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I.

Johann von Schlumberger.

Geschildert von

E. Martin.

JJas Leben dieses Marines, der sich in wahrhafl einziger

Weise urn unser Land verdient gemacht hat, vermag der hier

folgende AbriB nur in unvollkommener Weise zu wurdigen.

Das kdnnle nur jemand, der ihm naher gestanden, der seine Tatig-

keit auf den verschiedenslen Gebielen verfolgt hatte und dem nun
auch die geschichtlichen Denkmaler dieses reichen Lebens zu Ge-

botestunden. Immerhinhat derVerfasser dieserZeilenetwadreifiig

Jahre lang die Eh re gehabt, gelegentlich mil dem ausgezeich-

neten Manne, dem sie gelten, zu verkehren. Bei der Samm-
lung von Beitragen fur das Grimmdenkmal in Hanauwurde
ich von Herrn Unterstaatssekretar Ledderhose an den damaligen

Vorsitzenden des Landesausschusses gewiesen und fand bei

diesem die freundlichste Aufnahme fur meine Bitte. Bald da-

rauf gewahrle die Begrundung unseres hislorisch-literarischen

Zweigvereins mir dieGelegenheit ihn von Zeit zu Zeit zu sehen

und mit ihm in unseren Vereinsangelegenhciten zusammen tatig

zu sein. Die Feste des Vogesenclubs setzteo dies VerhaKnis fori.

Noch zulelzt durfleich im Herbsll907, alsHerr v. Schlumberger
der hiesigen Gelehrten Gesellschaft beitrat und bald darauf ihr

Ehrenmitglied wurde, imAuftrag des Vorstandes ihn in seinem

gastlichen Hause aufsuchen.

Zu diesen personlichen Erinnerungen war hinzuzunehmen,

was die Presse gelegentlich der Ehrenfeste, an denen das hohe

Alter des Prasidenten v. Schlumberger so reich war, und be-

sonders bei seinem Ableben uber ihn veroffentlicht hat. Solche

Nachrichten fanden sich namentlich im cGebweiler Tageblatti,

1
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dessen hierher gehorige Nummern vom 14. September 1908 ab

mir durch die Gute des Herrn Buchhandlers Boltze zuganglich

wurden. Auch die Nummern der Zeilschrifl «Die Vogesen*

vom 30. September und 15. Oktober 1908 brachten namentlich

in den Mitteilungen des Schriftfuhrers der Vogesensektion Geb-

weiler Herrn Prof. Dr. v. Dadelsen wertvolle Angaben.

Bei jenem letzten Besuch 1907 erzahlte mir Herr v. Schlum-

berger auch Einzelnes aus der Familiengeschichte. Die Familie

stammte aus Schwaben ; einzelne Mitglieder seien als Schaflfner

im Dienste des Deutschen Ordens nachweisbar. Daon aber

war die Familie schon Jahrhunderte lang in dem damals mit

der Schweiz verbundenen Mulhausen ansassig und in der In-

dustrie tatig, als der Vater unseres Herrn v. Schlumberger,

Nikolaus Schlumberger, der Sohn von Peter Schlumberger 1782

geboren wurde.

Nikolaus Schlumberger verlieB 1808 die Stoffdruckerei

seines Vaters, um fur eine neue Fabrikunternehmung die

Wasserkraft der Vogesen nutzbar zu machen. Nach verschiedenen

Versuchen in Thann und Maasmunster siedelte er nach Geb-

weiler uber, wo er zunSchst eine Spinnerei begrundete, die bei

bestandig wachsender Spindelzahl und mit Hinzunahme ver-

wandter Fabrikzweige allmahlich zum Umfang und zur Be-

deutung einer WeltGrma emporstieg. Nikolaus Schlumberger

stand ihr bis zu seinem Tode,1864 vor.

Sein Sohn Johann wurde am 24, Februar * 1819 zu Mul-

hausen geboren , wohin Nikolaus seine junge Frau Elisabeth

geb. Bourcart zur goldenen Hochzeit ihrer GroBeltern, des Herrn

Jean Kochlin und Frau CHmene geb. Doll fus gefuhrt hatte.

Wegen dieses Zusammentreffens seiner Geburt mit dem goldenen

Familienfeste wurde der Knabe in der Familie scherzhaft

Jean d'Or, Goldhans, genannt, und dieser Beiname, der

Gliick und Trefflichkeit zugleich verhieB, hat sich an ihm be-

wahrheitet : lebenslang hat er vor allem ein goldenes Herz voll

reiner Gute und edler Biederkeit bewiesen.

lm Elternhaus zu Gebweiler sorgtaltig erzogen, besuchte

er von 1829 an, die im Geiste Pestalozzis geleitete Lehranstalt

Lenzburg im schweizerischen Kanton Aargau und eignete sich

hier fur sein ganzes Leben eine groBe Vorliebe fur die Natur-

wissenschaften, namentlich fur Zoologie und Botanik an.

1836 bezog erdie £ c o 1 e centrale des arts et
manufactures in Paris und widmete sich dann dem
Studium der Rechtswissenschaft. Als Pariser Student begrun-

dete er mit dem spateren Nationalokonomen Rossi und mit dem

1 Nach den Originalakten.
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Herzog v. Broglie die Conference Mole, eine Diskussions-

gesellschaft, die noch lange f€kr die Ausbildung junger Redner

gewirkt hat.

1813 trat er als Teilhaber in das Unlernehmen seines

Vaters ein und war namentlich fur die Handelsangelegen-

heiten der Firma mit bestem Erfolg tatig. Er vermahlte

sich am 22. Februar 1845 mit Clarissa Dollfus aus Mulhausen,

mit der es ihm vergonnt war 1905 noch die Diamanthoch-

zeit zu feiern. Sechs Sonne , von denen vier noch leben

,

gingen aus diesem Ehebunde hervnr. Eine stattliche Reihe

von Enkeln und Urenkeln umgab das ehrwurdige Paar, das

erst im Fruhjahr 1908 durch den Tod der Gattin getrennt

wurde. Auch durch andre Verluste innerhalb iter Familie

schwer getroffen, folgle der Greis
>
der bis zuletzt die Frische

seines Geisles und ein beneideuswertes MaB korperlicher

Frische bewahrt halte, ihr am 13. September 1908 im Tode

nach.

Das auf wenige Tage spater angesetzle lOOjahrige Jubilaum

der Fabrik wurde, wie er es namentlich seinen Beamten und
Arbeilern zu Liebe gewunscht hatte, auch ohne ihn gefeiert

und erhielt durch die Einweihung eines von ihm und seiner

Gemahlin gestifteten mustergultigen Kinderspitals die schonste

Wei he.

Zahlreiche Ehrungen waren ihm von Seiten der Regierung

wie von seinen Mitburgern zu Teil geworden. Er war zum
Ehrenburger der Stadt Gebweiler ernannt und eine StraBe

nach ihm benannt worden. 1895 zur Feier seiner goldenen

Hochzeit verlieh ihm der Kaiser den erblichen Adelstand, 1902

wurde er zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Pradikat

Exzellenz ernannt. Er besaB hohe preuBische, badische, fran-

zdsische Orden.

Seine Tatigkeit gait abgesehen von seinem Geschafte allem

Gemeinsamen das an ihn herantrat. Er bekleidete stadtische

und kirchliche Aemter, wobei ihm meist die Leitung der Ver-

handlungen zuCel. Zu Angelegenheilen des Staates war er

schon 1860 herangezogen worden, als zwischen Frankreich und
England ein neuer Handelsvertrag vorbereitet wurde. Doch in

weit boherem MaBe nahm die nach dem Krieg 1870 eingetre-

tene politische Lage seines innig geliebten Heimatlandes seinen

Rat und seine Mitwirkung in Anspruch. Er sprach es gelegent-

lich aus, daB in Deutschland die Regierung fiber den Parteien

stehe, nicht eine Regierung der Parteien sei. Fur die Ver-

sdhnung der Gegensdtze im Lande hat er in unvergleichlicher

Weise gewirkt. So fuhrte er den Vorsitz in dem seit 1874
eingerichteten LandesausschuB, ein Amt, das er fast 30 Jahre
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hindurch mit vollkommener Hingabe, M&Bigung und Sachlich-

keit bekleidele. Auch dem Staatsrat gehorte er an und er-

schien bier noch am 20. Oktober li>07 urn die Verdienste des

scbeidenden Statthalters , des Furslen Hermann zu Hohenlohe-

Langenburg in Worten warmster Anerkennung hervorzubeben.

Besonders nahe stand er in seinen Anscbauungen dem Unter-

staatssekretar v. Schraut, dessen Wunsch, ein Standbild des

jungen Goethe in StraBburg erstehen zu sehen, er im Kreise

der LandesausschuBmitglieder kraftig fdrderte.

Seine eigne Vorliebe war der Wissenschaft zugewendet,

vor allem den Naturwissenschaften. Seine Schmetterlings-

sammlung war wellberuhmt : aus diesen Studien ist eine

Sehrift uber Deiphila bybr. Epilobi, Mulhausen 18J7,
hervorgegangen. Auch seine Gartenanlagen und Treibhauser

dienlen teilweise wissenschafl lichen Zwecken, wahrend er

als Besitzer der herrlichsten RebgelSnde seinen ,Kitterle' bei

festlichen Gelegenheiten zur Gellung brachle. Ein Arlikel

in den Verhandlungen der Philomathischen Gesellschaft, in

SA. btraBburg 1903 erschienen, handelt uber Verschiebungen

innerhalb der Pflanzenwelt und uber die Flora der Hoch-

vogesen.

Doch war J. v. Schlumberger ebenso fur die geschichtliche

Forschung talig. So hat er uber Caesar und Ariovist gehandelt,

in einer in Colmar 1877 veroflentlichten Sehrift. Die Schonen-

steinacher Chronik von Seraphin Dietler hat er Gebweiler 1897

herausgegeben und die Gebweiler Chronik desselben Autors

ebd. 1898. Als er mit seiner Besitzung in Gutlenbrunn ein

erhebliches Archiv erworben halte, erschien es ihm sehr wich-

tig, diese Sammlung in gute Ordnung zu bringen und zur

hislorischen Verwertung vorzubereiten.

Diese wissenschaftliche Tatigkeit wollie unsre philosophische

Fakultat ehren, als sie Herrn v. Schlumberger 1884 zu ihrem

Ehrendoklor ernannte, womit sie zugleich beim Beziehen ihres

neuen herrlichen Kollegiengeb^udes den Dank fur die Staats-

unterstulzung der Universitat aussprach.

Der Wissenschaft dienlen auch die Vortrage, die Dr. J. v.

Schlumberger in verschiedenen Vereinen hielt. So in der

Philomathischen Gesellschaft zu StraBburg. So ferner jn der

Staatswissenschafllichen Gesellschaft, die vor einigen Jahren in

StraBburg bliihte : hier berichtete er einmal uber die Ausfuh-

rung der Arbeitergesetzgebunfr und konnte von dem guten Ein-

vernehmen erzahlen, in welchem er mit seinen Arbeitern ge-

meinsam die Geschafte der Invaliden- Kranken- und Altersver-

sorgungskassen erledigte. In einer Zeit, in welcher man viel-

fach befiirchtete, daB die Fursorge fur die Handarbeiter diese
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zu mafilosen, unerfullbaren Forderungen verleilen wurde, hat

er sich durch sein einfaches Auftrelen, seine Leutseligkeit, so-

wie durch seine groBartige WohlUHigkeit die Liebe und das Ver-

trauen seiner Untergebenen durchaus bewahrt.

Und so darf auch der Vogesenclub und unser Zweigverein

die freundliche und beslandige Teilnahme J. v. Schlumbergers

dankbar ruhmen. Lange Zeit hat er als zweiter Vorsitzender,

dann als Ehrenvorsitzender dem Vogesenclub angehort. Manche
Verhandlung hat er geleitet und es war uns wahrhaft herzer-

quickend, wenn er seine Freude daruber aussprach, dafi sich

hier die Bruder aus Nord und Sud zusammengefunden hatten.

Hnstig beteiligte er sich bis in hohe Jahre an den FuBwande-
rungen. Fur die Sektion Gebweiler , deren Vorsitzender er

rnehrere Jahre, und deren Ehrenprasident er seit 4888 war,

hat er durch eine Reihe von Vortragen gewirkt, deren Reihen-

folge Dr. v. Dadelsen in den ,Vogesen' angegeben hat. Hier ist

auch von den reichen Spenden die Rede, durch welche Herr

v. Schlumberger namentlich die Herstellung des Belchenhauses

gefordert hat.

Unserem Zweigverein hat er eben falls als Vorstandsmit-

glied, dann als Ehrenmitglied angehort, er hat ihm wertvoiles

Material filr unser Jnhrbuch zugevviesen, er hat unsre Vor-

standssitzungen besucht, auoh wenn er dazu bald nach 4 V\\r

morgens sein Haus verlassen mufite. Unvergefilich ist den

Teilnehmem die Erinnerung an die schonen Stunden, die wir

nach den Sitzungen beim gemeinsamen Mittagessen uuf dem
Bahnhof mit ihm verplaudert haben. Wie lebhaft und humor-

voll beteiligte sich der alte Herr an der Unterhaltung ! Ein-

mal sagte er scherzend zu mir, ich solle sein Testament auf-

nehmen. Er meinte damit den Grundzug seiner tiefsten Ueber-

zeugung, seiner LebensautTassung. Seiner Ansicht nach liabe

der Mensch die Aufgabe die Natur zu uberwinden und sich

dienstbar zu machen. Er fuhrte das an dem Beispiele der

Saaten aus, die vom Unkraut uberwuchert wurden, wenn
man dies nicht ausjate ; an den Tieren, die, wenn man die

schadlichen nicht ausrotte, ebenso zugrunde gehen mufiten.

Die Nutzanwendung auf die Selbstzucht des Menschen lag

nahe genug. Ein Beispiel dieser Selbstuberwindung, dieser

Pllichttreue hat Johann v. Schlumberger uns selbst gegeben

und uns zugleich gezeigt, wie sie sich ohne Harte, wie sie

sich wohltuend auBern soil. Seine idealistischen Ueberzeug-

ungen halte J. v. Schlumberger wohl zum guten Teil von

seiner Mutter ubernommen , die an der elsassischen Lite-

ratur insofern beteiligt ist, als sie zum Besten eines Kir-

chenbaus in Gebweiler die an sie gerichteten «Briefe uber
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Religion an Bettina von C. G. Pfeffel* Basel 1824 heraus-

gegeben hat.

Wer dem ausgezeichneten Manne nahe gekommen ist,

wird ihn nie vergessen : die Erinnerung an ihn wird einem

jeden von uns als ein bleibender Gewinn fur das Lebeh er-

scheinen.
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11.

Gedichte.

Von

Christian Schmitt.

1. Elsafi.

Im Tal ein strombreit Silberband;

Halmhohe Saat, vom Wind gebogen

;

Klangfrischer Wald im Mattenland,

Von Falterschwarmen bunt umflogen;

In Garten, fruchtreich eingesaumt,

Versteckt an grunen Rebenhugeln

Viel stille Dorfer, gliickvertraumt,

Umschwebt von lichten Wolkenfliigeln

;

An hellen Fliissen und am Fufl

Felssteiler H6hn geturmte Stadte;

Umtont von alter Zeiten Gm6
Der Miinster und deT Burgcn Eette;

Und urn mich, gut und ehrenfest,

Ein Volk, von Sitten rein und bieder,

Das nicht von Ehr' und Glauben l&fit,

Froh seiner Sprache, seiner Lieder;

Kernstarke Manner, schlicbt und recht,

In FleiB und Arbeit eingegriindet;

Emst-heitre Frauen, grad und echt,

Der Tugend altersher verbiindet;

Dein Lob von edler Sanger Mund
Erneut in wechselvollen Tagen;

Dein Ruhm gebaut auf sichern Grund

Und laut durch alle Welt getragen: —
So, Heimat, der ich mich ergab

Mit meinem allertiefsten Lieben,

So warst du stets, so bis ans Grab

Bleibst Du ins Herz mir eingeschrieben.
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2. An der Ltitschine.

(Berner Oberland, Lauterbrunner Tal.)

Wirr uberdrangt sich

Der Wasser Schwall
Und sch&amt and mengt sich

In Stofi and Fall.

Der Wald steht droben
Und schweigt and roht
Und traamt ins Toben
Der lauten Flat.

Von fern erblinken

In lichtem Kreis

Die klaren Zinken,

Erstarrt im Eis.

Die Wogen wissen

Den MutterschoG.

Ach, warum rissen

Sie blind sich los?

In weiften Kammen
Spruht nan ihr Gischt,

Den Lauf za hemmen,
Und schwillt and zischt.

Aas wilden Gussen
Klagt ihr Gebrans.

Umson8t, — sie mnssen
Hinab, hinans.

Verhangt ist ihnen,

DaB ohne Rast
Hinfort sie dienen

In Pflicht und Last.

Sie sollen nahren

Der Erde Kraft

Und selbst sich klaren

In Staubcs Haft.

Sind a ach die Eetten

Der Tiefe schwer,

Daraas erretten

Kann fern das Meer.

Das zieht gelinder

Den Strom herbei

Und macht die Kinder
Der Freiheit frei.
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III.

Schleifsteinforschungen

im

Reichslande.

Von

Georg Fehn,

±Ls mag wegen dieser sonderbaren Ueberschrift um die

Mundwinkel manches Lesers ein Lacheln spielen. Und wenn an

Schleifsteine gedacht werden sollte, wie sie die Scherenschleifer

im Gebrauch haben , ware dasselbe auch ganz gerechtferligl.

Um solche handelt es sich jedoch nicht.

Bereits vor VI Jahren hal der Gesamtverein der Deutschen

Geschichts- und Alterlumsvereine auf der Tagung zu Hildes-

heim den Schleifsteinen in der Stadl selbst und in der Um-
gegend seine Aufmerksamkeit gewidmet. In der Sitzung der

dritten und vierten Sektion am 7. September 1886 berichtete

daruber Stadtral Ernst Friedel-Berlin '. Ich lasse dessen Dar-

legungen im Auszuge folgen.

Einleitend sei bemerkt, daB es sich um Steine an Bau-

werken handelt, welche durch Schleifen mehr oder weniger be-

deutende Rillen und Aushohlungen erhalten haben, uber deren

Entstehung noch vOllige Unklarheit herrscht. Der Umstand,

daB derartige Anschleifungen fast ausnahmslos an Kirchen be-

merkt worden waren, legte die Vermutung nahe, daB ein reli-

gioser Brauch die Veranlassung gegeben habe. Meine Ent-

1 Protokolle der Generalversammlung des Gesamtvereins der
Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine zu Hildesheim. Berlin

1886. S* 52, 54, 60 U. til-
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deckungen im Reichslande beweisen indessen , daB diese Auf-

fassung ganzlich unhaltbar ist.

In Hildesheim finden sich angeschliflene Steine an samt-

lichen Kirchen, besonders an der Domkirche. Das Material,

Sandslein, ist zum Schleifen besonders geeignel und es finden

sicb hier einfacbe lineare Schleifrillen und langlich runde in

Form eines Zigarrenschoners ; die ersteren sollen durch das

Wetzen mit Pfeilspitzen, die letzteren durch das Schleifen von

Beilen oder Aexten entstanden sein. Die das Grab des hi. Bern-

ward bergende St. Michaeliskirche weist ebenfalls eine groBe

Anzahl von Schliffen , Rillen und Marken auf und an der St.

Andreaskirche sind Rillen bis zu einem Meter Lange vorhanden.

Diese Kirche hat noch die Eigentumlichkeit, daB napfchenartige

Aushdhlungen angebracht worden sind, an welchen jetzt noch

bemerkt werden kann, daB sie mit einem Drillbohrer her-

gestellt wurden.

Das auBere Mauerwerk des Magdeburger Domes war fruher

durch vieles Schleifen in der Hohe von l>/t Meier vollstandig

narbig geworden. Die schadhaften Steine wurden jedoch bei

der Renovierung unter Friedrich Wilhelm III. fast vollstandig

en t fern t.

Der Braunschweiger Dom ist besonders auf der Scite gegen

das Lowendenkmal vollstandig narbenartig ausgehohlt.

Eigenartiges bietet Halbersladt. Die jetzt profanierte St.

P.tulskirche steht in bezug auf Schleifereien unerreicht da.

I in ganzen Umfange ist das groBe Gcbaude mit mehreren

tausend Napfchen, Rillen und Wannen bedeckt, deren Verwitte-

runjfsrinde beweist , daB sie aus alter Zeit stammen , wenn
auch ab und zu eine neuere Ausschleifung zu bemerken ist.

— Die St. Martinikirche ist wegen des weichen Materials auch

noch in neuerer Zeit zum Schleifen benutzt worden; die vor-

handenen alten Schleifscharten sind von gewaltiger GroBe

;

selbst ein neues Napfchen ist hier neben alten vorhanden.

Ersteres halt E. Friedel fur eine spielartige Nachahmung und
nimmt namentlich fur die uralten Napfchen des Halberstadter

Domes, die sich dort merkwurdigerweise nicht im Freien, son-

dern an den Pfeilern des Kreuzganges bei der Einmundung
in den Dom und mit letzterem unter einem Dache beGnden,

einen Kultuscharakter an. Zur naheren Begrfindung dieser

Ansicht verweist Friedel auf das schon gemeiBelte Napfchen,

welches er in der Kirche zu Tremmen bei Berlin auf der

oberen Flache der Wandung des Taufsteines in horizontaler

J i\$e fand. DaB dieses Napfchen einem Kultuszwecke gedient

babe, ist ja nicht zu bezweifeln, und um so eher wahrscheinlich,

a Is zur Taufhandlung Salz und Oel erforderlich sind und die
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Vertiefung etwa zur Aufbewahrung des Salzes gedient haben

mag. Auch an anderweitige Verwendung solcher Napfchen zu

Kultuszwecken ist zu denken ; denn ich sah in dem Vorhofe

der Kirche S. Ambrogio in Mailand unter anderen Altertumern

einen Sfein mit mehreren gleichfalls schon ausgearbeiteten

Napfchen von der Form eines halben Spielbails mittlerer GrdBe,

ebenfalls in borizontaler Lage. Ich mochte deswegen aber doch

nicht glauben, daB samtliche Napfchen religiosen Zwecken ge-

dienl haben ; bei den von mir an der St. Theobaldskirche in

Rufach gefundenen ist das gaftz ausgeschlossen.

Ein Hauptfundort fur Schleifmarken ist noch Goslar. An
der Si. Ulrichskapelle, die im 11. Jahrhundert fur den Gotles-

dienst des kaiserlichen Hofes gebaut wurde , beOnden sich

Schleifrillen in der Form eines Zigarrenschoners , ebenso am
Hauptportal der Kaiserpfalz. Auch der Dom und das HI. Kreuz-

Krankenhaus sind zu Schleifzwecken in Anspruch genommen
worden.

Sonst ist bis jetzt recht wenig uber diesen Gegenstand be-

kannt. Nur zwei Schleifsteine an der Munsterkirche in

Bonn a. Rh. fanden Besprechung in der cDeutschen Reichs-

zeitunga. Der eine dieser Steine befindet sich als Fenslerein-

fassung an dem nordostlichen Turme der Kirche und zwar an

dem nach Osten gerichteten Fenster, rechts von unten der

zweite Stein. Er hat eine Anzahl senkrechler Rillen und es

sind auch noch der daruber und der darunter beflndliche Slein in

Mitleidenschaft gezogen, so daB die Schleiferei am Gebaude

selbst ausgeubt worden sein muB; nach innen zu ist der Stein

ausgehohlt, wohl ebenfalls durch Wetzen. Ihm gegenuber liegt

ein Stein, welcher schwache Anfange von Anschleifungen auf-

weist 1 . — Der zweile Stein mit zahlreichen dicht nebenein-

ander liegenden Rillen ist an der Sudseite der Munsterkirche

vorhanden, in einer Fensterwolbung zur Rechten. Auf diesen

Schleifstein ist neuerdings wieder aufmerksam gemacht wor-

den*, wie er uberhaupt schon vielfach Beachtung gefunden hat.

Die Ansicht eines Altertumsfreundes geht dahin, daB der Stein

von dem Tore des fruheren r6mischen Lagers stammt, an wel-

chem die Soldaten ihre Pfeile zu spitzen pfteglen, und daB der-

selbe schon mit den Rillen versehen eingemauert worden ist.

Diese letzlere Meinung stutzt sich wohl auf die hohe Lage des

Steines. Trotzdem kann ich dieser Ansicht nicht beipflichten
;

denn ich werde mehrfach Rillen in sehr hoher Lage nach-

1 Deutsche Reichszeitung, Bonn, Nr. 128, vora 16. Marz 1902,

1. Blatt «Wochenplauderei».
* Deutsche Reichszeitung, Bonn, Nr. 576, vom 29. Nov. 1907,

Morgen-Ausgabe.
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weisen. Es ist ja an sich schon unwahrscheinlich, daft man
einen derartig verunzierten Stein in den neuen Bau sollte ein-

gefugt haben.

Um vor Darlegung ineiner Forschungen noch kurz uber

die seitherigen Meinungen fiber die Entstehung der Schleif-

marken zu oiieivtieren, sei bemerkt, daB dieselben weit aus-

einandergehen. Die Einen denken an das Spiel von Rindern,

wahrend E. Friedel gar von «vielbestrittenen Reslen des katho-

lischen Volksglaubensa spricht K Meine Untersuchungen haben

mien zu der Ansicht gefiihrt, daB es sich zumeist um Schleife-

reien von Erwachsenen zu ganz profanen Zwecken handelt.

Die nahere Begrundung lasse ich der Beschreibung der von

mir aufgefundenen Rillen und Napfchen folgen. Der bequemeren

Uebersicht halber wahle ich die alphabetische Reihenfolge nach

Ortcn. Auf Vollstandigkeit macht der Bericht keinen Anspruch

;

die sudliche Halfte des Ober-ElsaB und der grdBte Teil von

Lothringen sind als zu weit entlegen gar nicht berucksichligl.

Basel. (An der Grenze des Reichslandes gelegen, sei es

erlaubt, auch diesen Ort mit aufzunehmen.) An der Munster-

kirche ist nicht mehr viel zu erforschen, da die unteren Par-

tien, namentlich an der Frontseite, durch neu eingefugte Steine

verjungt sind. Am Strebepfeiler links des Hauptportals findet

sich ein Stein mit drei kleinen Rillen, auf der Nordseite, links

vom Portal, ein solcher mit zwei, und auf der Rheinseite hat der

auBerste Strebepfeiler links eine i'Jadm lange Schleifmarke.

Borsch (Unter-ElsaB). Die Kirche zeigt keine Spur von

Schleiftatigkeit, ebenso nicht das untere Tor, welches aus selu-

haitem roten Sandstein besteht. D^e^en befinden sich beim

Ausgang des aus dem gleichen Material hergestellten oberen

Tores zu beiden Seiten eine Anzahl angeschliffene Steine. Die

linearen Rillen reichen bis zu einer Hone von 2,20 m, sind

teils senkrecht, teils wagerecht und erreichen eine Tiefe bis zu

2 cm, bei einer L§nge bis zu 30 cm. — Das dritte, das sog.

Aephter-Tor, hat auf der Stadtseite links am Rundbogen einen

Stein mit acht mehrere dm langen Rillen, rechts einen sol-

chen mit neun ebensolchen Scharten, welch' Jetzteie jetzt meist

mit Mortel uberstrichen sind ; die Tiefe bet.rag t bis zu 1 cm.
Die AuBenseite des Tores zeigt nur rechts einen Stein mit funf

langen Rillen von >/» cm Tiefe, wovon eine in den oberen und
eine in den oberen und unteren Stein ubergreifen.

Eckartsweiler bei Zabern, Unter-ElsaB. Zwischen

Haus Nr. 9t u. 92 befinden sich zwei alte Steine, in welcheu

i ProtokolWv 1. c. S. 61.
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fruher eine Absperr-Vorrichtung befestigt war. Der Stein links,

auf der rechten Seite von Nr. 91, hat eine 40 cm lange, 1 cm
breite und 1 cm tiefe senkrechte lineare Rille und an der vor-

deren rechten Kante eine ausgeschliflfene Kuppe von 40 cm
Lange und 13 cm Breite, auBerdem einige Querschnitte.

Egelshardt (Lothringen). AuBerhalb des eigentlichen

Ortes, am Egelsbcrge, da wo sich der mit einer Anzahl Hausern

bestandene Weg zur Ruine Waldeck rechls die Berghalde

hinaufzieht , befindet sich am Waldessaume ein Felsen mit

vielen Schleifwannen und zwar den groBten, die ich bis jelzt

kennen gelernt habe. Dieselben verdieneu um so mehr Beachtung,

als bis jetzt Felsen, an denen geschliffen wurde, nicht nach-

gevviesen sind. Um zu dem Felsen zu gelangen, ist das JJe-

treten des winzig kleinen Gartchens erforderlich, welches sich,

als zum Schulhause gehdrig, davor befindjt; die Erlaubnis da-

zu erhielt ich im Schulhause geroe.

Die Anschleifungen finden sich in vier Lagen vor, wovon

drei ziemlich nahe beisammen sihd. Der Standpunkt far die

unterste Reihe war zu ebener Erde eingenommen und die Aus-

hohlungen befinden sich in Manneshdhe, so dafi an ein Spiel

von Kindern nicht zu denken ist. Links davon beginnt der

Abhang in naturlichen Bergstufen von je einem Schritte. Die

am hochsten liegende Reihe *urde vom dritten Absatz aus ge-

schaffen, etwa 1 m vom Boden entfernt. Diesel be umfaBt funf

dicht beieinanderliegende Wannen, wovon die groBte M cm
lang, 8 cm breit und 5 cm tief ist ; die kleinste miBt 14 cm in

der Lange, 4 cm in der Breite und 2 cm in der Tiefe. Vom
mittleren Absatz aus wurden 29 groBe und kleine Wannen in

einer Gesamtausdehnung von 1 m 70 cm in der Breite ausge-

schliffen ; die langste miBt 40 cm, bei 4 , |tcm Breite und

4iJtcm Tiefe; die grdBte Tiefe von 7 cm erreichl eine Wanne
von 5 cm Breite ; rechts am auBersten Rande des Felsens

und selbst fur einen Krwachsenen ganz schwer erreichbar be-

finden sich noch zwei kleine Anschleifungen. Rechts davon, etwas

tiefer liegt die schon oben erw£hnte dritte Reihe, fur welche der

Standpunkt zu ebener Erde eingenominen war. Zu dieser Reihe

gehoren neun Wannen, worunter die grdBte von alien : 31 cm
lang, 9 cm breit und 11 cm tief; dieselbe ist in der Milte

auBergewohnlich stark ausgebaucht. — Riegt man rechts urn

die Ecke des Felsens, so gelangt man zu einem rechtwinkligen

Einschnitt. Die linke FelsflSche weist nur eine tiefere und

eine unbedeutende Anschleifung auf, die rechte dagegen 13 tiefe

Wannen in einer Reihe und etwas unterhalb eine kleine. Die

li\ngste miBt 26 cm, die groBte Breite betrSgt 5 cm bei einer
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Tiefe von 3»/jcm. Die Aushdhlungen beginnen 1 m 55 cm
vom Boden.

Hier mdgen wohl landwirtschaftliche Gebrauchsgegenstande

geschliflen worden sein, oder vielleicht Instrumente fur die

nahe gelegene Muhle. Die Schleiftatigkeit seheint nicht gar so

weit zuruckzuliegen, wenigstens nicht Jahrhunderte weit . Denn
nicht weit entfernt sah ich bei der Fortsetzung meines Weges
zur Ruine Waldeck links an den neben den Hauschen ange-

brachlen Mauern aus neuerer Zeit noch einige Anschleifungen

und zwar an einer Gartenmauer eine ganze Anzahl ubereinander

zu beiden Seiten der Kante in wagerechter Linie und an einer

anderen ebensolche und eine senkrechle Rille von etwa 10 cm
LSnge, einigen cm Breite, aber nicht von grofier Tiefe.

Graufthal, Unter-ElsaB. Der mSchtige Fels, welcher

die Hohlenwohnungen birgt, zeigt uns auch Schleifrillen. Die

Schleifecke ist an der DorfstraBe gelegen, so ziemlich an der

SuBersten Ecke des Felsens, gegenuber Haus Nr. 28. Zu

ebener Erde befindet sich ein etwa 2 m hoher Felsvorsprung,

welcher einen Standpurikt bietet. An diesem letzteren Fels

sind zwei ziemlich groBe Ausschleifungen mil holperigen Seiten-

wSnden vorhanden. Die eigentliche Schleifecke liegt jedoch

noch etwa 3 m oberhalb des genannten Standpunktes, wo sich

in einer Ausdehnung von etwa 1 m zwanzig groBe und kleine

Schleifmarken mit ganz glatten Wanden vorfinden. Die ISngste

derselben miBl etwa 25 cm, die Breite der Rillen betragt

1—2 cm, die Tiefe l /% — <2 cm. Ganz auffallend ist die hohe

I^age. Wie soil man sich dieselbe erklSren? Wenn ein langer

Gegenstand angewetzt worden w&re, so konnten die Rillen nicht

so gleichformig ausgefallen sein. Ist vielleicht die Schleifecke

fruher von einem hoheren Standpunkt aus zuganglich gewesen?

Der Zufall wollte es, daB ich gerade den richtigen Mann anrief,

urn eine ganz genaue Auskunft fiber die Enlstehung der

Schleifereien zu erhalten. Der Einwohner Christian Ottermann

sagte mir, daB vor dem Felsen fruher groBe HolzstoBe gelagert

waren, — es liegt jelzt noch Holz an dem Orte — , und daB

die Knaben auf denselben herumgeklettert seien und bei dieser

Gelegenheit die Schleifereien ausgefuhrt batten. Er rief auch

seinen nebenan wohnenderi Bruder Georg herbei, welcher er-

klSrte, selbst ein Mitschleifer gewesen zu sein. Es war vor

30—35 Jahren, als sich die Dorfjugend damit die Zeit vertrieb,

mit Kieselsteinen die Felswand zu reiben. — Der sonst an

vielen Stelleu bequem zugHngliche Felsen zeigt auBer der be-

schriebenen Schleifecke nicht die gerihgste Spur einer An-
wetzung. Nur bei einem Hauschen der Felsenwohnungen
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(Nr. 40), vor welchem ein breites Felsband^vorbeifQhrt, fand

ich an einer Felsrippe eine geringfugige Schleifspur. Dagegen

zeigt ein uberhangender Felsen an dem von der StraBe nach

Lutzelstein abzweigenden FuBwege nach Eschburg eine groBe

Anzahl von Wannen und groBen und kleinen Schliffen, teil-

weise fast bis zum Boden reichend, ofifenbar auch das VVerk

von Kinderhanden. Das gleiche gilt von elwa einem Dutzend

Schleifmarken an einem Felsen unweit der StraBenkreuzung

Pfalzweier-Dossenheim, an der StraBe nach dem letzteren Orte.

Hagenau (St. Georgskirchc). Der Bau stammt aus

dem 42. Jahrhundert. Die Westfront, die Nordseite und der

Chor dieser Kirche sind ganzlich frei von Schleifsteinen. (An

einem einzigen Steine des Chores sind einige wagerechte ver-

witterte Schurfungen bemerkbar, welche durch Schleifen ver-

ursacht sein konnten % ) Dagegen finden sich an der Sudseite

der Kirche viele und bedeutende Schleifwannen vor. — An
diese Seile angebaut, mit dem Eingang gegen Osten, ist eine

Marienkapelle. Rechls vom Eingang sind in der Wand vier mit

Mortel verschmierte Stellen bemerkbar, deren Form auf vor-

handen gewesene Ausschleifungen hinweist ; auBerdem ist dicht

daneben eine freiliegende Rille vorhanden. Rechts von der

Kapelle weist die Wand der Kirche und die erste Stutzmauer

einige leichte Anschiirfungen auf. Die meisten und groBten

Aushohlungen befinden sich links von der Kapelle an der

Kirchenwand. Ein Stein zeigt drei, zwei andere je sechs groBe

Schleifwannen bis zu 7 cm Tiefe. Einige andere Steine haben

wenige und unbedeutende Anschleifungen. Samtliche Schleif-

steine sind einem Erwachsenen bequem zur Hand.

Hohbarr bei Zabern, Unter-ElsaB. — Auf der linken

Seite der Burgkapelle ist ein kleines Portal angebaut, welches

zu einem nicht zu kirchlichen Zwecken benutzten Raume fuhrt.

Der als Tureinfassung dienende Stein links hat eine Schleifrinne

von 37 cm Lange, 5 cm Breite und 2 cm Tiefe, 86 cm vom
Boden beginnend. Die Anschleifung ist stark verwittert.

Hohkonigsburg. Bei den Ausgrabungen vor wenigen

Jahren ist in der ehemaligen sogenannten kleinen Schmiede die

Esse freigelegt worden. Derselben dient oben vorne zur Ein-

fassung ein langer Stein* welcher in der Mitte eine kranz-

formige Aushohlung aufweist. Rechts davon erblickt man in

horizontaler Lage vier, links drei Schleifrillen, welche etwa

40 cm lang und 4 cm tief sind

.

Monsweiler bei Zabern. Der Turm der katholischen

Kirche, durch welchen der Haupteingang fuhrt, ist aus hartem
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roten Sandstein erbaut und zeigt nicht die geringsle Spur von

Anschleifung. Die kleinen Seitenportale, rechts und links vom
Turme, weisen einen weicheren weiBlichen Sandslein auf.

Auch am linken Seitenportale ist nicht geschliffen worden, da-

ge^en befinden sich am rechten mehrere Sleine mit stark aus-

gehdhlten Wannen. Dieses Porlal, das zu einem Altar mit

einem wundeitatigen Marienbilde fuhrt, wird ofler benutzt,

als das linke, und es ist eine auch sonst konstatierte Tat-

sache, daB nur an den beleblesten Stellen geschliffen worden

ist, wahrend alle siillen PlStzchen unberuhrt geblieben sind.

Auf der linken Seite des genannfen Portales beOndet sich

ein Stein mit drei groflen und zwei kleinen Schleifwannen,

auf der rechten Seite ein solcher mit acht bedeutenden

und drei kleineren Aushohlungen ; rechts nebenan ist noch

ein Stein wenig angeschurft. Die Schleifereien beginnen links

in einer Hohe von 1 m 33 cm, rechts von 1 m 48 cm vom
Boden (die Steinlage ist auf beiden Seiten ungleich) und

Ziehen sich durch den ganzen Stein in senkrechter Linie.

Die groflte Wanne ist 47 cm lang, die kleinste 25 cm.

Die Tiefe der groBen Aushohlungen schwankt zwischen

2 J
/t und 3 1/2 cm, die Breile zwischen 3 und 4 cm. Da

das Langhaus der Kirche im 47. Jahrhundert neu erbaut

wurde, kann die SchleiflStigkeit nicht fiber diese Zeit hinauf-

reichen

.

Neuweiler bei Zabern. Die uralte Abteikirche (10. bis

43. Jahrhundert) ist ganzlich unversehrt. Auch an der nahen

Adelphikirche (aus dem Ende des 12. Jahrhunderls) weist nur

die vordere Ecke des rechten Seitenschiffes eine stark verwitterte

lineare Rille auf.

Ni&eck. (Burgruine bei Oberhaslach im Breuschtale)

.

Auf dem hoher gelegenen Teile der Ruine stehen inmitten des

Platzes zwei Tannenbaume. Um diese herum sind in einem

ungleichen Viereck als Einfassung Quadersteine vom Burgbaue

gelegt. Einer davon hat auf der horizon! alen Flache eine

48 cm lange, nicht tiefe lineare Rille und zwei kleinere An-
schleifungen, die dem Aussehen nach aus neuerer Zeit stammen.
Ein anderer Stein hat in gleicher Lage eine etwas altere Rille

von 40 cm Lange und i/» cm Tiefe. Aus der Ritterzeit konnen

diese Schleifereien schon deshalb nicht stammen, weil sich die

Schleiffla'chen damals unzuganglich in der Mauer befanden.

Auch auf dem Wartlurme hat ein Stein an der nun als Aus-

sichtsbrustungdienenden Mauer eine kleinere Schleifrille neueren

Datums ; dieselbe befindet sich an der Frontseite und lauft in

wagerechter Richtung.
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Obersteigen bei Wanjrenburg, Unter-ElsaB. Hier be-

si;ind ein Augusliner-Chorherrn-Kloster. Auf der liuken Seiie

des Portals- der aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kirche

hat ein Stein zunachst der Ture zwei unbedeulende Schleif-

rillen, wovon eine 20 cm lang ist.

Pfaffenheim bei Rutach, Ober-ElsaB. Von dem alten

Rau der Kirche ist die gotische Ghornische und der Turm er-

halten. Daran wurde das Schiff mit einem Westchor gebaut,

so daB die Kirche jetzt zwei Chore hat.

Die Schleifsteine an dieser Kirche hat schon F. X. Kraus

in seinem Werke «Kunst und Altertum in ElsaBLothringena

an«>emerkt als «tiefe Einschneidungen mit scharfen Instiu-

menten*. Auf der Siidseite des Ostchores ist eine alte Kapelle

angebaul, an welcher sich auf deren Sudseite eine sehr groBe

Anzahl meist bedeutender Schleifwannen vorfindet. Angescbliflen

sind die drei Steinreihen oberhalb der zweiten Manerabschra-

gung. In der ersten Reihe z&hlte ich nicht weniger als 137

Aushohlungen, in der zweiten 1^6 und in der dritten 14 nebst

vier Ausschleifungen in der Form eines Kreuzes. Auf der

zweiten Abschragung sind drei Napfchen ausgehohlt. Die

Wannen sind von sehr verschiedener GroBe, ziehen sich viel-

fach in senkrechter Richtung durch den ganzen Stein (35 und

443 cm), es finden sich aber auch Reihen ubereinander auf

einem einzigen Steine vor. Die groBte Wanne hat eine Breite

von 6 cm und eine Tiefe von 18 cm. Die Ostseite dieser Kapelle

weist in gleicher Hohe in der ersten Steinreihe funf ange-

schliflene Steine mit zusammen 29 groBen uud kleinen Wannen
und drei Kreuzen auf, in der zweiten Reihe drei Steine mit

sieben Anschleifungen. Nach rechts umbiegend, gewahrt man
an der Ghorwand eine 20 cm lange, 1 cm breite, nicht tiefe

lineare Rille in wagerechter Richtung. Die folgende Stutz-

mauer hat auf ihren drei Seiten eine Anzahl groBerer und

kleinerer Schleifwannen. An der nachsten Chorwand wurde
mehr geschliflen. Ich zahlte hier in der unteren Reihe 74

groBe und kleine Rillen und Wannen, in der oberen Reihe 18.

Die weitere Stutzmauer hat auf alien drei Seiten eine kleinere

Anzahl von Rillen und Wannen, auf der Fronlseile auch ein

mit einem Drillbohrer hergestelltes Loch in ziemlicher Hohe
und an der Kante rechts drei wagerechte kurze, aber starke

Einschnitte.

Die gegen Osten gerichtete Chorwand, vor welcher ein

KruziOx an der Mauer steht, ist wiederum stark heimgesucht

worden. In der ersten Reihe haben funf Steine etwa 60 starke

und schwache Rillen und Wannen, in der zweiten vier Steine

deren 13, auBerdem ist auch hier ein trichterformiges Loch

2
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vorhanden. Die Stiitzmauer zur Rechten zeigt auf den beiden

Seitenflachen eine kleine Anzahl von Anschleifungen. Die an-

schlieBende Chorwand ist nur mehr ganz wenig benutzt worden

;

hier sind auch drei wagerechte unebene lineare Rillen vor-

handen. Wenig angeschliffen ist auch eine Stutzmauer aufder

Nordseite des Turmes.

Die Ortstradition fiber diese Schleifsteine hat zwei Fas-

sungen. Nach der einen sollen die Bauarbeiter, nacli der

anderen die Schweden die Schleiftatigkeit ausgeubt haben. Die

letztere Lesart ist die wahrscheinlichere ; denn die Arheiier

werden doch nicht ihr eigenes Werk gleich verunziert liaben.

Rappoltsweiler (Ober-ElsaB). Hier finden sich Schleif-

steine an der katholischen Pfarrkirche und am Met z-

gertore. An der K ire he ist zwar an vielen Stellen, im

groBen und ganzen aber wenig geschliflen worden. Benulzt

wurden einige Steine an den ersten sechs Strebepfeiler. i der

Siidseite, auch weist das Sudportal an einem Sleine zurLinken

eine wagerechte, etwas tiefer gehende Rille auf. Die tibrigen

Anschleifungen sind unbedeutend. Die vier letzten Strebepfeiler

sind neueren Ursprungs und unversehrt, wie auch der alte

Turm auf der Nordseite und die auf dieser Seite zuganglichen

drei alten Pfeiler, wo keine Menschenansamnilungen statt-

fanden, weil kein Eingang vorhanden ist.

Eine zweite, noch aus der katholischen Zeit stamniende,

jetzt von den Protestanten benutzte Kirche ist, soweit dieselbe

zuganglich ist, von Schleifereien unversehrt geblieben.

Mehr als die katholische Kirche wurde das Metzger-
tor zum Schleifen benutzt. Am oberen Eingang (talabwarts

passierend) befinden sich rechts vier, links sechs Steine mit

vielen linearen Rillen, am unteren Eingang rechts drei und

links zwei. Samtliche Rillen sind einem Erwachsenen bequem
zur Hand, Die Tiefe ist unbedeutend, nur wenige erreichen

eine solche von >/« bis 1 cm. Der untere Teil des Turmes
stammt aus dem 13. Jahrhundert.

Rosenweiler bei Rosheim (Unter-ElsaB). An mehreren

Strebepfeilern des Chores der Kirche sind eine Menge ganz

seichter linearer Rillen wahrzunehmen. Der Strebepfeiler

zwischen der dstlichen und sudostlichen Wand des dreiseitigen.

Chorabschlusses hat einen Eckstein mit zwei ganz scharfen

etwas ge.schweiften Rillen, 10 cm lang, 1 cm tief und eben-

so breit; auf der Nordseite ist die Kante eines Pfeilers an 1

Stellen stark abge'wetzt.

Rosheim (Unter-ElsaB). Betritt man vom Staatsbahnhof

aus das Stadtchen, so prasentiert gleich das erste Stadttor
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eine groBe Anzahl Schleifrillen. Der uralte Turn hat einen

Duichgang; an denselben sind zwei neuere Seitentore ange-

baut; diese lelzteren zeigen keine Schleifspuren. Am Turme
hingegen befinden sich an der Frontseite rechts und links

linearen Rillen. Eine solche auf der rechlen Seite isl etwa

30 cm lang und ^2 cm tief und erreicht die Hdhe von 2 Meier

45 cm vorn Boden. Am Torbogen sind fast alle Steine bis auf

3 Meter Hdhe hinauf mil Rillen versehen, 5 etavon sind i|* bis

1 cm tief. Die Stadtseile des Tores weist links mehrere Sleine

mit 10 bedeutenderen Schleifrillen auf, rechts deren drei, neben

vielen kleineren Schliflen ; zwei davon sind etwa 30 cm lang

und l«/t cm breit. — Wandert man weiter, so gelangt man
bald zum zweilen, zum Schulhaustor. Hier wurde eben-

falls geschliflen. Auf der rechten Seite dienten diesem Zwecke

vier Steine bis zur Hdhe von 2 Meter 35 cm, links ein Stein

3i|j Meter hoch. Die Rillen gehen nicht tief. Nach innen zu

sind zwei Steine, etwas niedriger angeschliflen. Die entgegen-

gesetzte Torseite hat links und rechts Schleifsteine mit lekhten

Rillen. — Hat man das zweite Tor durchschritlen, so gewahrt

man zur Rechten bald die uralte Peter- und P a u 1 s k i r c h e,

an welcher an der Sudseite des Querschifles schon von weitem

bedeutende Aushohlungen auffallen. Es sind Ausschleifungen

in Form eines Zigarrenschoners, oder eines Schiffleins, samt-

lich in einer Steinlage befindlich und bis zu einer Hdhe von

i i|t Meter reichend. Die Steine selbst sind 37 cm hoch und

in der ganzen Hohe senkrecht von den Schliflen durchzogen ;

teilweise ist noch die obere oder untere Steinlage etwas in

Mitleidenschatt gezogen. Von Westen nach Osten erblidtt man :

an einem Ecksteine eine leichte Anschleifung, in der ersten

Blendnische eine tiefe und eine seichte Wanne, in der zweiten je

drei dergleichen, in der dritten drei tiefe und mehrere seichte

und in der vierten zwei schwache Rillen. Ein Eckstein rechts

hat ebenfalls zwei kleine Rillen. Die Wannen erreichen in der

Mitte eine Breite von 2 — 3 cm und eine Tiefe bis zu 2 cm.

Ein Eckstein links ist an der Kante 2 cm tief ausgeschliflen.

— Geht man um die westliche Ecke des siidlichen Querschifles

herum gegen das Portal zu, so trifft man weitere Schleifsteine

an, am Querschiffe selbst noch drei Steine mit drei bedeuten-

deren und mehreren flachen Wannen und an der Langseite

drei Steine mit leichten Anschurfungen, letztere jedoch zwei

Steinlagen hoher. Beide Kirchenporlale haben mehrere kleine

lineare Rillen, ebenso das nordliche Querschiff und der Chor.

— Das dritte Stadttor hat links an der Front einen Eck-

stein mit sechs etwas tieferen, jetzt teilweise mit Mortel aus-

gefullten Rillen.
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SchlieBlich finden sich noch Schleifspuren am Heiden-

liause, dem sagenhaften Jagdschlosse Karls des GroBen. Das
Gebaude hat unlen ein YerlieB mit einer Art Fenster, indem
ein Stein mit drei schallochartigen Oeffhungen eingefugt ist.

Die beiden Rippen sind von je einer linearen Schleifrille durch-

zogen, das linke Ende des Steines weist drei bedeutende

Schleifmarken auf und eine kleinere, das rechte Ende ist von

Rillen stark durchfurcht. An beiden Cnden ist je eine Rille

3 cm breit und ebenso tief vorhanden, neueren Datums und
denen an der Peter- und Paulskirche sehr ahnlich. Jetzt konnte

selbst ein Erwachsener von derStraBe aus nicht an dem Steine

s< hleifen ; denn vor dem Gebaude ist eine kleine Mauer er-

richtet, urn eine geradlinige Verbindung mit den beiden Nach-

barhausern herzustellen, und der Zwischenraum ist mit Erde

ausgefullt. A Is geschliflen vvurde. wird wohl diese Mauer noch

nicht vorhanden gewesen sein. Fur die meisten dieser Schlifle

darf wohl ein sehr hohes Alter angenommen werden ; denn
dieser nicht groBe Stein muB zu einer Zeit zum Schleifen auf-

gesucht worden sein, wo noch sehr wenig Steine an Gebauden

vorhanden waren.

Bei meinen Nachforschungen nach der Herkunft derSchleif-

wannen an der Kirche, die sich durch die besondere Glatte

ihrer Wande auszeichnen, fand die Richtigkeit meiner Ansicht,

daB es sich nicht um einen religiosen Kultusgebrauch, sontiern

urn ganz profane Schleifereien handelt, eine auflallende Be-

statigung; es sagte mir der unweit der Kirche wohnende Maler

Josef Grau, daB fruher bis in die 18(M)er Jahre eine groBe Webe-

rei in Rosheim vorhanden war und daB nach allgemeinen Aus-

sagen die Arbeiter ihre. Weberschifflein an der Kirche geschlif-

len batten. Auf meine Verwunderung, daB man noch in so

neuer Zeit diesem Treiben nicht Einhalt geboten babe, bemerkte

er, daB damals niemand auf solche Gebaude besonders Obacht

gegeben habe.

Rufach (Ober-ElsaB). Wie in dem nahen Pfaflenheim,

so ist auch hier die Schleiferei sehr stark betrieben worden

und zwar au der dem hi. Arbogast geweihten Pfarrkirche. Der

ChorabschluB ist dreiseitig. An der ^egen Nordosten gerichteten

Ghorwand befindet sich nur eine kleine Rille, an der ostlichen

Chorwand weist die zweite Mauerabschragung , welche in der

Hohe von 1,35 m beginnt und 9 cm breit ist, zwei Steine

mit drei Napfchen auf, wovon eines 8 cm lang, 6 cm breit und

4 cm tief ist ; ein anderer Stein hat ein Napfchen und vier

lineare Rillen, die ganze Kanle des 1,41 m langen Steines ist

bis auf eine Breite von 9 cm abgewetzt und an der unteren

Flachseite sind vier Querrillen von 29 bis 73 cm Lange, 1(2 cm
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Breite und 8 mm Tiefe ; ein anderer Stein ist an der Kante

angeschlififen. Die sudostliche Chorwand ist unversehrt , da-

gegen hat der Slrebepfeiler zur Rechten oberhalb der zweiten

Abschragung eine 15 cm lange, 4 cm breite und 1 cm tiefe

Wanne und der Strebepfeiler zur Linken auf der rechten

Seitenflache drei Steine mit je einer Wanne, wovon die mitt-

lere 19 cm lang, 7 cm breit und 2 '/§ cm lief ist ; auf der Ab-

schragung befinden sich zwei Napfchen ; die Frontseite weist

zwei Anschleifungen und zwei Napfchen auf und die linke

Seitenflache vier Steine mit zusammen zwolf, meist tiefen

Wannen, bis zu einer Lange von 25 cm, einer Breite von 7 cm
und einer Tiefe von b^% cm; eine Wanne endigt mit einem

8 cm breiten Napfchen. Die weiter nach links folgende, nach

Suden gerichtete Chorwand zeigt sechs Wannen und drei Napf-

chen an drei Steinen, worunter nur eine bedeutende Ausschlei-

fung von 30 cm Lange. Der Strebepfeiler zur Linken ist auf

alien drei Seiten zum Schleifen benutzt worden , auf beiden

Seitenflachen sind mehrere bedeutende Aushohlungen vorhanden,

die meisten auf der linken ; hier findet sich eine Wanne von

der respektablen Lange von 79 cm vor, die sich in die Stein -

lagen ober- und unterhalb fortsetzt, 9 cm tief geht und am
untei;en Ende die Breite von 9 cm erreicht. Eigenartig ist ein

wagerecht eingetriebenes Loch von stark Wallnuflgrofle, 7 cm
tief. Die links folgende Chorwand weist die interessantest^n

Ausschleifungen auf. Samtliche sieben Steine oberhalb dev

zweiten Abschragung haben zum Schleifen gedient, die meislen

haben mehrere bedeutende Wannen, darunter, sonst nirgends

vorkommende, zwei- und dreiteilige, von der Art, daB bei letz-

teren die miltlere Aushohlung am tiefsten geht und zur Seite,

innerhalb der Hauptwanne, Nebenwannen ausgeschliflen sind.

Samtliche mehrteiligen Wannen haben kleine Auslaufer an der

Abschragung, manche auch oberhalb. Die groBte Aushohlung

miBt 39 cm in der Lange, 14 cm in der Breite und 13 >/2 cm
in der Tiefe. Die beiden Wannen des auBersten Steines rechts

sind durch eine lineare Ausschleifung auf der Abschragung

miteinander verbunden. Eine Anzahl Wannen befinden sich

noch am Strebepfeiler zur Linken auf der rechten Seitenflaclie

und an der Frontseite ; darunter sind mehrere groBere ; an der

Abschragung der rechten Seile vvurden acht Napfchen ausge-

hohlt. Die ubrigen Teile der Kirche sind zu Schleifzwecken

nur ganz wenig benulzt worden. Einige geringfugige Rillen

finden sich an zwei Strebepfeilern beim Turme rechts und an

einem anderen links vom Portale.

StraBburg1

. Nach so vielen Beispielen von Schleifereien

in der Umgegend sollte man in dieser vorzuglichen Stadt eine
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recht groBe Anzahl von Schleifsteinen an den alten kirchlichen

Bauwerken vermuten, wie ja auch die groBen Stadte des mitt-

leren Deutschland bedeutende Spuren emsiger Schleiftatigkeit

aufweisen. Man erfahrt da aber eine gewaltige Enttauschung.

Die Bewohner StraBburgs haben einen weseotlich hoheren Sinn

fur die unversehrte Erhaltung ihr£r Prachtbauten bewiesen.

Ganz verschont blieben aber auch diese Gebaude nicht. J)ie

meisten Anschleifungen zeigt

Das Munster. Aber bis zur AushShlung von Wannen,
die einen Bau so verunstalten , hat man sich hier nicht ver-

stiegen. In Betracht kommen nur die Sud- und Westseite des

Baues ; die freiliegende Nordseite hat zu Schleifzwecken nicht

gedient. Die meisten Rillen finden sich in der Nahe des Uhren-

portales auf der Sudseite. Unterhalb der Statuen der Ecclesia

und der Synagoge, sowie des Konigs Salomon weisen mehrere

Sleine eine Anzahl linearer Rillen auf, samtlich nicht tief-

gehend. Auch in del nachsten Umgebung gegen die Turen

zu und an den Ttireinfassuagen kommen vereinzelte Rillen vor.

Die Lage derselben ist hier etwas niedriger als gewdhnlich, so

daB die Schleifereien auch von Kindern ausgefuhrt sein konnten.

Hoher liegen mehrere Rillen , die sich links davon an einem

jetzt zugemauerlen Portale und zu dessen beiden Seiten an der

Mauerflache beGnden ; diese gehen teilweise so hoch, daB selbst

ein Erwachsener nur mit einem etwas langen Instrumente

schleifen konnte. Die Mauerflachen gegen Westen zu sind unver-

sehrt, erst beim Turme sind einige wenige Steine leicht ange-

welzt. Schleifereien groBeren Slils wurden beim rechten Seiten-

portale auf der Frontseite des Gebaudes ausgefuhrt. Auf bei-

den Seiten der Vorbauten sind eine Menge Steine ausgewechselt

und das werden gerade solche gewesen sein, welche die meisten

Schleit'spuren aufwiesen. Rechts sind nur noch einige kleine

Rillen bemerkbar und ein Stein, dessen Kante A*2 cm breit ab-

gewetzt ist. Auf der linken Seite sind neun ahnliche Ab-

schleifungen vorhanden, die mit Ausnahme von zweien einem

Erwaclisenen vorn Biulen aus bequem zur Hand liegen ; am
Pfeiler in der Mitle befindet sich ein Stein mit einer groBeren

Anzahl linearer Rillen in schrager Richtung, bis zu '(* cm tief,

und in der Umgebung noch einige kleine Schleifmarken. Die

Tmeinfassung hat rechts einige unbedeutende und links eine

gioliere Anzahl langer Rillen, wovon die groBte 75 cm miBt

und V2 cm tief geht. Beim mittleren Portale zeigen die auBer-

steu Kckpfeiler der Vorbauten rechts und links einige kleine

Rillen. Eine Anzahl Steine sind erneuert.

Alte Jung-St. Peter- Kirc he. Da wir hier eine

ehemalige Benediklinei-Ahteikirche vor uns haben, durfen wir
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trotz des hohen Alters keine groBen Schleifereien vermuten ; es

war uberhaupt weniger Gelegenheit dazu vorhanden, da nur

an den Portalen und Mauerecken der Sandstein frei zutage

liegt. Am meisten hafte sich das Hauptportal auf der Sudseite

mit der Vorhalle dazu geeignet ; es ist hier jedoch keine Spur

von Anschleifung zu entdecken. Wesllich davon fuhrt ein

zweites Portal in's LangschifT. An der Mauerflache rechts hat

ein Stein eine 38 cm lange, nicht tiefe Rille, und zwei kleine

Rillen befinden sich an der rechten Turwandung. Der Chor

der Kirche hat auf der Sudseite gleichfalls ein Porlal. An der

Tureinfassung rechts befindet sich eine Schleifrille von 74 cm
Lange, 1,77 m vom Boden beginnend. Die linke Seite hatte

fruher [zwei solcher Rillen , wovon nur noch die unteren Aus-

laufer vorhanden sind , da « ein neuer Stein eingefugt wor-

den ist. ^

St. Thomaskirche. Die zwei unteren Stockwerke des

Hauptlurmes wurden 1300 angefangen. An diesem Bauwerke

sollle man also viele alte Schleifrillen vermuten. Es finden

sich aber nur wenige, links des Portals neun, die uber die

ganze Wandflache zerstreut und unbedeutend sindj; rechts des

Portales zeigt nur der auBerste Eckstein einige leichte An-
schlcifungen. Fast s&mtliche Rillen befinden sich in der gleichen

Steinreihe.

Oktroihauschen vor dem Metzgjertore. Dieses

Hauschen verdient unsere ganz besondere Beachtung; denn es

bezeugt uns unwiderleglich, daB auch noch in neuerer Zeit

geschliflen worden ist ; das Hauschen stammt ja erst aus dem
zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts. Wie die meisten kleinen

Kommunalbauten im ElsaB aus der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts, so hat auch dieses Oktroihauschen eine kleine einge-

baute Halle, welche von zwei Rundsaulen flankiert wird. Diese

Saulen dienten als Schleifsteine. An der Saule links befinden

sich sechs starke und inehrere schwache lineare Uillen ; die

ersteren gehen bis zu 8 mm tief, bei einer Breite bis zu 1 cm,

eine Rille erreicht die respektable Lange von 88 cm und ist

unlen nach rechts ausgeschweitt. An der Saule rechts sind

13 scharfe Rillen und mehrere kleine Anschfirfungen vorhanden;

hier erreicht eine Rille die Lange von 1,67 m und die Hohe

von 2,55 m vom Boden , unten ist dieselbe slark rechts nach

auswarts gebogen ; eine andere ist gar noch 20 cm langer,

geht 1.8 cm tief und ist 1
f
|j cm breit , auch diese hat unten

eine Ausbiegung, jedoch nach links. Auch eine Rille in

schrager Richtung, 10 cm lang, ist vorhanden, welche in eine

senkrechte einmundet. Die groBte Tiefe der Rillen ist 2 cm.
Die steinernen Tiireinfassungen und Hausecken zeigen auBer
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einigen geringfugigen Anwetzungen keine Anschleifungen ; nur

die Ecke rechls von der Halle halte eine starke Rille, 1 cm
breil, die jetzt mit Mortel verscbmiert ist. Dieselbe befindet

sicb uber dem jetzl angebracbten Schreibpiiltchen, lauft schrag

von links nach rechls in einer Lange von 61 cm und zieht

sich vielleicht noch 10 cm unter das Pult hinunter. AuBer

dieser ist nocb eine kleine Rille vorhanden. An den Steinen

auf der linken Seile der Halle ist nicht geschliffen worden.

Stadtturm beim Bad Mat hiss. Der Turm ist aus

Backsteinen erbaut, hat jedoch an der StraBenseile ein kleines

Portal aus Sandsteinen, an welchem sich ziemlich bedeutende

Schlifle vorfinden. Diesel ben liegen sehr niedritf, zwei davon

fast zu ebener Erde, *o daB man annehmen muB, der Schlei-

fende habe auf den nach innen zu hinabfuhrenden Stufen ge-

sessen. Rechts hat der unterste Stein eine wagerechte und eine

schrage, der zweite in der ganzen Hohe von 31 cm etwa ein

Dutzend senkrechter linearer Rillen, bis zu 2 cm tief. Einige

kleine Rillen weist noch der vierte Stein auf und links der

zweite von unten.

Zabern. Unter-ElsaB. Katholische Stadtpfarr-
kirche, fruher Kol I egi a Ik i r ch e. Der Turm der

Kirche stammt aus dem 12.—13. Jahrhundert, das Langschiff

ist ein Neubau des 15. Jahrhunderts, das Material harter roter

Sandstein, zum Schleifen wenig geeignet. Am Turm, links

vom Porlale, befindet sich eine einzige kurze und seichte Rille,

2,35 m vom Boden. Die Mauer tritt zweirnal zuruck, jeweils

so breit, daB eine Person darauf stehen kann; von der obersten

Stufe aus liegt die Rille noch 1,10 m hoch. Die zugangliche Nord-

seile der Kirche ist, wie gewohnlich, nicht angeschliffen, wohl

aber die Sudseite, an welcher eine breite Passage vorbeifuhrt.

An der vorderen Ecke des Langschiffes befindet sich eine 31 cm
lange leichte Anschleifung, einige dergleichen am dritten und

vierten Strebepfeiler und an der hinteren Ecke des Langschiffes.

Die Re k ol le k te n -, sp5ter F r a nzis k a ne r-

k ire he aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts und die sehr

alte Abteikirche St. Johann bei Zabern zeigen keine

Spur von Schleifereien. Zu vergleichen sind hier die bereits

angefuhrlen Schleifsteine von Monsweiler bei Zabern.

Es soil nun versucht werden, auf Grund des angefiihrten

Materials eine zufriedenstellende Antwort auf die Fragen zu

finden : Wer hat geschliffen und zu welcher Zeil ; was wurde

geschliffen ; lag eine besondere Veranlassung vor, an den Kir-

chen zu schleifen ?
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Wer hat geschliffen? Die Ansicht, daBes sich nur um
das Spiel von Kindern handle, kann wohl als endgGltig abgetan

angesehen werden. Es hat bereits der Wochenplauderer K.

der cDeutschen Reichszeitung* in Bonn in seinem Artikel fiber

den Schleifstein an der Munsterkirche in Bonn 1 darauf hin-

gewiesen, daB die Schleifmarken vielfach so hoch liegen, duB

sie von Kindern nicht gut verursacht sein konnen. Derartig

hoch gelegene Schleifsteine habe auch ich inehrfach angefuhrt.

Am StraBburger Minister, an der Kirche in Pfafifenheim, am
Stadttor in Rosheim und am Oktroihauschen vor dem Metzger-

tore in StraBburg erreichen ja die Rillen eine Hohe, dafi selbst

ein Erwachsener nur einen langen Gegenstand angewetzt haben

kann. Ernst Friedel erinnert an die Schleifmarken und Napf-

chen im Innern des Kreuzganges am Halberstadler Dom und
fragt, ob man im Ernst glauben rnoge, dafi man Kindern solche

Spielereien im Innern des Kirchenraumes erlaubt haben konnte*.

Ich mache noch speziell auf den Umstand aufmerksam, daB die

von mir beschriebenen Schleifsteine sich durchweg an den

belebtesten Stellen der belreffenden Gebaude vorfinden, von wo
die Kinder wegen ihrer verunzierenden Tatigkeit doch gar bald

verlrieben worden waren. Es muB sich da freilich auch gleich

die Gegenfrage erheben, ob denn die verunstaltende Schleiferei

den Erwachsenen gestattet gewesen sein konnle. Wenn es

sich um einen nntzlichen Zweck handelle, warurn denn nicht?

