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BettLer
Die urgicht der räuber und Mörder Peter Belzly und 
Hanns ruff in Konstanz im Jahr 1511

Vor 500 Jahren wurden in Konstanz zwei Bettler hingerichtet, die als »Fahrende« 

zwischen den städten im raum Bodensee – Oberdeutschland unterwegs gewesen sind. 

Darüber berichtet ein einzelner, insgesamt 16 seiten umfassender akt im stadtarchiv 

Feldkirch in Vorarlberg, der die aufschrift vrgicht von costentz. mordern trägt.1 er gibt – wie 

das Wort »urgicht« verrät – ein umfassendes geständnis der beiden im titel genann-

ten wieder, welches nach der Folter vor gericht niedergeschrieben worden ist. Der Fall 

ist in erster Linie vom kriminalhistorischen aspekt her interessant, in zweiter Hinsicht 

fasziniert der große aktionsradius und die erstaunliche Mobilität der namentlich im akt 

angeführten Bettler und drittens frappiert deren relativ genaue Beschreibung. 

Die Bettler als soziale gruppe des Mittelalters interessierten bis in die zweite 

Hälfte des 20. Jahrhunderts nur als Objekte sozialer Fürsorge, wobei die einrichtungen 

der christlichen Mildtätigkeit im Vordergrund der historischen Betrachtung standen.2 

ihren anspruch auf unterstützung betonte in der Zwischenkriegszeit erstmals der sozi-

alwissenschafter Hans scherpner, dessen posthum erschienenes Werk in Historikerkrei-

sen jedoch nicht rezipiert wurde.3 

in der nachkriegszeit setzte im gegensatz zur geschichtsforschung der damali-

gen DDr4, die sich eingehend mit den »Bürgerkämpfen« beschäftigte, an denen sehr 

oft auch die unterschichten beteiligt gewesen sind, im Westen das interesse an diesem 

thema erst verzögert ein. Wegweisend wurde dabei eine arbeit von erich Maschke über 

die sozialen Kräfte in den deutschen städten des Mittelalters.5 Das thema wurde 1966 in 

schwäbisch Hall auf einer von ihm mit organisierten tagung des südwestdeutschen ar-

beitskreises für stadtgeschichtsforschung mit dem titel »gesellschaftliche unterschich-

ten in den südwestdeutschen städten« vertieft und von weiteren autoren aufgegriffen.6 

ähnliche tagungen folgten.7 erst jetzt wurde versucht, dem thema »armut« oder »un-

terschichten« einen theoretischen unterbau zu geben8 und diesen womöglich auch 

quantitativ in den griff zu bekommen.9 Letzteres bleibt problematisch, weil einerseits 



84 williBald katZinger

die Quellenlage zu dünn ist und weil quantitative Klassifizierungen aller art letztendlich 

zu individuell bleiben. neuerdings wenden sich die untersuchungen wieder mehr den 

Quellen selbst zu und versuchen, sie soziologisch zu betrachten. 10 

Die folgende untersuchung zieht sich beinahe positivistisch auf eine singuläre 

Quelle vom Beginn des 16. Jahrhunderts zurück, die am Vorabend der reformation noch 

ganz dem Mittelalter verpflichtet zu sein scheint.

die dieBstähle und rauBmorde

Die beiden Bettler wurden aufgegriffen, weil sie sich gebärdeten, als ob sie die »Fal-

lende sucht« (epilepsie) hätten. sie scheinen sich dabei nicht sehr professionell verhalten 

zu haben und weckten den argwohn der Konstanzer, dass sie ihre Leiden nur spielten. 

Das sollte sich im Laufe des Verhörs noch bewahrheiten, reichte aber im normalfall nicht 

aus, um sie in den Kerker zu werfen. es muss noch andere Verdachtsmomente gegeben 

haben, die uns unbekannt bleiben. Bei der Feststellung der Personalien stellte sich he-

raus, dass Peter Belzly aus apfeltrach stammte,11 einem Dorf wenige Kilometer südlich 

von Mindelheim, und der andere, Hanns ruff, aus Winterbach12 bei schorndorf 13 östlich 

von stuttgart. Belzly war bereits seit sieben Jahren als Berufsbettler unterwegs, Hanns 

ruff hingegen erst seit sechs Monaten. 

in dieser kurzen Zeit hat er – wie die peinliche Befragung ergab – fünf Diebstähle 

begangen und war an einem raubmord beteiligt. Die Diebstähle hat er noch allein rund 

um Winterbach und schorndorf verübt.14

Begonnen hat er seine kriminelle Karriere daheim in Winterbach selbst, wo er 

beim Dorfwirt Hieronymus einen alten rock gestohlen hat. auch in Buttelsbach15 hat er 

einen rock gestohlen, den er um einen halben gulden versilberte. sein arbeitsfeld waren 

offenbar gasthäuser, bzw. Herbergen, die zum nächtlichen Diebstahl geradezu einlu-

den, wie zum Beispiel in Vrlach16 nördlich von schorndorf, wo er einem Mann namens 

Kaspar einen halben gulden aus der Börse gestohlen hat. in Vrendorff 17 bei göppingen 

hat er auf die gleiche Weise einen Bauern namens utz um zwei gulden erleichtert und im 

Surbrunnen18 war die Beute mit 10 schilling ein wenig geringer. 

auch der raubmord hat in einem Dorfwirtshaus bei Baden seinen ausgang ge-

nommen. Dort haben ruffs Komplizen enderlin und Hans von nördlingen, utz von 

augsburg und Michael von Dinkelsbühl mit einem Bauern Karten gespielt und dabei 

zwei gulden verloren. Die wollten sie sich zurückholen. Deshalb haben sie in einem 

Wald dem Bauern auf seinem Heimweg aufgelauert, gemeinsam erschlagen und in einen 

tobel (schlucht, schacht) geworfen. Die ehefrauen der Brüder Hans und enderlin von 

nördlingen (Margret und Dorli) sind schmiere gestanden. Die Beute von vier gulden 

haben sie gemeinsam verzecht. Von diesen Mordkomplizen hat Hans ruff auch gelernt, 

wie man die »Fallende sucht« glaubhaft vortäuschen kann. Offenbar nicht gut genug.
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an diesem geständnis ist nichts ungewöhnliches, auch wenn es unter der Folter 

erpresst wurde. Die Diebstähle waren harmlos und in den totschlag ist Hans ruff eigent-

lich nur hinein gezogen worden. 

Wesentlich umfangreicher war das geständnis des Peter Belzly, der zwei Kirchen-

diebstähle, einen versuchten raub und insgesamt 14 raubmorde gestanden hat, die er 

allein oder gemeinsam mit anderen Bettlern verübt haben will.19 Heutige Boulevard- 

medien würden ihn aufgrund seiner taten taxfrei zum »Würger vom Bodensee« erklä- 

ren. Ob er die Morde alle begangen hat, oder ob sie zumindest zum teil ausgeburten  

der Folter waren, ist nicht mehr festzustellen.

aus der Dorfkirche von Bouß20 hat er einen Kelch gestohlen, den er um drei gulden 

einem goldschmied in Memmingen verkaufte. Bettlergenosse Michael von augsburg 

soll ihm einen Dietrich zur ausführung des einbruchs geliehen haben und schmiere  

gestanden sein. in Kamlach21hat er mit einem Messer den siechenstock aufgebrochen und 

Kleingeld im Wert von drei gulden erbeutet. Mit beteiligt war Wolfgang von salzburg.

seine Karriere als Mörder begann mit einem Desaster, als er bei Babenhausen22 

einen fahrenden Knecht überfiel und von diesem jämmerlich verprügelt wurde. Darauf 

hin machte er sich nur mehr an wehrlose Opfer heran. Bei Markdorf hat er in einem Wald 

richtung ravensburg einen neunjährigen Jungen, dessen genaue Herkunft er sogar 

kannte,23 getötet und den Leichnam etwas abseits des Weges einfach liegen lassen. Die 

Beute betrug zwei schilling. Zu Weihnachten 1510 hat er einen Bettlergenossen bei der 

Kirche »unsere Frau« bei Babenhausen mit einem »Wurfbügel«(?) ermordet und in eine 

Lehmgrube geworfen. Beute: II Bemisch (?). Bald darauf zu Lichtmeß hat er beim Markt 

Blaubeuren richtung Memmingen mit den Händen eine junge Frau erwürgt und 4 schil-

ling bei ihr gefunden.

nicht lange vor seiner Verhaftung hat er zu Buchli24 bei Landsberg einen zweiten 

Bettlergenossen ums Leben gebracht und seine Leiche unter einem reisighaufen ver-

steckt. Die tat brachte vier Konstanzer Batzen ein. sein letztes »soloopfer« war wieder 

ein Knabe, diesmal acht Jahre alt, den er in einer einöde Schönegg25 bei Babenhausen ei-

genhändig erwürgte und am Waldrand begrub. Das brachte zwei schilling ein.

Zwei gulden brachte ihm zu Pfingsten 1510 die erste teilnahme an einem Kollek-

tivmord ein, obwohl er nur aufpasser war. Die tat selbst wurde von seinen Bettlergenos-

sen Hans von Kaufbeuren, Hans scherer von innsbruck und Jörg von Kempten an einem 

Bauern verübt. tatort war der Biberacher Wald bei Biberach26, die Beute mit zehn Pfund 

beachtlich.

nur die Hälfte davon brachte der Mord an einem Kaufmann von Kirchain27 ein, den 

Belzly gemeinsam mit Hans von Memmingen und Hans Hutmacher von Landshut zu 

Fronleichnam 1510 verübt hat. Die Leiche wurde in der Wertach entsorgt, einem neben-

fluss des Lech, denn der tatort lag beim Dorf grub.28 Der Kaufmann, der übrigens Hans 

remelin hieß – die täter kannten ihn also offenbar – war auf dem Weg von oder nach 

Kaufbeuren.
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Die Mordgesellen haben sich aber auch mit weniger einträglichen Opfern abge-

geben. so hat Belzly mit Peter von Römingen29, im Zivilberuf schmied, im angelberger 

Wald30 ein Mädchen namens enndlin ermordet, welches aus Kirchdorff31 stammte. Der 

Mord, welcher acht schilling einbrachte, geschah am Dienstag nach Christi Himmel-

fahrt 1510, und wurde vom Bettlergenossen begangen. auch dieses Opfer haben die Mör-

der so wie das folgende persönlich gekannt.

es handelte sich abermals um einen Knaben, diesmal nur sieben Jahre alt. er 

stammte aus Sygingen32 nördlich von Landsberg. tatort war wiederum ein Wald unter-

halb von augsburg, die Beute betrug 6 schilling. Der Mord geschah im Winter vor seiner 

Verhaftung, denn die Leiche des Kindes wurde einfach in ein tief verschneites tal gewor-

fen.

am Christi Himmelfahrtstag 1509 haben Belzly und Hans von Krumbach bei 

Krumbach33 ein Mädchen ermordet und 3 schilling erbeutet. Den nächsten Mord an ei-

nem achtjährigen Kind hat Belzly mit Hans schmid von Mundrachingen34 verübt. als tatort 

Abb. 1: karten mit 
den herkunftsorten 

der Bettlerrotte  
um peter Belzly und 
hans ruff, der her-

kunftsorte der opfer 
und den tatorten.
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hat er by Sulgo35, so man gen Redlingen36 gat angegeben, der – wenn der identifizierungsver-

such stimmt – nördlicher als alle anderen liegt. als tatwaffe diente ein Zaunstecken, die 

Beute betrug 7 schilling. Zeitlich lag die tat mit Weihnachten 1510 jener von Landsberg 

sehr nahe. ein anderes sulgen kommt in einer ganz anderen gegend mit einem anderen  

Opfer ins spiel: Mit Hans von regensburg ermordete er am Weg von sulgen37 nach Kon-

stanz eine hochschwangere Bettlerin wegen der 4 schillinge, die sie bei ihr fanden.

Zurück im norden ist von einem weiteren Mord an einem Knaben zu berichten: im 

nächsten Dorf38 auf dem Weg von Heiligenberg nach Pfullendorf hat Belzly mit Michael 

von Wangen einen Zehnjährigen umgebracht und die Leiche in ein gestrüpp geworfen, 

dessen Lage er genau beschrieb. Die tat geschah wie die meisten anderen in einem Wald, 

ebenfalls ein halbes Jahr vor seiner Festnahme. sie brachte 1 Pfund Pfennig ein.

Der letzte Fall sieht wieder ein zwanzigjähriges Mädchen als Opfer beim Closter  

Sursch39 in der nähe Kaufbeurens. sie wurde erschlagen und unter einem Feldrain be- 

graben. Dabei hat ihm Hans von Schemberg40 geholfen, mit dem er die 1 Pfund 5 schilling 

Beute teilte. 

