te n  zurück, die erheb
lich ä l te r  sein müssen wie die spä te r  E h ä f te n  g e n a n n te n  G rü n d e .  
N u n  sind schon diese spä te ren  E h ä f te n  oft so g roß , daß  m ehrere  
Besitzer d a r a n  beteilig t  sind. D ie  E inzeune  von  B e r g  h a t te  z. V .  
ein A u s m a ß  von e tw a  6 I u c h a r t .  E h ä f te n  von Efchgröße können 
aber  nicht m ehr  m it  den M a ß s t ä b e n  der letzten J a h r h u n d e r t e  ge
messen w erden . W ie  groß  m u ß te  da der H of  sein, w en n  schon die 
E hä s te  e ines  einzelnen dieses A u s m a ß  erreichte!

D ie  Z erg l ied e ru ng  der F l u r  er fo rder t  also fü r  eine la n g  zu
rückliegende Zeit  G ro ßh ö fe ,  die, gering  an  Z a h l ,  sich ohne w e i te re s  
m i t  ganzen  S ie d lu n g e n  decken konnten. W o  heute  zehn oder m ehr  
Höfe stehen, w a r  d a m a l s  n u r  ein einziger.

D e r  N a m e  S t r a u ß e n  —  zum S t r u ß e n  —  beweist einen sol
chen g roßen  Hof. S t r u ß  ist ein a l te r  F a m i l i e n n a m e ,  der noch spät  
in der N achbarschaft  vorkomm t. Auch in L e o n h a r d s ,  130 7  (Urk. 
11 . D ez em b er ,  L .  A .)  ze dem N ühar tze ,  m u ß  ein solcher N a m e  
stecken. D ie  F a m i l i e n n a m e n  sind n u n  bei u n s  in der N e g e l  erst 
seit dem 13. J a h r h u n d e r t  en tstanden . B e id e  O r t e  müssen daher  
noch u m  1 3 0 0 ,  w en n  nicht spä te r ,  Einzelhöfe gebildet haben . E in  
b esonders  a l te r  H of h a t  sich gewöhnlich nicht so la n g e  a l s  E inze l-
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Hof u nge te i l t  e rha l ten  sönnen; e t  h a t  sich schon in einem früheren  
Zeitpunkt in einen W eile r  aufgelöst. S o m i t  ist es  w en igstens  
wahrscheinlich, daß  die N a m e n  der beiden W e i le r  eine spä tere  
E n ts tehung  a n deu ten ;  die Möglichkeit,  d aß  ein ä l te re r  N a m e  v e r 
d rä n g t  w u rde ,  ist Zwar nicht ausgeschlossen. A u f  jeden F a l l  passen 
F l u r  und  N a m e  der O r t e  gu t  zusam m en .

H errenhöfe
W ie  die N a m e n  S t r a u ß e n  und  L e o n h a rd s ,  so weisen auch die 

N a m e n  D ie z l in g s  und  H ö rb ra n z  d a ra u f  h in , daß  der gew alt ige  
Großbesitz W e n ig e r  d a s  L eben  im  L eib lach ta l  seit den A n fä n g e n  
beherrscht h aben  m u ß .  D ie z l in g s  h e iß t  im J a h r e  1 17 0  D ieze l im s  
(Helbok, R egesten ) ,  also H of des  D ieze lin .  H ö rb ra n z  hieß um  
122 0  H e rb ra n d e s w i la r  (Urk. im L . - A . ) ,  im J a h r e  1 26 2  H e r b r a n 
deshoven  (W ü rt te m b .U rk b .  V I, 51) ,  be ides  bedeu te t  H of  des  H e r i -  
b ra n d .  N a tü r l ic h  können diese N a m e n s t r ä g e r  keine B a u e r n  im 
gewöhnlichen S i n n e  gewesen sein. Z u r  B e a rb e i tu n g  so g roße r  
F lächen  bedarf  es  vie ler A rb e i tsk rä f te ,  die einen heu tigen  B a u e r n -  
h a u s h a l t  w eit  übertreffen . W i r  h aben  es daher  m it  g roßen  G r u n d 
h e r ren  zu tun .  I h r e  N achfo lger  können nicht die spä te ren  E i n 
w ohner ,  sondern  n u r  die G rundherrschaf ten  fein ; die H ö rb ra n z e r  
B a u e r n  sind die N achfo lger  ih re r  L ehenleu te .

D e r  Besitz der G rundherrschas ten  zeigt einen, w en n  auch te i l 
weise verschütteten W eg  zu den a l te n  G ru n d h e r re n  und  W e i le r 
besitzern. E inen  verschütteten W e g :  auch die G ru ndherrschaf ten  
h ab en  eine la n g e  Entwicklung durchgemacht, und  nichts w ä re  u n 
berechtigter, a l s  einfach den w ir re n  H a u fe n  von  Besitzrechten, Z in 
sen und  L eis tungen , wie er in der N euze i t  vor  u n s  t r i t t ,  den a lten  
G ru n d h e r re n  zuzuschreiben. D e r  B es itzübergang  vom  früheren  
M i t t e l a l t e r  zum  spä te ren  ist u n s  nahezu  unbekannt .  Auch später  
sind die Nachrichten n u r  Bruchstücke. E s  h a n d e l t  sich v ie lm ehr 
d a ru m , a u s  diesem H au sen  die schwer oder g a r  nicht v e rä n d e r 
lichen G ru nd bes ta nd te i le  herauszusuchen , m it  denen auch in der 
ältesten  Zeit  zu rechnen ist.

S e i t  der N euze i t  bestanden  die Besitzungen der G r u n d h e r r -  
schäften auch in H ö rb ra n z  n u r  m ehr  in  L eh en ,  vielfach auch n u r  
m ehr  in  b loßen  Zinsen. A b er  f rü h e r  gab  es  auch h ier H errenhöfe  
in wirklichem Eigenbesitz der G ru n d h e r re n ,  M i t te lp u n k te  der
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G ru nd herrsc ha f t .  S i e  w a re n  erheblich g röße r  w ie die gewöhnlichen 
B a u e rn h ö fe .  S chon  ih r  N a m e  hob sie a u s  der M e n g e  h e ra u s .  
S i e  h ießen  K e l l -  oder M a ie rh ö fe .

D iese  H errenhöfe  w a re n  in v ie ler Hinsicht bevorrechtet. A m  
tiefsten geht d a s  in der F l u r :  die g röß ten  Äcker, W iesen  und  
an de re n  E h ä f te n  gehörten  ihnen. D i e s  g il t  fü r  d a s  ganze a l t 
besiedelte L a n d  V o r a r lb e r g s .  D ie  im m er w ieder  vorkom m enden , 
bezeichnenden N a m e n  der H offe lder  sind B r e i t e ,  Hofacker, Q u a d r a  
oder B r ü h l .  (V g l .  B i lg e r i ,  Urhöfe im  L a n d e  südlich vom  B o d e n -  
see, A le m a n ia  O k tober  1933 .)  Auch im  benachbarten  O bersch w a
ben  ist es  ähnlich. B r e i t e n  n a n n te  m a n  h ie r  die g roßen  Äcker, 
B r ü h le  die g roßen  W ässerw iesen  der G ru n d h e r re n .  W ichtiger  sind 
die B r e i t e n ,  denn die B r ü h le ,  a l s  E h ä f te n ,  können auch spä te r  
u nd  in loserem Z u s a m m e n h a n g e  m it  den H erre nh ö fen  entstehen.

I n  H ö rb ra n z  ist heu te  ein F l u r n a m e  B r e i t e  nicht m ehr  be
kannt. D ie  V e re in ö d u n g  h a t  stark u n te r  den N a m e n  der Äcker 
a u fg e rä u m t .  A b e r  vorhe r  lebte der N a m e  noch, w ie a u s  dem 
G ru nd bu ch  der V e re in ö d u n g  hervo rgeh t .  D a m a l s  gab  es  noch in 
H ö rb ra n z ,  Ziegelbach und  F ro n h o fe n  Besitzer von Äckern, die 
B r e i t e  g e n a n n t  w erden . F ü r  Leiblach und  B e r g  haben  w ir  andere  
Zeugnisse. I n  f rüh e ren  J a h r h u n d e r t e n  müssen die B r e i t e n  noch 
Zahlreicher gewesen sein- gerade  durch die V ie lzah l  w u rde  der 
N a m e  m ehrdeu tig  und  ist desha lb  u m  so eher verschwunden. 
D a h e r  können auch andere  g roße  Äcker, die nicht so he ißen , G r u n d 
bestandteile  e ines  H e r re n h o fe s  sein.

N icht von u n g e fä h r  sind es im W e i le r  H ö rb ra n z  1771 gerade 
die beiden Lehenhöfe  des  K los te rs  L in d a u ,  die B r e i t e n  besitzen. 
J o s e p h  Letsch besaß d a m a l s  den B reitenacker ,  329  N u te n  groß, 
d a n n  den anderen  B reitenacker ,  4 8 8  N u te n  groß. Z u m  Lehen  
G e o rg  W u n d s  gehörte ein Acker an  der B re i th e n  m it  4 3 4  N u te n ,  
d a n n  der u n te re  Bre ithenacker ,  551 N u te n  g roß . F r a n z  K o h l 
h a u p t s  W i tw e  h a t te  einen Acker a n  der B r e i t e n  m it  387  und  
C a r o lu s  M o ß b r u g g e r  einen au f  der B r e i t e n  m it  2 1 4  N u te n .  B e ide  
L e h e n t r ä g e r  besaßen  a u ße rd em  noch m ehrere  besonders  g roße 
Äcker.

I n  Ziegelbach h a t te  J o s e p h  G orbach  in seinem m ehrerauischen 
L eh en  (!) den B reitenacker  im E h r le ,  783  N u te n  g roß , d a n n  den 
großen  Acker a u f  V i l le n  m it  1 9 6 0  N u te n ,  den B reitenacker au f
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Ziegelbach m it  4 6 2  N u te n ,  den g roßen  Acker ob der S t r a ß e  m it 
1406  N u te n ,  d a n n  neben  einem an dere n  Acker im  Kreutza noch 
den dortigen  B reitenacker , 4 6 2  N u te n  groß. J o h a n n e s  S u t t e r  
h a t te  in seinem mehrerauischen L ehen  den g roßen  Acker a u f  V il len  
2 1 4 3  N u te n ,  also 3%  Iu c h e r t ,  dann  den Bicheleacker m it  1363 
N u te n .  E inen  Acker an  der B re i th e  h a t te  überd ies  noch N ik o la u s  
N o h n e r  m it  418  N u te n .

I n  F ro n h o fe n  h a t te  P l a c i d u s  N o m b e rg  den g roßen  Acker au f  
der B re i th e n  m it  893 N u te n ,  d a s  zehentfreie Stück a l ld a  ober 
H ö rb ra n z  m it  4 54  N u te n ,  dann  den Acker an  der Leiblacher S t r a ß e  
m it  2 5 1 2  N u te n ,  dazu noch ein g ro ße s  Stück au f  dem Leiblacher 
F e ld .  A n d r e a s  Schlachter  besitzt u n te r  a n d e rm  den oberen 9 3 m -  
tenacker 4 0 9 ,  den u n te ren  Acker au f  der B re i th e n  321 und  einen 
Acker au f  Creutza 1089  N u te n  g roß .

N a tü r l ic h  erreichten diese B r e i t e n  nicht m ehr  en tfe rn t  die a lte  
G rö ß e .  D a s  zeigt sich in Leiblach, wo eine B r e i t e  einem ganzen 
Esch den N a m e n  gegeben h a t .  E s  ist d a s  d a s  B re i te n b a n n fe ld  
jenseits  der Leiblach. H ie r  ist die B re i t e  einstiger Kellhofbesitz des 
K lo s te rs  L in d a u -  a u s  den Lehenbuchern  l ä ß t  sich der U m fang  be
rechnen. I m  J a h r e  1536  (Lehenbuch 26 ,  S t a a t s a r c h iv  N e u b u rg
a. D . )  besaßen  J ö r g  M ü l l e r ,  T h i a s  Bertsch, M iche l K u d e rm a n ,  
M a r t i n  O chsen rü th in ,  H a n s  M ü l l e r ,  T h o m a n  B r o t t m a n ,  H a n s  
B r o t t m a n ,  S i g m u n d  Lochtet,  Ulrich S ch n ide r ,  M ä r k  S c h n ä b e l i s  
K in der ,  B e r n h a r t  K u d e rm a n ,  W olf f  M a g e n  u nd  T h o m a n  B r o t -  
m a n  zusam m en  run d  19 I u c h a r t  Acker „u ff  der B r a h t t e " .

1 564  (Lehenbuch 64, 206  a) e rh ä l t  M a r t i n  N tg  zu B e r g  vom 
Kloster L in d a u  zu L ehen  einen Acker „ a u f f  der P r a i t e  dase lps  
ge legen" .  F e l i r  Bertsch zu B e r g  besitzt 1699  (159) „einen  Acker 
a u f  der B r a ig e n  gelegen, vor B in d e n  g e n a n t . . . "  M ichel Schlach
te t  im I a h t e  1693  (15 8 ,  72  b) einen Acket „ a u f  bet B t a i t e "  im 
Henkeichenfeld, also im lln te tfe ld .

D e t  Z u s a m m e n h a n g  det  B te i t e n  und  g to ße n  Äcket m it  den 
H e t te n h ö fe n  ist offensichtlich. A uffä l l ig  ist es  aber  auch, daß  m eh-  
te te  D t t e ,  u n te t  denen auch die jünge ren  sind, keine B te i t e n  a u f 
weisen, so S t t a u ß e n ,  L e o n h a td s  odet Backenteute.