Da konnte man eher ein Auge zudiucken, als bei einem un-

nutzen Kinderspiel, und es waren um so weniger Beanstander

vorhanden, je allgemeiner das Schleifen betrieben wurde. Es

gibt aber einen Umstand, der uber alle Bedenken hinwegheben

konnte. Die Ortstradition von Halberstadt sagt uns, daB die

Schleifmarken von schwedischen Soldaten herruhren, welche

ihre Waffen daran geschliffen haben. Fremde Kriegsvolker

konnte man naturlich nicht am-Schleifen hindern und dieselben

durften es wagen, ihre Tatigkeit an den beleblesten Punkten

auszuiiben. Es ist nun freilich eine miBliche Sache um Orts-

traditionen, namentlich wenn sie, wie hier, von Fuhrern vor-

getragen werden 3. Es ist ja bekannt, daB von solchen Leuten

oft die albernsten Marchen einem glaubigen Publikum auf-

getischt werden. Der Wochenplauderer der «Reichszeituim»

wendet sich auch dagegen und iuhrt gegen die Glaubwurdig-

keit an, daB sich die Schleifmarken nur an den romanischen

Bauteilen des Domes vorfinden, und daB es doch kaum anzu-

' Deutsche Reichszeitung Nr. 128, v. 16. Marz 1902, 1. Blatt.
2 Prolokolle, 1. c. S. 6<\
3 Deutsche Reichszeitung. Bonn Nr. 805. 21. Juni 1903. 2. Blatt.
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nehmen sei, daB die Schweden die neueren Teile verschont

haben wurden. Dieses Argument muB man gelten lassen,

wenn nicht etwa diese neueren Teile erst nach dem Schweden-
kriege an die Stelle von alten getreten, oder die angeschliflenen

Steine [spater entfernt worden sind, wie es z. 6. am rechten

Seitenportale (des StraBburger Munsters der Fall ist, wo sich

deutlich erkennbar neu eingefugte Steine neben angeschliffenen

belinden. Es ist nun aber auffallend, |daB die gleiche Ueber-

lieferung bezuglich der Schweden in Pfaflenheim besteht, wie

bereits oben erwShnt. An eine gegenseitige Beeinflussung ist

bei der groBen Entfernung beider Orte und idem ganzlichen

Manuel von (zuganglicher Literatur fiber diesen Gegenstand nicht

zu denken. Die Eigentumlichkeit, daB sich Schleifmarken nur

an den altesten Teilen des GebSudes hefinden, hat allerdings

audi die Kirche in Pfaflenheim. Der Artikelschreiber der

«Keichszeitung» hilft sich damit, daB er die SchleiflSligkeit der

Krienrsvolker zeitlich weiter hinaufruckt und an die Kreuzfahrer

denkt, welche gewisse Anschauungen an dieses Schleifen ge-

knfipft hatten. Das mag man gelten lassen ; nur bezuglich

des Beweggrundes kann ich nicht beistimmen, woruber ich

weiter unten handeln werde. Das triflft aber nicht fur alle

Schleifmarken zu und die Ansicht, daB dieselben samllich der

Zeit des romanischen Baustiles, also vor 1250, zuzuweisen seien,

ist unhaltbar. Denn es haben auch gotische Bauten, wie z. B.

das Munster in StraBbarg und die Arl>ogastkirche in Rufach,

ihre Schleifsleine und an der romanischen Kirche in Rosheim
ist, wie schon oben angefuhnt, noch in der zweiten Halfte des

1U. Jahrhunderts geschliflen worden, ebenso am OktroihSuschen

vor dem Mehegertore zu StraBburg, welches uberhaupt erst aus

dem zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts stammt. Die Rillen

an letzterem konnen nur von den Beamten herriihren, da solche

Gebuude nicht als Aufenthaltsort fur muBiges Volk dienen,

iiherhaupt jeder Beschadigung des Hauschens durch fremde

Hand wegen der sletigen Anwesenheit eines Beamten sofort

eneigisch entgegen^etreten worden ware. Wenn wir nun selbst

fur eine Kirche Beweise fur ganz profane Schleifereien von

Einwohnern haben, so brauchen wir auch fur die ubrigen

Schleifmarken nicht gerade immer an Kriegsvolker zu denken,

un<! je hdher man das Alter der Schleifsleine hinaufrucken will,

urn so weniger. Denn in der alten Zeit gab es noch nicht so

scharfe Stra fbestimmungen gegen die Beschadigung oflentlicher

Gebaude. und noch keine Vereine zur Erhaltung geschichtlicher

Denkmaler. Hier ist noch besonders die Tatsache hervorzuheben,

daB Klosterkirchen fast nirgends angeschliflen sind, was wohl

darauf zuruckzufiihren ist, daB dieselben als quasi Privateigentum
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von den Monchen gegen Verunzierungen in Schutz genommen
worden sind. Immerhin bleibt es wahrscheinlich, daB die

schleiflustigen Krieger die Kirchen als gunstige und ausreichende

Schleifgelegenheiten in Anspruch genommen baben. Audi die

angeschliffenen Tore lassen leicht an Kriegsvolker, die bier

durchzogen, denken. MSchlige Schleifwannen zeigt die Georgs-

kirche in Hagenau, welches Stadtchen mit seiner Kaiserpfalz

seit den altesten Zeiten oftere Trup^endurchztige gesehen haben
wird. Und die vielen Schleifsleine an der St. Arbogastkirche

in Rufach mit ihren langen und tiefen Aushohlungen, dieschon

beinahe Kunstform annehmen, und mit den vielen Napfchen

sprechen fur geubte Schleifer, wie es Krieger sein konnten.

Rufach war ja Sitz eines Deutschordens-Komturs. An besse-

rem MilitSr hat es hier demnach nie gefehlt. Vielleicht sind

audi die massenhaften Anschleifungen in dem nahen Pfaffen-

heim von Deutschordenstruppen verursacht worden. Es braucht

bei dieser Annahme nicht einmal die Schwedentradition aus-

geschaltet zu werden ; die Schweden konnen ja nachtraglich

aucb noch weiter geschliffen haben.

Kinder haben freilich auch geschliffen. Von Graufthal

wissen wir das ganz bestimmt, doch m6chte ich es nur in ge-

ringem Umfange annehmen. Kindliche Schleifereien an Gebauden

durlten so ziemlich auszuschlieBen sein, meist spricht schon

die hohe Lage der Schleifmarken dagegen.

Was ist geschliffen worden? E. Friedel meint

bei der Besprecbung der Schleifmarken des Hildesheimer Domes,

daB die langlich runden Schleifrillen auf das Wetzen und Schlei-

fen mit der Schneide von Aexten und Beilen schlieBen lassen 1
.

Dieser Ansicht durfte zu widersprechen sein. Man bedenke

doch : fast samtliche Schleifmarken sind dadurch entstanden,

daB mit einem Gegenslande von oben nach unten an der Mau-

erllache geslrichen worden ist. Es konnte nur einem Narren

einfallen, eine Axt auf diese Weise schleifen zu wollen ; denn

dieselbe wird ja dadurch slumpf gemacht. Am deutlichslen

spricht dagegen der Umstand, daB beispielsweise an der St.

Arbogastkirche in Rufach sehr schone abgeschragte Mauerfla-

chen vorhanden sind, die zum Schleifen von solchen VVaffen

formlich einladen muBten, die aber fast ganzlich von Anschlei-

fungen verschont geblieben sind. Es fmden sich wohl da und

dort sojche Schleifstellen, aber stets nur «>anz vereinzelt ; einzig

am StraBburger Dome treten sie mehr in die Erscheinung. Zu-

zugeben ist allerdinj;s, daB man jelzt an den Wanden der oft

mehrere Zentimeter tiefen Schleifwannen bei einiger Vorsicht

i Protokolle, 1. c. S. 5*2.
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auch eine Axt schleifen konnte. Aber die Rillen mufiten doch

erst soweit ausgehohlt werden. Zudem bedurfen auch die

massenhaft vorhandenen seichlen linearen Rillen einer Erkla-

rung, fur deren Entstehung ein schneidendes Werkzeug absolut

nicht in Betracht kommen kann. Bei der Annahme, dafi Kriegs-

vdlker geschliflen haben, ist die Erklarung nicht schwierig.

Einer $jrofien Anzahl Schleifmarken ist ja unbedenklich ein sehr

holies Alter bis (iber die goti£che Bauweise hinauf zuzusprechen.

Damals und bis zur ErGndung des Schiefipulvers waren die

Waflen der Soldaten Pfeile und Lanzen. Diese beiden Gegen-

stande konnten durch senkrechtes Herabfahren an der Mauer
geschliflen werden, und es mufiten dadurch lineare Rillen ent-

stehen, die beim Schleifen der Lanzen an Grdfie gewinnen mufi-

ten, weil diese schon mehr in die Breite gehen. Eine Breitseite

war noch mehr vorhanden bei den spacer eingefiihrten Helle-

barden. Die oft konstatierte hohe Lage der Schleifmarken ist

dann auch leicht verslandlicb, weil dieselbe durch den langen

Schaft der Lanzen und Hellebarden bedingt ist. An das Schleifen

von Sabeln ist meines Erachtens weniger zu denken. Weun
•man es annehmen will, dann kann es sich nur urn die Spitze

dieser Waffe hanrdeln, die schon bei geringer Tiefe der Rillen

geschliflen werden kcnnte, wenn die Schneide nach aufien

gekehrt war. Das Schleifen durch Einwohner mag ich nur in

geringerem Umfange gelten lassen, denn es hatten diese Leule

doch unslreitig hequemere uud bessere Schleifgelegenheilen.

Ganz auszuschalten ist es freilich nicht. Von Rosheim wissen

wir ja, dafi die Weber ihre Schifflein geschliffen haben,

auch am Oktroihauschen in Strafiburg haben keine Soldalen

gewetzt, ebenso nicht in der Schmiede auf der Hohkonigsburg,

wo wohl durch das Anwetzen von Meifieln die Aushohlungen

gescbaflfen wurden, Diese letzlere Schleifart wiirde uns iibrigens

auch eine ganz schone Erklarung bieten. Kann man denn aber

annehmen, dafi ein Baumeister bei der Forlfiihrung des Baues

die Verunstallung des Bestehenden seinen Werkleuten gestallet

haben soil ? Doch wohl kaum ! Die Steinhauer, besonders solche

fur Kirchenbauien, hatten unzweifelhaft bessere Schleifwerk-

zeuge, als es gewOhnliche Sandsteine sind, und selbst wenn sie

an solchen hatlen schleifen miissen, wiirden sie doch nicht ge-

rade ani Bauwerke gewetzt haben, da sie massenhaft lose Sleine

zur Verfugung hatten. Eine besondere Betrachtung verdient der

Schleiflelsen bei Egelshardt. Hier kann man nicht an Soldaten

denken, es mussen wohl bauerliche Werkzeuge geschliflen

worden sein, wofur auch die grofie Tiefe der Rillen sprichl.

Es mag auch sein, dafi Steinhauer beim Baue der umliegenden

Hauler ihre Werkzeuge gewetzt haben. Ein Spiel von Kindern,
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welches fur den Felsen in Grauflhal bezeugt ist, kann fur E.

nicht angenommen werden, weil die Schleifmarken in Mannes-

hohe liegen.

Auf welche Weise die Napfchen entstanden sind, das wird

schwerlicb zu ermilteln sein. Einen Zweck konnen sie als

Vertiefungen nicht gehabt haben, wenigstens nicht diejenigen

an der Arbogastkirche in Rufach, da sich solcbe auf abge-

schragter Flache vorfinden. Die von Friedel beschriebenen und

abgebildelen Napfchen des Halbersladter Weihwassersteines *

sind damit nicht in Vergleich zu bringen ; diese haben oflenbar

einem liturgischen Zwecke gedient, sie sind auch horizontal auf

der Flache und kunstformig angebracht, w3hrend die Napfchen

in Rufach ganz willkurlich zerstreut liegen. F. verwirft die

Meinung, daB die Aushohlungen durch Munzen ausgedreht sein

sollen 2
. Ganz mit Recht. Denn da miiBte man in Rufach schon

j»roBe Taler verwendet haben, die dabei ganzlich ruiniert wor-

den waren. Die Napfchen an der St. Andreaskirche in Hildes-

heim zeigen deutlich, dafi sie mit einer Art von Drillbohrer

hergestellt sind». Das gleiche ist der Fall bei denjenigen an

der Kirche in Pfaflenheim, die sich ubrigens senkrecht an der

Wand befinden. In Rufach freilich sind solche Anzeichen nicht

vorhanden. Sehr unvvahrscheinlich ist es, daB die V
r
ertiefungen

eigens ausgemeiBelt worden sind, weil sie als Napfchen einen

Zweck gar nicht gehabt haben konnen. Es bleibt daher nichts

anderes ubrig, als anzunehmen, daB ein kugelformiger Gegen-

stand am Steine umgedreht worden ist, vielleicht, urn ihn vom
Roste zu befreien.

Es eruhrigt noch die Beantwortung der Frage : Lag eine
besondere Veranlassung vor, an den Kirchen zu

schleifen? Friedel halt sehr an dieser Meinung lest, wenig-

stens in bezug aul die Napfchen, die einen Kultuscharakter

haben sollen. ich habe kein solches N§pfchen gefunden ; die in

Norddeutschland kenne ich nicht. Der Beschreibung nach liegen

dieselben aber auch ganz willkurlich zerstreut, und das spricht

gegen einen Kultusgebrauch, ebenso wie der Umstand, daB sie

an den meisten von mir untersuchten Kirchen fehlen. Friedel

bezieht sogar die Schleifrillen ein*, dies ganz sicher zu Unrecht.

Verf5nglich fur ihn war ja der Umstand, daB er nur Schleif-

marken an Kirchengebauden fand. Auch der Artikelschreiber

der cDeutschen Reichszeitung* bat diese Ansicht geteilt. Doch

ware dieser beinahe daran irre geworden. daB die Kaiserpfalz

» Protokolle, 1. c. S. 59.

* Protokolle, 1. c. S. 52.

» Protokolle, 1. c. S. 61.
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zu Goslar und das Heilig-Kreuz-Krankenhaus daselbst ebenfalls

Schleifmarken aufweisen ; er hilft sich fiber diese Schwierigkeit

hinweg mil der Annahme, daB sicb in beiden Gebauden Haus-

kapellen befanden 1
. Wenn ich nun aber, teilweise massenhafle

Schleifrillen und -wannen angefuhrt habe : an den Stadttoren

von Borsch, Rappoltsweiler und Rosheim, am Heidenhause da-

selbst, am OktroihSuschen vor dem Metzgertore in StraBburg,

auf der Hohkonigsburg und der Ruine Nideck, und wenn ferner

fur die Kirche in Rosheim profane Schleifereien bezeugt sind,

dann ist diese Theorie jedenfalls nicht mehr haltbar. Und dazu

gar noch die SchleifFelsen bei Egelshardt und in Graufthal !
—

Den ken wir uns die Schleifenden ais Kriegsvolker, dann ist es

wahrlich nicht zu verwundern, daB dieselben auf die Kirchen

mit ihren glalten Steinen in ersler Linie zueilten. Sind ja so-

gar die zumeist rauhen Steine der Stadttore angeschliflfen wor-

den. Und wenn wir den Rillen teilweise ein sehr hobes Alter

zuschreiben durfen, fiber die Zeit der gotischen Bauweise hin-

auf, dann erregt das Schleifen an Kirchen noch weniger Be-

denken. Denn es waren ja damals die Kirchen die einzigen

Gebaude aus Stein. Noch im 12. Jahrhundert werden andere

(oflenlliche) Gebaude aus Stein als Seltenheiten erwahnt*. Wenn
sich das Mittelalter auch vielfach durch groBe Naivitat aus-

zeichnet, so liegt doch eigentlich kein Grund vor, die Leule fur

so einfallig zu halten, daB sie geglaubt hatten. ihren Waifen

durch das Anwetzen an einem kirchlichen Gebaude eine Weihe

geben zu k6nnen. Da hatte es doch viel naher gelegen, die-

selben von einem Priester weihen zu lassen (man denkt da

unwillkurlich an den cgeweihtena Degen Daun's); die Leute

hatten sich dabei nicht der Gefahr ausgesetzt, durch ungeschick-

tes Anwetzen die Schneide ihrer Waffen zu ruinieren.

Damit durften diese cvielbestrittenen Reste des kalholi-

schen Volksglaubens* eine einigermaBen genugende Aufklarung

gefunden haben. Wer Besseres weiB, der sei gegruBt!

Ich ffige eine kleine Abhandlung fiber gallo-romische
Schleifsteine an. Diese zeigen andere Schleifspuren, fast

s&mtlich in horizontaler Lage. Die Steine wurden entdeckt

bei den unter Leitung ^des Verlagsbuchhandlers A. Fuchs in

Zabern statfgefundenen Ausgrabungen auf dem gallo-romischen

1 Deutsche Reichszeitung, Bonn. Nr. 128. 16. Marz 1902, 1. Blatt.
2 «Nunc videnda edificia seu basilice in externis locis extruc-

tae> : (folgen neben 13 Basiliken und Kapellen zwei bischofliche

Bauser und zwei andere mit der auEdrucklichen Bezeichnung «la-

pidea», also als Seltenheit.) [Zitiert bei Dr. Georg Juritsch, Ge-
schichte des Bischofs Otto I. von Bamberg, des Pommern-Apostels.
Gotha 1889, S. 466.]
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Grabfelde auf der Hohe des Wasserberges hei Stambach-

Zabern im Sommer 1908. Von Stambach aus dem Hiilten-

bauser Wege und dann links dem markierten Pfade folgend,

gelangt man auf das Plateau des Berges. Der Weg zum Grab-

felde fuhrt an einer groBen Menge von Felsblocken vorbei,

welche bei Anlage der Siedelung offenbar als Steinbruch %e-

dient haben. Denn mehrere von den BI6cken sind eigenlum-

lich gespalten mit ziemlich ebenen Spallflachen in einem Ab-
stande von einigen Zenlimetern ; ein groBer Felsblock rechls

vom Wege hat einen auffallend geschweiften SpaltnB. Links

davon, gleichfalls rechls am Wege, sah ich einen Felsblock

mit einer 70 cm langen, 45 cm breiten (lachen und uneben

verlaufenden Ausschleifung mit glanzend schwarzer Verwitte-

rungsrinde. Nicht weit davon liegt ein Felsstuck" mit zwei

Aushohlungen nebeneinander, wovon die grdBere 34 cm lang,

17 cm breit und 4 cm tief ist. Der nachste Felsblock auf der

rechlen Seite bat einen SpaltriB von 10—12 cm Breite mit

zwei Schleifhohlungen zu beiden Seiten des Risses, die ur-

sprunglich offenbar zusammenhingen; die linke Halfte ist 23 cm
lang, 35 cm breit und 10 >/* cm tief, nacb innen zu sich ver-

jungend auf 10 cm L§nge und Breite, die rechte Halfte hat

25 cm Lange, 30 cm Breite und 5 cm Tiefe.

Auf der linken Seite des Weges befindet sich ein Felsblock

mit einer eigenartigen Anschleifung in der Mitte in der Form
einer breiten SchaufeL An der Stelle des Schaufelslieles lauft

die Vertiefung, an der Grundflache scharf abbiegend, in eine

abgestumpfte Nase aus, welche 21 cm lang, bei der Ausbiegung

14 cm breit und 4 cm tief ist.

Etwas weiter, rechts vom Wege, liegt eine machtige Stein-

platte mit einem ausgeschliffenen runden Loche von 45 cm
Durchmesser, 12 cm tief, urn welches auf der einen Halfte

eine 5 cm breite, nicht tiefe Rinne mit einem AusguB lauft.

Neben der Felsplatte fand ich einen runden flachen Stein von

unebener Form, etwa wie das abgeschlagene Stuck einer Saule,

oben von 19 cm, unten von 23 cm Durchmesser, 11 cm dick.

Eine Strecke weiter, b^im Wegweiser azum Grabfelda die

Steinmauer entlang, sind links die Grundmauern einiger Hut ten

aufgedeckt worden. Nahe dabei liegt ein langlich viereckiger

geformter Quaderstein mit zwei hufartigen Aushohlungen, die

wahrscheinlich den Zweck hatten, als Stutzen fur Holzbalken

zu dienen. Daruber befindet sich eine seichte wagerechte

Schleifrinne.

Unterhalb dieser aufgedeckten Hutten, an einem Parallel-

wege, wurden drei Graber blosgelegt. Daneben beflndet sich

eine kleine Schutzhutte aus Baumzweigen, in deren unmittel-
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barer NShe zwei Felsstucke mii Schleifrinnen liegen. Der eine

Fels in nordwesllicher Richtung hat eine *nachtij>e Schleifrinne

von 89 cm Lange, 8-10 cm Breite und his zu 2 '/* cm Tiefe,

mit wulsligen Randflachen ; die innere Breite der Rinne ist

7 cm. Oberhalb lauft eine Verliefung parallel, welche in die

Hauplrinne einmimdet. Am rechten Ende der letzteren mundet

noch eine sehr unebene kleine Rinne von oben eiD, und unten

zweigt eine holperige Ausmundungsrinne ab. Rechts von der

grofien Rinne sind zwei unebene Vertiefungen vorhanden.

Der andere, behauene Stein in westlicher Richtung weist

drei uneben verliufende Schleifspuren in der ganzen Breite des

Sleines von 43 cm auf, neben einer kleineren. Die Breite der

ersten Rinne von links betragt 7

—

i) cm, die Tiefe 1 cm.

Diese gallo-romischen Schleifmarken befinden sich fast

samtlich an Felsblocken, und es kann gar keinem Zweifel unter-

liegen, dafl dieselben durch das Anwetzen von Arbeitswerk-

zeugen entstanden sind. Die Rinnen sind von ganz anderer

Art, wie die aus spa Ierer Zeit stammenden ; sie kdnnen daher

fur die Beurteilung der letzteren auch nicht in Vergleich ge-

zogen werden. Aber als die allesten bis jetzt bekannten

Schleifmarken sind sie interessant.
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Die Edlen von Reinach

in der alten Bischofsstadt Rufach.

• Von

Theobald Walter.

L/ie Heimat der Edlen von Reinach liegt in der heutigen

Gemeinde Burg, einem Teile der alleren Gemarkung Rinach, im
obern Aargau. Dort ersland die Stammburg im XII. Jahr-

hundert auf altem Eigengut. Die Erbauer selbst waren Dienst-

mannen der Lenzburger und Kyburger und trelen 1210 in die

Geschichte 1
.

Nach der fur das Haus Oesterreich so verhangnisvollen

Schlacht von Sempach 1386 begann bekanntlich eine groBe Ab-

wanderung seiner getreuen Geschlechter aus den bedrohten

Schweizergebieten nach den ruhigeren Vorlande im Breisgau

und im ElsaB. Damals verliefl auch Henmann von Rinach

notgedrungen sein von den Eidgenossen gebrochenes Heim,

lebte einige Zeit als Richter in Laufenburg und starb urn 1429

im Schwarzwald.

Sein Sohn Ulrich fand nach mancherlei Irrfahrten bei einem

Verwandlen in Heidweiler, unweit Altkirch, eine neue Heimat.

Von hier aus eroberte das mannhafte Geschlecht im Laufe we-

niger Jahrhunderte in friedlichem Werben eine Reihe schoner

Rittersitze des damals dsterreichischen Sundgaues ; ich erinnere

bloB an Steinbrunn, Michelbach, Munstrol, Fronningen, Lumsch-

weiler, Hirzbach u. a. Weniger bekannt durfte es indes sein,

daB auch die bischdflichen Lande der obern Mundat in dieser

1 Vgl. W Merz, Die mittelalterlichen Wehrbauten des Kantons
Aargau.
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fernen Zeit schon ihre ocReinach* aufzuweisen batten, und dafi

die alte BarfGBerkirche in Rufach heute die altesten Grabmfller

der Familie birgt. lhnen mogen deshalb die nachfolgenden

Zeilen gewidmet sein.

Die Reinach erscheinen in den Lehensbriefen der Mundat

schon urn die Mitte des J5. Jahrhunderts. Am 18. Dezember

1458 bat namlich Hans Erhard v. R., ein Sohn des obenge-

nannten Ulrich, den damaligen Besitzer der Obermundat, Kon-

rad von Busnang, ihm die Mundatlehen zu verleiben, die durch

das Aussterben der mil ihm versippten Burnkirch frei geworden

waren 1
; und Konrad v. B. verlieh ihm auch wirklich alle die

Lehen, welche einst die Gebruder Konrad und Burghard, Kon-

rads von Burnkirch Sonne, inne gehabt hatten*. Worin diese

Lehen bestauden, ist in der Urkunde nicht angegeben. Festen

FuB aber faBte das Geschlecht in der Mundat eigentlich erst

1478.

Das Kloster Schonenwerd bei Aarau besaB in Rufach einen

alten mit Gulten und Gutern reich ausgestatteten Zinshof, das

sog. Biirgelin, den es 1235 von dem Ritter Hugo von Krummen-
gassen aus dem Geschlechte der Ratsamhausen erkauft hatte 8

.

Die Bewirtschaftung desselben war ob der groBen Entfernung

dem Kloster von jeher beschwerlich gewesen ; insbesondere aber

konnten im 15. Jahrhundert der vielen Ritterfehden und Raub-

zuge am Oberrhein wegen die schonen Weingeialle, die die

Haupteinnahme bildeten, nicht mehr ubergefuhrt werden. Hans

Erhard Jv. R., der wahrscheinlich noch durch seine Ahnen
aus dem Thurgau mit dem uralten Stifle in Verbindung stand,

erhielt Kunde von dieser Notlage ; er setzte sich mit den Stifts-

herren in Verbindung, kaufle ihnen im Laufe des Jahies 1478

das gesamte Rufacher Gut ab und stempelte es zum Mittelpunkte

seiner Besitzungen in der bischoflichen Mundat*. So wurden

die Edlen von Reinach Burger in Rufach in eigener, stolzer

Hofstatt. Von Hans Erhards Sohnen Ludwig, Hans Rudolf,

Bernhardin, Jost und Jakob kommt fur uns nur der erste in

Betracht.

Ludwig v. R. vermahlte sich um 1450 mit Maria von

Munstrol, der Tochter Friedrichs v. M. Da Friedrich v. M.

nur drei Tochter, Maria, Elisabeth und Loisa hatte, so bewil-

ligte ihm der Erzherzog von Oesterreich 1487 aus besonderer

Gnade die gememschaftliche Belehnung seiner TochtermSnner

1 Das Stamrahaus der < Burnkirch > lag bei Illfurt in der Nahe
von Heidweiler.

* Bezirksarch. Straflburg, G 788. 3.
3 Walter, Urkunden u. Regesten der St. Rufach. S. 18.

* Walter, Urkunden u. Reg. der St. Rufaoh. S. 82.
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Ludwig von Reinach, Christoph von Hattstatt und Stephan

von St. Wolf mil der Herrschaft Munstrol, die Ludwigs Erben

im Laufe weniger Jahrzehnte allein erwarben. Dadurch wurde
Ludwig v. R. der Stammvater der Linie Reinach- Mtinslrol.

Er war es auch, der nach seines Vaters Tode die Zinshdfe und

Ackergulten in Rufach als Eigengut erwarb 1
. Ludwig war

auBerdem 1485 Lehensmann der Rappoltsteiner in Pfaffenweiler

im Rreisgau und seit 1494 hochgeschalzter Rat der dsterreichischen

Vorderlande in Ensisheim.

In seinen alten Tagen treffen wir ihn indes wieder am
heimischen Herde in Rufachs Mauern, wo ihm der Rischof 4504

das Arnt eines bisch6flichen Obervogtes der gesamten Mundat-

lande ubertrug. Als solcher nahm er seinen Sitz in den Raumen
der stolzen Isenburg, nnd der Bischof lohnte 1506 seine treuen

Dienste dadurch, da£ er ihm das durch den Tod Friedrich

Kapplers erledigte Burjilehen verlieh.

Aus seiner Amtszeit sind uns leider nur wenige Urkun-
den erhalten ; alle aber zeigen Juns den fursorglichen Mann
des Friedens und der Eintracht. Im Jahre 1505 war es

ein langwieriger Grenzstreit zwischen Rufach und Sulzmatt

des «st. Blasienhdlzleinsa vvegen, den er zur Zufriedenheit

beider Parteien schlichtete ; 1506 beschwichtigte er mit vieler

Muhe die Mundatleute, die ob der allgemeinen Kriegsgeruchte

selbst rusteten ; im Jahre 1508 bewog er den Bischof zu

einer durchgreifenden Urnanderung der Zunflverfassung, urn

den Zunflgenossen die stelig anwachsenden Unkosten zu

sparen. Inmitten dieser Arbeit wurde er am Anfange des

Monats Dezember vom Schlage geruhrt und starb am 10.

Dezember 1508 , in den Mundatlanden allgemein tief be-

trauert. Sein Leichnam wurde wenige Tage nachher bei den

BarffiBern zu Rufach, denen er noch bei Lebzeiten ein MeB-
gewand mit den Reinacher und Munstroler Wappen ge-

schenkt hatte , mit groBem Geprange beigesetzt. Dort ent-

deckte Schreiber dieses vor etlichen Jahren in Kot und Staub

die alte Grabplatte, die nach grundlicher Reinigung die Auf-

schrift zeigte:

ANNO . DOMINI . M . CGCCG . VIII

VFF . SONTAG . NACH . CONCEPTIONS . MARIE
STARB . LVDWIG . VON . RINAGH

RITTER . VOGT . ZV . RVFACH . DEM . GOTT . GNEDIG

1 Er war es auch, der schon 1480 gemeinschaftlich mit seinen
Brndern den Kirchensatz und den Dinghof in Pfaffenheim, ein altes
Wurttemberger Lehen, fur seine Familie ubertragen erhielt.
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Ludwig hinterlieB drei Sdhne : Michel, Wolf und Hans

Baslian, die 1509 das erledigte SeBlehen auf Isenburg gemeinsam

ubertragen erhielten. Letzterer verlegte spater seinen Sitz nach

Munstrol, Michel war 1533 noch im Teilbesilz der Pfaffenheimer

Lehen, Wolf dagegen blieh im ererbten Rufacher Zinshof zuruck.

Dort starb ihm am 11. Februar 1509 sein einziges Tdchterlein

Brigitta in jungen Jahren und fand neben dem allverehrten

GroBvater seine lelzte Huhestatte. Auch ihr Grabmal ist uns

seltsamer Weise erhalten geblieben.

Wolf selbst segnete schon drei Jahre spater, am 9. Mai

1512, das Zeitliche und wurde ebenfalls bei den Barfuflern be-

slattet. Sein Epitaphium betichtet in schlichten Worten :

ANNO . M . CCGCC . XII . IOR
VFF . SuNTAG . VOR . PANGRACII . STARB

IVNKER . WOLFF
.VON . R1NACH . DEM . GOTT . GENEDIG . SIE

Die machtige Quaderplatte aus fyifachs alten Gruben zeigt

neben dem bekappten Lowen der Reinach das Allianzwappen

der Andlau, seiner Gemahlin, deren Namen indes nicht zu er-

mitteln war. Auch fur sie war an der Seite ihres Gemahles
eine Ruhestatte schon vorbereitet; doch hat der machtige Stein

niemals Inschrift und Wappen getragen.

Nach Wolls Tode bewohnte kein Reinach mehr in Person

die Stadt Rulach. Im Jahre 1529 verwaltete ein Schaffner,

Hans Hirn, die Guter und Gefalle. Der letzte nachweisbare

Eigentumer war Ludwig v. R., ein Sohn des schon genannten

Michel. A Is er 1560 ohne rnannliche Leibeserben mit Tod ab-

ging, fielen die Mundatlehen an den damaligen Amtmann, Beat

Morand von Andlau ; die Rufacher Guter treffen wir 1578 zum
Teil im Besitze von Wilhelm Bocklin von Bocklinsau.

Auf welche Weise Wilhelm Bocklin zu der Reinacher Erb-

schaft in Rufach kam, ist urkundlich nicht erweisbar, doch
war er seit 1573 mit einer Lucia von Reinach vermahlt. War
sie vielleicht eine Tochter des 1560 verstorbenen Ludwig? Oder
stammte sie aus einem anderen Zweige der Reinach-Munstrol,

die nach dem Aussterben der Rufacher Linie die Guter erbte?

Sicherlich kann aber nur sie ihm die Guter eingebracht haben.

Die Witwe Ludwigs v. R., Symburgis Bocklini, verheiratete sich

im Dezember 1560 zum zweiten Male mit Bernhard von

Kageneck.

1 Symburgis war die Tochter des 1550 in Rufach verstorbenen
Amtmannes Jakob Bocklin, der ebenfalls in der Franziskanerkirche
begraben liegt.
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Im Jahre 1615 baute der «reinachscbe Schaffner», Humbert

Buttlinger, den ganzen Hof um und erneuerte aucb den Tor-

bogen, dem er einen wappengescbmuckten SchluBstein aufsetzte.

Der Stein ist in den Revolutionstagen gescbandet worden, aber

die Wappengebilde sind noch deutlich zu erkennen, oben unter

der Krone das der Kageneck (?), links das der Reinach (Lowe

gewendet) und rechts das der Bocklin von Bdcklinsau.

Wenige Jabre nachber kam der Hof in Besitz des Stadt-

scbaffners Jonas Sartorius, der ibn am 26. August 1630 an

Rudolf Pfeiffer, Kapitan im Lothringischen Regiment und seine

Frau Clara v. Kageneck verkaufte. Von da an blieb er in

Privatbesitz, bis er im Laufe des 18. Jahrhunderts in Asche

sank. Eine Reihe kleinerer Bebausungen bedeckt heute das

Trummerfeld, und nur der alte Torbogen zeugt noch von langst

entschwundenen, schoneren Tagen.
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Die Bruderschaften

am Minoritenldoster zu Colmar.

Von

Dr. Aug. Hertzog, Plantieres.

£jwar sind es keine welterschutternden Ereignisse, die ich

hier zu schilderu versuche; ich mSchte aber die Leser des Jahr-

buches nur auf eiiie interessante Seite des religiosen Lebens

wahrend des Mittelalters and am Ausgange desselben aufmerk-

sam machen. Bekanntlich warea die Handwerkerzunfte und
Bfirgergilden des ganzen Mittelalters nicht nur Berufsgenossen-

schaften, sondern zugleich religiose Bruderschaften. Man kann
sich fur jene Zeiten, wo Religion und Glaube in alien Lebens-

betatigungen der Menschen leitend und rnaBgebend waren, keine

Vereine, Zunfte und Gilden denken, ohne die dazugehdrige

Bruderschaft ; dieser EinfluB war sogar so stark, daB man eben-

genannte Genossenschaften kurzweg als Bruderschaften be-

zeichnete.

Man kann aber den sittlichen EinfluB dieser religiosen Or-

ganisationen auf die Gemuter der Menschen jener Zeil nicht

hoch genug einschatzen ; de .n demselben ist es zuzuschreiben,

daB in den Handels- und Verkehrsgesch&ften jener Zeit die

bloBen Profitgedanken mit ihrer Rficksichtslosigkeit stark in

den Hintergrund gedrangt wurden. Wenn dann in spateren

Zeiten Wucher und Profitwut sich wieder breit machen konnten,

wie es oft fur das sechzehnte Jahrhundert aus geschichtlichen

Urkunden und Darstellungen hervorgeht, durfte dies zum groB-

ten Teil dem Umstande zuzuschreiben sein, daB das Bruder-

schaftswesen, das im Mittelalter bluhte, sich stark verflachte,

seine lunigkeit verloren hatte, und in meist auBerliche Gebets-
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formalit&ten ausgeartet war. Die fruhere Verinnerlichung dieser

religidsen Vereine war verloren gegangen, und diese muBten
oft selbst mehr weltlicben Zwecken, der Ansammlung von

Geldern, zur bloBen Ausschmuckung von Kirchen, Kapellen und
zur Bereicherung von Klostern, an welchen sie sich oft an-

schlossen, dienen. Das sind die Auswuchse, welche Jakob
Wimpfeling von Schleltstadt in so kerniger, oft sogar zu

heftiger Sprache und in zu parteiischer Weise schildert und
rugt. Das damalige Bruderschaftswesen war eine der Streit-

fragen jener Zeit, wie sie zwischen Weltklerus und Kloster-

geisllichkeit allenlhalben aufgestellt wurden, die zudem zum
Streite Wimpfelings mit den Klosterleuten AnlaB gegeben haben.

Mag auch der genannte Schlettstadler Gelehrte in manchen
Rucksichten Qberlrieben haben, so liegl in dessen Ausfuhrungen

doch viel Wahres. Ganz besonders waren es die Franziskaner,

welche die Bruderschaften der Handwerker und Burger an sich

zogen. Der Grund liegt aber tiefer als nur in GeldrGcksichten;

diesen Grund haben Wimpfeling und seine Zeit- oder Kampf-

genossen ganz ubersehen.

Wie ein roter Faden zieht ein stark dernokralischer Zug
in den Bestrebungen des Franziskanerordens. Seit dessen Grun-
dung und durch dessen Grunder gelehrt, gepredigt, besteht im

weitverbreileten Franziskanerorden ein weilherziges Interesse
t

for die Schicksale der breiteren Volksschichten, und immer
stehen in manchen kirchenpolitischen H&ndeln die Franziskaner

auf der Seite des Volkes; ja wenn wir uns an die Metzer Er-

eignisse mit den Freres Baude erinnern, so konnen wir

sagen, daB man bei den Franziskanern allerstrengster Obser-

vanz, wie es die genannten sein wollten, einen starken Anklang

an kommunistisch-demokratische Doktrinen findet. Das wareii,

mehr als Geldrucksichten, die Beweggrunde, welche die Fran-

ziskaner dazu fuhrten, das Volk in den durch dasselbe ge-

grundeten Handwerksbruderschaften an sich zu Ziehen, von der

Pfarrkirche loszulosen, was ja bekannllich einer der Haupt-

vorwurfe Wimpfelings und Genossen gegen die Kloster jener

Zeit bildet.

Auch wird ihnen die Sucht nach Wundern vorgeworfen.

Es mag dies auch ein Charakterzug besonders der Franziskaner

gewesen sein, die nach dem Vorbilde ihres heiligen Stifters

Franziskus sozusagen wie jener das Bestreben haben muBten,

mit den Heiligen und Verstorbenen geradezu einen besulndigen

personlichen Verkehr zu pflegen. Dieser Mystizismus, welcher

so klar im lehrreichen Buche meiner gelehrten Landsm&nnin,

der Oberin des Unlerlindenklosters, Chatharina von
Geberschweier (nicht von Gebweiler, wie ubrigens schon

Digitized by VjOOQIC



— 41 —

Ba qu ol es bei der ersten Ausgabe seines cDictionnaire d'Alsace*

gewuBt hat) zufage tritt, in welchem Buche das Leben der

erslen Schweslern dieses Kloslers beschrieben wird. wo auf

jeder Seite uns dieser persdnliche Verkehr mil Jesus Christus

und den Heiligen begegnet, dieser Mystizismus ward von jeher

in den Franziskanerklostern gepflegt. Er mag dann in den

nuchtemeren Zeiten der Benaissance naturlich unter den Ge-

lehrten und Gebildelen an Gunst eingebaBt haben ; beim Volke

aber ward er immer noch beliebl, mufite aber eben falls in

blofie Wundersucht ausarten. Und das ist dann auch der Vor-

wurf, den man den Franziskanern und andern Klostern damals

gemachi hat. Auch hier durfle aber das Urteil eines einge-

nommenen Wimpfeling und seiner Mitkampfer stark einseitig

und ubertrieben sein, wie wohl ich die Kloster nicht ganz vom
Vorwurfe reinigen mochte. Huben und druben wurde uber-

trieben. Sei dem auch wie es wolle, so haben diese berfihrten

Verhaltnisse im Kloster- und Bruderschaflswesen doch den

Streit entfacht. Diese Fragen, an und fur sich ganz unter-

geordneter Bedeutung, haben aber mit slark dazu beigetragen,

den Reformat ionsgedanken wachzurufen ; Geiler von Kaysers-

berg, Jakob Wimpfeling, deren Zeit- und Gesinnungsgenossen,

haben diese MiBstande gerfigt und deren Abstellung gefordert.

Doch vergebens. Es kam darauf die groBe lutherische Refor-

mation, statt der Reformation durch die Kirche selbst.

Weil nun das Bruderschaftswesen nicht ohne Eiuflufi auf

diese Entwickelung gewesen ist, soil der Versuch gemacht

werden, von demselben, wie es in Colmar am Minoritenkloster

bestanden hat, ein Rild zu geben, so weit es die vorhandenen

Urkunden und Nachrichten gestatlen.

Zuvor seien hier jedoch die Ausstellungen Wimpfelings

mitgeteilt. Es wird uns vielleicht moglich, auf Gruml der

Urkunden leslzustellen, ob und inwieweit die Colmarer Fran-

ziskaner die Vorwurfe Wimpfelings verdienen. Bekanntlich

wendet sich Wimpfeling einmal mit seinen Anklagen auch

direkt an die Franziskaner von Schlettstadt, seiner Vaterstadt.

In seiner Apologia, cap. 20, 4506, macht er unter anderein

die bezeichnenden Ausfuhrungen. die ich hier wortlich wieder-

gebe. In dieser Slelle wendet er sich aber gegen jenen durch

die Kloster in den Bruderschaften gepflegten Aberglauben und

rein Suflerlichen Gebetsformalismus : das Herunterleiern von

Rosenkranzen. Timendum est multos simplices plus aequo

confidere in fraternitatibus, confldere in quibusdam Sanctis,

quibus peculiariter serviunt, eos loquor, qui praeceplum Dei

nullum servant, et tamen vel rosaiia alioquin laudanda dicunt

vel cerlis sanctorum vigiliis ab ecclesia non inslitutis, jejunant,
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in quibus certo- sperant se salvari. Multa nova inveniuntur

aucupia. Anna heata videtur propediem obscurare famam et

gloriam filiae suae, ita novae delectant statuae sanctorum ligneae

et lapideae atque imagines in aris auro, argento, luminaribus

et iomni venerationis genere videntur plerisque in locis magis

quam eucharistia ipsa exornari. Fur die Leser sei diese Stelle

hier fibersetzt: Zu furchten ist, daB viele Einfaltigen mebr als

billig ihr Vertrauen in die Brudersebaften selzen, mebr zu ge-

wissen Heiligen Zutrauen hegen, denen sie ganz besonders ihre

Verehrung widmen
;

jene meine ich, welcbe kein einziges

Gel>ot Gottes erfOllen und doch entweder einige Kosenkranze

heruntersagen, was anders ja lobenswert ist, oder an gewissen

Heiligen festen Vigilfasten halten, welcbe die Kirche nichi tin-

gesetzt bat, durch welche sie fest hoffen gerettet zu werden.

Man erfindet heutzutage allerlei neue Wunder. In der Tat

scheint es, als ob die heilige Anna den Ruhm und die Ehre

ihrer Tocbter verdunkeln sollte, so werden uberall neue Hei-

ligenbilder aus Holz und Stein zu deren Ehren errichtet; Bilder

aus Silber und Gold zieren die Alt5re ; ja an vielen Orten

scheinen die Heiligen mil Lichtern und allerlei anderen Zier-

raten mehr geziert und verehrt zu werden als das Allerheiligste

selbst.

i. In seiner Ausgabe einer Schrift des Franziskus de
P la tea (1489) erhebt sich Wimpfeling mit kraftiger Entrustung

gegen die habgierigen Geistlicben mit ibren neuen Erfindungen

in Ablasson, Reliquien, Benediktionen und Wundern.
In Peiner andern Schrift, an den hi. Augustinus, eifert

Wimpfeling wiederum gegen die monchische Unsitte, das Volk

durch allerlei neue Dinge, so aucb durcb neuartige Andacblen,

aus den Pfarrkirchen beraus in die Kloster zu locken, wie das

damals ganz besonders durch Anpreisung der hi. Anna ge-

schehen sei. Das torichte einfaltige Volk kSnne nalurlich nicht

unterscbeiden und laufe dorthin, wo seine Neigung Befriedigung

fiinde. Und docb sei es viel noliger, es uber die wichligsten

Glaubenss^tze aufzuklaren, als daB man es neuen Wundern
nacblaufen lasse und dafur im Kloster das Geld einheimse,

woran sich die Monche gutlich taten. In einem Briefe an die

Monche in Schlettstadt spricht Verfasser speziell vom Weglocken

der Glaubigen von der Pfarrkirche in die Kloster. Aehnliches

ist auch in Golmar vorgekommen, das wird uns die ziemlicb

groBe Zahl der Bruderschaften arn alleinigen Minoritenkloster

zeigen. Ganz charakteristisch sind auch noch hierfur folgende

zwei Verse Wimpfelings:

Vi vulgi nummis altaria sacra redundent,

Dona sacerdolum, sal, cinis unda cruces.
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Damit die heiligen Allare des Geldes des Volkes angefullt

werden, sind der Geist lichen Gegengeschenke Salz, Asche,

Wasser und Kreuze. Diese Wimpfelingschen Urleile sind alle

dem Knepperschen Werke; Jakob Wimpfeling, in Janssen-

Pastor, Erlduterungen, 111. Band, 2.-4. Heft, entnommen.

Und nun gehen wir zu den betreflenden Urkunden, die

alle aus dem fruheren Klosler-, dem jetzigen Spilalarchive von

Col mar, entstammen. Das sind : das H ru d e rschaf t s b uch-
lein der am Franziskanerkloster bestehenden St. Anna-

Bruderschaft, mitsamt den Jahresversammlungsprotokollen

dieser Bruderschaft. Letztere Urkunden stammen ebenfalls

aus dem Klosterarchive, liegen aber mit anderen sp§teren Spital-

archivstficken im Stadtarchiv, wo ich dieselben vorfand, wahrend

ich zu Colmar interimislisch das Stadtarchiv verwaltete.

Das Buchlein ist ein kleines Papierheft in 16 o mit einem

Pergamentumschlage versehen, der einer alten Kirchenmusik-

handschrift aus dem XIV. Jahrhundert entnommen ist. Die

Protokolle sind ebenfalls auf losen in 16© zusammengefalteten

nicht gezahlten und in Unordnung beschriebenen Papierbl&ttem

geschrieben, die Textfolge derselben konnte oft nur an den

betreflenden Jahreszahlen festgestelll werden. Das Buchlein

wird dadurch interessant, daB wir darin die Bruderschafts-

verpflichtungen erfahren, und es auch ein Verzeichnis der zur

Zeit lebenden Mitglieder enthalt, worin wir Namen vorfinden,

deren Trager nicht unbedeutende Personlichkeiten waren. Viele

Namen sind durchgestrichen oder mit Kreuzen versehen, das

soil andeuten, daB die betreflenden Personen entweder aus-

getreten oder gestorben sind. Mehrere Hande haben am Buch-

lein geschrieben. Die erste Hand hat bei Grundung der

Bruderschaft wohl am meisten Mitglieder eingetragen. Diese

Schrift hat noch die Charaktere des XV. Jatirhunderts. Ich

vermute namlich, daB diese St. Anna-Bruderschaft gegen Ende
dieses Jahrhunderts oder jedenfalls in den ersten zehn Jahren

des XVI. Jahrhunderts gestiflet wurde, und zvvar durch den

derzeitigen Guardian Johannes Mentier, welcher im Ver-

zeichnisse auch der erste ist von den geistlichen Mitgliedern
;

Johannes Mentzer war Guardian 1494—1518 im Minoritenhause

zu Colmar. Er kam vom Kloster von StraBburg in den neun-

ziger Jahren nach Colmar, vielleicht wohl um das Guardianat

zu ubernehmen. Von StraBburg aber wissen wir, daB im dor-

tigen Franziskanerkloster eine St. Anna- und St. Josefsbruder-

schaft 1510 errichtet worden ist. Die Nachricht stammt aus der

StraBburger Minoritenchronik, die in dem Bulletin de la Soci6t6

p. I. Cons, des Mon. d'Alsace, Band XIX, abgedruckt ist. Viel-

leicht ist die Colmarer St. Anna-Bruderschaft auch nicht alter.
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Die Jahresprolokolle beginnen 1528, doch scheint die

Hruderschaft, soviel aus denselben zu schlieBen ist, damals doch

nicht neu gegrundet worden zu seiu. Ich halte da fur, daB sie

in den neunziger Jahren des XV. Jahrhunderts, jedenfalls nach

1494, durch Guardian Mentzer errichtet worden ist, daB die

erste und schone Handschrift des Bruderschaftsbuchleins die

Schrift eben dieses genannten Mannes ist, der den Ruf eines

klugen und gelehrten Mannes in seinem Orden zuruckgelassen

bat. Die anderen Eintrage, weniger gut geschrieben, durften

dann von irgend einem minder gebildelen Manne, etwa von

derzeitigen Bruderscliaftsmeistern, vorgenommen worden sein,

die ja gewohnliche Birger und Handwerker gewesen sind.

Die Schrift der Prolokolle ist von der Hand des den Lesern

bereits bekannten Guardians und Wurzburger Dompredigers,

meines Landsmannes Jakob Einfalts von Geber-
schweier, dem ich an dieser Stelle vor Jabren scbon eine

Abhandlung gewidmet habe.

Diese St. Anna-Bruderschaft, die eigentlich eine Todes-

bruderschaft war, wie damals viele denselben Zweck verfolgten,

war nicht die einzige Bruderschaft im Minoritenkloster. Sie

war eine burgerliche, nicht speziell Handwerkerbruderschaft,

und eine reine Gebetsbruderschaft, zur Erlangung eines guten

Todes und zur Eildsung der armen Seelen des Fegfeuers. Sie

sollte das Gebet fur die abgestorbenen Mitglieder sicherstellen,

darum war dasselbe auch die einzige Pflicht der Mitglieder,

wie dies aus den kurzen Statuten hervorgeht. Der Jahresbeilrag

der Mitglieder betrug bloB zwei Pfennige. In Betracht dieser

geringen Summe kann nicht gespgt werden, daB diese Bruder-

schaft viel Geld kostete 1
.

Neben dieser und scbon lange vorher bestanden dort

Zunftbruderschaften und selbstverstandlich die groBe Bruder-

schaft des hi. Franziskus. Auf diesen bezieht sicb wohl fol-

1 Statuten der St. Anna-Bruderschaft.

Disse brftderschafft, ist also geordenet, Das man al fronfasten

ein sel me ft haben sol fir alle gleibigen selen und besander disser

brftderschafft, dor by sollen sin brieder und Schwesteren welich
ouch Dz. wolgedun mbgen. Ouch wen eins von dirre Zit scheid

Dem sol man ouch ein sunder sel ampt haben, Dorzu roan ouch
gebietten sol und ein Jglichs Die selbe mefi friimen und opferen
mit xv Patter noster und ave maria Dz got der selben sel und alien

gleibigen selen barmhertzig sig und sol ouch Ein Jeglicher priester

alle fronfasten ein sel mcti schprechen fir alle gleibigen sellen nem-
lich fir Die us disser brftderschafft ferschieden sint und wen eins

abgod so bald es im kund ward ouch Ein siindere mes fir Dz selbe

thuen Item eft sol ouch sunst niemans nit verbunden sin den alle

jor i i ^j Die sol man #eben um wachs do zft.
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gende Notiz aus einer alien verschwundenen Franziskanerchronik

von Colmar : 1491 . Wegen Baufalligkeit der Klostergebaude

erhielten die BarfGBer ein Sammelpatent von einigen Kardinalen

mil Ablassen fur alle diejenigen, welche in ihrer Kirche ge-

wisse Gebete verrichlelen und Almosen furs Kloster, wo eine

ansehnliche Bruderschaft des hi. Franziskus errichtet war, geben

wurden

.

Die alteste Gebetsbruderschaft wird in den Klosterurkunden

im Jahr 1461 erwahnt. Damals begrundeten die Dominikane-

rinnen des Katharinenklosters zu Colmar und das Haus der

Minderbruder dieser Stadt eine Gebetsgemeinschaft. Aussteller

der Urkunde ist der Generalminister des Ordens der Franzis-

kaner, Jakobus Sarzuela. Ausstellungsort und Datum
Dijon, Pfingsten 1461, beim Generalkapiiel des genannten

Ordens. Gebetsverbruderung der Kldster untereinander war
alter Brauch. Das gemeinsame Gebet ist der einzige Punkt der

Aehnlicbkeit mit den folgenden Bruderschaften . Die Gebets-

verbruderung war eigentlich kein Verein, besonders bestand

bei derselben keine Beitragsptlicht in Geld und keine Ver-

sammlungen wurden dabei abgehalten.

Auf den Sonntag vor Mittfasten cals man in der heiligen

Kirche singet Oculi» 1463 ist ein Bruderschaftsbrief daliert, in

welchem die Wollschlagerknechte , die Weberknechte , die

Wollen-, Linnen- und Hutmacherknechte von Colmar ihre

Bruderschaft bei den BarfuBern errichlen, wo sie einen Altar

und eine Begrabnisstatte haben ; der Altar ist zu Ehren des

hi. Bernhardinus geweiht, auf demselben sol I ten die Mi-

noriten jede Woche zwei Messen lesen, und dafur zahlte ihnen

die Bruderschaft (scil. Zunft) zum Adler sechs Gulden. Sechs

Gulden waren aber sicherlich kein groBes Kapital ; es waie

somit mitnichten gerechtfertigt, aus diesem Umstande den Col-

marer BarfuBern den Vorwurf von Geldgier an den Kopf zu

werfen. Immerhin muB zugestanden werden, dafi durch die

Erwerbung einer Begrabnisstatte durch die Adlerbruderschaft

bei den BarfuBern den Einkiinften der Pfarrkirche einiger

Eintrag zugefugt worden ist; denn die Begrabnisse standen

kanonischrechtlich damals wie heute nur den Pfarrkirchen zu.

Die ebenerwahnten 6 Gulden reprasentieren in heuligem Geld-

werte den Betrag von ca. rund 180 M.

In einer Urkunde des Jahres 1515 vom 6. Januar erteilt

der derzeilige Guardian, der obenerwahnte Dr. Johannes
M e n tz e r einen Keversbrief der Bruderschaft der Schuhmacher-

knechte fur ein rotgeblumtes damastenes Kirchgewand, zwei

Levitenrocke, Alben, Stolen und vier Stangkerzen. Diese

Kirchengewander und die zwei Stangkerzen waren und blieben
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Eigentum der genannten Bruderscha ft welche sie gekauft hatte.

Die Stangkerzen sind groBe kunstlerisch bearbeitete Stangen

mit Kerzenhaller obendrauf, und wurden an Prozessionen vor

der Bruderschaft hergetragen. Solche Kerzenstangen findet

man heute noch in den katholischen Kircben in Gebrauch. Der

Reversbrief anerkennt ausdrucklich, daB die Schuhmacher-

knecbte diese kirchlichen Zierate gekauft und bezahlt haben.

Oben haben wir gesehen, daB der Altar der Adlerbruder-

schaft in der Minoritenkirche dem heiligen Bernhardinus
von Siena geweiht war. Dieser Heilige, der auch ein be-

ruhmter Reformator des Franziskanerordens gewesen, war ersl

1444 gestorben, schon 1450 heilig gesprochen, und hatte so-

mit nach 13 Jahren bereits einen Altar in Colmar erhalteu.

Es istdies wohl eine der neuen Andacbten, welche Wimpfeling

den Klostern zum Vorwurfe macht.

Es liegt aber in der Lebensgeschichte dieses Heiligen der

Grund warum die Minoriten diesen Leuten gerade einen dem
hi. Bernhardinus geweihten Altar ihrer Kirche zuwiesen. Es

wird n§mlich von ihm erzahlt, daB er eine italienische Stadt,

durch seine Prediglen von der leidigen Spielwut befreite, daB

daraufhin von Obrigkeit wegen Spielbecher und Wurfel be-

seitigt und zerstort wurden. Nun lebte aber in dieser Stadt

ein Drecbslermeister, der sich beim strengen Sittenprediger

beschwerte, weil dies durch ihn veranlafite Spielverbol ihn urn

seinen Verdienst gebracht hatte, da er Spielbretter und Wurfel

herstelle, und nun Arbeit ihm fehlen wurde. Da zeichnete

ihm Bernhardinus den Namen Christi, und fragte, ob er dies

Zeichen ^nicht drechseln konnte. Andern Tags erschien bei

einer Predigt ein glanzender Schein neben des Predigers Haupt,

in welcbem der Name Christi so zu sehen war, wie Bernhar-

dinus Tags zuvor diesen dem Drechsler gezeichnet hatte. Von

da an wurde dies Zeichen viel begehrt ; der Handwerker bekam
wieder Arbeit und ward so ein reicher Mann. Kein Wunder,

daB nun Handwerker sich unter den besonderen Schutz dieses

Heiligen gestellt haben.

Noch andere Handwerker hatten ihre Bruderschaft bei

den Franziskanern : die Schneider, die Backer, die Karcher

und Kornleute.

1m Jahre 1575 hatte der Colmarer Magistrat die Refor-

mation angenommen und eingefuhrt. Dabei wurden dann

diese Bruderschaften alle aufgeldst, ihre Fahnen und Kerzen-

stangen hinweggetan. Das vorhandene Bruderschaftsvermogen

wurde dem stadtischen Almosen zugewandt.

Was nun die St. Anna - Bruderschaft anbelangt, so hat

diese schon vorher zu bestehen aufgehdrt. Das letzte Rechnungs-
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jahr 1540 durfte auch .ihr letztes Jahr des Bestehens gewesen

sein ; denn damals war das Franziskanerkloster beinahe aus-

gestorben, dessen letzter Guardian, Jakob Einfalt, wohnte langst

nicbt mehr darin ; denn er war seit. lSngerer Zeit Stiftsprediger

in Wurzburg. So ist diese Bruderschafl jedenfalls am Mangel

einer geisl lichen Leitung eingegangen, zumal im Jahre 1543

die Franziskaner ihr verlassenes Kloster dem Colmarer Spitale

verkauft haben , und nicht wieder nach Colmar zunlckkamen.

Mit dem Kloster horte selbstverstandlich auch diese von ihm
gegrundete Bruderschafl, sowie die andere des hi. Franzis-

kus auf.

Dem Milgliederverzeichnis voran geht die kurze Bruder-

schaftsordnung ; hier ist ganz besonders hervorzuheben, daB

dieselbe nur ganz unbedeutende Geldopfer ihren Mitgliedern

auferlegte, dafur aber groBere Gebetsverpflichtungen fur das

Seelenheil aller Verstorbenen und insbesondere der Mitglieder

der Bruderschaft.

Das Verzeichnis ist dreiteilig aufgestellt. Der erste Teil

mit 36 Namen : die HausvSter mit ihren Hausfrauen, daneben

auch wohl die ledigen Manner ; der zweite Teil trSgt die

Namen der Jungfrauen, Frauen und Witwen, mit 21 Namen
;

im dritten Teil stehen die Priester, welche Mitglieder der

Bruderschaft waren, 11 Namen, und am Schlusse ein kleiner

Nachtrag von 6 Namen, sowohl Manner als Frauen. Insgesamt

z&hlte also die Bruderschaft inkl. der Verstorbenen, 74 Mit-

glieder. AchtunddreiBig dieser Namen sind nun im Verzeich-

nisse entweder durchstrichen, oder haben ein Kreuz, d. h. sind

ausgetreten oder gestorben , so daB zuletzl noch ubrig blieben

36 Mitglieder.

An der Spitze der Bruderschaft standen zwei Bruder-

schaftsmeister, die immer nur ein Jahr im Amte waren; jedes

Jahr bei der Generalversammlung wurden zwei neue Meister

gewahlt und die Altmeister muBlen Rechnung ablegen. Die

abgehenden Meister konnten wiedergewahlt werden. Der geist-

liche ;Leiter der Bruderschaft war der jeweilige Guardian des

Kloslers ; das geht wohl aus der Angabe der Jahresrechnung

1528 heraus, wo der Guardian Jakob Einfalt genannt wird, in

einem Zusammenhang, der hierauf mit Recht schlieBen laBt.

Uebrigens ist ja Jakob Einfalt der Schriftfuhrer der Jahresver-

sammlungen.

Wenn wir nun die Namen des Verzeichnisses durchgehen,

so finden wir solche darin, welche in fruheren Zeiten zu

Colmar guten Klang hatten. Hervorgehoben seien hier beson-

ders die Familie der Limperg, aus welcher ein Mitglied im
14. Jahrhundert die sogen. Limpergkapelle am Colmarer Mun-

f

Digitized by VjOOQIC



- 48 -

ster, gegen fiber der jetzigen Polizei, erbauen lieB. Die Familie

von Wimpfen exist iert heute noch. Die Wirmlin oder Wurm-
lin haben s. Z. zu Colmar eine groBe Rolle gespielt. Andere

Namen, wie Bader zum Riidelbad und Steffan zum Engel,

weisen auf Oerllichkeilen hin , welche heute in Colmar noch

unter diesem Namen bekannt sind. Das RSdelbad war trtiher

eine olfentliche Badeanstalt, die Oertlichkeil heutzutage tiegt

linkerhand des Stadttheaters. Das Haus zum Engel in der

jetzigen Engelgasse ist der groBe Hof, in dem die Eisenhand-

lung Gustav Sitter sich befindet. In der Liste der geistlichen

Mitglieder stehen einige Namen, welche in der Ordensgeschichte

guten Klang haben, so Bruder Johannes Mentzer, er war Dok-

tor und langjahriger Guardian des Klosters von Colmar, er

war auch Custos Alsatiae, als einen Vir utique prudens et cir-

conspectus bezeichnet ihn die Chronik der Ordensprovin2.

Unter Mentzers Guaidianat geschah es, daB die Minoriten

von Colmar treiwillig die Vermogensverwaltung ih res Klosters

in die Hande der Stadtverwaltung ubergaben , und von da ab

immer weltliche Schaflfnerdie Klosterguter verwalteten. Urkunde
im Spitalarchiv Colmar, Fonds II B Nr. 5, vom Montag nach

Sankt Bartholomaeus des Zwolfbotentags. Der Rat ernannte

aus seiner Mitte zwei Pfleger , welche die Verwaltung des

Guardians und des Schaffners uberwachten, und jahrlich Rech-

nung abnahmen. Christian KeBler nahm an einer Wahl teil,

zu StraBburg mit Dr. Mentzer, als Discretus des Klo.sters von

Colmar. Bruder Dionysius KeBler wurde 1521 Guardian zu

Hagenau und starb dort 1542. Blasius Kern war Guardian von

Colmar 1535—1539. Im Jahre 1522 ward er Guardian zu

Wurzburg, wo er wahrend des Bauernkrieges 1525 mit seinem

Mitbruder P. Georg Reylein unter der kleinen auserlesenen

Schar sich befand, die den von den Bauern belagerten Frauen-

berg verteidijrte. 1539 geht er nach Ueberlingen, und er-

scheint als Lesemeister dieses Klosters, 1543 als Mitunter-

zeichner des Verkaufsaktes des Colmarer Hauses. 1546 ist er

nach Solothurn geschickt, um dort das Kloster wieder zu er-

richten. Bruder Gregorius Edelmann war 1502 Klosterschaffner

und urkundet als solcher im Namen von Konvent und

Guardian.

Hier sei aber auf einen Urnstand aufmerksam gemacht,

den namlich, daB in der Mitgliederliste einige Bruderschafts-

meister, deren Namen in den Jahresprotokollen vorkommen,

sowie der Guardian Jakob Einfalt, ebendort genannt , nicht

vorkommen. Woran das hangt, wuBl ich nicht anders zu er-

klaren, als daB vielleicht ein zweites Buchlein bestanden hat,

das uns nicht erhalten ist. An fangs glaubte ich, daB das hier
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abgedruckte «Buch der Lebendigen der St. AnnabruderschafU,

analog den in den Kircben und Klostern gefubrten Seelbuchern,

die auch ccBuch des Lebens» oder «Liber Vitae* genannt

wurden , ebenfalls ein Verzeicbnis der gestorbenen Mitglieder

sein konnte, was jedoch nichi der Fall ist ; denn was hatten

sonst die zweierlei Tatsachen zu bedeuten, die einmal durch

das den Namen vorangestellte Totenzeichen , und dann durch

den Annulationsstrich uber denselben angegeben werden? Doch

nur, daB einige Mitglieder durch den Tod, andere durch Aus-
tritt von der Bruderschaft ausgeschieden waren. Ein Seelbuch

aLiber Vitae* ist somit unser Verzeichnis nicht. Dann aber

muBte noch ein Zweites existieren, worin wir die obenerwahnten

fehlenden Mitglieder finden wurden.

Wenn wir nun zu den Jahres- und Rechenschaflsprotokol-

len ubergehen, so erfahren wir dort auch noch interessante

Tatsachen, welche uns in das intime Leben solcher frommen
Bruderschaften einen Einblick gewahren. Ganz besonders wird

uns die jedesmalige Hohe der Einnahnaen und Ausgaben an-

muten, und uns gestatten ein Urteil daruber zu bilden, ob

auch hier Wimpfelings Vorwurf zutrifft* daB durch die Bruder-

schaften unnutzerweise zu viel Geld in die Kloster kam. Schon

jetzt kann ich sagen, daB solche Vorwurfe in Colmar selbst,

dem Franziskanerkloster, noch nie gemacht worden sind,

nirgends habe ich noch Mitteilung gefunden uber uppiges

Leben und unsittliches Betragen seiner Monche. Ganz im

Gegenteil findet man in der Ghronik Mitteilungen, die nur

zu der Minderbruder Lob gereichen. So daB sie eine viel-

besuchte Schule in ihrem Kloster unterhielten, daB sie zu

Pestzeiten ihr Kloster zu einem Pestspitale eingerichtet haben,

sie selbst darin die Kranken pflegten, und daB sogar bei

der Pest von 1541, das Kloster beinahe daran ausgestorben

sei ; nur der Guardian blieb ubrig, weil er namlich nicht

da wohnte. Es war Jakob Einfalt, derzeit Stiftsprediger in

Wnrzburg %

Etwas Gegenteiliges werden wir sicher den Jahresrech-

nungen nicht entnehmen, dazu waren die Einnahmen und Aus-

gaben viel zu gering gewesen. So z. B. war im Jahr 1528

nicht einmal genug Geld in der Kasse um zwei Handwerkern
ihre Rechnungen zu bezahlen im Betrage von 1 Pfund Rappen
fur Tafeln und Engel zu malen, und von 4 Gulden zum Ein-

fassen von Engelsbildern in die Saulen der Bruderschaftskapelle.

Dazu wird noch mit den betreffenden Meistern gemarktet, und

ein Bruderschaftsmeister leiht eine kleinere Summe hierzu,

wShrend der Guardian einen anderen Teil des Betrages auf sich

nimmt. Wenn auch nach heutigem Werte berechnet, die vier

4
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Gulden elwa 120 Mk. ausmachen, so waren sie damals doch

keine grofte Summe.
In den Jahresrechnungen sehen wir einige Ausgaben fur

Tafeln (Gemalde) Bemalung von Engelstatuen und Einfassung

derselben in die Saulen der Bruderschaftskapelle 1528; fur ein

Antipendium (Furaltar) 1 lib 12 (J, 1539; fur zwei hdlzerne

Lichtstocke 1538. Dies erinnert dann, an das was Wimpfeling

sagt, daft man neue Heiligenbilder kaufe, die Altare damit

schmucke, und fur Lichter oder sonstige Altarzieraten mehr
ausgebe zu Ehren der Heiligen, als sogar zu Ehren des Aller-

heiligsten. Und docb auch hier bescheidene Ausgabeposten

.

Ferner sehen wir in den Rechnungen Ausgaben fur Wein und
Brot, zum Bruderschaftsimbift am Jabresversammlungstage

:

1530, 3 Schilling weniger 2 Pfg. DieNotizen sind aber derart,

daft nur in den ersten drei Jahren, 1528, 1529 und 1530 die

Einnahmen und die Ausgaben erwahnt, und letztere von den

ersteren abgezogen sind. In alien anderen folgenden Rechnungs-

ablagen wird nur der jeweilige Kassenbestand bei Uebernahme
des Meisteramtes durch die Neugewahlten, mitgeteilt, so daft

man sich von diesen Jahren dann allerdings kein genaues Bild

mehr machen kann. Mit 1540 horen diese kurzen Protokolle,

wohl auch die Bruderschaft, auf; denn damals war das Klosler

beinahe verddet, der Klosterobere fort, und nur noch einige

Bruder da, die selbst der Pest dann zum Opfer fielen. Das

waren die bescheidenen Schicksale der St. Auna- Bruderschaft.
Weiter oben sagte ich daft am Kloster auch eine grofie

Bruderschaft des Heiligen Franziskus bestanden habe ; diese

Nachricht der alten Colmarer Barfufterchronik wird durch eine

Angabe der Thanner Franziskanerchronik bestdtigt. Dort wird

n§mlich mitgeteilt daft im Jahr 1386 die Erzbruderschaft des

Heiligen Franz von Assissi hierzulande eingefuhrt worden sei.

Dahin muft meine in meinem ebenfalls hier erschienenen Auf-

satze «Die lelzten Jahre des Colmarer Franziskanerklosters*,

ausgesprochene Vermutung, es mochte diese grqfte Bruder-

schaft der Dritte Orden des hi. Franziskus gewesen sein, be-

nch tigt werden.

Das was ich nun in obigen Zeilen beschrieben habe, sind

keine welterschutternde Ereignisse ; schlichte Burger und
fromme Klosterbruder treten uns hier in Betatigung kirchlicher

Aufgaberi und Bedurfnisse entgegen ; fur uns gewinnen sie

nur Interesse, daft diese Einrichtungen und Personen, mit

dazu beigetragen haben, die Reformbewegung in der Kirche zu

erwecken ; weil die durch eben dieselbe hervorgerufene Refor-

mation Luthers, sich hauptsachlich gegen dieselben gerichtet

hat. Gerade diese Einrichtungen zeigten viele und schwere
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MiBstande, und wenn dann unter ihnen einige bestanden, wo
solche eben nicht vorkamen, so wurden sie im Sturme doch

mit den anderen fortgefegt. Und dies war auch das Schicksal

der Colmarer Bruderschaften, als im Jahr 1575 die Stadt die

Reformation eingefuhrt hat.