***

Bleiben als resümee fünf feige Morde an Kindern unter zehn Jahren, vier an jungen 

Mädchen, deren ältestes 20 Jahre zählte, drei totschläge an Bettlerkollegen und nur 

zwei raubmorde, bei denen eine namhafte Beute zu erwarten war. Die sinnlosigkeit der 

meisten dieser taten lässt an ihrem Wahrheitsgehalt zweifeln, wenn nicht andere Motive 

vorlagen. Darauf könnte die tatsache hinweisen, dass nur Knaben als Opfer ausgewählt 

wurden. Doch ist in der urgicht nichts davon zu lesen. Zum anderen verwundert doch 

sehr, dass diese Kinder allein unterwegs waren und im Verhältnis zu ihrem alter große 

summen mit sich führten. Diese Zweifel treffen auch für die Mädchen zu. sie hatten grö-

ßere Wegstrecken allein zurückzulegen, die zum teil auch durch Wälder führten. 

es fällt auf, dass Belzly seinen angaben zufolge erst am ende seiner Bettlerlauf-

bahn zu morden begann und sich dabei von seinem ersten fehlgeschlagenen Versuch 

nicht abhalten ließ. es scheint, dass eine unerklärliche Mordwut plötzlich von ihm Besitz 

ergriffen hatte, die er nicht mehr steuern konnte.

es ist ferner bemerkenswert, dass sich keiner seiner Mittäter öfter als einmal an 

seinen Verbrechen beteiligte. sie gehörten alle jener Bettlerrotte an, über die gleich zu 

reden sein wird. Den Mord am Bauern haben sie zu viert, jenen am Kaufmann zu dritt 

ausgeübt, für die chancenlosen Opfer genügten zwei oder Belzly allein. auf die Besei-

tigung der Leichen wurde offenbar kein großer Wert gelegt. nur eine wurde regelrecht 

begraben. alle anderen wurden in eine offene grube geworfen, in ein gestrüpp gezo-

gen, mit reisig bedeckt oder im Fluss entsorgt. Die täter mussten also damit rechnen, 

dass ihr Verbrechen bald »ruchbar« werden würden. Für den Wahrheitsgehalt der taten 

sprechen das geständnis selbst, das freilich unter der Folter erpresst wurde, die exakten 
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Ortsangaben und die namen der ermordeten. es ist kaum vorstellbar, dass Belzly sie alle 

frei erfunden hat.

die Bettlerrotte Von sChongau und  
ihre mitglieder

glaubhafter als die serie von Mordtaten ist der Bericht des Peter Belzly über eine 

Bettlerrotte, deren Mitglieder sich dreimal pro Jahr (Lichtmess, Pfingsten und Christi 

Himmelfahrt) zu schongau in Bayern trafen. sie trugen auf der innenseite ihrer Klei-

dung ein achtfärbiges Zeichen, welches sie offen nur zeigten, wenn eine außerordentli-

che Versammlung anstand. Begründet hatte die rotte Jörg von Kempten, der beim Mord 

am Bauern beteiligt war. Belzly führte sie der reihe nach namentlich an, beschrieb ihr 

erscheinungsbild (statur, körperliche eigenheiten, Kleidung) und ihre echten oder ver-

meintlichen gebrechen, bzw. gründe für das Betteln.41

es handelte sich um Hanns von ulm, der selbst gesund war, aber Hans ruff die 

Fallende sucht beibrachte. Michael von augsburg war ursprünglich Fischer, war aber 

gehandicapt und hatte nur einen arm. er führte seinen sohn mit sich und zwei weitere 

Knaben, denen er die tricks des Bettelns beibrachte. Wolfgang (Wölfflin) von salzburg 

war in Widerspruch zur Diminutivform seiner namens von großer statur und ist mit 

dem Zusatz Truncken als alkoholiker ausgewiesen. er war an der Plünderung des Opfer-

stockes beteiligt.

Hans von Kaufbeuren war noch jung, hatte eine Frau und drei Kinder, täuschte 

keinerlei gebrechen vor, war aber am Mord an dem Bauern beteiligt. Jörg von Kempten 

hat die Bettlerrotte begründet und galt als ihr Hauptmann. er war groß und schlank und 

täuschte mit einem schwarzen schenkel Brandbefall vor. er war ebenfalls am Bauern-

mord beteiligt. Hans Lebzelter von augsburg war wie Hans von Kaufbeuren jung und 

hatte Frau und Kind. er täuschte Fallsucht und gallensteine vor. Christian von Wangen 

hatte eine Frau und zwei Kinder und war unbescholten. Hans von Bregenz und Hans von 

Memmingen täuschten ebenfalls Krankheiten vor, wobei der erste sonst nichts angestellt 

hat, der zweite aber Komplize beim Mord am Kaufmann war. 

Hans Hutmacher von Landshut war am Mord am Kirchheimer Kaufmann betei-

ligt. ein schwarzer geselle war Peter von Römingen 42 mit schwarzem Haar, schwarzer 

Kleidung und schwarzer seele, denn er war am Mädchenmord im angelberger Wald 

beteiligt. Der rothaarige Hans von nürnberg hat sich den Kopf geschoren, vermutlich 

um nicht aufzufallen. er war an keinem der Verbrechen beteiligt. im gegensatz zu ihm 

trug Hans scherer von innsbruck sein rotes Bärtlein sogar zur schau. er war am Kauf-

mannsmord beteiligt und hat ein gebrechen vorgetäuscht. Hans von Krumbach hatte die 

Fallende sucht, was ihn nicht hinderte sich an einem Mädchenmord zu beteiligen. Hans 

schmid täuschte diese nur vor und war Mittäter bei einem Knabenmord. Hans von re-
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gensburg hatte schwarzes Kraushaar, einen schwarzen Bart und war mit einem schwar-

zen Loch im schenkel tatsächlich behindert. Dessen ungeachtet hat er sich am totschlag 

an der schwangeren Kollegin beteiligt. Michael von schongau war nicht kriminell. 

Von besonderem interesse sind die letzten drei: Michael von Wangen trug Priester-

kleider, hatte das Haar geschoren und trug ein gebetbuch in der Hand, als ob er geistli-

cher wäre. Zudem konnte er Lesen und schreiben. er war am Knabenmord bei Heiligen-

berg beteiligt. Hans von Schemberg43 hatte ein silbernes Kreuz, ein Meßbuch und ein Bild 

des hl. Valentin, die er beim Betteln vor sich hinlegte. Zum Mord an dem zwanzigjähri-

gen Mädchen wird er die utensilien wohl nicht gebraucht haben. Die aufzählung endet 

mit Michael schumacher von isny, einem jungen schwarzen Knecht, dem Peter Belzly als 

einzigem attestierte, dass er ein »heiliger« Bettler sei.

Mit Peter Belzly und unter einbeziehung der Frauen und Kinder bestand die rotte 

aus 35 Mitgliedern. Der Mitangeklagte Hans ruff zählte nicht dazu. Mit ausnahme von 

Belzly und Hans von Krumbach, sowie Hans schmid von Mundraching stammten alle 

übrigen aus städten, wenn man den Herkunftsnamen glauben schenken kann. Viel-

leicht aber haben sich einige Mitglieder der einfachheit halber nach einer stadt benannt, 

auch wenn sie in einem Dorf in deren nähe geboren worden sind. 

Bei mindestens vier Mitgliedern können wir aufgrund konkreter angaben oder des 

sprechenden namens annehmen, dass sie vor ihrer Bettlerlaufbahn dem Handwerker-

stand angehört haben: Michel von augsburg als Fischer, Hans von augsburg als Lebzel-

ter, Hans von Landshut als Hutmacher und Hans von innsbruck als tuchscherer. einer 

von ihnen (Hans schmid von Mundraching) hatte als schundknecht einen »unehrlichen« 

Beruf ausgeübt und ein weiterer (Michael von Wangen) konnte lesen und schreiben, was 

ihn als fahrenden schüler ausgewiesen hätte, wenn er nicht schon zu alt dafür gewesen 

ist.

Die Kleidung war alles andere als einheitlich. Die einen trugen Hosen, die ande-

ren Kittel, darüber jeweils einen rock oder Mantel. Die Farben schwarz und grau domi-

nierten, doch gab es auch weiße, rote, grüne oder blaue Kleidungsstücke. Die sachen 

scheinen weitgehend in Ordnung gewesen zu sein, nur bei Wolfgang von salzburg ist 

ausdrücklich vermerkt, dass er einen zerhadderten rock trug.44

Wir können aus diesen angaben (mit aller Vorsicht) schließen, dass sich die Mit-

glieder der rotte in ihrem äußeren erscheinungsbild vom Durchschnitt der taglöhner, 

Knechte und vielleicht auch der Handwerksgesellen abgesehen von den zur schau getra-

genen Mängel (nur ein arm bei Michael von augsburg) und Leiden (schwarzer schenkel 

bei Jörg von Kempten und ein Loch im schenkel bei Hans von regensburg) kaum unter-

schieden haben. 
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die  wahren und erFundenen geBreChen

Vier von ihnen (Wolfgang von salzburg, Hans von Krumbach, Hans schmid von 

Mundraching, Hans von Schemberg45) bettelten auf die »Fallende sucht«,46 unter der je-

doch nur die zwei ersteren wirklich zu leiden hatten. Zu ihnen haben wir auch noch Peter 

Belzly selbst zu zählen. 

ähnlich wie die fallende sucht haben wir uns das Betteln auf st. Valentin vorzu- 

stellen. Zwei aus der rotte praktizierten diese Variante (Hans scherer von innsbruck  

und Hans Lebzelter von augsburg) ohne krank zu sein. »auf« einen Heiligen zu bet- 

teln hieß zunächst, dass man ein gelübde abgelegt hat, z. B. Wachs für die Beleuchtung, 

stoff für ein altartuch oder Bruchsilber für einen Kelch aufzutreiben, um sie dem Hei- 

ligen an einer besonderen Wallfahrtsstätte darzubringen.47 Meist – aber nicht im-

mer – war das gelübde mit einem besonderen Leiden verbunden. Für die Bettler war es 

wichtig, eine ergreifende geschichte erzählen zu können, wie man sich die Krankheit 

zugezogen hat. es gibt mehrere Heilige mit dem namen Valentin, doch dürfte es sich 

hier um Valentin von rätien drehen, der 475 in Mais bei Meran bestattet wurde und spä-

ter nach Passau kam. er wird mit einem offenbar kranken Kind an seiner seite dargestellt 

oder mit einem epileptiker. Beides ist aus der Legende nicht abzuleiten, sodass seine Zu-

ständigkeit auf einer volksethymologischen Deutung des namens (Valentin = fallt hin) 

beruhen wird. 48 

einer aus der rotte (Hans von ulm) gab vor, unter dem Vbeln tanz zu leiden, wo- 

runter zweifellos der Veitstanz verstanden werden darf. Die Krankheit äußert sich un- 

regelmäßigen Zuckungen der glieder und kann im extremfall zu einer unkontrollier- 

baren tanzwut ausarten, die bis zur Ohnmacht führt. Den tänzern quillt dabei schaum 

aus dem Mund.49 Die tanzwut entwickelte sich seit der großen Pest zu einem Massen-

phänomen in Mitteleuropa. auch ohne klinische ursachen konnte sie ganze gruppen 

von Menschen befallen. Hilfe versprach eine Wallfahrt zum heiligen Veit bei Zabern  

(saverne) im unterelsass. im Jahre 1518 schickte z. B. die stadtverwaltung von straßburg 

drei gruppen dorthin, um diesem spuk in der stadt ein ende zu bereiten.50 Der hl. Veit  

(† sizilien 304) galt als schutzpatron bei epilepsie und tollwut.51 er zählt zu den 14 not-

helfern und seine Legende ähnelt der des Cyriacus sehr. Veit heilte den besessenen sohn 

des römischen Kaisers Diokletian (284–305), Cyriakus seine besessene tochter.

Diesem hatten sich drei rottenmitglieder (Hans von Bregenz, Hans von Memmin-

gen und Hans von regensburg) verschrieben, sie litten nicht nur vorgeblich, sondern tat-

sächlich an St. Kyris Rach.52 Wie man sich das Krankheitsbild vorstellen könnte, zeigt der 

sogenannte Heller-altar im städel Frankfurt, den Matthias grünewald gemeinsam mit 

albrecht Dürer zwischen 1507 und 1511 für den Frankfurter Bürger Jakob Heller geschaf-

fen hat:53 Der Heilige hält ein vor ihm knieendes Mädchen mit einem um den Hals ge-

schlungenes tuch fest, welches die verkrampften Hände von sich streckt. Die Wallfahrt 

zum hl. Cyriak, der wie der hl.Veit im Jahre 304 den Märtyrertod erlitten haben soll,54 lag 
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im elsass und zwar bei der abteikirche altorf bei Molsheim55, keine 30 Kilometer von 

saverne und dem hl. Veit entfernt.

an Antonis Rach mit einem schwarzen schenkel war angeblich Jörg von Kempten 

erkrankt. Der pathologische Verlauf des sogenannten antoniusfeuers, welches durch 

den genuss von Mutterkorn hervorgerufen wird, ist allgemein bekannt. es führte letzt-

endlich zum Verlust der befallenen extremitäten und muss so häufig gewesen sein, dass 

sich zur Heilung ein eigener spitalsorden (antoniter) herausbilden konnte, der im 15. 

Jahrhundert 370 niederlassungen in europa gehabt haben soll,56 darunter in Memmin-

gen und – Zufall oder nicht – in isenheim im elsass. ihr Patron war der hl. antonius 

von ägypten (250–356), auch »der große« und »Vater des Mönchtums« genannt.57 seine 

Legende weist eigenartigerweise keine Bezüge zur Krankheit oder deren Heilung auf, 

er zählte auch nicht zu den 14 nothelfern. nur auf dem isenheimer altar von Matthias 

grünewald ist auf der tafel von der »Versuchung des heiligen antonius«58 ein Kranker 

dargestellt (entstanden zwischen 1506 und 1515), der u.a. symptome des antoniusfeuers 

aufweist. 

Peter von Römingen59 bettelte auf den hl. Wolfgang ins Bayerlanndt. es handelte sich 

dabei um die Wallfahrtsstätte bei st. gilgen am Wolfgangsee im heutigen Österreich, 

die der Legende nach vom heiligen Wolfgang gegründet worden sein soll, aber erst am 

Beginn des 14. Jahrhunderts das erste Mal erwähnt ist.60 Der historische Wolfgang, der 

u. a. im Kloster reichenau am Bodensee seine ausbildung erhielt, war 972–994 Bischof 

von regensburg. seine Vita weiß nichts über Krankenheilungen.61 Die Mirakelberichte 

setzen mit dem Jahre 1505 ein und zeigen ein breites spektrum verschiedener Krankhei-

ten, die hier geheilt wurden, wobei schadhafte Hände, Füße und andere Leibsgebrechen 

überwiegen.62

ebenso wenig ist das Betteln auf st. Barbara aus der Legende zu erklären, welches 

Hanns von nürnberg und Michel von schongau praktizierten. sie war Mitglied der 14 

nothelfer. Die spätantike Heilige63 wurde als Beistand in der todesstunde angerufen. 

Zur schutzpatronin der Bergleute wurde sie erst am Beginn der neuzeit. Vorher war sie 

Patronin all Jener, die mit Feuerwaffen hantierten. Die historisch nicht nachweisbare 

Barbara stammte angeblich aus dem kleinasiatischen nikomedia (heute izmit). einer 

anderen tradition zufolge lebte sie im 3. Jahrhundert in Heliopolis (heute Baalbek im 

Libanon).

Hanns Hutmacher von Landshut bettelte gen Acht. Das Wort gen weist auf einen 

folgenden geografischen Begriff hin, der kaum zu klären ist. Personal aufgefasst könnte 

es sich um den heiligen achatius gehandelt haben, einem römischen Heerführer, der im 

Jahr 140 mit seiner 10 000 Mann starken truppe auf dem Berg ararat für den glauben 

getötet wurde.64 seine Legende ist ebenso fabulös wie jene der heiligen Barbara und so 

wie diese zählte er zu den 14 nothelfern. auch er wurde vornehmlich in der todesstunde 

angerufen.
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Von Michel von Wangen, der vorgab, ein Priester zu sein, war schon die rede. Mi-

chel von augsburg besaß tatsächlich nur mehr einen arm. Der verheiratete Hanns von 

Kaufbeuren täuschte ebenfalls nichts vor, sondern stellte nur seine armut zur schau. 