D a ß  die Höfe m it  B t e i t e n  nicht e tw a  b loß L ehen  det G t u n d -  
hettschaft  w a te n ,  sondern  jew eils  dem zen tra len , über rag en den  
Hof gehörten , d a s  erg ib t  sich a u s  a llen  g tundhe tt l ichen  Q u e l le n .
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F ü r  den Kellhos Leiblach ist d a s  schon durch die nachgewiesene 
g ew alt ige  A u s d e h n u n g  klar gew orden . I m  J a h r e  137 5  (L eh e n 
buch 57 ,  29  a) verlieh  die Äbtissin  A g n e s  dem P e t e r  Ratzenhover 
den K elnhos Zu L üblach  u m  3 M a l t e r  B esen  und  3 M a l t e r  H ab er .  
S o  ein Z in s  setzt auch einen g roßen  E r t r a g  v o r a u s .  I m  J a h r e  
12 7 6  (Urk. vom  9. M a i ,  W ü rd in g e r ,  U rkundenauszüge  zur G e 
schichte der S t a d t  L in d a u ,  S .  4) w ird  eine cu ria  (Hof) L u b i la h -  
dors g e n a n n t .  D a b e i  t re ten  zugleich der c e l le ra r iu s  de F ro n h o v in  
und  der ce l le ra r iu s  de Lubilach  a l s  Z eugen  au f .  C e l l e r a r iu s  hieß 
der K elle r ,  der L e h e n s in h a b e r  des H erre n h o fes .  E in e  R e ih e  klei
n ere r  G ü te r ,  die teilweise Schuposen  g e n a n n t  w erd en ,  gehörten  
zum H o fve rb an d .  144 4  (57 , 153 a) w ird  die S c h u o p u s  zu L üblach  
ver l iehen , die Zwischen des  A p pen  G u t  und  dem K elnhos liegt.  
1453  (57 ,  152  b) ebenso ein D r i t t e l  der ha lben  S c h u o p p u s .  1461 
(57 ,  2 1 8  a) bekommt Ulrich Häki „ a in  d r i t t a i l  in  der h a lben  h u b "  
Zu L ehen . E ine  H u be  w a r  gewöhnlich mehrfach g rö ße r  a l s  eine 
S chupofe .  —  W ie  g ew alt ig  der Gesamtbesitz des K lo s te rs  in  L e ib 
lach w a r ,  beweist d a s  Lehenbuch des J a h r e s  1 536 .  D a m a l s  w a re n  
15 Höfe L ehen  des K los te rs .  Noch a m  A n fa n g  des  19. J a h r h u n 
d e r ts  w a r  d a s  ganze Leiblach von  H of  zu H of dem Kloster Zins
pflichtig (K a ta s te r  1812) .

E in  ähnlicher G ro ß h o f  h a t  F ro n h o fe n  beherrscht. Abgesehen 
von  der g e n a n n te n  Urkunde a u s  dem J a h r e  1 2 7 6  beweist d a s  eine 
E in t r a g u n g  im U rb a r  des G r a f e n  H u go ,  des M in n e s ä n g e r s  vom 
E nd e  des  14. J a h r h u n d e r t s  ( L . - A . ) :  „ I t e m  der K elnhos Ze F r o n 
hofen g il t  m im  H e r re n  nach gewonlichen Z in s  30  S ch il l ing .  Doch 
h a t  m in  H e r r  und  sin E rb e n  dü Recht, daß  sh uf demselben H of 
järlich leggen  m ü g e n t ,  w a ß  der H of g e t ra g e n  m a g .  E s  h a n t  och 
m in  H e r r  und  sin E rb e n  dü R echt,  d aß  si ä l lü  I a r  a in  eh äst G e 
richt ainost in dem I a r  Ze M a i g e n  oder Ze H erbst d a ru f  h aben  
fon t;  und  sol sin A m p tm a n  zu dem G ericht fom en selb d r i t t  erber 
u f  den selben T a g ,  so er Gericht Han w il l  und  sol Ze I m b i s  da 
enbissen, und  sol der erber a in r ,  der m it  dem A m p tm a n  d a r  sun t,  
a in  Habch (Habicht) m it  im  fü ren  und  sol der M a i g e r ,  der uf 
dem K elnhos sitzt, dem Habch a in  H u n  geben und  sol der erber 
och m it  im fü ren  Zwen W in d  und  a in  V o ge lh un d .  D e n  H u nd en  
soll der M a i g e r  ouch zeessend geben und  soll der M a i g e r  dem 
selben und  och dem A m p tm a n  je tw ed ers  R o ß  a in  V ie r te l  H a b e rn
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geben und  den an de rn  die m it  im  d a r  koment und  zu inen  ge
h ö re n d  ieklichem a m  ha lb  V ie r te l  und  w en n  m a n n  da enbift, so 
sol der A rn p trna n  uf f tan  und  richten und  so d a s  Gericht Zergat, 
so sol der M a i g e r  dem A m p tm a n  und  den E rb e rn  und  denen, die 
m it  inen  da sint, a in  gu t  nach tm al  geben und  soll inen  geben ze 
tr inkhent des besten L a n tw in s  ob den M a l e n ,  so er sail  f indt; 
und  d am it  sont si d ann en  r i t t e n / '  D e r  K ellhof  zu F ro n h o fe n  b il 
dete also ein g rundherr liches  Hofgericht. Z u  ihm gehörte eine 
R e ih e  ab h ä n g ig e r  G ü te r ,  die meisten auch h ier w ieder  Schuopossen 
g enan n t .  Zwei Schuopossen h a t te  Uli ab der S e g e n  inne, von 
denen er 18 S ch il l ing  Zinste- Zwei andere ,  ebenso hoch belastet, 
lag en  zu Vackenreute , Zwei „zem N id e r e n h u s "  ( N ie d e rh a u s ,  G e 
meinde N e u t in ,  A G .  L in d a u )  u m  18 S ch il l ing  und  6 H ü h n e r 
vier besaß N ö w li  zu G erh a rzsw ile r  ( R e h l in g s ,  G em einde  W e i
ß e n sb e rg ,  A G .  L in d a u )  um  36  S ch il l ing .  D a z u  kamen noch G ü te r  
„ u f  der N ü t i " ,  zu „ T e n te n w i le r"  (D e n te n w e i le r ,  G em einde  L a n g 
n a u ,  O A .  T e t tn a n g )  und  L iben w ile r  (L iebenw eile r ,  G em einde  
F l u n a u ,  D A .  T e t tn a n g ) ,  die nicht Schuopossen heißen  und  daher  
auch nicht zum engeren  Hofbereich gehörten . I m  Zinsbuch  des  
A m te s  B reg enz  vom  J a h r e  1605  he iß t  es  ( O A .  B re g e n z  2 4 2 ) :  
„ I t e m  der Kelnhof zu F ro n h o fe n  g ib t järlich 30  S ch il l ing ,  der
gleichen die Schuepissin, in den K elnho f  gehörig, 18 S ch il l ing .  
D en se lben  F ro n h o f  h aben  jezo innen  namblich H a n s  H öflin ,  I e r g  
S a u t e r ,  g e n a n t  S p r a l l ,  H a n s  K ö lm a y er, L ie n h a rd t  M ü l l e r ,  H a n s  
H a l tm a h e r ,  J a c o b  H a g e n ,  C l a s  F a l le n b e rg e r  und  J o s  Heckhe, all 
ZU F ro n h o fe n  gesessen, auch T h o m a  B r o tm a n ,  B e r n h a r d  G a u d e r -  
m a n  von L eu te nh o fen  und O schw ald  K e l le r  von  B re g e n z ,  H ä n n i  
S a u t e r ,  I e r g  S a u t e r ,  M ic h ls  H a n s  zum H e rb ra n z  und  C l a s  
S a u t e r ,  a l l  im Gericht H ofrieden  und  der H errfchaff t  B reg enz  
gesessen, 2 P f u n d  8 S c h il l in g ."  D a n n  fo lg t  „die Schuep iß  zu 
B a c kh arü t te "  m it  18 S ch il l ing .  A lle  I n h a b e r  der G ü te r  geben 
beim T o d fa l l  des  ältesten in der F a m i l i e  d a s  beste Stück Vieh . 
Anschließend fo lgen  im Zinsbuch die „ G ü e te r  und  Schupissen zum 
N id e re n  H a u s ,  zu L iebenw ey le r  und  Zum R öblings  in deren von 
L in d a u  G eb ie t  g e l e g e n . . . "  G e n a u  übereinstim m end m it  diesem 
Z in s  vom  Kellhos und  den v ier hiesigen Schuposen  ist die „K e ll -  
h of-  oder Schuppische S t e u e r "  des K a ta s te r s  vom J a h r e  1812 . 
S i e  ist dort,  Wohl infolge der V ere in öd un g ,  durchaus  au f  die
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H ä u se r  bezogen. F ro n h o fe r  und  B ackenreu te r  bezah len  sie fast 
allein . N u r  6 Sch il l ing  kommen d a m a l s  von 2 Z iegelbachern  und  
einem H ö rb ran ze r .  I n  F ro n h o fe n  w a r  also a u f  G r u n d  der obigen 
A n g a b e n  nicht b loß der g roße , spä te r  so stark zerspli t te r te  K e l l -  
hof; dort  lag en  auch die beiden Schupposen  U lis  ab der S e g e n .  
1 8 1 2  w u rd e n  sie g ro ß te i ls  zu B ackenreute  gerechnet. Noch 1812  
Zahlten 5 H öfe  in F ro n h o fe n  a l s  N ac h fah ren  des K e llh ofes  run d  
30  S ch il l ing  K ellhofsteuer.

A u f  g roßen  Wiesenbesitz dieses H o fes  deutet  vielleicht die U r
kunde vom 22 . A p r i l  1 5 1 0  (H ohenem fe r  Arch.). D a m a l s  v e r 
tauschen P e t e r  H a l tm a y e r ,  H a n s  S u t o r ,  g e n a n n t  S p r a l l ,  H a n s  
H öflin  H o h e n rü te r ,  J ö r g  S u t o r ,  H a n s  K ö lm a y g e r ,  L ie n h a r t  und  
G o r iu s  H in de reg ge r  M ü l l e r ,  G e b rü d e r  zu V a g k e n rü t in ,  ihre W iese 
M a y g e r s m o o s  u n te r  H o henw eile r  an  der Leiblach gegen eine 
emsische W iese ob B a g k e n rü te .  D e r  N a m e  M a i e r s m o o s  und  die 
g roße  Z a h l  von Besitzern a u s  einem O r t  l ä ß t  diese V e rm u tu n g  
zu. ( M a i e r s m o o s  in H o henw eile r  sonst a l le rd in g s  st. gallisches 
L ehen  zu G w ig gen .)

Nach  dem Archivregister des K lo s te rs  M e h r e r a u  ( 1 6 0 , 2 7 , 2 5 )  
a u s  dem J a h r e  1728  ist der H of  zu Ziegelbach im J a h r e  1386  
„von  den edlen H e r re n  von  T a le n d o r f  (T h ä le n d o rf ,  G em einde  
Gestratz, A G .  W ei le r )  a n s  G o t t s h a u s  gestisstet und  anno  1513  
von  neuen  demselben zuerkant"  w orden . Auch dieser H errenhof  
ü b e r ra g te  spä te r  a l le  ü b r igen  im W eile r .  I m  Lehenbuch des  K lo 
sters  L in d a u  (26 , 4 4  b )  vom  J a h r e  153 8  w ird  er „ d e s  Gotzhus 
B reg en z  M a y r h o f "  g enan n t .  I m  J a h r e  153 6  (26 , 31) n e n n t  ihn 
L in d a u  „Hofs zu Z iegelbach" schlechtweg. V o n  einem anderen  
M a ie r h o f  ist in Ziegelbach keine S p u r  zu finden. D a f ü r  aber  —  
ähnlich wie in F ro n h o fe n  oder Leiblach —  ab h än g ig e  G ü te r .  Nach 
der Urkunde vom  14. F e b r u a r  1 45 6  stößt d a m a l s  H a n s  Häckis 
H of zu Ziegelbach an  die „ S c h u p p u ß  und  S t e f a n  B r u d e r s  G u t "  
(S ta d ta r c h .  B reg enz ) .  D ie  beiden m ehrerau ifchen  L eh en ,  a u s  
denen sich der H of  zur Z eit  der V ere in ö d u n g  zusammensetzte, b e 
sitzen 1771 a lle in  an  vere inödetem  L a n d  21 I u c h a r t -  dazu kom
m en  noch m indes tens  6 I u c h a r t  E h ä s ten ,  d a ru n te r  auch A n te i l  an  
der K e lle rw ies .  S o m i t  u m fa ß te  der H of  ru n d  ein D r i t t e l  des 
ganzen  181 2  nach Ziegelbach gehörigen  G r u n d e s .

I n  H ö rb ra n z  bilden die beiden l indauifchen L ehen  der V e re in -
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ödungszei t  ebenfa lls  eine ursprüngliche E inhei t .  L e ider  l ä ß t  sich 
dieser Hof vorerst noch nicht m it  S iche rhe i t  Zurückverfolgen. J e d e n 
fa l l s  besaß  ihn d a s  Kloster erst seit dem 15. J a h r h u n d e r t ,  da  er 
in den ältesten L ehenbüchern  noch nicht vorkom m t. E s  ist gut 
möglich, daß  er identisch ist m i t  dem H of „ze dem H erb ran tz " ,  der 
von  dem N i t t e r  Ulrich von  Lochen a m  24. N o v e m b e r  1379  ( W a r t 
m a n n  IV, 234) an  den L in d a u e r  B ü r g e r  A n d r e a s  Z en dr ing  v e r 
kauft w urde .  D a m a l s  leistete der I n h a b e r  des H o fes ,  H a in s  der 
B ü t t e l ,  neben G e ld z in s  jährlich 1 M a l t e r  B esen  und  1 M a l t e r  
H a b e r .  1771 u m fa ß te n  die beiden T ei le  noch ru n d  2 0  I u c h a r t  
Ackerland, dazu e tw a  7 I u c h a r t  E h ä f te n .