Auszug
aus den Jahresversammlungsprotokolleii der

St. Arma-Bruderschaft zu Colmar.

1528.

Schrift von der Hand Jakob Einfalts des derzeitigen Guar-,

dians des Barfufierklosters zu Colmar.

Item uff Sunendag Nach Sanct Annen Dag im Jor xxviii

haben die gemeinen brueder Sanct Annen bruderschafft ir fron

ampt gehaben und haben die alten meister Namlicb Meister

Simon Glaser und Hans HiBler Rechnung gedon. Den Nuwen
meistren, Meister hansen Hisler vnd Meister Michel Brant brot-

becken urn alles so bis uff hit gemeldten Dag, um Wachs und

andres, ouch um die Schuld so meister Lienhart Moler man
schuldig was sithar der Dofflen ouch der Engel so er gefast hat so

do was in einer Summa 1 lib. rapp. minus viii ^ ist mit Meister

lienhart gehandlet und'guetlicb yber kummen worden, dz ge-

dochter Meister Lienhart solt nemmen fir alles sammen xvi P iii 4
und von dissen xvi p iii ^ S°N geben, der guardian Jacob Einfalt

vi p iii J, die ybrigen x p sollen geben die bruderschafft. Haben

ouch geben uff hitt obgemelten Dag vii p, blibt man ym schuldig

iii p. Vir difie iii p hat er enlpfangen von Michel brant ii p

und ist domit gar bezalt, auch uff gemelten Dag. Und Mit

meister Martin flickh schlosser ist gerechnet um die engel so

er an sant Annen bruderschafft Capel in die syl gefasset hat.

Do von er fordert und begert iiii gld. Ist mit ym guetlich ge-

handelt und yberkumen dz er fir die iiii gl soil nemen iii gld.

Hat ouch uff hit gemelten Dag entpfangen ii gld. blibt man ym
schuldig xiii (J. Disse soil man ym geben alle fronfast so fil uff

den altar in opfer gefalt. Und so dan gemelte schuld Meister

Lienhart und Martin Flick schlosser gerechnet, und wie obstot

in einem deren bezalt sind so blibt Nichts in den buchsen dan

etwa uff 1 P bester ^ und helbling. Und hie by sind gewesen

;

Der gantz convent, Meister Simon Glaser, Meister Hans HiBler,

Michel Brant der bruderschafft meister, Meister Lienhart Moler,

Meister Martin Flick der schlosser. Und dan nach so blipt mane
Meister Michel brant dem Nuwen meister schuldig ii P Die Er
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dem Meister Lienhart Moler fir die iii p geben hat. und sy

meisler Michel brant dargelichen hat, und hie mit ist die bru-
derschafft Sant Annen, biB uff hit gentzlich vrey nit mer schuldig

usgeschlossen die ii P Michel Branten.

1529.

Item vff Sundag Noch vincula Petri des xxix Jors haben

abermols die brieder Sant Annen bruderschafft, das loblich ampt
der meB, Zu lob preiB und er dem hechsten got gehabt, haben
uff gemelts Dag die Alten bruderschafftsmeister den briedern

So zu gegen in dem morgen yms gewesen verhandlung gedon

um alles Ires Inemens und uBgebens. Und ist In der bichsen
* so durchs gantz Jor dorin gefallen, gewesen xvi p minus 1 hellr.

Item und von solchen xvi p sind bezalt wonlen, meister Martin

Flick xiii j$ so man ym noch schuldig gewesen sithar das er

die engel gefast hat. Item mer hat man bezalt ii P Meister

Michel brant so man ym in voriger Rechnung schuldig bliben

und er Lienhart moler zu selber bezalung dargelihen hat. Und
so dan gemelte Bezalung von den xvi P obstot uffgehaben und
usgeben, so blipt noch In den bichsen der briederschafft xvii 4
1 haller.

Und sind uff kunfftig Jor bruderschafft meister widerum

worden : Meister Hans Hisler, und Meister Michel brant. Disse

Meister haben sich begeben von huB zu HuB zu gon und alle

so vormols in der bruderschafft gewest, zu erfrogen, ob sy

wellent dorin sin oder nit.

Im Jahr 1530, waren an Himmelfahrt

Mariae in Summa in der Biichse VII jj

Davon ward ausgegeben fur Wein
und Brot am selben Tage . . . Ill p-2 4

Rest IIII p 2 4
lm Jahr 1531. In der Biichse bei Ueber-

gabe an die neuen Meister . . . XI p 7 4
1532. In den Buchsen bei der Rechnung

am Sonntag Vincula Petri . . . II fl. VI 4
1533. Gerechnet uff Crucis exaltatio. Ist

in der Bixen bliben 1 fif XII p 4»| 2 4
1535. Abgerechnet uff Sundag nach Galli

mit Ill fi\ Vi/ 3 p

1536. UfT Sontag nach Dominici blieben II ff XI p IIIM2 4
1537. Uff S»mtag nach unserer Frauen

Himmelfahrt ist in der Bixen ge-

blieben II i|
t U IV 3 Vi/, 4
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1538. Handt sy gemacht 2 hiltzere Lich-

terstSck und sind bezahlt.

1539. Habent sy ein furaltar gemacht der

kost 1 ar XII 3

Gerechnet nach Vincula Petri

und ist in der bixen gewesen . . II fl. in Gold III 3

1540. Suntags vor Lorentzii . . . blieb

in der Bicsen II fl. VIII 3 II ^
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VI.

Die Vorrevolution in Gebweiler 1788|89

oder der

Widerstreit zweier Rechts- und Welt-

anschauungen.

Von

L. Ehret.

(Vortrag, gehalten am 3. Marz 1909 in der Vogesenkiubsektion

Gebweiler).

Einrichtung der Provinzialversammlungen.

Im Jahre 1787, als in Frankreich die Finanznot a,ufs

hochste gestiegen war, lieB der Konig 144 der angesehensten

Burger von Frankreich, die sogenannten Notabeln, worunter sich

auch der Fiirstabt von Murbach befand, in Paris zu einer Be-

ratung iiber die zu ergreifenden Rettungsmittel zusammen-
treten. Bei der Regierung lag die Absicht vor, eine allgemeine

Grundsteuer einzufuhren und der Steuerfreiheit des Adels und
der Geistlichkeit ein Ende zu machen. Doch wollten die No-
tabeln hiervon nichts wissen, weil diese Mafinahmen sie selbst

angegangen hatten. Was vor den beiden Standen ruckhaltlos

Anerkennung fand, war einzig und allein der Antrag auf

Grundung von P r o v i n z i a 1-, D i s t r i k t s- und Geraeinde-
versammlungen oder MunizipalitSten.

Diese Beschlusse haben noch in demselben Jahre durch

konigliche Edikte Gesetzeskraft erlangt. Die aus dem Volks-

willen hervorgegangenen Korperschaften sollten in erster Linie

fur eine gerechtere Verteilung der Steuern Sorge tragen. Die

Provinzialversammlung hatte das Budget der Provinz festzu-
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stellen und die Steuern fiir die Distrikte auszuschreiben. Diese

nahmen dann die Verteilang auf die einzelnen Gemeinden

vor, w^hrend dann die Gemeindeversammlungen oder Muni-

zipalitaten diese Arbeit im kleinen fur die Gemeinde zu leisten

hatten. So wollte man also das Volk mit Hand anlegen lassen,

die auf dem Gebiete der Steuerverwaltung bestehenden Ha rten

und Ungerechtigkeiten zu beseitigen und ihm dadurch die

Steuerlast ertr&glich machen. In diesem Sinne versprach man
sich von dieser Neuerung die schonsten Erfolge. <cln den Pro-

vinzialversammlungeni, rief der Minister de Brienne den No-

taheln im Abschiedswort zu, chat die Nation ein neues Leben

und Dasein erhalten* * •

Ein neues, gluckverheiBendes Leben ! Wer hatte dies bei

der allenthalben bestehenden MiBwirtschaft nicht sehnlichst her-

beigewunscht ? Bis dahin waren die Intendanten die allmach-

tigen, unumschrankten Provinzenbeherrscher. Abgesehen von

den hdchslen richterlichen Befugnissen des Conseil souverain

und dem Militarwesen waren alle Zweige der Verwaltung in

der Hand des Intendanten vereinigt. Verantwortlich war er

nur dem Konige, und eine Kontrolle seiner Amtsfuhrung gab

es nicht. Soil es da befremden, wenn in alien Zweigen der

Verwaltung, namentlich im Forst- und Steuerwesen, die ver-

derblichste Willkurherrschaft Platz griff? Der Conseil souverain

machte 1787 in einem Schreiben an den Siegelbewahrer in

Paris kein Hehl daraus, daB die Bewohner des Elsasses schon

langsteiner solchen Herrschaft preisgegeben seien. Auch die bald

ins Leben tretenden Provinzialversammlungen stimmten allge-

me*n in diese Klagen ein ; einige bezeichneten die Verwaltung

des Intendanten in StraBburg geradezu als Tyrannei *.

Somit hatten die Provinzialversammlungen, wenn sie im

ursprunglichen Sinne des Gesetzgebers beratende und uber-

wachende Verwaltungsorgane geblieben w§ren, eine segensvolle

Neuerung werden konnen. Man ubertrug ihnen jedoch auBer

dem Steuerwesen in selbstandiger Weise verschiedene Ver-

waltungsangelegenheiten, wie offentliche Arbeiten, Wegebau,

Unterhaltung der offentlichen Gebaude usw. Wie jetzt die

1 Reden in der Notabeinversainmlung. Colm. Stadtb. Chauf. 609.
9 Hoffmann, La nouvelle et l'ancienne administration S. 9. Die

Provinz war in acht Subdelegationen geteilt. Auf Ob.-Els. entfieien

deren drei: Colmar, Hiiningen und Beifort. Jede derselben umfafite

mehrere Departemente : Zur Subdelegation Colmar gehorten die

Departemente Gebweiler, Bollweiler, Issenheim, Ollweiler, Rufach.

Ensisheim, Thann, Horburg, Reichenweier, HI. Kreuz, Rappolts-

weiler. Der herrschaftliche Amtmann in Gebweiler war auch der

«Bailli> des Departements Gebweiler und hatte als solcher die Er-

lasse des Intendanten und Subdelegierten zu vollziehen.

Digitized by VjOOQIC



— 56 —
hauptsachlichsten VerwaltungsmaBnahmen in der Provinzial-

versammlung zur Sprache kamen, war wohl der Intendant in

seiner bisherigen Bewegungsfreiheit beschrankt. Er versah in

der neuen Versammlung das Amt eines koniglichen Kommis-
sars, freilich mit vollziehender Gewalt fur die hier gefaBten

Beschlusse.

DaB aber bei dieser Doppelvexwaltung schwere Konflikte

unvermeidlich waren, liegt auf der Hand, und zwar ereigneten

sich diese nicht nur oben zwischen Provinzialversammlung und

Intendant, sondern auch unten zwischen den Munizipalitaten

und dem bisherigen Magistrat, und so bewahrheitete sich in

dieser Neuordnung des Dichters Wort

:

«Leichl beieinander wohnen die Gedanken,

Doch hart im Raume stoBen sich die Sachen.a —
Das Edikt zur Grundung von Provinzialversammlungen

fur die Els. Provinz erschien am 12. Juli 1787. Hinsichtlich

der Munizipalitatsversimmlungen bestimmte dieses Edikl fol-

gendes : Munizipalitaten sind da zu errichten, wo keine be-

steheni. An den bereits vorhandenen soil nichts
geandert werden. Es setzt sich die Munizipalitat zusam-

men aus dem Grundherrn, dem Ortsgeistlichen und einer ge-

wissen Zahl von Mitgliedern. Dieselbe richtet sich nach der

Zahl der Feuerstellen der betreffenden Gemeinde. Bei 100

sind 3, bei 200 6 und bei mehr als 200 9 Mitglieder zu be-

rufen. Die Munizipalitat besitzt dann einen Sach waiter, Syn-

dikus, der fur den Vollzug der gefaBten Beschlusse Sorge zu

tragen hat. Der Grundherr und der Ortsgeistliche sind von

Rechtswegen Mitglieder, die iibrigen werden in geheimer Wahl
durch die wahlberechtigten Gemeindebewohner ernannt. Wahl-
berechtigt ist jeder ortsansassige Burger, der wenigstens 10
Livres Steuern bezahlt. Gewahlt kann nur werden, wer 25

Jahre alt ist, wenigstens 1 Jahr lang in der Gemeinde wohnt
und zum mindestens 30 Livres Steuern bezahlt. Zwei Bruder

oder Schwager, sowie Schwiegervater und Schwiegersohn

konnen nicht gleichzeitig Mitglieder der Munizipalitat sein. Die

Munizipalitat erneuert sich jedes Jahr um ein Drittel. Die

auszuscheidenden Mitglieder werden zuerst durch das Los,

spater durch das Alter bestimmt. Eine etwaige Wiederwahl
kann erst wieder nach zwei Jahren erfolgen ; der Syndikus je-

doch kann zweimal nacheinander gewahlt werden. Den Vorsitz

in der Versammlung fuhrt der Grundherr, in dessen Ab-

1 Versuchsweise hatte man einige Jahre vorher in der Haute

-

Guyenne und in le Berry Provinzialversammlungen eingeriohtet.
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wesenheit aber der Syndik. Im Behinderungsfalle kann sich

, der Grundherr durch einen Bevollmachtigten vertreten lassen
;

in diesem Falle steht aber dennoch der Vorsitz beim Syndik 1
.

Unter Berufung auf die Bestimmung, daB an den bereits

bestehenden Munizipalitaten nichts geandert werden durfe,

sucbten die herrschaftlichen Regierungen im ElsaB dahin

zu wirken, daB die von ihnen abhangigen Rate, wie sie in

den meisten Ortschaften in altbergebrachter Weise bestanden,

als Munizipalitaten im Sinne des Gesetzes anerkannt wurden.

Allein die Provinzialversammlung faBte am 44. Marz 4788 den

BeschluB, daB die alten Rate, deren Befugnisse kein AusfluB

des Volkswillens waren, niemals als die durch Gesetz verlang-

ten Munizipalitaten anerkannt werden konnten. Gleichzeitig

wurden zur Vornahme der Wahlen die notigen Anordnungen

erlassen.

Beschreibung der alten Zust&nde.

Um richtig ermessen zu konnen, welche Umwalzungen

hierdurch im biesigen Gemeindewesen hervorgerufen wurden,

muB zunachst bei der Betrachtung der bisberigen Zustande in

der Stadtverwaltung Halt gemachl werden.

Trotz des 4(580 erfolgten Ueberganges der Stiftabtei Mur-

bach unter franzosische Oberhoheit sind die alten grund- und

herrschafl lichen Rechte des Furstabts und des Kapitels mit nur

wenigen Einschrankungen erhallen geblieben*. Zu diesen Rech-

len gehorte auch die Ernennung samtlicber Verwaltungsbeamten

(Anitmann, Stadtschreiber, B'iskal, SchultheiB und die Rals-

mitglieder). Im Jabre 4773 wurde die Zahl der Ralsherren von

vier auf funf erhobt. Das selbstherrliche Regiment erstreckte sich

auch auf die Zunfte, da die Berufung der Zunftmeister von 4779

ab ebenfalls als herrschaftliches Recht beansprucbt war. Von

da ab setzte man dann die Znhl der Ratsherren auf sechs fest^.

Schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts schien die Burger-

schaft den MiBstand einer solchen Verwaltung bitter empfunden

zu haben. In Decks Chronik findet sich auf Seite 35 die kurze

Bemerkung, daB infolge des 4767 hier ausgebrochenen Bur-
gerkrieges auf Anordnung des Intendanlen kein Ratsmit-

glied mehr zum Amte eines Weinstichers, Kirchen- und Spital-

pflegers berufen werden durfte. Meine Bemuhungen, im hiesi-

gen stidt. Archiv und im Bezirksarchiv zu Colmar naheren

1 Stadt. Archiv.
2 Siehe Ehret, Geschichte der Stadt Gebweiler, S. 474.
3 Stadt. Archiv DD 7.
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AufschluB fiber diesen Burgerkrieg zu erhallen, sind fast er-

folglos geblieben. Vielleicht daB der Rat aus guten Grunden
von den damaligen Vorkommnissen keinen schriftlichen Ver-

merk genommen oder die etwa gemachten Aufzeichnungen

spater beiseite geschafTt hal. Soviel steht jedoch fest, daB der

Burgerkrieg 1767 einen tatkraftigen VorstoB der Burgerschatt

gegen das autokratische Regiment bedeutete. Am 20. desselben

Monats beauftragte der Vertreter des Intendanten, der Subd£-

legue Muller von Colmar, den Magistrat, wegen der zwischen

diesem und den Burgern entstandenen «Konsternation»
auf den 24. August samtliche Ratsmitglieder, die Zunftmeister,

sowie den General der Burgerschaft auf dem Rathaus

zu versammeln ; er werde hierzu erscheinen und im Auftrage

seines Herrn in der Stadlverfassung verscbiedene Veranderungen

vornehmen '. Diese Aenderungen bestanden darin, daB die

Selbstherrlichkeit des Rates oder Magistrates etwas eingeschrankt

wurde. Man erganzte ihn namlich durch einen dreigliedrigen

AusschuB, der von 50, alien Zunften entnommenen Notabeln

zu wahlen war. Diese tElusa hatten vor alien mit dem Rate

zu pflegenden Unterhandlungen und Beratungen ihre Zunft-

bruder zu horen. Die Wahl der drei ersten AusschuBmitglieder

erfolgte am 4. Februar 1770 ». Schon 1773 glaubten drei Burger

beim Intendanten daruber Beschwerde einlegen zu mossen, daB

die «Elus» die Gemeindegeschafte mit dem Magistrat verhan-

delten, ohne auf die Zunfte Rucksicht zu nehmen *. Dies laBt

darauf schlieBen, daB der Magistrat die Neugewahlten so zu be-

arbeiten verstand, daB sein bisheriges, freies BeschlieBungsrecht

keine Gefahr lief. Aus diesem Grunde auch hatte 1767 die

Verfugung des Intendanten, in Gemeindeangelegenheiten den
Zunftmeistern wie von alters her beratende Stimme zu belassen,

ihren Zweck nicht erreicht. Der Magistrat wollte sich eben von

den Zunften nicht in die Karten blicken lassen ; so geschah es

denn, daB sich die Ratsherren auch mit der Wurde eines Zunft-

meisters bekleiden lieBen. Hiermit waren also alle in der Yer-
waltung eines Gemeindewesens bestehenden Machtbefugnisse in

der Hand des Magistrats vereinigt. Ueber das gegen das selbst-

herrliche Regiment immer mehr urn sich greifende tiefe Mifi-

behagen brauchle sich der Magistral keine schweren Sorgen

zu machen. WuBte er doch, daB, sofern er den Willen der

Herrschaft tat, er ein Lebensalter seines Amtes walten und uber-

dies noch das V'ergnugen haben konnte, seine Stelle auf den

> Stadt. Archiv CC 23.
2 Stadt. Archiv CC 26.
3 Stadt. Archiv BB 4. S. auch Chronik Deck S 30.
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Sohn oder einen nahen Verwandten vererbt zu sehen. DaB das

Wobldienen der Ratsberren gegenuber der Herrschaft immer
in Einklang stand mit den Recbten und Inieressen der Stadt,

wird kein Kenner der alten Zustande bejaben konnen. In der

zweilen Halfte des 18. Jabrhunderls tritt uberhaupt seitens der

herrscbaftlicben VerwaltungdasBestreben zutage, ibre Rechte und

Machtbefugnisse auf Kosten der Burgerschaft immer mehr aus-

zudehnen. So mufi man sich erstaunt fragen, wie verschiedene

Nutzungen, die noch im 47. Jabrbundert der Stadt zustanden,

100 Jahre spater in den Besitz der Herrschaft ubergegangen

waren. (Stadtgraben, Steinbruch im Axwald)».

Das Amt eines Ratsherrn verlieh nicht nur Macbt und An-

sehen, sondern auch noch ganz erhebliche materielle Vorteile.

Nacb alter Festsetzung hatten bis dahin zu fordern: Der

Amtmann fur Ratsbecber und Handschuhe 45 Livres und

24 Klafter Holz zu 5 Livres*, aufierdem an Ostern statt der

Ostereier ein fettes Lamm nebst einem «Kalbsstotzen» ; der

Schultheifi fur Ratsbecher und Handschuhe ebenfalls 45 Livres,

16 Klafter Holz zu 2 Livres und an Besoldung 130 Livres.

Fur den Burgermeister und die ubrigen funf Ratsfreunde be-

trugen die Bezuge fur Ratsbecher und Handschuhe ebenfalls

je 45 Livres nebst 6 Klafter Holz zu 2 Livres. Fur die Rech-

nungfuhrung standen dem Burgermeister aufierdem noch

20 Livres zu und zur Abgabe an die Winzer noch weitere

6 Klafter Holz. Beim Jahreswecbsel wurde der Magistrat auf

stadtische Kosten mit den Neujahrswecken beschenkt. Aus
72 Pfund murbem Teig erhielten : Der Furstabt 15, ein Ka-

pitular, den die Reihe traf, neun, der Amtmannn, Rektor, Fis-

kal t Stadtschreiber, Schultheifi und Burgermeister je 8 Pfund.

Dies kostete die Stadt jahrlich 36 Livres. Dann fiel fur den

Magistrat wieder etwas ab vom Pachter des Salzverkaufs.

Wahrend dem Amtmann, Schultheifien und Stadtschreiber

jahrlich je zwei Sester zu liefern waren , erhielten die ubrigen

Ralsherren je einen Sester. Ferner war mit jedem Zeitauf-

wand im Dienste der Stadt noch eine besondere Entlobnung

verknupft. Kein Schritt wurde unternommen, keine Arbeit

geleistet, ohne dafi nicht eine besondere Vergutung beansprucht

worden ware. So liefi sich beispielsweise hierfur im Jahre 1788

der Schultheifi Deck 109 Livres auszahlen, wahrend fur die

ubrigen Ratsherren die besondern Gebuhren in diesem Jahre

mit 192 Livres und die des Amtmannes Reichstetter mit

1 Siehe das «cahier de dol6ances». Stadt. Archiv FF. 2.

2 Xach heutigem Geldwert ist ein viermal so groBer Betrag
za setzen.
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56 Livres gebucht wurden*. Den Handen der Ratsherren

war auch das Brot- und Fleischschaueramt anvertraut. Fur

die Brotschau bezogen sie von den Baekern das Schaubrot,

d. h. eines der kleinsten zum Verkaufe gebackenen Brote.

Im Jahre 1788 batten dieselben Sollwert (20 Pfg.) Ueberdies

zahlte die Stadt den Brotbescbauern an fester Besoldung jahr-

lich noch 6 Livres, 13 s., 4 de. Fur die Fleischschau betrug

die Schaugebuhr von jedem Rind ein Pfund Fleisch und an

fester Besoldung jahrlich 3 Livres, 6 s., 8 de., zusammen also

10 Livres. Also deckten diese Nebenamter trotz geringer Muhe-
waltung im Haushalte den Brot- und Fleischbedarf. Weiter

ware dann noch der den Ratsherren in ibrer Eigenschaft als

Gerichtsherren zustehenden Rechtsprechungsgebuhren , ihrer

Steuerbefreiung , der Befreiung von alien personlichen Dienst-

leistungen, sowie der bei Wahrnehmung der Gemeindegeschafte

ublichen Zechgelagen auf Kosten des reichgefullten Rathaus-

kellers zu gedenken. Ueber all den vielseitigen Amtsverrich-

tungen konnten dann die Ratsherren doch noch ihrem Haupt-

beruf als Gewerbetreibende oder Weinbauer obliegen. Zweifel-

los wird ihnen ihre Wurde auch hier von groBem Vorteil ge-

wesen sein, da die besoldeten und vielbegehrten Stadtamter,

mit deneu man in Handel und Wandel in Widerspruch ge-

raten konnte , nur den Handen guter Freunde oder den

Familienangehorigen anvertraut wurden.

Bezeichnend fur die Zustande in unserer Stadtverwaltung

am Vorabende der Revolution sind auch die scharfen Rand-

l)emerkungen des Intendanten de la Galaiziere zu den stadtischen

Rechnungen. Im Jahre 1786 erhob er gegen den Rat den ge-

wiB wenig schmeichelhaften Vorwurf, daB die Rechnung von

1783 mehrere Ausgabenposten enthielte, womit der Magistrat

seit mehreren Jahren MiBbrauch treibe, daB man in gewissen-

loser Weise den Zinswein verschleudere und teilweise mit Ver-

luslen im Rathauskeller lagern lasse, wiewohl die stadtische

Rechnung Unterbilanz aufwiese. Der Intendant erklarte schlieB-

lich die Ratsherren kunftighin personlich verantwortlich fur

jede den Bel rag von 50 Livres ubersteigende und ohne seine

Ermachtigung gemachte Ausgabe. Ferner wurde angeordnet,

die 220 Ohmen Stadtwein sofort im Interesse der Stadt zu ver-

kaufen und vom nachsten Jahre an die Weinzinsen zu ver-

pachten*. Letzterer Weisung kam der Rat nach. Am 18, Sept.

1786 steigerte Jakob Ulrich die 59 Ohmen 12 MaB betragenden

Weinzinsen zu 6 Livres den Ohmen. Bezuglich der Rechnung-

1 Stadt. Archiv CC 63.
- Stadt. Arch. CC 38.
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fuhrung muBten jedoch seitens des Intendanten immer noch

weitere Beanstandungen erfolgen. Am 6. Marz 1788 tadelle

er in scbarfer Weise, daB sich die Ratsherren fur die gering-

fugigsten , im Interesse der Sladt vorgenommenen Dienst-

leistungen bezahlen lieBen , wozu sie doch nach den dieserhalb

ergangenen Ordonnanzen nicht berechtigt seien*. So lagen

also die Verhaltnisse, als die Munizipalitaten ins Dasein traten.

An Zundstoflf, die Geister gegen das bestehende Regiment zu

entflammen, feblte es demnach nicht.

Die Wahl in Gebweiler.

Die Wahl der Gebweiler Munizipalitat erfolgte am 13. April

1788 unter dem Vorsilze eines Kommissars des Zwischen*

bureaus (Peter Brobeque). Die Stadt zahlle 631 Feuerstellen

und hatte demgemaB neun Mitglieder zu berufen. Zur Wahl
schritten 276 Burger. Es wurden gewahlt: Sebastian Vogel-

weith , Franz Joseph Burtschy, Philipp Hug, Jakob Biehler,

Thad. Biehler, Joseph Haas, Theobold Urben, Dominik Jehlen

und Kreylinger Joseph. Als Syndikus ging der Huissier An-
dreas Beck aus der Urne hervor. Das Alter der Gewahlten

schwankte von 47—60 Jahren, deren Steuerveranlagung von

32—100 Livres. Die Sekretarstelle erhielt Valentin Callias*.

Die Provinzialversamrnlung in StraBburg fuhlte sich be-

rufen, das konigliche Edikt uber die Einrichtung dieser Ver-

sammlung in eigenmachtiger Weise zu interpretieren und zu

erganzen. So hatte sie am 22. 'Marz 1788 angeordnet, daB alle

herrschaftlichen Beamten, wie SchultheiB, Burgermeister, Stadt-

schreiber, Ratsherren usw. bei den Munizipalitatswahlen vom
passiven Wahlrecht auszuschlieBen seien. Der die Gebweiler

Wahl leitende Kommissarius ging noch weiter, indem er ge-

nannten Personen auch noch das aktive WT

ahlrecht benahm.

Das Wahlergebnis bedeutete eine Niederlage fur die Herrschaft.

insofern samtliche Gevvahlten mehr oder weniger ihre ausge-

sprochenen Gegner waren. Als unruhiger, fur die neuen Ver-

haltnisse besonders begeisterter Burger gait der Syndikus Beck.

Auf Grund des Berichtes des Wahlkommissars und anderer

Beschwerdeschreiben wurde er arn 30. April 1788 ernstlich er-

mahnt, sein <crespektwidriges und unanstandiges Betragen» der

Herrschaft gegenuber einzustellen und ihr zur Erhaltung eines

guten Einvernehmens in der Gemeinde mit Ehrfurcht und Ge-

i Stadt. Archiv CC 40.

2 Stadt. Archiv B. B. 4.
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horsam zu begegnen. Sein Verhalten sei um so <rgewagter>,

als ihm schon 1773 seitens des Intendanten ein ernstlicher

Verweis hatte erteilt werden mussen 1
.

Das Verhalten der Herrschaft der Munizipalitat
gegentlber.

Die Rechtsverhaltnisse der Furstabtei Murbach zwischen

der franzosischen Krone einerseits und den Stiftsbewohnem

andererseits hatten durch Lettre patente von 1780 ihre ge-

setzliche Festlegung gefunden. Auf diese verbrieften , durch

kein Edikt aufgehobene Rechte pochend, konnte und wollte die

Herrschait den alten Rat zu Gunsten einer ihrem EinfluB ent-

ruckten Munizipalitat nicht preisgeben. Sie erklarte daher, in

der Stadtverwaltung die neue Behorde nicht anerkennen zu

konnen. Diese Stellungnahme ist auch mit Rucksicht auf die

gesetzlichen Grundlagen der MunizipalitSten wohl begreiflich

:

Die neue Verfassung machte den :Furstabt |zum Vorsitzenden

einer Versammlung, bei deren Wahl er gar nicht milwirken

durfte. Er wurde gleichsam der Untertan
seiner bisherigen Untertanen. cDie Muni-

zipalitatjo, schreibt das Kapitel am 17. Mai 1788, «an deren

Spitze der unruhigste Geist steht, wirft sich zum Richter der

Herrschaft und deren Vasallen auf und schreibt uns alien Ge-

setze void 8
. Noch am '29. November 1789 berief sich die

Herrschaft auf die durch den Westfalischen FriedensschluB ihr

zustehenden und durch den Patentbrief neuerdings anerkannten

Rechte und (legte aufs entschiedenste gegen die seitens der

Munizipalitat bereits erfolgten oder noch zu erfolgenden Ein-

grifle Verwahrung ein s.

Auch der Rat wollte von einem Verzicht auf seine alther-

gebrachten Rechte nichts wissen, und so standen sich bald

beide Korperschaften in leidenschaftlichem Kampfe gegenuber.

Es stieBen jetzt Gegensatze aufeinander, die bis dahin dem ge-

meinen Manne unbekannt geblieben waren. |Im weitern Sinne

war dies ein Kampf der nach Selbstimdigkeit ringenden Krafte

gegenuber einem selbstherrlichen Regimente. So fdrderten

und beschleunigten die Provinzialversammlungen die feuers-

brunstmaBige Ausbreitung eines revolutionaren Geistes. Das

war also
4

das gltickverheiBende, neue Leben, das kurzsich-

tige, unfahige Staatsmanner dem siechen Staatskorper durch

i Stadt. Archiv B. B. 4.

2 Bezirks Archiv C 159o.
s Stadt. Archiv FF 10.
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die Provinzialversammlungen einhauchen wollten, statt daB sie

mit scharfein Zuge das erste Grundubel, namlich die schreiende

Ungerecbtigkeit in den Staatslasten, zu beseitigen suchten.

Leider hat es in dern Anprall gegenstrebender Interessen

zwischen Magistrat and Munizipalitat an einer festen, zielbe-

wuBten Oberverwaltung gefehlt. Intendant und die Provinzial-

versammlung in StraBburg waren eben darch die politiscben

Wirren in Paris zur Ohnmacht verurteilt und sahen zaghaft

und unschlfissig dem auflodernden Feuerbrande zu. Ihre

Weisungen und Erlasse konnten die erregten Geister nicht

mehr in ruhigere Bahnen zurucklenken, denn man wuBte zu

gut, daB die Worte nicht von Taten begleitet sein konnten.

Die Beschlusse der Provinzialversammlung konnten nur durch

den Intendanten in Vollzug gesetzt werden ; und dieser hatte

es nicht so eilig , sich einer unliebsamen Behorde gegenuber

besonders entgegenkommend zu erweisen.

Neuwahl.

Der Ftirstabt erkannte die Munizipalitat nicht nur nicht

an, sondern beanstandete auch die Wahl wegen vorgekommener

Gesetzwidrigkeiten. Nach seinen Angaben soilten namlich die

Gewahlten in einem nach dem Gesetze unzulSssigen Grade

miteinander verwandt sein und einer einzigen Familie an-

gehoren. Daraufhin lieB Baron von Berckheim, der Syndikus

des Zwischenbureaus in Colmar, am 30. April 1788 dem Syn-

dikus Beck in Gebweiler die Weisung zugehen, die Munizipali-

tatsversammlungen — abgesehen von sehr dringenden Fallen —
bis auf weiteres nicht einzuberufen. Beck kehrte sich jedoch

nicht hieran und setzte die erste Versammlung auf den 1. Juni

1788 fest. Tags zuvor begab er sich mit Vogelweith zum
«gnadigsten Fufsten des Ritterstiftsa, urn ihn von seinem Ent-

schlusse in Kenntnis zu setzen. Der Furst fertigte die beiden

mit dem kurzen Bescheide ab, daB er sich mit den andern

Herrschaften der Provinz den Munizipalit§ten widersetze und
darum die angesagte Versammlung verbiete. Dies konnte den

Syndikus Beck nicht abhalten, den feststehenden EntschluB

zur Ausfuhrung zu bringen. Mit Rucksicht auf seinen Emp-

fang beim Fursten sah er davon ab, dessen Vertreter zur

Sitzung einzuladen. Der Pfarrer Burgunder erschien jedoch

und erwies sich auch in der Folge als eines der treuesten Mit-

glieder der Munizipalversammlung. Der Syndikus verlas die

Anweisung der Zwischenkommission betreffend Einrichtung der

Munizipalitat, was mit orhdchstem Vergnugen* angehort wurde.

Die Versammlung beschloB dann, der Zwischenkommission das
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Verhalten des Furstabtes bekannt zu geben und diese zu bitten,

dafi sie der Gemeinde <rmit vaterlichem Rat beispringe*. —
Trotzdem verharrte der GroBdechant in der Auffassung,

dafi die Wahl der Munizipalitat zu Unrecht erfolgt sei. — «Er

sprach», wie es in den Protokollen heifit, «dem Syndikus jede

Qualitat ab, in Gemeindegeschaften etwas zu sagen». Urn den

«uberhauften Vorwurfen ein Ende zu machen und die arme
Gemeinde von weiterem Schaden zu bewahren*, bat die Muni-

zipalitat das Zwischenbureau in Colmar urn Anberaumung einer

Neuwahl. Man land hiermit Gehor. Baron von Klinglin . der

President der Colmarer Bezirksversammlung, teilte am 17. Juni

1788 dem Syndikus mit, dafi die Neuwahl am 22. desselben

Monats auf dem Rathause vorzunehmen sei. Der Baron wollte

den Vorsitz ubernehmen. Beck wurde beauftragt, die notigen

Vorbereitungen zu treffen und auch den Fursten hiervon in

Kenntnis zu setzen. Dieser Weisung nachzukommen , ver-

sammelte Beck am 20. die gesamte Burgerschaft. Hierzu

hatten sich auch die Magistratsherren in ihrer Eigenschaft als

Zunftmeister eingefunden. Es mag ihnen nicht gefallen haben,

die sonst nur ihres Dienstes gewartigen Weibel zu amtlichen

Bekanntmachungen im Auftrage anderer handeln zu sehen*

Sie rissen diesen Amtsdienern die Schriftslucke aus den Han-
den und wiesen sie in ernstester Weise zu recht, dafi sie von

einem «verachtungswurdigen Menschena, wie Beck sei, Befehle

entgegen genommen hatten. Was Beck selbst von dort zu

horen bekommen haben soil, mochte er, wie er am Tage vor

der Wahl nach Colmar schreibt, selbst vor Freunden nicht

wiederholen. In demselben Schreiben beantragt Beck, dafi der

Magistrat gelegentlich der Wahl vom Wahllokal ferngehalten

werde, weil sonst unter deren Einflufi die Wahl zu Ungunsten

der allgemeinen Volksstimmung ausfallen konnte. —
Diesem Wunsche wurde auch entsprochen ; die herrschaft-

lichen Beamten hatten rechtlos das Ergebnis der Wahl abzu-

warten. Die zweite Wahl bildete die Bestatigung des ersten

Wahlausgangs. An Stelle von Dominik Jehlen, der aus Ver-

vvandtschattsgrunden zurucktreten mufite, ruckte Leodegar

Wetterwald.

Auch der Syndikus Beck wurde wiedergewahll.

Die Zahl der Wahlmanner betrug diesmal 301.

Bezirks- und Provinzialversammlung.

Munizipalitat und Magistrat suchen in ihrem Rechtskampfe,

wie sich dies bereits gezeigt hat, fortwahrend Schutz und Hilfe

bei den zustandigen Behorden in Colmar und Strafiburg, und
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darum muB hier noch in wenigen Zugen des Ausbaues der

Provinzialversammlungen gedachl werden.

Ueber den MunizipalitiMen standen die Bezirksver-
sammlungen. Ohne Rucksicht auf die politischen Grenzen
der bisherigen Herrschaftsgebiete teilte man das ElsaB in die

sechs Bezirke Landau, Hagenau, Schlettstadt, Colmar, Huningen
und Belfort. — Der Bezirk Colmar, wozu Gebweiler gehorte,

erstreckte sich von den Vogesen bis zum Rhein ; im Norden
deckte sich die Grenze mit der heutigen Bezirksgrenze, w§hrend
im Siiden die Ortschaften Rumersbeim, Ensisheim, Pulvers-

heim, Bollweiler, Berrweiler, Hartmannsweiler, Wunheim und
Sulz die Grenze bildeten. Das St. Amarintal wurde dem Bel-

forter Bezirk einverleibt. — So ging zum ersten Male ein RiB

durcb das Herrschaftsgebiet Murbach.

An die Spitze eines Bezirkes stellte man eine aus 24 Mit-

gliedern bestehende Bezirksversammlung. Hiervon hatten sechs

dem geist lichen Stande, sechs dem Adel und die andern zwdlf

dem dritten Stande anzugehoren. Samtliche Bezirksvertreter

muBten auch Mitglieder der Munizipalitaten sein. Fur die

ersten drei Jahre bestimmte die Provinzialversammlung die.

Halfle der Abgeordneten; die sich dann selbst zur Vollzahl von

24 ergSnzten. Den Vorsitz der Versammlung fuhrte ein Geist-

licher oder ein Adeliger. Die Abstimmung erfolgte nach

Kopfen. Der Bezirksversammlung gehSrten dann noch zwei

Sachwalter oder Syndikus an, von denen einer dem geistlichen

Stande oder dem Adel und der andere dem dritten Stande

entnommen war. Fur die Zeit, da die Bezirksversammlung

nicht tagte, war eine besondere Kommission berufen, die man
anfanglich Zwischenkommission , spater Z wise hen-
bureau nannte. Diese Kommission setzte sich zusammen aus

einem Mitgliede der Geistlichkeit, einem Adeligen und zwei

Angehorigen des dritten Standes, sowie den beiden Syndiken.

Infolge der wechselvollen Ereignisse im Jahre 1789 traten die

Provinzialversammlungen und die Bezirksversammlungen nicht

mehr zusammen.

So konnten die Zwischenbureaus narch Gutdunken schalten

und walten und selbstherrlich die ihnen erteilten Befugnisse

uberschreiten.

Die Spitze der Munizipalitats- und Bezirksversammlungen

bildete die aus 48 Abgeordneten bestehende Provinzialversamm-

lung. Zum Vorsitzenden derselben bestimmte der Kdnig Herrn

v. Flachslanden . 24 Mitglieder hatten in gleicher Zahl den

beiden oberen StSmden und 24 dem dritten Stande anzugehoren.

Wie bei den Bezirksversammlungen, so gab es auch hier zwei

Syndike und eine Zwischenkommission. Fur die ersten drei

5

Digitized by VjOOQIC



— 66 —
Jahre ernannte der KSnig auBer dem Vorsitzenden 23 Mitglieder,

die dann die anderen 24 zu berufen hatten. Die Provinzial-

versammlung irat am 10. November 1787 zusammen. Sie hatte die

erforderlichen MaBnahmen zu der spater folgenden Bildung der

Bezirksversammlungen und der Munizipalitaten zu treffen und

dem drohenden, teilweise schon entbrannten Widerstreit zwi-

schen der alien und neuen Verwaltung in den Gemeinden

durch besondere Bestimmungen entgegenzuwirken. Wie be-

reils ervvahnt, tat sie dies in ganz freier Weise, indem sie

sich gewissermaBen als gesetzgebende Versammlung betrachtele.

Durch BeschluB vom 30. Aug. 1788 bestimmte sie bezuglich

der Rechtsverhaltnisse zwischen Munizipalitat und Magistrat

folgendes

:

Der Munizipalitat stehen ganz allein zu

:

1. Die Verteilung aller k6niglichen Auflagen und StraBen-

steuern.

2. Die Verwaltung des Gemeindevermogens, des Spitals

und die Armenpflege.

3. Beaufsichtigung der Gemeindegebaude, der Wege und

StraBen. — Zu Frondiensten kann allein nur der SchultheiB

beordern. Ohne Vollmacht der Zwischenkom mission darf keine

den Betrag von 6 Livres ubersteigende Ausgabe gemacht werden.

4. Die Erhebung herrschaftlicher GefSlle.

Dem Magistrat stehen zu

:

1. Der Befehl uber Wachen, Nachtwachter und alles, was
zur offentlichen Sicherheit gehort.

2. Militarsachen.

3. Festsetzung der Strafen fur Feldvergehen.

4. Das MaB- und Gewichtswesen, Fleisch- und Brotschau,

Marktpolizei. AuBerdem verbleibt das Gericht in den Handen
des Magistrats.

* Unter Mitwirkung der Munizipalitat hat der Magistrat

folgende Befugnisse:

1. Aufsicht uber BewSsserung der Wiesen.

2. Das Recht, mit dem Syndikus den Versteigerungen bei-

wohnen zu konnen.

3. Die Bestimmung des Herbst- und Erntebeginns.

4. Die Emennung der Bannwarte, Weinsticher, Winzer
Hirten, Gemeindediener — Dies unbeschadet eines etwaigen,

der Herrschaft zugestandenen Ernennungsrechtes fur einen

oder den andern Beamten*.

1 S. Bz. Arch. C lo91.

Digitized by VjOOQIC



— 67 -

Der Kampf beider Korperschafteri

in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten.

Am 6. Oktober 1787 hatte der Intendanl die Erklarung ab-

gegeben, dafi der Kftnig niemals die Absichl gehabt hatte, die

Gemeinden von der den herrschaftlichen Beamten geschuldeten

Pflicht des Gehorsams zu befreien, und doch sehen wir jetzt

hier den Magistrat in der Stadtverwaltung fast ganz ausge-

schaltet. Was ihm verblieb, waren allein die richterlichen

Befugnisse erster Instanz. Der SchultheiB konnte noch als

Vertreter der Herrschaft fortfahren, Ciber die kleinen Polizei-

vergehen zu richten, wahrend dem hochsten Stiftsbeamten,

dem Amtmann, vorbehalten blieb, fiber die hdheren Strafsachen,

die sogenarnte «grofie Polizeb, zu befinden. Der Burger-

rneister, der bisher dem Gemeinde-Rechnungswesen vorstand,

sollte in der neuen Verwaltung gar nichts mehr zu sagen

haben.

In seinem Selbsterhaltungskampf hatte es der Magistrat

zunachst darauf abgesehen, die Silzungen der Munizipalitat durch

Verweigerung des Rathaussaales und verschiedene Stflrungen

zu hintertreiben. Durch Erlafi vom 9. August 1788 teilte der

Intendant dem Magistrate mit, dafi die Munizipalitat auf dem
Rathause Zutritt hatte wie der Rat, dafi erstere aber fur ihre

Sitzungen Tag und Stunde so zu bestimmen hatte, dafi der

Magistrat in seinen Beratungen nicht gesfort wurde. Gleich-

zeitig wurde diesem eingescharft, den Munizipalversammlungen

nicht mehr hindernd in den Weg zu treten 1
. Darauf ent-

schlofi sich die Munizipalitat, ihre Sitzungen am Sonntag Nach-

mittag nach der Vesper abzuhalten. Um die im Gemeinde-

wesen bereits bestehende Zwietracht nicht zu versch§rfen,

bedrohte die Munizipalitat das Ausplaudern der in ihrer Ver-

sammlung gepflogenen Beratungen mit Strafe, doch war dies

zwecklos, da gar bald die Taten laut genug redeten. Die Mu-
nizipalitat bedurfte zur Ausubung ihrer Amtsverrichtungen der

Gemeindeschriflen, von deren Freigabe der Rat durchaus nichts

wissen wollte. Schon vor der ersten Sitzung der Munizipalitat

sprach Beck dieserhalb bei dem Stadtschreiber Anselm vor.

Dieser wies das Ansuchen des Syndikus mit der Bemerkung
zuruck, dafi ihn der Magistrat zur Herausgabe der Schriflen

nicht ermachtigt hatte. Der Magistrat billigte das Verhalten

des Stadtschreibers und verhielt sich ebenfalls ablehnend *.

J Stadt. Archiv B. B. 4.

• Den Magistrat bildeten zu dieser Zeit SchultheiB Deck, Biirger-

meister Thomas, sowie die Ratsherre*h Rudler, Jacquet, Meister,
Biehler und Anselm als Stadtschreiber.
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Daraufhin begab sich Beck mit Vogelweith zum GroB-

dechanten von Reroldingen — der Furst war bei den Etats-

generaux in Paris — darnit dieser im angegebenen Sinne einen

Druck auf den Magislrat ausube. Dieser Schritt war naturlich

ver^ebens. Beck schlug nun andere Saiten an. Es sollte noch

einmal ein Versuch beim Amtmann Reichstetter und dem
SchultheiBen Deck gemacbt werden, um nochmals «demutigst»

wenigstens urn jene Schriften zu bitten, deren die Munizipali-

tat zur Verpachtung der Gemeindeguter bedurfte. Weil Beck

bei diesen Herren schlecht angeschrieben war, wollte er sich,

wie er sagte, «bei seinen Obern nicht verfehlena und uberlieB

diesen Gang seinen Amtsbrtidern Vogelweith und Callias.

Doch war auch dieser Versuch umsonst. Am 9. August 4788

verfugte der Intendant, daft der Magistral der Munizipalitat

alle auf die Stadtverwaltung und das Rechnungswesen sich be-

ziehenden Schriftstucke ausliefere. Am 42. desselben Monats

erschien dann noch eine Anweisung der Zwischenkommission,

wonach solche Schriften auf dem Gemeindehause in enter mit

zwei verschiedenen Schlossern versehenen Kiste aufzubewahren

seien ; den einen Schltissel sollte der SchultheiB, den andern

der Syndik erhalten. Dessen ungeachtet uud trotz aller Bitten

und Drohungen von oben und von unten konnte die Munizi-

palitat von dem Magistrat kein einziges Schriftstuck erhalten.

Alle an ihn abgesandten Abordnungen wurden mit «dem ver-

achtlichen SchluB» abgefertigt, da6 die Munizipalitat im Ge-

meindewesen nichts zu sagen hatte, daB man sie nicht als

«Administratores» anerkenne.

In Ermangelung der schriftlichen Unterlagen zu einer

von der Munizipalitat vorgenommenen notwendigen Verhand-

lung lud man am 23. November 4788 hoflichst den SchultheiBen

Deck vor die Munizipalitat, um da die notigen Erklarungen

abzugeben. Deck leistete diesem Ersuchen Folge und wurde in

der Versammlung «gebuhrendermaBen» empfangen und nach-

her mit caller Hdflichkeit» wieder hitiausbegleitet.

Sp5ter, als unter der Gewalt der politischen Lage die

Wogen der Erregung und Erbitterung immer hoher und hoher

schlugen, hielt es der Magistrat doch geboten, etwas einzu-

lenken. Am 47. Juli 4789 handigte der Stadtschreiber der

Munizipalitat einige Steuerrollen, die Kirchenrechnungen von

1603—4786, sowie die Rechnungen des Klausners der Lieb-

frauenkapelle ein. Am 5. November 1789 erschien dann in der

Versammlung der Munizipalitat der SchullheiB Deck, um das

Urbarium der Kirchenzinsen und verschiedene andere Schrif-

ten abzugeben. In seiner Begleitung befand sich auch Anselm,

der auf dem Rathaus das Stadtsiegel und die Spital- und

Digitized by VjOOQIC



— 69 —
Kapellschriften niederlegte 1

. Hiermit gab sich aber die Muni-

zipalitat nicht zufrieden, sondern forderte mit Nacbdruck auch

die ubrigen, von Anselm nocb in Verwahrung gehaltenen

Schriften, Am 13. Dezember erklarte die Zwischenkommission

den Stadtschreiber fur alien durch seine Hartnackigkeit etwa

fur die Stadt entstehenden Schaden haftbar, und am 25.

Januar 1790 ermachtigte der Intendani die Zwischenkommis-

sion, den Stadtschreiber Anselm durch GewaltmaBregeln zur

Herausgabe der umstrittenen Schriften zu zwingen. Endlich am
22. Februar 1790 war der langwierige Schriftenstreit zu

Gunsten der Munizipalitat entschieden *.

Beleuchten wir nun das Zusammenwirken von Magistrat

und Munizipalitat in der eigentlichen Stadtverwaltung.

Anfangs August hatte der Magistrat gegen Isenheim an

der Lauch an zwei Stellen «Schanzen» unternommen, die er

gegen die ubliche Vergutung auch beaufsichtigte. Die Munizi-

palitat wandte hiergegen ein, daB in der Stadt Unterhaltungs-

arbeiten an Brucken viel notwendiger gewesen seien, daB ent-

gegen dem Beschlusse der Zwischenkommission voin 20. Mai

1788 nicht alle Fronpflichtigen aufgeboten seien, daB der Befehl

dieser Fron der Munizipalitat zustehe, die den Dienst als eine

unentgeltlich zu leistende Pflicht ansehe. Der Magistrat, dem
dieser BeschluB mifgeteilt wurde, berief sich darauf, daB die

verordneten Arbeiten zum Schutze der Gemeindeguter dringend

nolig und darum vom Magistrat in Gegen wart des Ausschusses

(Elus) beschlossen worden seien, Daraufhin lieB die Munizipalitat

in der Stadt verkunden, daB die Burger nicht verpflichtet

seien, sich bei den Schanzarbeiten einzufinden. Das Zwischen-

bureau, das mit dieser Angelegenheit befaBt wurde, stellte sich

vollstandig auf die Seile der Munizipalitat und entschied, daB

sich der Magistrat der Leitung der im Dienste der Gemeinde
unternommenen dffentlichen Arbeiten zu enthalten hatte. Die

vom Magistrat fur solche Dienste beanspruchte Vergutung

sollte nicht bewilligt und gutgeheiBen werden. Der Munizi-

palitat allein stunde es zu, uber den Vorrang der offentlichen

Arbeiten zu beQnden.

Zum Schlusse sprach das Zwischenbureau der Munizipalitat

fur ihr in dieser Frage an den Tag gelegtes maBvolles Be-

nehmen eine Belobigung aus. Dessennngeachtet wollte sicb

der Magistrat bei Ausubung seiner amtlichen Befugnisse nicht

» Stadt. Archiv. F. F. 10.

* Das Verzeichnis der an diesem Tage eingelieferten Schriften

s. im Stadt. Archiv F. F. 10.

Digitized by VjOOQIC



— 70 —
in die engen, ihm durch die neuen Bestimmungen gezogenen

Grenzen weisen lassen. In der Spitalverwaltung und der

Armenpflege lieB er sich von der Munizipalitat nichts drein

reden ; er ernannte auch weiterhin den Spitalpfleger und den

«Spitalbedienten» und verbot diesen streng, der Munizipalitat

in irgend einer Frage zu gehorsamen. Der SchultheiB Deck

fuhr fort, den Armen das ubliche Almosen aus den Gemeinde-

einkunften anzuweisen 1
. Die Munizipalitat beteuerte in einer Ein-

gabe nacb Colmar, daB sie besser als der Magistrat befahigt sei,

zu bestimmen, welchen arraen Burgern «zur Lebensnahrung

aus dem Spital ein Zutrag geschopft werden konnte*. Bald hatte

die Munizipalitat zu beanstanden, daB der Magistrat eigen-

machtig fur. die zwei Weibel neue Mantel beschaffl hatte, wie-

wohl die alten nach Ansicht des neuen Rates noch gut gewesen

waren. Im Mai des Jahres 1789 rechnete man dem Magistrat

die «Benedizierung» der Berge als MiBbrauch an, weil dieser

Tag vorzugsweise zur cLustharkeit der Ratsherren und deren

NJithelfei)) diente und fur die Stadt mit Kosten verbunden sei*.

Nach dem Gutachten des Rektors Burgunder ware die «Bene-

dizierung» nicht notwendig gewesen, da der ganze Bann ein-

mal im Jahre prozessionsweise eingesegnet werde. Die Herbst-

ordnung 4789 erlieB der Magistrat. Die Munizipalitat war

hiermit nicht zufrieden ; sie setzte eine andere Ordnung fest

und machte durch Austrommeln bekannt, daB nur die ihrige

in Betracht kommen konne. Ein beim Obertor umgefallener

NuBbaum sollte auf Anordnung der Munizipalitat mit den

Spanen von 58 Stuck Stadtbauholz auf dem alten Marktplatz

offentlich versteigert werden. Der Magistrat kam der Aus-

fuhrung dieses Beschlusses zuvor, indem er sofort den NuB-
baum dem Lehner des Stadtgrabens zukommen lieB und die

Spane dem Burgermeister zusprach. Darob wieder neue Be-

schwerden in Colmar. Man wuBte zu berichten, daB der Ma-
gistrat «alle Verordnun^en und Reglement der Provinzial-

Administration ganzlich meprisiere und darwider handle und

die Mitglieder der Munizipalitat verachtlich zu machen suche.»

Schwere Kampfe muBten besonders auch im Rechnungswesen
gefuhrt werden. Vom 1. Januar 1789 besaB die Stadt zwei

Gemeinderechner, Thomas, von Seiten des Magistrats, und den

von der Munizipalitat ernannten Valentin Gallias. Die ernst-

lichen Weisungen beider Korperschaften an die Zahlungs-

pflichtigen, die geschuldeten Betrage nur diesem oder jenera

Rechner zu entrichten, fanden nicht die gewunschte Beachtung,

i Bz. Arch. C. 151>3.

* Im Jahre 17.^8 11 Livres.
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und so erhoben beide Rechner Gefalle. Umsonst verlangte die

Munizipalitat im Mai 1789 vom Rechner Thomas die Abrech-

nung fur 1788, die laut ErlaB des Intendanten vom 9. August

1788 bereits im Januar 89 bei einer Strafandrohung von 10 Liv.

fur jeden Tag der Verspalung hatte vorgelegt werden mussen.

Die durch cdie langwierige Opposition ermudete MunizipalitaU

wandte sich von jetzt ab Hilfe suchend meistens an die

Zvvischenkommission nach StraBburg. Die diesbezuglichen

Schriftstucke wurden im Zwischenbureau in Colmar mit der

Bemerkung versehen, daB die Munizipalitat fur ihren Eifer

nicht allein Schutz, sondern auch Auszeichnung verdiente 1
.

Andererseits fiihrte der Magistrat dieselben Klagen gegen die

vermeintliche AnmaBung der Munizipalitat, indem er sich kraft

der Verfas&ung der Provinz als die wahre Munizipalitat be-

trachtete und fur sich allein das Recht in Anspruch nahm,

die Stadt zu verwalten, und in dieser Auffassung wollte er auch

verharren, solange der Kdnig nicht anders bestimme*.

Kampf der Munizipalitat gegen die Dienst-

besoldungen des Magistrats.

Die Munizipalitat wollte nicht dulden, dafl die Herren des

Magistrats, denen man allmahlich die Amtsverrichtungen ab-

genommen hatte, noch die ublichen Vergutungen beziehen

sollten, wahrend die Mitglieder der Munizipalitat die Gemeinde-

geschafte ohne Entgelt zu verrichten hatten. Auf Anregung

der Munizipalitaten hat die Zvvischenkommission durch BeschluB

vom 30. August 1788 die auf stadtische Kosten vorgenommenen

Zechgelagen der Gemeindevertreter zu Grabe getragen. Am
21. Dezember 88 ging man hier gegen die ublichen Neujahrs-

wecken los. Dann folgte der Kampf gegen die festen Gebiihren

des Magistrats, in den auch die Zvvischenkommission eingriff.

Am 27. Dezember 1788 entschied sie, daB die Besoldung des

SchultheiBen und des Magistrats vom folgenden Jahr ab in

Wegfall zu kommen hatte. Etwaige Gebuhren sollten dem
nachzuweisenden Dienstaufwand entsprechen. Auch die Bezuge

in Holz unterwarf man einer scharfen Kontrolle. So ordnete die

Munizipalitat an, daB die fur die Winzer bestimmten 6 Klafter

Holz statt in die Behausung des Burgermeisters in das «Stadt-

magazin» geliefert wurden, weil den Empfangsberechtigten hier-

von bis dahin hochstens ein Klafter verabfolgt worden ware.

i Bz. Arch. C. 1593.
* Magistratsp. B. B. 2 u. Bz. Arch. 1591, 1593.
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Der Burgermeister und der SchultheiB bezogen audi je ein

Klafter Holz fur «Fubr- und Schanzschreibereiena. Die Muni-

zipalitat zog auch durch diese Rechte einen Strich. Alsdann

gings gegen die Brot- und Fleischschau. Der Syndik Beck

beanstandete mit Recht, dafl die Ratsherren bei der Ausubung
dieser Amtsverrichtung nicht gleichzeitig Klager und Richter

sein konnten. Doch lieB er es geschehen, daB solche Zustande

spater unter der Munizipalitat von neuem Platz grifFen. Gegen die

bisherige Brot- und Fleischbesichliger erhob man den Vorwurf,

(Sitzung vom 47. August 88) daB sie wohl an ihre Gebuhren,

nicht aber an ihre Pflichten dachten, daB sie z. B. durch ihre

Magde die Schaubrote abholen lieBen, ohne selbst das Brot in

Augenschein genommen zu haben. Nach langem Kampfe und

unter dem Drucke der offentlichen Meinung gab schlieBlich der

Magistrat in dieser Frage nach ; er verzichtete auf die polizei-

lichen Rechte der Lebensmittelschau, doch nicht, ohne bei der

Provinzialversammlung gegen die Uebergriffe der Munizipalitat

Verwahrung eingelegt zu haben. «Die Schaubrote*, heiBt es

in der betreffenden Eingabe, «sind ruhig entrichtet worden bis

zum Aufstand der St. Amarintaler, wo einige hitzige Ein-

wohner, von einem gewissen Rachegefuhl geleitet, die Gelegen-

heit benutzen wollten, die Hauser ihrer Mitbiirger zu zerstdren,

und die Munizipalitat im Trubel alle Gewalt an sich gerissen

hatte.a Es war im September 1789, da der Burgermeister der

Munizipalitat die «Stadtgefechte», d. h. die MaBe und Gewichte

zustellte. Das Verzeichnis wies auf; 4 metallenen, gegossenen

Sester, 4 Kupfel und Halbkupfel oder MaBle in derselben Be-

schaflfenheit, »|», '/s und i/« Kupfel aus Kupfer, 2 eiserne Stadt-

zeichen, 1 ehemes Fuder-, Schenk- und HalbrnaB, 1 metallenes

2 Pfd.-, 4 Pfd.-, i/
f Pfd.- und i/

4 Pfd.-Gewicht, schlieBlich

eine eiserne Stadtelle. Alle diese Gegenstande sollten von.jetzt

ab in der «Grefl» aufbewahrt werden. In dem oben erwahnten

Berichte an die Provinzialversammlung stellte der Magistrat fest,

daB er in dieser Frage nur aus Klugheit nachgegeben habe und

dariim hoffe, demnachst wieder in die ihm entrissenen polizei-

lichen Rechte eingesetzt zu werden*. Das Zwischenbureau in

Colmar stellte sich auf die Seite des Magistrats und sprach in

einem Schreiben vom 26. September 1789 der Munizipalitat

das Recht ab, sich in die polizeilichen Befugnisse des Magist-

rats zu mischen. Jene war jedoch keineswegs in der Fassung,

vom vollstandig machtlosen Zwischenburean einen Ruffel ein-

zustecken : Das Mitglied Philipp Hug wurde zur Zwischen-

1 Die Beschwerdeschrift hatten unterzeichnet : Deck, Thomas,
Jacquet, Biehler, Meister, Stoll, Banmeyer und Jacklin.
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(commission nach Strafiburg abgeordnet, um dort darzulegen,

dafi der Magistrat sowohl wegen seiner Hal lung als auch der

schlechten Ordnung halber bei der «Biirgerschaft ganzlich

meprisiert sei und die Ratsherren als herrschaftliche Krea-

turen nicht fur das gemeine Wesen sorgten, so daB die

Munizipalitat notgedrungen die Geschafte hatte uberneh-

men mussen». — Selbstverstandlich war keine Macbt mehr
da, das Geschehene zu Gunsten des Magistrats ruckgangig zu

macben.

Von alien Ratsherren hatte der SchultheiB Deck mit der

Munizipalitat den groBten Straufi auszufechten . Am 17. No-

vember 1789 beschwerte er sich beim Zwischenbureau, daiJ

ihm die Munizipalitat fur 1789 seine 207 Liv. betragende Besol-

dung nebst zwei Sester Salz vorbehielte und ihn von der Nutz-

nieBung eines Stadtgrabens ausschldsse. Die Munizipalitat, die

sich hieruber gutachtlich zu auBern hatte, griff Deck in heftig-

ster Weise an. Der federgewandte Beck nannte ihn einen

Despoten, der in seiner 'Eitelkeit und Gewissenlosigkeit die

Stadt ohne die neue Verwaltung an den Rand des Verderbens

gebracht hatte. Mit welchem Rechte, fragte Beck, sollte er

fur 1789 eine Besoldung beauspruchen kOnnen , da seine

Dienste im Gemeindewesen nur in der Hintertreibung der

von der Munizipalitat getroffenen Anordnungen bestanden

hatten ? Es sei ihm ja unbenommen , auf Grund des Er-

lasses der Zwischenkommission besondere Rechnung zu stel-

len ; daB er dies nicht tue, kdnne die Munizipalitat nicht be-

fremden

.

Die immer wuchtiger daher schreitenden Ereignisse haben

selbstverstandlich durch die Forderungen des SchultheiBen

einen Strich gezogen. Nicht ohne Ruhrung sehen wir bald dar-

auf den als Verfasser der Gebweiler Chronik des 18. Jahrhun-

derts hochgeschatzten greisen Mann jammernd als Bettler vor der

Tiire des herrschaftlichen Schaffners Peter Meister. «Ich suche,

ich klopfe an, ich begehre ; wann darf ich Aermsier unter den

Armen erscheinen?* — So und ahnlich laulen einige von

Decks Hand stammende Bittzettel, die mit Rucksicht auf die

darauf vermerkten bezahlten Almosenbetrage an den Bittsteller

als Rechnungsbelege im Bezirks-Archiv aufbewahrt sind *. Eine

zeitlang bestand die gewahrte wochentliche Unterstutzung in

3 Liv. Sit transit gloria mundi ! kdnnte uns der 1792 heim-

gegangene, unter dem harten Kirchplatze schlummernde letzle

Gebweiler SchultheiB zurufen.

1 Murbach, Carton 44.
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Das Gerichtswesen.

Der Kampf zwischen Magistrat und Munizipalitat dehnte

sich auch auf das Gebiet der Rechtspflege aus. Dem bereits

vorhin erwahnten einmaligen Eingriff in die dem Magistrate

ubertragenen polizeilichen Befugnisse folgten zum groBten

Aerger und Verdrusse des Magistrats bald andere. Die beiden

Backer Ulrich und Trapp, die sich in der Entrichtung der

Schaubrote an die neuen Herren saumselig zeigten und sich

uberdies gegen sie Schmahworte erlaubten, durften 24 Stun-

den lang bei Wasser und Brot im Burgerturm uber die ge-

anderten Zeitverhaltnisse Betracbtungen anstellen. Nicht besser

ging es auch andern Burgern, die in ibren AeuBerungen gegen

die neue Herrschaft zu vorlaut waren. Die Ahndung der Flur-

vergehen (Felddiebstahle usw.) war ohne weiteres von der

Munizipalitat beansprucht. Sie rechtfertigte dieses Vorgehen

durch die Behauptung, daB die Ratsherren mit dem Pachter

der Sladteinkunfte verwandt seien und darum in ihrem Straf-

maft zu hoch gingen. Trotzdem HeB es das Zwiscbenbureau

der Munizipalitat gegenuber nicht an den eindringlichsten Er-

mahnungen fehlen, sich der Gerichtsbarkeit zu enthalten und

keine Burger und Einwohner wegen «ublen Verhaltens zu tur-

men». Dieser Gerichtsstreit entbehrte auch nicht der tragisch-

komischen Zwischenfalle. Als der Burger Aubry im Rathaus-

saale vor der Munizipalitat im gerichtlichen Verhor stand,

flogen auf einmal czwei Wagensteine* durch das Fenster,

die glucklicherweise keinen weitern Schaden anrichteten, als

daB sie «den Kreuzstock» zertrurnmerten und die Munizipalitat

in groBten Schrecken versetzten. — Namentlich machte der Pro-

kurator Louis Deck der Munizipalitat viel zu schaflen. Er war

es, der den eben genannten Aubry gegen die neue Regierung

aufhetzte und sich dahin auflerte, er, Aubry, w&re ein Spitz-

bub, wenn er die auferlegte Strafe bezahlte. Die Munizipalitat

nannte Deck einen aufriihrerischen Ratgeber, Unruhestifter,

Hasser der Munizipalitat und guten Ordnung. Am 10. Februar

4789 veranstalteten die sechs Prokuratoren, worunter sich also

auch Louis Deck befand, im Rathaussaale einen Ball und
stellten an die Ture zwei Wachter mit der Weisung, ja nie-

manden von der Munizipalitat einzulassen. Die verbotene Frucht

reizte. Die Munizipalitatsmitglieder Hug und Haas erzwangen

sich EinlaB. Sofort traten die Prokuratoren, namentlich der

Burgermeister Thomas und Dominik Biehler, auf die Eindring-

linge zu, und nun entwickelte sich eine fdrmliche Keilerei,

wo bei Haas in das rechte Ohr gestochen und Hug seinen
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ganzen Haarzopf einbiiBte. Ueberdies zeugten dann noch lange

nachber die zertrummerten Fensterschoiben des Rathaussaales

von dem Geiste, der die alten und neuen Gerichtsherren be-

seelte. — Ohne die Eingrifle der Munizipalitat hatte der Ma-
gistral noch bis zum 5. Mai 1790 seines Richteramtes walten

konnen, denn erst an diesem Tage schuf das Gesetz fur das

Gerichtswesen Frankreichs eine neue Grundlage : Es unter-

stellte den Richterstand durcb die Volkswahl der Souveranitat

des Volkes und machte ibn somit zum Spielball der Parteien.

Bis dahin aber scbwang in Gebweiler die Anarchie das

Zepter.

«Seit der Revolte und der Abschaffung der Gerichtsbar-

keit — heiBt es in einem Protokoll am 26. Marz 1790, hat

sich im Gemeindewesen die groBte Unordnung eingeschlichen.

Es ist fast unmoglich, das gemeine Volk wieder in die Scliran-

ken zu bringen.»

Die Aemterbesetzung.