Von allen seinen genossen bezeichnete Belzly jedoch nur Michel schuhmacher von 

isny als einen »heiligen« Bettler. Vier der insgesamt sieben Heiligen (Valentin, Veit, Cy-

riakus und antonius) werden übrigens auch bei den »gantnern« des Liber Vagatorum 

aufgezählt.65Hans ruff und seine Komplizen (ennderlin und Hans von nördlingen, utz 

von augsburg und Michel von Dinkelsbühl) gehörten nicht zur schongauer rotte.

die kriminalistisChe reCherChe  
des konstanZer geriChtes im Jahre 1511

alle nachforschungen, ob der Fall eingang in die einschlägige Literatur gefunden 

hat, blieben ergebnislos. Lediglich auf den genannten Wölfflin von salzburg könnte es 

einen vagen Hinweis geben. ein Mann gleichen namens wird im Prozess der zweiten 

Bundschuh-Verschwörung (1513) als Hauptmann einer Bettlerbande bezeichnet.66 

eine mit wenig Hoffnung gestartete umfrage in den archiven der genannten städte 

brachte das befürchtete negative ergebnis.67 Lediglich in ravensburg ist der name des 

Hans von Memmingen überliefert, von dem es heißt, dass er ein Dieb sei.68 Das steht in 

einem Brief der stadt Konstanz an ravensburg vom 6. Oktober 1511, der außerdem noch 

die namen einer reihe weiterer Verbrecher anführt, die in Konstanz und Zürich hinge-

richtet oder von den Verhafteten angegeben worden sind. Das Konstanzer archiv bildete 

auch den letzten Hoffnungsanker, da ja in dieser stadt der Prozess stattgefunden hat. 

tatsächlich sind im dortigen Missivenbuch (= ausgangsbuch der städtischen Kor-

respondenz) etliche schreiben überliefert, die auf den Prozess Bezug nehmen, darunter 

auch jenes an ravensburg. erhalten hat sich ferner ein Brief an die stadt Kaufbeuren, in 

welchem auf den raubmord an einem Kaufmann (Hanns remelin) hingewiesen wird, 

welcher in der nähe Kaufbeurens verübt worden sein soll.69 Da dieser aus Kirchheim 

nordwestlich von Mindelheim stammte, erging ein gleiches schreiben an den ritter eg-

lof von Kirchheim zu angelberg, unter dessen Hochgericht der Kaufmann gehört haben 

wird, und ein weiteres an den rat des Marktes Kirchheim. 70

eine nachricht ähnlichen inhalts schickten die Konstanzer an sixt von Hesen, den 

Vogt von Heiiigenberg,71 da in der nähe des schlosses ein Mord an einem Knaben verübt 

worden sein soll. Man fragte nach, ob die Leiche gefunden worden sei.72 

aus diesen zwei Beispielen ist zu ersehen, dass die stadtväter von Konstanz be-

müht gewesen sind, den Wahrheitsgehalt der aussagen des Peter Belzly zu überprüfen, 

weshalb angenommen werden kann, dass sie auch in allen anderen tatorten nachfor-

schungen angestellt haben, auch wenn sich die entsprechenden anfragen nicht erhalten 

haben. unklar bleibt allerdings, ob sie ihre nachforschungen vor oder nach der Hinrich-
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tung angestellt haben. somit ist wenigstens festgestellt, dass die gefangennahme, Fol-

terung und Hinrichtung der beiden Delinquenten tatsächlich stattgefunden hat, wofür 

sich auch noch andere Quellen haben finden lassen. 

Wie aber gelangte die »urgicht« in das archiv von Feldkirch? Die stadt stand ja 

weder mit einem der Morde in Verbindung, noch stammte eines der rottenmitglieder 

aus ihren Mauern. Zu dieser Frage bietet eine weitere eintragung im Missivenbuch ei-

nen wichtigen Hinweis, die ein entsprechendes informationsschreiben des Konstanzer 

rates zum vorliegenden Fall an die stadt Überlingen am Bodensee bringt, dem die »ur-

gicht« beigelegt war, obwohl die stadt am nordufer des Bodensees im akt (ebenfalls) 

nicht vorkommt.73 aus dem schreiben geht übrigens auch hervor, dass die beiden Übel-

täter nichts miteinander zu tun hatten, ja dass sie sich nicht einmal gekannt haben. eine 

Verbindung war anscheinend von der untersuchungsbehörde nur vermutet worden, weil 

beide die Fallsucht vorgetäuscht haben. es handelte sich also um gänzlich verschiedene 

Fälle, auch wenn sie in einem akt zusammengefasst waren.

auf der rückseite dieser eintragung ist nun vermerkt, dass ein gleiches schreiben 

an die stadt schaffhausen abgeschickt worden ist, die ersucht wurde, die nachricht nach 

Zürich weiterzugeben und an ihre untersassen. Ferner wurde der Landvogt von Frau-

enfeld verständigt und aufgefordert, in seinem Bereich für die Verbreitung zu sorgen, 

desgleichen st. gallen, welches appenzell benachrichtigen sollte, und Baden, wo damals 

ohnedies die eidgenossen zusammen gekommen waren. Weiters wurden radolfzell und 

das bereits erwähnte ravensburg benachrichtigt. Von der stadt Lindau erbat man, dass 

sie nach Bregenz sowie den Leuten im Bregenzer Wald schreibe und die stadt Feldkirch 

informiere. auf diesem umweg ist also die »urgicht« in das dortige archiv gelangt. Fer-

ner informierte man das Kloster st. gallen, welches appenzell informieren sollte.

Der Fall war ohne Zweifel brisant, wenn die aussage, dass eine Bettlerbande exis-

tierte, der Wahrheit entsprach, und wenn es ferner stimmte, dass Peter Belzly innerhalb 

von zwei Jahren 14 raubmorde begehen konnte, ohne dadurch besonders aufzufallen. 

Dies war auch nach dem damaligen sicherheitsverständnis für Friedenszeiten eindeutig 

zu viel. 

Das geständnis führte vor augen, dass sich die fahrenden Bettler offensichtlich 

zu organisieren begannen, und dass sie anscheinend auch vor gewalttaten nicht mehr 

zurückschreckten. Dagegen glaubten die Obrigkeiten der einzelnen städte nun in ei- 

ner vernetzten aktion einschreiten zu müssen und aktivierten ihr informationssystem, 

um eventuell auch der Mittäter habhaft zu werden. Dass ihre Kanzleien im spätmittel- 

alter dafür generell gut vorbereitet waren, ersehen wir nicht nur aus den oben zitierten 

schreiben, sondern z. B. auch von einer großen informationskampagne der stadt ulm, 

die im Jahre 1439 an nicht weniger als 400 städte erging, als die ulmer die einführung 

einer neuen Messe planten.74 information – und zwar rasche information – war zuneh-

mend nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich zu einem bedeutenden Faktor 

geworden. Die großen oberdeutschen Kapitalgesellschaften haben z. B. ihre eigenen  
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informationssysteme (vgl. die »Fugger-Zeitungen«) aufgebaut, die zu erstaunlichen 

Leistungen fähig waren. so wurde z. B. eine eildepesche in nur vier tagen von nürnberg 

nach Venedig transportiert.75

Die ravensburger, an die das erwähnte schreiben ebenfalls ergangen ist, haben 

nun offensichtlich ihrerseits in Konstanz nachgefragt, ob dort ein gewisser Hanns Zim-

mermannn bekannt sei, der bei ihnen eingekerkert war. Die Konstanzer haben mit der 

schon oben76 zitierten antwort einen kleinen Überblick über alle aktuellen Fälle in ihrer 

stadt geboten, der eine Fülle neuer Fakten bringt, die mit den Personen und Handlungen 

des Belzly-aktes zwar nichts zu tun haben, der aber doch einiges Licht auf die »szene« 

wirft. 

sie kennen zwar einen armen Zimmerknecht, dem angeblich durch ein Holzstück 

die Hand abgehauen worden ist, aber es heiße auch, dass er diese eher in einem offen huß 

verloren habe. Dieser sei des armen Cristan von Ulm gesell gewesen, der kürzlich bei ihnen 

durch das rad und den strang hingerichtet worden ist, weil er mit einigen genossen 

etliche Morde begangen habe.

Zum andern teilen sie den ravensburgern mit, dass sie vor einigen tagen einen 

Falschspieler namens Hanns Müler, genannt Nigelin, mit dem Wasser gerichtet (= er-

tränkt) haben. Dieser hat nun eine große Zahl von Falschspielern verraten, die er bei 

ihrer tätigkeit selbst gesehen oder von denen er zumindest gehört hat. es waren dies: 

sebastian (Böstlin) Blum von st. gallen; Böstlin von Worms, ein Kaminsetzer; Hans Mül-

ler von Konstanz; Hanns von Korb 77; Böstlin von Zug; Hanns von Forchen; spervogel, 

ein hinkender Krämer; thomas Beham; Jakob von solothurn, ein stadtknecht zu Basel; 

Hans, der Wirt »Zum schlüssel« in Basel; Hess, ein Krämer aus Württemberg; Brösin, ein 

Wirt zu Howenstein, ehemals stadtknecht zu Waldshut; Groß Switzerhanns zu schaffhau-

sen, Haimy von Klinow; uelin, ein reisiger Knecht, der bei einigen Obervögten zu Baden 

im aargau gedient hat; die Brüder nikolaus Johannes und Hans Johannes; Jörg nithart; 

Jörg Beck; Hanns schütz, ein silberkrämer; switzerlin zu Baden im aargau, schmied von 

sursee78; der lange Wolleb; albrecht, ein Krämer; die schwäger tell Jakob und Jörg von 

straßburg; Hanns ast aus den niederlanden, der auch ein Mörder sein soll und schließ-

lich der scherlin, der nur eine Hand hat. 

es besteht kein anlass, an diesen angaben zu zweifeln, auch wenn hier eine ganze 

schwadron von Falschspielern genannt wird. sie haben sich zweifellos untereinander 

so gut gekannt, dass sie sich aus dem Weg gehen konnten. allerdings ist zu bemerken, 

dass kein einziger von ihnen als Bettler bezeichnet wird. Viel eher wird es sich bei ihnen 

um Berufstätige gehandelt haben, die in ihrer Freizeit sozusagen semiprofessionell dem 

Falschspiel nachgegangen sind. 

Die stadt Zürich hatte zum Zeitpunkt dieses schreibens an ravensburg bereits auf 

die erste nachricht reagiert gehabt und ihrerseits innhalt ains Zedels allso geantwortet:

am samstag vor Bartholomäus ist dort der Bettler und Mörder Jacob schmid von 

tübingen mit rad und galgen hingerichtet worden. er hat folgende Mittäter angege-
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ben, die ihm bei der ausübung der Morde geholfen haben: Böstlin (nicht Wölfflin) von 

salzburg; Hanns Kleinhanns von stuttgart; Hanns und Michael von Kolmar79; die Brü-

der Hanns und Jakob aus dem Westreich; Peter von Wisenhorn; Jakob von Horb80, Cuntz 

von Unsrer Frau zu Pötting; Michel von ehingen; Bastian von Lichtenstein und Bastian 

von Blaubeuren. Danach folgt noch die oben bereits erwähnte nennung eines Hans von 

Memmingen, der als Dieb bezeichnet wird. Dabei ist keineswegs gewiß, dass es sich 

tatsächlich um dieselbe Person handelt, auch wenn dies im schreiben der Konstanzer so 

vermerkt ist.81

Ferner hat Hanns Falck, genannt Hasenschart von remishorn, der kürzlich eben-

falls in Zürich hingerichtet worden ist, folgende Leute angegeben: Den Pür von Zürich uß 

dem Gratz und Jörg von straßburg als Diebe; Cunrat von Frauenfeld, Hans von Köln, Jörg 

Zimmermann (schmied von st. gallen) und den Birenstil als Diebe und Mörder. Lentz sie-

benteufel habe bei einem seiner (= des Falck) raubmorde den Hehler gemacht. 

soweit die Züricher Fälle, die alle von Konstanz nach ravensburg weitergemeldet 

worden sind. als Postskriptum fügten die Konstanzer noch einige Falschspieler hinzu. 

nimmt man nur die Beispiele aus Konstanz und Zürich für andere städte dieses 

raumes zum Maßstab, dann zeigt sich ein erschreckendes Bild der Zeit: Hier wurden im 

sommer 1511 mindestens vier, dort zwei Verbrecher hingerichtet, die aus der gruppe der 

fahrenden Bettler stammten. Die Fälle zeigen übrigens, dass die todeskandidaten sehr 

bereitwillig Mittäter angegeben haben, so dass wir für diese Zeit und diesen raum mit 

einer spirale der gewalt auf der einen seite und einer vermehrten tätigkeit des Henkers 

auf der anderen seite rechnen können. 

Mag dieser zusätzliche einblick in die Verhältnisse der Zeit auch noch so beeindru-

ckend sein, kann er doch die Zweifel am umfassenden geständnis des Peter Belzly nicht 

gänzlich beseitigen, zumal aus keinem der damals angeschriebenen Orte eine antwort 

überliefert ist, die wenigstens einen der zugegebenen raubmorde bestätigen würde, im 

gegenteil: selbst bei den Zeitgenossen scheinen Zweifel aufgetaucht zu sein, die wir aus 

einem weiteren schreiben der Konstanzer an die stadt Wangen erschließen können, wel-

ches als antwort auf eine anfrage aus dieser stadt aufgefasst werden kann und ebenfalls 

im Missivenbuch überliefert worden ist.82 es heißt dort u. a.: ... Wir habent vwer schriben 

von wegen der zwayer vbelteter, die wir haben lassen richten, verstanden vnd könen uch nit vil sunders 

wythers berichten, dann wie die bekantnuß .... in sich haltet. Doch habent wir gar kain zwifel, dann 

das war sey wie die baid ouch mit sunderhait Peter bekent haben. In ansehung das der selbig Peter, der 

nit Bletzlin sunder Belzlyn von Apfeltrach by Mindelhaim sich genennet hatt ...