S e h r  w enig  ist von einem H of zu D ie z l in g s  bekannt. A m  
11. D ezem ber  1307  bestä tig te  G r a f  H u go  von B re g e n z  den V e r 
kauf der Hofe ze dem D ieze l in is  und  N ühar tze ,  die N i t t e r  H e in 
rich von Schönstem  von ihm zu L eh en  h a t te  (Schöns tein ,  ab g e 
gang ene  B u r g  in der G em einde  H ohenw eiler)  an  d a s  Kloster 
M e h r e r a u .  D e r  V erkau f  scheint aber  rückgängig gemacht w orden  
zu sein, denn in keinem der spä te ren  N o de l  des K lo s te rs  von 1320  
oder 134 0  erscheinen diese Höfe. Um d a s  J a h r  1368  (Lehenbuch 
57 , 8 b ) be lehn t d a s  Kloster L in d a u  „Cuntzen K epfen , M a i g e r  
K ep fen  fu n "  m it  dem H of zem D ie z l in s ,  von  dem V o g tre c h ts 
ab g ab en  an  Lutz von Schönstein  gehen. A m  5. J u n i  149 2  (Urk. 
H ohenem ser Arch.) h a t  O s a n n a  von S chönsta in  einen Z in s  vom 
M a i e r  des H o fes  zum Dietzli zu fordern .

I n  B e r g  ist a u ß e r  dem N a m e n  B re i t e  e b en fa l ls  w en ig  S ich e 
r e s  a n  H inw eisen  au f  einen H erre nh o f  zu finden. 1433  (57 , 163) 
verle ih t  d a s  Kloster L in d a u  dem J u n k e r  Lutz von S chönstem  den 
Hos „ze B e r g e r d o r f f ' ;  ob es  der H erre nh o f  w a r ,  ist unsicher, w enn  
auch wahrscheinlich. Nach  den B e le h n u n g e n  (64 , 99  ff.) besaß d as  
Kloster 1561 h ie r  a u ß e r  G ü te r n  „ u ß  den H öfen  von Gwicken 
körnend" besonders  noch zwei G u tsk o m p le re :  „ B a r t lo m e  K epfen 
H o f"  (B a r t l o m e  K öpff  von B e rg e rd o r f f ,  L e h e n t rä g e r ,  1 466 ,  57 , 
2 2 7  a) und  „ G a l l i  B r u e d e r s  H o f" .  B a r t l o m e  K epfen  H of ist der 
g rößere .  E r  ist d a m a l s  im Besitz von 7 B a u e r n -  zu ihm gehören 
3 H ä u se r ,  davon  2  benachbart .  (G a l l i  B r u e d e r s  H of:  4 L e h e n 
t r ä g e r ,  1 H a u s . )  E in  W e in g a r te n ,  B a t e n g a r t  g e n a n n t ,  ist u n te r  
alle ausge te ilt ,  ebenso h aben  sie ihr „ D a i l  a m  B r ie f " .  D e r  B a t e n -  
g a r t  h a t  seinen N a m e n  sicher von B a t t  von S chöns ta in ,  der um
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die M i t t e  des 15. J a h r h u n d e r t s  lebte. Haintz von S chöns ta in  h a t te  
1397 G w ig g e n ,  F e ß le r s ,  fe rner  ein F u d e r  W e in  a u s  seinem W e in 
g a r te n  Zu B e r g  v e rp fä n d e t  (Lehenbuch 57, 107). Wahrscheinlich 
ist auch der H of  zu B e r g  wie die meisten an de re n  Besitzungen der 
von  Schönstein  ursprünglich  st. gallisches L ehen .  D e r  späte  W a l d 
besitz S t .  G a l l e n s  in B e r g  w ü rd e  sich so a m  besten erklären.

F a s t  durchw egs können so die a l te n  H errenhöfe  —  w en igs tens  
in ihrem  spä te ren ,  sicher verkleinerten  U m fange  —  festgestellt w e r 
den. I n  den D ö r f e r n  des  R h e in ta le s  f indet m a n  auch solche H e r 
renhöfe. D a s  V e r h ä l tn i s  der H o fgröße  zur G r ö ß e  der G e s a m t
f lu r  ist dort  aber  doch ein a n d e re s .  D ie  Höfe des L e ib lac h ta le s  
sind im  V e r h ä l t n i s  viel g röße r  a l s  die Höfe des N h e in ta le s .  D a s  
zeigt neuerlich den versch iedenartigen  U rsp rung  der S ie d lu n g e n .  
I n  der G em eind e  H ö rb ra n z  ist m it  S ie d lu n g s g r ü n d u n g  fast n u r  
durch p r iv a te  G roßgrundbesitzer  zu rechnen.

D ie Sippen  der Patacho und Heribrant a ls  Ortsgründer 
in Hörbranz

D e r  u rsprüngliche, weilerbeherrschende G roßgrundbesitz  steht 
durch die schriftliche Ü berlie ferung  ebenso fest wie d a s  D a s e in  der 
g roßen  E h ä f te n  durch die O r t s -  und  F l u r n a m e n .  D ie  Urkunden 
der karolingischen Epoche beweisen d a s  schon fü r  die F rü h z e i t  der 
S ie d lu n g e n .

A m  15. M a i  802 ( W a r t m a n n  1,154) ü bergeben  P r ie s te r  D i n g 
m u n d  und  sein B r u d e r  N a tm u n d  an  d a s  Kloster S t .  G a l l e n  ihren 
seit e iner f rüheren  Schenkung  erw orbenen  Besitz in  L iu b i lu n a h a  
(Leiblach), in C aw icca  (G w ig gen )  u nd  H o h in w i la r i  (H ohenw eiler) .  
N ach  einer Urkunde a u s  dem J a h r e  878 ( W a r t m a n n  II, 219), 
au sg e s te l l t  in  L iu b i l in a n c  (Leiblach), h a t te n  die B r ü d e r  N a tm u n d ,  
T h in g m u n d  und  G erm nu nd  einst auch Grundbesitz zu E i g a n t e s -  
w i la r r e  (E g g a t s w e i le r ,  G de. U n te r re i tn a u  bei L in d a u )  an  d a s  
Kloster übergeben . Und nach der Urkunde vorn 30. J u n i  885 ( W a r t 
m a n n  II, 250) h a t te n  die B r ü d e r  dem Kloster vor  Z eiten  auch 
H ö r ig e  geschenkt, d a ru n te r  die V o r fa h re n  der N u o d p u rg ,  die sich 
jetzt durch Schenkung  einer H u b e  zu L ind enb erg  m it  10 H ö rig en  
loskaufte .  D e r  Besitz dieser B r ü d e r  m u ß  nach diesen S chenkungen  
sehr g roß  und  w eitze rs treu t gewesen sein. D a s  w ü rd e  erst recht
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Zutreffen, w en n  der P r ie s te r  D in g m u n d  von 802  und  ein P r ie s te r  
D in g m u n d  von 788  ( W a r t m a n n  I, 112 ),  der a l s  Zeuge in B e r 
m a tin g e n  a u f t r i t t ,  eine P e r s o n  w ä re n ,  w a s  nicht unw ahrschein
lich ist.

I n  einem andere n  F a l l e  w ird  der w eitvers treu te  Großbesitz 
nicht n u r  viel deutlicher ersichtlich, sondern  dazu auch die R ode- 
tä tigkeit dieser G ru n d h e r re n .  M a n  erkennt a u s  ihm  die m a ß 
gebende N o l le  der G ru n d h e r re n  sowohl beim A n legen  neuer  S i e d 
lu n g e n  wie beim A u s b a u  des L a n d e s .

A m  26 . J u n i  815  ( W a r t m a n n  I, 2 0 4  schenkte H a d u p e r t  dem 
Kloster S t .  G a l le n  seinen ererb ten  und  erw orbenen  Besitz zu W a s 
serburg  und  L a n g e n a r g e n ,  H a d d in w i la re  und  Z iaga lpach  (Z iegel
bach), Schw arzenbach  ( D A .  W a n g e n )  und  in W a n g e n  eine H ube, 
a l le s  E rb g u t  von seinem verstorbenen V a t e r  H ad do ,  d a n n  einen 
W a ld  Zwischen zwei F lüssen , den er von F a t e r  und  Wisirich be
kommen ha t te .  D a b e i  soll d a s  G u t  in Schw arzenbach  dem P r i e 
ster T he o d o ld u s  au f  L ebensze i t  gegen 1 S ch il l ing  Z in s  verliehen 
w erden . Nach seinem T ode  soll es  a n s  Kloster fa llen . D a s  Kloster 
soll kein G u t  a l s  L ehen  a u sg e b e n ,  sonst soll P a tu c h o  oder ein 
an de re r  V e rw a n d te r  des Schenkers  H a d u p e r t  die G ü te r  a n  sich 
ziehen dürfen .

D ie  S i p p e  H a d u p e r t s ,  seines V a t e r s  H addo  und  seines V e r 
w a n d te n  ( B r u d e r s ? )  P a tu c h o  besaß gew alt ige  G ü te r  in vie len  
O r t e n ,  d a ru n te r  auch in Ziegelbach. D ie  A n g a b e n  w e ite re r  U r
kunden bestä tigen  d as .

S ch on  a m  5. S e p te m b e r  77 0  ( W a r t m a n n  1 ,58) ü b e r t ru g en  ein 
P r ie s te r  H a d u p e r t  und  seine M u t t e r  T e o t r a d a  zu L a n g e n a rg e n  
dem Kloster S t .  G a l le n  ihren  Besitz „ in  v i l a r i " ,  im W eile r ,  der 
H a d d in w i la re  g e n a n n t  w ird ,  sowie in L a n g e n a r g e n ,  H äu ser ,  Höfe, 
Knechte und  M ä g d e  m it  a l lem  Vieh .

A n gehörige  dieser S i p p e  sind auch die B r ü d e r  B atacho und 
S ig ib e r t ,  die a m  22 . O k tober  839  ( W a r t m a n n  I, 355)  vom Kloster 
S t .  G a l l e n  10 H u ben  zu B a ta h in w i la re  gegen ebensoviele an  
an de re n  O r t e n  eintauschen, nämlich zu A p f la u  2 H uben  m it  G e 
bäulichkeiten, zu L a i m n a u  einen W a ld  von 5 H uben ,  zu O b e rd o r f  
10  I u c h a r t  Acker und  an  einem an deren  u n g e n a n n te n  O r t e  2%  
W a ld h u b e n .  D a z u  schenken sie noch 13 I u c h a r t  Ackerland zu L a n 
g en a rg en ,  12 F u d e r  W iesen  zu A p f la u  und  einen zu den H uben
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gehörigen  W a ld .  D ie  10 H u b e n  Zu P a t a h in w i l a r e  h a t te  ihr v e r 
storbener O h e im ,  der P r ie s te r  P a ta c h o ,  a l s  sein E rb e  einst a n  d a s  
Kloster gegeben (2 Ackerhuben und  8 W a ld h u b e n ) ,  und  Zwar 
u n te r  der B e d in g u n g ,  d aß  sie sein Nesse Alberich a u f  L ebensze i t  
Zu Z in s  besitze. D iese r  ihr „ n e p u s "  (V e t te r ) ,  P r ie s te r  Alberich, 
soll ihre Schenkung  w ied e rum  aus L eb ensz e i t  bekommen.

D iese lben  B r ü d e r  P a ta c h o  und  S ig ib r e h t  schenkten am  
27. A p r i l  857  Zu Leiblach ihren  Besitz Zu L ind enb erg  an  d a s  
K loster  ( W a r t m a n n  II, 69).

A m  14. M a i  8 7 2  ( W a r t m a n n  II, 173) ü b e r t ru g  P a ta c h o  Zu 
C hreg inberc  (nach E rns t ,  Beschreibung  des  O b e r a m t s  T e t tn a n g  
7 1 0  K reh en be rg ,  © de. Ettenkirch) seinen Besitz Zu M e g in b r e h te s -  
w i la re  (nach E rns t  203  M e g e t s w e i le r ,  G de. K a p p e l ,  O A .  R a v e n s 
burg )  an  d a s  Kloster S t .  G a l le n ,  wobei W a r m u n d  u nd  seine 
E rb e n  es  gegen Z in s  e rh a l ten  sollen.

I n  diesem m ächtigen Geschlechte w iederho len  sich nach d a 
m a lig e m  G ebrauche  im m er w ieder  dieselben N a m e n  H a d u p e r t  
( — H ad do ) ,  P a ta c h o  und  S ig ib e r t .  I n  einer N eihe  von Urkun
den kommen sie a l s  Zeugen  vor,  mehrfach a l s  L e u te  in ge
hobener  S t e l l u n g ,  P r ie s te r ,  S ch u l th e iß en  oder G a u v e r t r e te r  ( B a u -  
m a n n  I, 158).

I n  der Urkunde über  eine B es itzübe r tragung  zu L a n g e n a r g e n  
vom  12. J u n i  7 94  ( W a r t m a n n  I, 129) steht an  der Spitze  der 
Zeugen  S i g ib e r t  u n m i t te lb a r  vor  F a t e r  und  Wisirich, die im 
J a h r e  815  (s. oben) dem H a d u p e r t  einen W a ld  ab ge tre te n  haben . 
I n  der Urkunde vom  23 . J u n i  799  ( W a r t m a n n  1 , 148 ),  au sge s te l l t  
Zu W asse rbu rg ,  stehen Zwei S ik a b e r tu s  a n  erster S te l le .  S c h re i 
ber ist der P r ie s te r  D e o d o l tu s ,  der 815  (s. oben) d a s  G u t  in 
Schw arzenbach  bekam und  wahrscheinlich auch Zur F a m i l i e  gehört.  
A m  21 . F e b r u a r  8 05  ( W a r t m a n n  1 , 171) b e tä t ig t  sich der P r ie s te r  
P a tu c h o  zu W asse rbu rg  a l s  S ch re iber .  W esensg le ich  m it  ihm  ist 
der S ch re ibe r  P r ie s te r  P a ta c h o  vom  1. O k tob e r  807  zu L a n g e n 
a rg e n  ( W a r t m a n n  I, 187).  D ie  Urkunde vom  11. F e b r u a r  809  
( W a r t m a n n  I, 190) stellt der P r ie s te r  H a d a p e r tu s  zu W asse r
b urg  a u s .