Eine gewaltige Reibflache in den Beziehungen zwischen

Munizipalitat und Magistrat bildete die Besetzung der stadti-

schen Aemter. Nach althergebrachter Sitte wurde diese Amts-

handlung am Thomastag (21. Dezember) seitens des Magi-

strals und eines Vertreters des Furstabts im Rathaussaale

vorgenommen. Nach den Bestimmungen der Zwischenkom-

mission vom 30. August 1788 konnte von diesem Zeitpunkte

ab die Besetzung der stadtischen Aemter nur unter Mit-

wirkung der Munizipalitat erfolgen. Der Magistrat, der die

Munizipalitat nicht anerkannte, kehrte sich nicht an diese

Bestimmung. Er lud am 21. Dezember 1788 zur Aemter-

besetzung nur den Syndik Beck ein , und zwar nicht in

seiner Eigenschat't als Mitglied der Munizipalitat, sondern als

AusschuBmitglied (Elu). Zum grofiten Leidwesen des Ma-

gistrats erschien aber zur festgesetzten Zeit auf dem Rat-

haus die gesamte Munizipalitat, auch der Rektor Burgunder

fehlte nicht. So waren die sich befehdenden Korperschaften

zum ersten Male zu einer gemeinsamen Amtshandlung ver-

sam melt.

Die Munizipalitat konnte sich keines liebenswurdigen Emp-
fanges ruhmen. «Jedes Mitglied hat seine EmpGndlichkeit er-

zeugt von dem verachtungsvollen Betragen der Herren des

Magistrats gegen die Munizipalitat ; narnentlich begegnete Herr

Simon, der Syndik des Ritterstiftes, derselben mit den ver-
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achtlicbsten Worten *». Der Magistral bestatigte die Inhaber

stadtischer Aemter auf ein weiteres Jahr und wies die Mit-

glieder der Munizipalitat aus dem Saale. Was die Munizipali-

tat besonders krSnkte, war die Tatsache, daB das Weinsticher-

amt, das nach den Bestimmungen des Intendanten alle drei

Jahre mit andern Personen besetzt werden muBte, in den

Handen der der Herrschaft wohlgewogenen Weinsticher ver-

blieb, trotzdem ihre dreijahrige Amtsdauer voruber war. «Schon

viele Jahre» — heiBt es in den Protokollen der Munizipalitat —
«ist kein Weinsticher gemacht worden ohne den EinfluB der

Herrschaft; dadurch ist den Burgern groBer Schaden zuge-

fagt worden, denn sie erhielten keine Kaufer, oder es wurde

wucherischer Unterhandel getrieben.»

Von den drei Weinstichem' hatte die Herrschaft uberhaupt

einen selbslandig zu ernennen, wahrend die Ernennung der

beiden andern dem Magistrate zustand.

Die Munizipalitat legte gegen das Vorgehen des Magistrals

sofort bei der Provinzialadministration Beschwerde ein.

Die Eingabe hatte den Erfolg, dafi die kurzerhand durch

den Magistrat erfolgte Bestatigung der Aemterbesetzung fur

1789 als ungoltig erklart und eine neue, von beiden Korper-

schaften gemeinsam vorzunehmende Aemterbesetzung angeordnet

wurde. Da sich der Magistrat hierzu nicht verstehen wollte,

ging die Munizipalitat nach langen, sowohl mit der Verwaltungs-

behorde als auch mit dem Magistrat gepflogenen fruchtlosen

Unterhandlungen in dieser Frage eigenmachlig vor. Sie ver-

sammelte am 3. November 1789 die Burger auf dem Rathause,

urn durch sie zunachst die Wahl von sechs Beisitzern zur Fest-

setzung der Industriesteuer, von vier Notabeln als Beisitzer

bei den ocKriminal - Prozeduren» , sowie der funf Zunftmeister

und deren Beisitzer vorzunehmen. Hierbei wurde offentlich

betont, daB in den 70 er Jahren aus «MiBbrauch und wider

die burgerlichen Rechte» seitens der Herrschaft zu Zunft-

meistern Ratsherren gesetzt worden sind. Ehe man zur Wahl
schritt, lieB die Munizipalitat durch den Greffier folgende «Rede

tun» :

«Wir sind als Eure getreuen Vorgesetzten und Mitbruder

genotigt, Euch bei Eurem Burgereide zu ermahnen und, soweit

uns erlaubt, anzubefehlen, daB Ihr Euch als brave und getreue

Mitburger und Einwohner von hiesiger Stadt, welche schon ge-

raume Zeit in Verdacht steht und schandlich ausgeschrien ist,

kunflighin fromm und ehrbarlich auffuhren sollen, damit wir

uns als getreue Franzosen ruhmen und die uns erstattete Frei-

» Munizipaiprotokolle. 23. 12. 88.
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heit noch lange Jahre genieBen mogen, wovon auch unser zeit-

liches und ewiges Gluck und Heil abhSngen tut. Urn nun zu

dem volligen Endzweck zu gelangen, ist notwendig, 1. daB sich

jedermann als ein frommer Christ gemaB seiner Religion auf-

fuhren soil ; 2. daB lhr Eure Obrigkeit, sowohl geistlich als

welllich, wie auch Eure Vorgesetzten , so lhr selbst erwahlt,

ehren und respektieren und ihnen gehorsamen sollen ; 3. daB

lhr die Euch zum allgemeinen Nutzen vorgeschriebenen Gesetze

und guten Ordnungen punktlich halten und vollziehen sollen.

Im Fall der eine oder andere Klage oder Mangel hatte, soil er

seine Ursachen der Munizipalitat mit guter Manier vortragen

und nicht, wie es hitzige Kopfe vielmal pflegen zu tun. Die

Munizipalitat wird in alien Fallen trachten, nach Billigkeit

Recht zu verschaffen. Wo aber keine Subordination , keine

Einigkeit und Treuheit ist, oder wo jeder will Heir und

Meister sein, so kann und wird niemals keine gute Ordnung

gehalten werden, folglich nichts als Handel und Zwietracht

daraus entspringen mussen , so daB alle Muhen , Sorgen und

Arbeiten von Euren Vorgesetzten umsonst und vergebens sind,

welche endlich selbsten mit Schand und Spott in Verdacht ge-

setzt und auch mit Euch zugrund gehen werden. » Diesem

Uebel vorzubeugen, wurden die Burger eindringlich beschworen,

zu den Stadtamtern die gewissenhaftesten und tauglichsten

Personen zu ernennen, nicht auf Freundschaft und Feindschaft

zu sehen und alle Kabalen beiseite zu lassen. Zu Zunftmeistern

wurden in den funf Zunften (ob. Rebzunft, Backer-, Schneider-,

Schmied- und niedere Rebzunft) ernannt : «Nikolaus Bildstein,

Ignaz Ruef, Theobold Urben, Franz Joseph Judlen und Theobald

Weckerle». Letztere zwei erhielten in Anbetracht ihres hohen

Alters Dominik Jehlen, den Gastgeber zur Gilgen, und Sebastian

Vogelweith zu Beigeordneten. Die Namen der funf Zugegebenen

oder Beisitzer waren : «Jakob Bucher, Valentin Callias, Franz

Joseph Kreylinger , Leodegar Wetterwald und Anton Jenny».

Zur Besetzung der Stadtamter wartete die Munizipalitat den von

altersher hierzu festgesetzten Thomastag (21. Dez.) nicht ab,

sondern schritt bereits am 11. Dezember unter Mitwirkung der

neuernannten Zunftmeister zu dieser Amtshandlung. Es waren

zu ernennen : <rder Schulmeister, der Provisor, zwei Weibel,

zwei Kornmesser und Nachtw3chter, zwei Bettelvogte, ein Brief-

bote, ein Kuhhirt, ein Schweinehirt, drei Torwachter, ein Bann-

wart, ein Kirchwarl, sodann die Handwerksleute (je ein Schlos-

ser , Zimmermann , Schreiner, Wagner, Brunnenmeister, ein

Aufzieher der Stadtuhr, vier Weinlader und Spanner und zwei

Weinsticher. Als Schulmeister wurde der 1768 hier schon als

Provisor wirkende Nikolaus Bildstein bestatigt. Im Verlauf
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der hiesigen Revolutionsgeschichte begegnet man ihm sehr oft.

Das Vertrauen der Burgerschaft berief ihn, als es nach den

hefligsten Sturmen an Priestern gebrach, zum Vorsteher und

Religionsdiener des wieder geduldeten katholischen Kultus. Sein

Provisor war lange Zeit Philipp Wagner. Von der nament-

lichen Benennung der ubrigen Erwahlten soil hier abgeseben

werden.

Nun folgte wieder eine zweite Aemterbesetzung , die des

Magistrats. Er war zu diesem Zwecke am 21. Dezember im
Beisein zweier Vertreter der Herrschaft und des Amtmannes
auf dem Rathause versammelt. Eine machtige Bewegung ging

durch die Burgerschaft. Obschon die Ratsherren in der zu-

treflenden Vorahnung eines gewaltigen Sturmes mit Pistolen

versehen waren, so hatten doch, wie die Munizipalitat nachher

nach Colmar berichtete, die aufgeregten Geister den Rathaus-

saal ersturmt und den Magistral an die Luft gesetzt , wenn
man drauBen von seiten der Munizipalitat her nicht mit grdBter

Besonnenheit auf Ruhe gedrungen hatte. — Es ist wohl zu be-

achten, daJJ diese Mitteilung von Beck stammt und also wohl

zuviel Parteifarbe tragen konnte. Der gegenteiligen Stimmung

fehlte es n§mlich auch nicht an Anhangern. Am 19. August

1789 traten Haas und Burtschy als Munizipalitatsmitglieder

zuruck, weil sie, wie der diesbezOgliche Vermerk im Protokoll-

buch sagt, ccpreferierten, mit denen zu gehen, die der Muni-

zipalitat zuwider leben».

Das Zwischenbureau, das von beiden Kdrperschaften mit

der Bitte besturmt wurde , die vollzogene Aemterbesetzung

zu bestatigen und diejenige der Gegenpartei als ungultig zu

erklaren, konnte natfirlich wieder nicht anders, als mit der

Ungultigkeitserkl§rung beider Besetzungen antworten (23. De-

zember). Zur angeordneten, im Beisein von Magistrat und

Munizipalitat vorzunehmenden Neuwahl konnte es bei der

rnachtigen Garung nicht kommen. Am 27. Dezember 1789

bat die Munizipalitat nochmals instandig und urn des lie-

ben Friedens willen, um BestAtigung ihrer Aemterbesetzung

und berief sich darauf, dafi die Burgerschaft durch das

herausfordernde Benehmen der herrschaftlichen Beamten zu

aufgebracht sei, als dafi die Munizipalitat in dieser Frage

nachgeben konnte. Das Zwischenbureau brauchte diesen heiB-

entbrannten Kampf nicht mehr zu entscheiden : Am 14. De-

zember 1789 machte die Nationalversammlung die 148000

Gemeinden Frankreichs zu souveranen Republiken. Die auf

Grund der neuen Verfassung notwendig gewordenen Ge-

meinderatswahlen fanden hier am 2. Februar 1790 statt. In-

zwischen fuhrte die alte und die neue Weltanschauung in den
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beiden Verwaltungsorganen des Gemeindewesens den erbitter-

ten Kampf urn die Vorberrschaft in unversohnlichem Hasse

weiter. Sowohl die vora Magistrate als auch die von der

Munizipalitat zu den stadtischen Aemtern berufenen Beamten

bielten mit grofiter Zahigkeit an den ihnen ubertragenen

Dienslobliegenheiten fest. Von dem hierdurch entstehenden

Wirrwarr nur ein Beispiel : Der herrschaftliche Weinsticher

Rusch begab sich im Januar 1790 nacb Sennheim, um die

dortigen Wirte zu ersuchen, die durchziehenden WeinfuhreD

mm Ankauf von Wein nach Gebweiler zu weisen. Wirk-

lich stellten sich dank dieser Bemuhung des Weinstichers bald

vier Kaufer von Giromagny hier ein. Aber leider machten

sich die Weinsticher der Munizipalitat an sie heran , um
ihnen zu erdffnen, dafi Rusch als herrschaftlicher Weinsticher

kein Recht mehr h&tle. Dieser suchte die Fremden in der

Wirischaft zur Eiche auf, um ihnen das Gegenteil zu be-

weisen, doch kam er hiermit nicht gut an : Die andern

Weinsticher warfen ihn unbarmherzig auf die StraBe hin-

aus und hohnten den schwer gekrankten, treuen Diener

noch aus mit den Worten : cDie Munizipalitatsmitglieder

seien jetzt die Herren der Stadt ; man wurde auf die Herr-

schaft sch . • . .»

So loderte uberall zwischen den Anhftngern des alten und

neuen Geistes die Flammen giftiger Zwietracht empor : Sie

zerfrafl am trauten heimischen Herde das einigende Band
zwischen Familienangeh6rigen und hetzte die sonst fried-

samen Burger an den Statten der Arbeit und der Erholung in

wilder Leidenschaft aufeinander. Teils im Widerstande

,

teils im Angriff hatten sie zu erdulden und auszutragen^

was die fruheren Zeiten unter Mifiachtung der auf Abanderung

der bestehenden Zustande dringenden Verhaltnisse verschuldet

hatten. In dieser Erwagung konnen wir, wenn wir gerecht

sein wollen, den Tragern des in den letzten Zuckungen sich

aufiernden alten Geistes, die im entfesselten Sturme bis zu den

auBersten Grenzen der Moglichkeit Stand hielten, unsere Teil-

nahme nicht versagen.
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! Urn das Bild des am Vorabende der Revolution in Geb-

weiler herrschenden Zeitgeistes zu vervollstandigen, miiBte noch

von der Forstverwaltung, dem Steuerwesen
den Wahlen zu den Generalstanden und
dem Einfall der Bewohner des St. Amarin-
tals am 27. Juli 1789 gesprochen werden. Doch

verlangt jeder dieser Teile fur sich allein eine langere Aus-

fuhrung.
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VII.

ZwOlf Briefe von 1753—1787

aus dem Nachlasse

des Pfarrers Philipp Heinrich Patrick

in Romansweiler.

Mitgeteilt von

Theodor Renaud.

r\ls Nachtrag zu dem Tagebuche des Magisters Patrick

im Jahrbucbe von 1906 und 1908 werden die nachstehend mit-

geteilten Familienbriefe nicht unwillkommen sein.

Zu ihrem Verstandnis genugen die Seiten 223 und 224

des Jahrbuches von 1908.

I.

Johann Heinrich Patrick, der Vater, von
Rotterdam nach Annweiler an seinen Bruder

J. D. Patrick, St ad tschrei ber. 1753.

Allerliebster Bruder

Das letztere mahl so an Dich geschrieben, geschahe von

Seltz auB dem ElsaB. Da ich nun alle umstande mit meiner

Frau wohl uberleget, habe ich ganz deutlich abgenommen, da£

man mich auf eine feine weiBe gantz bloB zu machen suchte
;

nachmahls mogte ich gehen, wohin ich wolte. Wie dann mon
cher frere auB der Anlage ersehen kan, daC meine Frau nicht

einmahl meinen Nahmen mehr schreiben wollen, ob Sie mir

wohl bey unserer zusammenkunfft auf das allerfreundlichste be-

gegnete. Ich habe mich nunmehro resolvirt, nicht eher zuruck

6
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zu kommen, es seye dann, daft mich der liebe Gott in einen

Stand gebracht, daft ich alle meine creditores befriedigen und
denen Meinigen dabey helffen konte. Noch heute oder Morgen,

gel : [geliebt's] Gott, gehe ich mit einem Schiff nach Ports-

mouth in Engeland, von da nach Ost oder West Indien.

Bey Dir und den Deinigen, wie auch bey meinen iieben

Schwestern, Hrn. Schwager und tibrigen blutsverwandten

nehme ich nun Abscheid, wunsche Euch alien von Hertzen

alles selbst desideriende Wohlergehen. Mein lieber Gottt
wel-

cher mich hart geschlagen, wird mich auch wiederum gantz-

lich heilen. Euch liebsten Geschwistern Insonderheit recomman-

dire meine liebe Kinder, daft ihr selbigen bey gelegenheit nach

eurem Vermdgen dienen moget ; es wird Euch ohnauftbleiblich

von unserm Vatter im Himmel wohl belohnt werden.

Hiermit Empfehle Euch dem Schutz des allerhdchsten,

welcher gnSdiglich verleyhen wolle, daft wir unft einander

wiederum sehen mogen, wo nicht in diesem jammerlichen,

doch in jenem Freuden Leben, welches Ewig wahret. Der icb

dann Lebenslang bleiben werde
Dein Treuer Bruder

Johann Heinrich Patrick.

Amsterdam, sage Rotterdamm

d. 23. Julij 1753.

Monsieur

|Monsieur Patrick

greffier de la Ville ^

Annweiler

aupres Landau en

Alsace.

II.

• Extract [des] Schreibens Johann Heinrich
Patricks an seinen Bruder S t a d t sch r eibe r

Patrick zu Annweiler dedato South Carolina,
CongarSes d. 5. Sept. 1767.

»

' Ich wohne 140 Englische Meilen von der Haupt Stadt

Charlestown >, [in einer Landschaft] Congries genant, an einem
Fluft so groft als die Mosel, in einer der besten Gegenden in

South Carolina, habe ein Neu Wohnhauft und Waarenlager-Haui*
gebaut, treibe eine gute Handelschafft mit allerhand Englischen
und teutschen Waaren mit gutem Succefi, Gottlob befter dann

1 Charleston an der Bai gleichen Namens, heute etwa 60 000
Einwohner.
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in Frankreich. Der groste theil meiner Handelschafft bestehet

in Hirschhauten, Biber oder Castor, Otter und Raccoon J hauten,

Wax, Unschlicht etc. , wovor gemeiniglich Bley, Pulver, flinten

Stein, MeBer, Bettdecken, weiB und grau Tuch an Zahlung

gebe. Ich gehe alle zwey Monatb mit 2 Wagen mit eingehan-

delten Waaren nacb der Stadt Charles Town und bringe solche

mit frischen Waaren geladen zuruck ; die ReyBe ist allezeit

10 Tage hin und her. Ich babe 10 Kuhe, 4 OchBen, 1 Stier,

6 Schaaffe, 3 reith pferdte und Schweine mehr ale ich weiB,

Wann mein Sohn Casimir* zu mir Kommen will, soil es

mir herzlich lieb seyn, Ich will desfallB mit nachstem brieff

ordre geben, daB Er bey Vornehmen Kauffleuten in London
mit allem nothigen zur See ReyBe versehen werde. Ich will

ihn zu Charles Thown abhohlen, sobaldt er daselbst anlangt.

Es ware sehr gut Vor ihn und seinen Bruder Philipp, wann
ich hier sterben solte, daB er bey mir ware. Solte ich aber

mit Gottes Hulfle wieder nach meinem Vatterlandt Ziehen , so

mag er wieder mit gehen.

III.

Stadtschreiber J. D. Patrick in Ann weiler,
der Oheim, an Philipp Heinrich Patrick stud.

theol. in StraBburg. 1769.

Monsieur trfcs honorfc Neveu.

Durch diese gute Gelegenheit habe mich bey dem Herrn

Neveu erkundigen wollen, ob Sie seithero keine Briefe von dero

Herrn Vatter aus America erhalten und ob dero Bruder wurk-

lich von Paris aus zu seinem Vatter nach gedachten America

abgereiBet seye. Womit dann dermahten ohne mehreres nach

herzlicher Salutation a Mon cher Neveu und samtliche wehrteste

AnVerwandtschaflft mit vieler estime beharre

Monsieur tr£s honorfc Neveu

Votre trfcs Humble et trfcs

a obeissant Serviteur

Annwiller Patrick,

le 13. fevrier 1769

Monsieur

Monsieur Patrick

Etudient en Theologie

par occas. k

Strasbourg.

1 Rakun, Waschbar.
9 Der altere Bruder des Magisters Philipp Heinrich, seines

Zeichens Schneider.

Digitized by VjOOQIC



— 84 —
IV.

Vater Patrick aus Amerika an seinenSohn
Philipp Heinrich in StraBburg. 1769.

Congaries in Sud Carolina

d. 31. Mertz 1769.

Lieber Sohn !

Dein Schreiben vom 15. Augusti 1768 habe den 2. Febru-

ary des letzten Monats erhalten ; das vom 24. Juny aber ist

noch nicht zum Vorschein kommen. Was die Meynung ist,

wann Du wunschest, daB Du Deine vorige Zeith beBer ange-

vvandt hattest, alB nicht geschehen, und daB es schlecht um
Deine Studia stehe, kan ich nicht einsehen und bekummert
mich einiger maBen, da ich in bester Erfahrung bin, daB die

in Jungen Jahren wohl angelegte Zeith das allerkostlichste ist

und sowohl gliick als ungluck davon dependiret, wie ich dann

solches selbsl zur geniige erfahren und mein in Jungen Jahren

gemachter ProgreB in Schulen mich zu alien Zeiten unterstutzet

hat. — Die Lutherischen und Reformirten Geistlichen in dieBen

Landen haben keine Obrigkeitliche Besoldung, sondern werden

von jeder Gemeine vor gewjBe Jahre angenommen und bezalt,

und wenn Sie sich wohl verhalten, mogen sie lebens lang im

Amt bleiben. Wann Du im Stande seyn wirst, zu predigen,

so konte [ich] Dir alle Tage eine stelle hier verschaflfen, wann
Du herein woltest. Kanst Du aber drauBen unterkommen, so

ist es besser vor Dich. Doch wenn Dein Bruder Casimir ein-

mahl bey mir ist, so wollen wir sehen, waB zu thun ist, wann
Du herein wilst. Ich habe kurtzlich ein ander Stuck Land von

50 Morgen gekaufft und bin wurcklich [^= jetzt] begriflfen , ein

schones HauB darauf zu bauen mit andern gemachlichkeiten,

indeme durch den Seegen Gottes mein Gewerb und Familie

sich vergroBert. Den 17. February 1768 sind mir 2 Zwillinge,

beyde Sonne, gebohren worden, welche in heil. Taufle der

alteste die Nahmen Georg Heinrich und der jiingste Georg Lud-
wig empfangen, sind, Gott Lob, biB auf dieBe stunde gesund,

lauflen schon Tapfter und fangen an in Englisch zu schwatzen.

Ich habe zwar 2 Eigene Mohren Sclaven, allein solche

kOnnen mir nur im groben Werck rn meiner Handlung helflen,

und Gasimir wurde mir sehr dienlich seyn. Wann er franzo-

sisch kan, wie ich nicht zweiffle, will ihn in kurtzem Englisch

lernen [lehren]. Inliegend sende [ich] ein order vor ihn nach

London, wann er kommen will. Die Herrn in London werden

ihm ein Schiff nach Charles Town verschaflen und alles, was
seyn kan, thun, daB er mit Gottes Hulfle zu mir kommen kan.

Von Paris kan er in 2 Tagen in England seyn. Nur laB ihn
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wiBen, daB er sorge trage, damit die order nicht in fremde

H&nde gerathe. Gott seye sein Geleits Mann, wann er auf die

ReiBe gehet und bringe ihn glucklioh und gesund zu mir, da-

mit ich das Vergniigen haben mdge, ihn in meinen Armen zu

KuBen ! Mein Bruder zu Annweiler hat eine kurtze Beschrei-

bung meines Lebens, seith ich StraBburg verlafien ; auf Be-

gehren wird er Dir die Copiam nicht refusiren. Es ist unnothig

vor Casimir, wann er in England angelangt, sich vor einen

Schneider auszugeben, noch auch bey seiner Ankunflt in

America. Ich will ilin wohl genug versorgen ohne Schneiderey.

Du begehrst von mir umstande von meiner jetzigen Ehe zu

horen. Das Kind, so Deine jetzige Mutter zu mir gebracht,

heiBet Christian Ludwig Kohler. Die Mutter ist von einem

hollandischen Vatter und franzosisch Schweitzerischen Mutter.

Ihr erster Mann war Christian Kfthler, in der Schweitz ge-

bohren. Des Kindes GroBMutter lebet noch, welche mein

stief Kind bey sich halt und Eine stunde von mir wohnet auf

einer Plantation von 150 Morgen Land, so meinem stief Kind

gehoren und, sobald es bey Jahren ist, von ihm angetretten

wird. Meine Frau verstehet alles in Teutsch, kan aber nichts

als Englisch reden. Sie weiB es gar wohl , daB ich noch

2 Sohne von erster Ehe am Leben habe, und daB ich den

einen oder auch alle beyde zu mir wolle kommen laBen, wel-

ches Sie gar wohl zufrieden ist. Uberhaubt Sie ist eine in

alien stucken liebenswurdige Ehegattin und Mutter. Ich bin

bey meinem AusTritt zu StraBburg meinen beyden schwestern

zusammen 400 Reichsthaler, sage hundert Reichsthaler, schul-

dig geweBen, welche ich glaubte wSren ihnen gleich andern

unterschriebenen Creditoren vor langem abgezalt worden. DaB

ich meinen Schwestern bey der GroBvatterlichen Verlassenschaft

solle 200 Gulden schuldig geblieben seyn, ist mir gantz und gar

unbewust, indeme niemals davon gehort. Ware ich eB dann

schuldig geweBen, so hatten sie das Silbergeschirr und Mobilien,

so sie mir lang nach der Abtheilung zugesamlt haben, wohl be-

halten und damit sich bezalt machen konnen. DaB ich aber ihnen

oder jemand anders mein Antheil an dem Planicher Lehen- und

Bernbacher Guth solle verptlndet haben, ist grund falsch, und*

will soliches auf begehren mit einem Authenntischen Eid behaub-

ten und hinaus senden. DieBen Brief habe zu hauBe geschrieben.

Da ich aber in Etlichen Tagen selbst wieder nach der Statt Charles

Town reiBe, so hoffe, ihn zu mehrerer Versicherum; selbst ins

Posthaus zu liefTern. Ich griiBe Dich und Deinen Bruder Viel-

TauBendmahl. Gott der Allmachtige sey mit und bey Euch

!

Dein Treuer Vatter

Joh. Heinrich Patrick.
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V.

J. D. Patrick in Annweiler an seinen Neffen
Phil. Heinr. Patrick in StraBburg. 1770.

Monsieur tres honore et Cher Neveu,

BloB die Ursache, warum ich nicht geantwortet oder nicht

antworten kdnnen, sind meine hauffige Amtsarbeiten , die

seiter einem Jahr so starck sind, da£ ich in meinem 20 jahrigen

Dienst noch kein solche Arbeit gehabt. Mon cher Neveu, ich

werde in Kurzem alles ruckstSndige beantworten und Copiam

des Hrn. Vatters selbst geschriebenen Lebenslauffs uberschicken,

maBen meine alteste Tochler solchen zu copiren im begriff ist.

Meinen einzigen Sohn * werde, geliebts Gott, nachst kunftige

Michaelis auf die universitaet nacher Gottingen schicken , um
daselbst Jura zu studiren. Dem Evangel. Hrn. Feldtprediger

von unserm regiment belieben Mon cher Neveu doch nachstens

eine visitte zu machen. Er ist ein etwas weitlauffiger Anver-

wandter von uns. Nach mein und der meinigen gehorsamsten

Empfehlung an samtliche Hochgeehrteste Anverwandtschaflft,

besonders an meinen Hochwehrtesten Herrn Schwager Jacob

Durninger alterer, und an Mon cher Neveu beharre iu unver-

ruckter estime Monsieur tres honore et cher Neuveu

Votre tres humble et ties obeissant

serviteur J. D. Patrick.

Wollen dann der Hr. Neveu mich nicht

bald besuchen? Mit der Diligence kan

man biB Landau kommen; daselbst wolte

Sie abholen laBen.

a

Annviller, le 28. Janv. 1770.

Monsieur

Monsieur P. H. Patrick

Etudiant en Theologie

a

Strasbourg

logirt bei Herrn Brenner

in der Goldschmitts GaBe.

1 Der spatere Assessor Patrick in Zweibriicken. Tagebuch
24. August (Jahrbuch 1908 S. 191).
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VI.

Vater Patrick aus Amerika an seinen Sohn
Philipp Heinrich in StraBburg. 1770.

Congarfces in South Carolina

the 2. of May 1770.

My Dear Son !

lch habe Dir auf Dein Brief vom 28. Augl. 4769, so mir

der Casimir, welcher glucklich und in kurtzer Zeit uber den

Ocean gefahren, uberliefert, den 1. January geantwortet. Vor

einem Monat habe Deinen Brief vom 14. December 1769 er-

halten und habe mit hertzl. Freude deine gute Umstande darauB

ersehen. Gott gebe, daB es keine falsche Einbildung, noch

Verblendung des BoBewichts seye, welcher vielmahl arme Men-

schen alBo einschl&ffert. Wann es wahr ist, daB Du und der

Casimir an meiner statt mit dem Lehen gut belehnet worden,

so kan Euch kein Mensch in der Welt hindern, denjenigen

Antheil davon zu Ziehen , der Euch nach denen Lehenrechten

zu komt. Die 5 Jahre, die ich in meinem Testament genandt,

sind von dem Tag des Testaments an zu rechnen. Wann Du
wahrhafftig in solchen umst&nden bist, alB Du schreibest, und

Dich getrauest, unter dem Beystand Gottes, einer reinen Luthe-

rischen Gemeine nahe bey mir alB ein treuer Lehrer und Pre-

diger vorzustehen, und Du soltest willens seyn, zu unB zu komen,

so wolte ich wohl in Antwort eine Gemeine auBmachen und

[es] dahin bringen, daB Du von dem Bischoff von England alB

Prediger eingesetzt und eine Besoldung von London erhalten

mdgest, auch Anstalt daselbst machen, daB Du so wohl und so

geschwindt alB moglich von London ubers Meer kommen mftgest,

so manchmahl in 5 or 6 Wochen geschieht, alBo daB Deine

Meinung von einer ReiBe von 1 »/• Jahr unrichtig ist. Es

braucht nicht Viel mehr Zeit um die gantze Welt zu fahren,

wenn man nicht frischen Proviant einnehmen und die Schiffe

zu zeiten repariren muste. Ich bin nun bedacht, den Casimir

guth zu verheurathen und ihn in Companie zu nehmen. An-
stalten, vor [um] ein Neu HauB vor ihn neben mir zu bauen,

sind gemacht , und geholtz dazu auf der Sag - Muhlen schier

fertig. Uebermorgen, geliebts Gott, gehen wir beyde mit

6 W§gen nach Charles Town, mit Hirschhauten, Hanff, Mehl,

Wax und unschlicht geladen, und hoffe ich, dieBen Brief selbst

in die Post office zu geben.

Inlage bitte der Frau Rulandin zu geben; ich habe ihren

Sohn auBgefunden. — Meine liebe Frau ist sehr nahe, nieder
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zu kommen; Gott verleyhe ihr eine gluckl. geneBung! Wir
sind alle, Gott Danck, anjetzo gesund, grufien Dich hertzlich,

und ich verbleibe unter Empfehlung Gottl. Gnaden Schutzfes

Dein Treuer Vatter

Joh. Heinrich Patrick.

P. S. Meine und Casimirs hdffliche Empfehlung

an Hrn. Birr und gantze Familie. Soeben ist

ein Pfarrherr Nahmens Lucius von Langen

Kandel auB dem Elsas mit seiner gantzen Familie

bey mir angelangt ;
gehet morgen wieder ab ohn-

gefehr 90 Meil. hdher ins Land.

Monsieur

Monsieur Philip Henry Patrick, Etudient en Theologie

chez Mr Brenner Bijoutier dans la Rue des Orffevres

a

Par Dover and Strasbourg

Calais. en Alsace

VII.

Der Oheim Patrick in Annweiler an seinen
Neffen Philipp Heinrich Patrick in

StraBburg. 1771.

Monsieur tres honorfc et Cher Neveu,

Dero geehrtes samt des Hrn. Vatters Schreiben habe wohl
erhalten.

Da ich meinen Sohn erst kflnfftige Ostern auf universitaeten

schicken, und meine Frau und ich gerne sahen, daB Sie beyde
einander kennen lemten, so habe Mon cher Neveu hoflichst

invitiren wollen, auf das osterfest uns dahier zu besuchen und
uns mit einander zu erfreuen. Ich verbleibe nach hdflichster

Salutation von denen meinigen mit besonderer Hochachtung
Monsieur trfcs honorfe et Cher Neveu

Votre humble serviteur

a Patrick

Annviller le 8. fevr. 1771

Monsieur

Monsieur Patrick

Magistre en Theologie

a

Strasbourg

loge chez Monsr. Krug,

orfevre sur la place d'armes
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VIII.

Derselbe an denselben. 1771.

Monsieur trfcs honorfc Ami et Neveu !

DaB Sie auf ihren kurtzen Besuch auf das heil. Osterfest

dahier wiederum glucklich in Strasburg angekommen seyn

und die wehrteste Anverwandten daselbst in Vergnugen ange-

troflfen haben werden, daran habe ich gar keinen Zweifel.,

Mein Sohn ist auch den 13. April in Gottingen insoweit

glucklich eingetroffen , auBer daB er zwischen Cassel und

Gdttingen bey dem Aussteigen aus dem Postwagen die rechte

Hand verenckl hat. In seinem ersten Brief empfiehlet sich der-

selbe Msgfhl [?J Neveu auf das beste und wunschet, daB Sie

in Gottingen mit einander conversiren konten. Er ist ubrigens

auf die bey- sich gehabte Empfehlungs Schreiben von denen

Hrn. Professoribus hoflich aufgenommen worden. Der Hebe

Gott seye ferner bey ihme und laBe ihn nie aus seiner Obhuth

und fuhre ihn auf seines heil. Geistes weegen immerfort

!

Bringer dieses Monsieur Bonnet ist ein Anverwandter eines

meiner hieBigen guten Freunde, welcher alB Keller bey einem

guten Gastwirth eine Condition sucht. Konnen mon cher Neveu

ihme durch Vorschub dero Verwandten in etwas behulfflich

seyn, so geschieht mir gefallen. Er ist ein stiller, frommer

Mensch von ehrlichen und Vermoglichen Eltern , dabei von

rechter guter conduite . . . ich beharre in steter Hochachtung

und lieb, Monsieur tres honorfc Neveu,

Voire tr&s humble et tres obeissant

& oncle Patrick

Annviller, le 2. May 1771

Aufschrift wie oben bei VII.

IX.

Zettel des Vaters Patrick auf kleinem Quartblatt.

Auf der Vorderseite steht

:

Mon cher fils

En cas vous avez 1'inclination de venir chez moy t vous

pouvez faire usage the Torder de l'autre c6t6 sur Mssr8 Gree-

wood & Higginson marchanls. a Londres, qui vous payeront

4 Louis d'or et trouveront un Navire pour vous de passer a

Charles Town, ou je vous trouveray chez Mr Paul Townsend

Marchant dans la Rue, appell6 Broad Street, prfcs de la M&r,

ou les Navires dechargent.

10. Julliet 1771 Henry Patrick.
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Auf der Ruckseite:

Mess"

If a young Gentleman by the Name of Philip Henry Patrick

from Strassbourg in Alsace should ball upon you, Please to

pay him Four Guineas for my Account, and provide a Passage
or him in the Stearage of a Good Vessel Bound for Charles
Town. J am

Your most Obedient & hble Servant

Messrs Paul Jownsend.

Charles Town I.July 1774

To

Messrs Greenwood & Higginson

Marchants

London.

I

Der Oheim in Annweileran den Neffen Phil.
Heinrich in StraBburg. 1773.

Monsieur tr6s honors et Cher Neveu ! ;

Kiirtzlich habe Jvon dero IHrn. Vatter aus America einen

Brief erhalten, worinnen mir Meldet, daB Er den Hrn. Neveu
nachstens auch erwarte. Da ich nun nicht weiB, ob Sie diese

ReiBe Vorzunehmen willens sind, So habe hiermit um beliebige

Nachricht deBfallB bitten wollen, um Ihnen auch einen Brief

mitgeben zu konnen. Nach unserer allseitgen Empfehlung ver-

harre mit aller Consideration

Monsieur tr£s cher Neveu

Votre tr£s humble et tres obeissant

Serviteur Patrick

a Annviller le 25. May 1773

Monsieur

Monsieur Patrick

Magistre en Philosophie

tr£s celebrfc

a

par occasion. Strasbourg
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XI.

Vater Patrick aus Amerika an seinen Sohn
Philipp He in rich, jetzt P fairer in Romans-

w e i I e r. 1783.

Congrees, d. 10. July 1783.

Lieber Sohn !

Deinen Brief von Romansweiler unterm 1. Dec. 1780 habe

d. 15. Novemb. selbigen [folgenden] Jahres erhalten. Der

Krieg mit England aber hat die Antwort vor eine Zeit ge-

hindert, bifi ich gelegenheit hatte, durch Hrn. Krugers [vgl.

Brief XII] Sohn, so Doctor unter den Hefien * in Carls Statt

[Gharlestown] in garnison lag, eine Antwort im Monat May 1782

zu senden, welchen Brief Doctor Krviger mit einem andern an

seinen Hrn. Vatter in ein Englisches Postschiff gethan. Da
aber Doctor Kruger bald darauf von Carls Statt desertirte und

zu mir aufs Land kam, wurde sein Brief mit meinem vom
Schiff zuruck genommen und zerrifien. Alfi ich beym Anfang

unfieres Krieges mit England ein Glied unfierer hohen Regie-

rung ware, und die Englander im Juny 1780 die Province Sud

Carolina und Carlstatt eroberten, so wurde ich d. 28. July 1780

alfi ein Staats gefangener nebst andern nach der Infiul Jarne

bey Carlsstatt gesand, von welcher Infiul ich d. 15. October

selbigen Jahres wieder in vollige Freyheit gesetzet worden Nach-

dem America 3 Englische Armeen nacheinander gefangen

machte, Viele Taufiend auch der Leben verlohren und die

gantze Englische land Macht aller Orten in America einge-

schlofien war, so wurde am 20. January 1783 zu Paris ein

Frieden mit unfi und England geschlofien, und wir wurden

freye und Souvereign Stande erklaret unter dem Nahmen «die

freye und Souvereigne 13 Vereinigte Stande von America)), und

ich habe mein altes Amt wieder erhalten. Der Verderbliche

Krieg hat mir einen entsetzlichen Schaden gethan. Ich bin

3 mahl mit meinen Kindern geblundert und allmost nacket

auBgezogen worden und habe bey nahe Sechzig Taufiend Teut-

sche Thaler an gold, Silber, Sclaven und Waaren verlohren,

benebst mein bestes grofies HandlungsbauB verbrand. Meine

liebe Frau ist den 28, Dec. 1780 gestorben. Ich habe noch

7 Kinder am Leben : Ludwig, Gedrg, Maria, Margareth, Elifia-

beth, Christian und Jacob. Der aiste Sohn und Tochter sind

in Carlsstatt, der Sohn bey seinem Oncle und die Tochter beym

Casimir, um gute Auferziehung zu haben, so mich Viel kostet.

1 In englischem Sold.
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Casimir ist gantzlich aufm Land geblundert worden und hat

sich zu den Englischen in die Statt gemacht, ist aber nicht

mit Ihnen weg und hat wieder eine gute Handlung, zalt aber
einen schwehren HauBzins vun 550 Teutsche Gulden Jiihrlich.

Icb habe aucb wieder angefangen zu handlen, habe noch
36 schwartze Schclaffen , eine groBe Heerde Vieh und Pferde
und baue Viel Indigo auf meinen Landgutern. Der Krieg: hat
das Land gar verdorben ; ist noch sehr arm an geld. Sobald
es beBer wird, will ich an Dich dencken ; solte ich aber in der
Zeit sterben, so will ich es dem Casimir vor Dich geben. Ich

gruBe Dich & die Deinige hertzlich und bin biB in Todt

Dein Treuer Vatter

Joh. Heinrich Patrick.

Monsieur

Monsieur Patrick, Ministre

de la Parole de Dieu

par Paris & Pfaltzbourg & Strasbourg

a Roman sw eiler

prez de Strasbourg

en Alsace

XII.

Casimir Patrick aus Amerika an seinen
Bruder Philipp Heinrich in Romans-

weiler. 1787.

Charleston, Juley 26. 1787

(darunter vom Empfanger

:

accepi arg. [= in StraBburg] d. 8. Nov. 1787

Nachts zwischen 6 u. 7 uhr.)

Liebster liruder

Dieses ist nun der 5. oder 6. Brief, Welchen ich Dier

Schreibe seiter des Vatters Todte. Ich habe Dier einen Brief

geschrieben in Feby. 1786 by einem Schiff Captain von Bremen
mit Nahmes Hrn. Kruger. Dieser Captain Kruger ist wieder

den vergangenen Winter nach Charleston kommen und sagte

mir vor gewiB, das er dem Hrn. Ki tiger in Schilken [= Schil-

tigheim bei StraBburgJ selber einen Brief geschrieben hatte

und meinen mit dem Jungen Hrn. Kruger seinem eingeschlagen,

aber keine antwort erhalten, ob [= ehe] er weggegangen. So

wiederhole ich noch einmahl : Der Vatter ist den 12. April 1785

gestorben ; er war nur zehn Tage kranck. Ich wuste nicbts

von seiner Krankheit, bis er zwelf Tage todt war. Da ich es
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horete, nahm ich mein Pferdl uad reisete dahin nach der Con-

garees, wo er wohnete, um zu sehn, wie es mit seinen sachen

beschaffen war. Er hatte ein Testament gemacht und hatte

seiner frau sechs schlaven Vermacht, welche sie jjleich zu sich

genomen. Sie hatte sich gleich wieder verheuratet mit einem

sehr jungen Engelander. Sie ist vor etwan 3 Monathen gestor-

ben. Der Vatter hat sieben Kinder von seiner zweyten Frauen

hinterlaBen, welchen er alle sein Land und guth vermacht hat.

Er hat es particuler in Seinem Testament seinen Kindren ver-

macht, Welche in South Carolina gebohren sein. Er hat Dier

und mir in seinem Testament 5 pfund English geld vermacht

einem jeden, welches ohn gefehr zwantzig grose Daler aus

machet, welches sein sohn Lewis Patrick soil unter seiner

Hand verwalten, bis Du davor [dar.um] schicken wirst. Er

hatte es in keine beBere Hand konen geben ! Er hat sein

gantzes Vermdchen schon verkaufft und wird in einer kurtzen

Zeit nichts werth sein. Sie seyn alle bose und unerzogene

Kinder, welches mir von Hertzen Leid ist, das ich solches alle

Tage horen muB. Ich wohne huntert u. Funfzig Englishe

Meilen von ihnen. Ich habe den Vatter drey oder 4 Jahre,

ob [ehe] er gestorben ist, nicht. gesehn. Die Schlaven, welche

der Vatter noch ubrig hatte, musten unter uns alien getheilet

werden. So hatte ein jedes von uns 4 Schlaven in seiner ab-

theilung bekommen. Ich habe meine zu mir genommen ; aber

ich habe keine arbeit vor sie. Deine 4 Schlaven hat des

Vatters Executor, William Fitzpatrick, zu sich genommen, und

wird ein hartes sein, sie aus seiner Hand zu bekommen. Er

suchet alle gelegenheit, uns alles aus unsrer Hand zu behalten,

wann es mochlig ist. Deine 4 Schlaven sein : Simon und Bettey,

(Mann und Frau, zwey alte Schlaven ; der Mann, habe ich ge-

horet, ist seiter der abteilung blind geworden) Ceasar, ein

Junger Schlave, und March, ein neuer Schlave. Ich habe Dier

vorher geschrieben, mir eine Vollmacht zu schicken, Deine

Schlaven wegzunehmen. Je balder das geschieht, so wird es

zu Deinem Nutzen sein. So kanst Du mich auch berichten,

was ich mit denselben thun soil. Es wird das beste sein, sie

zu verkauffen und Dir das geld schicken [zu lassen] by einer

guten gelegenheit. Du kanst Dich auf mich verlassen, das ich

alles Mogliche vor dich thun werde. Meine Tochter Elisabeth

ist frisch und gesund, so lang gott will; sie genet in die Schule

und Lernet fleiBig. Den 26. February 1786 zwischen zwelfe

und ein Uhr des Nachts seyn mir zwey sohne gebohren, zwie-

ling, welchen ich den Namen gegeben Henry und Philip. Der

Junge Hr. Kruger hat den Philip aus der Tauff gehoben. Sie

sein byde beym Leben, so lang es gott gefallig ist. Diesen
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Brief hat mir ein bekanter Kauflman versprochen, mil seinem
Schiff nach Holland zu schicken. DiBes Schiff blibt nicht Lange
da und komt wieder zuruck Nach Charleston. Also Must Du
Dich bemuhen, eine antwort gleich wieder abzuschicken , das

daBelbige [Schiff wieder mir eine antwort zurucke bringt. So
werde ich dieBen Brief gewiB bekomen. Was mich anbelangt,

so bin ich in befirer gesundheit, als ich Schon lange Zeit ge-

weBen bin. Gott sey Dank dafur ! KruBe mir auch Deine
Frau Liebste von |mir und meiner Frau Libste und kruBe mir
auch alle Freunde und bekanten 1 Der Ewige und gutige gott

erbalte Dich und Deine Familie in guter gesundheit und Wohl-
ergehn. Im Uebrigen verblil)e ich

Dein getreuer Bruder

Casimir Patrick.

NB. Mache eine Covert iiber Deinen Briff mit dieser AtreB^

mit der Du auch ins KunfTtige AtreBiren kanst

:

M r Rud. Hend. Portener, Marchand.

Amsterdam.
NB. Dieser BriefT wird ohn gefehr in drey Wochen abgehen
von hier. Den 28. Juley, etliche Tage, nach dem der Brief ge-

schrieben war, des Morgens zwischen Sechs und sieben Uhr
ist mein Sohn Henry, der Slteste von den Zwieling, gestorben

;

er war sieben Monath kranck. C. P.

Meine atreB ist in diesem Brief eingeschlagen. Frankiere

Deine Briefle nach Amsterdam, so werden sie gewiB Ueberliffert.

Monsieur

Monsieur Philip Henry Patrick

Minister de la Parole de Dieu

Romansweiler

auprez de Strasbourg en

Allsace.
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Sagen und Gebrauche aus Weitersweiler

und Umgegend.

Von

Adolf Jacoby.

In den folgenden Zeilen gebe ich eine Anzahl von Sagen,

die mir aus dem Munde des Volkes in meiner Gemeinde noch

lebendig entgegentraten und geglaubt werden, dazu einige Ge-

brauche und sonstige Mitteilungen, die mir der Erinnerung

wert erscheinen. Fur die Sagen durfle ich mich der Mit-

teilungen des inzwischen nach Kosteig versetzten Lehrers

L. Debes erfreuen, dem ich auch an dieser Stelle meinen

Dank ausspreche.

1. Die gelben Blumen.

Im alten Burghof von Weitersweiler 1 schnitt einst eine

Magd Brennesseln, um dem Vieh einen Trank zu kochen.

Neben den Nesseln sah sie Blumen von gelber Farbe stehen,

wie sie noch nie welche geschaut hatte. Sie riB einige davon

ab, nahm sie in den Schurz, schnitt ihre Nesseln und ging

dann ins Haus. Dort — es war die alte Scblofikellerei, die

heute noch steht, ehedem, zur Zeit, da unsere ErzShlung spielt,

ein Wirtshaus — zeigte sie die Blumen einigen fremden Herren,

die im Gastzimmer saBen, fand aber in der Schurze keine

Blumen, sondern eitel Geld. Als man hinauseilte, nach den

andern Blumen zu sehen, waren sie verschwunden.

1 Weitersweiler gehorte zur alten Baronie Fleckenstein-Dagstul
and besafi ein Schloo der Familie, die zeitweise hier residierte.
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Eine Ueberlieferung fugt noch hinzu, man habe an der

Stelle, wo die Blumen standen, nachgegraben und eine Platte

aus Gold gefunden, die aber immer tiefer sank und nicht zu

erreichen war.

2. Die Hasenbollen.

Vom Fullengarten (bei Neuweiler) hierher (Weitersweiler)

zu an der «dick' Eich», so erzahlte die Basel des Vaters

meines inzwischen verstorbenen Gewahrsmannes, stellten einst

die Basel und ihr Kameradel die Holzwellen ab, die sie gemein-

sam gesammelt hatten, und sahen dichf dabei in der lrchten

Sonne einen Haufen Hasenbollen, groB wie Huhnereier, die in

der Sonne glanzten und glitzerten. Die Basel nahm zwei von

den Bollen mit, um sie daheim dera Vater zu zeigen. Als sie

dort in die Tasche langte, fand sie zwei blanke neue Taler

;

der Rest der Bollen war, als man nachsah, verschwunden.

Dazu sind Sagen zu vergleichen bei Birlinger, Volkstum-

liches aus Schwaben, Nr. 135. Baader, Volkssagen, Nr. 226.

3. Der Ziegelknecht und sein Heifer.

Die Ziegelhutte in Weitersweiler gehorte einst dem alien

Singer, der nun langst tot ist. Er hatte einmal einen Ziegel-

knecht, der nichts schaffte und doch die vorgeschriebene Zahl

von Ziegeln immer gemacht vorweisen konnte. Eines Tages

paBte der alte Singer dem Knecht auf und horte, wie der

Knecht zu einem anderen, den der Aufpasser aber nicht sah,

sagte: «Warum schaffsl du nicht ?j> Die Stimme antwortete : «Es

sind zwei Lichter zu viel da.*> Plotzlich erhielt Singer eine

Ohrfeige, daB er zusammensturzte. Den nachsten Tag hatte

der Knecht seinen Lohn und muBte davon.

Das ist eine der zahllosen Koboldgeschichten, wo der

Kobold dem Freund, in dessen Dienste er stand, die Arbeit

machte, aber kein dritter darf ihn ungestraft belauschen. «Es

sind zwei Lichter zu viel da* bezieht sich naturlich auf

die Augen des Aufpassers, Vgl. Laistner, Ratsel der Sphinx II,

274.

4. Der Spuk an der Neuweilerer Ziegelhutte.

Pfarrer Elles der Aeltere, 1791—1793 hier Pfarrer, spSter in

Neuweiler, soil seinen Konfirmanden im Unterricht erzahlt haben,

um sie vor dem Scherzen mit solchen Dingen zu warnen, daB er

sich einst einrichtete, nachls um 11 Uhr an der Neuweilerer

Ziegelhutte voruberzugehen. Dort spukte es. Oben am Kamin
war eine Stelle, so oft man die auch deckte, morgens waren die

Ziegel immer wieder weg. Dort kam Elles durch und rief:

Digitized by VjOOQIC



— 97 —

«Nun, Schwarzer, wenn du was willst, so komm !» Im gleichen

Augenblick fafite ihn etwas hinten an den Hosen und er lag

im Schmutz der StraBe.

Es mag bei jener stets schadhaften Stelle etwas Aehnliches

vorgelegen haben wie an jenem Walmen in Lixhausen, von dem
Kassel in der StraBburger Post 1907, Nr. 4046 erzahlt, die der

Bauer immer umsonst ausbessern laBt und darum fest an die

Bosheit der Hexe glaubt, die ihm die Stelle imrner von neuem
zerstort, wo doch die Witterungseinflusse eine naturliche Er-

klarung geben. Aehnlich Ztsch. d. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk.

Ill, 297.

5. Das «Kastel» auf dem Scheunengerfist.

Auf der Boxmuhl bei Weitersweiler, einem Weiler vor

dem Ort nach Neuweiler zu, wohnten einmal vor Jahren Leute,

die stammten druben aus dem Daumental bei Dossenheim.

lhres Bekenntnisses waren sie Taufer. Druben in ihrem Hof

im Daumenlal hatten sie oben auf dem Gerusl in der Scheune

ein K§slel (einen kleinen Schrank) stehen, das niemand be-

ruhren sollte. Eines Tages waren dort Drescher an der Arbeit

und im Scherz versuchten sie, wer unter ihnen init dem Flegel

das Kaslel trefifen kSnnte. Als einer traf, sprang das Kaslel

auf, aber man sah nichts. In der darauffolgenden Nacht, als

der Mann schon im Bette lag und das Kind in der Wiege

ruhte, saB die Frau am Tisch und flickte beim Schandlicht

(chandelle). Da ging plolzlich die Tur auf. Die Frau blickte

empor und sah in der TiirofFnung einen schonen, saubern,

gut gewachsenen Mann im Sammetbarett mit kurzen Kniehosen,

Schnallen und Schnallenschuhen dastehen. Die Frau hatte

noch das brennende Licht auf dem Tisch, schrie nach ihrem

Mamie, der aber nichts horte, und sprang endlich in ihrer

Angst uber die Wiege weg ins Bett. Am andern Morten war

alles Vieh im Stalle erwurgt und sie hatten von der Zeit ab

kein Gluck mehr. Noch zwei, drei Mai schafften sie Vieh an,

aber jedesmal wurde es ihnen erwurgt. Und auch als sie,

heruntergekommen, nach der Boxmuhlezogen, kamen sie nimmer

auf einen giunen Zweig.

Die Erklarung der Sage geben die Vorstellungen von dem
Wohnen des ^luckbringenden Kobolds im Gebalk des Hauses

vgl. z. B. MullenliofT, Sagen, MSrchen und Lieder der Herzog-

liimer Schleswig-Holstein und Lauenburg Nr. CDXXXVJI u. a. m.

Rochholz, Aargausagen I, 73, Nr. 58, 59. Zingerle, Sagen 349,

Nr. 598. Mannbardt, Baumk. 1, 44, Anm. 1. Besonders inter-

essanl ist die Parallele bei Miillenhoff, S. 322, Nr. CDXXXV,
von dem Bauern, der reich und wohlhabend wurde. Die Leute

7
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haben mehrfach den Drachen gesehen, der ihm Geld zutrug.

Aber er hatte auch einen NeB Puck. Ein Dienstmadchen fand

eines Tages in einem a Men Schrank ein Kastchen. Sie

oflfnete es in ihrer Neugierde, da sprang ein spannenlanger

Kerl mit einer spitzen, roten Miitze heraus. Mit vieler Muhe
gelang es dem Madchen, ihn wieder zu fangeh und in den

Kasten zu sperren. Daher des Bauern GIQck. Etwas Aehn-
liches mu6 in der oben erzahlten Sage vorliegen, wo dem
geoffneten Kasten das Gluck des Hauses entgeht und die Sto-

rung des Hausgeistes dessen Rache hervorruft, wie vielfacb in

der Sage. Der Hausgeist selber hat hier die Gestalt des

Teufels angenommen oder jener damonischen Wesen, die uns

oft als Edelleute in Sammelbarett und Kniehosen erscheinen.

Auch der vorhin erwahnte Geld zutragende Drache, der

Tiroler Alber, niederdeutsche Alf oder Drak, in Oesterreich

Tragerl (vgl. E. H. Meyer, Mythologie der Germanen 156), ist

unserer Gegend bekannt. Vor einigen Jahren wurde mir im

Ernst von einem rasch wohlhabend gewordenen Mann erzahll,

man habe den Teufel als feurige Lufterscheinung zum Kamin

des Hauses eingehen sehen, derjenem seine Heichtumer, durch

Zauberei bezwungen, zugetragen habe (Obersulzbach).

6. Die SchloBjfingfrauen in der Weihnacht
Der alte verstorbene S. von Weitersweiler wohnte unten

auf «der Lind», nicht weit vom Dorfbrunnen. In einer hellen,

klaren Weihnacht, so erzahlte er, wo die Sterne kalt auf

Schnee und Eis herniederschienen, konnte er, wie es alien

Leuten so geht, nicht schlafen. Er ging darum ans Fenster

und sah in die Nacht hinaus. In der Stunde der Geburt Jesu

zwischen 12 und 1 sah er drei weiBe Jungfrauen vom SchloB-

berg hinunter zum Dorfbrunnen, der Wasche, schweben und

dort die gl§nzenden Windeln des Ghristkindes waschen, urn

dann den Berg wieder hinanzuschweben ' und droben zu ent-

schwinden.

In dieser Sage haben sich eine ganze Reihe von Elementen

zusammengefunden, die in dem dichtenden Volksgemut selbst

diese Verbindung eingegan^en sind; denn zu der Zeit, als jener

S. lebte, sind auBer Bibel und Gesangbuch in unser Dorf

Bucher kaum eingedrungen. Die drei Jungfrauen in Bergen

unci Schlossern kennt die Sage in Suddeutschland oft. Sie

huten einen groBen Schatz (Mannhardt, German. Mythen 641 ff.).

Als Wascherinnen treten sie auf dem Hargenstein auf, wo sie

ein Seil spannen und ihre Wasche dran aufhangen (a. a. 0., 651);

sie waschen am Brunnen ihre Wasche (a. a. 0.,, 653). Die

Wasche, welche die Wr

ildfrau in hellen Mondnachten aufhSngt,
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ist Nebelgespinst ; so sagt die Sage selbst und bestatigt wird

es durch die Angaben ilber die Bergfrauen des Dachsleins und
Rothensteins, die in Vollmondnachien an gewissen Brunnen
und Quellen waschen, Linnen so fein wie weifie Schleier oder

Nebel, und dasselbe vor Tagesanbruch an den Felsspitzen der

Berge aufhangen (vgl. Laistner, Ratsel der Sphinx I, 157. II,

378 ff. Mannhardt, Baumkult I, 101. 152. Laislner, Nebel-

sagen 364). In Siidwesldeutschland sind diese Frauen als

«Waschwibele» = Nixe bekannt (E. H. Meyer, Myth, der

Germ. 159. 202). Urspninglich sind es die Nornen, die mehr-

fach an Brunnen silzen (E. H. Meyer, a. a. 0.,, 254 ff.). Zu

Weihnachten treten sie in schwabischer Sage auf (Meier, Sagen

aus Schwaben 46. 81).

Eine alte Sage von den SchloBjungfrauen und Wasch-
weiblein ist hier mit dem Marehenzauber der heiligen Nacht

zu einer reizenden Sage verkntipft worden.

7. Von der weiBen Frau.

An die vorige Sage schlieBt in gewisser Beziehung die

folgende, bekanntlich auch weit verbreitete an.

Eines Abends ging der Wachter Franz Kohl hinters Haus.

Die Wachl, im Gemeindehaus, liegt gerade vor dem alten, heute

noch so genannten Burghof. Da sah er aus dem WeiBmais
(Welschkorn), mit dem das Stuck angepflanzt war, eine Frau

kommen. Sie hatte ein Kleid von weifier Seide an und hielt

in der Hand einen Bund Schliissel. Als sie dem Wachter

winkte, furchtete der sich und kehrte um. Die Frau weinte

und verschwand.

Die Sage gehdrt zum Typus der Schatz- und Erl6sungs-

sagen, die sich an alle alten Burgen und Schlosser gem an-

schliefien.

8, Der Do r fhamm e 1.

Dort, wo der kurzlich verstorbene Schreiner Lang vvohnte,

wohnte einst ein Jude. Der kam eines Tages von seiner Handels-

fahrt heim und fand im Dorf auf der StraBe ein Schaf, das er

anband und mitnahm. Zu Hause angelangt, bringt er das Tier

mit hinauf und zeigt es treudig seiner Frau. Die aber schreit

auf: «Bring mir den Hammel fort; schau dir nur seine groBen

Augen an!» In der Tat, die Augen des Tieres waren wie

Teller so groB. Da stellte der Jude das Tier erschrocken

hinaus in den Gang. Morgens war es, trotzdem die Turen gut

zu waren, spurlos verschwunden.
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9. Vom schwarzen Hund.

In einem Hause, gegenuber der Wachf, wo fruher der

Vorsanger wohnte, hatte vor einigen Jahren ein SchSfer im Stall

einen Teil seiner Schafe untergebracht, wahrend die andern

am Ausgang des Dorfes in einem andern Stall waren. Unter

der ganzen Herde hatte er nur ein einziges schwarzes Schaf,

das war in dem Stall am Dorfausgang. Morgens in der Fruh-

dammerung ging der Schafer von dem einen Stall zum andern

und sah nach seinen Schafen ; alles war in Ordnung im einen

Stall, aber als er in den Stall gegenuber der Wacht kam, da

war auch dort ein schwarzes Tier. Es war der schwarze Hund.

Als er die Schafe austrieb, war das schwarze Tier ver-

schwunden.

In diesem gleichen Hause sah man auch sonst den Hund.

Drescher, die in der Scheune dort draschen, sahen ihn otters

wie einen geschickten Kletterer die Leiter zum Gerust hinauf-

laufen, wenn sie ihn greifen wollten, und oben unsichtbar

werden. Eines Tages holte man einen Kapuziner, der muBte

ihn forltragen. Der Hund bat, unter die Biihnentreppe sich

zuruckziehen, dann in den Brunnen eingehen zu durfen, endlich

auf einen Rebacker gesetzt zu werden. Das letzte geschah

;

man trug ihn auf ein Rebstuck im sogenannten Hageney, links

von der StraBe gegen Neuweiler zu. Von dem Rebstiick aus

wurden die Yoriibergehenden oft mit Steinen beworfen.

Der schwarze Hund erschien auch eines Tages einer Frau,

deren Mann in Steinburg war, um dort Bauholz zu holen. Bei

dem Geschaft wurde der Mann von einem Balken totgeschlagen,

und zur selben Zeit erschien der schwarze Hund am Bett der

Frau, die fuichlbar erschrak und nicht mehr allein sein wollte.

Auch die Knechte sahen den Hund, der im ganzen Hause um-
herging und erst wich. als man zu ihm sprach : «Geh' aus

dem Weg !»

Fruher war es auch Sitle, daB die Jugend abends Pfander-

spiele in dem oder jenem Hause genieinsam spielte. Ein mir

bekannter Mann, damals ein zwdlfjahriger Knabe etwa, muBte
einmal im Verlaufe des Spieles hinaus in den dunkeln Gang.

Da fiihlte er plotzlich an seinem Bein ein Tier voruberslreichen

und zugleich griff seine Hand in einen dichten Pelz. Erschreckt

riB er die Tur auf, aber es war nichls zu sehen. Er ist uber-

zeugt, den schwarzen Dorfhund gefuhl! zu haben.

Der Kapuziner (und Jesuit) spielt als Teufel- und Gespenster-

banner auch bei unserem evangelischen Volk nicht nur im El-

s.iB eine bedeutsame Rolle ; seine Hille wurde auch in Nord-

deutschland zu solchen Kunsten gem in Anspruch genominen.
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Vgl. Wutlke, Deufscher Volksaberglaube 2

, 140. Ueber die

Beziehungen des Hundes zum Totenreich vgl. W. H. Roscher,

Das von der «Kynanthropie» handelnde Fragment des Maicellus

von Side (Abt. d. sachs. Akad. d. Wissensch. 1896 Bd. XVII,

Nr. Ill, 25 ff.). Der urn einen Auienthaltsort bittende Hund
ist dem bereits bei den Teufeln von Gergesa Mark. 5, 12 u.

par., dann in zahlreichen Exorzisationen des Mittelalters auf-

tretenden Zuge nachgebildel.

10. Von einem Erhangten.

In einem heute unbewohnten Haus hatte sich einmal ein

Mann erhangt. Als er begraben wurde, saB auf den) oberslen

Dachfenster ein Hahn und schrie sein Kikeriki. Auch in dem
Zirnmer, in dem sich der Mann erhangt hatte, horte man immer
wieder den Hahn krahen. Endlich konnten die Leute es nicht

mehr langer ertragen. Sie lieBen einen Kapuziner kommen,
der den bosen Geist in einen Korb setzte, auf einen Rebacker

trug und dort begrub. Nun war Ruhe.

In dieser Erzahlung fallt auf, dafi der bose Geist als Hahn
erscheint. GewShnlich ist der Hahnenkrat gerade das Mittel,

bose Geister zu vertreiben. Die Erklarung bietet wohl die merk-

wurdige, nicht zu seltene Erscheinung der Therianthropie, wo
der Mensch sich in einen Hahn verwandelt iuhlt. Vincentius

von Beauvais sagt: est et quaedain melancholiae species, quam
qui patitur galli canisve similitudinem habere sibi videtur, unde

ut gallus clamat, vel ut canis latrat. Aehniich beschreibt der

arabische Arzt Ali, der Sohn des Abbas, eine Krankheit, in der

die Menschen Hahne oder Hunde nachahmen. Asprian bildete

sich ein, ein Auerhahn zu sein. Vgl. Roscher, a. a. 0., 17 f.

Auch Luther erzahlt in seinen Tischreden einen solchen Fall

von einem Melancholicus, der sich einbildete, er habe auf dem
Kopfe einen roten Kamm und im Angesicht einen langen

Schnabel, und der krahte wie ein Hahn. Die Heilung ist ein

interessanter Fall von Suggestion. Die Melancholie wurde an-

gesehen als Besessenheit ; so konnte man leicht auf den Ge-

.danken einer hahnengestalteten Form des bosen Geistes kommen,
um so mehr als in der Tiergestalt von alters die Seele und

der Geist dem Volksglauben gelaufig ist,

11. Die Lauringsch la nge.

Vor etwa hundert Jahren fuhr ein Sauhirt am Fiillengarten

bei Neuweiler auf die Weide. Da kam mehrfach eine weiBe

Frau an ihm voruber, redete aber nie, und er selbst wagte nicht,

sie anzureden. Als er sein Abenteuer daheim erzahlte, wurde

ihm geraten, die Frau einmal anzusprechen. Er tat es und
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erfuhr von ihr, er konne sie erldsen. «Wie soil ich das tun?a

fragte der Hirt. «Komm heute nacht zu dem und dem Baum,
dann wird dir eine Schlange nahen, uber und uber rnit Schlusseln

bedeckt. Ruhr' diese Schlussel nicht an sondern nimm ihr den,

den sie im Rachen tragt, so werde ich erlost und dir wird's

nicht zum Schaden sein.» Der Mann fragte wieder daheim,

was er tun solle, und da man ihm riet, den Versuch zu wagen,

so tat er, wie die Frau von ihm gefordert. Es kam, wie voraus-

gesagt ; aber offenbar hatte der Mann Angst bekommen, als er

die Schlange sah. denn er brachte nichts heim. Dort erzahlte

er, als er davonging, hatte eine Stimme hinter ihm laut geheult

und gerufen : «Der Baum ist noch nicht gesetzt, aus dem die

Wiege gemacht wird, in der mein Erldser ruhen soil.*

Zu dieser Sage vergleiche man Birlinger, Volkstumliches

aus Schwaben 1, 6 Nr. 6 c. Meier, Schwabische Sagen Nr. 4.

Laistner, RSisel der Sphinx I, 93 ff.

12. V o m W i d e h e e r.

Am Bolleberg bei Weitersweiler fuhren fruher die Leute

auf die Nachtweide. Da kam es dfters vor, da6 plotzlich uber

den Leuten in der Luft sich ein Rufen erhob. Allerlei Namen
wurden gerufen: Jockele, Schangele u. a. m. Wenn einer

antwortete, so traf ihn ein harter Schlag, den er so bald nicht

vergaB. Dann ging ein wundervolles Musizieren los, wie wenn
viele Geigen, Trompeten nnd alle Instrumente zusammen spielten

und pldtzlich war alles wieder still. Aber das Vieh war unter-

dessen davon ohne Halten und heimgerannt zum Stall. Das war

das wutende Heer.

Gleiches wird erzahlt vom Reiherwald bei Uttweiler.

13. Das groBe RoB.

Zwei Madchen sollten eines Tages den El tern, die zum
MeBti in Neuweiler gegangen waren. nach Vollendung der Ar-

beit, wenn das Vieh besorgt und gefiittert ware, nachkommen.
Sie machten sich in der Abenddammerung auf und kamen bis

zum Jungenwald bei der Boxmuhle. Da horten sie Hufschlage

auf der StraBe und sahen ein RoB gegen sie herantraben. Als

es neben ihnen war, da wuchs es riesenhaft empor, daB sie an

ihm hinaufschauen muBlen. In wildem Schrecken jagten sie

davon und hielten nichl, bis sie in Neuweiler waren, das RoB
aber verschwand im Jungenwald

14. Von der Zauberkutsche.
Am gleichen Ort bei der Boxmuhle sah einmal ein Jude,

der auf dem Handel war, in der Nacht eine Kutsche stehen,
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und wie der Jude gern seinen Vorteil sucht, so setzte er sich

in den Wagen hinein, umsonst ein Stuck Wegs zu fahren.

Als er drin war, ging die Fahrt los, stiirmisch und fiber Stock

und Stein, Als er endlich aussteigen konnte, braucbte er acht

Tage, um nach Weitersweiler zuruckzukommen.