Die pingelige Zurechtweisung, welche sich die Wangener bezüglich des offenbar 

falsch geschriebenen namens gefallen lassen mussten, zeigt mehr als deutlich, dass  

die Konstanzer etwas verschnupft auf die vermutliche Frage der Wangener reagiert ha-

ben, ob denn dies alles wahr sei. Deren Frage scheint jedoch nicht unberechtigt, sind 

doch zwei Männer aus ihrer stadt als Mitglieder der rotte genannt, die an den Ver- 

brechen beteiligt gewesen sein sollen. Möglicherweise waren sie unter diesen namen 
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und mit der Beschreibung in Wangen selbst unbekannt. Die Konstanzer jedenfalls wie-

sen in ihrem schreiben wiederholt darauf hin, dass sie den Delinquenten mehrmals, 

und zwar auch nach seinem geständnis, befragt haben, ob seine angaben denn wirklich  

alle wahr seien, vor allem auch in Bezug auf seine Mittäter, worauf er immer geantwor- 

tet habe, dass .... kainer, den er angeben hab, der sachen unschuldig ... sei. Weiter heißt es im 

text: Und selber red ist er vor vns vnd des richs vogt, in vnd nach der vrtail, so er ernstlich darumb 

gefraget ist, bekantlich ... gewesen vnd biß vff das rad, daruff er ain cristenlichs vernunfftigs end ge- 

nomen hat, des sich siner selen halben ist ze frewn. Darumb in vns gar kain zwifel ist... wiederhol- 

ten sie. 

Freilich mussten sie auch zugeben, dass er sich wie ... wol im turn vor vnd in der marter 

vil selzemer faten gebraucht hat, biß ine das rotwelsch, das vnser verordnete mit ime redeten .... Diese 

stelle ist zu kurz und zu wenig eindeutig, dass wir aus ihr schließen könnten, dass Belzly 

beim Verhör bereits verwirrt gewesen sei, aber sie zeigt doch, dass er relativ lange wider-

standen hat. Ob er sich dabei tatsächlich des rotwelsch bedient hat oder nicht, müssen 

wir dahingestellt sein lassen. 

Jedenfalls sah das gericht, welches unter dem Vorsitz des reichsvogtes Hanns 

Janda getagt hat, weil dieser für die fahrenden Bettler zuständig gewesen ist, keinen 

grund, das Verfahren zeitlich über gebühr aus-

zudehnen oder die Hinrichtung zu verschieben.83 

Die geständnisse lagen ja vor und sie waren ein-

deutig. Beide wurden ohne unterschied auf das 

rad geflochten und gehenkt, obwohl Hanns ruff 

in anbetracht seiner geringeren Vergehen auch um 

einen ringeren tod gebeten hatte. Peter Belzly hatte 

sogar etwas keck um eine »ehrenvolle« Hinrich-

tung durch das schwert angesucht, was ihm nach 

damaligen Verständnis unmöglich hätte zugestan-

den werden können, da Diebstahl grundsätzlich 

mit dem »ehrlosen« strang geahndet worden ist. 

so wurde er (und wohl auch Hanns ruff ) 

dem nachrichter übergeben, damit ihn dieser ... 

vff ain brett wol verwaret binde vnd ine mit dem roß hi-

nuß an die waldstatt füre, ime baid arm vor vnd hinder 

den ellen .... baid schenckel vnder vnd ob den kniuwen vnd 

dar nach den rugken mit aim rad abstoßen, vnd ime in 

ain rad flechten vnd darmit vfferstellen soll, damit der lufft 

vnder ob vnd nebend im sein gang hab. Er soll im ouch 

ain galgen vff das rad machen vnd im sinen hals mit aim 

strick daran hencken vnd in allso da lassen sterben. Vnd 

das der vogt by sollicher rechtung sin soll. 

Abb. 2: darstellung des räderns und  
henkens im ratsprotokoll der stadt konstanz von 

1619, B i 98, pag. 228
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Was hier penibel schriftlich wiedergegeben ist, findet sich 100 Jahre später in ei-

nem ratsprotokoll von Konstanz auch bildlich dargestellt, so dass wir uns vorstellen 

können, auf welche art und Weise die beiden hingerichtet worden sind, wobei das rä-

dern allein durchaus bekannt ist. Weniger üblich ist das gleichzeitige Henken. Der am 

rad selbst angebrachte kleine galgen ist auf der abbildung deutlich zu sehen.84

es gibt außer der vorgeblichen Überzeugung in ihrem Brief an Wangen einen wei-

teren Hinweis, dass auch die Konstanzer selbst wenigstens einen Hauch von Zweifel an 

den angaben des Peter Belzly hatten. Wie sonst wäre es zu erklären, dass sie erstmals vor 

einer Hinrichtung, wie sie ausdrücklich betonen, den beiden Delinquenten zugestanden 

haben, das sakrament zu empfangen?85

alles in allem scheint festzustehen (zumindest solange als keine neuen Quel-

len auftauchen), dass das Konstanzer gericht keinen der unter der Folter gestandenen 

Mordfälle beweisen konnte. es wusste ebenso wenig wie wir, ob sie der Phantasie des 

Peter Belzly entsprungen sind oder sich tatsächlich zugetragen haben. Dieselben Zweifel 

könnten bezüglich der weitverzweigten, aber straff organisierten Bettlerrotte angebracht 

sein, doch waren derlei Organisationen durchaus zeitgemäß. Die drei jährlichen tref-

fen entsprachen den normalen taidingen der regulären Herrschaften und sind nichts 

außergewöhnliches. Das tragen eines gemeinsamen Zeichens ist zwar bemerkenswert, 

aber durchaus nicht ungebräulich. Die rotte selbst werden wir uns weniger als richtig-

gehende »Bande« vorstellen dürfen, denn als eine art informationsgemeinschaft mit 

gleichen interessen, die sich von Fall zu Fall traf. Keinesfalls handelte es sich a priori um 

eine kriminelle räuberbande, weil sich einzelne rottenmitglieder an den Übeltaten nicht 

beteiligt haben. Die raubmorde scheinen – sofern sie wirklich verübt worden sind – alle 

von Belzly ausgegangen zu sein. soweit die Fakten, die für sich allein betrachtet einen 

bemerkenswerten Kriminalfall darstellen – mehr zunächst nicht.

Jenseits dieser Fakten ist jedoch danach zu fragen, ob etwa die Zahl der fahrenden 

Bettler an der Wende zur neuzeit zugenommen hat, ob sie im gegensatz zum Mittel-

alter an den rand der gesellschaft und damit auch in die illegalität und vielleicht dar-

aus folgend in die Kriminalität abgedrängt worden sind, und schließlich auch, was die 

ursachen dafür gewesen sein könnten. Dabei muss vorausgeschickt werden, dass auf-

grund der schmalen Quellenbasis eine allgemein gültige aussage nicht getroffen werden 

kann. 

skandalisierung oder sorge? 
die  Bettler im spiegel der Zeitkritik

Die zeitgenössische Publizistik hat sich um 1500 sehr rasch und vermehrt des the-

mas »Betteln« angenommen. Dies mag nun hauptsächlich daran gelegen haben, dass 

mit dem in einer ersten Hochblüte stehenden Buchdruck erst die Möglichkeit zur Ver-
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breitung einer neuen, abfälligen 

Meinung über das Bettelwesen 

zur Verfügung gestanden ist. es 

gab nämlich seit dem aufkommen 

bürgerlicher Literatur seit dem  

14. Jahrhundert durchaus Kritik 

an den gesellschaftlichen Verhält-

nissen, die sich sowohl gegen die  

Oberen, aber auch gegen den »Pö-

bel« gerichtet hat. Der ton dieser 

Pamphlete klingt mehr als grob 

und unversöhnlich.86 Dennoch 

fehlte bis zur erfindung des Buch-

druckes die Möglichkeit der weiten 

Verbreitung dieser schriften, so 

dass sie auch gesamtgesellschaft-

lich wenig Wirkung zeigten. Dies 

sollte nun offenbar anders wer-

den.

Zu nennen ist hier zunächst 

sebastian Brants »narrenschiff«, 

das im 63. abschnitt die Bettler ge-

nerell als Betrüger hinstellt, die ihr schicksal selbst heraufbeschworen haben und die 

deshalb als schmarotzer der gesellschaft zu gelten hätten (Vil neren vß dem Bättel sich, die 

mer gellts hant / dann du und ich).87 tatsächlich zeigt auch die Konstanzer urgicht, dass 

z. B. die ermordeten Bettlergenossen durchaus geld bei sich getragen haben: Der eine, 

welcher bei Babenhausen ermordet worden ist, II Bergisch, und der andere, bei Landsberg 

getötete, IIII costenzer Batzen. selbst die schwangere Bettlerin hatte iiii ß d eingesteckt88. 

Der erstdruck des narrenschiffes erfolgte 1494 zu Basel, wo sebastian Brant an 

der universität gelehrt hat. er kannte den dortigen Kohleberg aus eigener anschauung, 

die wohl berühmteste Bettler(vor)stadt des deutschen sprachraumes. Das »narren-

schiff« fand sehr rasch weite Verbreitung und dürfte im Konstanz des Jahres 1511 nicht 

unbekannt gewesen sein. Ob es allerdings auch das Konstanzer gericht beeinflusst hat, 

wissen wir nicht. 

sebastian Brant kehrte im Jahre 1500 in seine Heimatstadt straßburg zurück, wo 

er in der Folge das amt eines stadtschreibers bekleidete.89 in dieser stadt hat der lite-

rarhistorisch gleichsam bekannte Domprediger geiler von Kaisersberg die themen des 

»narrenschiffes« in seinen Predigten aufbereitet, wobei er allerdings wohl aus christli-

cher anschauung bezüglich der Bettler wesentlich nachsichtiger urteilt, als dies Brant 

selbst getan hatte.90

Abb. 3: holzschnitt im kapitel »Von Bettlern«  
von Brants narrenschiff. 
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noch relevanter könnte für den Fall des Peter Belzly der »Liber vagatorum. Der 

Betler Orden« gewesen sein, welcher vermutlich 1509/10 erstmals in Pforzheim am rhein 

gedruckt worden ist und vielleicht noch schnellere Verbreitung gefunden hat als das »nar-

renschiff«. als Verfasser des anonymen Werkes wird Mathias Hütlin, der spitalmeister 

von Pforzheim vermutet, doch dürfte es sich bei ihm bestenfalls um einen Compilator 

handeln, denn teile des »Liber vagatorum« finden sich bereits in den Basler Betrügnisse der 

Gyler (= Bettler), die um 1430/40 vom stadtschreiber Johannes Zwinger aufgezeichnet 

worden sind. Diese wiederum sollen auf straßburger aufzeichnungen fußen, die bereits 

im Jahre 1410 nach Basel und von hier nach Bern gelangt seien. sie enthalten wie die 

»Basler Betrügnisse« eine aufzählung verschiedener Betrugsarten unter den Bettlern und 

dazu ein rotwelsch-glossar.91

einer anderen Version zufolge handelte es sich bei ihnen um eine aufzeichnung 

des Basler stadtchronisten Johannes Knebel zum Jahre 1475 mit dem titel Dieß ist die 

Betrügnisse, damitte die Gilen und die Lamen umbegand und besunder von allen Nahrungen, wie sie 

die nennent, damite sie sich begant. Der abschnitt beginnt mit dem satz: Zu den Zeiten giengent 

vil Buben im Land umb, und mürten (= ermordeten) vil Lüten. Deren wurden etlich gefangen, die 

seiend Unterscheid der Buben, und wenn sy zusammen komend, wie sy hießent, gaben sy in Rotwelsch 

für, als hie noch stat.92 

sowohl im »Liber vagatorum« als auch im »narrenschiff« geht es also um das be-

trügerische Betteln, wobei der »Liber vagatorum« als eine art Handbuch angesehen wer-

den kann, der in rotwelschausdrücken alle Formen der Betrügerei auflistet und auch 

noch ein reichhaltiges glossar in rotwelsch anfügt. Der autor war offensichtlich sehr 

sachkundig.

neben dem geschriebenen Wort sollte auf die im spätmittelalter übliche Verbrei-

tung durch den Holzschnitt und Kupferstich nicht vergessen werden. auch die Künstler 

haben sich des themas angenommen und z. B. die beiden oben genannten Werke reich 

illustriert. selbstverständlich sind diese Drucke auch einzeln verbreitet worden.93

Wenn wir auch keinen Beweis dafür anführen können, dass die beiden zeitglei-

chen Drucke oder die bildlichen Darstellungen einen direkten einfluss auf den Prozess-

gang gehabt haben könnten, so sollten wir doch den einfluss der damals neuen Medien 

auf die Bevölkerung nicht unterschätzen.94 Dabei spielte es damals wie heute keine rolle, 

ob die Vorwürfe an die Bettler in dieser Verallgemeinerung zutrafen oder nicht. im ge-

gensatz zum »Liber vagatorum« und dem »narrenschiff«, aus denen man den eindruck 

gewinnen könnte, dass beinahe alle Bettler ihre gebrechen nur spielten, finden wir unter 

den 21 rottenmitgliedern (inklusive Peter Belzly) nur sieben sogenannte »Betrüger«, also 

lediglich ein Drittel. sie aber waren es, die in der öffentlichen Meinung auf die gesamte 

»Zunft« der Bettler abfärbten.

aus einer vermehrten Literatur kann natürlich nicht automatisch auf eine Vermeh-

rung der Bettler oder auf eine Verschärfung des Problems generell geschlossen werden, 

wenngleich dies von sebastian Brant behauptet wird: Zuom baettel loß ich mir der wile, Dann 
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es synt leyder baettler vile, Vnd werdent staets ye me vnd me, Dann baettlen das duot nyeman we.95 Viel 

eher könnte man umgekehrt annehmen, dass die publizistische Verbreitung der »bettle-

rischen Betrügereien« die sensibilität der Bevölkerung in dieser Frage gesteigert hat , so 

dass diese eher bereit war, sich vermehrt unter einem möglicherweise neuen Blickwinkel 

mit dem thema auseinanderzusetzen. es würde wohl zu weit führen, wollte man aus 

dem »narrenschiff« und dem »Liber Vagatorum« eine »skandalisierung« des Bettlerwe-

sens ableiten, aber eine tendenz lässt sich in Verbindung mit weiteren Quellen zum ar-

menwesen doch ableiten.