E in  v ic a r iu s  S ig ib e r t  t r i t t  a m  9. A u gust  837  ( W a r t m a n n  I, 
3 37 )  in  S c o n in p e ra c  au f ,  ebenso a m  21. N o v e m b e r  838  in W asse r
b u rg  ( W a r t m a n n  I, 352).
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A l s  im J a h r e  8 9 0  a m  30. A u gust  die G renze  des  R h e in g a u e s  
und  T h u r g a u e s  gesetzt w u rde ,  erschienen an  der R h e inm ü nd un g  
die V e r t r e te r  des „ L in z g a u e s " -  g e n a n n t  w ird  a l s  erster N u a d m a n  
(11. S e p te m b e r  8 94  centurio  zu W ei le r ,  W a r t m a n n  II, 2 98 ),  dann  
fo lg t  anschließend S ig ib rech t ,  u n te r  den ü br igen  ein H a d a b e r t .

D ie  meisten der an g e fü h r te n  Urkunden sind von B a u m a n n  und 
den S p a t e r e n ,  n eu e rd in g s  von S ch w änz e r  (W e s t -A l lg ä u e r  H e i
m a tb lä t t e r  193 6  ff.) herangezogen  w orden ,  so d aß  b is  a u f  einzelne 
N a m e n  kein Zweifel über  die Zugehörigkeit zu dieser S i p p e  m ehr 
blieb. G eg en  B a u m a n n  (L , 105 ),  der im Bischof B atacho von 
Konstanz 871 —  873  den B atacho von 857  v e rm u te t ,  w ende t  sich 
S ch w änz e r  S .  195 . D ie  F r a g e  ist kaum zu entscheiden. E s  w ird  
schwerlich der P a ta c h o  von 857  sein, der sich, wie S chw änzer  
bemerkt, nie a l s  P r ie s te r  bezeichnet. V erw a nd tschaf t  ist aber  trotz
dem möglich.

F ü r  seine A n g a b e  ( S .  195 ),  d a s  Geschlecht sei auch in  der 
Schweiz reich b egü te r t  gewesen, b r in g t  S c h w ä n z e r  keine B ew eise  
bei. I s t  es die Urkunde vom 13. A u gu st  834  ( W a r t m a n n  I, 325 ),  
nach der Cunzo , sein S o h n  P a ta c h o  und  seine G a t t i n  N eg inb ir ic  
ihren  Besitz zu Uznach und  am  F l u ß  J o n a  an  S t .  G a l l e n  ü be r 
t r a g e n ?  E in  N a m e  a lle in  genü g t  nicht zum N ac hw e is  von S i p -  
penbeziehungen. Noch w en iger  N a m e n s te i le  a l le in ,  w ie -m u n d  
in W a r m u n d  vom  J a h r e  8 72  (s. oben), den S ch w änz e r  n u r  d e s 
w egen  m it  der S i p p e  der D in g m u n d  und  N a tm u n d  verbinden  
will. Auch w en n  zwei N a m e n  zusam m enst im m en , sind Z ufa l le  
noch nicht ausgeschlossen. D e r  Schw eizer  P a ta c h o  h a t te  zum B e i 
spiel Besitz in U zinriudun  ( - U z n a c h ) .  G e n a u  so he iß t  spä ter  der 
eine Esch von S t r a u ß e n  (Uzenried). E s  w ä re  aber  viel zu gew ag t,  
so weitreichende B ez ie hu ng en  anzunehm en .

Vielleicht v e rw a n d t  m it  der S i p p e ,  je d e n fa l ls  m it  au ffä ll ig  
gleichartig  verb re i te tem  Besitz a u sg e s ta t te t  w a re n  die M e g in f r id e  
und  M eg in b e r te .  A m  14. M a i  8 7 2  ( W a r t m a n n  II, 173) ü be r 
t r ä g t  P a ta c h o  seinen Besitz zu M e g in b re h te s w i la r e  (s. oben). E in  
P r ie s te r  M e g in b re th  ü b e r t r ä g t  dem Kloster am  9. A u gu st  837  
( W a r t m a n n  I, 3 37 )  seinen Besitz zu S c o n in p e ra c .  D a b e i  w ird  
festgestellt, daß  nach dem T ode M e g in b r e th s  T h in g m u n t  (!) d a s  
G u t  gegen Z in s  besitzen soll. A m  21 . J a n u a r  839  ( W a r t m a n n  I, 
3 53)  ü b e r t r ä g t  M e g in b re h t  zu W asse rbu rg  10 I u c h a r t  bei M i t t e n
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u nw eit  W asse rbu rg  an  S t .  G a l l e n .  E r  h a t te  also seinen Besitz in 
derselben G eg en d  wie die P a ta c h o  und  S ig ib e r t .  M öglich  ist daher  
eine w eite re  B ez ie hu ng .  A m  21 . N o v e m b e r  838  ( W a r t m a n n  I, 
3 52 )  ist M e g in f r id  Zeuge zu W asse rbu rg .  A m  14. F e b r u a r  d e s 
selben J a h r e s  ( W a r t m a n n  I, 3 43 )  ü b e r t r ä g t  M e g in f r id  zu B u c h 
h o rn  (F r ied r ichshasen )  seinen Besitz zu R ihchinbach. W a r t m a n n  
gibt d a fü r  keine O r t s b e s t im m u n g .  A u s  den Z eugen  (S ig ib e r t ,  
S e lb o ,  C h un ib e r t )  geht hervo r ,  d aß  nicht Nickenbach im O b e r a m t  
W aldsee ,  sondern  Nickenbach, der N a c h b a ro r t  von Leiblach, ge
m e in t  ist. ( S o  auch Ioe tze  in :  Geschichte der S t a d t  L in d a u  I, 1
S .  14.) E in  M e g in f r id  ist übe rd ie s  Zeuge bei einem G rund tausch  
zu Nickenbach an  der Leiblach im  J a h r e  872  ( W a r t m a n n  II, 175).

D ie  P a ta c h o ,  H a d u p e r t  und  S i g ib e r t  h ab en  n u n  nicht b loß w e i t 
vers treu ten  Großbesitz von den V o r fa h re n  ere rb t ,  sondern  sie h aben  
diesen durch a u sg e d e h n te  N o d u n g e n  bedeutend  ve rm eh r t .  S ch on  d a s  
mehrfache V orkom m en  von  W a ld h u b e n  in  den Urkunden (f. oben) 
beweist dies. S i e  h aben  aber  auch A n te i l  an  der g rö ß te n  S i e d 
lu n g s b e w e g u n g  der ganzen  G eg en d ,  a n  der G r ü n d u n g  der W e i 
lero rte .  V ik to r  E rns t  h a t  d a s  W esentliche über  die E n ts teh un g  der 
W e i le ro r te  in der Beschreibung  des  O b e r a m t s  T e t tn a n g  (190  ff.) 
1915  sowie in der Festschrift fü r  D ietr ich  S c h ä fe r  1915  (Z u r  B e 
siedlung O b ersch w ab ens ,  S .  40  ff.) da rge leg t .  D ie  W e i le r -  und 
H ofeno r te  O b ersch w ab ens  sind in der K aro l ing e rze i t  g egründe t  
w orden .  I n  den d a m a l ig e n  Urkunden kommen dieselben N a m e n  
vor wie in  den O r t s n a m e n .  E rns t  schließt d a r a u s ,  „ d a ß  eben jene 
G e n e ra t io n e n  der K a ro l ing e rze i t  die nach ihnen  b e n a n n te n  W o h n 
orte  geg rü nd e t  h a b e n " .  D a s  ist ein unbezw eise lbares  E rg e b n is ,  
w e n n  auch E rns t  sonst zu w eit  geht, indem  er sag t :  „E bensow en ig  
ist anzun eh m en ,  daß  sich j a h rh u n d e r te la n g  in den P e r s o n e n n a m e n  
eine W iede rh o lu ng  in  dem U m fang  vollzieht, daß  w ir  in den Z e u 
gen der Urkunden n u r  die Nachkom m en der in den O r t s n a m e n  
e n th a l te n e n  P e rs o n e n  zu erblicken h ä t te n ;  d a fü r  ist die Z a h l  der 
F ä l l e ,  in denen w ir  eine U ebereinstim m ung gefunden  h aben ,  viel 
zu g ro ß ."  D ie  N a m e n  sind tatsächlich durch J a h r h u n d e r t e  v e r 
erbt w orden . D a s  beweisen a u ß e r  den Urkunden selbst die neuesten 
namenkundlichen  Untersuchungen. D ie  W e i le r  können also doch 
in  m anchen F ä l l e n  von g le ichnamigen G ro ß v ä te r n  der Zeugen  ge
g rü nd e t  w orden  sein. Wesentlich w eite r  zurückzugehen, verbieten
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andere  G rü n d e .  D e r  Höhepunkt der W e i le rg rü n d u n g  liegt  doch 
im  8. J a h r h u n d e r t .

D ie  Ü bere ins tim m ung  Zwischen O r t s -  und  P e r s o n e n n a m e n  gilt 
auch fü r  die S i p p e  H a d u p e r t s .  P a ta c h o  und  seine V e rw a n d te n  
haben  W e i le r  geg rü nd e t  und  ihnen ihre N a m e n  gegeben. Leider  
lassen sich die O r t e  nicht eindeutig  festlegen. B ta h in w i la re  kommt 
n u r  e in m al ,  dabei ohne O r t s a n g a b e  vor , d a s  im A rg e n g a u  ge
legene H a d d in w i la re  n u r  Zweimal.

I m  J a h r e  815  h a t  H a d u p e r t  Besitz Zu H a d d in w i la re ,  E rb e  
von seinem V a te r  H addo .  E rns t  ( O A . T e t t n a n g ,  188 ,  A nm erkung)  
h ä l t  es  fü r  d a s  ab geg an gen e  A p pen w ei le r  bei P r im i s w e i l e r ,  weil 
es  815  m it  einem W a ld  zwischen Zwei F lüssen  verbunden  v o r
komme, der dort a m  ehesten möglich sei. I n  seinem Aufsatz „ Z u r  
B es ied lung  O b e rsc h w a b e n s "  stellt E rns t  d a n n  aber  doch Hatzen
w eiler  Zu H a d u p e r t .  Schw anZer ( W e s t - A l l g ä u e r  H e im a tb lä t te r  
1 9 3 7 ,  6 .  195) h ä l t  H a d d in w i la re  ebenfa lls  fü r  dieses Hatzen
w eiler  in der G em einde  N ie d e rw a n g e n .  W e l le r  (B e s ie d lu n g s 
geschichte W ü r t t e m b e r g s  1 93 8 ,  191) stellt H a d d in w i la re  g a r  Zu 
einem H atzenweiler bei EberhardZell ( O A .  W aldsee) .

K urz  e in iges  Zu diesen D e u tu n g e n .  W e l le r s  F es t leg un g  ist 
wegen  der E n t f e rn u n g  —  w eitab  von jedem n achw eisba ren  Besitz 
der S i p p e  —  unmöglich. E rn s ts  D e u tu n g  au f  A p pen w e i le r  be 
fr iedig t  e b en fa l ls  nicht: die angebliche V e rb in d u n g  m it  einem 
W a ld  Zwischen Zwei F lüssen  besteht ja  g a r  nicht, denn nach H a d 
d in w ila re  kommt erst noch Ziegelbach, d a n n  Schw arzenbach  und 
W a n g e n  und  erst d a n n  der W a ld .

H atzenweiler entspräche eher, obwohl es  eine Zweite K urzfo rm  
Hazo  voraussetzt-  aber  schon W a r t m a n n  bemerkte den u n n a t ü r 
lichen S p r u n g  in der A u szäh lun g  von H atzenweiler über  Ziegel
bach zurück nach Schw arzenbach  und  W a n g e n ,  freilich w egen 
Z iegelbach, da er Hatzenw eiler fü r  gesichert an sah . V ie l  wahrschein
licher ist es  doch, daß  H a d d in w i la re  in der argengauischen  B o d e n -  
seegegend, am  ehesten im  spätsanktgallischen H a t t inh ov in  ( W a r t 
m a n n  III, 756) der W asse rbu rge r  G eg en d ,  also wohl sicher in  
H a t t n a u  gesucht w erden  m u ß .  (V g l.  H e rb ra n d e s w i la r  neben  H e r 
b ra nd esh ov en .)

P a t a h in w i l a r e  w a r  nach den Zeugenlis ten  (E rns t  2 04 )  ein 
A rg e n g a u o r t .  V o lle  S icherhei t  geben aber  auch die Zeugen  nicht
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(vgl. E rn s t  2 0 9 :  A rg e n g a u e r  in  O r t e n  des L in z g a u e s ) .  Vielleicht 
w ä r e  e s  daher  in  V atzenw eile r  (G de. Ettenkirch, O A .  T e t tn a n g )  
Zu suchen, wo es  sicher nicht b loß  a u s  Z u fa l l  ein H a b r a t s w e i le r ,  
f rüh e r  H a d e p re h te s w i la r e  (H a d u p e r t ! )  gibt. M e rk w ü rd ig  ist dabei, 
d aß  ein E t t i s w e i le r  ganz nahe  bei Hatzenw eiler,  G de . N ie d e r w a n 
gen, l iegt.  —  P a c e n h o v e n  stellt E rns t  ( O A .  T e t tn a n g  193 , A n 
m erkung) zu P a z o ,  a l s  einer K u rz fo rm  von P a ta c h o .  P a c e n h o v e n  
ist d a s  heutige B etznau .

Wahrscheinlich h a t  sich auch ein S i g i b e r t  dieser S i p p e  a n  der 
N o d u n g  beteilig t .  D a h e r  S i e b r a t s w e i l e r .  E in  S i b r a t s h a u s ,  einst 
S igeb rech tesh usen ,  l ieg t  westlich von T e t tn a n g  a n  der Schüssen.

A lle  diese N o d u n g e n  erfo rdern  entsprechende A u s g a n g s p u n k te  
in  der N achbarschaft ,  also ä l te re  H errenhöfe  der S ip p e .  B e tznau  
ist N a c h b a ro r t  von L a n g e n a r g e n  und  O b e rd o r f -  so deutet  die 
N o d u n g  au f  den Besitz, wie er auch tatsächlich durch die Urkunden 
belegt w ird .  D a s  A r g e n ta l  über  L a i m n a u  h in a u s  w a r  durchsetzt 
von  P a t a c h o s  und  S i g i b e r t s  G ü te r n .  V o n  dort  ist e s  auch nicht 
m e hr  w eit  nach S ie b r a t s w e i l e r .