15. Der un terirdische Gang.

Vom Burghof ging ein unterirdischer Gang bis zum Nieder-

wald. Durcb diesen gingen fruher die Ritter. Eines Tages ging

ein Mann mit einem Hunde in den Gang, um zu sehen, wie

es dort drinnen war. Als er im Gang war, hdrte man ein

gewaltiges Krachen. Hund und Mann wurden nimmer erblickt.

16. Von einem schlechten Wirt.

Es sind hundert Jahre etwa her, da war dort, wo jetzt das

evangelische Schulhaus steht und nebendran, eine Wirtscbaft.

Man sah ofters Leute hineingehen und nicht mehr heraus-

kommen. So war einmal ein Tiroler, der hausierte, dort uber

Nacht; aber keiner sah ihn wieder. Spacer, als der Wirt tot

war, fand man im Brunnen noch die Reste des Tirolers, dessen

grunes Hutlein die MeBtiburschen spater am Mefiti noch lange

trugen. Auch unter einem Baum im Garten fand man beim

Umhauen ein Gerippe. Als der Wirt starb, kamen Pfarrer

und Leute, um seinen Sarg zum Gottesacker zu bringen. Aber

der Sarg war merkwurdig leicht, und als man unten am Hause

sang, da rief es oben zum Fenster heraus: cEin Liter Wein
und ein Liter Wasser macht zwei Liter.* Droben im Fenster

lag der lachende Wirt. Man ging hinauf, fand aber nichts.

So ging man mit dem Sarge fort und hielt mit dem Gesang ein.

Mit dieser Sage hSngt jene zusammen, die oflenbar etwas

entstellt ist : in dem Haus, wo fruher der VorsSnger wohnle,

gingen zwei Gespenster. Als sich der Bewohner des Hauses

legen wollte, so riefenjene: «Hebt ihn, hebt ihn !» Der Mann
lief schnell hinunter und rief um Hilfe. Da kamen die Leute

mit einem Sarg und legten die Gespenster hinein (?). Als sie

mit dem Sarg an der danebenliegenden Wirtschaft voruber-

gingen und sangen, riefen die Gespenster aus dem Fenster

:

«Eine Flasche Wasser und drei Flaschen Wein machen vier

Flaschen.» Als man suchte, fand man nichts.

Die Erklarung des merkwurdigen Spruchs gibt die Sage

von Eschburg: Der Rentmeister im Finstertal, vgl. Jahrbuch

1908, 46.
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17. Yom Revolutionsm ann Schunck.

Ein Genosse des wilden Eulogius Schneider war Schunck,

von dem in der Kirchenchronik steht: cl791—1793 die ruch-

losesten Reden erschollen in unseren Kirchen in jenen Tagen,

hesonders von dem damaligen Pfarrer von Weinburg, Wester-

mann, und einem Burger allhier : Schunck, die mit der roten

Kappe auf dem Haupt von unserer Kanzel herab Gott und der

Religion Hohn sprachen.* Er hat in Weinburg die Kreuze auf

dem Kirchhof zusammengeholi und dazu den heiligen Wendel,

den Schulzpatron des Orts, eine Wachspuppe, hat der Puppe

dann eine rote Mutze aufgesetzt und sie auf den zusammen-
getragenen Kreuzen verbrannt. Einen anderen Burger zwang

er/den Altar zusammenzuschlagen ; da kam aus dem Altar beim

Zerschlagen ein Schrei wie von einem Kinde.

Einzelne sagen, Schunck sei dann «gegangen», wie auch

der Burgermeister, der spater durch seinen Leichtsinn die Ge-

raeinde um ihren Wald und ihre Waldrechte brachte. Den

letzteren sah man vom Galgen her mit dern Kopf unterm Arm
gelegentlich auch dem Dorfe zuschreiten.

Das seltene Auflreten der Geister und Wiederganger heut-

zutage wurde mir damit erklart, daB die strenge Polizei und

die Suhnung der Verbrechen heute das Umgehen , die Strafe

fur ungesuhntes UnrechU unnotig machlen. Diese Erklarung,

die fur die Volkspsychologie auBerordenllich wertvoll ist , hilft

dem Volksgemut vor der Aufklarung seine Vorstellungen sich

zu ret ten.

18. Das Bekreuzen des Teigs.

Es ist in der Gegend noch ublich, uber dem Brotteig drei

Kreuze zu machen. Das ist alte Sitte, die auf den Glauben

zuruckgeht, dafi Zwerge oder Hexen den Teig fortnehmen kon-

nen, wenn er nicht bekreuzt ist. Ein Bauer fahrt am Kukuks-
berg bei Westerhausen voruber, da horl er eine Stimme : cLafi

Wagen und Pferde stehen und lauf geschwind nach Haus und
sage Kilian, er solle herkommen , sein Kind sei tot.» Das tut

der Bauer, und wie er zu Hause die Botschaft ausrichtet, da

wirft's mit einem Male den Brotteig aus der Luft herunter und
sagt, sie sollten kunftig, wenn sie den Teig uber Nacht stehen

lieBen, drei Kreuze darauf machen, dann konnten ihn die Zwerge
nicht fortholen. Darum macht man noch bis heute drei Kreuze

aufs Brot. Vgl. Laistner, Ratsel der Sphinx II, 196.
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49. MHchsprengen in alter Zeit.

Die erste
,

gelbe , dicke Milch , die eine Kuh nach dem
Kalben gibt, wurde ehedem als unbrauchbar dazu benutzt, sie

im cSprenzbecher* auf den Zimmerboden zu sprengen und es

gab einen richtigen Wetteifer, wer die schSnsten Figuren, Rosen

u. s. f. damit zu Weg brfichte. Diese sonderbare Onamentik
blieb dann das gauze Jahr liber sichtbar, da man aufier an

Pfingsten und sonstigen Festtagen nicht aufwusch !

Anm. Die naheliegenden Parallelen aus Stobers Sammlang wird
jeder leicht nachschlagen konnen, so dafi ausdrackliche Zitate

iiberfliissig erscheinen.
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IX.

Zu dem angeblichen

Blutrecht oberelsassischer Grundherren

vor der franzQsischen Revolution.

(Jahrgang XXIV, S. 6 ff.)

Von

Adolf lacoby

(Weitersweiler).

IJlut als Mitfel gegen Podagra findet sich ofters in der

Literatur. Ein besonders interessantes Beispiel kam mir, nach-

dem mein Aufsatz bereits gedruckt war, erst zu Gesicht im 3.

Band der Zeitschrift «Am Urquelto 1892 S. 63, von Wlislocki

erzahlt: Wer bei den Zigeunern einen nachtlichen Einbruch

beabsichtigt, der reibt sich die FuBe bis zu den Knocheln mit

dem ersten Menslruationsblut einer Jungfrau ein ; solange das

Blut an seinen FiiBen haftet, bleibt er vor Entdeckung sicher.

Am 4. Dezember 1884 fingen die slovakischen Bauern der Ort-

schaft Madabula in Nordungarn einen Zigeuner ab, dessen FuBe

mit Blut bedeckt waren. Zufalligerweise hatten die Bauern dies

entdeckt und konnten sich die Sache nicht erklaren. Sie

glaubten, der Zigeuner habe einen Mord begangen. Vor dem

Dorfrichter sagte der Mann aus : er habe GliederreiBen
und reibe sich mit Blut die FuBe ein, um dies

Uebel los zu werden. «Er wurde auf meine Fursprache

losgelassen und stahl die darauffolgende Nacht in der Nachbar-

gemeinde Betlet zwei abgeschlachtete Schweine.a

Fossel in der «Volksmedizin u. s. vv. in Steiermark* er-

zahlt ferner, daB dort Gicht mit Umschl§gen geheilt werde, die
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mit Menstruationsblut getrankt werden. Dies Mittel, Umschlage

mit dem warmen Menstrua I blut einer Jungfrau, gegen Podagra,

ist auch sonst bekannt, und die heilige Hildegard empfahl als

unfehlbar gegen Aussatz wirksam die Anwendung von Vollbadern

aus solchem Blut, sicher ein schwer zu beschaffendes Mittel.

Solche Volksanschauungen erklaren jene Erzahlungen von

den grausamen *Rechten* der Grundherren, ohne sie freilich

wahrscheinlicher zu machen.
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X.

Ein elsassischer Taufbriefvers.
Mitgeteilt von

Adolf Jacoby

(Weitersweiler).

INeuerdings beginnt man endlich einem interessanten Gebiet

der elsassischen Volkskunst, den zum groBen Teil, oft mit viel

Geschmack und Kunstfertigkeit, handgemalten Tauf- oder Gottel-

briefen, Beachtung zu schenken. Ich habe selbst in kurzen

Zugen, auf Grund zahlreicher Erkundigungen und einer ziemlich

umfangreichen Sammlung, in der «Dorfkirche» I, S. 489 ff. die

Sitte geschildert und einige charakteristische Beispiele im Bilde

beigefugt , die dann in Sohnreys «Landjugend» XIII, 133 ff.

wiederholt wurden. Weiteres Material aus andern Gebieten

Deutschlands werde ich in der «Dorfkirche» spater geben. Fur

unsere elsassischen Taufbriefe verweise ich noch auf die «29.

Mitteilung des Vereins zur Erhaltung der Altertumer in Wei-

Benburg und Umgegenda von Th. Knorr in Nr. 262 des Jahr-

gangs 1908 der «WeiBenburner Zeilung» und auf den Aufsatz

von Dr. Kassel im «Evangelisch-proteslantischen Kirchenboten

fur ElsaB-Lothringen» 1907, S. 378 ff.

Aus den zahlreichen, oft fur die Kenntnis des religiosen

Lebens unsers Bauerntums nicht uninteressanten Zeugnissen der

Volkspoesie, die in den gereimten Taufwunschen der (jdttel-

briefe sich kundgibt . hebe ich einen heraus , der wie mir
scheint, Spuren, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz ver-

standen, alter Volkssage zu enthalten scheint und darum einer

besonderen Berucksichtigung wert ist.

Es sind eine Reihe, aus verschiedenen Jahrgangen starn-

mende Scheine der Zeit von etwa 1820—1840, aber bereits ge-

druckt und dann ubermalt und zwar auf verschiedenen Exem-
plaren mit verschiedener Dekoration, die den Spruch tragen:
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Werthes Kind, leb so auf Erden,

DaB du mogest selig werden.

Ich will Gott auoh fiir dich bitten
;

Dab er dich nach dieser Zeit

Nehme auf in Saloines-Hutten,
In die frohe Ewigkeit.

Dies wunsche ich, dein allergetreuester Taufpfetter usw.
Der Wunsch lautet auf den mir vorliegenden Scheinen,

einer ganzen Zahl, stets gleich , obgleich «Salomes-Hutten»

durchaus nicht in den Vers hineinpafit. Der Ausdruck war
mir zunachst nicht erklarlich. Ein Druckfehler kann nicht vor-

liegen, denn dieser muBte ja doppelt sein , wie sich gleich

zeigen wird ; er muBte im o und im e am SchluB liegen.

Auch ist nicht anzunehmen, dafi auf ganz verschiedenen, durch

die Dekoration als zweierlei Drucke gekennzeichneten Formularen

der namliche Fehler iibernommen wurde, ohne bemerkt zu

werden. Es muB also eine andere Erklarung gesucht werden.

Das Richtige liegt auf der Hand ; der Vers lautefe ur-

sprunglich :

Nehme auf inSalems-Hutten...

und die Schwierigkeit ist gehoben. Damit gewinnen wir die

biblische Grundlage in Stellen wie Apoc. Joh. 21 vom himmli-

schen Jerusalem und der Hutte Golles, wie Psalm 70,3 vom
Gezelt zu Salem. Das Wort Salem als Bezeichnung der Friedens-

wohnungen, der Seligkeit kommt in der geistlichen Poesie oft

vor, genau entsprechend unserm Taufwunsch z. B. in dem
Liede : «Was sind doch die Gotteskinder* (Knapp, Evang. Lieder-

schatz II, 828, Nr. 3564)

:

Die Erlosung aller Bitten

Finden sie in Salems Hiitten a. s. t.

Aber das Wort muB doch unverslandlich gewesen sein ; das

beweist nicht nur die oben gegebene Form des Wunsches, son-

dern auch eine von Kassel aus Zutzendorf vom Jahre 1836 mit-

geleilte, die eine handgreiflicheNotauskunft ist, fur das VersmaB

noch schlimmer und fur das Verstandnis ebenso unbegreiflich :

Nehme auf in Salomonis-Hutten.

Auch mit dieser Verbesserung in c<Salems-Hulten)) bleibt

die Frage nach der Herkuuft der eigenliimlichen Lesart ccSalomes-

Hulten» offen, die, gerade weil sie das VersmaB stort und zu

Verbesserungen Anlafi gegeben bat, nicht zufallig sein kann.

Den Schlussel bietet vielleicht alte deutsche Volksuber-

lieferung. Grimm hat in der Deutschen Mythologie III*, 503

den folgenden Segen gegen Krankheiten bekannt gemacht :
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Es gingen drei Salomen fiber einen Oelberg, sie gingen

fiber eine grfine Aue, da begegnet ibnen Marie unse liebe Fraue.

<Wohin ihr drei Salomen ?» «wei willen hengahn ut und seuken

mangerlei god krut : dat stikt nicht, dat brikt nicht, dat kilJt

nicht, dat swillt nicht. j> Im Nameu usw.

Hier fmden sich drei Salomen, wahrend doch das neue Testa-

ment auBer Salome, der Mutter der Zebedaeussohne, keine Frauen

dieses Namens, den des Herodes Tochter aber trug, weiter

kennt. Allerdings weiB die altchristliche, im Mittelalter weit-

verbreiteie Geburtslegende von einer Salome zu erzahlen, die

das Wunder der ewigen Jungfrauschaft Marias leugnet und in

der Legende zur Hebamme wird, die bei Jesu Geburt vor der

Hohle steht vgl. Protev. Jacobi XIX ed. Teschendorf und Evang.

Pseudo-Matth. XIII ejusd. ed, Salome spielte auch eine Rolle

in dem Aegyplerevangelium, das mehrfach von Clemens Ale-

xandrinus angeifihrt wird.

Aber die ganze Ausdrucksweise deutet in dem Segen un-

verkennbar auf eine appellative Bedeutung des Namens Salome

hin. Eine gewisse Erlauterung gibt uns bereits der Hinweis

bei Grimm, a. a. 0., auf den andern Wundsegen S. 501, der

ganz ahnlichen Inhalts, mit den Worten beginnt:

Es gingen drei selige Bruder aus in guter Frist,

Begegnet ihnen Herr Jesus Christ usw.

Es sind also wohl unler den Salomen Selige, Engel zu

verstehen.

Diese Deutung wird gestfitzt durch andere Beobachtungen.

Die Dreizahl der Salomen erinnert unwillkurlich an die Nornen,

die in mannigfacher Form, auch als heilende Frauen, begegnen.

In Bayern werden die drei Parzen Berchten genannt (Schmeller,

WB* 1, 270) ; man verehrt die drei Heiligen Einbeth (Einbertha),

Warbeth (Warbertha) und Wilbeth (Wilbertha) als gluckliche

Entbindung verschaffend (Panzer, Beitrage I, 69, Nr. 87). Drei

weiBe Jungfrauen, die als Wascherinnen auftrjeten, sind stel-

lenweise auch Geburtshelferinnen und in einer Sage meiner

Gemeinde Weitersweiler finden sich beide Beschafligungen in-

sofern verbunden, als die drei weiBen Frauen des SchloBbergs

die Wasche des neugeborenen Christkindes in der Christnacht

am Dorfbrunnen waschen ; es sind die elsassisch-alemannischen

«Waschwibele», vgl Laistner, Ralsel der Sphinx 11,383. Als

eine Geburtshelferin aber kennen wir auch Salome.

Diese Frauen nun verschwimmen mit den csaligen Frau-

lein», den Wildfrauen oder Holzfrauen. Die Waldgeister aber

haben insbesondere den Besitz der Heilgeheimnisse inne, von

denen sie hie und da den Menschen etwas mitteilen. Holzfrau-
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tein verkunden zur Pestzeit den GenuB bestimmter Krauter als

Schutz vor der Pest. Ein «wildes Wib» lehrte nach dem
Gudrunlied 529 Wate die Heilkunst, vgl. Golther, Handbuch der

german. Mythol., 154. In einem Segen bei Grimm, D. M. 4

Ill, 494 tritt Fasolt als ein Damon des Unwetters auf, im Ecken-

lied ist er der wilde Jager, der ein wildes Fraulein jagt, das

eine Wurzel ausgrabt und damit den wunden Dietrich und sein

Ro8 bestreicht , so dafi Weh und Mudigkeit schwinden, vgl

Golther, a. a. 0. Auch die drei Salomen suchen, wie die Wild-

fraulein, Heilkrauter.

Endlich die bedeutungsvollste Stulze unserer Erklarung.

Eine tiroler Sage erzahlt : Zu einem Bauern in Tirol kam eine

fromme Magd und bot ihm ihre Dienste an. Von Stund an war
das ganze Hauswesen mit einer Fulle von Segen uberschuttet.

Eines Tages rief eine unbekannte Stimme durchs Fenster drei-

mal : Salome, komm ! Da sprang die Dime auf, legte den
LofFel auf den Tisch und verschwand ; mit ihr der Segen des

Hauses. Einige Jahre sprier ging im Pinzgau ein Metzger

durch einen Hohlweg, da rief aus der Felswand eine Stimme:
Metzger, wenn du bei der langen Unkener Wand vorbeigehst,

so ruf hinein in die Spalten : die Salome ist gestorben. Das

kann ich tun, erwiderte lachend der Metzger. Vor Tages

Grauen kam er an die lange Wand und rief seine Botschaft

hinein. Da ertonte aus der Tiefe des Berges ein lautes viel-

stimmiges Wehklagen und Jammern, und der Metzger eilte

voll Schrecken seines Weges, vgl. Panzer, Beitrage II, 48 f.

Laistner, Ratsel der Sphinx 1,211.

Die Wr
aldgeister und Wildleute, die eigentlich Maren und

Seelen sind, — Baum und Seele hSngen ja eng zusammen —
treten oft in den Dienst der Menschen. Das ist ein uralter

Zug der Sage, der mutatis mutandis z. B. in der Antike auf-

tritt in dem von Eunapius erzahlten Leben der Philosophin Sosi-

patra, die von zwei ihrem Vater sich verdingenden Damonen,.

deren Arbeit von wunderbarem Segen begleitet ist, erzogen

wird, wozu die christlichen Apostelgeschichten und Monchs-
erzahlungen mehrfache Parallele bieten ; davon anderwarts.

Aber die Wildleute rufen ihre bei den Bauern dienenden Ge-
nossen in dfe Heimat zuruck und wenn der Name genannt

wird, so zwingt dies den Geist oder Alp, zu weichen ; mit ihm
weicht das Gluck, das er ins Haus gebracht hat.

Auch den Zug vom Todansagen vermogen wir bekanntlich

bis ins Altertum zu vcrfolgen. Plutarch erzahlt vom Vater des

Redners AemiKanus die Anekdote : als dieser auf einer See-

fahrt an einem Eiland voruberfuhr, habe er gehort , wie von

einem Unsichtbaren dem Steuermann des Schifles der Auftrag
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wurde : Wenn du nach Pa lodes kommst, so melde, daB der

groBe Pan gestorben sei. Als der Sleuermann dem Auftrag

nachkam, vernahm man lautes Wehklagen von vielen Stimmen.

Dazu hat Grimm, D. M. * 111,429, vgl. 1,375 reiches Material

ans ahn lichen Sagen, die den Tod des Elfenkdnigs oder der

Konigin melden, gesammelt.

Aus allem geht das deutlich hervor, daB Salome die Rolle

einer Elfin, eines Alpgeists, einer Mahrte in diesen Erzah lungen

spielt. Im deutschen Volksglauben aber gehen Engelreich (Him-
mel) und Elbenland unwillkfirlich ineinander fiber; noch unsere

Kinderlieder zeigen das, vgl. Mannhardt, Germanische Mylhen.

Wie nun aber der Name Salome ins Elfenreich kam, das

ist wohl aus den Sagen vom wilden Heer zu erklaren. Frfih-

zeitig bereits ist die Herodias , die Morderin des T§ufers , an

die Spitze dieses Geisterheeres getreten, vgl. z. B. W. Muller,

Geschichte und System der altdeutschen Religion, 112—113,

wie sonst Frau Salde, Fortuna, oder Frau Holle das Heer der

Seligen anfuhren. Nun erscheint Frau Salde einmal so als die

Anfuhrerin des Heers, dann wieder in Etzels Hofhaltung wie

die seligen Fraulein vom wilden Mann verfolgt (Grimm, D. M. 4

II, 787 ; Laistner, a. a. 0. II, 353). Frau Holle ist bald des wuten-

den Heeres Oberste, bald zeigt sie wieder die freund lichen Zuge

der Holdin, die im Berge die Seelen, vornehmlich der Kinder,

hiitet. Diese Doppelseitigkeit scheint auch in der Herodiastochler

Salome, der nachtfahrenden Leiterin des wilden Heeres, sich

zu oftenbaren , indem sie sich auch in der Gestalt der gutenj

in Wald und Berg hausenden Elbin verkorperte und ihren

Namen der Elfenkonigin gab, deren Tod angesagt wird, und

den seligen Fraulein , die heilbringende Wurzeln und Krauter

suchen.

Salomes Hutten sind ihr Reich, das Reich der Seligen und

der Seelen, unser Taufwunsch vielleicht ein merkwurdiger Rest

alter Volkssage im ElsaB.
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Das alte Sonnwendfeuer.

Von

X. Lotz (Schirmeck).

iNoch vor 30 Jahren existierte in Bernhardsweiler (bei

Oberehnheim) und der ganzen Umgebung ein alter Ge-

brauch, der es verdient, unvergessen zu bleiben. Dabei lie-

gen die Ausblicke auf den heidnischen Ursprung des Festes

so offen da, daB es nicht notig ist, darauf ibesonders hinzu-

weisen.

Jedes Jahr , am 23. Juni
%

Vorabend des Johannis-

tages (« Kanzdi »), wurde auf der « Hard >, einem groBen

Weideplatz vor dem Dorfe, ein gewaltiges Feuer, «Kanzfir»

genannt, angezundet, das weithin in die Nacht hinausleuch-

tend mit den «Kanzfirj) der umliegenden Ortschaften rivali-

sierte.

Das Material dazu sammelte die liebe Schuljugend, welche

zu diesem Zwecke am Nachmittag des 23. schulfrei war und

zudem groBe Freiheiten genoB.

Die wackeren Jungen sammelten sich auf dem Platze vor

der Kirche. Die GroBern fibernahmen Vortritt und Leitung,

und nun gings los von Haus zu Haus. Dabei wurde ein

hochst originelles Lied gesungen, das sich getreulich von

Generation zu Generation vererbte. Machtig erbraust's durchs

Dorf

:
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Ju-han -nes Fi - rol

v
gan is au e Sti - rel.

1

)

11
gan is au e Schitt!*) 2. Skt.

I^sj^^l
Pern- per- n ell, Skt. Pem-per- nell gan is au e gni - BiWeli'

Gewohnlich haben die Leute das Verlangte schon zubereitet.

Die altern Knaben mustern das Herausgegebene, und die jungera

schleppen alles auf den Kirchplatz, wo einige Zuverlassige tceue

Wacht halten. Alles wird angenommen : Rebwellen, Holzscheite,

alte Korbe, gebrauchte Hute. Mit letztern schmiicken sich die

jugendlichen Sammler aus, so daB auf ihrer Wanderung ihr

Aussehen immer grotesker wird.

Sind 'die Leute etwas schwerfallig im Herausgeben, so

stimmt die Bande die 3. Strophe an :

3. Skt. Abraham, St. Abraham!
Ehr machen uns die Zitt su lang!

Oeflnet sich aber auch jetzt das Tor noch nicht, so wird ge-

droht

:

4. Skt. Tiisa! Skt. Tiisa!

Mer kenne an no mfisa !
3

Das ist keine leere Drobung. Wenn irgend Brennbares erreich-

bar ist, so wird es zurn Gaudium der freigebigeren Nachbarn
dem Geizkragen aus dem Hofe, sogar aus der Scheune fortge-

schleppt, wobei sich oft formliche Kampfe mit dem erbosten

Eigentumer entwickeln. Bevor jedoch zu diesem aufiersten

Mittel gegriffen wird, warnt eindringlich die 5. Strophe:

5. Skt. Baate ; Skt. Baale !

Mer kenne an no stahle!

Nun komint es auch vor, daB der Geizige alles abgeschlossen
hat oder seine Brennmaterialien mit Erfolg verteidigt. Da mnsserr
halt die Jungen leer abziehen, was jedoch nicht geschieht ohne
eine kleine Rache in Gestalt des wenig christlichen, aber urn so
lauier geheulten Wunsches:

6. Skt. Poole! Skt. Poole!

D'r Teifel soil i hole

!

1 Kleine Steuer. — 2 Scheit. — * Stehlen, mausen.
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Endlich ist das ganze Dorf durchstobert. Jeder hat seinen

Tribut gezollt, sogar Burgermeister, Pfarrer, Lehrer ; selbst der

gefurchtete «Bott» (Gemeindediener) ist nicht verschont ge-

blieben.

Auf dem Kirchplatz erhebt sich ein hoher Haufen Brenn-

stofle. Nun wird ein Wagen ocrequirierU. Ein Pferd ist nicht

notig. Im Jubel geht's drei- viermal hinaus auf die «Hard».

Die Beherztesten gehen zurn Burgermeister und bitten um die

Erlaubnis, eine Tanne im Walde holen zu durfen. Dann zieht die

Truppe hinaus in den grunen Wald. Der groBe Binder eines der

Jungen haut einen stattlichen Baum nieder; auf dem requirierten

Wagen wird er heimgeschleppt. Nachdem seine Zweige mit

Korben, Huten usw. geschmuckt sind, wird er aufgepflanzt

;

rings um den Stamm werden die Holzscheite aufgeschiehtet

und daruber die Wellen (Bunde von Rebholz) und das kleinere

Brennholz.

. So kommt endlich der Abend heran. Mannlein und Weib-

lein, alles was Beine hat, zieht hinaus vors Dorf. Bald flackern

haushohe Flammen auf. In der Feme leuchten die «Kanzfirlej>

der Nachbarsdorfer. Allgemein ist das Urteil : «Unser Kanzfirel

ist das grofite!» In respektabler Entfernung tanzt die liebe

Jugend um das Feuer. Man legt runde Holzscheiben hinein,

die in der Mitte durchbohrt sind (ZunrSdle). Sind sie gehorig

angebrannt, so werden sie an lange Weidenruten gesteckt, einige-

male im Kreise gesohwungen und dann durch Aufschlagen

auf den Boden weit in die dunkle Nacht hinausgeschleudert.

Der Jungling reicht auch seiner Schonen ein solches Zunradel.

Es gilt als ein gutes Omen, wenn sie es annimmt. Welche
Freude uber ihre ungeschickten Bewegungen und fruchtlosen

Bemuhungen beim Schwingen und Schleudern ! Den Hohepunkt

erreicht der Jubel, wenn der stolze Baum, an seinem Stand-

punkte durchgebrannt, langsam sich neigt und endlich krachend

niedersturzt. Wahrend die spruhenden Funken die Luft erfullen,-

bemachtigen sich einige kraftige Burschen der stattlichen Reste

des Riesen und schleppen sie fort in die Finsternis. Nun Ziehen

die Scharen, Arm in Arm, ins Dorf zuruck, und viele verbergen

ein aufgefangenes «Zunradeb, um es zu Hause unter die Dach-

sparren zu stecken ; denn es hat die geheimnisvolle Kraft, das

Haus vor Brand zu bewahren. Langsam sinken die Gluten, in

sich zusammen, und am andern Morgen ist nichts mehr von

Kanzfirel zu sehen ; sogar die Asche ist aufs sauberste wegge-

schafft.

In Bernhardsweiler (bei Oberehnheim) wird im <(Herbst»

viel gesungen :
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net inde Hiin - inel kum, kum i do dar-

wa 1
); wan di Triw - le zit - ti*) sen,

-1^=3=^=^1=—=
E^'-^fl Tri01*- (Dieselbe Melodie.)

kum i do e d'Ka wa. 8
j

2. Trutz net so! Trutz net so!

S'kumt e Zeit besch 4 wed'rum fruh. (Rep.)

3. Alii Litt ha d'Lada 5 zua,

uns'ri sen noch offa 6
.

D'brava Litt ha s'Gald im Sack;

D'Huttla? ha's versoffaS.

4. Ewerattrott^ an Endr'attrott >°,

sen zwei schene Stadtla 11
.

Em Sommer gen se Heidlberra suacha 12
;

Em Wenter gen sa battla 13
.

5. Mini Frau an dini Frau 13

sen zwei schene Weiwer;
die eine esch kanonevoll,

die ander hett a Stauwar 1 *.

1 daneben. — * zeitig, reif. — 8 Reben. — 4 bist. — 5 Laden.

— 6 offen. — 7 Lumpen. — 8 versoffen, vertrunken. — * Ober-Ott

rott. — i° Unter - Ottrott. — ll Stadtchen. - lf Heidelbeere.n

suchen. — ,8 betteln. — u Ransch.
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Der Spaziergang nach Schiltigheim.

Ifitgeteilt von

Theodor Renaud.

Uie Handschrift des merkwurdigen Gedichtes, das hier

abgedruckt wird, liegt auf der StraBburger Universitatsbibliothek

(Kala)og Barack S. 182 Nr. 803, Heilz 3697). Ein fleischfarbener

Umschlag tragt den Titel : «Les Plaisirs et les deplaisirs etc.

Po£sie uber die Belustigungen in Schiltigheim*. Auf einem

weiBen Titelblatt innen steht : «Les Plaisirs et les Deplaisirs des

Honnets gens a Schiltigheim, Petit Poeme address^ a Monsieur

Kempfer, Bailli du dit et autres Lieux». Ueber dem Text

selbst prangt die deutsche Ueberschrift :

Lustbarkeit und VerdruB,

So ehrliche Leute

In dem Spatziern Gehen nach

Schiltigheim

haben.

Xn Herrn Amptmann Kempffer.

Das Gedicht stammt zweifellos aus den ersten Jahrzehnten des

18. Jahrhunderts. Kempffer war von etwa 1717 an mit ofterer

Unterbrechung bis um 1737 Amtmann des StraBburger Amtes

Illkirch mit Wohnsitz in Schiltigheim. 1722 erscheint ein Amts-

verweser namens Schadler, 1730 einer, der Vaudin zeichnet 1
.

Kempffer scheint vor 1717 Rechtsanwalt in Col mar gewesen

zu sein. (Vgl. Vers 13 ff.) Das Gedicht ist bald nach seiner Ruck-

Stadtarchiv: Akten Schiltigheim Nr. 25 u. 29.
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'kehr von dort verfaBt, also wohl urn 1718. Geboren war er
urn 1685 i.

Schiltigheim hatte 1720 nur 675 Einwohner* und 8 Wirt—
hauser. So viele werden wenigstens in unserem Gedichte <re-

xiannt ; es waren aber wahrscheinlich mehr» Von einigen

Wirten sfehen — es ist zum Lachen — sogar heute noch die

Namen ccurkundlich fest» !
*

Ueber die Familie Kernpffer und den Verfasser des
Gedichts, Johann Georg Schmid, juris cons., folgen eini^re

Angaben am Schlusse.

Das Gedicht selbst mutet in seiner schlichten Derbheit an
nicht etwa wie Schwinds idyllischer «Spaziergang vor dem
Stadttora, sondern vielmehr wie ein alter niederlandischer Kir-

mefistich aus der Scbule der Teniers und Ostade.

Die 63 Randanmerkungen ruhren vom Verfasser her.

Sie stehen in diesem Abdruck mit Ziffern unter dem Text;

die Anmerkungen von mir ebenda mit Buchstaben. Von
mir gelegentlich dort und im Text Hinzugefugles sleht in

[ ].

Esist nicht unmoglich, dafldem «Spaziergange» in Goe t h es

Faust bewuBt oder unbevvuBt eine Erinnerung des Dichters an

dieses StraBburger Reimstuck zugrunde liegt. Das Ganze
spricht dafiir : Zwei Gelehrte gehen mitten im Volksgedrange

durch ein Tor der alten Stadt ins Freie und cphilosophiren*.

Wo Einzelnes an diese Faustszene anklingt, setzte ich die

betreflende Stelle in die Anmerkungen. — Verfasser und Emp-
fanger dieses Schiltigheimer Spazierganges waren Juristen. Das

Gedicht wird als Curiosum in StraBburg, namentlich in akade-

mischen Kreisen, bekannt und in Abschriflen vorhanden ge-

wesen sein. Vielleicht war es auch gedruckt und ist, wie andere

Sachen von Job. Georg Sch mid, verloren gegangen. Warum sollte

es dem stud. u. lie. juris Argentinensi J. Wolfg. Goethe nicht

auch in die Hand gekommen sein? Merkwurdig ist jedenfalls,

1 Johann Nikolaus Kempffer 1705 in der juristischen Fakultat

immatrikuliert (vgl. Knod, die Matrikel der alten Uniy. StraBburg.)
2 Strafiburg zahlte (nach Hermann, Notices hist, etc.) damals

45590.
3 Vgl. das heutige Kehl!
4 Dei Kronenwirt hieft (1722) Helmstetter, der zum Schliissel

(1718) J. G. Grim (Grien?), der zum Adler (1722) Hans Mich. Stein-

bach und der Pflugwirt Jakob Westermann (Stadtarchiv wie oben).

Krone, Adler, Ochse und Hirsch bestehen heute noch. —
Das «Spatzieren Gehen nach Schiltigheim* und seinen Freuden

war ubrigens schon im 16. Jahrhundert StraBburger Sitte. 1523

wurden Hausarme, die ofters nach «Schilcke» gingen, vom Almosen
ausgeschlossen. (Vgl. A. Hernnann. cZur Einfiihrung des Reichsge-

setzes iiber den Unterstutzungswohnsitz> in der StraBb. Post Nr. 66/09

Abendausgabe, Anm. 2.) Auch Eul. Schneider spricht davon in seinem

Argos III 426 u. 427.
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daB bei dfem Hausam Alten Fischmarkt Nr. 36, wo 1770 Goethe

gewohnt hat, Seyboth (Das alte StraBburg) auch einen «Herrn

Friedrich Kempfer* als Bewohner verzeichnet. Aus dem Sommer-
spaziergang wurde dann freilich ein Osterspaziergang und aus

dem Curiosum eine Faustszene 1
.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts hat der iMiinsterpfarrer

Job. Schmidt eine Predigt* uber oder richtiger gegen den

Schiltigheimer MeBti gehalten, welche lebhaft an die

Schilderung unseres Gedichtes erinnert, nur daB dieses nicht

vom MeBti handelt, sondern von einem gewohnlichen schonen

Nachmittag^nach Pfingsten. Der Pfarrer klagt da u. a.: ocSonn-

tags, Montags und Dienstags .... sind unsere Leute zu Gut-

schen, zu Wagen, zu RoB und zu FuB in groBer Menge ....
hinausgefahren und habenhMcBtag oder Bacchusfest gehalten mit

Wohlleben, Zechen, Fressen, Saufen und groBer Leichtfertigkeit

;

1 Vgl. die Mitteilung <Encheiresis naturae* in Heft 11 der Er-
winia XIV. Jahrgang S. 241 und in «Dichtung und WahrheiU 10.

Buch; <Am sorgfaltigsten verbarg ich Herdern das Interesse an ge-
wissen Gegenstanden, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich

bei mir nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten.

Es war Gotz von Berlichingen und Faust . . . Die Puppenspielfabel
klang und summte gar vieltonig in mir wieder ich ergotzce

mien daran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon
aufzuschreiben.» — Als Schau pla tz des Spaziergangs gilt jetzt

wohl allgemein — nach Zarncke — Frankfurt und Umgebung. Das
hindert aber nicht, daB Goethen dabei die Erinnerung an den Spa-
ziergang nach Schiltigheim vorgeschwebt habe. Andererseits mehren
sich die Stimmen, welche die Szene «vor dem Tor*, wenigstens im
Keim, schon in den «Urfaust> verlegen. So schreibt Otto Pniower in

Seufferts Vierteljahrsschrift fur Lit. Geschichte II, S. 153 («Zwei
Probleme des Urfaust*): <Die Moglichkeit des Vorhandenseins von
Bruchstiicken der Szene «vor dem Tor» v o r dem Jahr 1776 kann
nicht mehr bestritten werden*. Und Kogel ebenda S. 558 («der vor-

weimarische FaustO : «Ich halte den Spaziergang, so wie er steht

und liegt, fur alt und nehme keineswegs nur eine vorweimarische
Skizze an>. So ware also die Szene in Frankfort entstanden, nicht

sehr lange nach Goethes Strafiburger Zeit. In dem namlichen Bande
der Vierteljahrsschrift gibt Erich Schmidt, S. 597, eine «Parallele zum
Spaziergang* aus J. G. Schochs «Viertem Hundert poetischer Schertz-

reden von 1660 in folgendem Zweizeiler

:

Herzs tarkung.
«Ein Weib, Toback und Bier, das kann das Hertze laben.

Wohl dem, der dieses kann beysammen immer haben.» —
Und der Schiltigheimer Spaziergang ist ein ganzes Scherzgedicht
und fast 60 Jahre jiinger. — Und im 9. Buch (Dicht u. W.): «Die
.Strafiburger sind leidenschaftliche Spazierganger . . . Der An-
blick einer groBen Masse Spazierender*. Desgleichen in «Hermann
und Dorothea* (Klio gegen das Ende) : Der Pfarrer lenkt als Student
in Strafiburg den Wagen «mitten durch Scharen des Volks, das mit
Spazieren den Tag lebt.*

* StraBb. Post 1895 Nr. 811 und in «Mefiti und Kirwe im ElsaB*
von Dr. Kassel im 13. Band dieses Jahrbuches 1907, S. 174.
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hernach mit zyklopischem Jolen und Schreien, toll und voll

gutenteils des Abends heimgezogen
;

ja etliche und zwar auch
nicht wenig Weibspersonen sind gar aus der Stadt blieben,

da dann ein jedes ehrliebendes Gemuth denken mag, was sie

die Nacht fiber angestellet und wie sie gehauset ! Ich fur meine

Person hStte mir's so grausam nicht eingebildet, wenn ich nicht

selbst am Dienstag nach 6 Uhr zu Abend ohngefahr, da ich

nach Gewohnheit von einem Thor zum andern gangen und ruhige

Gedanken zu haben vermeinete, den letzten Akt dieses abscheu-

lichen Spiels d. i. den Einzug in die Stadt gesehen. Nun da

ist man mit Rossen, Gutschen, Wagen und Karchen daher ge-

ritten und gerennet, als wenn man auf der Flucht war!»

Lustbarkeit und Verdrufi

So ehrliche Leute

In dem Spatziern Gehen nach

Schiltigheim

haben.

An Herrn Amptmann Kempffer.

Pr ologu s.

Herr Amptmann, defien seltne Gaben

Viel befire Verfle solten haben,

A1B die ich etwa unbequehm
An ihn zu schreiben unternehm!

5 Doch spohr« ich den Poeten-Schimmel

Mit einem gransamen Getiimmel,

Steiff. sicher, aufgerichtet, keck,

Und wiirff er mich gieich in den . . . . !

Dafi ich mich untersteh zu reiten,

io Das machen seine [Seine] Hofflichkeiten,

Davon ich mehr als eine Prob

Genossen, Gott sey Danck und Lob

!

Wie manchen ] Ober-Lander Thaler

Erzwang er mir vom bosen Zahler!

15 Sprach Eltern, Freunde, Conseil an,

Bifi man den Sackel aufgethan!

Wie oft hat er mir, seinem Lieben,

Mit grofler Mtihe Brieff geschrieben!

Da nur die Sacheb Vor [fiir] mich war,

^0 Doch zahlte er das Post-Geld Baar!

Ja, wann [= als] er nan den Rfickweg nahme
Und wiederumb nach Strafiburg kahme [kam],

1 Von denjenigen, welche so langsam zu C o 1 m a r die Collegia

bezahlt haben. [Der Verfasser las also in Strafiburg.]

a ich tummle ihn grausam mit den Sporen.
h Obgleich es nur meine Sache war.
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So lud er mich zu Gast daza.

Wie saB ich da in stoltzer Run
25 Mit einem Eelohel in den Handen

Voll Rhein-Wein mehr, als Complimenten,

Die ich alB wie den Teuffel hafi!

Dili war nicht einzig nnser Spa ft;

Wir redeten bey Schertz und Lachen
30 Von unterschiednen guten Sachen

Und mischeten bey Brod and Wein
Das Niitzlich in das Lustig ein a

.
—

DaB ich, zum Zweyten, difi Gedichte

An ihn, hochEdler Amptraan, richte.

35 1st die Materia davon

Und seine Jurisdiction b.

Denn da das sonst unrichtig Gliicke

In seiner [Seiner] Haupt-Person die Blicke

Aliein auf die Verdienste warff

•*0 (Das ich vertraulich sagen darff;,

Hat die 2 Gerechtigkeit dort oben

Die Hand noch hoher anfgehoben

Und sprach: «Nachdem sie Den gekriegt,

So bin ich jetzt noch so [noch einmal so] vergnugt!
45 Der wird sich der Gerechten, Armen,

Der BloB-Unschuldigen erbarmen

Und nicht das Recht, wie offt geschehn,

Gleich einer Naafi von Wachs vertrahnU —
Wohlan, weil ich beim Vorsatz bleibe

50 Und itzt von S chiltighei m was schreibe,

Wer tadelt es? wer wirffts mir fur,

Wenn ich mich an i h n addressier?

Das Hinauti-Gehen.
Sobald nur in den 8 Sommerwochen
Ein klahrer Mittag angebrochen.

55 So gehen unterra Volck * so gleich

Ich und der Herr von

Mit zwei gepuderten Perriicken,

2 Die Poeten dichten, die Astraea oder die Gerechtigkeit ware
dem Himmel zugeflogen, alii der Menschen Laster so iiberhand ge-
noramen.

3 etwan nach Pfingsten.

a <Man soil aliein dasjenige, was niitzlich ist. zugleich in das
Lustige und Artige raischen* (AuBlegung iiber des Ovidii Verwand-
lungen von J. G. Schmid, S. 344. Vgl. S. 259).

b Weil es von Schiltigheim handelt, dern Amtssitze Kempfers.
c Alter Bauer: «Herr Doktor, das ist schon von Euch

DaB ihr uns heute nicht verschmaht
Und unter dieses Volksgedrange
Als ein so Hochgelehrter geht.»

(Vgl. auch «Das Zuriickkehren*, Zeile 364 ff.)
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Doch wenig Gelds in unscrn Ficken »

Bald aufi dem 4 Mdnster, bald von Haufi

60 Recta zum Stein strafi-Thor hinaufi.

Mein Gott. was vor ein Leut-Gewimmel,

Was vor ein tolles Pferd-Getiimmel

!

Das mahnt uns beyde ohne Miih

So flugs zu der Philosophic
65 Das macht uns, ohn zu zweiffeln, schliefien:

Die 5 Thier' ohn Federn mit zwey Fiifien

Sey'n [seien] mancher Rcgung unterthan.

Was, denkt man, reitzt die alle an,

Sich abzumatten, anzufiillen?

70 Der Ein' spaziert aus puren Grillen;

Den Zweyten treibet aus dem Haufi

Der Frauen Mord-Gebruram hinaufi

;

Der Dritt hat einsmahls [einmal] Geld empfangen;

Hier ist das Weinfafi ausgegangen;

75 Dort ist ein Metzger-Bursch bestellt b

;

Da geht ein Tag-Dieb ohne Geld,

Umb aufi Barmhertzigkeit zu kriegen,

Was ihm das Gluck nicht zu wolt fiigen.

Der [- der Eine] hohrt schon, eh ers hohren kan,

so Des Vaters 6 M aufi en Hautbois an;

Die [= die Andre] hupfft bereits auff solche Weifie

Wie eine Frohnhoffs-Haber-Geifie c

;

Die [die Dritte] hat den Teuffels-Vorsatz recht,

Dafi sie die Frau erzurnet macht [= zornig macht]

85 Man hohrt in diesem Untersuchen

Bedanck-betheuren, schmeicheln, flachen;

Man riecht zur Pruffung der Gedult

Wie mancher nahen Hindern Schuld !
—

Wird nun hierauff, wie sichs gebiihret,

90 Das aufier Thor vorbeyspatzieret.

Und steht der Schlag-Banm aufgemacht,

So wird die 7 Armut gleich bedacht d

* Wo man die Zusammenkommung bestellet.

* Plato sagt, der Mensch sey ein zweyfufiigt Thier ohne Federn.

6 ein Hautboist bey dem Adler, so gleichfalls einen Sohn hat,

der die Hautbois blafit. [Der Adlcr ein Wirtshaus in Schiltigheim.]

» Vor dem Thor befindet sich alfibald eine Menge Bettelleut

(Vgl. Brant, Narrenschiff »von bettleren*.]

a Die Ficke (mlat. ficacium = Tasche, Sacklein). So auch in

der «Vorred» zu J. G. Schmids Uebersetzung der Ovid. Yerwandlungen;

<Des Nachbars Gut in die Ficken stecken*.
b Zweck des Ausganges also Wein- oder Fleischbestellung.

c Brummkreisel (Pfingstmontag III, 1 u. I, 5. Ebenso bei Fi-

schart). Aber was ist eine Frohn ho f s habergeifi? War der

Fronhof (= Schlofiplatz) ein Kinderspielplatz ? (Ueber das Spiel

vgl. H. A. Rausch in diesem Jahrbuch 1908, S. 122 u. 123.)

d Bet tl er singt) «Ihr guten Herrn, ihr schonen Frauen* usw.
(Faust.)
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Und seuffzt 8 jedweder in dem Gehen:
« Vielleicht muBt du auch einst da stehen

95 Aaf einem FuB, rait fauler Hand,

In einem alten 9 Siebgewand

Mit Kopfes-Schtitteln, Schenkel-Schwinden!*

Und ich denck meistens an die 1* Blinden. —
Erreichen wir hernach die Brack,

100 So fahret eine Leich a zurttck;

Vielleicht kommt sie auch n a c h gefahren.

Als dann, die wir Welt weiBe waren,

Ztindt uns [-= entztindet uns] ein Geistlich Wesen an,

Das man nicht wohl beschreiben kan.

Denn ob wir gleich den Weg fortschreiten,

105 So klebt das Hertz doch an 11 Gut-Leuten.
Und raeinen wir offt ins Gemein,

Dafi wir die recht-Verstorbne *> sey'n.

In solchen himmlischen Gedanken
Zahlt mein Gefarth bey — hundert Francken,

no Die er in der verlaBnen Stadt

Ans Monats End' zu fordern hat

!

Zugleich sieht man auff beyden Seiten

Der ebnen Felder Fruchtbarkeiten

;

Da finden wir in der Natur
115 Die offenbahrste Gottes Spur:

Das 12 Gelbe spiehlet bey dem Griinen

Und unter beydem die ,:* Rubinen,

DaB mancher theuer schworen solt.

Hier stiinden Edelstein' in Gold c
» —

120 Die 14 Weggesellen unterdoBen

Bestellen im Discurs das Essen

Und freBen vor die lange Weil

Bereits ein 15 Spansau-Hinder-Theil

!

VorauB [im Voraus] stehn aus den groBen MaaBen
125 Die Tropffen schon an vielen NaaBen,

Und macht' ein Schneidersjang ein Ziehl

Vor [fur] das zukunfftig Kegelspiehl.

8 Von uns beyden.
9 Das so 1 viel Locher hat alB ein Sieb.
10 [Von fremder, vielleicht vou des Amtmannes Hand:] D.

Autor ist 7* Bli n d.

11 BegrabniB-Ort auff der andern Seit von Sohiltigheim. [Der
heutige St. Helenenfriedhof.J

J2 Die Ahren.
18 KlapperroBen und dergleichen bliihen.
14 Die Leute. so hinausspatzieren.
15 in den Gedanken.

b
ein Leichenwagen.
Die eigentlich Toten
Faust: «Ueberall regt sich Bildung und Streben.

Alles will sic [die Sonne] mit Farben beleben!»
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Zagleich entstehet zwischen Zweyen
Zaerst ein Streit, hernach ein Schreyen;

!30 Der Eine will beym K a p p e 1 « seyn,

Der ander in die K r o h n hinein.

Ein jeder bringet seine Grande,

Wo ErV« Gefiillte befier fiinde.

Nach einem manchen harten Wort
135 Geht einer hier, der ander dort. —

Da kommt mit seiner Marcipillen b

Der Meister Mat t hific voller Grillen.

Denn alfi ers Geld zu Rahte hielt,

Davon er gestern was verspiehlt,

i-JO So ist ihm fast nichts tibrig blieben

Zum Efien, Trincken und zum Lieben.

Doch redet er in seinem Wahn
Das 17 Weibsbild um die Helfft schon an. —
«0>, spricht ein Schiffbub auf dem Wege,

145 «0 Gretel, wenn ich bey Dir lage,

8ieh\ ich versprichs, ich bin nicht thumb,

Ich brachto meinen Meister umb !> —
«Thu nicht so narrischU sagt das Gretel,

Da nab' ich ein gebildH Serviettel;

150 Salad, Gebratens, Strauben e
f
Bein f

Wird drinnen wohl verwahret seyn.

Du zahlst mir Straaben, gelt, Du Lieber?* —
Indem sprengt ein Student voriiber

Auf einem Gaul, mit Haot und Haar
loo Wie's '8 Tods bei St. Johannes war.

Er machte da den grausam Dollen,

Dafi alle Welt hatt' schworen sollen,

Er kahm'. so hefftig wie er war,

Aus der 19 Centaaren Freundschafft her! —
lb0 So man nun wiircklich auf der Hohen s,

16 Das ordinare Efien der Handwerksleut zu Schiltigheim.
17 welches er spazieren fiihrt.
18 Ein Falck [elsassisch = Falb], worauff der Tod saft und den

Hunger trohete. Apocal. VI, 8.
19 Das seynd aus Pferd und Mensch zusammengeschmoltzne

Thiere.

a Ein Wirt oder das Schild einer Wirtschaft.
b Marcipille = Maria Sibylla,
c Ein Apotheker mit seiner Marcidille?
d Mit eingewebten Bildern.
e Ein Geback «Striiwle> (Pfingstmontag V, 4 und schon bei

Fischart in der Flbhhaz: «straublinkiichlin». Vgl. auch Kassel
•Mefiti und Kirwe», S. 224.).

f Wohl «Schiifele>, Schulterblattbein des Schweines.

$ Faust: «Kehre dich um, von diesen Hohen
Nach der Stadt zuriickzusehen:
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor!»
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Vor Schilcken liegend, koramt zu stehen

Und dann zuriick nach Strafiburg blickt

Den gantzen Weg mit Volck gedriickt,

Von Hiiten, Kappen, Strichen a
, Hauben,

165 -So wurde wohl ein manober glauben,

DaB es vom Thor an bifi hierher

Nichts alB nur eine* Knackwarst war',

Wo die 21 Gefild zur Linckn und Rechten

Ihr den Salad und Eyer machten !
—

170 IndeBen wird ans Dorf geriickt.

Da steht ein-- altes Weib gebiickt

Und bettelt vor [fur] entlehnte WayBen,
Die 28 nicht nach ihren Vatern heiBen b

Doch der Verwirrung [Gedrange] ohngeacht
175 Wird [hier] auch der Beutel aufgemacht.

Das draufien Bleiben.
Wenn wir nun die Mitleidens-Gaben

Nach Moglichkeit ertheilet haben,

So kehret man, nicht umb den Wein,

Im WirthshauB zu dem Schliissel ein.

180 Da sehn wir erst die Eitelkeiten,

Zum Abscheu bloB, auf alien Seiten:

Ein Tantz-Platz ohne Leut, ohn Bafi,

Ein Keller und mauch lehres Fafi,

Nicht 21 ohn Verdacht besondre Zimmer,
185 Doch 25 Mieth- und Lehner noch viel schlimmer,

Ein*6 Weibc, das durch die Finger schaut,

Allein dem Mann blitz-ubel traut!

Sind dielies nicht dergleichen Sachen,

Den Menschen curios zu machen,
190 Voraufi [= besonders] so mann vor das [statt in ein] 27

Nur in den nachsten Viehstall geht? [Secret

20 Worinnen allerhand Fleisch steckt.
21 Weil sie theils gelb wie die Frucht [= Getreide], theils

griin, wie Eyr und Salad seind.
22 Die Bettelleut gleich an Schilcke.
23 So kein eheliche Vater haben.
24 Diesen Kuhm hat difi Wirthshauli.
2» Locator et conductor.
2« Sie hat mit ihrem Manne schon offt Handel gehabt.
27 Car il n'y en a point.

a Strich hieB die Schneppenhaube der Straftburger Frauen
(Kassel, Ueber els. Trachten. vgl. Unterhaltungsblatt der StraBb.

Post, Nr. 652, 1907).
b «Les enfants illegitimes sont devenus tres-nombreux depuis

le commencement du 18. siecle» Hermann, Notices hist. stat. et litt.

sur la ville de Strasb. II, 253).
c Die Wirtin. Vgl. «Die Alte zu den Biirgermadchen* im

Faust. — Auch im «Ochsen> ging es (1718) «im hintern Stiibel* ver-

dachtig zu. (Stadtarchiv, Schiltigheimer Akten, Nr. 25.)
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Inzwischen sieht man mit Vergniigen

Die 28 Gegend ohnvergleichlich liegen,

Dafi mancher dem Prospect zu lieb

195 Die Nacht durch aus der Stadt wegblieb!

Wer wolte denn verwundernd werden,

Wenn man 89 Carofien zo sechs Pferden

Und Kleider, auf das reichst gestiickt,

Sampt mancher Liberey erblickt?

200 Kriegt man, wenn man's schon wolte zahlen,

Da keine Schancken aus Westphalen,

So gibt es doch 80 von andrer Krafft

Sonst etwas von der [jener] Landsmannschaft.

Alleinc wer ist mehr beredter,

205 Alfi wohl ein Bayrischer Trompeter,

Wenn er zum Blasen etwas Geld

Bey dem Salad 8 in Handen halt? —
Kaum ist man vor dem Haufithor draufien,

So sieht man schon den 31 alten CI a ass en
210 Mit seinem schwartzen Schnecken-Bart *>,

Der sich S2 zerkratzet und enthaart,

Umb mit der zugewunknen Kappen
Die Gast zur Krohnenc zn erschnappen.

Da schreyet er 33 capaunisch d drein:

215 «Den andert halben Gulden-Wein

Geb' ich vor mehr nicht alfi funff BatzenU

Und fangt noch arger an zu kratzen,

Dafi wohl ein mancher meinen solt.

Alfi wenn er ins Spitahl itzt wolt.

220 Geht ein Bekanndter nun voruber,

28 aus diesem Wirthshaufi ; es ist der schonste Prospect gegen
Strafiburg.

29 Certain Seigneur s'y rend quelquefois. [Der Prator Jfian

Baptiste Klinglin?]
30 II n'y a pas longtemps qu'il y avait une fille du pays de

Westphalie, qui 6tait toujours en compagnie des Bavarois. [Das
Regiment Royal Baviere?]

31 Der Wirt zum A d 1 e r.

82 Seine Gewohnheit ist immer zu kratzen.
38 Er redet ganz rein [hochdeutsch?].

a Spott ? Die bayerischen Musikanten leben von Salat ? Oder
salade in der Bedeutung von «gemischter Gesellschaft, Durchein-
ander*. (Stadtarchiv, ebenda. Nr. 16. «Den Schiltigheimer Spiel -

leuten wird erlanbt gegen frembden Spielleuten (bei Hochzeiten) das
Instand-Recht zu exerciren, wo sie sich nicht miteinander vergleichen
wollen* (18. 10. 1693.. Schon 1733 bitten sie um Erneuerung, da
«seit geraumer Zeit> wieder auswartige Musikanten genommen
wurden.)

l> Wahrscheinlich obscon.
c Die in die Krone wollen.
d In Fisteltonen wie ein Kastrat.
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So wird er 34 dunckler, finstrer, triiber,

Als eine Beitz-Sauc, umb dera Mist,

Die [der ?J vor dera Jahr [vor einera Jahr] verfaalet ist.

«Strohl» a, spricht er, «wie es andre geben,
225 Und wars der Vogt*>, so kann ichs eben [auch]!

Die [= die und die) waren bey mir jiingst allein;

Wer muB [mag?J wohl der 35 Verfiihrer seyn?» —
GewiB in der 36 GroBmutter Stuben

Gabs manchmahl einen muntern Buben,
-30 Und, warlich, die Gelegenheit

Erzeiget sich nicht alle Zeit!

Kommt man dann in den Hoff gegangen,

So hat der MauB c schon angefangen,

Und auf dem offnen Sommer-HanB
235 1st ein unmenschliches GesanB!

Die Sonne und die Knechte lauffen

Gleichwie die Jagdhund voller Schnauffen,

Und * 7 oben durch ein Gatter-Loch d

Guckt cine Uaub und buckt sich doch.
'-40 In jedem Winckel, jeder Ecken

DeB HauBes schaut man Paare stecken,

Und schwure man, dafi 38 Es und Er
Die Arche und der Noah war

!

Da sitzt ein Strauchdieb mit der Pipen,
245 DeB Schiffmanns Beutel zu begrippen e

;

Dort steht ein 39 Weibel [= WeibleinJ auf dem Plan
Und sieht den Clausen lachelnd an,

DaB sich in diesen Sommer-Tagen
34 Er ist jaloux, so man nicht bey ihm einkehrt.
86 Sa maniere a parler.
86 ist das oberst Eck-Gemach. Suspect.
87 Eben in der GroBmutter-Stiibel.
88 Das Wirths-HauB und der Wirth, weil da alles Paar-weiB

ist wie in der Arch Noah.
39 Histoire. Eines Spielmanns Frau blieb iiber Nacht zu

Schiltigheim. Ihr Mann, vermeinend, sie war' zu Haufi, bracht ihr
die Waldhohrner und Musicanten in die Statt [zu einem Standchen].
— [«Das WeibeU auch in Schmids AuBlegung iiber des Ovidii Ver-
wandlungen, S. 335.]

a Wohl ein Fluchwort: Potz Strahl, Potz Blitz! In Zusammen-
setzungen z. B. Strohlhex = Blitzmadchen u. dgl.

b Der «obrigkeitiiche» Vogt in Schiltigheim (und Wirt zum
goldnen Krebs, s. u., Zeile 304) hieB 1718 Johann Schott (Stadtarchiv,

Akt. Schiltigh., Nr. 17 u. a.) Das «Gericht» zu Sch. bestand aus
dem vorsitzenden Vogt Schott, dem Biirgermeister Jebs und acht
weiteren Mitgliedern. Ende 1735 sollte Schott Schultheifi werden,
erhielt das Amt aber nur vertretungsweise, <bis ein tiichtiges Sub-
jectum catholischer Religion sich dazu finden wird>.

c Der Hautboist, s. Zeile 80.
d Gatter = Gitterladen (am Fenster).
e pipe = die Schelmenpfeife ? — begrippen = els. gripsen

(stehlen).
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Der Hagels-PoBen « zugetragen,

250 DaB ihr der Mann die Spielleut bracht.

Und sie blieb hauBen fiber Nacht! —
Hier taumelt ein versoflher Schneider

A off die noch nicht geschnittne Kleiderb,

Und fliegen die Etcaetera

255 Anff zwey, drey* Kraut-Dootores da! —
Dem schwillt vor Zorn die raagre Stirne,

D e m blitzt ein Schoppen ins [ans ?] Gehirne

Und der fwer] da saget: «Bruder, schohn'!>

Der kriegt die meisten Puff davon-!

260 Jedoch geschieht es anch zuweilen.

DaB in dem hundert-Schlag-auBtheilen

Ein* 1 Stadt-Sohn in den Haufen drangt

Und mit dem Pobel sich vermengt.

A1B dann kriegt er vom Gerber-Nickel c

265 Sein wohlverdientes StreichPartikel,

Und giebt dennoch verwegen auB,

Ohn ihn war alles tod im HauB;
Er aber hatt' sie all . . . ! — Inzwischen

Die Tantzer die Gesichter wischen d

;

270 Die sehn voll WaBer Tropfen, SchweiB

Nicht anderst alB die Badstab-MauB!

Das macht dann durchs vermischte Trincken

Die Tantzerinnen also stincken,

DaB anch ein Boots-Knecht glauben wurd\
2/5 Er war* in eine Schlut e verirrt

!

Wenn dieses uns nnn machet scheiden,

So liegt die** Erohn zur lincken Seiten,

*o Gartner.
** Der etwan wehren will und auch sein Theil kriegt.
48 Das nachst WirthshauB von dem Adler.

a Hagels-Possen ? Bei Jer. Gotthelf : Hagelweib = verfluchtes,

bbses Weib, Hagle = verfluchte Kerie. (Vgl. Janhagel.)
b Er hat seinen Tnchpack fallen lassen und fallt nun selbst

daraof, als er ihn aufheben will. Dabei iibergibt er sich, seine et-

caetera treffen die Gartner, und es entsteht eine Schlagerei.
c Der ihm das Fell gerbt. Vgl. (Faust) :

«Du uberlustiger Gescll,

Juckt dich zum dritten Mai das Fell?*
und : «Nach Burgdorf kommt herauf,

GewiB dort findet ihr

Die schonsten Madchen und das beste Bier

Und Handel von der ersten Sorte!» —
d «Sie wurden rot und wurden warm

Und ruhten atmend Arm in Arm.* (Faust.)
e Schlut: locus in quern cadavera pecorum morte naturali

mortuorum projiciuntur (Grimm). Also etwa - Schindanger. —
Oberelsassisch «Schlutte» = Loch; unterelsassisch schluet = Sumpf.
(Martin und Lienhart II, 476.)
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Wo ein erbarmlicher Bassist [= BaBgeiger]

Der AnlaB zam Gelachter ist.

280 Weil ich fast keinmahl hier gezehret,

Auch sonst nicht viel davon gehbhret,

So mangle gleichfalls der Bericht,

Ob man hier krohne a oder nicht.

Von dar [da] zum c h s e n hingetrieben,

285 Bemercken wir das 48 Kegelschieben b

Mehr alB die Zehrnng and den Wein,

Und kehren da meist Schneider ein,

Die fliichtig bei dem GlaB-Zabringen

AlB wie die Bock im Hoff rumbspringen.
290 DeB 44 Wirths Nachsinnen ohngeacht,

Dem der Process viel Grillen macht.

Im Anblick dieser Kugelschieber

Verkaufft man Wecken 45 gegenuber

:

Da sitzet einc Weiber-Eeyh
295 Mit einem teoflischen Geschrey!

Kein Mensch bleibt fast hier ohngeiwacket,

Ohnangeschriehn, ohnangepacket,

Und unter Schmeicheln, Balgen c, Hohn
Geht man der NaaBen nach davon. —

300 Der 46 Hirsch erzeiget sich zur Lincken.

Gibts etwas gutes da zu trincken,

So ist mir's trefflich unbewuBt;

Zam andern hab' ich auch nicht Last.

Allein der Vogt rt zam 47 guldnen KrebBe.
305 Halt Wermut, Schleen-Weine «, EeppBe f

Und schenckt dem. der getauscht will seyn,

Vielleicht auch 48 Unterlander ein,

Wiewohl es Viel gewiBlich glauben!

Indessen kriegt man Huhner, Tauben,
310 Aach Schnepfen und dergleichen Wahr

Umb die Gebuhr. wie recht, alldar.

48 Endroit ordinaire pour le jeu des quilles.
44 Der Ochsen-Wirth hat sich in aller Hand ProceB vertiefft.
46 Gegen [gegenuber] dem Ochsen verkaufft man Wecken und

Brod.
46 WirthshaoB zur lincken seit.
47 L'Endroit ordinaire ou les honnets gens se rendent.
48 Sie nennen also alle Zeit ihren besten Wein, wenn es schon

ein andrer ist.

a Die Manner krone, ihnen Horner aufsetze. Anspielung au
das Schild : Zur Krone.

b «Das Fiedeln, Schreien, Kegelschieben* etc. (Faust.)
c Balgen els. = schelten. (So auch in J. Georg Sohmids Verw.

des Ovid, S. 66 u. 105.) Auch schon bei Fischart (Flohatz).
J Vgl. Zeile 225.
® Schleenwein = Branntwein aus Schlehen.
f Raps, Rappes = schlechter Wein (vgl. W. B. Martin und

Lienhart II, S. 2(6;.
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Der*9 Michel sorget vor [fur] das Schlucken,

Dem lieget alles auff dem Rocken;

Nur das verzwickte 50 E v e 1 wolt'

315 ihn nicht, und hieng er aach von [voll?] Gold!

Allein ein generSB Gemiithe

Dampft das erhi tzteste Gebluthe

Und weifi er, so wie Herr vom Wein,

A1B* keiner Sinnen Sclav za sein. —
320 Dili ist, die Wahrheit recht za sagen,

Der Ort, wohin die FiiB uns tragen,

Und folgen wir bey dieser Sach

Dem Herreit Amptmann gleichfalls nach.

Weil da man nun Viel keuscher wandelt,
325 Wird auch 51 das Recht hier abgehandelt,

Und ist der V o g t zu seinem Ruhm
Der Handel Inventariura *>.

Doch das will ihm ins Hirn nicht gehen,

A1B wenn die 52 Sonne still solt' stehen.

330 «Denn», spricht er, «ist man wohl so dummb ?

Die Menschen fiehlen alle umb,
Wenn in der LufFt die Erde floge

Und wie der Amts-Bott umbherzogeU —
BiBher nur streckt sich unser Zug; c

335 Drum sey's vom Wirthe auch genug,

Wiewohl man schwerlich unterdessen

Das 58 Unter-Dorfhaus kann vergessen,

Wo mancher Doctor sich vergniigt.

Wo ich den sattsten Rausch gekriegt,

340 ^Vo manche Rede wird geschrieben

Bey etwa einem furnen d «lieben»! —
Der Pflug und andre seind *; allein

49 Sein Vetter, Hausknecht et omnia . . . . [?].
*° DeB Vogts Dochter, hat den Michel nie geachtet.
51 Die ... . [?] thadigung wird [?] actis Indicibus [?]

gehalten.
62 Es hat einmahl einen Discours gegeben, daB die Erd herum

gieng und die Sonne still stiinde ; das hat ihm nicht in den Kopff
gewolt.

58 Ubi praedium Felsianum^.

a Sowohl — als auch.
b Das lebendige lnventar, d. h. er erinnert sich aller vorge-

kommenen Falle. iStadtarchiv: Akt. Schiltigh., Nr. 17, schreiben die

Biirger, welche den Vogt zum SchultheiB haben wollen, er sei «ein

lebendiges Protokollum vor unsern Ort>.)
c Wirtshauser sind auch noch da.
d firner Wein =. vorjahriger.
e praedium Landgut, Landhaus. J. Heinr. Feltz, Prof, der

Rechte in StraBburg, f 1737. Seine Tochter Salome, verheiratet an
Prof, der Rechte Linck, war «Dichterin> (vgl. Hermann, «Notices» II,

320 u. 397). Feltz war aus Kolbsheim; seine Fran eine Tochter des
Prators Obrecht (f 1701); seine Grabschrift in der Thomaskirche.
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Wir kehren meist boym Vogten ein

;

Der ist des Dorfes Haupt- Machine.
345 Da sitzt man hinden in das Grime,

Da siebt man aufi dem SommerhauB
Nach den Vorbeispatzierern aus,

Da findet man auch Compagnien H
.

Die kein Verdacht nie auBgeschrien.

350 Und geht dann nach bezabltem SchmauB
Ohn alle ArgernuB hinauB*>.

Das Zuriickkehren.
Wenn drauff der Abend eingefallen,

Was vor Bewegung ist bey alien

!

Was vor Gemurmel, vor Geschrey!
35f> Da zotteln sie so in der Beyh,

Die Pferde ziehn, die Chaisen fahren,

Den 54 Creditoren nichts zu spahren c
,

Die den erwartenden Termin
Vergebens in die Kiirtze ziehn d

!