Die Fürsorge für arme, arbeitsunfähige Mitglieder der gesellschaft war im Mittel-

alter weniger von rationalen, ökonomischen Überlegungen bestimmt, als von moralisch-

theologischen. nicht zuletzt deshalb hatte auch in den städten zunächst die Kirche sich 

dieser aufgabe angenommen, sei es im rahmen der Pfarre oder einzelner Bruderschaf-

ten, sei es durch das Wirken verschiedener stadtorden.96 ihre tätigkeit ging nach und 

nach auf die Laienorden, aber auch auf einzelne individuen über, die durch stiftungen 

eine entsprechende Vorsorge schufen, wobei auch die stadtverwaltungen danach trach-

ten, mehr einfluss auf das armenwesen zu gewinnen. 

als grundideologie blieb dabei immer der gedanke von der Verdienstlichkeit der 

guten Werke, die der einzelne entweder für die Kirche selbst oder für die schwachen 

Mitglieder der gesellschaft übte. Ob die Beschenkten diese Fürsorge zu recht oder zu 

unrecht in anspruch genommen haben, spielte in diesem Kontext eine untergeordnete 

rolle. aus welchem anlass und zu welchem Zweck almosen gegeben worden sind, blieb 

dem einzelnen überlassen, doch bestand für die Vermögenderen eine auch immer wie-

der eingeforderte moralische Verpflichtung zum spenden, die einerseits auf ein gebot 

der christlichen Caritas und andererseits auf einer naturrechtlichen sicht von der sozial-

gebundenheit des Privateigentums beruhte.97 spätestens beim ableben hatte man diesen 

geboten nachzukommen.

Diese mittelalterlichen ansichten waren an sich sehr gefestigt und es bedurfte tat-

sächlich schwerwiegender Beweggründe, sie zu ändern. in der stadt ulm hat z. B. die 

Bevölkerung eine 1490 erlassene Polizeiordnung einfach ignoriert, die besagte, dass 

nur den einheimischen armen das Betteln erlaubt sei. sie teilten weiterhin almosen an 

Fremde aus und vor allem boykottierten sie anfänglich die anordnung, dass fremde Bett-

ler nur eine einzige nacht in der stadt verbringen dürfen.98

Für das ende des Mittelalters haben wir nämlich mehr als je zuvor zu unterschei-

den zwischen den stadtarmen, die nur vorübergehend des almosens bedurften, den 

stadtbettlern, die gewerbsmäßig diesem Beruf nachgegangen sind, und den fahrenden 

Bettlern, die wie Belzly und ruff von Ort zu Ort gezogen sind.99 

Den teilweisen ausschluss der fremden Bettler erreichte man zunächst durch stif-

tungen mit genau umrissenem empfängerprofil, das auf eine bestimmte Bevölkerungs-

gruppe zugeschnitten war wie z. B. beim Mendelschen Bruderschaftshaus in nürnberg, 

oder durch eigene einrichtungen für Fremde wie z. B. den elendenbrüderschaften, die 
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allerdings in Oberdeutschland wenig verbreitet gewesen sind.100 Funktion und rolle der 

Bürgerspitäler und siechenhäuser sind zu bekannt, um sie hier abhandeln zu müssen. 

Über die einzelnen stiftungen wachte, wenn sie nicht ohnedies von den Donatoren ver-

waltet worden sind, der jeweilige städtische rat.

abgesehen von sehr frühen Verordnungen wie z. B. jener der stadt Köln von 1403, 

in der fremde Bettler mit dem Ohrabschneiden und der todesstrafe bedroht worden 

sind,101 und Wien, das bereits 1442 eine sehr detaillierte Bettlerordnung aufweisen kann, 

nimmt die »Obrigkeit« erst zu ende des 15. Jahrhunderts die angelegenheit wirklich in 

die Hand. Dabei wird eine tendenz deutlich, die auf den ausschluss stadtfremder Perso-

nen vom almosen abzielt.

in straßburg wird der status der fremden Bettler in der Ordnung von 1464 neu ge-

regelt. sie durften sich nunmehr höchstens drei tage in der stadt aufhalten.102 im Jahre 

1506 wurde diese erlaubnis auf einen tag verkürzt und nach der Fürsorgereform von 

1523 das Betteln in der stadt generell verboten.

in Basel, wo sich am bereits erwähnten Kohleberg eine art eldorado für fahrende 

Bettler gebildet hatte, wurde 1491 den totengräbern und anndern wirten bei ihrem eid ver-

boten, fremde Bettler länger als eine nacht zu beherbergen. Zur Überwachung dieser 

anordnung wurden die Häuser durch die stadtknechte kontrolliert.103

in ulm wurden 1490 von den Bettelherren alle Bettler – ob fremd oder hei- 

misch – nach namen, Herkunft, arbeitsfähigkeit und Dauer ihres aufenthaltes über-

prüft und »unwürdige« almosenempfänger abgeschoben. Die übrigen erhielten 1498 

ein armenschildchen, das sie deutlich sichtbar zu tragen hatten,104 eine Vorgangsweise, 

die sich auch in vielen anderen städten bereits durchgesetzt hatte oder sich noch durch-

setzte.105 ab 1501 wurde jeder in ulm ankommende Bettler bei den stadttoren notiert 

und den Bettelherren gemeldet. Wieder sieben Jahre später (1508) wurde das »goldene 

almosen« eingerichtet, das nun das gesamte almosenwesen in der stadt reglementierte. 

Doch nicht nur das: es waren nun nicht mehr die armen, die das almosen einsammelten, 

sondern die stadtobrigkeit, die Woche für Woche sammeln ließ, und die gaben anschlie-

ßend nach bestimmten Kriterien austeilen ließ.106 

Die fremden Bettler blieben dadurch automatisch vom almosen ausgeschlossen, 

auch jene, die keineswegs in Betrugsabsicht herumgezogen sind. Möglicherweise wur-

den einige von ihnen erst durch diese rigorosen Maßnahmen, die sich sicherlich nicht 

auf ulm beschränkt haben, in die Kriminalität abgedrängt. ähnlich streng geht die sat-

zung über das Betteln im stadtrecht von isny mit den Fremden um, welche in das Jahr 

1481 datiert:107 ... Und fremd bettler und ander, die nit burger sind, die sol nieman mer noch lenger 

herbergen denn ain nacht ane witter ain rautz erloben. Wer das uberfert ... Bleibt noch die Frage, 

ob die zuletzt geschilderte Vorgangsweise der stadtmagistrate ökonomische ursachen 

hatte, die sie gezwungen haben, zugunsten der einheimischen armen einsparungen vor-

zunehmen.
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Dies mag in der hier fraglichen Zeit auf einzelne städte, etwa für Freiburg i. B. 

durchaus zugetroffen haben, kann aber keineswegs verallgemeinert werden.108auf län-

gere sicht betrachtet bildete lediglich der Beginn der sogenannten »Pestzeit« eine tief-

greifende Zäsur in der Wirtschaftsentwicklung des Mittelalters, welche eine umkehr im 

Komplementärverhältnis von Boden-Kapital-arbeit herbeigeführt hat. Die großen Be-

völkerungsverluste hatten dazu geführt, dass die Bodenpreise ebenso fielen wie die er-

löse aus der landwirtschaftlichen Produktion sanken.109 Demgegenüber hoben die Preise 

für gewerbeprodukte an und auch die Löhne stiegen sowohl auf dem Land als auch in  

den gewerblich strukturierten städten. Diese entwicklung dauerte relativ ungebrochen 

von der Mitte des 14. bis in etwa die Mitte des 16. Jahrhunderts an. in der uns hier be-

sonders interessierenden Zeit (1500–1520) betrug z. B. die Kaufkraft des Lohnes eines 

Maurergesellen in augsburg ca. 1,5 Prozent des Mindestbedarfes.

Wenn es nach der großen Pest von 1348/49 auch keineswegs zu einer sozial ge-

rechten neuverteilung der freien güter und somit zu einem ausgleich zwischen arm und 

reich gekommen ist, so hatte der großteil der Bevölkerung doch ausreichend Mittel er-

worben, um zu überleben. an arbeitsplätzen mangelte es jedenfalls nicht. im gegenteil, 

der aufstieg der großen oberdeutschen Kapitalgesellschaften, der sich in etwa seit den 

sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts beobachten lässt, hatte durchaus positive auswir-

kungen auf den arbeitsmarkt, wenngleich dieser aufstieg nicht überall begrüßt und als 

segen betrachtet worden ist. Wiederum dient uns die nicht unbedeutende stadt ulm als 

Beispiel. 

in der stadt an der Donau hat man die erste niederlassung der Welser aus augs-

burg im Jahre 1508 mit argusaugen beobachtet und ihnen mit mehreren auflagen die 

ulmer Preisgebarung aufgezwungen, so dass das große Kapital in dieser stadt zunächst 

nicht einzug halten konnte.110

auf der anderen seite lockte allenthalben die Chance auf schnellen reichtum. Je-

dermann – auch Knecht und Magd – hatte die Möglichkeit, sich mit kleinen anteilschei-

nen an verschiedenen gesellschaften zu beteiligen. Die Bereitschaft zum risiko war in 

allen schichten bis hin zur Lust auf spekulation vorhanden, sei es im geldgeschäft di-

rekt, sei es auf dem umweg über Handels- oder Bergwerksgesellschaften.111

es gab aber auch viele, die einer solchen Beteiligung kritisch gegenüber standen 

und arbeitsloses einkommen aus religiösen gründen (manchmal jedoch auch wegen er-

folglosigkeit in diesem Bereich) ablehnten. Wiederum sei das Beispiel ulm angeführt, 

wo im Jahre 1513 unruhen ausbrachen, als bekannt wurde, dass sich ausgerechnet Bür-

germeister Hans Besserer mit drei patrizischen ratsherren verbotenerweise an einer 

Handelsniederlassung der Fugger in stuttgart beteiligt hatte. sie mussten aus der stadt 

fliehen.112

im gesamten oberdeutschen raum wehte nun sowohl den Kaufleuten als auch 

den Handwerkern ein schärferer Wind des freien Wettbewerbes um die Ohren, den einen 

durch die Bildung der Kapitalgesellschaften und den anderen, als sie sich nach und nach 
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dem Verlagswesen eingliedern mussten, und damit nicht nur die freie Verfügung über 

ihre Produktionsmittel verloren, sondern auch persönlich zu Lohnarbeitern abzusinken 

drohten. Die Welt musste ihnen erscheinen, als sei sie aus den Fugen geraten, zumal die 

reichen allem anschein nach immer noch reicher werden konnten, ohne dass die stra-

fende Hand gottes dazwischen fuhr.

Die in diesem Prozess mehr und mehr geldwirtschaftlich orientierte gesellschaft 

suchte und fand in der Höhe des individuellen Vermögens neue Leitlinien und Kriterien 

für ansehen und Macht. Dadurch, so meint auch erich Maschke, wurden Veränderun-

gen im kollektiven sozialen Bewusstsein ausgelöst, die unter anderem in einer veränder-

ten Wertung von armut und arbeit zum ausdruck gekommen sind. Maßgebend dafür 

könnte eben die außerordentliche Kapitalkonzentration gewesen sein. 113 Das soziale 

gewissen ging vom kollektiv gelenkten individuum auf den rat, die Obrigkeit über. es 

kam in der Folge zu einer »Bürokratisierung« der Wohltätigkeit.114

in dieser Welt war kein Platz mehr für Leute wie Peter Belzly, Hanns ruff und ihre 

vielen genossen, unabhängig davon, ob sie nun »heilige« Bettler waren, wie Michel 

schuhmacher von isny, oder Diebe, räuber und vielleicht auch Mordbuben wie die bei-

den.115 

edition der urgiCht 116

stadtarChiV FeldkirCh, akten 2126

fol. 1r Anno Domini funffzehenhundert vndecimo im monat Junio sind Petter Beltzly von Apffelt-

rach117 by Mundelhain118, auch Hanns Ruff von Wyntterbach119 by Schorndorff 120, baid bett-

ler, zu Costenz121, da sy sich gebaretten vnnd fellendt, als ob sy die fallenden sucht hetten, 

vnnd argwenig erschinendt, gefenngklich angenomen vnd zu peenlicher frag gestelltt. Vnnd sich 

bekannt, daz sy den siechtragen nye gehept. Sunder die Lut der mauß, namlich Petter by syben 

jauren vnnd Hanns by ainem halben jaur, mit solhem grentnen betrogen haben. Sunst haben 

sy sich bekennt in der martter vnnd darnach, vnd biß in den tod onwideredt daruff beharrett.

Namlich Petter Beltzlin, hat vnder anndern vil diebstallen bekennt, das er in dem dorff Bouß122 

auß dem trog in der Kirchen ain kelch by ains jaurs frist gestolen, vnnd zu Menningen123 dem 

goldtschmid, der auff dem marckt sytzt, vmb dry guldin zu koffen geben. Vnd hab im Michel 

von Augspurg124 ain dietterich darzu gelyhen vnnd ine verwarttet. Dem selbigen Michel sey ain 

guldin darvon wordenn.

Item, zu Kamlach125 by Mundelhainb hat er mit ainem bygel vnd messer den siechen stock vff 

geprochen vnd by III Guldin wert, Batzen, Haller vnd Pfeninnge darinn gefunden. Zu solchem 

hat ime das trunckhen Wölfflin von Saltzburg126 geholffen.

fol. 1v So sind das die mordt, die er allain gethann hat:
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Item by Baubenhußen127 hat er ain kriegsman wollen morden. Der straich falt im aber, vnnd 

ward er vom kriegsman vbel darumb geschlagen, vnnd mußt ime darumb enttlauffen.

Item auff den auffart tag, ain jaur verschinen oder daby, hat er by Marckdorff 128 in ainem 

weldlin gegen Rauenspurg129 ainen knaben, by VIIII jaurn altt, gemördt. Der hab, als er wene, 

Hannsen Mayger von Oberzell130 by Rauenspurg zu gehört. Vnnd by dem II ß d gefunden. Den 

auch nit wyt ab dem weg gezogen vnnd laussen ligen.

Item vor nechstverschinen Wyhennechten hat er by Vnnser Frawen by Babenhuße131 ain bettler 

mit ain wurffbygel erworffen vnd gemördt vnnd den in ain mörgel oder laym grub geworffen. 

Vnnd II Bemisch by im gefunden. 

Item by Blaubyrn132 dem marckt, ichenhalb Menningen133, hat er ain zwainzig jarige 

fol. 2r tochter by der gurgel erwirckt vnnd ermordt vnnd by Ir IIII ß gefunden. Ist beschehenn vmb 

nechstverschinen Liechtmeß.

Item kurzlich hat er zu Buchli134 by Landtsperg135 ain Bettler ermördt vnd den vnder ain ryß-

huffen, der daselbst neben dem weg ligt, gezogen. Vnnd IIII Costenzer Batzen by im gefunden.

Item by Babebnhußen, in der ainödin haißt Schönegg136, hat er ainen knaben by acht jaurn 

mit der hannd zu tod gewürckt vnnd ermördt vnnd es in ainer wiß nebennt ainem Holtz vergra-

ben vnnd II ß by im gefunden.