N ach  der Urkunde vom  J a h r  815  h a t te  d a s  Geschlecht auch in 
Ziegelbach Besitz. D iese r  O r t  gehört  nach obiger Untersuchung zu 
den ältesten  der G em eind e  H ö rb ra n z ,  er ist ä l te r  a l s  die -Weiler 
der U m gebung. D a n n  m u ß te  auch Ziegelbach ein A u s g a n g s p u n k t  
sür die R odearbei t  sein. D iese r  S c h lu ß  a u s  der L a g e  e rh ä l t  n u n  
seine e inw andfre ie  B e s tä t ig u n g .  D e n n  welcher O r t  verdankt h ie r  
einem P a ta c h o  seine E n ts te h u n g ?  K ein  an d e re r  a l s  B ackenreute ,  
die g roße  N achbars ied lung  Z iegelbachs.

B ackenreu te  taucht urkundlich erst sehr spä t  au f .  Dennoch  ist 
die u rsprüngliche  F o r m  seines N a m e n s  noch g u t  zu erkennen.

I m  U rb a r  H u g o s  des M in n e s ä n g e r s  (E nd e  des  14. J a h r h u n 
d e r ts )  im  L a n desa rch iv )  he iß t  der O r t  B ad ch en rü t i .  I n  der U r
kunde vom  10. M m  1 3 9 6  ( S ta d ta rc h iv  B reg en z )  erscheint ein Holz 
zu B a d c h e n rü t i .  A m  8. A p r i l  1403  (Urk. im  L an d esa rch iv )  w ird  
der O r t  B a d k e n rü t i  g e n a n n t .

I n  B ad ch en  stellt sich d a s  einstige P a ta c h in  vor. P a t a c h in -  
r iu t i ,  d a s  ist die N o d u n g  P a t a c h o s  a u s  dem m ächtigen  A r g e n 
g a u e r  Uradelsgeschlecht.

I n  welche Z eit  fä l l t  diese N o d u n g ?  I m  Durchschnitt  sind die 
- re u te  nach den -Weiler geg rü nd e t  w orden . S i e  t re ten  spä te r  au f
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und  befinden sich gewöhnlich au f  schlechterem B o d e n .  I n  a l l  den 
v ie len  S t .  G a l l e r  Urkunden t re ten  b is  zum  J a h r e  9 2 0  n u r  zwei 
- re u te  au f ,  davon  eines  a u s  unserer  N achbarschaft :  E n g i lb e r t i s -  
r iu t i  834 . I m  einzelnen F a l l  kann also ein - re u te  ( O r t )  ohne 
w e i te re s  schon im  9., ja  im 8. J a h r h u n d e r t  en ts tanden  sein. Auch 
ist ein kleiner O r t  viel seltener urkundlich g e n a n n t  w orden  wie 
die b e re i ts  entwickelten W ei le r ,  die zudem einen H erre nh o f  en t
h ie lten  und  nicht b loße Zubehör  darstellten. V ackenreute ist durch 
seine L a g e  jed en fa l ls  jün ge r  w ie die W e i le ro r te  der U m gebung, 
ohne w eit  von ihnen abzustehen. E s  ist aber  ä l te r  w ie die S i e d 
lun ge n  ohne eigene Esche, die a u s  dem H ochm itte la lte r  s tam m en. 
W a n n  d a s  Geschlecht der P a ta c h o  verschwunden ist, w eiß  m a n  
nicht; die „urkundenlose Z e i t"  macht eine Festste l lung  unmöglich. 
D a s  10. J a h r h u n d e r t  w ird  es  schwerlich ü b e rd a u e r t  h aben ,  w en ig 
stens nicht m it  den a l ten  N a m e n .  A m  ehesten ist Backenreute  in 
der a u sge hen de n  K aro l ing e rze i t  oder n u r  w en ig  spä te r  gegründe t  
w orden .

Backenreute  gehörte zu den O r t e n ,  die keinen H errenhof  be
saßen . D a  es  trotzdem einem G ru n d h e r re n  gehörte, m u ß  es  Z u 
behör e iner ande re n  S ie d lu n g  gewesen sein. D a s  kann nach der 
L a g e  n u r  der u n m i t te lb a r  benachbarte  O r t  F ro n h o sen  sein. V o n  
a l len  ä l te ren  W e i le rn  des  G em eindegeb ie tes  liegen n irgendw o 
zwei so be isam m en  wie Backenreute  und  F ro n h o fe n .  S i e  bilden 
ein zusam m en geh ö rig es  P a a r .  F ro n h o fe n  besaß einen großen  
H erre nh o f ,  der den ganzen  W e ile r  u m fa ß t  h a b e n  m u ß .  D a h e r  der 
N a m e  (fro — H err ) .  Zu  ihm  gehörten  noch E nde  des 14. J a h r 
h u n d e r t s  nach dem U rb a r  H u g o s  2 S chuppofen  (H ubenteile)  in 
Backenreute . D ie  F l u r e n  der beiden W eile r  gehören zusam m en. 
M in d e s te n s  zwei Esche h a t te n  sie gem einsam .

W e n n  daher  Backenreute  die R odung P a ta c h o s  ist, d ann  m uß  
er es  von F ro n h o fe n  a u s  besessen haben . F ro n h o fe n  entspricht 
im G r u n d w o r t  den W e i le rn a m e n ,  denn fü r  H e rb ra n d e s w i la r  steht 
auch H e rb ra n d e s h o v u n .  M i t  dem B e s t im m u n g s o r t  m u ß  ein ganz 
besonderer H e r r  gem ein t sein. H errenhöfe  gibt es  ja  Hunderte 
r in g s u m .  D r u m  ist der N a m e  F ro n h o fe n  so außerordentlich  selten. 
D e r  N a m e  bekam erst d a n n  einen S i n n ,  a l s  es  be re i ts  solche be
sonderen H e r re n  gab , nämlich L a n d e s h e r r e n -  d a s  ist erst seit dem 
H ochm itte la lte r  möglich. G eg en  a l ten  Besitz der G r a f e n  von B r e 
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g e n z -M o n t fo r t  spricht schon der m erkw ürdige  U m fang  des  g ru n d 
herrlichen H ofgerich ts . D e r  Besitz w ird  von der S i p p e  P a t a c h o s  
an  O r t s a d e l i g e  ü be rg eg a n g en  sein.

W e n n  n u n  in der f rüheren  Zeit  ein a n d e re r  N a m e  fü r  F r o n 
hofen gebraucht w u rde ,  d a n n  konnte es  sehr w ohl  ein P e r s o n e n 
n a m e  a u s  dem S ip p e n e rb e  der P a ta c h o  sein. Über V e rm u tu n g e n  
kommen w ir  h ie r  nicht h in a u s .

S iche r  aber  ist, daß  beide, F ro n h o fe n  u nd  B ackenreute, au f  
d a s  a l te re  Ziegelbach zurückführen. D ie  Flurgeschichte zeigt d a s  
deutlich genug.

W ie  F ro n h o se n  gehört  auch H ö rb ra n z  in die Z eit  der W e i le r 
rod un g .  H ö rb ra n z  he iß t  um  1 2 2 0  (Urk. im  L an d esa rch iv )  H e r -  
b ra n d e s w i la r ,  im  J a h r e  126 2  (W ü r t te m b .  Urkundenbuch V I, 51) 
aber  H e rb ra n d e sh o v e n .  V ik tor E rns t  (Z u r  B es ied lung  O b ersch w a
b e n s ,  S .  47) stellt H ö rb ra n z  zum Z eugen  H e r ib r a n t  des J a h r e s  
784 .  D ie  Urkunde s tam m t a u s  W asse rbu rg  (25. A p r i l ,  W a r t 
m a n n  I, 95) .  H e r ib r a n t  steht da  u n te r  den Z eugen  zwischen B u oso  
und  H i l t ib r a n t .  A m  9. A u gu s t  8 37  ( W a r t m a n n  I, 337)  ist zu 
S c o n in p e ra c  bei der Schenkung  des P r i e s t e r s  M e g in b re th  ein 
H e r ib r a n t  Z euge  nach S c ru to ls .  D e r  H e r ib r a n t  von  7 84  ist w a h r 
scheinlich m it  H i l t ib r a n t  v e rw a n d t-  d a s  Z u sam m e n tre f fen  der 
beiden G es ta l te n  des H e ld en liedes  w ä re  doch ein m erkw ürd iger  
Z u fa l l .  Auch H i l t ib r a n t  kommt gleichzeitig in den Urkunden vor, 
so 805  und  8 07  ( W a r t m a n n  I, 171 und  182 ),  j e d e sm a l  a l s  Zeuge 
in  W asse rbu rg .

W ie  die meisten ande re n  W e i le rg rü n d e r  w a r  w ohl auch H e r i 
b r a n t  Großbesitzer in m ehreren  O r t e n ,  die u n s  u nb ekann t  sind. 
I m  G eb ie t  der G em einde  H ö rb ra n z  spielte seine S i p p e  nach 
obigem jed enfa l ls  nicht die erste N o l le .  Auch der F l u r n a m e  B eß en- 
ta l  ob H ö rb ra n z ,  der au f  P a z o  zurückzuführen ist, könnte m it  
der S i p p e  der P a ta c h o  (B e tznau !)  z u sam m en hän ge n .  D ie  E häs te  
H atze lnbünd  in H ö rb ra n z  w ird  dagegen  schwerlich m it  den a l ten  
H a d u p e r t  zu sam m en hän ge n .  D ie  N a m e n  der E hä s ten  en ts tam 
m en  meist e iner spä te ren  Zeit. D ie  E hä s ten  sind fü r  die a l ten  
Hofbesitzer zu klein, denn die besaßen  ja  ganze W ei le r .  I m m e r h i n  
reicht H atze lnbünd  b is  in s  H ochm itte la lte r  zurück. E nz enreu te  
könnte w egen  Enzo noch fü r  ä l te r  angesehen  w erden ,  aber  auch 
h ie r  v e rm iß t  m a n  die G rö ß e .  E in  E nz enm oo s  liegt  (L u n g lm a y r ,
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D ie  O r t s -  u nd  F l u r n a m e n  des  A m tsger ich tsbez irkes  L in d a u  in :  
Sch r i f ten  des  V e r e in s  fü r  Geschichte des B odensees und  seiner 
U m gebung , 1 8 9 8 ,  S .  58)  in der benachbarten  G em einde  2Bei- s  
ß e n sb e rg .  E ine  Enntziswiese lag  1510  (Urk. 22 . A p r i l  H o h e n e m s e M  
Archiv) ob B ackenreute.

D a ß  heute  H ö rb ra n z  an  der Spitze aller  S i e d lu n g e n  der G e 
m einde steht, ist der spä te ren  R odung, vor a l lem  aber  auch der 
K ircheng ründung  Zuzuschreiben. D ie  K a p e l le  w ird  schon um  1220  
g enan n t .

Liubilunaha, die älteste S iedlung

M i t  seiner L a g e ,  F ruch tba rke i t  u nd  F lu rv e r te i lu n g  gehört 
Leiblach nach obigem zu den ältesten O r t e n .  J a ,  m a n  kann m it 
Necht sagen , es  ist der älteste O r t  ü b e rh a u p t .  Ziegelbach h a t  sei
nen  N a m e n  vom  gle ichnamigen B äc h le in  (H e rb u rg e r ,  Pfarrch ron ik ) .  
E in e  Z iege lhütte  bestand h ie r  noch b is  in die neueste Zeit .  D iese r  
Ziegelbach kann n u r  in der nächsten N achbarschaft  bekannt ge
wesen sein. „ A m  Ziegelbach" ist daher  ein F lu r n a m e ,  der n u r  
von Leiblach a u s  gegeben w orden  sein kann. A lle  anderen  O r t e  
sind jün ge r  und  kommen daher  fü r  die N a m e n g e b u n g  nicht in 
B e trac h t .

Leiblach erstreckt sich a l s  einziger O r t  des  T a l e s  m it  seiner 
F l u r  über  den F l u ß  h in üb e r ,  nach Nickenbach. E ine  a l te  V e rb in 
dung  zwischen Leiblach und  Nickenbach geht auch a u s  der Urkunde 
vom  J a h r e  8 6 6  (Helbok, R eges ten  7 4 ;  W a r t m a n n  II, 175  setzt sie 
in s  J a h r  872)  hervor.  D a m a l s  tauschte A d a lb e r t  zu Nickenbach 
von A b t  G r im a ld  von S t .  G a l l e n  „ u n u m  l o c u m  c u r t i s ,  id  e s t  
h o v i s t a t , “ eine H o fs ta t t  zu Nickenbach ein und  gab  dasü r  jenseits  
des  F lu sses  n a m e n s  L iu b i l a h a  ( u l t r a  f l u v i u m  q u i  d i c i t u r  L iu -  
b i l a h a )  ein doppelt  so g ro ße s  Ackerland.

Leiblach ist aber  auch der älteste O r t  w egen  seines N a m e n s .  
I n  der N ä h e  der Leiblach liegen manche S ie d lu n g e n ,  aber  n u r  
eine h a t  den N a m e n  des F lu sses  ü bern om m en . D e r  O r t  he iß t  
a m  15. M a i  8 0 2  ( W a r t m a n n  I, 154) L iu b i lu n a h a ,  am  27 . A p r i l  
857  ( W a r t m a n n  II, 69) L iu b i l a a ,  am  20. J u n i  857  ( W a r t m a n n  II, 
74) L iu b i l a h a ,  ebenso a m  14. M a i  858  ( W a r t m a n n  II, 78). A ber  
a m  1. A p r i l  861 he iß t  es  L iu b i l in w a n g  ( W a r t m a n n  II, 95). 
878 ,  im  O k tober  ( W a r t m a n n  II, 2 2 0 )  heißt  es  w ieder L iub il in anc ,
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ebenso a m  6. O k tob e r  879  ( W a r t m a n n  II, 3 88 ).  A m  30. J u n i  8 8 5  
( W a r t m a n n  II, 2 50 )  w ird  der O r t  w ieder  L iu b i l a h a  g e n a n n t .  
L iu b i l in w a n g  (— L m b il in a n c )  m u ß  identisch m it  Leiblach sein. 
D a s  beweisen vor a l lem  die Zeugenlis ten . D a n n  w erden  am
1. A p r i l  861 drei volle H u b e n  g e n a n n t ,  die in L iu b i l in w a n g  und  
Nickenbach liegen.