3*>o Da peitschet anf den Tod der Schwiegere,

Ein Debauchant, den theuren Tieger f
,

Und dem wird auf das kiinfftig Ampt
Ein Louis d'or zur 54 Guttsch verdammt &

!

Wir aber mit gemachen Schritten

&& Befinden nns meist in der Mitten.

Wo der Discurs der Lent vermischt

Zn hohren and zu meroken ist:

Der eine zahlt noch an der Zechen,

Der ander sucht, sich zu erbrechen,

3/0 Der dritte wackelt mit dem Leib,

Den vierten zerrt sein voller Weib,

Der funfft begehrt noch einen Schoppen
Mit seinem 56 alten Feind zu toppen ll

,

Der SechBte, stehend an der Wand,

m Indem Viel, so in dergleichen fahren, hernach ihre Creditores

nicht bezahlen konnen.
** In Erwartung eines Ampts. so er noch nicht hat. dingt er

ein Gutsch.
*• Der nun Vermittelst des Weins wiederumb Freund wird.

» Paare.
*> «Da geht man Abends froh nach Haus

Und segnet Fried' und Friedenszeiten.» (Faust.)
c ubrig zu lassen
(1 Die vergebens daran erinnern, daft die Zahlungsfrist immer

kurzer wird.
e Sch^viegervater.
f Wie ein Tiger gefleckter Schimmel.
g Verdammt? Der juristische Reimschmied denkt vielleicht

an das lateinische damnare im Sinne von obligare: verpfanden.
h von Topp = es gilt! toppen einen Vorschlag durch Hand-

schlag annehmen.
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375 Pijftt an die *7 Strauben a voller Schand,

Der Siebend liiget vor Vergniigen.

Da(5 sich die Balcken mogen biegeu,

Der Achte singt, so laut er kan.

Die Fiirstin und den Ziramermann 58
f

380 Der Neunt macht neue Staats-Calender,

Der Zehend andert Testamenter, *

Kurtz, daB ich plotzlich fertig bin,

So viel da Kdpffe, so viel Sinn

!

Bey so vermengetera Gewegen [ ? ] b

385 Wer wolt' nicht alles iiberlegen ?

Nicht aus der Menschlichen Maschin
Ein unterschiedlich Urtheil ziehn ?

Denn was man in der Statt d o r t spuhret,

Wird durch die Hencheley regieret,

39 Und mischt das Interesse fein

Zu jeder Handlung sich hinein.

Hier ist die Unschuld ohne Decken.

Die Drohung ohne Fnrcht und Schrecken,

CareBen ohne Schmeicheiey
395 Und Streiche ohne Tyrranney !

—
Zugleich c hort man den HauBknecht schmahlen,

DaB etwa drey, vier Batzen fehlen,

Und zieht der Wirth zur Krohnen schon

Den Mangel von dem Jahrs-Lied-lohn <i.

400 Da lafit ein 59 Madgen sich verspathen

Durch eines Doctorandus e Reden
Und bleibet eine Nacht durch auB
Zu der eo Recrout f vors WayBenhauB

!

Ein andrer Kellrer kan indessen

405 Den Schimpff im Tanzen nicht vergeBen,

DaB ihm ein Herr zu seiner Schahm
Die Kochin von der Seiten nahm

!

57 Sans y prendre garde.
58 Ein bekandtes Lied von der jungen Marckgrafrtu, so die

Handwerks Bnrsch singen. [Vgl. Erk, Deutscher Liederhort. bear-
beitet von Bohme, I. Nr. 129 c, S. 448.]

59 Das geschieht gar offt.

w Das Kind, so hernach in das WaysenhauB kommt.

a Die Stande, wo die Striible verkauft werden (vgi. Zeile 150).
b Schreibfehler fiir: Bewegen? Jeden bewegt etwas anderes. —

Zur ganzen Stelle: «Sic toben wie vom bosen Geist getrieben.

Und nennens Freude. nennens Gesang.* (Faust.)
c Gleichzeitig hort man in dem veriassenen Schiltigheimer

Wirtshaus usw.
«l «Liedlohn» weitvcrbreitetes altes Wort = Dienstbotenlohn.

Erklarung der Silbe «lied» verschieden. Das Nachstliegende scheint

mir «Litlohn> - Leutelohn zu sein.

e Ein Schiiler : «Geschwind
t
daB wir das Wildpret nicht ver-

lieren ! . . . . Er schmeichelte sic doch bei JSeit.» (Faust.)
1 soli wohl heiBen: recrue - Nachwuchs.
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Der 61 H a n 6 hingegen mit viel Bucken
Hangt seine Bafigeig auff den Rucken

4io Und galoppirt in voller Ruh
Dera" Storckel* auf dem RoBmarkt zu.

DaB er sein Wochen-Geld verdienet,

Macht ihii so reichlich and erkiihnet,

DaB er bey seinen Nachbahrn leicht

* 15 Sich mit dem Croesus selbst vergleicht!

Wo seh'n wir offt ein solch Vergnfigen

Auch unter Purperdecken liegen ?

Wo lebt ein Doctor also satt,

VorauB [= besonders] wenn er nicht Praxin hat?
4 -

1

° Wie gliicklich kan ein solcher sterben

!

Er brauchet wenig zum Erwerben
Und scheidet warlich ohn VerdruB.

Weil er nicht viel verlassen muB;
Da der Gefutterte hingegen

4-5 Sein auffgeraspeltes b Vermogen
Bey einem gleichen Lebens-Schied [Abschied]

Mit dem betrubsten Aug ansieht. —
Allein durch diB Philosophieren
Will ich die StraB noch nicht verliehren ;

430 Die wimmelt wieder voller Lent,

Theils thun unsinnig, theils gescheyd.

Versichern, lieben. mahnen, lehren,

Erbarmen, singen, hupffen, schwohren,

Weg6chencken, handeln, Rechnung ziehn 6S

*» ists Wegs-Geschafft so her, alB hin.

Da will ein Mann schon Renten meBen,

Versauft das Capital indeBen;

Don kaufft ein Weib das feinste Tuch
Und steht noch wegens Zwilchs im Buch;

440 Der will auff seinen Wein-HaB trotzen

Und fangt dariiber an, zu ;

D i e fiitzt « die andern Huhren aus

Und geht grad ins ** Balbierers HauB

!

Ein Schuster, seines Gelds entledigt,

81 Der Bassist bey dem Adler.
•* Son cabaret voisin et ordinaire.
w les diverses actions des retournans a la ville.

6* pour se faire guerir.

a Seyboth, Das Alte StraBburg, S. 15: «Zu dem schwarzen
Storchen, Herberge. 17. Jahrh. A la cicogne. auberge agrandie 1703,

1740.* im BischheimergaBchen, das, eine Sackgasse, aof den RoB-
markt (= Broglie) mandet.

*> «Die Begierd, immer mehr zusammen zu raspeln* (J. G.

Schmids «Aufilegung iiber des Ovidii Verwandlungen*. S. Ill, vgl.

S. 122).
c ausfilzen = ausschclten.
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445 Erzahlt in Reyh die Morgens-Predigt

Und stellt den Pech-Gesellen dar,

Wie Geistes-Voll dieselbe war

!

Im mittlern Lob dergleichen Gaben
Fallt er in einen Acker-Graben

450 Und sieht dadurch gleichwie ein Schwein,

Gleichwie der Gott-behiit-uns » drein

!

Flugs reget sich ein neu Getnmmcl

:

Da schleppt man einen vollen Limmel.

Der weder gehn, noch stehen kan,
455 Mit beyden Fufien so fort an,

Indefien andre in den Fruchten b

Die Bauren sich nicht sehr verpflichten,

Zur Strafe aber ohnvermeint

Vom Bannwarth angetroffen seind. —

E p i 1 o g u s.

460 Auff solche Weifie und dergleichen

Schaut man die Sommertag verstreichen.

1st das. was vorgeht, tagendhafft,

So giebts nns eine neue Krafft.

1st es im Wiederspiel c ein Laster.

465 So wird es uns noch mehr verhafiter.

Ists aber weder gut, noch schlimm.

Erweckt es uns noch d Lob, noch Grimm.
Herr Kempffer, ich kan unterdessen

Hier seinen Nahmen nicht vergeften.

470 Der Anfang ward mit ihm gemacht

Mit Ihm sey auch das End vollbracht!

Die Kempfer >.

DieFamilie Kempfer fuhrte als sprechendes Wappen einen

wilden Mann (= Kampfer) mit Keule im Schild. Ein Johann Niko-

laus K. war in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts Syndi-

kus der unterelsassischen Rilterschaft, wahrend der 1695 ge-

storbene Joh. Christoph Guntzer, sein Vetter (nach Coste :

Schwager), die gleiche Wurde fur StraBburg bekleidete. Bald

nach der Uebergabe der Stadt an Louis XIV. traten die beiden

zur katholischen Kirche fiber und erwarben dadurch die Gunst

des Kdnigs. Kempfer wurde in den Adelstand erhoben und mit

a Der «Beesgobhtiets» (Plingstmontag III, 2).

b in den Getreidefeldern.
c im Gegenteil.
i * weder.

i Vgl. L'Alsace noble par Lehr (und Strobel-Engelhardt V. 188.)
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der Halfte der Herrschaft Plobsheim * beschenkt. Aus seiner Ehe
mil einer Agnes Wencker entsproB sein einziger Sohn, unser
Amtmann von Schiltigheim, der gleichfalls Joh. Nikolaus

hieB und 1711 eine Franzosin: Mar. Anne Glaudine de Regemorte

heiratete. Der Sohn dieses Paares, Jean Bapliste, vermahlte sich

mit einer Baronin de Saulnais und war «conseiller du roi, min.

plenipot. en Allemagnea .
2 Er hatte nur zwei Tochter. 1789 er-

scheint er noch als cccoseigneur de Plobsheim pour les onze-dix-

huitiemesa. Nach dem Ausbruch der Revolution wird er aus-

gewandert sein .
s

Johann Georg Sohmid.

«Im Anfange des 18. Jahrhunderts lebte in StraBburg ein

Rechtsgelehrter * Joh. Georg Sen mid mit dern Zunamen
der Blinde, der mit Witz und Fahigkeil zum Dichten aus-

gerustet, sich an ausgedehnle Arbeilen wagte und dieselben

mit vielem Geochick ausftihrte. Seine « Metamorphosen des Ovid

1 Nach Strobel V, 188 trat Kampfer urn 1685 iiber und erhielt

dafiir seine Besoldung von 1500 fr. auf 3000 fr. erhoht. Es gab auch
noch Biirgerliche dieses Namens fdie altere Linie !). 1714 war eitt

Friedrich Kempffer biirgerlicher Schoffe in der Zunft zum Mohren
und noch 1776 ein Samuel Kempffer in gleicher Wiirde bei den
Schneidern.

Plobsheim gehorte vorher den Zorn. die den beiden Herrn syn-

dicis viel Gutes erwiesen hatteu. — Kempfer scheint zuerst Kriegs-
kommissar (Armeelieferant?) gewesen zu sein (vgl. Brucker Inv.

somm. A. A. 2602).
3 «Jean Bapt. de Kempfer, ancien ministre du roi> (Brucker,

A. A. 2146). Die drei «Kempffer (Kampffer)* stehen 1674, 1705 und
1731 als Juris ten in der StraBb. Matrikel (Knod).

8 Ein «Jean-Henri-Nicolas de Kempfer bail li>, wohnte um
die Mitte des 18. Jahrhunderts (1756 u. 65) Nikolausstaden 2 (da-

mals 7). Es ist das gewifl unser Amtmann, der also auch in der
Stadt ein Haus hatte. 1789 u. 95 wohnte ebenda eine «veuve de
Kempfer*. (Seyboth, das Alte Strafiburg.) Das ist wohl seine Schwie-
gertochter, die geb. de Saulnais.

4 Ein «Joh. Philippus Schmid, Ictus von Strafiburg, ward
1665 zu Altorff Doktor .... und lebte noch 1695 zu Strafiburg*

(Jocher . Er war vermutlich der Vatcr von Joh. Georg, der sich

unter der Widmung seiner Metamorphosen selbst Schmid schreibt

(nicht Schmied oder Schmidt) und unterm 29. III. 1690 in der philos.

Fakultat immatrikuliert wurde (Knod : J. (j. Schmidt Argentinensis).

also auch auswarts die Rechte studiert und darin promoviert zu
haben scheint. Allerdings bemerkt Knod in seiner Einleitung XXVII:
«Die Einheimischen finden wir meist nur in der philosophischen

Matrikel verzeichnet*.
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in ungebundener Rede nebst hin und wieder untermischten

Versen* erschienen 1711. Eine Iliade, l in burleske Verse

ubersetzt, ist verloren ; dagegen ha I sich seine Aeneide, in

derselben Form, erhalten Er starb 1733*. (Strobel-

Engelhardt V, S. 208)
•'.

Dieser J. G. Schmid ist der Verfasser des Spaziergangs nach

Schiltigheim. Dafur spricht auBer einigen sprachlichen Eigen-

tumlichkeiten, auf die schon in den Anmerkungen hingewiesen

wurde, * und dera verwandten Geiste des Ganzen, namentlich

der Umstand, daB zu Zeile 98 des Gedichtes am Rande (Nr. 7) von

fremder Hand beigefugt steht : «Der Autor ist 1
|i bli nd». —

Von seinen gedruckten Schriften sind heute nur noch die

Metamorphosen erhalten.. Die Aeneide wird 1870 in

Rauch aufgegangen sein. Weder Universitats- noch Stadtbiblio-

thek besitzt sie und auch eine Anfrage bei der Auskunftsstelle

in Berlin 4 blieb erfolglos. Engelhardl hat das ^uch noch gesehen,

Scherer (s. Anm. 2) schwerlich .

Das Gedicht zahlte (nach Engelhardt) nicht weniger als

«37 722 Verse und mehrerehundert, oft sehrmuntere
Anmerkungen*, wie deren ja auch unser Spaziergang 64

am Rande bringt.

Proben aus dem Buch.

1m 1. Buch (Vergleichung des Sturms, von Neptun besanftigt,

mit einem Aufruhr).

«Wie wenn die Leut 1 an grofien Orten

Die volkreich sind, aufriihrisch worden

Und des erhitzten Pobels Geist

Schon die Altare niederreifit,

Da ist es ein verwirrtes Babel,

Die Magd tobt mit der Ofengabel,

Der Enecht nimmt seine altste Schuh'

Und schmeiBt sie auf den Meister zu.

1 Die auf S. 60 in Veils «Schulfest des Strafib. Gymnasiums

>

1908 Progr. N. 687 mitgeteilten Verse erinnern lebhaft an die Art,

in der diese Iliade verfafit gewesen sein mag.
* Hiernach Scherer, Gesch. des Elsasses, S. 379: <Der Jurist

Job. Georg Schmied von Strafiburg, ist mit seiner travestirten Aeneide
ein Nachfolger Scarrons und ein Vorlaufer Blumauers.»

3 Zu den Zeilen 32, 298 u. 425.
4 Das «Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken* betitelte

rair das unauftreibbare Buch als : «S c h mied. Johann Georg, Kriegs-
Staats- und Liebs-Geschichten des frommen und dapffren Fiirsten

Aeneas*.
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Man ruft nach Fackeln. vorn and hinden

Der Reichen Hauser anzuziinden

Und fliegen die gedrillten * Stein
1

Des Burgermeisters Fenster ein.

Die Wuth weifi alles anzuschaffen

Und macht aus Jedem neue Waffen.

Allein sobald in der Gemeind
Ein alter wackrer Mann erscheint,

Der niemals ein Geschenk genominen

Und oft der Stadt zu Hilf gekommen,
Da schweigt der Pobel einsmals still

Und hort begierig, was er will.

Er aber mit den sufiten Reden
Besanftigt sie, lenkt einen jeden

Mit seines Zuspruchs Honigseim,

Und gehn dann alle friedlich heim.

Vergleichung 'der Bienen mit den Erbauern Karthagos

<Nicht anders als die regen Bienen,

Sobald die Somraertag erschienen

Und die gerade Sommerglnth

Anf den smaragdnen Wiesen ruht :

Sie fangen an in tausend Freuden

Mit vollem Sumsen zu arbeiten
;

Theils- fiihren aus dem Zuckerhaus •

Die aufgewachsnen Jiinger aus,

Theils sitzen in den feiftten Zelien,

pen Honig weiter aufzuschwellen,

Uud spannen so ihr Strohgemach

Durch die Geburten nach und nach
;

Theils lassen ihrer Cameraden

Gebrachten Vorrath auf sich laden

Und machen so das Magasin

Durch den verhafiten Winter hin
;

Theils stellen sich in einen Haufen,

Uni auf die Hummeln auszulaufen

;

Ein unertraglich faules Vieh

Bestreiten und vertreiben sie

:

Das emsig Werk geht unterdessen

Bei ihren wechselnden Carefien,

Und riecht der ganze Honigplan

Nach Kiiramich und nach Thymian.»

1 drillen = drehen (Die beim Aufheben vom Boden gedrehten
Steine).

* Ein Teil, der andere Teil.
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Schilderung, wie die Trojaner das holzerne Pferd in die

Stadt ziehen :

Die Schneider hupften von den Scheeren.

Die Anw&lt von dera Schrifterklaren,

Die Braute von der Eierbruh, *

Die Tagdieb' von der Courtoisie.

Die Magde von dera Kiuderwischen,

Ja die Schraarotzer von den Tischen

;

Ein jeder lieB von seiner Ruh
Und liefe nun der Arbeit zu,

Theils rait deu Fuhren, Wieden, Hebeln.

Theils rait Geseil es festznknebeln

;

Hier rollt es uber eine Waltz,

Dort zog ein Dntzend an dera Hals>. —

Die Metamorphosen sind noch erhalten. Das Exemplar

auf der Univ. Bibliothek hat folgenden Titel

:

«cP. Ovidii Nasonis XV Bucher der Verwandlungen in das

Teutsche uberselzt dergestalt, dafi die in denselben vorkommen-

den Gemuths-Reden der G6tter, Gottinnen, Helden etc. meistens

in Reimen, die nbrigen Erzehlungen aber in ungebundener

Rede vorgetragen werden, nebst angehenckter Mythischen und

Historischen Auslegung der darinnen enthaltenen Fabeln, ver-

fertiget und zusammengetragen von JohannGeorg Schmidt.
StraBburg gedruckt und verlegt bey Joh. Frid. Spoorn Wittib

1712»».

Der erste Teil mit Register hat 675 Seiten, der zweite (die

Auslegung) 451. Der Verfasser schreibt sich selbst, wie gesagt,

unter der Widmung, Schmid. Diese laulet : tAn Herrn Jo-

hann Eberhard Zetzner, Kauff- und Handelsmann in StraB-

burg, meinen insonders werthen Freund und Gdnner* etc. (Die

Zetzner^ ahaben sich vor mehr als einem seculo um die StraB-

1 Eierbniej, Suppe ans Eiern und Wein, die man «vor noch
nicht langen Jahren» denjenigen anbot, die Hochzeitsgesckenke
brachten. (Martin und Lienhart II, 184.) Die Braut ist also hier als

am Herde stehend gedacht, rait der Bereitung dieser Suppe beschaftigt.
8 In den «Beitragen zur kritischen Historic der deutschen

Sprache, Poesie und Beredsamkeit, herausgegeben von einigen Mit-
gliedern der deutschen Gesellschaft in Leipzig* (1732 bei B. Christoph
Breitkopf) ist das Buch angezeigt als : <Ovidii Metamorphosis in

ungebundener Eede nebst hin und wieder unterraischten Versen
durch Johann George Schmid ICtum StraBburg 1711. 8.»

3 Noch 1693 erschienen Tobias Stimmers cBiblische Figuren*
mit den Versen Fischarts dazu in Octav bei Lazari Zetzneri (Seligen)
Erben*. Laz. Z. war ein eifriger Buchersammler gewesen. Bei Eber-
hard Zetzner erschienen auch 1624 Martini p i c i i Teutsche Poeraata
und Aristarchus wider die Verachtung Teutscher sprach, Herrn
Eberhard zu Rappoltstein gewidmet.
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burgische Buchdruckerey verdient gemachta). Aus der auf die

Widmung folgenden «Vorred» erfahren wir, daB Schmid diese

Arbeit scbon in seinen cStudentenjahren unternommen» hat.

Ferner gesteht er, «die leutschen Wdrter in den perfect is und

imperfect is nicht allzeit gleichlingi gebraucht zu haben. Bald

heifie es bei ihm : kieffe oder kaufte, rieffe oder rufte, gewesen

oder gewest. Es bestehe eben noch keine «Pragmatiea von den

Dictatoren der teutschen Spracha. DaB er auBerdem (emit einigen

Redensarlen um sich geworflen, wie sie in unserm Land
im Schwang gehen*, werde ihm hoffentlich niemand

crschlimm auBlegen*. Die «Mythische Explications hat er dem
franzosischen Uebersetzer der Metamorphosen, «Mr. du Ryer

abgeborgeta, aber auch stellenweise von dem Seinigen «hinzu-

geflicket* i. Und am SchluB der Vorrede heiBt es : «Wie schwar

das Amt eines Uebersetzers * sey, so hab ich nachfolgende I a-

teiniscbe Sermon zu einiger Erfullung des restirenden

Raums auB meinem Poetischen Mucken-Schanck gewidmet, die-

jenigen, so gern etwas translation, geziemend ersuchdnd, das

in ihre Mutter-Sprach zu bringen, verhoffentlich (= in der

Hoffnung) die Uebersetzung wird ein krafftiges BeweiBthum seyn,

daB es offimals weniger Muh brauche, seine eigne Kinder zu

gebahren, als der andern ihre auffzuziehen.a Und nun folgt in

166 Hexametern ein humorist isches lateinisches Gedicht :

Sermo ad Gottam Libri versionem suscepturum».

Sonach konnte Schmid auch lateinisch dichten, und die

Ironie des Schicksals hat es gewollt, daB von all seinen Versen

nur diese Studentenarbeit und darin die gewiB unubersetzt ge-

bliebene Sermo ad Cottam auf die Nachwelt kamen. Dem reiht

sich nun als drittes Lorbeerblatt sein Spaziergang nach Schiltig-

heim an ! — —
Als prosaischer Anhang dazu folge noch aus dem stadti-

schen Archiv ein schones gleichzeitiges

1 Z. B. in der Explicatio S. 95: «Ich hab von einem meiner
Freunde gehort, so ein gelehrter Mann ist und das ganze Morgenland
durchreiset* etc. —

- Wer ist das ?

* Nachstehend zwei kurze Proben seiner Uebersetzungsart aus

der explicatio S. 181 u. 189:

a) Rustica progenies nescit habere mod urn

:

In Dorffern und bey Bauers-Lenten
Such weder Ehr noch Hoflichkeiten.

b) Notnraque furens quid foemina possit •

* Es ist ja aller Welt bekandt.
Was eine Fran verraaar. von Zorn und Rach' entbrandt.

(Vgl. Vers 72 u. a. im Spaziergang.)
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Aktensttick.

K r u g, allhiesiger Silberarbeiter contra Helmstetter
CronenwGrth zu Schiltigheim, item contra Michel Rhinen[s]
Fuhrknecht pt. [= propter? mit dem Genetiv? Es wird causain

zu erganzen sein.] injuriarum realium 1722. 26. Januar.

Wohl Edel Vest and Hochgelehrter

Insbesonders groBgunstig gebietender

Heir Ambtsverweser.

Dernselben gibt endsunterschriebener klagend zu verneh-

men und sagt, dafi er den 11 ten Januarii jungst bey annehm-
licher witlerung mit seinem jungen Knablein nach Schiltigheim
Spatzieien gegangen. Ehe er nun wieder zuruckgekehret, seye

er, umb sein Kindl ein wenig ruhen zu laBen, in das Wurths-

haus zur Cronen gegangen, allwo er eine halb MaaB 5 Batzen *

Wein sich reichen lassen, zu welcher Bezahlung er dem Wurth
ein pi&ce de 15 Sols dargeworflen mit bitte, den Rest ihm herauB-

zugeben AIB nun der Wfirthe ihme darauf etwas Gelds zuruck

gebracht, gieng Kl5ger gleich daraufT zum Fenster und wolte

sehen, ob er seine Sache hatte. Da er aber nur sieben Pfenning

herauB bringen konte, gieng er zu den Wurth an Tisch, allwo

Michel Rhinen[s], deB Bierwurths zu gedachlem Schiltigheim

Fuhrknecht, geseBen nahmens . . . . , und sprach mit freund-

lichen worten: «Herr Wurth, das seind ja nur 7 ^, und mir
gebuhren 2 B, 1 J HerauB !» Deme aber der Beklagte im gegen-

theil trolzig zur Antwort gab, er hatte ihme seine sach herauB-

gegeben, und nachdem Klager hierauff hoch contestiret, das

Geldt ware noch nicht auB seiner Handt gekommen, fuhr jener

mit dieser groben rede herauB, er, Klager, hatte anderwarts

j?. v. gesoffen, meinend, daB er nicht mehr .wiiBte, was er

ihme gegeben oder was er gethan. Ueber welcher brutalitaet

Klager zwar sich in etwas entsetzet, als der keineu andern

Iropffen wein, alB diese halb MaaB und diese nicht einmahl

vOllig, so viel er sich besinnet, getrunken hatte; doch hielte

er an sich und sprach nichts weiter, als nur folgendes und

zwar mit Gelindigkeit, dieses sage ihm kein braver Mann. Da-

lauflf gieng es bey dem bekl. Wurth an ein Dutzen, goltes-

lasterliches schelten und fluchen, welcher unleidenlichen BoBheit

1
f> Batzen = 8 Sous. Die halbe Mafi kostete also 4 Sons. Er

zahlte 15 Sous (= 4 Schilling) und hatte demnach 11 Sous herans-

zubekommen. 10 Sous galten 2 Schilling, 8 Pf. ; 4 Sous — 1 Schil-

ling J|
4 Pf. «Le pieces de 2 et 1 sous dans la proportion!* vgl.

Hermann, Notices etc. II. S. 74.
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dannoch Klager mil ungemeiner Geduld ohne wiederschelten

zugehoret, und bestund seine gantze rache darinnen, daB er an

den Tisch gegangen, die sieben Pfenninge darauf geworffen mit

diesen Worten, er wolle lieber gar nichts haben, als dieses 1
.

Ueber welches untadethafftiges Verfahren der unarthige Wurth
sich dergestalten entrustet hatte (er hatte sich einem toll- und

vollen Menschen Viel ahnlicher angelaBen, alB ich), daB er

Klagern bey der gurgel am HalBtucb gefaBet und krafTtig ge-

schiiltelt, daB dieser nicht anderst vermeint, als er werde ihn

gar erwurgen, nach diesem ihne am kinn mit seinen scharften

Naglen so subtil angetastet, daB er davon wund worden und
etliche BlutstropfFen auf HalBtuch und rock ihme herunter ge-

fallen. Anestatt nun daB man dem unschuldig leidenden Klager

billiger maBen hatte zuspringen sollen, so geschahe gerad das

wiederspiel; namlich der obgenannte Fuhrknecht, welcber dem
unwesen des Wiirths biB hierher hinter dem Tisch zu gesehen

hatte, stund nun auf, aber nicht der gerechten sache beyzu-

stehen, sondern sie zu unterdrucken, kam hinter Klagern her,

gab ihm RippenstoB und schlug ihn von hinterwarts aufls rechte

Aug, daB es aufgeschwollen und langer als acht tag roth und
blau gewesen (auch Klager zu deBen curation sich des wund-
artzts bedienen miiBen), anbey ihm die perruque vom KopfT

herunter geriBen, ohne daB Klager sich weder mit Worten,

noch in der That wegen alles dieses gerochen, alB der alle Rache

dem Richter anheim stellen wollen. — Unter diesem lermen

kam die Wfirthin in die stub, wehrte diesen beeden ab, und

alB sie sich der ursach dieses tumults erkundigt hatte, gab sie

dem klager noch zwei mousquetaires*, als welche ihme uber

die 7 ^ annoch gefehlet batten. Der Klager aber hub seine

perruque wieder vom Boden auff und gieng seines wegs vvieder

zur stub hinauB, deme der Wurth zu guter letze folgendes

nachgeruffen : «Du tausend Sacraments Hund hast ein halb

maaB wein umsonst gesoflen !»

Wann nun diese injuriam atrocem, da Klager alB ein

StraBburger Burger und ehrlicher Mann ohne gegebene ursach

zu offtwiederhohlten mahlen sowohl mit grausamen schmah-

worten, als auch mit wurcklichen schlagen und stoBen am Leib

und im Angesicht bin mdrderischer WeiBe angegriifen worden,

wie aus obigem erhellet, er keines Wegs ungeandet zu lassen

j:esinnet ist.

AlB [= so] gelanget an HochzuEhrenden Herrn Ambts-

1 Die Krug waren eine «pietistische» Familie. (vgl. des Magisters

Patrick Tagebuch zum 21. Jannar in diesem Jahrbuch 1906).
'*• mousquetaires ? jedenfalls Hezeichnung einer Miinze. Ich habe

dariiber nichts ermitteln konnen.
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Verweser deB Klager.s unterdienstlich bitten, die hochst straf-

bare injurianten anderen ihresgleichen frevelern zum Abscheu

mit einer ansehnlichen geldtbuB zu belegen, anbey selbige dahin

anzuhalten, dafi sie dem Klager wegen angethanen schimpfts

oflentliche abbilte Ihun und die defiwegen cusirte unkoslen

undt verursachte VersaummuB in solidum und ohnverscheiden-

lich vergulen mdgen.

Und weilen man wegen deB beklaglen Fuhrknechts sich

an nichls zu erhohlen weiB, als etwann an deBen liedlohn, so

ihm einiger auBstehen solte, ingleichen an deBen Kleidern, alB

[= so] isi des kl&gers ferners demuthiges Bitten, erstberuhrte

siiicke biB zu auBtrag der sache mit einem Verbott zu be-

schlagena. —
Desuper nobilissimum judicis officium etc. Salvo etc. [Hoher

richterlicher AmtsbeschluB uber Vorslehendes etc. Vorbehalt-

lich etc] :

Soil gegenwSrtiges Klag Memoriale denen beklagten com-

municirt werden, umb innerhalb 8 tag ibre Verantwortung

entweders mundlich- oder schriftlicben bey ambt einbringen zu

konnen. Mithin sollen deB beklagten Fuhrknechts liedlohn und

andre demselben zugehorige Eflecten bis zu auBtrag der Sachen

mi! Arrest beleget werden.

Decret: den 26. Januarij 1722

Staedel [oder Schadler ? Vgl. die Einleitung S. I]

Commissarius.
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Kinder-Spiel
/
oder Spiegel dieser Zeiten.

Strafiburg 1632.

Mitgeteilt von

Heinrich A. Rausch-StraBburg.

i\uf der StraBburger Universitats- und Landesbibliothek

befindet sich ein eigenartiger Einblattdruck, der in Strafiburg

in der Druckerei von Jakob von der Heyden 1632 entstand r

worauf auch das Wasserzeichen hinweist. Er fuhrt uns in

Wort und Bild einige Kinderspiele vor Augen, die hier dem
ungenannten, doch jedenfalls dem gelehrten Padagogen- oder

geistlichen Stande angehSrenden Autor, aus dem Anfange de&

47. Jabrhunderts bekannt geworden sind.

Die Eigenartigkeit und die Seltenheit dieses kleinen Doku-

menis StraBburger Sittengeschichte rechtfertigen seine Ver-

offentlichung an dieser Stelle.

Eine groBere Uebersichtlichkeit glaubte ich zu erzielen,

indem ich die allegorisch gehaltenen, in paarweise gereimten^

Versen geschriebenen Erlauterungen der im Holzschnitt gege-

benen Spiele in einzelne Abschnitle einteilte und die entsprechen-

den klassischen Zitate, die am Rande des Druckes stehen, unten-

beifugte.

Meine eigenen Bemerkungen sind in eckige Klammem
eingeschlossen.

Digitized by VjOOQIC



— 144 —

Kinder-Spiel / oder Spiegel dieser Zeiten.

[Holzschniti.]

[Ein I eitu ng.]

I. Spalte.

[Abschnitt I.j

i Ihr liebe Freund / ich seh jhr lacht /

Da jhr diB Kinderspiel betracht:

Vn ist nicht ohn / ist lachens wehrt
Aber sagt mir / wer ist auff Erd

,

5 Der nicht hierinn begriffen sey
j

Vnd welcher solchen Spiels ist frey:

Also daB jhr aufi ohnbedacht /

Ewr eigen Kindheit selbst auBlacht.

Dann so mans recht bedencken soil / f

10 Ist vnser Thun der Kindtheit voll /

Kindheit / Blindheit seind die Planeten /

So der Weltkinder Verstandt d6dten.

DiB gantze Spiel \ ist nur ein Bildt /

Was jetzt in der Welt wird gespilt.

15 Alles warumb die Menschen rennen i

Kan man billich Kinderspiel nennen.

Ist eitel SpaB I Wollust vnd Tandt
J

Was nur anhebt deB Menschen Handt.

Vnd keiner lebt in dieser Welt /

20 Dem nicht auch Kindisch ding zufallt.

Auch kein Mensch ist so weifi vnd glehrt /

Der sich niemal mit Spiel bethftrt.

So seht Euch dan« rechtschaffen vmb /

Im Kinderspiel j so grad so krumb:
25 Vnd daB jhr alls m6gt recht verstehn /

Will ich in dem Platz euch vorgehn.

Beschreibung der Spiel e.

[Abschnitt II.

Hierzu Bild 1 : Ein Knabe reitet auf einem Steckenpferd.]

1 Das Kindt so auff dem Stecken sitzt !

Meint das sein Pferd sehr trabt vnd plitzt:

[Zu I.] Pleriq.; cum stultis maledicunt, ipsi sibi convicium
faciunt. Senec.

Si quis fatuo delectari se velit; non est ipsi longe qujerendus,

se rideat. Exod. Auriculas asini quis non habet ?

Nullum ingenium magnum sine mixtura dementia? fuit. Sen
ex Aristot. Gall. Prov. Nul n'est si sage, qui par fois ne rage.

Omnes videmur nobis saperdse [so !j Varr. Stercus cuique suum
bene olet.

Digitized by VjOOQIC



Digitized by VjOOQIC



$int>er*6piel / ot>er

Digitized by VjOOQIC



5pie,9Cl toefer Seiten.

Digitized by VjOOQIC



Digitized by VjOOQIC



— 145 -

Vnd gent doch leyder nur zu fuB /

Vnd noch seinen Gaul tragen muB.

Also bildet jhm mancher ein /

Dafi er gar trefflich reit herein /

In seinem Sinn / vnd hohen Muht /

Da er doch nur zu fuB gehn thut.

[Abschnitt III.

Hierzu Bild 2: Drei Enaben spielen mit dem Reifen.]

i Nun bseht den Jungen mit dem Raiff /

Wie er jhn vmbtreibt / vn vmbschlaiff /

Vnd meint nicht anderst in seim Sinn
|

Als daB er jhn maistre / vnd gwinn
|

5 Da doch / so mans beym Liecht besioht /

Der Raiff jhn treibt / vnd er jhn nicht

Also meynt manchr im Sinn vnd Muht /

DaB er all Ding fort treiben thut
J

Da doch im Qegenspiel die Sachen ,'

io Ihn lauffen f rennen ' sorgen machen.

Noch eins kan vns das Raiffspiel lehren /

Wie sich die Zeit thut herumb kehren
|

Der Raiff laufft fort | durch nafi vn trucken

Also thut sich die Zeit auch rucken
j

15 Das flberst kan bald vndergehn
(

Das vnderst auch bald oben stehn.

Vnd also laufft die Welt herumb
f

Vnd wir in jhr I hinwiderumb.

Nach dem Winter so rouch vnd kalt
|

20 Folgt der liebliche Frftling bald

Alsdann deB Sommers Hitz tritt ein ,'

Der Herbst bringt Frucht | vnd newen Wein
J

Vnd diB geht so
J
an jedem Ort /

Bifi endlich der Mensch selbst muB fort.

25 Merck auch | ob schon der Raiff laufft wohl /

So schlagt der Knab / als wer er doll.

Also wann schon vns thut gelingen
J

Trachten wir doch nach andren Dingen

;

Ob vns schon ist ein Zeit gesetzt /

30 Meynen wir stets das ist nichts letzt

:

Vnd meynen biB der Raiff zerbricht
)

Dann ist es auB I vnd hilfft mehr nicht

[Zu III.] Tempora sic fugiunt pariter, pariierque sequuntur,
Et nova sut semper: nam quod fuit ante, relictu est:

Fitq., quod haud fuerat, momentaq; cuncta novantur. Ovid.

Nemo facile cum fortunse sua conditione concordat, in est enim
singulis quodin expertus exhorreat. Boet.

10
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[Abgchnitt IV.

Hierzu Bild 3: Aof einem kleinen Berge steht ein Knabe, die Arme
gekreuzt. Zwei Knaben suchen auf den Haufen hinaufzukommen,

um jtfnen herabzustofien and nun sich selbst hinzastellen.]

1 Der Knab schreyt aufl / Ich bin Burckhard
\

Vnd steh allhie \ mein Feind erwart /

Die andern lanffen so lang vmb /

Bifi einer auch so hoch nauff kumb.
5 Nicht anderst geht es in der Welt

|

Da einer steht der ander f&llt:

Jeder verwahrt seinen Misthauffen /

Kompt ein starckrer / so rauB er lanffen.

[Abscbnitt V.

Hierzu Bild 4 : Auf einem Pfosten steht ein Knabe, welcher Seifen-

blasen macht. Von zwei untenstehenden Buben sucht der eine die

Blasen mit dem Hute, der andere mit den Handen zu fangen.]

i Der Jung aufi Seiffen Euglen blafit /

Vnd jhm ein grosse Kunst zu mafit
|

Sihet jhr zu mit grofi verlangen /

Bifi sie zersprungen / vnd zergangen ,'

2. Spalte.

5 Weiche die allerschdnsten glitzen /

Verschwinden bald vnd nidersitzen.

All menschlich Gschafft
J
sein thun vn lassen

|

Seind nichts dann Wind / vnd Wasserblasen /

Die eine steigt hoch / vnd fallt nider /

10 Eine wird grofi zerspringt gleich wider.

[Abscbnitt VI.

Hierzu Bild 5: Je drei and je zwei Knaben spielen zusammen mit

Schnellkugeln.]

i Die Schnellkuglen gfallen den Buben
Schnelln sie artlich nach der Gruben

/

Pflegen jhr Sack so voll zu laden /

Dafi es den Kleidern bringt vil schaden:

[Zu V.] Quicquid in altum
Fortuna tulit.

Ruitura levat. Sen. Agamem.
Fortuna vitrea est cum splendet, frangitur. Sen.
Omnis Homo bulla: sed prsesertim bullati.

Erit hie rerum in se remeatium orbis, quam diu erit ipse orbis

:

SZu VI.] Omnia abeunt in nascendi, per-eundiq; gyrum. Lips,
^alm 29. Sie samlen / und wissen nicht wer es kriegen wird.
Pro Superi quantum mortalia pectora esecse,

Noctis habent! Os horaini sublime dedit. Ovid.
Optat ephyppia bos. Horat.
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5 Gedencken nicht / daB es nur Erden

J

Daraufi sie seind
f
daraufi sie werden.

Also seind gar vil in der Welt /

Deren hflhst Gut nur ist das Gelt /

Lugen / wie sies zusammen scharren /

10 Schnellen darum wie diese Narren:

Retschens herum / gleich wie die Buben /

Vnd gehn doch alleweil zur Gruben.

[Abschnitt VII.

Hierzu Bild 6: Zwei Knaben iiben sich auf dem Kopfe zu stehen

und auf den Handen zu gehen.]

i Dort seind zween Buben vmgekehrt
|

Die FuB gen Berg | der Kopff zur erd

:

Wollen jetzt auff den Handen gehn /

Eh sie den Wandel recht verstehn.

5 Also auff dieser Erd man findt
f

Gar manch wunderbar Mutterkindt /

DaB seinen Kopff / Him | vnd gedencken /

Nur an jrrdische Ding thut hencken /

Wfthlet im Koth vnd den Mistlachen
/

*o Acht wenig himmlischer sachen /

Ja tritt auch wohl mit Fussen drein
j

Vnd verkehrt alien guten Schein.

[Abschnitt VIII.

Hierzu Bild 7: Zwei Knaben gehen auf Stelzen.]

i Die Kinder so auff Steltzen gehn
/

Schreiten weit | k6nnen nicht still stehn /

Dergleichen hohe Geister seyn /

Die nur trachten nach grossem schein
|

5 Trachten jmmer nach Ehr / auff Erden /

Konnen auch deren nicht satt werden.

[Abschnitt IX.

Hierzu Bild 8: Vier Madchen sitzen um einen Tisch herum (eines

steht) und spielen mit Puppen, einer Wiege und Topfchen.]

1 Der klein HauBraht
f
vnd Puppen ding /

Wiewohl es ist gar schlecht vn gring
|

Von Bley gemacht / oder von Erdt |

Haltens die Kinder doch gar wehrt
|

5 Thun es auch wie ein Schatz bewahren /

Vnd wie fein Gold zusammen sparen.

Schmackt dir Rindfleisch wie ein Kappaun /

Ein stuck Speck / wie ein Haselhun

:

Issest du so mehr das lieb Brodt /

[Zu IX.] Cui cum paupertate benfe convenit dives est. Sen.
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10 Was hat roan dann vmbs Geldt solch noth:

Ob schon gering ist das man hatt
f

Wer sich benftgt / ist gar bald satt

:

Vnd lebt in frewden wohl content
|

Mangelt jhm nichts / bifi an sein End.

[Abschnitt X.

Hierzu Bild 9: Vier Haufchen je vier Niisse sind aufgestellt, eiu Knabe
zielt darauf. ein anderer setzt eben ein funftes Haufchen zusammen,

zwei schauen sich wnndernd zwei sich balgenden Knaben zu.]

i Die mit den Nftssen dorten spielen
|

Ein grossen Hauffen bald vmwielen /

Einer setzt auff / der ander zielt:

Der dritt wirfft zu / der vierdt verspielt:

ft Etlich stehn still / die andre lauffen
|

Diese lachen | vnd jene rauffen.

Also geht es auch auff der Welt /

Einer steht auff I der ander fallt:

Einer bawt auff ein Schlos / ein Stadt /

io Der ander denckt / wie er jhr schadt:

Ein Ffirstenthum gehet bald auff
j

Ein anders fallt pidtzlich zu hauff:

Vnd geht alles im Zirckel rund /

Bald hoch / bald tieff in einer stund.

[Abschnitt XI.

Hierzu Bild 10: Ein Knabe lauft mit einem Drachen.]

i Beschaw doch nur die fliegend Drache /

So die Buben hoch steigen machen /

Schier gar in Himmel / auB dem Gsicht
|

So der Knab nur das Seil wohl richt /

5 So steigt er jmmer fort vnd fort /

Vnd suchet stets ein h&hern Ort.

Also hat ein ehrgeitzig Hertz /

Ein stetige Begierd * mit schmertz
j

Er fordert jmmerzu mehr Ehren
|

io Niemand kan jhn ein Ziei da lehren /

Sondern steigt fort / gegen dem Wind /

Bjti er / weili nicht recht wo / sich find.

3. Spalte.

[Abschnitt XII.

Hierzu Bild 11: Zwei Knaben bringen einen Brummkreisel in Rota-

tion. Am Boden ein sich drehender Kreisel und ein liegender.]

i Hilff Gott
|
wie schreyt die Habergeifi /

Wie bruiiiet sie daft wers nicht weiB
/

Meynet es sey ein Wunderthier '

Bifi jhr die Kraffc entgangen schier
|

[Zu XL] Cupiditas accipiendorum, in homine ambitioso, obli-

vioneni facit acceptorum. Sen.
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5 Dann wird sie still / ist ein leer Ding

|

1st nur ein holes Holtz gering.

Also ist ein schwatzhaffter Mann /

Der tritt rait grossem Pralien an I

Vnd macht ein breit vnd lang getader /

10 DaB einer meynt er h6r ein Gschwader
|

Wann er endlich hat auB geredt
|

So ist es wie ein Traum im Bett
|

Vnd steckt darinn kein Gschmaok noch safft
f

Hat kein Verstand | kein Witz | kein krafft.

[ Abschnitt XIII.

Hierzn Bild 12: Ein Knabe spielt mit dem gewohnlichen Kreisel.]

1 Was macht der Knab mit seinem topff:

So lang er jhn schlagt vmb den kopff /

So laafft er vmb / vnd rennt behend /

Wann er die Geissel nur abwend /

5 So fangt er an lauffen gemach
f

Vnd fallet | wie gantz vmb darnach.

Also gehts mit vns Menschen zu j

Wir seind embsig haben kein Ruh
|

Wann vns Gott in die Kreutzschul ffthrt
|

io Mit seiner Straff den Rucken ruhrt:

Bald er das Creutz thut von vns wenden
/

So will der Teuffel vns verblenden:

Entschlafft das Fleisch | verkehrt den muht /

Macht trage Sinn / verkehrt das gut.

[Abschnitt XIV.

Hierzn Bild 13: Ein Knabe halt einen Gegenstand in der linken

Hand. Ein Vogel fliegt von einem andern Knaben aus ihm zu.]

i Obschon die Meis gantz ledig ist /

Kehrt sie doch widerumb znr Frist /

Zu defi Jungn Hand / vnd jhrer Speifi /

Da sie gnug find | nach jhrer Weifi.

5 Also that mancher Mensch verkauffen /

Sein Freyheit vmb fressen vnd sauffen
|

Vmb den Schmorotz macht er sich recht /

Zum Schalcksnarren / leib-eigen Knecht.

[Abschnitt XV.

Hierzn Bild 14: Zwei Knaben drehen das Seil. Ein dritter springt.]

i Nan sent wie die obers Seil springen /

Was lernen wir bey diesen Dingen.

[Zn XIII ] Nam in metu esse nunc, illi est utile. Terent.

Adversa corporis, remedia sunt animse. Isidor.

IZu XIV.] Serviat seternu qui parvo nesciat uti. Horat.

Zu XV.J In tempore ad earn veni, quod rerum omnia est

primum. Terent.

Temporibus medicina valet. Ovid.
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Es zeiget an / dafi einer muB /

Wissen zu ffthren seinen FuB
f

DaB er nicht komm zu frfth noch spath /

Sonst fallet er / da ist kein Rant:

Drum merck die Zeit / sey nicht zu grell /

Nicht zu langsam I auch nicht zu schnell
|

Komm nicht zu spath / komm nicht zu frfth /

So bist im Spiel ein Maister hie.

[Abschnitt XVI.

Hierzu Bild 15: Neun Knaben rutschen auf dem Eise. Zwei schauen
zu, der vorderste fallt hin.]

l Dort seht von ferrnem
f
auff dem EyB /

Wie die jung Bursch rfttschet mit fleiB

:

Einer fahrt nah / der ander weit /

Das ist so viel : All Ding sein Zeit.

5 Einer rfttscht her | der ander hin /

Dann jeder hat sein eigen sinn.

Einer steht auff / der ander fallt /

Einer kompt spath / der ander bald:

Mancher macht die Rfttsch trefflich gut /

io Der ander alls verwftsten thut.

Doch soil man hier betrachten eben |

Daft wir allhie in diesem Leben /

Auff eincm gfrornen Wasser rfttschen
|

Vnd leicht mit beyden Fftssen glitschen /

15 Oder das EyB zerschmeltzt vnd bricht /

So ist das Leben hingericht.

[Abschnitt XVII.

Hierzu Bild 16: Ein Knabe hat einen Vogel an einer Schnur fest-

gebunden und laBt diesen fliegen.]

i Dort geht ein Kn&blein auff der Gafi
f

Suchend sein Lust | vn bsondern spaB
f

Hat einen Vogel angebunden /

LaBt jhn aber fliegen zur stunden:
"> Fleugt er zu hoch / zeucht er jhn nider

Mit dem Faden | vnd sagt | komm wider:

Stellt sich das Vflglein schon zur wehr /

So zeucht er jhn nur desto mehr.

Was wollen wir dann so hoch fliegen /

[Zu XVI.] Tu surge, tu cade; tu impera; tu servi; tu occultare,
tu emerge. Longtevum aliquid in hac machina , nihil aeternum. Lips.

[Zu XVII.] Et pace & bello cunctis stat terminus aevi. Sil.

Certo veniunt
Ordine ParcaR,

Nulli jusso

Cessare licet.

Nulli scriptum
Proferri die. Sen. Here. Furent.
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10 Aufi Thorheit nur vns selbst betriegen.

Dann wir seind gfangen nach dem Band /

Gefesselt wie ein Kettenhund:

Steht vns schon offen Meer vnd Feld
f

1st doch jedem sein Zweck gestellt
I

15 Wann der Faden ist aufigereckt /

Darnach das Leben sich gestreckt /

So kompt der Schreck-den-Gast behend /

Vnd sagt / kehr vmb kehr vmb | zum End.

[Abachnitt XVIII.

Hierzu Bild 17: Zwei Knaben stehen drei Enaben gegeniiber und
schlagen sich mit Ballschlagern (Raquettes) einen Ball zu. Vier

Personen unter einem Banme stehend schauen ihnen zu.]

1 Nu kommen wir znm Ballenspiel /

Dergleichen vbt die Jog-end vil /

Der wirfft den Ballen auff die Erd /

Dafi er auffspringt
J
damit bewert /

5 Was er aufistehn vnd leyden kan /

Der ander wirfft jhn weit von dann
|

Jener schl&gt jhn mit einem Stecken
J

Daft man jhn suchen mufi in Hecken

:

Dann fangt jhn einer sauberlich /

10 Vnd wirfft jhn fort gar erbarlich:

Gleich drauff bringt er ein starckern streich
|

Dafi er schier an die Wolcken reich.

Der letzte schmeist jhn gar in Dreck /

Da bleibt er dann / vnd sie gehn week.
15 Wie kfinnt man aber etwas geben /

Dafi gleicher wer menschlichem Leben.

Der kompt daher gleich dnrch Zufall
|

Auff den schawplatz
j
gleich wie ein Ball

f

Der da geworffen wer vom Himmel /

20 In das ohnruhig Weltget&mmel.

Da kompt einer von grober art
|

Wirfft jhn gar offt zur Erden hart /

Sagt / dafi er jhn so mufi probiren
/

Ob er aufisteht s'examiniren.

25 Bald gibt jhm einr ein starcken stofi I

Dafi er den Athem bhalt gar blofi /

Eh dann der Tropff gen Boden fallt /

Steht da die Armuht vngestallt
|

Schlagt jhn / dafi er damider sinckt /

30 Zugleich dem Neidhardten mit winckt /

Der schl&gt dann noch hertzhaffter zu /

Mifigonst l&fit jhm anch wenig rah

:

Kan er ein kleines Platzlein finden
|

Da er ein East meynt zuempfinden
|
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Da kompt der Zorn hat ein Ragget

J

Schlftgt drauff / dafl er nit raftssig steht

:

Trifft in dem flag der arme Mann /
Ohngefehr die Fraw Vnglftck an /

Da ist es vmb jhm vast geschehn
/

Mag nach ein andre Welt vmbsehn.

10

15

[Abschnitt XIX.

Hierzu Bild 18: Drei Knaben spielen mit zwei Knochen.]

i Mit Knochen spielen etlich Knaben
f

Die sonst nichts dann solche Bein haben.
Nun seht

/ weil das Thier hat gelebt* /

Niemand nach seinen Beinen strebt I

5 Aber wann es gemetzigt ist /

Werden sie zum Spiel zugerftst:
Also ist ein geitziger Mann /

Der niemand guts thun will noch kan
f

Dieweil er hie auff Erden lebt /

Immer in steten sorgen schwebt /
Daft jhm sein Gfttlein noch zerrinn

/

Ob er sohon vberlaufft mit gwinn.
Wann aber jhn der Todt nimpt hin

|

So hat man sein dopplen gewinn.
Dann das Gut

| so Geitzhals gemehrt
/

Wird gfitiglich gleichfalls verzehrt

:

Da geht das gmeine Sprichwort an /
Ein Sparer will ein Zehrer han.

SehluBwort.

[Abschnitt XX]

Nun ists genug ich will beschliessen /
Den Leser woll es nicht verdriessen /

Dafi er sich so lang hie vergafft
/

Er zih heraufi den besten Safft /

Vielleicht mag es dir gfallen nicht
/

Vom Kinderspiel sein vnderricht:
Ach nein: seid doch nicht so verkehrt I

Aufi Thorheit man wol WeiBheit lehrt.

Das Kinderspiel ist offt vnd ehr
/

[Zu XIX.] Avarus, nisi cum moritur, nihil recte facit Sen.
in nullum avarus bonus est, in se pessimus. Idem.
|Zu XX.] Poy journellement dire a des sots des mots non

sots. Mont.
Pittacus Mytilenus, ex grsecise Sapientibus unus, ad pueros, non

nisi cum paribus ludere volentes, remisit juvene, quedam de uxore
ducenda ipsum consulente. Diog. Laert.
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io Von den Weysen gebraucht zur Lehr:

Es zeugen difi d'Evangelisten j*

Wie auch viel andre fromme Christen.

Was gethan Athanasins /

Beschreibet fein Eusebius:
15 Der Heyden difimal nicht zu dencken I

Deren wir vil konnten anhencken.

[Abschnitt XXI.]

i Vnd daft ich each nicht mehr auffhalt
j

So geht | vnd nembt mit was each gfallt /

Acht nicht zu kindisch J vnd zu toll /

Difi Kinderspiel. Gehabt euch wohl.

In der Mitte des Blattes am Schlufi:

Za StraBburg | bey Jacob von der Heyden
J
1632.

[Weiter finden sich auf dem Bilde

:

a) Eine auf dem Boden sitzende Gruppe von sieben Gestalten,

die irgend ein Gesellschaftsspiel treiben.

b) Eine andere Gruppe bestehend aus sechs Personen.

c) Zwei Fangspiel treibende Gestalten. Dazwischen drei ste-

hende Gestalten.

d) Mehrere aus der Stadt koinmende Paare and einzelne Per-

sonen.

Im Hintergrund das Miinster und ein Teil der Stadt von Westen
ans gesehen. Links vorne ein Haus mit niedriger Mauer umgeben.

Im Hofe seilspringende Knaben.]

* Matth. 11, v. 16. Luc. 7, v. 32.
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XIV.

Beitrage zur Geschichte der Ghirurgie

im alten Strafiburg.

Von

G. Schickele.

Die Anfange der Wundarzneikunst im alten StraBburg sind

in tiefes Dunkel gehullt. Die Autoren, die bisher dieser Frage

nachgeforscht haben (Michel, Bourguignon, Strohl
u. a.), haben auBer einigen Narnen und Jahreszahlen nichts

bestimmtes finden konnen. Wie anderorts wird auch bei uns

diese Kunst in den Handen der Bader, Barbiere, Henker,

Schmiede, Gelegenheitskunstler usw. gelegen haben. Es 'ist

kaum anzunehmen, daB studierte Aerzte sich damit abgegeben

haben, wenn auch dies im Mittelalter hier und da der Fall

war. Gait doch der Stand der Barbiere und Wundarzte als

unehrenhaft ! Weder die Erklarung Karls V. noch Rudolfs II.

1577, daB dies Handwerk als ein ehrliches anzusehen ist, haben

in jener Zeit an der allgemeinen AnschauuDg wesentliches ge-

andert. Erst im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts tritt ein

Omschwung von Grund auf ein, erst dann bekommt diese Kunst

akademische Berechtigung.

Die Wundarzte (als Sammelbegrifl fur Bader, Barbiere,

Scheerer usw.) nahmen ihren Stand und ihre Tatigkeit durch-

aus ernst. Frfih finden wir eine Organisation. Bei den Meistern

gehen die Gesellen mehrere Jahre in die Lehre und am Ende

ihrer Zeit mussen sie Rechenschaft dariiber ablegen, was sie

gelernt haben. Nach Peters (Monogr. z. deutsch. Kulturgesch.

Der Arzt, p. 36) schreibt ein ErlaB vom Jahre 1456 in Nurnberg

ein Exainen vor, das allerdings nur in Messer- und Scheeren-
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schleifen bestand. Spater wurde ein Meisterstfick verlangt
;

hauptsachlich Anfertigung von Salben, Pflastern und Wund-
tranken. Interessant ist es, daB Bader zu Leichenoftnungen von

Ratswegen (z. B. in Hamburg) aufgefordet wurden, daB sie

auBerdem die Untersuchungen von Leichen vornehrnen muBlen,

deren Todesursache nicht klar war, daB sie Gutacbten (iber Er-

mordungen, Korperverletzungen usw. abzugeben hatten (s. Peters

p. 36). Inwieweit die Bader in StraBburgzu ahnlichen Leistungen

herangezo<;en wurden, laBt sicb nicbt feststellen. Jedenfalls ist

es sicher, daB vom Anfang des 15. Jabrbunderts , wabrscbein-

lich auch scbon am Ende des 14., sogenannte Wundenbeschauer
vom Rate ernannt wurden, die amilich Wunden zu kontrollieren

und gegebenenfalls zu begutachten batten. In dieser Einricbtung

sind die Anfange der gericbtlichen Medizin zu erblicken. Der

Rat. bat mehrfach streng befohlen, daB jeder Wundarzt die von

ibm bebandelten FSlle (Verletzungen, Wunden) dem Rate so-

fort anzuzeigen bat, jedenfalls vor dem zweiten Verbandwechsel.

Falls es fur notig befunden , wird der Rat dann die Sacbe

weiter instruiert oder seine vereidigten Wundenbeschauer ab-

gesandt haben. Seit Einfuhrung der Zunfte (1333) finden wir

«ine Scheerer- und Baderzunft. Ueber ihre Tatigkeit

ist nicbts bekannt. Sie bestand nur bis zurn Jahre 1482. In

diesem Jabre wurde die Zahl der Zunfte auf 20 verringert und

in dem Jahre 1483 figurieren keine Scheerer und Bader mehr
als geschlossene Zunft. Sie wurden von 1483 ab in die Zunft

der Lucern aufgenommen, zusammen mit den Kornwerfern,

Mullern, Ammlungfabrikanten. AHem Anseheine nach bestand

schon friib, sicher schon im Anfang des 15. Jahrhunderts, eine

genaue Festsetzung, wie das Handwerk erlernt werden soil,

wieviel Lehrjahre notwendig usw. In dem Zunftbuch der

Lucern (StraBburger Stadtarchiv) wird p. 118 eine Scheerer-

und Baderordnung von 1435 erwahnt. Es ist Anfangs schwer,

sich unter den verschiedenen Bezeichnungen zurecbt zu finden.

Da ist von Scherern, Badern, Balbieren und Wundarzten die

Rede, und spater werden die Magistri und Chirurgi genannt.

Scheerer und Bader sind untergeordnete Krafte, die Wundarzte

(Balbierer) betreiben die eigentliche Chirurgie und hieBen dann

Magistri, spater Chirurgi. Jedenfalls sind sie alle ein unruhiges

Volk gewesen. Die Zunflbucher wimmeln von Klagen aller

Parteien uber die Uebergriffe der einen und der andern und

immer wieder muB der Meister (der Zunft) oder der Rat ein-

greifen und mit Androhung von Strafen Ordnung stiften. Es

war auch schwer das Volk der Lehrlinge und Gesellen im

Zaume zu halten ; fast in jeder Zunftsitzung ist von diesbezug-

lichen Schwierigkeiten die Rede. Die Meister nahmen oflenbar
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ihre Standesinteressen sehr ernst. Sie legten groBes Gewicht

darauf, daB die Zahl der Wundarzte sich nicht zu sehr aus-

dehnte, daB keine Auswartigen sich in der Stadt niederlassen,

daB die Gesellen auch ordentlich bei den einheimischen Meistern

ausgebildet werden. Die Ausbildung ihrer Jiinger lag ihnen

sehr am Herzen. Die Meister unterhalten sich in ihren Sitzungen

oft uber dieses Thema und sprechen spater von abzuhaltenden

Examina, von der Ernennung von Examinatoren usw. Leider

wissen wir uber die Art ihrer TStigkeit, uber die eigentlichen

chirurgischen Kenntnisse der StraBburger Wundarzte des

16. Jahrhunderts gar nichts. Urn die Wende des 15. und am
Anfange des 16. Jahrhunderts waren zwei hervorragende

Chirurgen in SlraBburg: Brunschwig und Gersdorff;
ihre Lehren waren beruhmt und tonangebend. Des letzteren

«Feldtbuch der Wundartzneyi) war im Anfang des 16. Jahr-

hunderts das beste Lehrbuch. Gersdorff hatte als Feldscheer

mehrere Schlachten und Belagerungen mitgeniacht, Erfahrungen

gesammelt und sie kritisch gesichtet. Ob diese beiden nun ge-

rade als die Haupter einer chirurgischen Schule anzusehen

sind, wie dies Wieger (Gesch. d. Mediz. in StraBbg. 1885)

meint, muB ich dahingestellt sein lassen. Es liegt zu wenig

Material vor zur Beurteilung dieser Frage.

Es ist besonders das Kapitel der SchuBwunden im Buche

Gersdorffs, welches manches Interessante bietet, weil dies Ge-

biet ein ganz neueswar. In den alten Buchern der arabischen

Aerzte, des Hippokrates und der alten Klassiker konnte nichts

uber dieses neue Thema gefunden werden. Deshalb war jeder

Wundarzt darauf angewiesen, eigene Erfahrungen zu sammeln.

Durch seine Erfahrungen erwarb sich Gersd orf f der «Schyl-

hannsa groBen Ruhm und sein Buch ist mehrfach aufgelegt

worden. Es wird wohl auch in StraBburg Verbreitung gefunden

haben. In den Verhandlungen der Wundarzte ist jedoch nie-

mals weder von diesem noch von einem andern Lehrbuch die

Rede. Allerdings darf man sich nicht vorstellen , daB die

Meister WundSrzte eine hervorragende theoretische und prak-

tische Ausbildung genossen hatten, daB sie zuerst grundlich

Anatomie studierten, bevor sie ihren praktischen Beruf ergriflen.

Nichts davon. Vielmehr waren ihre theoretischen und ana-

tomischen Kenntnisse mehr als primitive. Wir konnen uns

dieses, als Aerzte, heute nicht mehr vorstellen, daB der Ghirurg

keine Ahnung von der Anatomie des Kdrpers hatte, an dem ec

herumschnitt. Es muBte wunderbar sein, ware es anders ge-

wesen. Durch das ganze Mittelalter hindurch waren Leichen-

offnungen durch papstliche Verordnung verbolen. Eirst mit

dem Anfang der Neuzeit wurde das Bedurfnis nach Aufklarung
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dringender. Im Jahre 1517 hatte die Stadt die Erlaubnis zur

Sektion Hingerichteter gegeben (v. Recklinghausen, Er-

offnungsrede, 29. Okt. 1877). 1530 begehren die Aerzte und

Scherer an den verurteilten Menschen Anatomie zu beselien.

Dies ist ihnen zugelassen worden, unter der Bedingung, daB

sie jeden zuseben lassen. In demselben Jahre begehren auch

die Hebammen eine Frau, so an einem Kind gestorben, aufzu-

schneiden und zu besehen. Auch dieses wurde von dem Rate

gestattet (Brant'sche Annalen, Nr. 3435 u. 3447). Daraus kaun

man wohl schlieBen, daB Leichenoffnungen doch nur mit Erlaub-

nis des Rats vorgenommen werden durften. Gleichzeitig darf man
daraus entnehmen, daB das Bedurfnis nach anatomischen Kennt-

nissen sich fuhlbar machte. Auch die Wundarzte werden zur

Ueberzeugung gekommen sein, daB man besser mit dem Kdrper

umzugehen lernt, wenn man dessen Bau aus der direkten An-

schauung kennt. Immerhin waren die Gelegenheiten zu diesem

Studium nicht haufig und die aus ihm entuommenen Forl-

schritte sind wohl nur langsam in die Praxis ubergegangen.

Inwieweit sie bei der Ausbildung der Wundarztgesellen ver-

wendet wurden, laBt sich nicht nachweisen. Die Fruchte der

sich entwickelnden Anatomie sind im Laufe der ersten Jahr-

hunderte den Chirurgen nur in beschranktem MaBe zu gute

gekommen. Sie waren ja alle nicht akademisch gebildet

;

mancher unter den Meistern konnte wahrscheinlich weder

schreiben noch lesen. Die Gesellen waren auf das angewiesen,

was sie beim Meister sahen.

Ein gunstiger Zufall verschaffte mir durch die Liebens-

wurdigkeit von Herrn Professor Martin und des Herrn

Dr. Winckelmann einen Einblick in das Lehrpensum

eines zukunftigen Chirurgen und fiber die verschiedenen An-
forderungen, welche beim Examen an die Kandidaten gestellt

wurden. Herr G. Greiner, Altburgermeister von Rappolls-

weiler stellte durch Herrn Oberlehrer E. L. Tschaeche da-

selbst ein Schriftstuck zur Verfugung, welches Fragen und

Antworten enthalt fiber das gauze Gebiet der Wundarznei-

kunst, wie sie von den Barbier^n geubt wurde. Es folgt bier

in der Abschrift. Es ist im allgemeinen so gehalten, daB

keine besondere Erklarungen notig erscheinen. Manche Spe-

zialfragen setzen allerdings medizinische Kenntnisse voraus,

haben aber anderseits nur historisch-medizinisches Interesse.

so daB ich in diesem mehr allgemeinen Rahmen auf diese

Besonderheiten nicht einzugehen brauche. Das ganze Frag-

stuck zerfallt in zahlreiche Kapitel , welche auBerlich nicht

kenntlich gemacht sind. Es laBt sich etwa folgendermaBen zei-

gliedern :
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Einleitung: Die Bedeutung des Tierkreises und seine Beziehungen

zur Wundarzneikunst.

Die Lehre des Aderlasses.

Erster Hauptteil : Die eigentliche Wundarzneikunst.

I. Wunden des Kopfes (1—44).

Wunden des Halses (45-63).

Wunden der oberen GliedmaBen (64—82).

Wunden der Brust (83—92).

Wunden des Bauches (93-114).

Wunden der unteren GliedmaBen (115—121).

II. Allgemeines, Mastdarmvorfall, Verbrennungen, Feig-

blattern, BiB eines tollen Hundes usw. (122—132).

III. Von den Fisteln (ia3-136).

IV. Von dem Krebs (139—146).

V. Carfunkel und Anthrax (147—148).

VI. Von den Knochenbruchen (150—166).

VII. Von den Luxationen (Verrenkungen) (167—186).

VIII. Von Wunden und dem heiBen und kalten Brand
(187—192).

IX. Wie man ein Glied abschneidet. (193).

Zweiter Hauptteil :

Von den Oelen.

Von den'Pulvern.

Von den Pflastern.

Von den Salben.

SchluB: Was dem angehenden Wundarzt geziemt.

Es lage auf der Hand, und mancher Leser vvird dies viel-

leicht denken, von mir eine Erl&uterung des lnhalts dieser

Paragraphen zu erwarten. Manche Ausdrucke, nicht nur medi-

zinische, gehoren heute nicht mehr zu den gelaufigen. Dies

ist jedoch nicht durchzufuhren, es muBte sonst zu jeder Frag

und Antwort eine besondere Anmerkung beigefugt werden, die

manchmal langer als der Text ausfiele. Weiter k6nnte man
an einen Vergleich denken, der jetzl zu Ziehen sei zwischen

der heutigen und der Ghirurgie jener Zeit. Auch dieses werde

ich unterlassen. Der Unterschied ist so himmelweit, die

Chirurgie unserer Altvordern eine derart primitive, daB wir nur

mit Schaudern an die entsetzlichen Qualen denken konnen,

welche den armen Kranken von ihren Helfern im besten Glau-

ben zugefugt wurden. Es wurde ja auch versucht eine Art

Anasthesie bei besonders schmerzhaften Operationen herbeizu-

fuhren. Die Kranken erhielten einen Schlaftrunk, von dem sie
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rnehr oder weniger vollstandig berauscht wurden. Ich ent-

nehme aus mancher Anleitung hierzu die Wahrscheinlichkeit,.

daB der Rausch zuweilen so gut war, daB die Operierten schwer

wieder aufgeweckt werden konnten , daB sie vielmehr ihren

Rausch erst ausschlafen mufiten. — Von einer Asepsis oder

Antisepsis war naturlich keine Rede. Wenigstens aher wurde

zur Zeit, aus der das Schriftstuck stammt, nicht mehr in den

frischen Wunden herumgestochert und mit alien mdglichen In-

strumenlen untersucht , wie einige Jahrzehnte fruher. Es

scheint doch das Bestreben sich zu entwickeln, die Wunden
sich selbst zu Oberlassen, eine Salbe oder em Pflaster darauf-

zutun und dann zu verbinden. — Von den interessanten Ma-
schinen, welche Gersdorff in seinem Lehrbuch zur Einrichtung

ausgerenkter oder gebrochener Glieder beschreibt, ist jetzt keine

Rede mehr. Es werden einfachere , sicher auch weniger

schmerzhafle Handgriffe angegeben, von denen der eine oder

andere noch heute in Gebrauch ist. — Fur die Behandlung der

Wunden von Kopf, Brust, Bauch war die damalige Zeit vdllig

machtlos. Die Wundarzte konnten nur zuschauen ; hochstens

verdarben sie noch manches durch unzweckmSBige Verordnungen.