So hat er dise mordt, mit anndern gethann vnd helffen thun:

Item, Hanns von Kauffburn137, Hanns Scherer von Ynßpruck138 vnnd Jorg von Kempten habent 

by Byberach139, in Byberachen wald, ain purn ermördt vnnd zehen pfund Haller by ime gefun-

den. Ouch den in ain grub gezogen vnnd mit ryß verdeckt. Die hat Er Petter verhutt. Vnnd ist 

ime II Gulden daruon worden. Vnd ist diß geschehen ietz zu pfingsten ain jaur verschinen.

fol. 2v Item, er vnnd Hanns von Meninngen, auch Hanns Huttmacher von Lanndts Hut140 haben auff 

Dornstag vor Corporis Cristi, ain jaur verschinen oder daby, in gruben141, so man von Kauff-

burn herab gat, ain koffman von Kirchain142, haißt Hanns Remelin, gemördt vnnd ine in die 

Werttach143 geworffen, vnnd außgezogen vnnd funff guldin by im gefunden. Vnnd ist aber ime 

Pettern zu seinem tail nit mer dann II Guldin worden. Vnnd hat Hanns von Menningen den 

ersten straich auff den gemördten gethan.

Item, er vnnd Petter von Römingen144, ain schmid, haben by Angelberger wald, so man von 

Augspurg herab gat, ain Dierlin gemördt, Enndlin gehaißen, das was von Kirchdorff 145. Vnnd 

es vnnder ain ryß gezogen vnnd VIII ß Haller by ir gefunden. Vnnd ist beschehen vff Zinßtag 

nach Assensionis Domini ain jaur verschinen. Es hat auch der schmid sy nyder geschlagen.

Item, er vnnd Hanns von Nurnberg146 haben ietz by XX wochen verschinen in den welden vn-

derhalb Augspurg ain syben jarigen knaben, von Sygingen147.

fol. 3r  oberhalb Lanndtsperg, gemördt vnnd ine in ain tal vnder den schne geworffen, vnd VI ß Haller 

by im gefunden. Vnnd hat den Hanns von Nurnberg erstochen.

Item, er vnnd Hanns von Regenspurg148 haben ain Bettlerin, die groß swannger gienng, er-

mördt vnnd IIII ß d by ir gefunden. Ist beschehen, so man von Sulgen149 hierhan gen Costentz 

gat, in ainem wald.
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Item, am Auffartt tag, zway jaur verschinen, haben er vnnd Hanns von Krumbach150 by Krum-

bach ain tochterlin ermördt vnnd III ß by ir gefunden.

Item, vmb Wyhennechten nachstverschinen, haben er vnnd Hanns Schmid von Mundrachin-

gen151 by Sulgo152, so man gen Redlingen153 gat, ain knaben by acht jaurn ermördt vnnd VII ß 

by im gefunden. Vnd ine ab dem weg in ain ryßhuffen gezogen. Disen Knaben hat er selbst mit 

einem zunstecken nyder geschlagen.

fol. 3v   Item, by dem Hailgenberg154, vff dem weg gen Pfullenndorff155, zwischen dem Hailgenberg 

vnnd dem nechsten dorff156 gegen Pfullendorff in ainem weldlin, hat er vnnd Michel von Wann-

gen157 ain X järigen knaben gemordt vnnd I lb by im gefunden. Den hat Michel nyder ge-

schlagen. Ist by ainem halben jaur beschehn. Vnnd haben ine in ain ryßhuffen oder gestrupp 

gezogen. Vnd stat mitten im selben gestrupp ain bom. Ist ains stain wurffs wytt ab der straß zu 

der gerechtten sytten, so man gen Pfullen-

dorff wertts gat.

Item, er vnnd Hanns von Schemberg158 haben ietz am Frueling by dem Closter Sursch159 by 

Koffburn160 ain XX jarige tochter gemördt. Die hat er petter nyder geschlagen vnd sy vnder ain 

rain vergraben. Vnnd by ir I lb Haller vnnd V ß gefunden.

Item, die gesellen zu solher bettlerrot habenn ain haimlichs zaichen, das ist achterlay farben 

nebenns ain anndern gehefft, innwendig dem claid, an der gelinggen sydtten, darby sy ain

fol. 4r anndern erkennen. Tragen auch die zaichen seltten, oder nit, dann so sy von ettwas sach wegen 

zusammen sollen komen vsserhalb den tägen irer ordennlicher versamlung.

Vnnd diß sin gesellen in der Rott:

Item, Hanns von Vlm161, der tregt II halb hoßen vnnd ain rotten roggk vnnd bettlet an den 

vbeln tanz vnnd hat den nit.

Item, Micheln von Augspurg, der hat nit mer dann ain arm. Der annder ist im by dem lyb ab. 

Ist gewesen ain Vischer. Tregt ain grawen rogk vnnd hat ain sun vnnd sunst II knaben, die mit 

im loffendt. Die lertt er dis vbel hanndtwerck.

Item, das Truncken Wölfflin von Saltzburg ist ain starcker lannger man. Tregt ain grawen 

zerhadertten rock, vnnd bettlett an die fallenden sucht, vnnd die hat er.

Item, Hanns von Kauffburn tregt ain swartzen 

fol. 4v  rogk vnnd ain schwarz pirrett, zwo halb hoßen. Ist jung, hat ain weib vnd druw kind. Vnnd 

bettlett allain ainem armen man.

Item, Jorg von Kempten, ain lannger tiner man, tregt ain grawen rogk vnd zwilche hoßen. Hat 

ain schwartzen schenckel vnd bettlett an Sannt Anthonis rach. Vnnd geprist im nichts. Vnnd 

diser ist dißer geselllschafft ain anfennger vnd hoptmann.

Item, Hanns Lebzelter von Augspurg, ain lannger junger man, hat wib vnnd kind. Tregt ain 

grawen manttel vnnd ain schurtzling. Bettlett an den rysennden stain vnnd Sannt Vallentin, 

vnnd hat der enttweders.

Item, Hanns von Bregentz162 bettlet an Sant Kyris rach, hat den nit. Ist ain starcker bruner 

man, tregt ain swartzen kittel. 
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Item, Hanns Hutmacher von Lanndtshutv, tregt ain linin kyttel vnnd II graw hoßen. Bettlett 

gen Acht163.

fol. 5r Item, Hanns von Menningen hat ain grünen rock an, schwartz Hosen. Vnnd hat Sannt Kyris 

rach, daran bettlett er.

Item Petter Von Römingeny ist schwartz, hat ain swartz schutter har, vnnd bettlett gen Sannt 

Wolffganng164 ins Bayerlanndt.

Item, Hanns von Nurnberg, ist rottfarb mit beschornem kopff, tregt ain plawenn rogg vnnd 

schwartz hosen. Bettlett vff Sannt Barbaren.

Item, Hanns von Krumbach tregt lyni hosen vnnd ain swartzen kittel, daran er die ermel heruß 

stoßt. Hat die fallenden sucht vnnd bettlett daran.

Item, Hanns Schmid ain schundknecht von Mundrachingenff, tregt swartz hoßen, ain swartz 

barret, vnnd ain wissen kittel. Bettlet an die fallenden sucht, die hat er nit.

fol. 5v  Item, Michel von Wanngen, ain fanstastbettler(?), hat priesterisch klaider an vnnd ain bett-

büchlein. Kan wol schriben vnnd lesen vnnd hat ain platten geschorn, als ob er priester sy, vnnd 

ists nit.

Item, Hanns von Schemberg tregt ain siberins crütz vnnd ain meßbuch vnnd Sannt Vallentins 

bildnüs, mit ime, vnnd legt das für sich vnnd bettlet an die fallenden sucht, vnnd hat die nit.

Item, Hanns von Regenspurg, der hat ain swartzen bartt vnd ain swartz krüß har. Ain loch in 

ainem schenckel, Sannt Kyris rach, daran bettlett er.

Item, Hanns Scherer von Ynßprug hat ain rotts berttlin, tregt ain wyssen kittel vnnd groß er-

mel, darinn er das brott stoßt. Bettlett an Sannt Vallentin vnnd hat den nit.

fol. 6r  Item, Cristan von Wanngen, ain klains lofferlin, hat ain wib vnnd II kind.

Item, Michel Schuchmacher von Yßin165 ist ain junger swartzer knecht vnnd ain hailgen pett-

ler.

Item, Michel von Schongaw166 bettlett vff Sannt Barbaren. Tregt ain swartzen rogk, ist mittel 

meßig lanng vnnd brunfarb.

Item, disen gesellen all habennt zu Schongow ire versamlung gemainlich. Vnnd wann sy ettli-

chen sachen halb zu samendt wellen komen, so henken sy die zaychen heruß. Sunst komen sy 

gemainlich zu samen vff Pfingsten, vff Liechtmeß vnd auff Assensio Domini.

fol. 6v So hat Hanns Ruff bekennt, vnd gesagt, das Hanns von Vlm, Martin von Augspurg vnnd En-

derin von Nördlingen ine habenndt vnderricht vnnd gelernett nyderfallen vnnd wie er gebarn 

vnnd thun söll, das man glaube ine die fallenden sucht habe.

So hat er vil vnnd mengerlay diebstalen, die er zu Wyntterbach167 vnnd daselbst vmb gethan 

hat, bekennt vnnd besonnder diese die namhafftigisten.

Item, zu Vrlach168 ob Schorndorff169 hat er ainem, genannt Casparlin, nachts an der Herberg ½ 

Guldin auß dem seckl gestoln.

Item, zu Vrendorff170 vnder Geppingen171 hat er ainem burn, Vtz genannt, vß dem seckel II 

Gulden gestoln.

Item, im Surbrunnen172 hat er ain seckel gestoln vnnd X ß darinn gefunden.

fol. 7r Item, zu Buttelspach173 hat er ain rock gestoln vnnd den vmb ain halben Guldin verkofft.
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1 stadtarchiv Feldkirch, akten nr. 2126.

2 Vgl. als Beispiele: Mone, Franz Joseph: Über die 

armenpflege vom 13. bis 16. Jahrhundert, in: Zeit-

schrift für die geschichte des oberrheins 1 (1850), 

s. 123–163; Hampe, theodor: die fahrenden leute 

in der deutschen Vergangenheit, leipzig 1902 (= 

monographien zur deutschen kulturgeschichte. 

hg. v. g. steinhausen, 10); Moeller, ernst v.: die 

elendsbrüderschaften. ein Beitrag zur geschichte 

der Fremdenfürsorge im mittelalter. (nachdruck d. 

ausg. leipzig 1906), leipzig 1972; Förstl, Johann 

nepomuk: das almosen. eine untersuchung über 

grundsätze der armenfürsorge in mittelalter und 

gegenwart, paderborn 1909; Winckelmann otto: 

die armenordnungen von nürnberg (1522), kitzin-

gen (1523), regensburg (1523) und ypern (1525), in: 

archiv für reformationsgeschichte 10 (1913), s. 242–

280 und 11(1914), s. l–18; Winckelmann otto:  

Über die ältesten armenordnungen der reformati-

onszeit (1522–25). in: historische Vierteljahrsschrift 

17(1914/15), s. 187–228 und s. 361–400; Stark, theo- 

dor: die christliche wohltätigkeit im mittelalter und 

in der reformationszeit in den ostschwäbischen 

reichsstädten. diss. phil. erlangen 1926 (= einzel-

arbeiten a. d. kirchengeschichte Bayerns. hg. vom 

Verein f. Bayer. kirchengeschichte 4, münchen 1926); 

Rüger, willi: mittelalterliches almosenwesen. die 

almosenordnungen der reichsstadt nürnberg, 

nürnberg 1932 (= nürnberger Beiträge zu den wirt- 

schafts- und sozialwissenschaften. 31); Schulz, 

hilda: der arme mann im späteren mittelalter, mit 

besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den 

österreichischen städten. – wien 1936, s. 104.

3 hans Schepner, theorie der Fürsorge. göttingen 

1962, 219 s., (neuauflage 1974). 

4 Vgl. die kritische auseinandersetzung von Engel, 

evamaria: stadtgeschichtsforschung zum mittelalter 

in der ddr – ergebnisse, probleme, perspektiven, in: 

stadtgeschichtsforschung. aspekte – tendenzen – 

perspektiven. herausgegeben von Fritz Mayrhofer 

(Beiträge zur geschichte der städte mitteleuropas. 

Bd. 12) linz 1993, s. 81–99. Zum »altmeister« wurde 

hier karl Czok, der schon 1957 mit seiner leipziger 

dissertation aufmerksamkeit erregte (städtebünde 

Item, Ieronimussen, dem gastgeben zu Wyntterbach, hat er auch ain altten rock gestoln.

Item, er vnnd Ennderlin vnnd Hanns von Nordlingen174, baid bruder, Vtz von Augspurg vnnd 

Michel von Dinckelspyhel175 haben by Nyderbaden176 im swartz wald, vngeuarlich ain viertail 

mayl wegs vom Bruder huß177 gegen Baden178 wertz, da tannen vnd vorchen stannd, ermördt 

ain burßman vnnd den in ain tobel daselbst geworffen vnnd IIII fl Guldin by im gefunden 

Vnd die mit ain anndern verzerrt. Zu dem sind Ennderlins wib Margrett vnnd hannsen von 

Nördlingen wib Dorlin vor dem wald gestannden vnnd sy verwarttett. Vnd hat Ennderlin von 

Nördlingen 

fol. 7v  den ersten straich mit dem tremel vff den gethan, ouch er, Hanns Ruff, mit ainem stecken auff in 

geschlagen. Vnnd Vtz von Augspurg ine gar mit ainem tegen erstochen. Vnnd ist beschehen ietz 

nach Ostern nechstuerschinen. Auch habenndt Ennderlin vnnd Hanns, die bruder, vnd Michel 

vnnd Vtz vor mit dem selben purn in ainem dorff, ain Meil ihenhalb Baden, gespiltt. Vnnd er 

inen II Guldin 

abgewunnen. Also haben sy ine darnach gemordt.

fol. 8v  Vrgicht von Costentz mordern   

Anschrift des Verfassers:

Dr. Willibald Katzinger, Stadlgasse 21, A–4470 Enns

Willibald.katzinger@liwest.at

anmerkungen
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und Zunftkämpfe in deutschland während des 14. 

und 15. Jahrhunderts mit besonderer Berücksich-

tigung der Verhältnisse in der oberlausitz), der 

alsbald die habilitationsschrift folgte: städtische 

Volksbewegungen im deutschen spätmittelalter: ein 

Beitrag zu Bürgerkämpfen und innerstädtischen Be-

wegungen während der frühbürgerlichen revolution. 

2 teile. leipzig 1963, 295 s.