A m  9. M a i  1 2 7 6  he iß t  der O r t  L u b i la h d o r f . I n  derselben 
Urkunde Zweimal L ubilach  (W ü rd in g e r ,  U rkundenauszüge  1872) .  
D e r  N a m e  L übilachdors  beweist, daß  der O r t  b e re i ts  im  ^ . J a h r 
h un der t  im Gegensatz zu den meisten N achbars ied lungen  ein D o r f 
w a r .  A b e r  schon in  der K aro l ing e rze i t  gab  es h ie r  nach den U r
kunden neben dem gew a l t igen  H e r re n h o f auch noch an de re n ,  u n 
ab h ä n g ig e n  Besitz.

D a s  einst so begü te r te  S t .  G a l le n  h a t te  im  S p a tm i t t e l a l t e r  
in Leiblach keinerlei Rechte  m ehr.  A n  seiner S t e l l e  f inden  w ir  
den ü b e r ra g e n d e n  Besitz des K lo s te rs  L in d a u ,  der be inahe  den 
ganzen  O r t  u m fa ß te .  D e r  Gesamtbesitz des O r t e s  kann im  9. J a h r 
h u n d e r t  nicht wesentlich a n d e re r  G rö ß e  gewesen sein wie u m  1 80 0 ,  
er u m fa ß te  also e tw a  100  I u c h a r t .  D e n n  a n  S te l l e  der e tw a  25  
I u c h a r t  jenseits  der Leiblach sowie a n  S t e l l e  des  an  S t r a u ß e n  
und  die a n de re n  N a c h b a rn  v e r lo renen  Ackerlandes sind spater  
gerodete E h ä s te n  von  erheblicher A u s d e h n u n g  getre ten . D a h e r  
m u ß  der lindauische Besitz m indes tens  zu g roßem  Teile  au f  
S t .  G a l l e n  zurückgehen.

D a ß  S t .  G a l l e n  Besitz in Leiblach abgegeben  h a t ,  beweist die 
schon e rw ä h n te  Urkunde vom  1. A p r i l  8 61 ,  in der K ö n ig  L u d w ig  
einen Tausch des A b t s  G r im a ld  m it  dem G ra s e n  K o n ra d  be
s tä tig t .  D a m a l s  gab  S t .  G a l l e n  gegen G ü te r  im  L i n zg a u ,  n ä m 
lich einen H erre nh o f  sam t  Kirche, 6 0  I u c h a r t  B o d e n  und  einen 
g roßen  N eubruch ,  „ h o b a s  t r e s  p l e n i t e r  e m e n s a s  i n t e r  R ic h in -  
b a c h  e t  L i u b i l i n w a n g  s i t a s “ (drei voll ausgem essene  H u ben  in 
Nickenbach und  in Leiblach). E in e  H u be  rechnete m a n  d a m a l s  m it  
30 ,  ö f te rs  m i t  4 0  I u c h a r t .  S t .  G a l l e n  Hatte demnach in  Leiblach 
jeden fa l ls  m e hr  wie eine H u be  Besitz, d a s  K loster  t r a t  j a  nicht 
al l  seine R echte ab.

S t .  G a l l e n  Hat aber  noch nach dieser V e r ä u ß e r u n g  in Leiblach 
G r u n d  erw orben . A m  3. J a n u a r  8 6 6  gab  ein gewisser A d a lb e r t  
fü r  eine H ofs ta t t  in  Nickenbach die doppelte  F läche  Ackerland jen 



Hörbranz 251

se its  des F lu sses .  Und im O k tober  879  schenkten die B r ü d e r  
K isa lb re t ,  C ozpret, R u o d la n t ,  R erolt,  E uh ere ,  M e g i ,  B u ozz e ra t  
und  ihre M i te r b e n  dem Kloster an  S t e l l e  des  E rbschaftszehents  
2 0  I u c h a r t  zu L iub il in anc .

J e d e n f a l l s  m indes tens  die H ä l f te  von Leiblach m u ß  demnach 
e in m al  in  der H a n d  S t .  G a l l e n s  gewesen sein. D e r  Z us a m m e n 
h a n g  m it  dem späte ren  lindauischen Besitz ist daher  unabw eisl ich .

S t .  G a l l e n  h a t  d am it  den H of Leiblach besessen. E s  h a t  ihn 
Zweifellos durch die Schenkung  der G ru n d h e r re n  D in g m u n d ,  N a t -  
m u n d  und  G e m m u n d  im J a h r e  8 02  e rha l ten .  A b er  neben ihm 
gab es be re i ts  d a m a l s  noch an dere  u n a b h ä n g ig e  Höfe.

Leiblach ist in der K aro l ing e rze i t  neben so a l ten  O r t e n  wie 
W asse rbu rg  und  L a n g e n a r g e n  G er ich tso r t  des A rg e n g a u e s .  I m  
G au ge r ic h t  zu Leiblach ist die N eihe  der Urkunden entstanden , die 
fast a lle in  Licht in die Geschichte des T a l e s  b ringen .

D a ß  Leiblach bedeu tender  w a r  wie die U m gebung, zeigt auch 
die Bezeichnung seiner L a g e  in der g e n a n n te n  Urkunde vom  J a h r e  
8 02 . D in g m u n d  und  R a tm u n d  geben a l l  ihren  Besitz in L iu -  
b i lu n a h a ,  d a s  gelegen ist zwischen der B u r g  B re g e n z  und  dem 
F l u ß ,  der A scaha  (Äschach bei L in d a u )  g e n a n n t  w ird  ( q u o d  s i t u m  
e s t  i n t e r  B r e g ä n t i a  c a s t r u m  e t  i n t e r  f l u v i u m  q u i  v o c a t u r  
A s c a h a ) .  Leiblach w a r  schon d a m a l s  wichtiger w ie jeder andere  
O r t  zwischen B re g e n z  und  L in d a u .  Tatsächlich h a t  die G e 
meinde R eutin  an  ältesten S i e d lu n g s n a m e n  n u r  N ig g e rs w e i le r  
( — M o ß ach), R ickenbach und  S t r e i te l f in g e n ,  die G em einde  Äschach 
a u ß e r  Äschach noch H u n d w e i le r ,  die G em eind e  B ö se n re u t in  Zei
se r tsw e i le r  und  W ei le r  W itz igm ann) ,  die G em einde  W e iß e n s 
berg  L a m p re c h tsw e i le r ,  W i lp o l t s w e i le r  (— G rü b e l)  und G e r 
h a rd s w e i le r  ( — R ehlings ) .  H ie r  überw iegen  also wie jenseits  der 
Leiblach die W ei le r ,  die a l le sam t jün ge r  sind wie Leiblach, d a s  
demnach m indes tens  in s  7. J a h r h u n d e r t  zurückreichen m uß.

Trotzdem ist Leiblach kein D o r f  im S i n n e  der alem annischen 
Arsiedlung. D a z u  ist es  zu klein. Auch h ie r  müssen w ir  nach den 
Urkunden m it  der u rsprünglichen  V orherrschaft  eines einzelnen 
Grundbesitzers  rechnen. D e m  entspricht der N a m e .  L iu b il in w a n g  
ist die E bene , d a s  F e ld  e ines  L iub ilo ,  L iu b i lu n a h a ist die Ache 
des  L iub ilo .  E ine  A b le i tu n g ,  wie sie in  der „ B o densee-N und-  
schau" 1 9 3 7 ,  S .  2 8 ,  gegeben w ird ,  „Ache der F r a u  L iu b i la "  ist
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unwahrscheinlich. V ordeutschen U rsprung  anzun eh m en ,  l iegt  kein 
G r u n d  vor ,  es  m ü ß te  denn der N a m e  volkstümlich stark u m 
gefo rm t w orden  sein. F lüsse  und  B äche  nach P e r s o n e n  zu nenn en ,  
ist gerade  h ie r  nichts Ungew öhnliches. W o  w ä re  d a s  eher Zu er
w a r t e n  a l s  in e iner G eg en d ,  wo die A nschauung  vom  p r iv a te n  
E ig e n tu m  so tief geht, d aß  m a n  m a nchm al noch spä t  den F l u ß  
durch ein G u t  a l s  dessen Z ubehör  betrachtet!  (V g l .  E rns t ,  O b e r 
am tsbeschre ibung  328 .)  K le inere  W asse r läu fe  sind h ie r  w ie a n d e r 
w ä r t s  nach P e r s o n e n  g e n a n n t  w orden . S o  der R um pe lsbach  bei 
D ie z l in g s  nach einem N u m o l t  (1 5 3 2 ,  Lehenbuch des  K lo s te rs  L i n 
d au  2 6 ,  4 2 b :  R um oltsbach)-  ein A n d o l t  gab  dem verschollenen 
A n d lsp a c h  a m  oberen B üchenberg  den N a m e n  (M o n ts o r te r  U rb a r  
vor 1 4 0 0 :  A n nd o l tsp ach ) .

D ie  Leiblach steht also im  A l te r  ih re s  N a m e n s  h in te r  den 
b enachbar ten  B odenseezu f lüssen Zurück- sowohl A rg e n ,  L inz  oder 
Schüssen sind bedeu tend  ä l te r .  D a r a u s  kann m a n  schließen, daß  
d a s  L e ib lach ta l  spä te r  wie der Bereich  der g e n a n n te n  F lüsse  be
siedelt w u rde ,  ebenso aber  auch, daß  b e re i ts  der älteste bekannte 
A nsiedler, L iu b i lo ,  den O r t  beherrscht ha t .

Zur alemannischen Niederlassung im Argengau

W o h e r  sind n u n  die ersten a lem annischen  S ie d l e r  in  diese 
G e g e n d  gekomm en? Leiblach und  auch d a s  übrige  HörbranZ^ 
gehörten  Z w a r  Zur a l te n  G a l l u s p f a r re  B reg enz .  A b e r  diese Z u 
gehörigkeit bedeu te t  h ie r  noch keine B es ie d lun gs r ic h tun g .  W eg e n  
des  A l t e r s  dieser Kirche und  ih re r  N ä h e  kam sie ohnehin  a lle in  
in  B e tra c h t .  T ie fe r  gehen da die Rechte an  G r u n d  u nd  B o d e n .  
D ie  H a d u p e r t ,  D in g m u n d  und  M e g in b e r t  h ab en  ihren  Besitz in 
der G eg en d  von  W asse rbu rg ,  L a n g e n a r g e n  oder g a r  im  L in z g a u .  
D o r th in ,  nach W esten , füh ren  die S p u r e n  Zurück, nach O r t e n ,  von 
denen die B es ie d lun g  des B in n e n la n d e s  ebenso a u s g e g a n g e n  ist 
w ie von  Leiblach nach dem O s te n  und  N o rd e n .

D a ß  d ies in einer Z eit  la n g e  vor  der W e i le rg rü n d u n g  des 
8 . J a h r h u n d e r t s  w a r ,  erhellt  a u s  einem besonderen  G ru n d e .  D a s  
m it  Leiblach seit a l t e r s  v e rbundene ,  doch e tw a s  jün ge re  Nicken
bach h a t  a l s  N a c h b a rn  den einzigen V e r t r e te r  der - in g e n  w e i tu m :  
S t r i t o l fingen , heu te  fälschlich S t r e i t e l s fingen , nordwestlich von



Hörbranz 253

Nickenbach. D ie se s  S t r i to l s in g e n  ist ein spä t  g enan n te r ,  kleiner 
O r t  ohne besonders  günstige L a g e ,  ohne die beherrschende S t e l 
lu n g ,  die sonst den - in g e n  im a l te n  alem annischen  V o lks lande  zu
kommt. E r  m u ß  im G eg en te i l  jünge r  sein wie Leiblach. D ie  
meisten - in g e n  sind aber  in der V ö lkerw anderungsZ eit  gegründet 
w orden- n u r  w enige sind später  en tstanden . Auch w en n  m it  a l l 
mählichem A u sk l in g en  dieser O r t s n a m e n b i ld u n g  gerechnet w e r 
den m u ß ,  sicher steht sie Zeitlich w eitab  von den -Weiler.

D ie  - in g e n ,  der H a u p t ty p  der N ieder lassungsze it ,  fehlen nun  
aber  auch sonst in unsere r  G eg en d ,  w ä h re n d  sie a m  Überlingersee 
a u f  e inm al  zahlreich au f t re ten .  Auch andere  a l te  O r t s n a m e n 
b ildungen ,  w ie die -he im  oder -do rf ,  t re ten  nicht auf. G ru n d  für  
dieses so abweichende V e rh a l te n  kann n u r  d a s  spä tere  und  a n d e r s 
a r t ig e  E in d r in g e n  der A le m a n n e n  in die Ufergebiete des O b e r -  
fees sein. Sicherlich h aben  die A le m a n n e n  ihre ältesten S i e d l u n 
gen m anchm al auch a n d e r s  a l s  m it  einem - in g e n -  oder -Heim- 
N a m e n  b e n a n n t .  D e s w e g e n  m ü ß te n  aber  diese T y p e n  doch nicht 
ganz fehlen.

W e n n  hier schon in der Zeit der - in g e n  ä l te re  O r t e  bestanden, 
d a n n  m u ß  m it  besonderen Einflüssen gerechnet w erden , die m a n  
a m  ehesten in einem frem den  V o lk s tu m  suchen w ird .  S t r i t o l f in -  
g e n s  S t e l l u n g  e r in ne r t  jedenfa l ls  stark an  die bescheidene N olle  
der - in g e n  im altrom anischen  L a n d e .  M a n  denke an  die tirolischen 
- in g e n  im O b e r in n ta l ,  die in  L a g e ,  G rö ß e  und  B e d e u tu n g  durch
a u s  den romanischen O r t e n  der U m gebung  nachstehen, oder an  
die - in g e n  V o r a r lb e r g s  im R h e in ta l  und  W a lg a u .