So wird z. B. demjenigen, der eine Magenverletzung davonge-

tragen hatte, ein Trunk, wenn er auch als Krafttrunk gedacht

war, nicht gerade von Nutzen gewesen sein. — Alles dies

andert jedoch nichts an der Bedeutung dieses Manuskriples.

Ich habe in der Literatur, soweit sie mir bekannt oder zu-

ganglich war, kein ahnliches ausfuhrliches Schriftstuck aus

entsprechender Zeit gefunden. Peters erwahnt in seiner

Monographie ein «im Germanischen Museum aufbewahrtes

handschriftliches Rezeptbuch des Ettenheimer Stadtchirurgen

J. C. Machleid vom Jahre 1754, das die wohl schon aus dem
16. Jahrhundert stammenden «Fragpunkte des Examens der

Kais. vord.oesterr. Stadt Villingen . .. einer loblichen Facultaet

Chirurgorum* enthalU. eDiese machen ersichtlich, daB sich das

wundarztliche Examen uber Anatomie und Chirurgie verbreitete,

und daB das geforderte theoretische Wissen nicht ganz unbe-

deutend war.» Gerade weil das Examen uber Anatomie sich

verbreitete, mdchte ich glauben, daB diese Fragpunkte nicht

aus dem 16. Jahrhundert stammen. Damals kannten die Bader

im allgemeinen noch keine Anatomie. Es war eiue groBe Aus-

nahme, wenn einer andere Kenntnisse hierin entwickelte als

solche, die aus dem Galenus oder spateren arabischen Autoren

sich ableiteten. Auch die anatomische Abhandlung in Gers-

dorflTs Feldarzneibuch ist nur zum geringeren Teil vom Leben-

den entnommen, wenn er auch von einem Gehangten spricht,

an dem er studiert hatte. Die Leichenoffnungen und das
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Studium der Anatomie wurden erst nach Vesal und im 17. Jahr-

hundert energisch betrieben.

Ich glaube also, daB unser Schriftstfick fur die Geschichte

der Chirurgie iiberhaupt ein interessantes Dokument ist. Aus

spateren Jahrhunderten besitzen wir im hiesigen Stadtarchiv

noch mehrere unverdflentlichte Urkunden bzw. Ordnungen, die

sich diesem anreihen konnen und aus denen sich die Entwick-

lung des Chirurgenstandes verfolgen laBt. Ich denke diese

spater mitleilen zu kdnnen.

Diese Fragen und Antworten stellen also eine kurze Zu-

sammenfassung von dem gesamten Wissen und Konnen eines

gepruften Wundarztes vor. Es erlaubl uns eine klare Vor-

stellung von dem was die Chirurgie am Anfange des 17. Jahr-

hunderts zu leisten im Stande war. Man kann nicht gerade

behaupten, daB seit dem Feldarzneibuch GersdorfTs ein groBer

Fortschritt zu verzeichnen war. Im Gegenteil ; inhaltlich steht

in diesen Fragen und Antworten sehr wenig drin und vor

allem sind die Beschreibungen der betreffenden Handgriffe usw.

vielfach derart kurz, daB der An&nger darnach sicher nicht

lemen und arbeiten konnte. Deshalb konnte das Ganze auch

eine Art knappes Repetitorium sein, entweder fur die angehen-

den Examenskandidaten oder eine kurze Uebersicht fur die

Examinatoren. Nach dem Kapitel fiber die Pulver redet nam-

lich der Verfasser, bzw. der Rat der Stadt zu den Examinatoren

und sagt : die geschworenen Wundarzte sollen auch ferner

wissen, wenn einer sein Meisterwerk machen will, daB er nach-

weisen soil, ob er Pflaster und Salben kunstgerechl zubereiten

kann. Er hat weiter zu sagen, wann sie angewandt werden

sollen und welche Wirkung sie haben. Nach diesem Wortlaut

konnte man auch daran denken, daB cs sich um eine Art

Examensvorschrift handelt, um eine summarische AufzShlung

alles dessen, woruber der Examinand Kenntnisse nachzuweisen

hat. Den Examinatoren stand es wohl frei ausfuhrlicher auf

die von ihnen gestellten Fragen einzugehen und so wird sich

von selbst eine eingehendere Beschreibung oder Besprechung

von seilen der Schiller ergeben haben. Auf alle Falle ist das

Schriftstuck fur die Beurteilung des Standes der Chirurgie zur

Zeit seiner Abfassung von groBer Bedeutung. Aus welchem

Jahre stammt es aber? Eine Jahreszahl, oder irgend ein Be-

zug darauf ist innerhalb des Schriftstuckes selbst nicht vorhan-

den. Auf der neueren Umschlagdecke des Originals steht die

Jahreszahl 1604. Der Schrift nach konnte diese Zeitangabe

richtig sein, wie mir Herr Dr. Winckelmann mitgeleilt hat.

Dem lnhalte nach, d. h. den niedergelegten medizinischen An-

schauungen gemaB, laBt sich eine Zeit nicht genau bestimmen.
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Im allgemeinen ist die Therapie einfacher gehalten, als in den
I^ehren GersdorfFs. Seine Vorschriften haben sich wohl bis

zum Ende des 16. Jahrhunderts gehalten. Unter dem Einflusse

von Ambroise Par 6 ist vor allem in der Behandlung der

SchuBwunden ein Umschwung eingeireten. Die Methode Gers-

dorfFs und anderer WundSrzte, heiBes Oel in die Wunde zu

gieBen wurde aufgegeben. Es wurde gelehrt die Wunden zu

saubern, ohne viel darin herumzustochern, Knochen- oder Ge-

schoBsplitter zu entfernen, den Wundkanal wenn notig offen

zu halten und dann die Wunde sauber zu verbinden. Auf
diesem Standtpunkte steht auch der Schreiber des vorliegenden

Schriftstuckes . Er gieBt kein heiBes Oel mehr in die Wunde
und ist im allgemeinen in der Wundbehandlung weiter voran

als die GersdorfFschen Lehren es waren. Ferner ist er auch

von dem MiBbrauche alle Wunden zu nahen, was im 16. Jahr-

hundert anscheinend vielfach Sitte war, zuruckgekommen. Zur

Unterdriickung dieses MiBbrauchs hat der StraBburger Wund-
arzt Rudolf Wurtz durch sein Buch beigetragen cPractica der

Wundartzney», das in der Vorrede von 161 fc2 datiert ist. In

diesem Buche veroffentlicht der Autor die Erfahrungen seines

verstorbenen Bruders Felix, der als Wundarzt in Basel prakti-

ziert hatte und anscheinend durch seine Kenntnisse und Er-

fahrungen sehr beruhmt war. Diese reaktionAren Anschauungen

mogen also schon am Ende des 16. Jahrhunderts verbreitet ge-

wesen sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie um
diese Zeit auch in StraBburg bekannt und befolgt worden sein,

da Rudolph Wurtz hier Wundarzt war und seit 1594 mehrere

Jahre hintereinander als Examinator fungierte.

Im Laufe des Jahres 1593 hatten die Wundarzte, Balbiere

und Scheerer eine Bittschrift an den Rat der Stadt eingereicht,

offenbar wegen zahlreicher UnzutrSglichkeiten, die sich im
Laufe der Zeit in ihren Kreisen entwickelt hatten. Sie baten,

wie das Ratsprotokoll der Sitzung vom 19. September sagt,

da£ diejenigen, die allhier auf diesem Handwerk Meister zu

werden begehren, ein Examen ablegen muBten. Es wurde in

diesem Sinne Umfrage gehalten, der Medicorum Bedenken ge-

lesen und Fragstuck des Aderlassens halb. Nachdem der Rat

die Bitte der Meister angenommen, wurde der BeschluB zur

Ausfuhrung an die XV er verwiesen. Diese berichten daruber

ganz kurz in einem Sitzungsprotokoll. Der AbschluB dieser

Verhandlungen ist in dem ErlaB und der Festselzung der Neuen
Ordnung zu erblicken. Ich glaube, daB diese Ordnung nicht

die erste ihrer Art ist. Allerdings ist zum ersten Mai von

Examina die Rede und diese sind 1593 zum ersten Male be-

schlossen und die Examinatores zum ersten Male gewahlt und

11
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eingesetzt worden. Im Ratshiichlein von 1594 steht wortlicb

unter den Namen der drei Balbierer und Chirurgen Examina-
tores : cDieses Amt zuerst auf dies 1594 Jahr ins
Werk gerichtet worden». Wir wissen also bestimmf,

daB erst von jetzt ab die angehenden Chirurgen examiniert

wurden und daB von diesem Examen auch ihre <Approbation

>

abhangig gemacht wurde. Aber Ordnungen, welche das Ver-
haltnis der Scheerer, Balbierer und Wundarzte untereinander,

ihre Tatigkeit, Niederlassung usw. regeln sollten, hat es schon
lange vorher gegeben. Ich werde spater Gelegenheit finden ,

daruber ausfubrlich zu berichten.

Von der bisher noch nicht ver5ffentlichten Ordnung von
1593 lasse ich die fur die Beurteilung unseres Schriftstuckes

wichtigen Paragraphen teils ihrem Inhalt, teils dem Wortlaute

nach folgen.

<r D e r Scherer, Balbiere und Wundarzte
neue Ordnung.

Zu wissen, demnach eine ehrsame Meisterschaft Scherer
oder Balbierer Handwerks allhier bei unsern Herrn den XV ern
durch eine Supplikation vorgebracht und gebeten, dieweil aus
Mangel guter Ordnung, bisweilen junge und unerfahrene Ge-
sellen in ihr Handwerk eingeschleifl und Meister werden, da-
durch manch brest- und schadhaften Mensch an seiner Gesund-
heit verhindert, verwahrlost oder gar verderbt und ein gemein

Handwerk daruber angetast und verrufen worden, daB die

Herren XV er in ein Examen derjenigen, so forthin Meister zu

werden und das Handwerk zu treiben begehren, inmaBen sie

dessen in Form und etliche Fragstuck (wie ihnen auch in

Anno 35 zu tun auferlegt) angestellt hatten, gestatten und
zulassen, auch wie es damit gehalten werden sollte, MaB und
Ordnung mitteilen wollten.i

Diese Supplikation wurde vor die XV er und XXI er ge-
bracht, vorgeleg* und dann beschlossen wie folgt

:

<DaB forthin kein Scherer, Balbierer oder Wundarzt allhier

zum Handwerk aufgenommen oder gelassen werden soil , er

habe denn sein Burgerrecht empfangen oder erkauft wie Recht
oder Herkommen. — Es soil sich auch keiner, weder Wund-
arznei noch Aderlassens unterziehen, treiben oder gebrauchen>
er sei denn zuvor durch besondere dazu verordnete und ge-
schworene Personen, wie herauf gemeldet wiird, auf etliche

daruber angestellte Fragstuck examinirt, behort, und fur taug-

lich Ijefunden und erkannt. — Jeder muB seinen Lehrbrief

auflegen, daB er nicht weniger denn zwei Jahre bei einem
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redlichen Meister gelernt habe, daneben dartun und kund-

machen, daB er nach seinen Lehrjahren wenigstens 8 Jahre

bei dem Handwerk gewesen oder darauf gewandert und von

diesen 8 Jahren nicht minder als 2 Jahre allhier knechtweise

gedient habe. — Auch die *S6hne der Meister mussen nicht

weniger als 10 Jahre dem Handwerk obgelegen und wenigstens

3 Jahre gewandert sein. — Wenn ein fremder Meister sich

in der Stadt niederlassen will, soil er vorher examinirt werden,

es sei denn, daB er anderswo schon 8 Jahre hSuslich gewohnt

und Werkstatt gehalten habe und dies von dem Rate genehmigt

sei. — Es sollen hierauf solche auf ihr Begehren examinirt

werden, die auswarts sich niederlassen wollen, sei es Burger

oder Fremde. Ein Burger soil 35 3, ein Fremder funf Pfd.

Pfennig vorher den Examinatoren fur ihre Muhe erlegen. Fallt

er bei dem Examen durch, dann kann er sich nicht vor

J
/4 Jahr wieder melden und inuB dann dieselben Gebuhren
wieder erlegen.

Der Examinatoren sollen sechs sein, nimlich einer von dem
stehenden Regiment, die zwei Stadtarzte und drei Meister des

Schererhandwerks, von der Zunft jahrlich ein neuer dazu ge-

ordnet. Diese drei Meister sollen alle Jahre, gleich wie die

Wundenbeseher vor dem Rate schworen, im Examen und Er-

kandtnuB aufrichtig zu handeln, keine Gefahr zu brauchen,

nicht nach Gunst oder MiBgunst, sondern je nachdem sie den

angehenden Meister geschickt oder unerfahren befinden, ohne

alle Parteilichkeit urteilen. —
Item, welcher Burger im Examen nicht bestehen und

von den Examinatoren nicht fur genugsam erfahren und ge-

schickt befunden wurde, dem soil unbenommen, sondern zu-

gelassen sein, fur seine Person allein, ohne Buben , Junge,

Knecht oder Diener Werkstatt zu halten, also daB er Haare

abschneiden, Bart scheren, Zahne ausbrechen und dergleichen

geringe Sachen, so die Wundarznei nicht beruhren, treiben und

verrichten moge. Aber der Wundarznei, Aderlassens und was

demselben anhangig sein mag, soil er sich ganzlich enthalten,

bei 3 Pfd. Pfennig Strafe. — Es soil auch ein solcher zum
Unterschied der andern alten oder im Examen bestandenen

Meister bei Poen zehn schilling nicht mehr denn zwei Scher-

becken auszuhangen Macht haben.

Was endlich die obengenannten von den Meislern ange-

stellten Fragstucke anbelangt, sind dieselben mit etwas Ver-

besserung und Aenderung, sonderlich in der Materie des Ader-

lassens von unsern Herren passirt und bestatigt dergestalt,

daB ein Examinandus so verhort werden soil , nicht eben auf

alle oder den mehreren Teil, sondern allein auf die vornehm-
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sten und nolwendigsten Fragstuck soil examiriirt und verhort

werden , vornehmlich zu dem Ende allein, damit man sehen

und spuren mdge, ob einer wahrend seiner Lehr- und Wander-
jahre gebuhrenden FleiB angewendet und begehrt habe etwas

zu lernen und zu erfahren, auch sein Handwerk nach Notdurft

wisse zu versehen. Oder ob er die Zeit unachtsamlich hin-

schleichen lassen, oder sich mehr auf Kurzweil und MuBiggang,

denn auf das Handwerk gelegt habe. In dem die Stadtarzte

sich mit den Fragen aller Bescheidenheit werden zuhalten, und

neben den Geordneten des Regiments, den drei Meistern, da

sie zuweit schritten oderzu scharf sein wollten, gebuhrlich ein-

zureden oder zusprechen mussen,

Sonsten lassen es unsere Herren bei den Scherer- und

Balbiererordnungen, so von ihren Vorfahren gesetzt und be-

statigt worden und in der Zunft Buch begriffen (was hierin

nicht sonderlich geandert), zu diesem Male verbleiben.

Mit obrigkeitlichem Vorbehalt , obstehende Punkte und

Artikel je nach vorfallender Gelegenheit zu andern, mindern,

mehren oder ganz abzutun, Actum et decretum, Mittwoch den

19. September anno 1593.

»

Diese Examensordnung, von der nur der wichtigere Teil

angefuhrt worden ist, zeigt so recht, wie der Rat sich die

Sache uberlegt hatte. Einerseits kam.es ihm darauf an, daB

die Lehrlinge lange genug studieren muBten , anderseits daB

das Examen nicht der Willkur der Examinatoren uberlassen

bliebe. Zur Kontrolle dieser selbst gewissermaBen hatte er

einen Herren des Regiments, d. h. wohl des groBen Rates und
die zwei Stadtarzte befohlen und diese hatten sogar das Recht

zu intervenieren. Mich dunkt dieser Gedanke ausgezeichnet,

von einer groBen Menschenkenntnis zeugend. Jedenfalls wollte

es der Rat den Kandidaten nicht zu schwer machen. Von
den Fragstucken, welche im Vorhergehenden mehrfach erwahnt

sind, habe ich in dem Zunftbuch der Lucern nichts auffinden

konnen. Diese Lucke wird in glucklicher Weise ausgefullt

durch das Greiner'sche Schriftstuck. In dem ganzen Zusammen-
hange betrachtet wird es wohl aus den Jahren um die Wende
des 16. Jahrhunderts, oder aus dem ersten Decennium des

17. Jahrhunderts stammen. Hochstwahrscheinlich sind das die

Fragstucke, uber die der angehende Chirurg gepruft werden

sollte und unter denen die Examinatoren auswahlen konnten.

In ihnen besitzen wir also eine kurze Zusammenfassung des

Wissenswerten aus dem Gebiete der Chirurgie jener Zeit. Ich

stelle mir vor, daB ein oder mehrere Exemplare dieser Frag-

stucke auf der Zunftstube den Gesellen und Lehrlingen zum
Studium zuganglich waren, sei es, daB sie selbst drin lasen
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oder dafl sie an der Hand des Texles belehrt wurden. Spater,

als das Handwerk an Ansehen stieg, als des Lesens, Schreibens

und andern Wissens Kundige sich ihm widmeten, wird viel-

leicht jeder Geselle sich eine Abschrift verschafft haben. Von
1634 wurden als Lehrjungen keine mehr angenommen, welche

nicht lesen und schreiben konnten. Als Mindestalter wurde
das 13. Jahr festgesetzt (Lucern 1, p. 176). Ob diese Prufungs-

ordnung lange Geltung behielt, laBt sich vorlaufig nicht sagen.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daB schon von der zweiten

Halfte des 17. Jahrhunderts an groBere Anforderungen an die"

Kandidaten gestellt wurden. ' Langsam bereiteten sich die

Priifungen in Anatomie vor und an Stelle der Salben und
Pflaster wurden Operationen verlangt, die unter den Augen
der Examinatoren ausgefuhrt werden muBten. Endlich wurde
die Chirurgie auch in das Gebiet der akademischen Lehrtatig-

keit aufgenommen und damit bereitete sich der groBe Auf-

schwung vor, der im 19. Jahrhundert die groBartigsten Erfolge

zeitigte.

Privilegia undt Meister Fragstuckh, so

mitt bewilligung Rom. Key. Meyth. auch

eines Ehrsamen Raths der Freien Reichsstatt

StraUburg dem lobl. Handtwerckh den

Balbierern daselbsten ist zugelassen undt

vergent worden wie volgt.

Zum ersten ist die Frag, welches sein die zwelflf zeicben

oder wie werden sie genant ?

Antvvort.

Wider. Waag.

Der Stier Scorpion,

^willing. Schutz.

Krebs. Steinbockh.

Lew. Wasserman.

Jungfraw. Fisch.

Frag.

Welches sein die 4 guete mittel oder boBe zeichen ?

Antwort.

Wider I I Krcb8 I
j

Slier I

WaftS
J

sein gnte ( Jungfraw
]
8ein mittel ( ^J"* 'sein boBe

c n z
( Zeichen ( Scorpion 1 Zeichen | _ .

' ' Zeichen
Wasser- I \ „.

r
, J \ Stein- i

F,8ch
bockh
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Frag.

Was hatt ein iedes zeichen fur ein glidt an dem menschen

innen, unter den zwelff zeichen?

Ant wort.

der Wider hatt das haupt innen,

der Stier den hals unndt die Kelh,

der Zwilling die schultern undt arm,

der Krebs die brust, miltz unndt lung,

der Lew den magen,

die Jungfraw den nabel unndt eingeweidt,

der Schiitz die hufft, lenden unndt niieren,

die Waag die lenden,

der Sleinbockh die Knue, .

der WaBerman die waden unndt schinbein,

der Fisch hatt die ftieB unndt derselben nerven

der Scorpion die scham,

Wann der Zeichen eins sein glidt inhatt, am selben glidt

ist nicht guth aderlaBen.

Frag.

Was halten die 12 zeichen fur eigenschaft in sich ?

Antwort.

Der Wider ist heiB unndt truckhen,

der Stier ist kalt unndt truckhen,

Zwilling heiB unndt feucht,

Krebs kalt unndt feucht,

Lew heiB unndt truckhen,

Scorpion kalt unndt feucht,

Waag ist warm unndt feucht,

Schutz ist heyB unndt truckhen,

WaBerman heiB unndl feucht,

Fisch ist kalt, feucht unndt waBerig,

Jungfraw ist kalt unndt truckhen,

Steinbockh ist hitzig unndt truckhen.

Frag.

So einem ein gebresten oder kranckheit bekeme, an welcher

seiten es were, wo woltestu im laBen ?

Antwort.

An derselben seiten do der schmerlzen ist oder nach gestalt

der kranckheit.

Frag.

Kerne einen ein Apostem mitt einem feber an, wie woltestu

ihme laBen.
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Antwort.

Ich wolt ihme uff der seiten die median oder leber ader

schlagen.

Frag.

Hatt einer das dreytagig feber, wo wiltu ihme laBen?

[Antwort.]

Ich wolt ihme die leber ader schlagen.

Frag.

1st einem die leber hitzig, wo wiltu ihme laBen?

Antwort.

Ich wolt ihme die Basilicam schlagen.

Frag.

1st einem das miltz kranckh, wo wiltu ihme laBen ?

Antwort.

Ich wolt ihme an der linckhen handt am kleinen finger laBen.

Frag.

Hatt einer wehetagen an den nueren, wo wiltu ihme laBen ?

Antwort.

Ich wolt ihm uff den fueBen die roB oder spohr ader schlagen.

Frag.

Hatte einer das potagran, wo wiltu ihm laBen?

Antwort.

Ich wolt ihme die basilicam schlagen.

Frag.

Hatt einer fluB im haupt, wo wiltu ihme laBen? '

Antwort.

Ich wolt ihme uff der zungen, oder uff der groBen zehe laBen.

Frag.

1st einem eng umb die brust, wo wiltu ihme laBen?

Antwort,

Ich wolte ihme uff der linckhen handt, am kleinen finger

lassen oder wo es die notturft erforderte.

Frag: Hat einer schmertzen umb die leber, wo wiltu ihme

laBen?

Antwort : Ich wolt ihme auff der linckhen hand laBen.

Frag : Hat einer schmertzen des hertzens, magens, der

glider, der rippen, oder der lenden, wo wiltu ihme laBen?

Antwort: Ich wolte ihm die median schlagen, an welcher

seiten der schmertzen wehre.
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Frag : Hat eine jungfraw ihr naturlich zeit nicht, wo wilt

ihr laBen ?

Antwort
:

Ich wolt ibr die roB ader schlagen, innerhalb
des knodens.

Frag
;
Wo woltestu einer kindtbelteren laBen, das es ihr

nicht schaden br§cht?

Antwort: Ich sprich das man keinerkindtbetterin laBen soil,
dann es stehen ihr alle adern offen ; aber man kan ihr ffir dem
ofen schrepfen.

Frag : Welches ist die haupt ader ?

Antwort
: Uff dem fueB der groBe zehen.

Frag: Welches ist die gicht- oder spohr ader?
Antwort: Auf dem fueB bey der kleinen zehen.
Frag : Welches ist die leber ader ?

Antwort: Auff dem rechten arm unndt rechten handt zwi-
schen dem kleinen Finger.

Frag: Welches ist der lungen ader?
Antwort

:
Die an dem linckhen arm, under der median.

Frag: Welches ist die haupt ader?
Antwort

:
Oben auff dem arm die erste die man findt, auch

die an der handt unnder dem daumen.

Die erste frag der Wundt Artzeney,

1) Wurdt einer wundt im haupt, durch haut undt fleisch,

wie wer dem zu helffen?

Antwort.

Ich wolt ihm das haar hinwegscheren, die wunden seubern,
unndt wolt mitt einem linger besuchen, ob das bein nicht ver-
lezt wehre

; darnach wolt ichs verbinden, mitt einem guthen
basilico oder eytter salblin unndt wundtpflaster unndt ihne fur
zuf§ll bewahren.

Frag.
L

2) Were aber ein stuckh aus dem haupt sampt der hurn-
schalen oder bein?

Antwort.

Ich wolt ihm das haar hinwegschneiden unndt seubern,
unndt so sie vast blutet, wolt ich das bluth verstellen, darnach
verbinden mitt einem salblen, das das fleisch wachsen macht, als
da ist unguentum flureum oder fuscum, unndt ein wundtpfla-
ster, sampt einem warmen pausch in warmem wein, darinnen
ettlich kreuter gesotten, dariiber binden.

Frag.

3) Wiirdt einer wundt im kopff, wie vil hafft wilt ihm
geben ?

Digitized by VjOOQIC



— 169 —

Antwort. «

Ich wolt im keinen geben es sey dann, das es ein ab-

hangende wundt were.

Frag.

4) Wan es ein abhangende wundt were, was wer dein hiilff?

Antwort.

Ich wolt ihm die haar hinwegscheren, die wundt seubern,

unndt wan es hefftens bederfft, so wollt ichs ime hefften, unndt

das fleisch unndt die haut wol hinzu truckhen, unndt den ersten

hafft in der mitten thou ; darnach wann es mehr zu hefften

braucht, so wolt ichs audi thon, were es durch das bein, so

wolt ichs binden mit einem basilico, oder andern unguenten,

unndt wann es sehr blutet, wolt ich ihme das bluth verstellen,

mitt blutstellung, mit Eyerelar angemacht unndt mitt einem

wundtpflaster, unndt wundt kreutern in wein gesotten, daruber-

schlagen, unndt umb den schaden mitt roBenolh geschmiiert

darmit kein zufall darzu komme.

5) Frag: Were einer verwundt im haupt durch die hurn-

schalen, bis uff die duram matrem?

Antwort: Ich wolt ihm das haar hinwegscheren, die

wunden seubern. Darnach wolte ich sehen, ob die hiirnschal

versehrt were, oder schiffer da wehren, die wolt ich herauBthon,

uff das fleiBigste, darmitt ich der dura mater keinen schaden

thete ; dann wolt ich nemen ein weiBen zendel, oder sonst ein

zart leinentuechlen, unndt wolt nemen basilicum wolte es ein

wenig warm machen, das tuchlein darein truckhen, unndt es auff

die duram matrem legen, das es dem fell keinen schaden thet,

darnach wider fleisch wachBen machen, die wunden mitt roBen-

oelh schmieren, unndt ein wundtpflaster druber legen, auch ein

hauptsacklen in wein gesotlen daruber legen, unndt vor zufallen

behueten so vil moglich were,

b) Frag: Wabey wiltu erkennen, das einer hurnwundt seye?

Antwort: Darbey wolte ichs erkennen, er redet unver-

nunfftige ding, er antwort ungefragt, ihm zittern die augen mitt

starckhem gesucht ; es rinnt ihm auch gleich ajs eyter unndt

bluth auB der naBen, die augen werden ihme auch voller rothe,

hatt braune odern in den augen, bey diBen unndt andern mehr
zeichen wolt ichs erkennen.

7) Frag: Wurdt aber einer in den kopff geschossen mitt

einem pfeil, wie woltestu ihme helffen?

Antwort: Ich wolt ihme den schutz besuchen mitt einem

instrument ob er tueff wehre in dem hum oder schalen unndt ob

kein todtlich zeichen da were, so wolt ich den pfeil herauB thon,
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unndt heylen, wie ein andere wundt ; ist sie aber eng, so wolt

ichs mitt einem stichpflaster heylen.

S) Frag : Were aber die wundt eng, oder das er hart

steckhe, wie woltestu ihm dann thon?

Antwort: Ich wolte sehen, ob ich ihne ohne schaden

herauB brecht, es wehre mit Ziehen oder mitt darzuschneyden

ohne schaden, darmitt ich in gewinnen kondt, darnach wolt

ich ihn verbinden wie vorgemelt.

9) Frag : Were aber einer geschossen mitt einem buchsen-

kloB oder kuglen in das haupt und die kugel hette sich ver-

schlagen, wie woltestu ihme heltfen?

Antwort: Ich wolt den schutz besuchen mitt einern instru-

ment, kundt ich in finden, das ich ihn ohne alien schaden herauB

zuge, es were mitt einem scharffen borer, oder einem andern

instrumentten, so es mir fuglich wehre, darnach wolt ich ihme

den hrandl leschen, reinigen unndt binden mit einem stichpflaster,

unndt ein warmen bauschen daruber legen.

10) Frag: Warmitt wiltu ihm den brandt leschen, undt

das bulfer herausthon ?

Antwort: Ich wolt nemen hanffsahmen oder leinsah-

menoelh oder butter, das wolte ich ihme in die wunden gueBen,

oder ein andere bulferleschung, das den brandt loschl, dann

reinigen mitt Aegyptiaco unndt mitt warmer geyBmilch waschen,

unndt mitt dem stichpflaster heylen unndt so ich ihne meyBlen

mueBt, so wolt ich meyBel auB dem stichpflaster machen.

11) Frag: Were der schutz durch die hfirnschalen?

Antwort : Jeder schutz ist todtlich, so er die duram

matrem oder das hurn versehrl, der mensch wurt aber nicht

leben biB man ihn verbindt, wann er aber starckh were, wolt

ichs besehen, so kein zufall darzu komme, wolt ich den mitt

verstandt ziehen, als dann binden wie ich vorgemelt nab, das

bulfer loschen mitt einem stichpflaster unndt warmen bauschen

binden, unndt das haupt bewahren vor alien zufallen, sovil

moglich.

12) Frag: ..Were der schuB auBer dem haupt?

Antwort : Ich wolte die wunden bunden wie ein andere

wunden, oder schutz unndt das bulfer loschen unndt heylen,

unndt hiieten vor zufallen.

13) Frag: Welches sein die zufall, so darzu kommen?
Antwort : Wtirdt einer wundt in das fell oder duram

matrem, so kompt im das beerlin unndt der schlag, auch andere

zufall mehr, so erzunden sie das fell, unndt sein nicht guth zu

heylen.
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14) Frag: Warmitt wiltu sie heylen?

Antwort: Ich woll nemen das unguentum basilicum

oder das unguentum fuscum, unndt wolt es warm machen, unndt

in die wunden legen, darmiit nicht vil feuchtigkeil auff ciie

duram matrem kame; darnach roBendelh auff die wunden
schmieren, die hauptsacklen daruber gebrauchen unndt vor

schaden behuetten.

15) Frag: Were einer hurnwundt, wie woltestu im helffen?

Antwort: Ich wolte in gott befelhen, jedoch wolte ich

meine mittel brauchen unndt wolt ihn mit dem basilico binden,

den kopflf mit rosenoelh verschmieren, unndt ein warmen
bauschen druberschlagen. *

16) Frag : Wurdt einer wundt in das haupt undt ist die

pulBader darmitt verwundt, wie wiltu ihm thon?

Anlwort: Ich wolt ihm die wunden seubern, die ader

mitt einem widerhaft knupfen, ein blutstellung darauff legen,

unndt wie ein andere hauptwunden binden, unndt vor schaden

bewahren.

17) Frag: Wurdt einer schlimswundt durch die humschaln
undt ihme ein stuckh an der schwarten hangen blibe?

Antwort : Ich wolt ihm die wunden seubern unndt ihm
das bein von der schwarten thon, die schwarten widerumb
anhefften unndt binden mitt einem eytersalblen, ein wundtpflaster

druber legen, unndt wol umb die wunden mitt roBendelh

schmueren, unndt mitt warmen beuschen verbinden.

18) Frag:*Wurde einer geschlagen in den kopff oder ge-

worffen, das ihme das fleisch zerknutscht, was were dein hiilff?

Antwort: Ich wolt ihme das haar weit hinwegschneiden

unndt seubern, unndt so es vast bluthet, wolte ich das bluth ver-

stellen, alsdann wolte ichs binden mitt dem unguento aureo,

wie ein andere wunden, unndt wolgesalbt mitt roBendelh,

wundtpflastern unndt warmen bauschen versehen.

19) Frag: Wurde einer geschlagen auff den kopff unndt die

haut noch ganlz were?

Antwort : Ich wolt ihme das haar hinwegscheren undt in

salben mitt roBendelh, Camillen unndt meyenblumlein delh fein

warm, darnach wolt ich ihm ein warm gebandt druber le«ren.

20) Frag : Wann aber der schmertzen so groB were, das

kein artzney helffen wolt?

Antwort : Ich wolte besehen ob es nicht bluth unterloffen,

oder andere zufall darzu kommen weren, wolt ich besehen

unndt tiberlegen, das den schmertzen stillele.

21) Frag: Wann aber ein apostem wie offt jjeschicht dar-

zu kame?
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Ant wort : Ich wolt im zu dem haupt laBen vornen uff

der handt, darnach wolte ich ihme ein weichung machen, voa

papelen, althea, foenum graecurn, leinsaumen, roBen- unnd

camillen-oelh, warm daruber legen, das macht zeitig, unndt

reiniget darnach mitt sanftigkeit, darnach heylen wie sichs ge-

burt.

22) Frag: Wann einer geschlagen were mitt einem kolben

oder sonsten ettwas mitt, das ihme die hurnschal eingebogen

unndt die haut noch gantz were was were dein halff?

Antwont : Ich wolt ihm das haar hinwegscheren, unndt

mitt einem dreyangel creutzweiB uffschneiden ; darnach wolte

ich sehen, ob die hurnschal gebogen, wolte ich sie mitt einem

instrument richten, oder mitt einem hurnbockhlen herauB-

streifen, oder sonsten wie es sich geburt zuehen.

23) Frag: Warbey wiltu erkennen, ob die hurnschal ver-

brochen, so die haut noch gantz ist?

Antwort : Ich wolte es bei dem erkennen, ich wolte ihm
ein gerstenkornlein unnder seine zeen geben, ob ers beyBen

mochte, oder ich wolt ihm ein seiten zwischen die zeen geben

unndt darnach streiffen oder klopfen ob ers leiden mocht
;

unndt ist es sach, das er ungekochle speiBe aus seinem magen
gibt unndt was der zeichen mehr seindt, so ist zu bemerkhen,

das die hurnschalen zerbrochen ist.

24) Frag: Woher oder wovon kompt das fleisch, das da

under der hurnschalen wachset?

Antwort : Wann das bluth oder andere feuchtigkeiten

uff die duram matrem kommen, darvon die dura mater schaden

nempt, so geschwult die wundt, unndt kompt das fleisch

zwischen die bein unndt das laBt. sich nicht elzen, sondern

der mensch muB sterben.

25) Frag: Wurdt einer wundt an der pulBader an dem
schlaafe, undt blutet sehr?

Antwort: Ich wolt ihne am ersten seubern unndt sehen,

ob ledige schiefer darinn weren, die wolt ich mitt fleiB herauB

thon, darnach wolte ichs inwendig zusamen ziehen, wann es

von nothen were, als dann das bluth verslellen unndt mitt

einem widerhafft kniipflen ; oder aber weyrauch, haBenhaar,

eyerklar, unndt ein wundtpflaster darauf thon, unndt warme
bausch daruber binden.

26) Frag: Wievil wiltu wunden mitt einem finger be-

deckhen?

Antwort: Funfe. Die erste durch die haut, die andere

durchs fleisch, die dritte durch die hurnschal, die vierdte durch
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die duram matrem, undt die 5. durch die piam matrem, unndt

diBe wundt ist am kopff.

27) Frag : Wiirdt einer bey den Ohren, oder durch das Ohr
wundt?

Antwort : Ich wolt ihm die wunden seubern unndt

truckhen, das bluth verstellen unndt so es von nothen were

hefften, darnach binden unndt heylen wie ein andere wunden.

28) Frag: Wann aber die wundt die Adern, oder das biB-

bein ein wenig ruhrte, oder gar durchgienge?

Antwort: Ich wolte die wundt seubern unndt truckhen,

unndt so das gebein verwundt ist, so ist das gehdr verlohren;

ist dann die wundt sehr tueff durch die hurnschal, so leydet

das hum schaden, unndt diBe wundt ist todtlich, ich wolte

sie binden wie ein andere hurnwunden, wie es sich geburth.

29) Frag: Hette einer ein ohrhalter in dem ohr, wie woltest

im helfen?

Antwort : Ich wolt ihm ein warmes roBenoelh darein

thon oder gueBen, oder ein sueBel apfel darfur heben, oder

butter oelh darein thon.

30) Frag : Were einer in die nasen wundt, was wehre dein

rath?

Antwort : Ist die wundt nach der lenge, so will ich zum
ersten dieBelbig seubern, das bluth verstellen, unndt die holen

rohrlichen in die naBlocher stoBen, unndt mitt balsam binden,

wundt pflaster unndt warme biiusch daruber legen.

31) Frag: Wurde einer wundt in dem angesicht, was were

dein hulff?

Antwort: Ich wolt ihme die wunden seubern unndt das

bluth stellen, unndt so die wundt heftens bedorft, so wolt ich

sie hefften ; darnach die wund binden mitt roBenoelh, eyer-

clar unndt wie ein andere wunden heylen.

32) Frag: Were einer geschoBen in das angesicht, wie
woltestu ihm helffen?

Antwort: So es ein pfeil were, wolte ich im denselbigen

herauBthon, unndt alsdann wie ein andere wunden heylen.

Wehre es aber ein buchsenschoB, wolte ich im denselben auch

herauB thon, die bulferloschung brauchen, reinigen, unndt mit

einem stichpflaster binden, wie es sich geburt.

33) Frag : Wurdt einer wundt an dem obern glidt oiler

auch dem undern glidt des Augapfels?

Antwort: Jch wolt ihm die wunden seubern oder

truckhen, unndt so sie sehr blutet, wolte ich das bluth ver-

stellen, mit roBenoelh binden, unndt ein wundtpflaster druber
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legen ; fiber das aug wolt ich im legen roBenwaBer mitt eyer-

clar angemacht ; mitt einem leinen beuschlen druber fein warm
unndt so das aug geschwillt, vvolte ich es aufbinden, darmitt

es ihm nicht verdurbe oder erstickhte; darnach wolte ichs mitt

guten waBern versehen, vor hutz unndt andere zufall, darzu

wolt ich nemmen roBenwaBer, scahiosenwasser, das weiB von

einem ey, fenchelsamen unndt saffran, mitt alaun ahgeriben

unndt ubergeschlagen.

34) Frag : Wurdt einer in die augen geschossen, was wer

dein hulff?

Antwort : Ich wolt den schutz besichtigen, ob er dem
burn nicht zu nahe were, auch kein todtlich zeichen da were,

das ich niemandt verkurtzte; darnach wolt ich schauen, das

ich den schutz oder die kugel herauB ziehen mochte, uff das

allerbest so ich kondte, den brandt leschen, ein stichpflaster

druber legen, unndt so es von nothen were, einen meyBel von

dem stichpflaster uff das alter kleinest machen, dreinsteckhen.

35) Frag : Wurdt einer wundt in die naBen, biB in die

lefFzen des mundts?

Antwort : Ich wolt ihm die naBen seubern, das blut

verstellen, unndt wolt ihm 2 rohrlen in die naBlocher stoBen,

unndt naBlocher fleiBig druber hefften, unndt mrt balsam bin-

den, *ein wundtpflaster druber legen, doch nicht zu hart, das

kein geflechte naBen gebe.

36) Frag : Wann aber einer die nasen zerfallen hatte, oder

zerschlagen were ohne eine wundt ?

Antwort : Ich wolt ihm den kleinen finger in die naB-

locher stoBen, oder ein ander instrument, das mir darzu taug-

lich wehre, unndt es fiber sich unndt auff einander heben, wie

es sich gebuhrt, 2 rohrlen in die naBen stoBen, das die feuch-

tigkeit herauB gehen mochte, unndt dann mit einem beinbruch-

pflaster binden, auf jeder seiten ein beuschlein, auch oben eins

druber legen, darnach binden wie vorgemelt.

37) Wann einem ettwas in die nasen kerne, als gersten,

erbBen, oder was das were, wie woltestu im helffen, oder wider

herauB ziehen?

Antwort : Ich wolt ihm nueBwurtz geben, unndt fur die

naBen heben, so wurdt sie es herauBziehen.

38) Frag: Wann aber einer wundt im mundt were, wie

woltestu ihm helffen ?

Antwort : Ich wolt ihm den mundt mitt wundtranckhen

waschen

.

39) WT

ere einer wundt im backhen, undt die wundt gienge

durch, wie woltestu im helffen?
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Antwort; Ich wolt die wunden seubem, unndt so sie

heftens bederfte, wolte ich sie heften, das blut verstellen mitt

warmem roBenoelh, unndt wundtpflaster binden, die wundten
mitt wundtranckh waschen, unndt heilen wie ein andere wunden.

40) Frag : Wann einem der kufer von einander gehauen

were ?

Antwort : Ich wolt die wunden seubem, das blut ver-

stellen unndt die wunden uff einander richten unndt hefften,.

mitt einem starckhen hafft, oder mehr unndt so die zeen oder

andere beinlin ledig waren, wolte ich sie herauB Ihon, unndt

binden mitt balsam unndt wundtpflaster, auch wundtranckhen,

unndt warme bausch druber legen.

41) Frag: Were aber einer in das kun geschoBen?

Antwort : Ich wolt es ihm heylen, wie ein andere wundt,

unndt das geschoBen wider herauflthon, were es ein kugel, wolt

ich ime den brandt loschen.

42) Frag: Wie wiltu ein hasenschart schneiden?

Antwort : Ich wolt in vor mich setzen, unndt ihn bin-

den, das er nicht weichen kan, dann wolt ich nemen ein guthe

fleischschehr, unndt von unden uffschneiden, zwen schnitt,

das sie gegen einander giengen, oben in einander unndt zu-

samen, dann wolt ich ihme das bluth stellen, darnach hefften,

wie es die notturft erfordert, dann mit einem balsam binden^

inwendig mitt einem wundtranckh waschen, sampt einem wundt-

pflaster druber, unndt heylen wie ein andere wundt.

43) Frag: So einem ein zahnlucken fast bluthet, wie wol-

testu ihm thon?

Antwort: Ich wolt ihm ein warmen roBesich oder das

Aqua fort, mit baumwollen, oder ein ander waBer drein legen.

44) Wann einer die mundtfaulen hette, was were dein hulff ?

Antwort : Ich wolts mitt einem scharffen bley schaben

unndt darnach waschen, oder andere ding darzunemen, die ich

offt probiert hab, auch sehen probiern.

45) Frag : Wurdt einer wundt an dem hals, durch die haut?

Antwort : Ich wolt die wunden hefften, so sie es be-

dorfte, unndt heylen wie ein andere wundt.

46) Frag: Were sie aber groB, das sie hefftens bedorfft?

Antwort : Ich wolt sehen, ob kein anderer nerven ver-

wundt were, die wunden wolt ich seubem, unndt so es vast

bluthet, wolt ich ein bluthstellung machen, unndt darauf legen,

wann das nicht helfen wolt, wolt ich sie knupfen mit einem

widerhufft, darnach die wunden hefften unndt binden, mit einem

warmen regenwurmoelh, sampt einem wundtpflaster druberv
unndt mitt einem guthen warmen bauschen druber.

Digitized by VjOOQIC



— 176 —

47) Frag : Were aber die wundt uberzwerch durch den halB,

die sennader?

Antwort: Ich wolt ihme das bluth verstellen unndt seu-

bern, undt die sennader wider uffeinander richten unndt knupfen,

die wunden hefften, unndt binden milt warmem regenwurm-
oelh, unndt ein wundtpflaster druber binden, wie vorgemelt.

48) Frag: Wurdt einer wundt uberzwerch im halB, durch

die speiBrohr, uff der rechten seiten?

Antwort : Die wundt ist todtlich; unndt schwerlich wider

zu bringen von wegen ettlicher adern, die gehen unndt figen uff

der speiBrohren, da volt ich alien fleiB ankehren, die wunden
seubern, das bluth verstellen, uff die lezt die rohren wider uff

einander richten, die wunden hefften unndt binden mitt regen-

wurm- unndt roBenoelh, ein wundtptlaster druber, unndt mit

warmen bauschen versehen, wie recht.

49) Frag : Wann aber ein ader verwundt were, unndt blu-

thete vast?

Antwort: Ich wolt mitt einem finger drauf greiffen, ob
das bluth ettwas tragen wurdt, darnach wolt ich ein bluthstel-

lung drauf legen mitt eyerclar vermischt ; will es nicht verstehen,

so wolt ichs knupfen mitt einem widerhafft, darnach comburisirn

oder mitt einer augezundten baumwoll dupfen, unndt mitt

roBenoelh, unndt warmen bauschen verbinden.

50) Frag: Were die wundt an der linckhen seiten, durch

die lufftrohr?

Antwort : Sie ist todtlich* Ich wolt aber fleiB ankehren

unndt binden wie zuvor mitt der speiBrohren.

51) Frag: Were sie hinden im hals nach der lenge?

Antwort : Wann sie durch haut unndt fleisch gienge,

wolt ich sie binden wie einer gemeinen wunden zugehort.

52) Frag : Wanns aber uberzwerch durch den hals were ?

Antwort : Die wunden sein auch todtlich, wann sie tuef

seindt, von wegen der senn unndt brandtadern, die von dem
hurn herabgehen, von dem hum, unndt geben entpfundtlich-

keit alien gliidern darvon kompt der krampf, unndt darnach

der todt. Ich wolt im die wunden seubern unndt hefften, das

bluth verstellen mitt roBenoelh binden, unndt mitt pflastern

unndt bauschen uff das beste bewahren, uff das wermbste, auch

mitt gutem regiment, auch verhueten, das nicht zufall darzu

kamen

.

53) Frag: Was ist, undt von wannen kompt ein nerve?

Antwort : Er kompt vom hurn, unndt gibt entpfundt-

lichkeit alien glidern, die er lebendig macht.
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54) Frag: Wie vil sein nerven?

Antwort : Deren anzalh weiB ich nicht. Wann aber der

nerven einer verwundt ist, so erw§chBt darauB groBer schmert-

zen, unndt verluehren die gluder ihre naturliche kraffle.

55) Frag : Welches ist beBer die nerven durchgestochen oder

durchgehauen?

Antwort : Es ist beBer durchgehauen, darumb das die

artzney beBer darzu kompt, weder zu dem stich darvon der

krebB kompt.

56) Frag: Was ist der krebs, oder wovon kompt er?

Antwort : Es ist ein siechtagen der nerven ; wann die

verwundt werden, so kompt darzu schmertzen unndt frost, dar-

umb das die adern ihre kraflt nicht haben.

57) Frag: Wurdt einer wundt durch die nua ader, das ist

der ruckgradt ?

Antwort: So die nua verwundt ist, so ist es todtlich,

dann darauB gehet das marckh, das ein substanz des hums
ist ; aber ich wolt ihm also thon, die wunden seubern, das

bluth verstellen, unndt wolt in die wunden thon warm roBen-

oelh mitt eyerclar vermischt, die wunden hefften, ein wundt-

pflaster druber legen unndt mitt guthen oelhen wol unndt offt

schmueren, die da lindern unndt vor schmertzen bewahren,

unndt ein guten warmen bausch daruber.

58) Frag : Wurdt der ruckhgradt verwundt, was ist dein

rath ?

Antwort : Ich wolt die wunden seubern, unndt wann

etwas ledig wehre, herauB thon, hefften, das bluth verstellen,

unndt binden wie ein andere wundt.

59) Frag: Were aber die nuaader zerspalten?

Antwort: Ich wolt sie seubern unndt hefften, wie vor

gemelt.

60) Frag : Were einer durch die groBe gueBader am halB

verwundt ?

Antwort : Ich wolt sehen, das ich ihm das bluth ver-

stellet, vonn wallwurlz ,
gummi arabicum

,
polus armeni,

trachenbluth, haaBenhaar unndt eyerclar, darmitt wolte ich

es stellen unndt wann es nicht thon wolt , so wolt ichs

knupffen mitt einem widerhafft, unndt binden, wie es sich

geburth.

01) Frag: Wann aber einer in halB geschoBen were?

Antwort : Ich wolt ihm das geschoB herauBthon, were

es ein kugel, so wolt ich sie herauBthon, unndt heilen, wie

sichs geburth.

12
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62) Frag : Wann aber grofier schmertzen da were ?

Antwort: Ich wolt nemmeu roBenoelh unndt eyerclar

undereinander, unndt warm in die wunden hinein legen, unndt

mitt einem warmbandt den schmertzen stillen.

63) Frag : Wurdl aber einer durchstocben undt nichts,

weder speiBiohr, noch lufftrohr, noch andere beruhrt ?

Antwort : Ich wolt ihm den stich seubern, unndt ob

die wundt so weit wehre, wolt ich sehen, ob ich mocht ein

durchzug, oder an jederseiten ein fassen, in warmem roBen-

oder regenwfirmoelh geweirht, drein legen, oder auf jeder seiten

ein meyBel, das es von grundt herauB heilte undt so es die

notturft erforderte, warm darein spritzen, unndt auf jeder seiten

ein stichpflaster druber legen, mitt warmen delhen schmueren

unndt mitt bauschen versehen.

64) Frag: Wurdt einer wundt durch die schulfern?

Antwort: Ich wolt die wunden seubern, das bluth stellen

(so die wundt uberzwerch unndt tueff ist, so ist sie todtlich).

Ich wolt die wunden hefften unndt binden, mitt dem wurmoelb,

ein pflaster druber, unndt mitt warmen beuschen versehen.

65) Frag : Ist einer wundt im obern theil der achBel nach

der Lenge?

Antwort : Ich wolt die wundt seubern, das bluth ver-

stellen unndt hefften und so es von nOthen were, darnach mitt

balsam unndt wundtpflastern binden, auch mitt warmen bau-

schen versehen.

66) Frag: Were aber die wundt uberzwerch der achBel?

Antwort : Ich wolt die wunden seubern, das bluth stel-

len unndt binden wie vorgemelt.

67) Frag: Were sie aber tueff durch die haut und fleisch,

biB auff das bein ?

Antwort : Ich wolt die wunden seubern unndt druckhen,
unndt |besuchen mitt einem finger, ob nicht ledige bein dar-

innen weren oder schifern, die wolte ich herauBthon, das bluth

stellen, unndt mitt einem balsam unndt wundtpflaster binden,

unndt mitt bauschen versehen.

68) Frag : Were sie aber im gliedt der achseln ?

Antwort: Ich wolt die wunden seubern, unndt so ledige

bein darinnen wehren, wolt ich sie herauBthon, die wunden
binden mitt einem balsam unndt wundtpflaster, ein warm ge-

bandt daruber binden unndt den arm wol hochlegen unndt bin-

den, das die wundt auff das nechst beyeinander bleiben mocht.

69) Frag: Were aber die wundt durch das bein?

Antwort: Ich wolt die wunden seubern undt besehen,

ob ledige bein darinnen weren, die wolt ich herauBthon, das
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blulh stellen, das beinbruchpflaster umb den arm herumblegen,

doch bey der vvunden ein loch laflen, das man die wundten

binden kan, mitt einem warmen balBam unndt wundtpflaster

unndt warmen bauschen verbinden, darnach schinen legen, wie

bey einem beinbruch, allein bey der wunden hab ich schinen

milt rohrlen, unndt mich verhalten wie es sich gebfirth, die

wunden aber alle tag binden, unndt bewahren, das kein apo-

stem darzu komme.

70) Frag : Wann aber ein apostem darzu kerne, wie sollestu

ihm thon?

Antwort: Ich wolte ihm ein munticatif oder weichung

machen von ibisch, papeln, leinsamen, das a lies in einer milch

sieden, unndt warm iiber legen, bifl es zeitig wurdt. Wolte

das nicht helflen, so wolt was anders machen, oder wolt es

offnen, unndt darnach heylen wie ein andere wunden.

71) Frag : Were aber einer wundt in das glidt der elen-

bogen ?

Antwort : Ich wolt die wunden seubern, druckhen unndt

besuchen mitt einem finger, ob nicht ledige bein darinnen

wehren, oder aber schifer, die wolt ich herauB thon, das blut

stellen unndt mitt balsam unndt wundtpflaster verbinden, unndt

mitt warmen bauschen versehen.

72) Frag: Wann sich aber das glidtwasser erzeigte?

Antwort : Ich wolt nemmen das aegyptiacuni unndt mitt

einem gebranten Alon oder rothen heintzen uff das wermest

einlegen.

73) Frag: Wann aber das glidtwasser gar starck in der

wunden gienge?

Antwort : Ich wolt im einlegen ein stuckh, das ich selbst

offt probiert hab, oder hab sehen probiren, voh einem bley

sampt andern stuckhen.

74) Frag: Wurde einer wundt an dem arm an verluerung

der substanz ?

Antwort: Ich wolt ihm die wunden seubern, das bluth

verstellen, undt wo von nothen hefften, binden mitt dem bal-

sam undt wundtpflaster unndt catiplasium warm druber binden.

75) Frag: Were aber die wundt in das bein oder durch

das bein ?

Antwort: Ich wolte die wunden seubern unndt besuchen,

ob ledige bein vorhanden weren, die wolt ich herauB thon,

unndt so das bein gar ab wehre, wolt ichs wider aufeinander

richten, unndt ein beinbruchpflaster umb den arm herumb
legen, das es glatt anlege, mitt einem loch wie vorgemelt, dar-

nach die wunden mitt einem balsam unndt beinbruchpflaster
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binden, wie ein beinbruch, unndt bey der wunden ein offnung

laBen, das ich sie binden kdnte wie sich geburth, docli nicht

zu hart, mitt dem rohrlen angezogen, das es nicht geschwelle,

oder andere zufall darzu kommen.

76) Frag : Wurdt einer wundt in der handt, wie wiltu

ihm thon?

Antwort: Ich wolt die wunden seubern, das hluth ver-

stellen, undt da sie hefftens bedorft, wohe ichs thon, unndt

mitt warmem wein unndt balsam binden, unndt heylen wie

ein andere wundt.

77) Frag : Were einer wundl in das geader auBerhalb der

handt das ettliche adern drinn weren ?

Antwort : Ich wolt die wunden seubern unndt hefften,

das bluth verstellen unndt mitt dem wunndelh binden, oder

mitt balsam unndt dem wundtpflaster sampt einem warmen
gebandt, mitt gulen oelhen vor schmertzen bewahren.

78) Frag : Were einer in die handt geschossen ?

Antwort : Ich wolt das geschoss, so es nicht durchgieng

herauB thon oder ziehen ; were es ein kugel, wolte ich den

brandt leschen, unndt reinigen unndt so die wundt enger wehre,

wolt ich meyBel dreinlegen oder steckhen, ein stichpflaster

druber, undt heylen wie ein andere wundt.

79) Frag: Wurdt einem die handt gar abgehauen?

Antwort: Ich wolt ihm am ersten den strumpiT seubern

unndt besehen, ob das bein nicht verscherbt were, so wolt ichs

hinweg thon, giengen das [I. dan] spiitzen herfur, die wolt ich ab-

nemmen mitt einer beinsegen, das das bein eben wurdt, dann
wolt ich im die adern knupffen mitt einem widerhafft, unndt

die hautt wol herfur streckhen unndt mitt einem creutzhafft

hefften, ein guthe bluthstellung druber legen, mitt eyerclar

vermischt, wundtpflaster unndt beusch darzu brauchen, unndt
ein schweinsblather druber streifen, unndt mitt einer langen

binden zugebunden lassen, biB an den dritten tag, darnach fein

sanft unndt seuberlich ufbinden, darmitt es nicht mehr bluethel,

dan binden mitt dem balsam, wundtpflaster unndt guthen

oelhen die schmertzen lindern unndt stillen, unndt ein guths

warm gebSndt druber schlagen, den strumpiT hochlegen unndt

mitt gutem regiment wolhalten.

80) Frag: Were einem ein handt abgeschossen, was were

dein gebandt ?

Antwort: Ich wolt den strumpf greiffen, ob nicht sprue-

Ben oder ledige bein vorhanden weren, die wolt ich herauB-

thon, unndt hefften, richten unndt das bulfer loschen unndt

binden mitt dem wundtpflaster, sampt einem warmen gebendt.
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81) Frag: So einem ein rhor zerspreng, unndt die handt zer-

schlieg, das im das geader undt die bein zerschmattert weren ?

Antwort : Ich wolt ihm wans hefftens nothig were,

hefften, was fur abgeschlagene gluder oder finger hinweg

wehren, unndt bloBe gleich vorhanden weren, wolte ich sie

hinweg pfetzen, oder die ledige bein hinweg nemmen, das bluth

stellen, die bulverloschung brauchen, ein warm gebandt druber-

schlagen undt vor schmertzen bewahren.

82) Frag: Were einer wundt an einem finger?

Anlwort : Ich wolte die wunden seubern unndt besehen

ob was ledig werer wolte ichs herauBthon, unndt heylen, wie

sichs geburth.

83) Frag : Wurdt einer wundt durch die brust, undt ruhrt

kein nervenglidt an?
Antwort : Ich wolt die wunden oder stich seubern,

hefften unndt mitt einem balsam binden, unndt ihm ein wund-
tranckh zu trinckhen geben, were es ein stich, wolte ich in

meiBeln, unndt versorgen, das kein schmertz darzu kame, oder

einen stich inwendig heylen, mitt einem wundtranckh unndt

auff die selben seiten ein pflastern legen, das sich der eyter

nicht einwertz legte.

84) Frag: Were aber einer in die brust geschossen?

Antwort : Ich wolt sehen, ob kein nervengliedt getroffen

were, das todtlieh sein mdchte, darnach wolt ich sehen unndt

woll den schutz ziehen, wie ich kundte, das bulver ldschen,

ein wundtpflaster zu trinckhen geben, unndt mitt meyBeln

unndt stichpflastern binden, wie ich zuvor gesagt hab.

85) Frag : Wann aber die materi, als eyter oder bluth nicht

mehr heraus kommen kondte?

Antwort : Ich wolt sehen, ob das bluth zu der rippen

gesunckhen were, da wolt ich schauen, ob ichs mitt beuschen

oder darzu binden, wider zum rechten auBgang brechte, dar-

mitt wolt ich ihm uberlegen ein weichung oder linderung,

wann dann eyter vorhanden were, wolt ichs offnen mitt ver-

standt, dann reinigen, unndt heylen, wie ein ander geschwurh.

86) Frag: Wurdt einer wundt durch die brust, bey dem
magen, durch haut undt fleisch?

Antwort: Were sie durch haut und fleisch, so wolt ich

sie seubern unndt hefften, wann es bedorft, unndt binden wie

ein andere wundt.

87) Frag: Were die wundt in dem magen?

Antwort : 1st die wundt in dem magen, so mag sie

nicht geheilt werden, dann der magen hatt kein fleisch, da

wolt ich sie binden, wie es sich gebtihrt.

Digitized by VjOOQIC



— 182 -

88) Frag: Were aber die wundt im zipfel des magens?

Antwort : Ich wolt ihm die wunden seubern, unndt:

darnach hefften, so sie es bedorfte, das bluth verstellen unndt

binden, wie ein andere wundt, mitt dem balsam, ein wund-
tranckh zu trinckhen geben.

89) Frag : Wabey wiltu erkennen, das der magen ver-

wundt ist?

Antwort : Wann ungedauwete speyBe oder kost herauB-

gienge, unndt die ist underhalb des hertzgrueblens.

90) Frag : Were aber einer in den magen geschossen V

Antwort : So ich kondte, wolt ich ihm das geschoB

herauBthon, unndt wolt ihm ein leschtrunckh geben, das bulver

Idschen, mitt einer loschung, uffs fleiBigst hineinspritzen unndt

seubern ; alsdann die euBere wunden binden, mitt einem stich-

pflaster, unndt versehen mitt meyBeln wie es sich geburth

unndt wie ich zukommen kondte.

91) Frag :- Wurdt einer wundt in die lungen?

Antwort: Die wundt ist schwerlich wider zu bringen,

darumb das sie in dem magen gereinigt wiirdt unndt unheyl-

sam ist, das den huesten bewegt, undt der wunden schadllich

ist; doch wolt ich ihm ein wundtranckh geben, undt die euBer

wundten binden, wie ein ander wundl oder stich.J

92) Frag: WT
urdt einer wundt in die fragma ?

Antwort : Die fragma mag nicht geheyll werden, von

wegen ihrer stehtigen Bewegung, den lull ufl" unndt ab zu

JaBen, zu dem hertzen unndt lungen, unndt die ist todtlich
;

jedoch wolt ich die euBere wundten bindlen, mitt einem meyBel

unndt stichpflaster, wie es die nolturfl erfordert, ein wund-

tranckh geben, das es inwendig heilte.

93) Frag: Wurdt einer wundt am bauch?

Antwort : Ich wolt ihm die wundt besuchen und seubern,

ob kein glidt verwundt were, so wolt ich die wunden hefTten

und heylen, wie ein andere wundt.

94) Frag: Were aber einer weidtwundt, wobey willu er-

kennen, ob es weydtwundt were oder nicht?

Antwort : Bey dem wolt ichs erkennen, ich wolt nemmen
ein wachskerlzlen, das wolte ich hineinsteckhen, oder durch

die wunden mitt fahren, ob ich befinden kondte, das es zu

dem natiirlichen maBgang auBgienge, so ist darbey abzunemmen,
das die darm verwundt sein, so gibt es auch gar ein unlieb-

lichen geschmackh.

95) Frag : Wann aber die darm verwundt, was were dein

rath ?
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Antwort: Weren sie herauB, so wolt ich sie reinigen

in warmem wein oder geyBmilch, so sie vorhanden were, (es

ist gleichwol todtlich) weren sie herauBen, unndt weren nach

der lenge verwundt, so wolt ich sie hefften mitt einer nadel,

wie ein kurBnernadel, unndt die darm widerhinein thon, die

eufiern wunden hefften undt hinden wie ein andere wundt.

96) Frag : Were aber die wundt zu eng undt die darm
verschwollen ?

Antwort : Ich jwolt die d§rm widerum erwarmen, in

warmem wein oder geyBmilch unndt wolt den kranckhen an

ruckhen legen, were dann das loch zu eng, so wolt ichs ihme
ein wenig weiter schneiden mitt einem schermeBer, unndt dann

die darm uff das beldest wider hineinthon, die euBer wundt
hefften unndt binden, mit pflastern unndt balsam bewahren,

wie ein andere wundt, auch ihme ein wundtranckh geben,

darmitt es von innen auBheilete.

97) Frag: Wann einer wundt were, das ihm die lung

herauBgienge ?

Antwort : Ich wolts ihm wider hineinthon, unndt binden

wie noth were.

1)8) Frag : Were sie aber ein zeitlang herauBer gewesen,

das sie schwartz worden?

Antwort : Ich sprich, das es todtlich, das schwartz wolt

ich hinemmen unndt hinwegschneyden, unndt das ander wider

hineinthon, die euBerste wunden hefften und binden mitt bal-

Bam, ein warmen bausch daruberlegen unndt dem kranckhen

ein guthen wundtranck geben, wann er nicht sturb unndt baldt

als zu besorgen ist.

99) Frag: So einer groBen schmertzen hatt, unndt schneidt

oder reiBt in dem leib, oder in dem bauch ?

Antwort: Ich wolt ihm ein pilaster ufflegen vom foeno

graeco, eybisch, leinsam unndt anderen mehrn in warmem
wein gesotten, unndt daruber geschlagen.

100) Frag : Hienge einem aber die leber herauB, zu der

wunden ?

Antwort : Ich wolte sie wider hineinthon, die wunden
hefften unndt binden wie recht ist.

101) Frag: Were aber die leber verwundt, wabey wiltu es

erkennen, oder wie wiltu ihm helffen ?

Antwort : Bey dem wolt ichs erkennen, bey der menge
bluths, unndt die wunden ist in der rechten seiten, wie die

leber ligt, die leber mag nicht geheylet werden, der mensch

blutet sich zu todt, die leber nempt auch kein heylung an vor
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ubrigem geblueth, noch auch kein artzney, die euBerste wundt
wolte ich binden, wie ein andere wundt.

402) Frag: Were aber die nieren verwundt?
Antwort : Die nieren m6gen nichtgeheilt werden, darumb

das sie kein artzney nicht annemen, von wegen waBerechter

feuchtigkeiten, die da rbey ist, dann die nueren sein zu emp-
fabung aller verbrandten feuchiigkeiten der glieder, unndt die

euBerste wundt wolt ich binden, wie ein andere wundt, unndt

dem kranckhen ein wundtranckh geben, aber es ist tod 1 1 ich.

103) Frag : Sein die verwundten darm auch todtlich ?

Antwort: Ich sprich, so sie uberzwerch verwundt sein,

so seindts todtlich, nach der l&nge stehet es auch getahrlich.

104) Frag : Were aber das miltz verwundt, wabey wiltu es

erkennen ?

Antwort : Ich wolts bey dem melancholischen gebluet

erkennen, unndt bey dem melancholischen geblueth unndt

grofien gestanckh, so herauB gehet unndt die wundt ist uff

der linckhen seiten.

105) Frag : Mag man auch die wunden des miltz heylen ?

Antwort: Die wundt ist todtlich, aber die euBerste

wundten mag man binden unndt heylen, wie ein andere wundt.

106) Frag: W'firdt einer geschoBen in den bauch, undt die

kugel hatt sich verschlagen ?

Antwort : Ich wolt sehen, ob ich die kugel finden kondt,

mitt einem instrument ziehen mdchte oder herauBthon mdchte,

dann wolt ich ihme ein wundtranckh geben, den brandt 16-

schen, stichpflaster unndt warme gebandt daruber legen.

107) Frag: Welches sein die vier hauptglieder

?

Antwort: Das hum, hertz, nueren unndt die leber.

108) Frag: Mag man die auch heylen?

Antwort: Man mag sie nicht heylen, sie sein todtlich,

unndt so eins verwundt wurdt, kan mans nicht heylen.

109) Frag: Were die bloB verwundt, wobey wiltu es er-

kennen ?

Antwort : Wann der ham zu der wunden ausgienge.

[109a] Frag: Mag die blaaB auch geheilt werden?

Antwort : Sie mag nicht wol geheylt werden, sie sey

dann in dem zipfel verwundt, da dann bluth ist, da mag man
sie heylen.

110) Frag: Wurde die beermuter verwundt, wabey wiltu es

erkennen ?

Antwort : Wann das bluth auB der wunden gieng,

unndt die statt ist underhalb des nabels; dann wolt ich im ein
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Avundtranckh geben, unndt die euBerste wunden heylen wie ein

andere stich.

Ill) Frag: Wurde einer wundt an der scham, was were

dein gebandt?

Antworl : Die wunden an der scham uberzwerch, die

sein b66 von wegen der nerven unndt geader, das dareingehet,

darvon der krampf kompt, ich wolt die wunden hefften, so es

von ndthen wehre, unndt binden mitt einem wurmdelhpflaster,

ein warm gebandt daruher legen unndt vor schmertzen be-

wahren.

112) Frag : Were einem aber die scham gar abgehauen?

Antwort : Es ist zu besorgen der nervus unndt materia

ersterben, darzu kompt der krampf gem ; ich wolt der meinung
sein, ihme zu hulff zu kommen, das bluth verstellen mitt eyer-

clar unndt blutstellung vermischt, uff ein thuch gestrichen, das

ein loch halt, das der ham hindurch moge unndt mitt einem

roBenoelh schmieren, unndt thon wies die notturfft erfordert.

113) Frag: Were es aber den langen weg der scham?