5 Maschke, erich: Verfassung und soziale kräfte 

in der deutschen stadt des späten mittelalters, vor-

nehmlich in oberdeutschland, in: Vierteljahrsschrift 

für sozial- und wirtschaftsgeschichte Bd 46 (1959), 

s. 289–349 und 433–476.

6 herausgegeben von erich Maschke und Jürgen 

Sydow. stuttgart 1967. darin u. a: Maschke, erich: 

die unterschichten der mittelalterlichen städte 

deutschlands, s. 1–74; Kirchgässner, Bernhard: 

probleme quantitativer erfassung städtischer un-

terschichten im spätmittelalter, besonders in den 

reichsstädten konstanz und eßlingen, s. 75–89; 

Wunder, gerd: die unterschichten der reichsstadt 

hall. methoden und probleme ihrer erforschung, 

s. 101–118. der einleitende aufsatz Maschkes wurde 

wiederabgedruckt in: städte und menschen. Beiträ-

ge zur geschichte der stadt, der wirtschaft und ge-

sellschaft 1959–1977 (Vierteljahrsschrift für sozial- 

und wirtschaftsgeschichte, Beiheft 68), wiesbaden 

1980, s. 306–379.

7 etwa »aspects of poverty in early modern europe«, 

zwei Colloquien am europäischen universitätsinsti-

tut in Fiesole – Florenz in den Jahren 1979 und 1980: 

aspects of poverty in early modern europe. heraus-

gegeben von thomas Riis. stuttgart 1981, 308 s. und 

der zweite Band mit dem untertitel. les réactions 

des pauvres à la pauvreté. odense 1986, 230 s. darin 

u. a.: Katzinger, willibald: Zum problem der armut 

in den städten österreichs vom spätmittelalter bis 

ins 18. Jahrhundert, s. 31–49.

8 Fischer, thomas: städtische armut und armen-

fürsorge im 15. und 16. Jahrhundert. (= göttinger 

Beiträge zur wirtschafts- und sozialgeschichte 4.)  

göttingen 1979, s. 234 ff.; Kope ný, angelika: Fah-

rende und Vagabunden: ihre geschichte, Überle-

benskünste, Zeichen und strassen. Berlin 1980, 188 

s.; Sachße, Christoph und Florian Tennstedt: ge-

schichte der armenfürsorge in deutschland 1. Vom 

spätmittelalter bis zum 1. weltkrieg. stuttgart 1980; 

Graus, Frantisek, randgruppen in der städtischen 

gesellschaft des spätmittelalters, in: Zeitschrift für 

historische Forschung 8 (1981), s. 385–437; Fischer, 

wolfram: armut in der geschichte (kleine Vanden-

hoeck-reihe 1476), göttingen 1982; Irsigler, Franz: 

Bettler und dirnen in der städtischen gesellschaft 

des 14.–16. Jahrhunderts, in: aspects of poverty 

in early modern europe ii (wie anm. 7), s. 180 ff.; 

Sachße, Christoph und Florian Tennstedt: soziale 

sicherheit und soziale disziplinierung: Beiträge zu 

einer historischen theorie der sozialpolitik, Berlin 

1986, 302 s.; Jütte, robert: abbild und soziale wirk-

lichkeit des Bettler- und gaunertums zu Beginn der 

neuzeit. sozial-, mentalitäts- und sprachgeschichtli-

che studien zum liber vagantorum (1510). köln wien 

1987, 275 s.; Geremek, Bronisław: geschichte der 

armut: elend und Barmherzigkeit in europa. erfurt 

1988, 328 s.; Irsigler, Franz und arnold Lassotta: 

Bettler und gaukler, dirnen und henker. münchen 

1989

9 Kirchhgässner, Bernhard: probleme quanti-

tativer erfassung städtischer unterschichten im 

spätmittelalter, besonders in den reichsstädten 

konstanz und eßlingen, s. 75–89; Wunder, gerd: 

die unterschichten der reichsstadt hall. methoden 

und probleme ihrer erforschung, s. 101–118 und von 

Schwineköper, Berent: Bemerkungen zum problem 

der städtischen unterschichten aus Freiburger sicht, 

s. 134–149, alle in: gesellschaftliche unterschichten 

in den südwestdeutschen städten (wie anm. 6.). Zu 

den Versuchen, das schichtenproblem mittels edV 

zu lösen vgl. Müller, albert: Über vergangene, und 

zukünftige probleme der österreichischen stadtge-

schichte, in: stadtgeschichtsforschung (wie anm. 3) 

und die dort in den anm. 100 und 101 angeführten 

werke.

10 Vgl. etwa Battenberg, Friedrich J.: obrigkeitliche 

sozialpolitik und gesetzgebung. einige gedanken 

zu mittelrheinischen Bettel- und almosenodnungen 

des 16. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für historische 

Forschung 18 (1991), s. 33–70; Simon-Muscheid, 

katharina: die dinge im schnittpunkt sozialer 

Beziehungsnetze. reden und objekte im alltag 

(oberrhein, 14. Bis 16. Jahrhundert). göttingen 2004; 

Schuster, peter: armut in der spätmittelalterlichen 

Buss- und strafgerichtsbarkeit, in: armut im mittelal-

ter. ostfildern 2004, s. 189–212 oder Voltmer, rita: 

Zwischen polit-theologischen konzepten, obrig-

keitlichen normsetzungen und städtischem alltag: 

die Vorschläge des straßburger münsterpredigers 

Johannes geiler von kayersberg zur reform des 

städtischen armenwesens, in: norm und praxis der 

armenfürsorge in spätmittelalter und früher neuzeit. 
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herausgegeben von sebastian schmidt und Jens 

aspelmeier. stuttgart 2006, s. 91–137 oder wagner, 

alexander: armenfürsorge in (rechts-)theorie und 

rechtsordnung der frühen neuzeit, in: norm und 

praxis der armenfürsorge in spätmittelalter und frü-

her neuzeit. herausgegeben von sebastian schmidt 

und Jens aspelmeier. stuttgart 2006, s. 21–61.

11 landkreis unterallgäu.

12 rems-murr-kreis.

13 schorndorf, ca. 20 kilometer östlich von stutt-

gart.

14 urgicht (wie anm. 1), fol. 6v–7v.

15 möglicherweise Beutelsbach, 13 km westlich von 

schorndorf, gehört heute zur großgemeinde wein-

stadt. Freundlicher hinweis von dr. peter rückert 

vom hauptstaatsarchiv stuttgart.

16 Vermutlich urbach im rems-murr-kreis, 5 km 

nordöstlich von schorndorf. Freundlicher hinweis 

von dr. peter rückert vom hauptstaatsarchiv stutt-

gart.

17 nach auskunft von dr. karl-heinz rueß (stadt-

archiv göppingen) gibt es rund um die stadt keinen 

alten ortsnamen, der auf –dorf endet. er schlägt 

deshalb den ort Faurndau vor, der die Fils flußab-

wärts (vielleicht deshalb vnder Geppingen) liegt. laut-

lich bleiben aber Bedenken.

18 möglicherweise sauerbronnen in roßfeld, zur 

stadt Crailsheim gehörig. Freundlicher hinweis von 

dr. peter rückert vom hauptstaatsarchiv stuttgart. 

lokal besser paßt allerdings das ehemalige kurbad 

sauerbrunnen in oder bei göppingen, welches um 

1600 in hoher Blüte stand. Freundlicher hinweis von 

dr. karl-heinz rueß vom stadtarchiv göppingen 

(mail vom 1.12.2011).

19 urgicht (wie anm. 1), fol. 1r–3v.

20 Vielleicht Boos im landkreis unterallgäu, 13 km 

nördlich von memmingen.

21 kammlach im landkreis unterallgäu, 6 kilometer 

westlich von mindelheim.

22 9 km nördlich von memmingen.

23 sein Vater war hans mayger aus oberzell, 5 km 

südwestlich von ravensburg.

24 Buchloe, 17 km westlich von landsberg am lech.

25 unterschönegg, ca. 4 km nordwestlich von Ba-

benhausen.

26 Biberach, 46 km südlich von ulm.

27 kirchheim, landkreis unterallgäu, 18 km nörd-

lich von mindelheim. wenn hanns remelin auf dem 

weg nach hause war, hätte er noch 30 km laufen 

müssen. 

28 dorf grub bei der ortschaft eggenthal im land-

kreis ostallgäu, ungefähr 13 km westlich von kauf-

beuren. Freundliche mitteilung von von dr. gerhard 

immler vom staatsarchiv augsburg (23.10.1998).

29 Vermutlich rammingen, 7 km nordöstlich von 

mindelheim.

30 südlich des marktes tussenhausen.

31 kirchdorf am südende des angelberger waldes,  

6 km östlich von mindelheim.

32 nach der schreibweise käme nur ober- oder un-

tersiggingen als teil der gemeinde deggenhausertal 

im Bodenseekreis in Frage. das liegt allerding 8 km 

nördlich von markdorf und mehr als 150 km entfernt 

von landsberg. deshalb schlägt dr. gerhard immler 

vom staatsarchiv augsburg den ort igling, 9 km 

nordwestlich von landsberg vor. mit anlautendem 

z- für »zu« oder »ze« kommt der Vorschlag Z´iglingen 

lautlich dem sygingen so nahe, dass er vorzuziehen 

ist.

33 14 km nordöstlich des bereits genannten Baben-

hausen.

34 mundraching in einer schleife des lechflusses, 

10 km südlich von landsberg a.l.

35 Vielleicht wintersulgen, 2,5 km nördlich von hei-

ligenberg oder Bad saulgau, welches im regionalen 

dialekt noch immer Sulga heißt.

36 möglicherweise riedlingen an der donau, 16 km 

nördlich von Bad saulgau.

37 wohl sulgen im kanton thurgau, schweiz,  

18 km südlich von konstanz. Für den hinweis sei 

herrn archivdirektor i. r. dr. maurer vom stadtarchiv 

konstanz sehr herzlich gedankt.

38 das nächste dorf heißt rickertsreute, den wald 

gibt es auch noch.

39 da in der nähe kaufbeurens kein anderes kloster 

lag als irsee, muss es sich um dieses gehandelt ha-

ben: Freundliche mitteilung von dr. gerhard immler 

vom staatsarchiv augsburg (23.10.1998). er emp-

fiehlt, auf die lautung zu achten und das anlautende 

s- als Z zu verstehen im sinne von »Zu« oder »Ze«: 

Z´ursch. da nach dem historischen ortsnamenbuch 

von Bayern der ursprüngliche name des klosters 

Ursi, Ursin, Ursingen, Ursinga usw. lautete, scheint 

das rätsel »schursch« befriedigend gelöst zu sein: 

Dertsch, richard: stadt und landkreis kaufbeuren 

(historisches ortnamenbuch von Bayern. schwaben, 

Bd 3) münchen 1960, s. 36.

40 nach der topographia sueviae des matthäus me-

rian (Frankfurt 1643), s. 167 f. schemberg, schönberg 

oder schönenberg genannt, eine meile von rottweil 
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entfernt. liegt im Zollernalbkreis. allerdings gibt 

es allein in Bayern weitere 20 ortschaften mit dem 

namen schönberg.

41 urgicht (wie anm. 1), fol. 3v–6r. 

42 siehe anm. 29.

43 siehe anm. 40.

44 die von robert Jütte (windfang und wetterhahn. 

die kleidung der Bettler und Vaganten, in: termi-

nologie und typologie mittealterlicher sachgüter: 

das Beispiel der kleidung, in: Veröffentlichungen 

des instituts für mittelalterliche realienkunde 1988, 

s. 117–203) gemachte Feststellung von kleidungs-

vorschriften bei den Bettlern kann bei der rotte von 

schongau nicht bestätigt werden.

45 siehe anm. 40.

46 Von allen nervenkrankheiten des mittelalters 

ist die Fallende sucht am sichersten als epilepsie zu 

identifizieren: Tajerbashi, Bardia und Friedrich, 

Christoph: eine der ältesten bekannten krankheiten. 

Zur geschichte der therapie der epilepsie, in: phar-

mazie in unserer Zeit 4/2007 , s. 254–261.

47 der liber Vagatorum nennt im Viii. kapitel (fol. 

4v) diesen typ Bettler »grantner« (druckausgabe 

1510).

48 de.wikipedia.org/wiki/Valentin_von_r%C3% 

a4tien.

49 Vererbliche krankheit des gehirns, die heute 

als huntington krankheit bezeichnet wird (wiki-

pedia.org/wiki/Chorea_huntington), weil sie 1872 

vom new yorker arzt george huntington erstmals 

wissenschaftlich erforscht wurde: Winkle, stefan: 

die tanzwut – echte und scheinbare enzephaliti-

den – Über das epidemieartige auftreten von nach-

ahmungssyndromen, in: »hamburger ärzteblatt« 

(hefte 6–9/2000).

50 Überliefert in der königshovener Chronik: die 

alteste teutsche so wol allgemeine als insonderheit 

elsassische und straßburgische Chronike von Jacob 

von königshoven / priestern in straßburg / Von 

anfange der welt biß ins Jahr nach Christi geburth 

mCCClXXXVi. beschrieben. anjetzo zum ersten  

mal heraus und mit historischen anmerckungen in 

truck gegeben von d. Johann schiltern. straßburg /

mdCXCViii, s.1085 f. darin auch folgender Vers: 

Viel hundert fiengen zu straßburg an

Zu tantzen und springen/Fraw und mann/

an offnen marck/ gassen und strassen

tag und nacht ihren viel nicht assen

Bis in das wüten wieder gelag.

st. Vits tantz ward genannt die plag.

Vgl. dazu Martin, alfred: geschichte der tanz-

krankheit in deutschland. Zeitschrift des Vereins für 

Volkskunde in Berlin 24(1914), heft 2, s. 113–134; 

heft 3, s. 225–229.

51 www.heiligenlexikon.de/BiographienV/Vitus_Veit.

htm.

52 was unter Rach zu verstehen sei, konnte nicht 

eruiert werden.

53 http://de.wikipedia.org/wiki/heller-altar. 

54 Sauser, ekkart: CyriaCus, in: Biographisch-

Bibliographisches kirchenlexikon Band XVi (1999) 

spalten 362–364.

55 wikipedia.org/wiki/altorf.

56 wikipedia.org/wiki/antoniter-orden.

57 www.heiligenlexikon.de/Biographiena/ 

antonius_der_grosse.htm.

58 heute im musée d’unterlinden in Colmar: http://

de.wikipedia.org/wiki/isenheimer_altar. dieses 

thema war eines der beliebtesten motive in der ge-

samten kunstgeschichte bis in das 20.Jahrhundert, 

welches der lebhaften phantasie der künstler sehr 

entgegen kam.