E s  erg ib t  sich also die F r a g e ,  ob sich nicht w eitere  A n h a l t s 
punkte fü r  ein solches Nachwirken einer f rüh eren  B evölkerung  
finden  lassen.

S p ä t e  A nw esenhe it  von N o m a n e n  gerade  im  A rg e n g a u  h a t  
m a n  seit B a u m a n n  im m er w ieder zu erweisen gesucht.

S o  S c h w ä n z e r  (B e trach tu n g e n  über  die Bes ied lung  des W est-  
A l l g ä u s  193 6  ss., besonders  1 9 3 6 ,  S .  187). E r  m ein t,  re in  a le 
mannische S ie d lu n g e n  seien in der R e g e l  nach ihren G rü n d e rn  
g e n a n n t  w orden . O r t s n a m e n ,  die re ine F lu r n a m e n  sind, wie 
G es traz ,  S t e in e g a d e n ,  N öthenbach , S c h ö n a u  usw., und  dabei zu 
den Ursiedlungen gehören, seien au f  völkisch gemischte S ie d lu n g e n  
zurückzuführen. D e r  erste einziehende A le m a n n e  habe  da schon



254 Dr. Benedikt B ilgeri

einzelne N o m a n e n fa m i l ie n  vorge funden -  d am it  w a r  er w eder der 
erste G r ü n d e r  noch der alle in ige G r u n d h e r r  einer solchen S i e d 
lun g  und  konnte ih r  daher  auch nicht seinen N a m e n  verle ihen . Zu 
dieser A r t  u rsprünglich  rom anischer, d a n n  gemischter O rtschaf ten  
zäh l t  S c h w ä n z e r  B u chh orn ,  W a sse rbu rg ,  L in d a u ,  G w ig g e n ,H o h e n -  
w e ile r ,  S t a u f e n ,  T h a n n ,  I s n y .  D ie  L a g e  a n  der R öm erf traße  
und  d a s  F e h le n  e ines  a lem annischen  O r t s a d e l s  an  diesen S te l l e n  
bestätige diese A uffassung .

S i e  scheint m anches  zu erk lären  und  doch kann sie im besten 
F a l l e  n u r  in  beschränktem M a ß e  richtig sein. S i e  b e ru h t  zuviel 
a u f  A n n a h m e n  und  setzt eine a l lzu s ta rre  und  ungeschichtliche G e 
setzmäßigkeit v o r a u s .  E s  gab  keine R e g e l , die den A le m a n n e n  
vorschrieb, ihre  O r t e  ausschließlich nach P e r s o n e n  zu benennen . 
D ie  O r t e ,  die nicht nach P e r s o n e n  b e n a n n t  sind, können ü berd ies  
von  m ehre ren  Gleichberechtigten oder auch von Knechten h e r 
rü h ren .

Auch W e l le r  (Besiedlungsgeschichte W ü r t t e m b e r g s  1 93 8 ,  S e i t e  
141) n im m t  n e u e rd in g s  gallorömische B ev ö lk erun g  a m  O bersee  
noch fü r  die K a ro l ing e rze i t  an .  „ I n  W asse rbu rg  zwischen L a n 
g e n a rg e n  und  L in d a u  w ird  7 8 4  eine F r a u  m it  ihren  K in d e rn  
freigelassen, die von setzt a n  nach römischem Rechte leben sollen 
( W a r t m a n n  I, 95) .  D a ß  dieses a l s  ein g e r in g e res  R echt gegen 
über  dem der A le m a n n e n  g a l t ,  erweist eine Urkunde von 8 6 7 ,  nach 
welcher K ö n ig  L u d w ig  einer A n z a h l  von  L e u te n  a u s  dem A r g e n 
g a u  a u f  deren B i t t e  d a s  R echt der A la m a n n e n  verle ih t  (W ü r t t .  
Urkundenbuch 1 , 1 67 ) ;  Zweifellos leb ten  sie vo rhe r  nach römischem 
R ec h t ."

A u s  der F re i la s su n g  zu römischem Recht ist jedoch kein be
s t im m ter  S c h lu ß  au f  A nw esenhe it  wirklicher N o m a n e n  zu ziehen. 
D e r  H in w e is  a u f  die S t e l l u n g  eines  römischen B ü r g e r s  kehrt in 
den F re i la s su n g su rk u n d e n  und  - fo rm u la re n  S t .  G a l l e n s  und  N e i -  
chenaus in durch aus  typischer W eise  w ieder ,  gehört  also der d a 
m a lig e n  F orm e lsp ra che  a n  (s. G a n a h l ,  S t u d ie n  zur V e r fa s s u n g s 
geschichte der K losterherrschaft S t .  G a l le n ,  1 9 3 1 ,  S .  86 ) ;  er l ä ß t  
dahe r  auch keinen S c h lu ß  a u f  die V erhäl tn isse  der W asse rbu rge r  
G eg en d  zu.

D ie  V e r le ih u n g  des vollen R ech tes  der A le m a n n e n ,  verbunden  
m it  der A b lösung  e ines  K ö n ig sz in ses ,  be tr if f t  merkw ürdigerw eise
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A rg e n g a u e r ,  die teilweise Zu den O r t s g r ü n d e r n  der W eilerzeit ,  
durchw egs aber  zu den m e is tgenann ten  Zeugen  der Urkunden 
Zählen (s. E rns t  193 , 195  der O b eram tsb esc h r .) .  S o  gehört K ü m 
m e r ts w e i le r  Zu C h u n ip re t ,  S e l m n a u  Zu seinem B r u d e r  S e lp o .

Auch h ie r  ist kein sicherer S c h lu ß  möglich, ob e s  sich u m  u r 
sprüngliche N o m a n e n ,  Fre ige lassene  oder e tw a s  a n d e re s  g e h a n 
delt ha t .

F ü r  spä te  A nw esenhe i t  romanischer B evö lkerung  spricht am  
ehesten noch der N a m e  der ältesten S i e d lu n g  „ i n  p a g o  A r g o -  
n i n s e “ , im  A rg e n g a u ,  L a n g e n a r g e n  — A r g o n a ,  der vom Flusse 
h e r rü h r t .  W e n n  au f  diesem b e re i ts  römischen S ie d lu n g s b o d e n  die 
e rw a r te te n  a l ten  alem annischen  O r t s n a m e n  fehlen, d a fü r  aber  
sehr a l te  g rundherrliche EinZelsiedlungen au s tre ten ,  d a n n  ist d a s  
a l le rd in g s  a m  ehesten m it  dem F o r t le b e n  des N om anischen  er
klärlich.

H ie r ,  in dem schmalen Uferstreifen von B u chh orn ,  L a n g e n 
a rg e n  und  W asse rbu rg ,  lebte w ohl noch im 7. J a h r h u n d e r t  ein Nest  
des verschwindenden N o m an env o lk es -  schon einige Zeit  f rüher  
aber  w a re n  alem annische G ru n d h e r re n  m it  ihrem  Gesinde ein
gezogen und  h a t te n  die w en igen  O rtschaf ten  durchsetzt. I n  diesen 
Landstrich  fü h r t  auch die älteste Geschichte von  H ö rb ra n z  Zurück. 
D ie  nächsten a l ta lem ann ischen  D ö r fe r ,  die des B r e g e n ze r lan d es ,  
h ab en  dagegen  keinen nachw eisba ren  A n te i l  an  seiner B es iedlung.

A n m e r k u n g e n
*) D i e  Z i ta te  beziehen sich durchwegs au f  Handschrif ten im Landesarch iv  

B reg e n z ,  w enn  nicht n äh e r  bezeichnet.
2) 1561 (Lehenbuch 64, 107 b ) :  „zue R üharz  im P r ü l . "
3) Ähnlich weist au f  besonderen A n b a u  a u ß e rh a lb  der V esen-  und H a b e r 

felder der F l u r n a m e  Eemmeracker am  S egenp la tz  (Weidach) in der Urkunde 
vom 23. J u n i  1519 (S ta d ta r c h iv  B regenz) .  H ie rh e r  gehören die H a n f re u te  und 
die „H erbran tzer  H a n s f len d e r "  jenseits  der Leiblach an  der Hangnach  im J a h r e  
1536 (Lehenbuch 26 ,  37).

4) Einst  landesherr l iche  Z w a n g s m ü h le  für  fast alle Hofrieder von N iede rn  
b is  G w ig g e n  und  den F ü rb e r g  h inauf .  (R eceß betr .  die H errenm ühle ,  5. S e p t .  
1653 ,  abgedruckt im 35. J a h r e s b e r ic h t  d. V o r a r lb .  M u sv .  1896, S .  81 ff.)

B) N u r  d a s  kleine und  sp ä t e n t stan dene  Loch gehör te  zur P f a r r e  B esenreu te .  
(162 ,  210  vom J a h r e  1750.)
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Jahresrechnung
fü r  1. A u gus t  193 9  b is  1. A u gu s t  1940

A. Einnahmen im Deutschen Reich
1. K assenbestand  nach der vorigen  R echnung  . . 4 3 6 .8 8
2 . M i tg l i e d e rb e i t r ä g e  und  besondere Z u w e n d u n g e n  3 9 9 3 .6 9
3. E rlöse  a u s  V e r e i n s s c h r i f t e n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 .2 8
4. Z i n s .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .35
5. Zuschuß a u s  der M u se u m srü ck lag e  . . . .  6 13 .33

S u m m e  der E in n a h m e n  5 07 1 .5 3

B. A usgaben im Deutschen Reich
1. Druck u nd  V e rs a n d  des  66. I a h r e s h e f t e s  . . 2 2 4 2 .1 0
2. desgleichen der heimatkundlichen M i t t e i lu n g e n  3

und  4 von 193 9  und  1 von  194 0  ........  9 3 2 .7 0
3. V e rg ü tu n g e n  an  A u t o r e n ..... . . . . . . . .  2 7 5 .5 0
4. A nschaffungen  fü r  die B ü c h e r e i ...  29 .73
5. B e i t r a g  an  V e re in  .......................................  30 .—
6 . A llgem eine  V e r w a l tu n g :

a) V e r g ü tu n g  an  die V e r e in s a m te r  . . . .  150 .—
b) Kosten  der A u ssc h u ß -S itz u n g e n  . . . .  115 .—
c) fü r  g ep lan te  J a h r e s v e r s a m m lu n g  . . . .  4 4 .1 0
d) fü r  A u s f l ü g e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.91
e) A u s l a g e n  der G eschä f ts füh ru ng  . . . .  4 9 7 .8 9

S u m m e  der A u s g a b e n  4 4 8 5 .9 3
S u m m e  der E in n a h m e n  5 0 7 1 .5 3

Kassenbestand 5 8 5 .6 0

W e i t e r e s  V e r e i n s v e r m ö g e n :  
die Büchere i
die L e ih g ab e  a n  den P f a h lb a u v e r e in  U n te ruh ld ingen  e. V .  
die L e ih g a b e  an  die ftäd t.  S a m m l u n g  in F r ied r ich sh a fen  
M o b i l i a r .
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D ie  M use um srück lage  bestand a m  1. A ugust  1940  in
1. N e s tk au fp re isg u th abe n  a n  die S t a d t  F r i e d -  && 

r i c h s h a s e n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 550 .—
2 . W e r tp a p ie re  im N e n n w e r t  v o n ............  14 000 .—
3. B a n k g u t h a b e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 529 .22
4. B a n k g e s c h ä f t s a n t e i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 .—

zusam m en 29  5 79 .22

D ie  R echnungen  w u rden  sa tzungsgem äß  geprüft.
A llen  M i tg l ie d e rn  und  F re u n d e n  des V e re in s  sei auch an  

dieser S te l l e  sür ihre Z u w e nd un gen  herzlicher D a n k  gesagt.

E u g e n  E h r i c h ,  Kassier.

17
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Neue Bücher
Vorgeschichte der deutschen Stämme. H e ra u sg e g e b e n  von P r o f .  Dr. H a n s  

N e i n e r t h .  3 B ä n d e .  B ib l iograph isches  I n s t i t u t ,  Leipzig. H e rb e r t  
S tu b e n ra u c h ,  B e r l in .

D i e  unzäh l igen  v ielen Einzelforschungen und  E inze lpublika t ionen  au f  v o r-  
und  frühgeschichtlichem G e b ie t  h abe n  n un  ihre m o n u m en ta le  Zusam m enfassung  
gefunden .  H a n s  R einerth ,  der verdienstvolle N achfo lger  K o ffi n n a s  au f  dem 
B e r l i n e r  Lehrs tuh l ,  s am m elte  um  sich die besten K e n n e r  der einzelnen L a n d 
schaften und gab  d i e Vorgeschichte der deutschen S t ä m m e  h e ra u s .  D a b e i  ging 
er von der r ichtigen Überlegung  a u s ,  daß  m ehr  a l s  bei einer ande ren  wissen
schaftlichen D isz ip l in  g e rade  in der P rä h i s to r i e  jeder die Übersicht S uchende  
Wohl von dem ihm Nächstliegenden heimatlichen B i ld e  a u s g e h en  wird .  D a f ü r  
w e rden  schon die d a s  In te r e s s e  im ersten S t a d i u m  weckenden B oden fu n d e  
sorgen. V o n  diesem S e k to r  a u s  w ird  er d an n  zum großen  G a n zen  vordr ingen .  
D i e s  nicht nu r ,  w en n  er persönlich fü r  sich an  die M a t e r i e  h e r a n t r i t t ,  sondern 
auch noch v iel  m ehr ,  w en n  er a l s  P ä d a g o g e  die A u fg a b e  h a t ,  ande re  in d a s  
W issensgeb ie t  einzuführen. I n  vorbildlicher Weise ist diese nicht ganz leichte 
F o rd e r u n g  im W erke N e in e r th s  verwirklicht.

Um d a s  festzustellen, habe  ich den umgekehrten  W e g  beschritten, da m ir  
d a s  schwäbisch-alamannische G eb ie t  zu v e r t r a u t  ist und  habe  d a s  fernftgelegene 
Zuerst vo rgenom m en.  S e lb s tä n d ig  erstand es vor mir.  B e i  fortschreitendem 
S t u d i u m  w urd e  abe r  d a s  m it  B e w u n d e ru n g  gemischte E rs tau n e n  g röße r  und 
größe r ,  a l s  ich sah, wie a l le s  sich m ehr  und  m ehr  zu dem erstrebten G e s a m t 
bilde verdichtete. S o  w ird  d a s  Werk in der H a n d  jedes Deutschen, ganz gleich, 
wo er behe im a te t  ist, besonders  jedes  P ä d a g o g e n ,  infolge seiner G l iede rung  
und  der Erschöpfung des  T h e m a s  a l s  ein Lehrbuch von besonderen Q u a l i t ä t e n  
unschätzbare D iens te  leisten.

D a m i t  ist schon gesagt,  daß  jedes  K a p i t e l  fü r  sich l e s b a r  ist. Und doch ist 
d a s  G a n ze  eigentlich nicht ein S a m m e lw e r k ,  d a s  durch eine unorganische A n 
e inanderre ihun g  von E inze la rbe i ten  entstand, sondern ü b e ra l l  spürt  m an  die 
führende  H a n d  des  H e ra u s g e b e r s .  R einerth selbst bea rbe i te te  die U rgerm anen  
und  gab  dam i t  dem ganzen  Werke d a s  F u n d a m e n t .  E r  gab  ihm abe r  auch d a s  
R ü ckg ra t , indem  er die g rund legenden  A u s fü h r u n g e n  über die K u l tu r  der deut
schen S t ä m m e  und  ihre absolute  H öhe machte.

Um ihn g rup p ie ren  sich die D ars te l lu n g en  der einzelnen G a u e .  S ch ro l le r  
ü b e rn a h m  die F r ie s e n  und Sachsen ,  S ta m p s u ß  die F ran k e n ,  Schulz  die Hessen 
und  T h ü r in g e r ,  M a t c h e s  die Altschwaben, Hülle  die A l a m a n n e n ,  P r e i d e l  die 
M a r k o m a n n e n  und B a y e r n ,  B e n i n g e r  die Q u a d e r ,  und die L a n g o b a rd e n  an 
der M a rc h  und  D o n a u ,  Wegewitz die L a n g o b a rd e n  an  der N iede re lbe ,  B etersen 
die B a s t a r n e n  und  S k iren ,  I a h n  die W a n d a le n ,  Bohnsack die B u rg u n d e n ,  
M ü l l e r - K u a l e s  die G o ten  und L a  B a u m e  die Wikinger .

J e d e m  K a p i t e l  ist ein Schr i f t tum sverze ichn is  ange füg t .  R eichsleiter R osen- 
berg schrieb ein V o rw o r t .  E in  au se r le sen e s  und technisch vorzügliches B i l d 
m a te r ia l  veranschaulicht d a s  geschriebene W o r t .  M a n  stelle sich vor, d a s  d re i
bänd ige  W erk  en thä l t  fast 600  T a f e ln  und e tw a 300 A bb i ldun gen  im Text,  
a uße rdem  Übersichtskarten und Zeit tafe l .  S o  w ird  d a s  G a n ze  nicht n u r  fü r  den 
G e le h r ten  und  den L eh re r ,  sondern auch für  den L a ie n  und den S ch ü le r  jeder 
A l te rs s tu fe  ein beim Forschen und beim L e r n e n  unentbehrl iches  I n s t r u m e n t  
sein. D e r  R eichsbund für  Deutsche Vorgeschichte, u n te r  dessen P ro te k to ra t  d a s  
Werk erschien, ist zu dieser P u b l ik a t io n  zu beglückwünschen. L einer .



Neue Bücher 2 5 9

Tobias Stimmer. V o n  M a x B e n d e l .  A t l a n t i s - V e r l a g ,  Z ürich -B erl in .

E s  ist n u r  m it  der Ü berbew ertung  kunsthistorischer S am m e lb e g r i f f e  erklär
b a r ,  daß  ein K üns t le r  wie T o b i a s  S t i m m e r ,  der in seiner Zei t  Zu den a n 
erkanntesten M a l e r n  gehörte ,  der au f  seiner Grabschrif t  der  A p e l le s  seiner Zeit 
g e n a n n t  w ird ,  ge rad e  in den entscheidenden J a h r e n  der sich entwickelnden syste
matischen Kunstwissenschaft in den H in te rg ru n d  t re ten  m ußte ,  de ra r t ig ,  daß  von 
ihm, den F ischar t  und S a n d r a r t  m it  besonderer B e to n u n g  herauss te l l ten ,  nach 
dessen Holzschnitten der junge R u b e n s  noch zeichnete, dessen E in f luß ,  wie wir  
heute  wissen, w e ith in  auss t ra h l te ,  fast nichts m eh r  bekannt  w ar .  K a tego r ien  
w a re n  aufgestell t  w orden  und er, der Z u sp ä t -  oder Zufrühgeborene ,  w a r  nicht 
einzugliedern. D e n n  diese Kunstbetrach tung,  die sich aus B e g r i f f e n  wie R e n a i s 
sance und Barock au fbau te ,  die i r r tümlicherweise n u r  d a s  a l s  große Kunst 
ane rkann te ,  w a s  klarste A u s p r ä g u n g  jener B eg r i f f e  w a r ,  sie konnte diese d a 
zwischen stehende Persönlichkeit  in ihrer  s tam m esgebundenen  Sonders te l lung  
nicht w ürd igen ,  m uß te  ihn übersehen, oder wenigstens  unterschätzen. Heute ,  da 
w ir  w ieder wissen, daß  jeder K üns t le r  a u s  seinem Umkreise h e r a u s  a l le in  zu 
verstehen ist, heu te  ist die Zei t  gekommen, um  S t i m m e r  in seiner E ig e n a r t  und  
G r ö ß e  zu erkennen.

D a s  erwachte In te r e s s e  fü r  diesen g roßen  A le m a n n e n  ha t te  zur F o lge ,  
daß  die Kunstgeschichte intensiver sich m it  ihm zu beschäftigen begann .  Obgleich 
die verschiedensten A rbe i ten  erschienen, fehlte im m er  noch die große zusam m en
fassende M o n o g ra p h ie .  D iese  Lücke ist durch d a s  in jeder B eziehung  vorb i ld 
liche Werk von M a x  B e n d e l  ausge fü l l t .  A u f  G r u n d  eingehendster Forschung, 
wobei kritisch a l le  auch in neuester Zei t  erschienenen S t im m erp u b l ik a t io n en  be
rücksichtigt w urden ,  ge l ing t  es B end e l ,  nicht n u r  ein a bge rund e te s  B i l d  von 
dem L eben  des  M a n n e s ,  sondern m it  g roßer  S ach kenn tn is  und m it  starker 
E in fü h lu n g s g a b e  eine D a rs te l lung  des  g roßen  M a l e r s  und  eine A na ly se  seiner 
W erke zu geben.

E s  w erden  die W e g e  verfolgt ,  die S t i m m e r  künstlerisch ging, seine B e 
rü h ru n g  m it  der D onauschule ,  m it  Albrecht D ü r e r s  S ch r i f ten  und m it  der 
venezianischen M a l e r e i -  es wird  abe r  auch klar ersichtlich nachgewiesen, wie 
selbstbewußt S t i m m e r ,  stark verw urzel t  in der s tam m esm äß ig en  T ra d i t io n ,  von 
all den ä u ß e rn  A n re g u n g e n  n u r  so viel  au fn ah m ,  a l s  er innerlich gebrauchen 
konnte. D adurch  bew ahr te  er sich vor dem M a n i e r i s m u s .  „ E r  vera rbe i te te  d as  
N e u e  in seinem S i n n e  und  schuf so die G ru n d la g e n  fü r  den süddeutschen 
Barock."

Wichtig und grund legend  fü r  die Wissenschaft ist sodann d a s  angefügte  
Verzeichnis  der bekannten G e m ä ld e  und Handzeichnungen, in welchem nach 
strenger sachlicher Überprüfung  f rühere r  Zuw eisungen  und Ausscheidungen zum 
ersten M a l e  eine vol ls tändige Zusam m enstel lung  aller  Werke S t i m m e r s  ge
geben wird. S o  entstand eine M o n o g ra p h ie  dieses w ieder in seiner B ed eu tu n g  
erkannten g roßen  M a l e r s ,  die nicht n u r  unentbehrlich fü r  den Wissenschaftler 
sein, sondern die auch jedem Kunstfreund  F re u d e  machen wird. D i e s  besonders,  
da auch, w a s  die A u s s ta t tu n g  betr i f f t ,  in jeder B eziehung  d a s  Beste  geboten 
wurde. I n n e r h a l b  der reichen I l lu s t r a t io n  werden  nicht nu r  in vorzüglichen, 
zum T e i l  fa rb igen  W ie d e rg a b en  die G e m ä ld e  und die wichtigsten Zeichnungen 
vor  A u g e n  geführt ,  sondern auch die Holzschnitte in einer Vollständigkeit,  die 
überraschend ist. S o  haben  A u to r  und V e r l a g  u n s  eine P u b lika t ion  beschert, 
die in ihrer  G ed iegenhei t  und inneren  A u sg e w o g en h e i t  zum Erfreulichsten der 
neuen  K u n s t l i t e ra tu r  gehört.  Leiner .
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Kleine Deutsche Kirchenführer. H e ra u s g e b e r  Dr. H ugo  S c h n e l l .  V e r l a g  
Dr. S c h n e l l  und  Dr. S te i n e r ,  M ünchen .

E s  ist m i r  schon so g eg a ng en ,  daß  ich au f  W a n d e ru n g e n  zu en t legenen  
Kirchen, ehe ich diese b e t ra t ,  mich bei dem stillen Wunsche e r ta p p te :  hoffen t
lich l ieg t  der kleine Schnellsche K irchenführer  auf. Und w enn  ich ihn am  E i n 
gan g  oder au f  der Chorschranke erblickte, daß  ich d an n  eine Schatzgräberfreude  
em pfand-  so, a l s  ob ich nun  die im E r l e b n is  gefundene Sch önhe i t  des  B a u 
werks  nicht n u r  im G edäch tn is ,  sondern tatsächlich in der Tasche nach H ause  
t r a g e n  könnte.

Z u s a m m e n g e d rä n g t  au f  kleinstem R a u m e ,  in konzentrierteste und  doch 
übersichtlichste F o r m  gebracht,  w ird  d a s  Wesentliche über  Baugeschichte, Archi
tektur, I n n e n a u s s t a t t u n g  und  K üns t le r  a u s g e s a g t  und  au f  diese Weise nicht nu r  
eine lebendige F ü h r u n g  durch d a s  be treffende B a u w e rk  verm it te l t ,  sondern, 
w a s  m ehr  ist, eine kleine kunsthistorische Übersicht in die H a n d  gegeben, die für  
w e ite rgehend es  S tu d i u m  m ir  schon oft erstaunliche D ienste  geleistet ha t .  Reiche 
B e b i ld e ru n g  au f  G r u n d  gu te r  A u fn a h m e n  verdeutlichen hierbei d a s  geschrie
bene W o r t .

D a ß  a n  dieser S te l l e  über  diese e in m al ig en  und vorbildlichen V e rö ffe n t 
l ichungen gesprochen w ird ,  h a t  seinen G r u n d  d ar in ,  daß  eine R e ih e  von F ü h 
re rn  gerade  in den letzten zwei J a h r e n  herausg ekom m en  ist, die B a u w e rk e  des 
B oden seegeb ie tes  betreffen. H ie rh e r  gehören  die Kirchen von Konstanz ( A u g u 
stinerkirche), R ado lfze l l ,  Meßkirch, L ig g e r sd o r f ,  L a n g e n a rg e n ,  L in d a u ,  B i r n a u  
und  W e iß e n a u  und fü r  den e rw ei ter ten  R a u m  die von D o r n b i r n ,  Lus tenau ,  
Feldkirch, L in d en b e rg ,  A l t s h a u s e n  und  A ulendor f .  A l s  p ro f a n e s  B a u w e rk  
schiebt sich d a s  Sch lo ß  M e e r s b u r g  ein.

E s  ist natürl ich nicht möglich, in diesem engen R a h m e n  jeden einzelnen 
F ü h r e r  zu besprechen. E s  sei ergänzend  zu den oben e rw äh n ten  V orzü gen  n u r  
noch d a r a u f  h ingewiesen,  daß  es sich bei diesen F ü h r e r n  nicht n u r  um  die 
W iederho lung  von  be re i t s  gedrucktem S c h r i f tg u t  han de l t ,  sondern oft sind es 
tatsächlich neue Forschungsergebnisse,  die innerha lb  dieser p o p u lä re n  S chri f ten  
zum ersten M a l e  veröffentlicht werden .  S o  b r in g t  d a s  B ändchen  über  die 
S t i f t sk i rche  von L i n d a u  n euge fundene G r u n d r iß p lä n e  und  d a s  von  L i g g e r s -  
dorf eine R e ih e  neuer  Forschungen .  Ebenso b edeu tungsvo l l  ist es  jedoch, daß  
jeweils  auch d a s  verstreuteste S c h r i f t tu m  zusam m enge tragen ,  ve ra rb e i te t  und  
a n g e fü h r t  w ird -  gerade  dieser Umstand erhebt  die F ü h r e r  über  den gedachten 
Zweck und macht sie zu P u b l ik a t io n e n ,  die auch der Wissenschaftler s tets  m it  
E rfo lg  zur H a n d  nehm en wird.

D i e  F ü h r e r  (H under te  sind be re i t s  erschienen) sind einzeln zu einem er
staunlich bi l ligen P r e i s  erhältlich. S i e  liegen zum K a u f  in den betreffenden  
Kirchen aus, sie können abe r  auch in einem günstigen M o n a t s a b o n n e m e n t  wie 
eine Zeitschrift bezogen werden.  A u f  diese Weise  e rhä l t  der B ez ieher  eine K i r 
chenbeschreibung von bleibendem W e r t .  E s  w ä re  dem U nte rnehm en  zu w ü n 
schen, daß  weiteste Kreise sich fü r  dasse lbe  interessieren w ürden .  Leiner .
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