59 siehe anm. 29.

60 Gugitz, gustav: österreichs gnadenstätten in 

kult und Brauch, wien 1958, Bd 5, s. 158

61 Uhlirz, karl: wolfgang, Bischof von regensburg. 

in: allgemeine deutsche Biographie (adB). Band 44, 

duncker & humblot, leipzig 1898, s. 118–123.

62 http://www.sagen.at/doku/quellen/quellen_ooe/

st_wolfgang.html.

63 Bautz, Friedrich wilhelm: Barbara. in: Biogra-

phisch-Bibliographisches kirchenlexikon (BBkl). 

Band 1, hamm 1975, sp. 364–365.

64 http://de.wikipedia.org/wiki/achatius_von_ 

armenien.

65 wie anm. 29.

66 Boehnke, heiner und rolf Johannsmeier: das 

Buch der Vaganten. spieler, huren, leutbetrüger. 

Frankfurt 1987, s. 40 f.

67 es sei dennoch den leitern der archive appen-

zell, augsburg, Babenhausen, Biberach, Blaubeuren, 

stadtarchiv und landesarchiv Bregenz, isny, kauf-

beuren, kempten, konstanz, landsberg a. l., ra-

vensburg, regensburg, schongau, ulm und wangen 

für ihre nachforschungen herzlich gedankt.

68 stadtarchiv ravensburg, repertorium des alfons 

dreher aus 1925/35. herrn stadtarchivdirektor i. r. 

dr. peter eitel sei für seine Bemühungen herzlich 

gedankt.
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69 stadtarchiv konstanz, missivenbuch von 1511  

(B ii 28), nr. 68, fol. 300b.

70 ebenda, nr. 70, fol. 301b. es handelte sich um 

den inhaber der herrschaft angelberg, egolf von 

riedheim, der zum Zeitpunkt der anfrage vermutlich 

schon tot war. er verstarb im sommer des Jahres 

1511: Zacher, georg urban: Chronik der mittelalter-

lichen herrschaft schwabeck mit urkundlich-statis-

tisch-topographischen Beiträgen des marktes und 

landgerichts-Bezirkes türckheim. münchen 1846, 

s. 24; der sitz der herrschaft, die Burg angelberg 

oberhalb des marktes tussenhausen, wurde mitte 

des 18. Jahrhunderts geschleift: Vogel, rudolf: die 

reichsherrschaft angelberg im Band mindelheim des 

historischen atlas von Bayern, teil schwaben, heft 7. 

münchen 1970, s. 51. 

71 hauptort des linzgaues, der im spätmittelalter 

auch landvogtei oder grafschaft heiligenberg  

genannt wurde: Schleuning, hans: Überlingen  

und der linzgau am Bodensee. stuttgart/aalen  

1972.

72 stadtarchiv konstanz, missivenbuch von 1511 

(B ii 28), nr. 69, fol. 301a. es handelte sich um den 

zehnjährigen knaben (Vgl. anm. 113–115). inhaber 

der herrschaft heiligenberg und damit auch graf 

im linzgau war damals Christoph von werdenberg: 

Fickler, Carl Borromäus alois: heiligenberg in 

schwaben. mit einer geschichte seiner alten grafen 

und des von ihnen beherrschten linzgaues. Carls-

ruhe 1853, s.145. dem (land)vogt war die niedere 

gerichtsbarkeit unterstellt.

73 ebenda, nr. 77, fol. 305 (... wie die by gelegt be-

kantnuß lutet ...). 

74 Ammann, hektor: Vom geographischen wissen 

einer deutschen handelsstadt im mittelalter, in: ulm 

und oberschwaben. Zeitschrift für geschichte und 

kunst, Bd 34 (1955), s. 39–65.

75 Stromer wolfgang von, Verflechtungen 

oberdeutscher wirtschaftszentren am Beginn der 

neuzeit, in: die stadt an der schwelle zur neuzeit. 

herausgegeben von wilhelm Rausch (Beiträge zur 

geschichte der städte mitteleuropas. Bd. 4) linz 

1980, s. 26. 

76 stadtarchiv konstanz, missivenbuch von 1511, nr. 

124, fol. 338b – 340b.

77 nicht identifizierte orte sind kursiv gesetzt.

78 stadt sursee am sempacher see im kanton lu-

zern.

79 Colmar, drittgrößte stadt im elsass (alsace) und 

hauptstadt des département haut-rhin.

80 Vermutlich horb am neckar, landkreis Freuden-

stadt, 43 km südwestlich von tübingen.

81 Hanns von Memmingen der ist ain dieb vnnd in der 

vrgicht eich vormals durch vnns von Petter Belzlin etc. züe-

geschickt ouch begriffen. (missivenbuch, fol. 340a).

82 stadtarchiv konstanz, missivenbuch von 1511, nr. 

82, fol. 311a,b. 

83 Zum Folgenden vgl. stadtarchiv konstanz, rats-

buch von 1510–11 (B i 29).

84 stadtarchiv konstanz, ratsprotokolle von 1619 (B 

i 98), fol. 228.

85 ebenda, fol. 228v.

86 noch immer vorbildlich die Zusammenfassung 

bei Bezold, F. von: die »armen leute« und die deut-

sche literatur des späteren mittelalters, in: histori-

sche Zeitschrift Bd 41(1979), s. 1–37. 

87 Brant, sebastian: doctor Brants narrenschiff. 

Basel: olpe 1499 (erstausgabe Basel 1494), fol. 78v–

80r, hier 80r.

88 stadtarchiv Feldkirch (wie anm.1) fol.1v, 2v und 

3v.

89 Vgl. die einleitung zu sebastian Brants narren-

schiff von F. Bobertag, s. ii ff. (deutsche national-

litteratur. historisch-kritische ausgabe. Bd 16.) 

Berlin und stuttgart [1899].

90 Boehnke/Johannsmeier, das Buch der Vagan-

ten (wie anm. 66), s. 17 ff.

91 ebenda, s. 47 ff.

92 Zitiert nach Irsigler, Bettler und dirnen (wie 

anm. 8), s. 183. 

93 eine reiche auswahl davon findet sich in Ham-

pes werk, die fahrenden leute (wie anm. 2). den 

ausführungen von elisabeth Sudeck in ihrem werk: 

Bettlerdarstellungen vom ende des XV. Jahrhunderts 

bis zu rembrandt (= studien zur deutschen kunst-

geschichte. h. 279). strassburg 1931 wird man nicht 

ganz zustimmen können, wenn sie behauptet, daß 

Bettlerdarstellungen erst mit der loslösung von der 

religion zu einem thema der kunst werden konnten 

(s. 8 f.).

94 Vgl. zu diesem thema z. B. Schubert, ernst: 

»bauerngeschrey«. Zum problem der öffentlichen 

meinung im spätmittelalterlichen Franken. in: 

Jahrbuch für fränkische landesforschung Bd 34/35 

(1975), s. 883–908.

95 Brant (wie anm. 87) fol. 80r.

96 dazu noch immer Stark, christliche wohltätig-

keit (wie anm. 2).

97 Fischer, städtische armut (wie anm. 8), s. 146 f.
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98 Vgl. dazu Naujoks, eberhard: ulms sozialpolitik 

im 16. Jahrhundert. in: ulm und oberschwaben. 

Zeitschrift für geschichte und kunst, Bd 33 (1953), 

s. 89 f. und Specker, hans eugen: ulm. stadtge-

schichte.- ulm 1977, s. 105 f.

99 Maschke, unterschichten (wie anm.6), s. 60 ff.

100 Vgl. dazu Moeller, ernst von: die elendenbrü-

derschaften. e. Beitrag zur geschichte der Fremden-

fürsorge im mittelalter.- leipzig 1906. 

101 Irsigler, Bettler und dirnen (wie anm. 8), 

s. 181 f.

102 Fischer, städtische armut (wie anm. 8), 

s. 208 ff.

103 ebenda, s. 211 ff.

104 Specker, ulm (wie anm. 98).

105 Irsigler, Bettler und dirnen (wie anm. 8), 

s. 182. 

106 Naujoks, ulms sozialpolitik (wie anm. 98). 

107 Müller, k.o.: die älteren stadtrechte von leut-

kirch und isny. stuttgart 1914, s. 275.

108 Vgl. dazu Maschke, erich: deutsche städte 

am ausgang des mittelalters. in: die stadt am aus-

gang des mittelalters. herausgegeben von wilhelm 

Rausch. (= Beiträge zur geschichte der städte mit-

teleuropas Bd.3.) linz 1974, s. 3 ff.

109 Bog, ingomar: Über arme und armenfürsorge in 

oberdeutschland und in der eidgenossenschaft im 

15. und 16. Jahrhundert. in: Jahrbuch für fränkische 

landesforschung Bd 34/35 (1975), s. 983–1001.

110 Neujoks, ulm sozialpolitik (wie anm.52).

111 Maschke, deutsche städte (wie anm. 108), s. 13.

112 Specker, ulm (wie anm. 52), s. 62.

113 Maschke, deutsche städte (wie anm. 108), 

s. 16 f.

114 Bog, Über arme (wie anm. 109), s. 995.

115 sollten aus obigen ausführungen parallelen zur 

gegenwärtigen diskussion über die im rahmen der 

sogenannten »globalisierung« allenthalben stattfin-

denden Firmenzusammenschlüsse gezogen werden, 

die von einer nicht zu überhörenden debatte über 

die notwendigkeit der kürzung von sozialleistungen 

begleitet werden, so sind sie zufällig und waren ur-

sprünglich nicht beabsichtigt. 

116 die schreibweise wurde mit ausnahme der 

groß- und kleinschreibung beibehalten. die satzzei-

chen wurden eingefügt.

117 apfeltrach wie anm. 11, dorf im landkreis un-

terallgäu, 3 kilometer südlich von mindelheim. 

118 mindelheim zwischen memmingen und lands-

berg a. l.

119 winterbach im rems-murr-kreis (wie anm. 12), 

3 km westlich von schorndorf.

120 schorndorf, stadt 31 km östlich von stuttgart im 

rems-murr-kreis.

121 konstanz am Bodensee.

122 wie anm. 20.

123 memmingen.

124 augsburg.

125 wie anm. 21.

126 salzburg.

127 Babenhausen, 18 km nördlich von memmingen.

128 markdorf, Zentrum des linzgaues zwischen dem 

kloster salem und Friedrichshafen am Bodensee,  

ca. 6 km im landesinneren.

129 reichsstadt ravensburg, 37 km nördlich von 

lindau am Bodensee.

130 oberzell (wie anm. 23).

131 wallfahrtskirche mariä himmelfahrt in kirch-

haslach im landkreis unterallgäu, 4 km westlich von 

Babenhausen.

132 Blaubeuren im alb-donau-kreis, 20 km westlich 

von ulm.

133 memmingen, wie oben anm. 123, oder mennin-

gen bei meßkirch im landkreis sigmaringen.

134 Buchloe im landkreis ostallgäu, 17 km westlich 

von landsberg am lech.

135 landsberg a. l.

136 unterschönegg, ca. 4 km nordwestlich von Ba-

benhausen.

137 kaufbeuren, 37 km südwestlich von landsberg.

138 innsbruck, österreich.

139 Biberach, 46 km südlich von ulm.

140 landshut in Bayern.

141 dorf grub bei der ortschaft eggenthal im land-

kreis ostallgäu, ungefähr 13 km westlich von kauf-

beuren. Freundliche mitteilung von von dr. gerhard 

immler vom staatsarchiv augsburg (23.10.1998).

142 kirchheim, landkreis unterallgäu, 18 km nörd-

lich von mindelheim. wenn hanns remelin auf dem 

weg nach hause war, hätte er noch 30 km laufen 

müssen. 

143 wertach, nebenfluss des lech.

144 wie anm. 29.

145 wie anm. 31.

146 nürnberg.

147 wie anm. 32.

148 regensburg.
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149 wie anm. 37.

150 krumbach (wie anm. 33), zwischen mindelheim 

und ulm.

151 wie anm. 34.

152 wie anm. 35.

153 wie anm. 36.

154 wie anm. 71.

155 reichsstadt pfullendorf, hauptort des linzgaues 

nördlich des Bodensees.

156 das nächste dorf heißt rickertsreute, den wald 

gibt es auch noch.

157 wangen im allgäu.

158 wie anm. 40.

159 wie anm. 39.

160 kaufbeuren

161 ulm.

162 Bregenz in Vorarlberg, österreich.

163 wie anm. 64.

164 st. wolfgang im salzkammergut, österreich.

165 isny im allgäu.

166 schongau im allgäu, 30 km südlich von lands-

berg am lech.

167 wie anm. 119.

168 Vermutlich urbach im rems-murr-kreis, 5 km 

nordöstlich von schorndorf. Freundlicher hinweis 

von dr. peter rückert vom hauptstaatsarchiv stutt-

gart.

169 schorndorf östlich von stuttgart.

170 nach auskunft von dr. karl-heinz rueß (stadt-

archiv göppingen) gibt es rund um die stadt keinen 

alten ortsnamen, der auf -dorf endet. er schlägt  

deshalb den ort Faurndau vor, der die Fils flußab-

wärts (vielleicht deshalb vnder Geppingen) liegt. laut-

lich bleiben aber Bedenken.

171 göppingen.

172 möglicherweise sauerbronnen in roßfeld, zur 

stadt Crailsheim gehörig. Freundlicher hinweis von 

dr. peter rückert vom hauptstaatsarchiv stuttgart. 

lokal besser paßt allerdings das ehemalige kurbad 

sauerbrunnen in oder bei göppingen, welches um 

1600 in hoher Blüte stand. Freundlicher hinweis von 

dr. karl-heinz rueß vom stadtarchiv göppingen 

(mail vom 1.12.2011).

173 möglicherweise Beutelsbach, 13 km westlich 

von schorndorf, gehört heute zur großgemeinde 

weinstadt. Freundlicher hinweis von dr. peter  

rückert vom hauptstaatsarchiv stuttgart.

174 ehemalige reichsstadt nördlingen

175 dinkelsbühl.

176 Baden Baden.

177 es gibt einen offensichtlich alten waldgasthof 

»Bruderhaus« 4 km nördlich von altensteig, welcher 

auf der straße 83 km von Baden Baden entfernt ist, 

luftlinie allerdings kaum 30 km. dennoch legt die 

Formulierung by Nyderbaden nahe, dass es sich um 

ein anderes Bruderhaus gehandelt hat.

178 wie anm. 176.