Antwort: Ich wolt ihm die wunden seubern unndt zu

den nerven sehen, wann es noth wehre, wolte ich die hefften

unndt in ein rohrlen steckhen oder legen, dardurch der ham
gienge, damach heylen mitt regenwurmdelh, warm binden unndt

bewahren vor schmertzen.

114) Frag : Wann einer blut harnet, wie woltu ihm helffen?

Antwort: Ich wolt nemmen die groBe klettenwurtzel,

in wein sieden ihme darvon zu trinckhen geben, oder aber

ochBenzungen.

115) Frag: Wurdt aber einer wundt oberhalb des schenk-

kels, am dicken theil?

Antwort : Ich wolt die wunden seubern unndt hefften,

wann sie es bederfft, das bluth verstellen mit einem balsam,

wundtpflaster unndt warmem gebendt darubergeschlagen, heylen.

116) Frag: Were sie aber tueff durch das fleisch, oder

uberzwer.ch ?

Antwort : Die wunden sein .todtlich, wann die adern

unndt nerven hart verwundt werden, so wurdt im der fueB zu

kurtz, unndt kompt gern darzu der krampf. Ich wolt in also

binden, die wunden seubern, das bluth verstellen unndt wolt

im das regenwurmoelh drein legen, es wehre mitt durchziehen

oder fahBen oder meiBeln, uff jeder seiten, so es die notturfft

erfordert, hefften unndt binden mitt dem stichpflaster, unndt

mitt guten warmen oelhen tefentieren, ein guth warm gebendt

druber legen unndt alle weg warm verbinden, wolt ihm auch
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den wein verbueten, unndt mitt gutem regiment halten, auch

still liegen lassen, dannitt desto weniger sclimertzen darzu kerne.

117) Frag: Wurdt einer wundt in die huflft, das ist der

undere theil am ruckhen ?

Antwort : Ich wolt ihm die wunden hefften so es be-

dorfft, undt heylen wie ein andere wundt.

118) Frag : Were aber einer in das bein geschossen ?

Antwort: Ich wolt ihme das geschoB herauB Ziehen,

wie ich kondte, darnach wolt ich im den brandt loschen, unndt

reinigen mitt wein unndt oelh, oder aegyptiaco, darnach binden

mitt einem kleinen meyBel von einem stichpflaster gemacht.

119) Frag : Wurdt einer wundt in den schinbeinen oder

geschossen, das das bein zerscherbet?

Antwort : Were es geschossen, so wolte ich ihme das

geschoB herauBthon, darnach zu dem bein schauen, was ledig

were, wolt ich herauBthon, das bulver leschen, reinigen unndt

binden ; ist es ein wundt, so wolt ichs binden wie ein andere

wundt.

120) Frag : Ist einer wundt an den knoden, wie wiltu im

helflen?

Antwort : Die wunden am knoden sein boB, von wegen

der zierader, doch wolt ich die wunden seubern, das bluth ver-

slellen, wans von nothen were, dann binden mitt warmem bal-

sam unndt wundtpflastern unndt ein warm gebendt daruber

legen.

121) Frag: Were die wunden auff dem fueB oder auflf der

breyte, wie woltestu im thon ?

Antwort: Ich wolt die wunden seubern unndt hefften,

unndt das bluth stellen, wann es von nothen were, unndt mitt

einem warmen balsam unndt wundtpflastern verbinden, unndt

warmem gebandl, wie ein andere wundt.

122) Frag: Were aber einer in die breyte geschossen?

Antwort : Ich wolt ihm das geschoss herauBthon, 16-

schen unndt reinigen unndt mitt einem stichpflaster binden,

wie ein andere wundt.

123) Frag: Wann |einer ein boBen zagel hatt, undt hett vil

locher, undt hett vil hulz daran undt blutet fast?

Antwort : Ich wolt ihm das bluth verstellen, unndt ein

tefensiun driiber legen, unndt binden, mitt roBen- unndt eyer-

oelh unndt brauchen das ich offt probiert hab, mitt einem
waBer.

124) Frag: Wann einem der maBdarm ausgienge, wie wol-

testu im helflen ?
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Ant wort : Ich vvolt ihn salben mitt rosenoelh, unndt

darnach wider hineinthon, were er aber verschwollen, so wolt

ich ihme ein munticatif warm d ruber legen, alsdann mitt fleiB

wider hineinthon.

125) Frag : Wann einer maden in der wunden hette ?

Antwort: Ich wolte die wunden waschen mitt warmem
wein, unndt wolt ihm das aegyptiacum drein legen oder andere

mittel gebrauchen.

126) Frag : Were einer von einem wuetigen hundt gebiBen ?

Antwort: |Ich wolt nemen ein bifien brots, unndt uff

das wermbste in warmem roBen- oder rautenoelh uberlegen,

oder ich wolt ihm ein gestoBenen knoblauch oder tyriackh uber-

legen .

127) Frag: Wabey wiltu es erkennen, ob es ein wuetiger

hundtsbiB ist?

Antwort : Dabey das sich der schaden endtztindt mitt

rothen struemen von sich, mit groBen schmertzen, wurdt ettwan

blau, so ich ein biBen broth darauf deckh, das das bluth oder

feuchtigkeit an sich zeucht unndt gibt daBelbige brott einer

hennen oder hanen, wan sies friBt so stirbt sie ; bey solchen

zeichen will ichs erkennen.

1'28) Frag : Wann sich einer verbrent mit feur oder waBer?

Antwort: Ich wolt nemen saurkraut, sultz oder brandt-

salb unndt wolts im heylen mit einem salblin mitt butter, roBen-

oelh, ischmallz unndt kaleth, ein tuechleiu dardurch gezogen,

wolte es nicht helffen, so wolt ich was anders gebrauchen.

129) Flag: Wann einer die feigblathern hette?

Antwort : Ich wolt ihm ein warmes roBen- oder feyel-

itelh, wol warm, mitt baumwoll uberlegen, wolts nicht helffen,

so wolt ich ettwas anders gebrauchen,

130) Frag : Wobey werden die feigblatern erkent, oder wo
kommen sie her?

Antwort : Die feygblatern kommen her von der lebern,

unndt von den funf adern, unndt ubrigem geblueth, das sezt

sich in die adern, die den after uff unndt zu Ziehen, das zeucht

sich dann bey dem auBgang zusamen, unndt begert sich zu

muntificieren unndt reinigen, das boB von dem guthen, brendt

den kranckhen, unndt ist ein braune blutige blater.

131) Frag: Hette einer die feigblatern an der scham ?

Antwort : Ich wolt warm roBenoelh oder veieloelh drauf

thon, unndt das bulfer von zeitloBen, unndt gebrandten alon

darauf sehen, wolte das nicht helffen, wolte ich was anders ge-

brauchen.

Digitized by VjOOQIC



— 188 —
13Si) Frag : Wann einem ein glidtschwam in einer wunden
were, wie woltestu im helffen?

Antwort: Ich wolt ihm ein gebranten alon oder rothen

heintzen, in einem eytersalblen uberlegen.

133) Frag : So einer ein fistel bey dem aug hetle, wie wiltu

sie erkennen?

Antwort : Bey dem will ichs erkennen, sein loch ist

eng, der grundt ist weit unndt gibt nicht recht eyter, sonder

gemischt.

134) Frag : Wie wiltu ihm helffen ?

Antwort : Ich wolt sehen, das ich das loch erweitert,

darmitt ich zu dem grundt kame, das ichs tddtet, es were mitt

etzen oder brennen, mitt einem kolblen oder klublen, welches

mir am fueglichsten were, darmitt ich dem glidt oder nerven

keinen schaden thet, unndt wann ich sie also gereinigt, wolte

ich sie heylen, wie ein wundten oder schaden.

135) Frag: Wie vil sein der Ostein, oder wo kommen sie

her?

Antwort : Ich sprich es sein der fist ein wol drey, eine

im fleisch, die ander in den nerven, die dritte im bein, unndt

der fisteln sein vil, unndt an alien orten, unndt kommen ettwan

her, so ein geschwer oder wundt nicht recht geheilt oder ge-

reinigt, es sey fur ein schaden es immer wolle, dann wann
der eyter in einem geschwer oder aposlem, oder wunden in

sich frist, das es nicht hi'ilen gibt, unndt solche hulen nicht

recht zusamen wechst, so gibt es fisteln.

136) Frag; Was ist fur ein underschidt under einer fistel

oder geschwer?

Antwort : Die fistel ist inwendig weit, unndt auBen eng,

der fistel loch gibt nicht gewaBer, noch rothen eyter, wie die

groBen geschwehr thon.

137) Frag : Was ist fur ein underschidt zwischen geschwehr

unndt. wunden?
Antwort : Die wunden haben rothfleisch, das haben die

geschwehr nicht, sie haben faul fleisch.

138) Frag: Wie vil sein kranckheiten in dem mundt?

Antwort : Syben. Erstlich zahnwehe, zahngeschwehr,

mundtfeulung, braune ufT der zungen, geschwehr im gomen,

geschwulst der mandeln, undt geschwulst des zepflens.

139) Frag: Warvon kompt der krebs?

Antwort : Er kompt von einem melancholischen gebluet,

oder von einem schaden, der nicht recht geheilt unndt gereinigt

worden ist.
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140) Frag : Mag man den krebs auch heylen ?

Antwort : Wann er in der nShe ist oder an einem ort,

da er zu erg re i (Ten ist, das man in kan etzen oder schneiden,

oder von grundt todten.

14t) Frag: Wie wiltu den offenen krebs erkennen?

Antwort : Der uffgebrocben krebs ist schmackhendt

unnd wuest, verunseubert mitt einer groben leflfzen oder bort,

ist blowschwartz, ist voller adern unndt melancbolisch gebluet,

das ist des krebs art.

142) Frag: Wann aber der krebs entzundet were, wie

woltestu in heylen ?

Antwort : Ich wolt ihm ein mueBlen uberlegen von

einer gerubenen semmel unndt camillen blumen, under einander

gesotten unndt dann roBen- oder veyeloehl dareingethon, unndt

warm uberlegen, oder ein anders.

143) Frag : Was ist der underscheidt under dem krebs,

fisleln undt geschwebren ?

Antwort : Wann ich den krebB mitt einem warmen
wein, oder mitt einer scharpfen laugen wesche, so wurdt er

ungestalt darvon, unndt blutet so off es darmitt geschicht ; die

geschwer aber oder wunden thons nicht, sie werden alle schdn

unndt frisch darvon.

144) Frag: Wurdt der krebs von grundt auB geheilet?

Antwort: Wrann er an einem ort were, da er zu er-

greiffen were, so wolt ich in innen herauBschneiden oder etzen,

darmitt ich die wurtzel von grundt thotete unndt reinigte, dann

wolt ich in heylen, wie ein andern schaden.

145) Frag : Wabey wiltu den krebs, so nicht often, erkennen,

oder wie wiltu ihne heylen ?

Antwort : Der krebs erscheint mitt einer blowen unndt

groben harte, ungeschlacht, ich wolt im die harte weich machen

unndt reinigen, wann ich kondte, mitt etzen, so das nicht

hilfft, wolle ich in schneyden unndt heylen mitt unguenten

unndt pflastern, wie sichs gebfihrt.

146) Frag : WT

ann es aber ein carfunckel were, wie woltestu

ihne erkennen oder wie sicht er?

Antwort : Erstlich erscheint er in gelbigkeit mitt einer

harten schwartze undt hutze, entzundet mitt rothen striiemen,

gewundt vil blalerlen ehe dann er aufbricht, unndt so er zeitig

ist, so rinnet er nicht auB sonder ist ein zeher eyter oder

butzen.

147) Frag : Wie wiltu den carfunckel heylen ?

Antwort : Ich wolt ihm erstlich ein linderung uberlegen,

von eybisch, foenum graecum, papeln, leinsamen in milch ge-
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Gotten, unndt so lang uberlegen biB das er sich ergibt, unndt

sich selber ofnet; dann will ich ihme ein eyterselblen einlegen,

unndt den butzen also herauB weichen, dann reinigen unndt

heylen wie ein ander geschwer, mitt guten oleis schmueren„

darmitt ich den schmertzen milterte, pflaster unndt ander?

,

was mir dienstlich were, gebrauchen.

148) Frag: Was ist der antrax oder wie wiltu in heylen?

Antwort : Der antrax ist ein grob unndt hutzig ge-

schwer, wie ein grobs unndt huziges verbrandtes geblueth, ist

fast ein ding der antrax unndt der carfunckhel, ich wolt in

heylen wie ein carfunckhel.

149) Frag : Wann sich einer erfrehrt hatte an handen undt

fueBen, was were dein hulffe?

Antwort: Ich wolt nemmen ein groBe rueben, dieBelbig

wolte ich bradten undt auf das wermest uberlegen, darnacb

wolte ich ein salblen von violen- oder roBenftelh, hirtzen un-

schlicht oder andern mitteln, driiberschlagen.

150) Frag : Were einer gefallen auff den leib, das er enge

umb die brust hette, undt thet als ob im der athem entgehen

wolte?

Antwort:. Ich wolt im von stundl ein ader schlagen,

ufl derselben seiten unndt wolt ihm eingeben mummiam, polus

armeni, terram sigillatam, rhebarbarum, in lindenbluestwaBer,

oder cardobenedictenwaBer zu drinckhen geben, oder im linden-

kolhen zu trinckhen geben unndt wolt im die st&tt mitt lylien-

oder roBendelh schmueren.

151) Frag : Were er aber gefallen, das er groBen schmertzen

in der rippen hette?

Antwort : Ich wolt ihm die statt salben wie vorgemeldt,

oder wolt ihm ein ddrrpflaster druber legen, darnach wolte ich

ihme ein linderung von roBzuckher oder violensaft geben.

152) Frag: Wann einer einen fueB abgefallen hette?

Antwort : Ich wolt am ersten greiffen, wie oder an

welchem ort es were ; darnach wolt ich mir den zeug bereiten,

was ich bedorflft; darnach wolt ich in auf ein banckh oder

tisch legen, so mir zu handt were; darnach wolt ich ihren c2

oder 3 bestellen, den einen undt den andern oben mitt einer

handtzwehlen, die mir den fueB streckhen oder ziehen ; alsdann

wolt ich ihme den bruch mitt der handt uff einander richten

;

wehre es aber sach, das das bein zerknurtscht oder zerscherbt

wehre, wolte ichs ihm hineintruckhen, auf das beste so ich

kondte, das es recht, unndt der fueB gestrackh were, im
zwergfinger als der ander, dann wolt ich ihm ein verbandt

oder beinbruchpflaster uber den bruch legen, von polus armeni,
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wallwurtz, bonenmell unndt miilstaub, uff ein tuch gestrichen,

das es glatt anligt umb den fueB herumb, darnach mitt einer

langen binden fein artlich, unndt ein bauschlen, in wein ge-

dunckht, driiber binden, doch nicht zu hart, das der fueB

nicht geschwelle, darnach milt schindeln unndt rohrlen ge-

bunden, das es bewart were.

153) Frag : Wurde einem der ruckhgradt zerbrochen, es

seye von werffen, schlagen oder fallen?

Antvvort: Ich wolt ihn auf den bauch legen, unndt

wolt ihn aufeinander richten, ein beinbruchpflaster driiber legen.

unndt mitt schinen versehen, wie es sich geburth, einen ruckh-

gradt zu verbinden, unndt ich zuvor mehr gesehen hab.

154) Frag : Wann einer den kufel entzwey gefallen were,

was were dein hulflf?

Antwort: Ich wolt ihrne mitt beeden daumen in den

mundt greiflen, unndt den bruch wider in einander richten,

ein beinbruchpflaster daruber legen, unndt heylen, wie es sich

gebuhrt.

155) Frag: Wan einem der kufel aus dem angel gieng?

Antwort: Ich wolt ihm mitt beyden daumen in den

mundt greiffen unndt richten wie es sich geburdt.

156) Frag: Wann ein acschel oder gabelbein zerbrochen

were ?

Antwort : Ich wolt in vor mich setzen unndt wolt

meinen diener ihme den arm hoch iiber sich laBen heben ; were

der bruch einwertz, wolte ich den ein wenig laBen streckhen,

darnach mitt guethen bauschen binden, milt beinbruchpflastern

versehen, das es nicht weichen kundt unndt wolt ein hultzen-

creufzlin darauf binden oder beiBen mitt dorrbandt, die wot

dickh wehren, fein creutzweiB, unndt mill einer langenbinden,

ein guten langen undt groBen bausch, das wol hoch stundt.

157) Frag : Were aber einer ein acschel auBeinander gefallen?

Antwort : Ich wolt im ein handtzwelh umb den ehlen-

bogen knupfen unndt mir sie streckhen lassen, unndt wolte sie

also in einander richten, ein ddrrpflaster driiber legen, mitt

schinen versehen, ein bausch unnder die achBel binden, wie

sichs gebuhrt.

158). Frag: Were aber das schulterblatt zerbrochen?

Antwort: Ich wolt ihn vor mich setzen, wider aufein-

ander richten mitt einem derrbandt binden, unndt mitt schinen

versehen, wie es sich gebuhrt.

159) Frag: Were aber einem ein arm zerbrochen?

Antwort: Ich wolt ihme den bruch besehen ; were er
ab, wolte ich alle ding zurusten, als pilaster, binden unndt
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was darzugehdrt, darnach wolt ich in vor mich sezen, unndt in

heben laBen, unndten unndt oben den arm streckhen lassen, das

er lang genug were, unndt wolt in wider aufeinander richten,

das es alles fein gleich undt eben wehre, darnach muB man
ihn fein satt heben, so wolte ich ihme das beinbruchpflaster

uberlegen, unndt nicht zu hart binden, darnach die schindlen

unndt rohrlen, unndt also bewahren.

160) Frag : Were es aber ein anderer bruch an handt undt

fueBen ?

Antwort : Ich wolt besehen, ob das under oder ober

bein, oder die spindel entzwey were, die wolte ich auf einander

richten, wann es kein schlitzbruch were, dann wolt ichs ver-

sehen wie vor gesagt.

1(H) Frag: Zerbreche aber einem ein bein in der brust ?

Antwort : Der bein in der brust sein syben, unndt

wann eins hrech, so wolte ichs binden unndt versehen, wie ein

andern beinbruch mitt aller zugehor.

162) Frag : Were aber einem ein rippen entzweygebrochen ?

Antwort: Der rippen sein 12. Die 7 sein gantz, unndt

die 5 sein nicht gantz; die 7 mogen gebrochen werden, aber

die 5 nicht, unndt wann ein brech, wolte ich sehen, das ichs

wider uflf einander richte mitt der handt, ein beinbruchpflaster

druber legen unndt binden wie die notturfll erfordert.

163) Frag : Wann einem das bein in der huffl zerbrochen

were?
Antwort : Ich wolte sehen, ob es ab were an dem

greiflen, ob es in der handt krachte, so wolt ich ihme zurich-

ten oder truckhen, darnach das beinbruchpflaster daruberlegen,

unndt ein beuschlen mitt einer langen binden, ein gute breite

schinen, die die hufft bedeckht auch darauf binden, unndt in

ligendt halten, das es ihme keinen schaden brechte.

164) Frag : Were aber einem die knuescheib gebrochen?

Antwort: Ich wolts ihme mitt der handt aufeinander-

richten, darnach binden wie es sich gebuhrt.

165) Frag : Were aber einem das bein unden im fuefi ent-

zwey ?

Antwort: Ich wolt ihme den fueB auf die erden truckhen

mitt der handt unndt wider einrichten, unndt mitt dem bein-

bruchpflaster binden unndt auf ein hiiltzen solen binden.

166) Frag : Were es aber sach das einem ein bein krumb
worden were, undt begerte wider geradt zu werden ?

Antwort : Ich wolte in baden in einem waBer, darin-

nen gesotten weren pappeln, camillen, rothe buckhen, oder-

menig, roflen unndt andere creutern mehr, alie tag u(T2 stundt,
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nach dem bade wolt ich ihme ein pflaster uberlegen, von faenum
graecum, camillen, pappeln unndt eybisch in milch gesotten,

ilas wolt ich treiben 10 tag oder darnach es mich gelust unndt

guth bedunckht, dann wolt ich meinen zeug, was zu einem
beinbruch von nothen, zurusten, unndt wolte schauen, ob es

sich streckhen lieB, wolt es sich aber nicht streckhen lassen, so

wolt ichs das bein abbrechen, oder abtretten, alsdann wolt ichs

ihme geradt wider uffeinanderrichten, unndt binden wie ein

andern bruch.

167) Frag: In wievil weg gehet der kufel auseinander?

Antwort: Ich sprich in 2 weg; hindersich unndt fur-

sich. 1st er hindersich auB, so gehen die undern zehn uber

die obern, unndt kan den mundt nicht zuthon ; ist er hinder-

sich auB, so treffen die obern zehn die undern.

168) Frag: Wie wiltu den kufel in einander richten?

Antwort : Were er fursich auB, so wolt ich meinen

diener hinder in slellen, dem kranckhen ein handtzwelh umb das

kun, unndt ein knebel in den mundt binden, das er nicht ver-

stickte; darnach wolte ich meinen diener Ziehen laBen, biB das

er mitt dem knue uff seiner achBel stunde, unndt wolte in

also einrichten, unndt mitt roBendelh salben ; were er aber

hindersich auB, wolte ich in mitt dem daumen einrichten, in

beede weg, unndt mitt oelhen salben, ein beinbruchpflaster

druber legen wie es sich gebuhrt.

169) Frag: Were einer auff den kopf gefallen, das im der

halB krumb were?

Antwort: Ich wolte den kranckhen nidersetzen, dann

wolte ich hinder im stehen, mitt dem knue auf der achBel, unndt

ihm ettwas in den mundt geben, das er nicht erstickht; dann

wolte ich ime bey dem kun unndt genuckh nemmen unndt

streckhen, uffeinanderrichten, unndt binden wiees sich gebuhrt.

170) Frag: In wievil weg gehet einem die achsel auBeinander?

Antwort: Ich sprich in drey weg, undersich, fursich

unndt ubersich, mag wol auch in vier weg auBgehen, ist sie

undersich auB, so hatt er ein duele uff der achBel, unndt greift

deren poltz unnder den achBeln, gehet er fur sich auB, so mag
er nicht auf der selbigen seiten hindersich greiffen.

171) Frag: Wie wiltu die achsel wider einrichten?

Antwort: Were die achBel undersich auB, so wolt ich

in mitt meinen handen wie ich gesehen hab einrichten, es were

welchen weg es wolt, mitt streckhen oder sonst, darnach das

beinbruchpflaster druber legen, mitt einer langen binden unndt

einem guthen langen bausch under die achBel binden, wie es

sich gebuhrt, unndt ich gesehen hab.

13
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172) Frag: In wievil weg gehen die achseln auBeinander?

Antwort : In zwen weg hindersich unndt fursich.

173) Frag: Wie wiltu in wider einrichten ?

Antwort: Ich wolt ihme der arm hinden halten lafien,

darnach wolt ich vornen Ziehen lassen unndt wolt ihn also wider

einrichten lassen unndt binden mitt aller zugehordt, wie von
andern vermeldt.

174) Frag: In wievil weg gehet ein handt auBeinander?

Antwort: In vier weg, einwerdts, hindersich, fursich

und ubersich.

175) Frag: Wie wiltu sie wider einrichten?

Antwort: Ich wolt mir den arm lassen halten, unndt
dann wolt ich mitt meiner handt ihme die handt streckhen,

unndt also wider einrichten, ein dorrpflaster druber unndt nach
notturft binden.

176) Frag: Were einer ein finger auB der statt gefallen?

Antwort : Ich wolt in wider einrichten, wie ein ander

glidt.

177) Frag: Were einer den ruckhen eingefallen oder wer
ihm eingeschlagen ?

Antwort : Ich wolt ihn auf den bauch legen, unndt

wolt in in der mitte aufheben, oder unden unndt oben wol

streckhen lassen, unndt einrichten, wie recht were ; ist er aber

auBwerdts, so will ich in auf ein tisch setzen, unden unndt oben

wol streckhen lassen, unndt wider hinein richten oder truckhen,

ein beinbruchpflaster druber, mitt scbinen binden, unndt nach

notturfft versehen, unndt vor schmertzen bewahren.

178) Frag: Were aber einem der nabel einwerdts?

Antwort: Ich uolt in auf auf den bauch binden unndt

legen unndt im die hautt hindersich Ziehen, auf den ruckhen,

unndt in der mitten auffheben, unndt wider einthon, undt mitt

roBenoelh salben.

179) Frag: In wievil weg gehet ein hufft auseinander?

Antwort: In 2 weg auBwerdts unndt einwerdts, man
spricht auch wol hindersich unndt fursich, das doch gar selten

geschicht.

180) Frag: Wie wiltu erkennen, das die hufft auB einen

weg aus ist?

Antwort: Ist die huft fur sich auB, so mag er die

sen inen nicht greifen ; ist sie dann auBwerdts auB, so ist der

poltz bey der huft herauB, unndt ist im der fueB zu lang, unndt

gehet mitt dem knue gegen dem andern. Ist sie hindersich aufi,

so kan er die ferBen nicht zu ihm buegen.
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181) Frag: Wie wiltu die huflt wider einrichten?

Antworl: 1st die huft fur sich auB, ich wolt in auf

ein tischtafel, oder harten banckhpfulwen unndt wolt ihm ein

leiulachen zwischen beede arBbackhen thon, das es oben zu-

samepgieng, das wolt ich ihme zusamen knupfen oder binden,

unndt wolt ihme ein guthe breite handtzwehl von oberhnlb des

knues an bifi zur fersen hinab umb den fuB winden, unndt

darnach an der handtzwehlen starckh Ziehen lassen, unndt woIts

streckhen, das es ein zwerchfinger lenger wer als der ander,

unndt wolt ihn mitt meinen henden eintruckhen, auf den weg

so sie auB ist, unndt wolt einen in satt heben lassen, unndt

ihme mitt seinen knueen zwey oder dreymalh zu dem mundt

fahren, unndt widerstreckhen, das er in rechter lenge bleibt,

dann wolt ich in mitt dem beinbruchpflaster binden, mitt beuschen

unndt langen schindeln, wie es sich gebuhrt, zubinden ; were

er aber hindersich auB, oder auBwendig, so wolt ich in auf

den bauch legen, unndt thon wie vor mitt den ferBen zu der

arBkerben, unndt binden wie vor.

182) Frag: Were aber ein knuescheib aus der statt?

Antwort: Ich wolt in vor mich stellen unndt einen in

heben lassen fur umbfallen, dann wolt ich im die knuescheib

wider einrichten, unndt binden wie ein ander glidt.

183) Frag : In wievil weg gehet ein knuescheib auBein-

ander ?

Antwort : Ich sprich in 3 weg, man mag aber einem

glidt so vil gewalt anthon, so gebet es in allweg auBeinander.

184. Frag: Wie wiltu sie wider einrichten?

Antwort : Ich wolt den fueB heben unndt unden wol

streckhen lassen, undt wolt ihm das knue wider einrichten,

unndt ein dorrpflaster druber legen, unndt nicht harte schnuer-

len darzu brauchen, unndt mitt langen binden versehen, wie es

sich gebuhrt.

185) Frag: In wievil weg die knoden auBeinander?

Antwort: Ich sprich in alle 4 weg, so er gewaltigt

wurdt.

186) Frag: Wie wiltu jhn wider einrichten?

Antwort: Ich wolt in an ein statt setzen unndt den

fueB bey dem Knoden wol streckhen lassen, unndt wider ein-

richten, den weg, den er auBen ist, ein dorrpflaster druber

legen unndt binden wie es sich gebuhrt.

187) Frag: Wann einer ein wunden hett, die gar stinck-

hendt worden were?

Antwort: Ich wolts mitt warmem wein waschen, unnd

das Aegyptiacum darein legen, das reiniget.
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188) Frag: VVann aber ein glidt krumm were nach der

heylung ?

Antwort : Ich wolt ihme das glidt baden mitt einer

kalbsbriiehe unndt in salben mitt guter salben, die lindert unndt

weicht, unndt mitt einem instrument von sich streckhen.

189) Frag : Wann einer ein kalten brandt in einem ghdt

hette, wie wiJtu in erkennen oder heylen?

Antwort : Ich wils bey dem erkennen, wann das glidt

sein natiirliche hutz verleurt, es were durch verbinde oder an-

dere butzigkeit, so wurdt es weich unndt faul, unndt Schwartz

unndt mitt einem schleimigen gestanckh, unndt wann ich den

schaden schneidt oder stich so wurdt er seih nicht gewahr, als

were er todt, man truckht auch groBe duelen drein, unndt die

haut schelet sich von dem fleisch unndt wan er anfahrt lange

schwartze struemen zu bekommen, gegen dem leib, so kompt er

schwerlich darvon, das wolt ich das kalten heyBen oder nennen.

190) Frag: Wie wiltu den brandt heylen?

Antwort : Der kalt brandt hatt 3 meinungen oder 2.

Die erst meinung wolte ich ihm ordtnen mitt essen unndt

trinckhen, das im das herzt sterckhet unndt erwarmbt ; dann

das herzt wurdt verzehrt durch den gestanckh des schadens.

Die ander meinung ist, mitt lassen das verbrandt geblueth von

ihm kame, so wolte ich im den schaden oder rothe mitt salben

schmueren, die da wermen, wolte das nicht helflfen, so wolt

ich ihme kdpflen oder kopf ansetzen, das das unrein geblueth

von ihm kerne, darnach wolte ich ihm ein salb machen, von

bonenmelb, saurampferwasser, unndt wolt die salb brauchen,

den schaden mitt warmem wasser waschen, das dazu dienst-

lich, bifi die todtlicheit oder rdthlicheit vergieng, oder wolt

nemmen pappeln, eybisch, wuckenmelb, foenum graecum, lein-

samen, leinkuchen, leinoelh, dillen unndt camillenoelh, fuch3-

unndt hennenschmaltz, unndt was dergleichen mehr, das da

weichet unndt lediget.

191) Frag: Hatt einer den heyBen brandt, wie wiltu in er-

kennen ?

Antwort: Darbey will ichs erkennen, der brandt er-

scheint mitt einer gelhen farben, mitt coleri vermischt, mitt einer

verbrandten melancholey ; der brandt hatt die art, das er die

hautt mitt groB schwartzen struemen macht blathern die brechen

auff, so erscheint unndt bleibt ein gelbe gestalt gleich vast den

gelben pfersigen.

192) Frag: Wie wiltu in heylen?

Antwort : Ich wolt nemmen den safft von sauren granat

oepfeln, gebranten alaun, das kraut unndt safft von der scheel-
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wurtz, gersteamelb, wegrichsaflt, ich wolt des saffts gnug
nemmen, die bulfer drein ruehren unndt uberlegen, reinigen

unndt heylen. Oder wolt nemmen polus armeni, nachtschatten-

wasser, maurpfefferwasser unndt das wasser von den grfienen

nussen auBgebrandt unndt weitzenmelb, fein law uberschlagen,

zwey oder dreymalh. Oder wolt nemmen roth kornblumen-

wasser, beusch darinnen netzen unndt uberschlagen.

193) Frag: Wann du einem ein glidt abschneidest, wie

wiltu, dich darzuschicken ?

Antwort: Ich wolt am ersten alle sachen zurusten unndt

ein scheermeBer, beinsegen, hafftnadel, bluthstellung, beusch,

pflaster unndt binden unndt was darzu gehort, nochmals den

kranckhen in einen sessel setzen, heben unndt binden, unndt

mitt dem scheermeBer aufschneiden, bifi auf die rohren, dar-

nach die segen nemmen unndt das glidt abstoBen oder schnei-

den, dann creutzweiB hefften, das bluth verstellen, ein schwei-

nenplaBen uber den strumpf legen unndt binden, wie es sich

geburth.

Von den Oleis.

Frag.

Dillenoelh ist warm unndt trockhen, und lindert den

schmertzen,

Bibergeyloelh ist warm unndt trockhen,

Euphorbiumoelh ist warm unndt trockhen,

Lohroelh ist warm unndt trockhen.

Petroleum

Spicanarti

Myrren }
Oelh, sein warm unndt trockhen.

regenwurm
weinstein

Leinoelh kuelt unndt stillen den schmertzen, violenoelh

defigleichen.

Camillenoelh ist warm, stillet den schmertzen unndt ver-

zert die kalte zehe materien.

RoBendelh, kalt unndt lindert den schmertzen.

Seeblumenoelh ist kalter natur, kuehlet die hitz.

Holderbluet5elh ist temperirter natur, ist guth zu fallen.

Rautenoelh ist warm unndt gutt fur die blauen materien.

Granatbeeroelh ist warm unndt trockhen, unndt sehr nutz

zu den erkalten glidern.

Sant Johanns6elh ist warm unndt trockhen.

WeiB lilienoelh ist kalter natur, zu hutzigen schaden unndt

geschweren, lindert den schmertzen unndt leschet die hutze.

Digitized by VjOOQIC



— 198 —
Meyenblumlendelh ist kalter natur, zu hutzigen geschweren*

DiBe oelh soil auch ein jeder wundtartzt wiBen, was sie fur

ein natur haben, unndt wurckhen, darmitt er sie wiBe zu ge-

brauchen, unndt nicht ohne gefahr binein scbmuere.

Von den pulfern.

Frag.

R. Silberglett, fiscbbein, holhwurtz, aloepaticum, ana, da*

pulfer druckbnet.

Ein ander bulfer das trocknet undt macht fleisch wachsen.

R. gebrandte beerlenmuter, silberglett, trachenbluth, polus

armeni, terram sigillatam, kupferschlag.

Das rothhaupt bulfer :

R. wallwurtz, bluthstein, tormentillwurzel, mastix, wey-

rauch, trachenbluth, mummien.

Ein hefftbulfer:

R. Gummi arabicum, tragaganti, sanguinis traconis.

Ein anders:

R. thuris, sanguinis traconis, ein schollen kalch.

Ein bulfer zu der fistel

:

Nem meysterwurtzpulfer.

Bulfer fur gerunnen bluth im leib:

R. spermaceti 31, mummia, gallian, terra sigillata, polus

armeni, sanguinis traconis, ana (?), angelica, rhebarbara, re-

pontica, an 31. mach ein puller drauB.

Ein bulfer fur die bluthstellung:

R. tburis, sanguinis trachonis, terram sigillatam, haafien-

haar an : solches mitt eyerclar vermischt, brauchs wie du weist.

Die geschwornen wundtartzt des barbiererhandtwercks sollen

auch ferner wiBen, wie folgt :

Erstlich wann einer will furstehen sein meisterstuckh zu

machen, so gibt man einem unnder den nachfolgenden 8 pfla-

stern unndt 8 unguenten, 2 pilaster, 2 unguent, das muB er

vor den dreyen meystern fein meysterlich machen, das sie nicht

verbrendt werden, unndt die pflaster muB er machen, die man
ihm uffgibt ungefehr, als oxicrucium, walhpflaster, diacolum,

braun apostolicum, meiilotum, album coctum unndt das schwartze

pflaster. Auch volgende unguenten alB ; basilicum, fuscum au-

reum, altheae, apostolorum, aegyptiacum, defensiuum uundt un-

guentum album. AuB diBen stuckhen gibt man einem zwey
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herauB, muB sagen, was darein gehordt unndt wozu es zu ge-

hrauchen ; er muB auch seine gekochte stuckh in der frag an-

zeigen, wozu ers brauchen will, unndt wohin es daugenlich

oder dienstlich seye.

Frag : Warzu wiltu das oxicrucium gebrauchen ?

Antwort : Icb wolts brauchen zu starrenden, verruckhten

glidern, auch zu schwindenden glidern, zu kalten fluBen, zu

beinbruchen, auch zu sterckhung der nerven, harte gewaehfi

undt baulen darmitt zu vertreiben.

Frag: Was gehort in das oxicrocium.

Antwort: Es gehort darein wachB, Schwartz bech, colo-

phonien, terpentin, serapium, galbanum, armoniacum, oppopo-

nacum, euphorbium, mastix, weyrauch, saffran unndt deBgleichen.

Frag: Warzu woltestu das diacolum gebrauchen.

Antwort: Ich wolt in brauchen zu harten geschweren, auch

zu harten fluBen, beulen unndt apostenien, auch zu schlueren

unndt pestilentzpeulen, schonbeulen, zu alien faulen geschweren,

auch die fisteln darmitt zu vertreiben.

Frag: Was geh6rt in den gummicirten diacolum?

Antwort : Es gehort darein leinsamen, foenum graecum,

eybischwurzeln, baumoehl, glett, otellium, galbanum, oppopo-

nacum etc.

Frag: Wozu woltestu das wahlpflaster gebrauchen?

Antwort: Ich wolts brauchen zu beinbruchen, unndt zu be-

schirmung der glider.

Frag: Was gehort in das wahlpflaster?

Antwort: Es gehort darein wachB, hartz, roBendelh, mastix,

trachenbluth, bluthstein, polus armeni, camillenblumen unndt

deBgleichen.

Frag : Warzu wiltu das melilotum gebrauchen ?

Antwort : Ich wolts zu kalten fluBen, auch zu harten ge-

schwulsten, von fluBbeulen am halB, auch zu mollificierung

aller harter geschwulst unndt schweren.

Frag: Was gehort in das melilotum?

Antwort : Es gehort darein melilotum, camillenbluhmen,

foenum graecum, lohrbeer, wermuth, eybischsahmen, violwurtz,

indianische spickhen, spicanarti, caBia, ligma, myrren, hamo-
niaci, sfcorax caiameteri, terpentin, hirtzenunschlicht, hartz,

feigen etc.

Frag: Warzu woltest den gummificirten apostolicum ge-

brauchen ?

Antwort : Ich wolt in brauchen zu alten schaden, die dar-

mitt zu reinigen auch ein haut uber den schaden zu ziehen

unndt zu heylen.
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Frag: Was gehdrt in das apostolicum ?

Antwort: Es gehort darein wachB, baumoelh, silberglett,

holwurtz, magnetenstein, masticis, thuris, terpentin, galbanum,

ottelium, myrram, gebrdndt kupfer, spongruen, oppoponacum,

diptam etc.

Frag: Warzu woltestu das album coctum gebrauchen?

Antwort : Ich wolts braucben zu alien hutzigen schaden,

zu hitzigen brennenden blathern, auch zu scharpfen fluBigen

schaden, die da brennen unndt mehrertheils an schinbeinen.

Frag: Was gehordt in das album coctum?
Antwort: Es gehSrt darein weiB wachB, roBenoelh, bley-

weiB, mastix, weyrauch, gampfer unndt dergleichen.

Frag : Warzu wiltu das Stichpflaster gebrauchen ?

Antwort : Ich wolts brauchen zu alien stichen, auch zer-

hauwenen Nerven unndt glidtwunden, auch under dem gesicht,

da nicht groBe masen- sein sollen.

Frag : Was gehdrdt in das stichpflaster ?

Antwort : Es gehort darein wachB, schiffbech, terpentin,

balhartz, weiBen nictrill, bleyweiB, wecholderoelh , thuris, myrren,

mummien, magnetenstein, gampfer unndt deBgleichen.

Folgen die unguenten.

Frag : Warzu wiltu den basilicum brauchen ?

Antwort : Ich wolt in gebrauchen zu beinschrotigen wunden
im haupt, auch zu wunden die da beinloB seindt, darmitt das

fleisch fiber das bein wachfie ; auch zu hauptwunden, da die

dura mater bloB stehet, auch zu alten schaden, darmitt fleisch

zu machen oder zu ziehen.

Frag : Was gehordt in das basilicum ?

Antwort: Es gehdrt darein schiffbech, wachB, hartz, rin-

derin unschlicht, baumoelh, colophonien, weyrauch, myrren,

undt deBgleichen.

Frag: Warzu wiltu das fuscum gebrauchen?

Antwort : Ich wolts gebrauchen zu alten schaden, auch

zu unreinen schlitzern oder schlieren unndt unreinen geschwe-

ren, sie darmitt zu reinigen unndt zu heylen.

Frag : Was gehdrt in das fuscum ?

Antwort: Es gehdrt darein baumoelh, wachB, colophonium,

schiffbech, tragagantum, masticis, thuris, galbanum unndt deB-

gleichen.

Frag : WT
arzu woltestu das unguentum aureum gebrauchen ?

Antwort: Ich wolts gebrauchen zu frischen wunden unndt

tfeschweren, die offen weren, auch auf die duram matrein sie

darmitt zu heylen.
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Frag: Was gehdrt in das unguentum aureum?
Antwort: Es geh6rt darein wachB, hartz, masticis, saraco-

colla, myrren, aloepatica, saffran unndt deBgleichen.

Frag: Warzu wiltu dialtheam compositam gebrauchen?

Antwort : Ich wolts gebrauchen zu sterckhung der glider,

auch zu beinbruchen, wehetagen der glider, auch zu schwin-

denden glidern.

Frag : Was gehdrt darein ?

Antwort : E.s gebordt darein eybisch, leinsamen, foenum

graecum, Silberglett, meerzwibeln, baumoelh, wachB, terpentin,

galbanum, colophonium, hartz unndt deBgleichen.

Frag: Warzu wiltu das unguentum apostolorum gebrauchen ?

Antwort : Ich wolts zu alien faulen schaden die da Schwartz

auch zu alten unreinen schaden unndt sonst zu unreinen

schlueren, darmitt zu reinigen unndt zu heylen.

Frag: Was gehdrt in das unguentum apostolorum?

Antwort: Es geh6rt darein baumoelh, (terepentinis, weiB

wachB, hartz, spohngruen, holwurtz, weyrauch, glett, myrren,

armoniacum, btellium, galbanum, oppoponacum unndt deB-

gleichen.

Frag: Warzu wiltu das unguentum tefensivum gebrauchen?

Antwort: Ich wolts brauchen zu hutzigen schaden, zu te-

fensiven, vor schmertzen undt vor zufallen zu bewahren.

Frag : Was gehort in das defensiuum ?

Antwort: RoBendelh, polus armeni, terra sigillata, essich,

gampfer, nachtschatten, hauBwurtz unndt deBgleichen.

Frag : Warzu wiltu das aeyptiacum gebrauchen ?

Antwort: Ich wolts brauchen zu unreinen schaden, sie zu

reinigen.

j. Frag: Was gehort in das aeyptiacum?

Antwort: Es gehort darein honig, essig, spongruen unndt

aIon.

Frag: Warzu woltestu 'das unguentum album brauchen?

Antwort : Ich wolts brauchen zu hutzigen schaden, unndt

Jluefiendem kratz oder rauden unndt dergleichen.

Frag: Was gehort in das unguentum album?
Antwort: Es gehort darein roBenoelh, weyBwachB, bley-

weiB, hirtzen unschlicht, roBenwaBer, mastix, glett, weyrauch,

gampfer unndt deBgleichen.

Frag: Was gebuhrt einem angehenden barbier oder wundt-

artzt erstlich zu wiBen?

Antwort: Erstlich gebuhrt einem |angehenden^ balbierer

unndt wundtarzt, das er eines christlichen gottsforchtigen ge-
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rnueths seye, darmitt Gott gluckh unndt segen mdcht verleyhen

zu seiner arzney. Ferner gebuhrt einem so vil mdglich zu wiBen,

des menschen complexion oder eigenschaft, darmitt er ihne

wiBe zu halten in seiner chur. Weiter geburt im auch zu wiBen,

das er seine pflaster unndt unguenten fleiBig koche, auch daB

er wiBe unndt habe seine pulfer, unndt blutstellungen, drey

oder 4, darmitt er in hdchster zeit der noth dieBelbigen zu ge-

brauchen habe, das er auch seine pflaster, unguenten, delh,

die einem wundtartzt dienstlich.

Frag: Woher hatt ein barbier oder wundtartzt seinen

namen?
Antwort: Er sprichl von aticos, das ist griechisch unndt

quaestmanus, das ist lateinisch, so vil als wurrckhung, darumb
das seine wurckhung mitt der handt geschicht, unndt ist eines

chirurgi ampt, wo ettwas uffgehauen oder zerbrochen, das ers

mitt der handt wider zusamen, unndt mitt gottes hulff gantz

machen soiie.

Frag: Was soil ein balbierer oder wundtarzt mehr wiBen?

Antwort : Ein balbierer unndt wundtartzt soil gefaBt sein,

mitt diBen stuckhen, so ihm ein schaden furkombt, so baldt

er die wunden sihet, wie weit er mitt ihr kommen mag, unndt

zu was endt er sie mitt ihm bringen mdge ; er soil sich auch

nicht verschnappen, oder einem mehr zu sagen, dann die natur

treiben oder halten mag, das er unndt der patient recht mitt

ehren bestehen moge.

Ende der frag unndt antwort.
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XV.

Ceiebritaete-n-un Putzemummel von

de strosburjer Galjestrick

von Anno 1820 biz 1880.

Der Lewermann-Fritzel.
1820-1832.

Der Lewermann Fritzel isch anno zwanzig schon in de

Drissige gsin. — Er hett a FrSckel an ghett un e-n-Offerohr

uff em Kopf, wo iem sin hirnwuedje Gnubbe-n-uff der Stirn

mit sammt em Naastuechel wo er uffem Gnubbe hett ghett

leye, versteckelt hett. Sini Manie for e Su ze verdiene-n-isch

gewese-n-aB Pastor in de Lade Parle zammezegenn ; noocherte

sin laids-Offerohr uff de Bodde ze stelle-n-un wie e blejes Vojele

druwerzespringe mit dahne Worte : Hopp hupp ! Hopp hupp !

Alabonaer

!

Der Naasekinni Dtirr.

1827—1838.

Der Durenaasele isch, o cootraer, e groBer Bengel gsinn mit

erne so e laids Klowwe-n-im Getafel, daB e Knackwurst sellere

Zidde e Hundsfott dergeije-n-isch gsinn.

Wenn e Galjestrick newe-n-em nufi isch gange-n-un hett

ne-n-nurre-n-e weni vo newes angeluejt for sine Zinke-ze-n-

admiriere, hett sich der Naasele-n-in aim Wueth erumgedrajt

un mit sinere Lowestimm durch de Kfowwe gebruellt : Leek

mi am Arsch, du Kaib!

Der lieb-Brueder.
1827-1838.

Um d'nemli Zidd henn d'stroBburjer Buewe noch e Naase-

kinni ghett wo die Strolch verfollit hann waje dem laids Klowwe
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wo er in sim versoffene Gsicht erumgetraaue hett, dieB isch

awer anstatt e Knack wurst, e Stuck Fleischknorwel gewese

vom e starike halb Pfund, wo so kleini UeBwiixle dran ghenkt

sinn.

Der lieb-Biueder isch Lohnbedienter gewese-n-in der Stadt

Paris, awer noch im alte Geboj, un hett alii sini Bekannte

Liewerbrueder tittliert, dohere kommt au sin Namme.

D' Dambache.
1827-1849.

D* Dambache-n-isch e veehmasi decki Troll gewese-n un

hett au noch derzue iehr ganz Pimpelepaasch, d'Nahjerej, d*

Stricket un au noch FreBwaare-n-in de S§ck noochgschleppU —
Se hett ken Heimet ghett ; se hett sich awer viel in der Helene-

gaB uffghalte. Ehri Manie for ebbis ze krieje isch gewese, Su

geije Grosche-n-uBzetusche.

Emol hett mer in-ere Zidd wo ken Gottesdienst isch ge-

wese, *s Rohr vom Nejkirchstuwel gsehn rauche ; wo der Seijerst,

ganz uBer sich vor Schrecke, nin kommt, sitzt d* Dambache
ganz ruehi drinne-n-un warmt sichs Zmitdaa.

Wenn Se d* Buewe-n-un d' Maidle-n-angetroffe hann, henn

se gekrische : d' Dambache kommt ! un sinn fortgeloffe.

Iehri extraordinari Dicke-n-isch e so zuem Sprichwort worre,

daB mer, wenn e jungi Frau korpulent wurd, jetzt noch saat

:

Sie wurd wie d* Dambache.

'S Kalkkattel' mit aim Didel.
1827-1840.

DieB isch ains von dahne Kalkwywle gewese wo sellere

Zidd mit erne klaine Sackel voll verklopftem Kalk uff em Kopf

in der Stadt erum geloffe sinn; — wels awer aB es von-ne-n-

isch gsinn, un ob's nurre-n-ein Didel hett ghett, will ich nitt

verrothe, i hab d' Kalkwywle niemole-n-inspektiert.

Der alt Berlingo.
1836—1850.

Wer von sellere Zidd stellt sich nit dahne lange, maauere
waische Marqui mit fsim runde Huetel uff em Scharnipel, sim

zuegekndpfte Redingot un mit sim kleine Kistel unterm Arm
vor, wo so vielichi Johre lang in de Gasse-n-erum gange-n-isch,

un allewill 's nemli gekrische hett:

A deux Hards le berlingot! a deux Hards le berlingot! —
il n'y a rien au dessus pour le rhume, pour Pestomac et pour

la poitrine I — beaucoup meilleur que le sucre d'orge et le

sucre candi !

?
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Der Salatschangel.
1836-1843.

Der Pouipe-n-isch aB e-n-§chter Pflatschi, d* Hand in de

Hose in der Stadt erum gelofle von de Buewe verfollit, die em
noochgebruellt hann : He! der Salatschangel

!

S' Fyrblosewiwel.
1837-1850.

En alt's Buuremueterle-n-isch vieli Johr lang alle Woch
in der Stadt erum gange mit ere Well Holderrohrle-n-unterm

Arm, un hett mit iehrer schwache reine Stimm gekrische

:

Fyrblose

!

Der Styfelewix.
1837-1850.

Der Styfelewix isch e walscher Hannickel gsinn wo mit

eme-n-Eymer voll Wix in einere Hand, un mit erne Brettel,

wo en-ablanger yserer Ring dran gschrubt ich gsinn, in der

andere Hand, mit dem er in de Gasse-n-erum gekleppert un
derzue gekrische hett wie e Lob: Schuwix ! Styfelewix !

Der Spate-n-Edwarel.
1837-1880.

Der Spate-n-Edwarel mit sinere-n-affaerierte freche Laveht,

mit sim scharpfe Blick un mit sim kleine Krocodilmullele lebt

hitt noch, hett awer aB e kleiner Bue schon sin Verwixtalent

an de Daa gelajt. Wo der Edwarel nyn Johr alt isch gewese,

hett sinni Mamme for's Z'Mitdaa e laids Familjegwetschelkueclie

gebache-n-un hett ne-n-uB Respect vor em Dwarel sin Appetit

unter's Bett versteckelt, awer iehr Fissel, wo e fineri Naas hett

ghett aB der best Jachdhund, het dahne Kueche flaeriert, un

ne-n-eso in Ehre ghalte, daB, wo ne d
1 Mamme hett wolle-n-

unterm Deckbett hole, isch nurre noch's leer Kuecheblech drunter

gsinn.

Wo der Dwarel gspeelt un verlore hett ghett, isch er unter

e Cawalerie-Rejement uff Hauenau in Garnison komme ; — wiel

er awer dorte sine Kammerade-n-allewilFs Brot un de Pferde

de Hawwre rumpf und stumpf weggfresse hett, isch er waje sim

Talent reformt worre.

Wf
o er abgeduhdelt isch for wieder zue sinere Mamme-n-

uff Strosburi zeruck ze komme, hett ne d'Musik vom Rejement

(zwej Trompeter) e Stund Wajs beglajt mit erne Rosekranz ge-

ziert um de Hals von sewe KomiBlaiwle, wo de Dwarel de

Rest dervon im Hof vom Krdnel in Bische bim Brunne verwixt

hett.
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Wo der Edwarel wieder in sim liewe Finkwiller by sinnere

Mamme-ninstalliert isch gsinn, henn em sini guede Frind in

der Muck e Banquet wolle genn ; es hett sich grad getroffe,

daB der Wurstler uftem Revier e laids Stuck Speck, ufFs wenist

von zwolf Pfund, gfullt mit ABtigo, hett ghett, dieB hetl er

derzue genn un hett au noch e wuedji Piatt Suhrkrutt derzue

gstyrt; in der Koche-n-isch der Geruch wo dem Plattel e so

uffgstoBe, daB sie zwejmol nuB hett rnuen gehn ; e so isch's

au fast alle dahne gauge wo in der Wirthsstub *s Bier geliffert

un zuegeluejt hann wie der Dwarel dieB Plattel ze Fade gschlaaue

hett.

Noch em Banquet t hett sich der Edwarel von sinere leere

Piatt weggemacht un isch vor's Spitalthor gange frischi Luft

schOpfe ; dieBmol war em sin FreBgelustel wuest uffgstoBe,

wenn er nit glich druff vom e Kannonierer — wo er angetroffe

hett, e Liter Schnaps bezahlt hatt kriejt, dieB em de Gewilwer-

Geruch gedammt hett.

Noch dahre Gschicht un noch viel andere-n-isch der Dwarel

Badknecht im Finkwillemer-Bad worre-n-un hett noch viele

so Strawatze durchgemacht. Emol hawich em im SpieB zuege-

luejt wie er, um e Wettung zwolf groBi rauhi Fisch zue zwolf

Schoppe Bier verwixt hett.

En andermol hett ne-n-einer uB minere SoBjetaet im SpieB

gfroujt ob er konnlit e Hammelsqualle von ebbe zehn Pfund

mil ere Piatt voll Nudle verwixe-n-un sex Schoppe Bier derzue

huche, wenn er's iem bezahle daht V — Der Edwarel hett ne

bym Wort genomme-n-un hett ne by zwej Monet lang mit

g'uuzt un jedsmol wenn er ne gsehn hett, gfroujt, ob er nit

ball regalierl mit sim Plattel.

s Serafinel, e Juddemaidel.
1840—1855.

Hewwene ! — der Tod kommt.
1840-1880.

Der Hewwene hett e schaepsi Poos, e nervose tappiche Gang
fast allewill im Trapp wies's Pferd vom e Kuttschler, ein Hand
im Hossesack un der Kopf schaeps geije Himmel gedrajt.

Uffs Hetze von de Buewe lauft er ne jetzt noch nooch wie

bsesse-n-un hudelt se-n-uB.

Der Messereraus.
1840-1850.

Der Plepps isch verfollit von de Buewe-n-un von de Hund
aB e Halbnarr wie bsesse-n-in der Stadt erum gelofle-n-un hett
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mit de Buewe, wo iem noochgeloffe sinn, unuffhdrli wie ver-

zwyfelt gebruellt : Messereraus !

Der Schockele.
1842—1860.

Der Schockele -n -isch e hieBis Burjerskind gewese nun hett

schon aB e kleiner Bue sine glitzerige Schnutzer ghelt. Er ist

e kurzer gstuchter Knopf gsinn, der Kopf in den Axle stecke,

miteme tappige Gang, un hett alle Lidde nochgebeffzt

.

Wo der Schockele-n-aB e Bue in's Munster isch gange-n-in

d' Kinderlehr vom ehrwCierdje Labbeh Muhseli, un er emol,

anstatt uff de Bank ze sitze wie d'andre Buewe, stehn isch ge-

blewe, hett der Labbeh uwer ne geruefe : Schockele, setz' di 1
—

I ka nit. — Schockele, setz di 1 — I kann awer nit. Do hett

der Labbeh gfroujt : worum denn nit? — I ha e-n-Eyse-n-am

Arsch ! krischt der Schockele.

Nooch der Hand isch der Schockele Packfuehrer un Kom-
missionnaer worrre-n-im Rabstockel, un isch's mit sim krustige

Schnutzer au geblewe bitz an sin End.

Der Fleischhocke.
1844-1865.

Der Fleischhocke-n-isch e-n alt's krumm's Bettelwywel

gewese, wo am Stock gange-n-isch. — En alter Bettler wo
uwer's schalu isch gsinn, hett mer sini truri oder lacherli

Gschicht verzahlt:

Der Fleischhocke-n-isch aB e nett's Jung's appetitlis Klepperle

d' Liebsti von e Cornell gwese-n-un isch als mit em uBgeritte-

n-im e-n-Amazonekleidel ; — wiePs em awer ze wohl isch

worre-n-un in sim Cornell de Zopf gemacht hett, hett er's

hocke lohn ;
— dernoocherte hett sich die Votz hinter d'Offe-

zier gemacht un ball ernochert an d' Pontonjeh, die henn's als

z' Nacht mit in d' Casern genomme.
Emol wo der Schef hett muen Conterappell mache, henn's

Pontonjeh, for's ze versleckle, n-in e Brotsack gsteckt un geije-

n-em Wall vor's Fenster nuB an e Fleischhocke ghenkt. — E
Wyl ernooch, wiel d' Schnuer ze mirb isch gsinn, isch se ver-

resse-n-un der Sack mil em Mensch eruntergeplummt.

Doheere kommt's daB dieB Mensch hinkt un de Nararae

Fleischhocke traat.

Der Schangele-Stiff.
1858-1866.

Der Schangele-Stiff isch e gerings Buerstel gewese mit

erne stiffe Bein mit dem er uff einmol ufTgetrette-n-isch daB der

Kopf mit sammt em Fundament gelottelt hett.

^
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Er hett in sim Frack mit eme-n-Offerohr uff em Kopf de

Studente un de Schambergarni Herre d' LiebscommiBjohnle

gemachU

Der Flintelauf-Pumm !

1853-1868.

Der Flintelauf Pumm ! isch e kurzer dicker Schussel ge-

wese mit e me wacklige Gang ;
— 's Wort Flintelauf Pumm

hett ne-n-eso in de Harnisch gebrocht, daB er de Buewe wie

bsesse noochgewackelt isch, un hett se Wagebumm uBgscholte.

Er hieB Lindenlauf.

D' Schuppedam.
1856—1870.

E kleini alti blondi Jumfer, Eijethumere ufF em Ladelmarg

isch allewill wie e Hooramsel in ere groBe Tartanschaal inge-

wickelt erumgeloffe, mit erne Bund Schlussel in der Hand un

hett d'Lade-n-uB-gschnaust for iehrem Schambergarni- Offezierel

d* Inkauf ze mache. — Se hett sich im hochste Grad verzurnt,

wenn ere d' Buewe noochgeloffe sinn.

Mini Cusinn, wo by re gewohnt hett, hett mer verzahlt

daB, wiel d' Schuppedam ken Katz in iehrem HuB hett wolle

lyde, se sich angetraaue hett mit iehrer altste Schwester z'

Nachts d' Fonxjohne von der Katz ze mache ;
— die zwej alte

Falle hann's mitnand so gued hingebrocht, daB am Morjes fiinf

todti Mys in iehrer Stub gelaje sin.

Der Broujlknopf.
1857—1866.

Der Broujlknopf, e hieBis Burjerskind, isch end's de fuffziger

Johr aB e Mann in de Fuffzige uB der Kriegsgfangeschaft wieder

in sini Heimet zeruck komme.
Wiel er awer niemes meh hie von sinere Famili tinge-

troffe hett, hett sich d' Stadt iiwer ne-n-erbarmt un hett dahne

dicke kurze Knopf mit sim tappige Baregang, sim runde Bachus-

gsicht, *s nieder Oflerohr uff sim dicke Kopf, in sim Kapot in-

gewickelt un bstandi 's Meerrohr vorne-n-am e Knopf henke-

n-angstellt, de Broujl ze huete, d* Buewe wo drowe Kinndwoj

spiele wolle, ze verjaaue-n-un d* Armhysler wo sellere Zidd d'

Gasse gfajt hann, ze surweljiere.

So isch's fortgange bitz der Broujlknopf d' Blahs zestark

getrewe hett. — Nooch ed nooch henn sich d* Galjestrick urn

ne fudiert, e so daB er von sim Platzel isch getrette worre, n-

un hett sich noochert mit erne jede Wages wo nem hett wolle-

n-ebbs bezahle erumgsoffe, bitz er sich endli eine genomme hett.
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'S Medajlwywele.
1857-1878.

'S Medajlwywele-n-isch e kleins buckligs Creatyrel gewese,

dem der ganz Owerlyb flach uff de zwej Bein gelaje-n-isch,

wo eB mit eme Stock in de rechte Hand von vorne gstippert

hett, daB eB nit uff d' Naas gfalle-n-isch. *S hett allewill e

Huet getraue mit eme Coc&rde), un Hosse-n-an ghett, un hett by

alle (teremonje wolle vorne dran sinn.

£s hett sich im hdchste Grad verzurnt wenn em d* Buewe-
n-un d* Maidle noochgeloffe sinn un Medajlwywele und Hosse-

mad§mmele gekrische hann%

Der Fetty.

1860-1880.

DieB gering Buerstel mit sine blode schmachtlije Giggele

hett angfange-n-in de Bierhyser de Gast wo d* Pfiff gstopft

henn, Fyribus ze lange for ebbes von-ne ze bekomme-n-un hett

uffgepaBt wie e Haftelmacher wenn einer fortgange-n-isch,

for's Restel Bier uBzetrinke, wenn er eins im Glas gelohn hett.

Die vieliche Su wo der Fetty wahre-n-e paar Johr bekomme
hett, hett er zammegspart, hett sich proper demit gekleidt un

hett sich selwer e Platzel uff der Mairerie gsuecht, un dieB

isch gewese, de Hochziddslidd d' Kutsch uffzemache, ne-n-uB

der Kutsch helfe zesteije-n-un ne-n-e StruBel ze-n-anoffriere; —
for dieB hett der Fetty jedsmol e gueds Trinkgeld bekomme; —
D£hne wo ner verfehlt hett, hett er's StruBel heime-n-in's HuB
gebrocht, wenn se-n-am Hochziddschmus sien gsesse.

Emol awer isch dem guede Fetty sini Hdflikeit schlecht

uffgenomme worre; einer wo schint's ken Frind isch gsin von

Komplimente-n-un Ceremonje hett ne-n-eso in d' Staj enaa be-

glajt, daB inne gueder Kerl *s Bein gebroche hett un jetzt noch

derwaje im Spital lejt.

Die vorstehende Sammlung AltstraBburger Originate steht

in der Handschrift von Georg Ulrich, die wir auch fur unser

Worterbuch der elsassischen Mundarten benutzt haben (s. das.

I, XIV). Der vollstandige Titel lautet: Complets Dixionnaer vom
Strosburjer-Dialect un Hochditsch meliert mit alle franzesche

Wdrter ze Strosburri un im ganze-n-ElsaB gebruchli. Vollstan-

diges Worterbuch der StraBburger Mundart und Deutsch mit

Vermischung aller franzosischen Worter im Gebrauch nicht nur

14
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in StraBburg sondern im ganzen Elsafi von Georg Ulrich 1880*

(Kaiserl. Landes- und Universitatsbibliothek Msc. L Alsat. 982.)

Hier steht unsere den etwas engen Gesichtskreis StraBburgs

in der Mitte des vorigen Jahrhunderts so kennzeichnende Samm-
lung S. 429—445. Die einzelnen Persdnlichkeiten sind in der

Tat siadtbekannt gewesen undwerden z. T. heute noch sprich-

wortlich angefuhrt : s. z. B. unser Worterbuch % 684 unter

Darnbache. Die Lokal- und Dialektdichter haben sich offers mil

diesen Stadtfiguren beschaftigt. So finden wir ein paar von

ihnen erwahnt und selbst bildlich dargestellt bei D. Chr. Teutsch^

StraBburger Bilder aus den vierziger Jahren, illustriert von D.

Krencker. Die ErlSuterungen zu einem der Narnen habe ich als-

zu anstoBig weggelassen. E. M.
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Nachtrage.

Von E. Martin.

1. Zu Jahrgang 19, S. 30 fif.

Herr Archivdirektor H. Kaiser teilt mir gGtigst folgende

Eintrage mit, welche von dem Verf. des a. a. 0. veroffentlichten

Zeitgedichtes, Friedrich Furer, herruhren und seine Ge-
burtszeit wohl etwas weiter hinaufrucken als man bisher annahm.

Stadtarchiv, Briefbuch C (AA 67), fol. 148: feria secunda

post festum nativitatis beatissime virginis Marie anno etc.

LXXI collacionata est presens copia per me Fridericum Furer

notarium curie Argfentinensis] cum littera originali et concordat

etc. Fiat vidimus sub sigillo curie, postquam petitum fuerit

etc. in forma consueta.

Derselbe Eintrag wiederholt sich fol. 150.

2. Zu Jahrgang 24, S. 19 fif.

Herr Professor Strauch in Halle verweist freundlichst dar-

auf, daB der a. a. 0. abgedruckte Streit der Tugenden und Laster

bereits von Bartsch, Beitrage zur Quellenkunde des altd. Lit.

S. 268 ff. verdffentlicht worden ist.

3. Zu Jahrgang 23, S. 163.

Bi lines- oder Bilwizschneider ist der Agrardamon, der durch

die Felder schneidet: F. J. Bronner, Von deutscher Art und

Sitte 1908. Der Vergleich des vom Winde und Regen nieder-

gelegten Getreides mit einem struppigen Haarboden erinnert

an den Namen ,das Haar der Sif, der Gemahlin Thors' fur Ge-

treide im Nordischen. ,Bulmuz* in Thoringen an der Saale zu

ungekammten, ungewaschenen Kindern gesagt: Grimm Myth.a 443.
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4. Zu Jahrgang 20, S. 302.
von F. W. Ande, Mulhausen.

D' Illziger Jager.

1 Jetz kaemrae die Illziger Jager,

Tra, ra, ra, ra, ra.

Se handle mit Zundel un Schwaiel

Tra, ra, ra, ra, ra.

Dr Geyele und dr Lieweguet
Han Giigelfadre uf em Hiiet.

Jetz kaemme die Illziger Jager,

Tra, ra, ra, ra, ra.

2 Jetz kaemme die Illziger Jager

Tra, ra, ra, ra, ra.

Se handle mit Zundel un Schwafel

Tra. ra, ra, ra, ra.

Dr Mansbandel am Jungetor

Das isch dr Schaeff vum Lumpekor.
Jetz kaemme die Illziger Jager,

Tra, ra. ra. ra, ra.

Die 6. Verszeile der 2. Strophe lautet auch :

Da schtreckt dr Arson ins Oferohr.

Unter handle* ist hier wohl nicht handeln in nhd. Sinne, sondern

hantieren, umgehen zu verstehen. Was die Entstehungszeit der

2. Strophe anbelangt, so lafit sie sich ziemlich genau bestimmen.

Denn besagter Mansbendel, Jakob Mansbendel, Sohn von Johann

Jakob, Zuckerbacker am Lambertplatz in Mulhausen, war eben-

falls Backer in der Traubenjrasse in den 40 er Jahren. Nach der

Revolution zog er vor das Jungentor und fuhrte neben seiner

Backerei eine kleine Weinschenke bis Ende der 60 er Jahre.

Wahrend dieser Zeit sollen die Illzacher, welche damals noch

rege den Mulhauser Markt besuchten, treue Stammgaste des

alten Mansbendel (*18i0, f 1892) gewesen sein und nie ver-

fehlt haben, auf der Heimfahrt bei ihm einzukehren. Vielleicht

haben sie denn auch selbst in frohlicher Weinlaune den Wirt
zum «Schaeflf vum Lumpekora gemacht. Die 2. der von Herrn

Fallot mitgeteilten Slrophen beruhrt sich mit der unsrigen sehr

eng, besonders wenn man die Variante einschiebt. Ohne diese

jedoch halt die 2. Strophe mil dem Thema eher Kontakt,

wahrend gerade die bestimmende 4. und 5. Verszeile sowohl

der 2. und 3. Strophe des Herrn Fallot davon abweichen. Frei-

lich irgend eine Vermutung uber ein hoheres Alter der einen

oder anderen Lesart ist kaum angangig, solange man nicht

ebensogenau die Personalien der Frau Nifenecker bestimmt hat.

Ebenso lafit sich kaum etwas positives liber die Verschiedenheit
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der ersten Verszeilen sagen, und viel weniger noch darf man
es wagen, den Verhindungsfaden zu jenem alten, ursprunglichen

Mulhauser Spottlied auf die mi£lungene Jagd der Illzacher zu

spinnen. Unsere vorliegenden beiden Versionen haben, wenn
sie uberhaupt in Verbindung mit jenen Tagen gebracbt werden

durfen, vielleicht nur den spottelnden Ton mit der vermuteten Ur-

quelle gemein. Von den angeffthrten Namen kdnnte allein der der

Geyelin eine Mdglichkeit haben, schon Ende des 15. oder Anfang

des 16. Jahrhunderts, wann wir ja die Urquelle entsianden denken

mussen, im Munde gefuhrt worden zu sein ; denn bereits 1405

wird ein Johann Geyelin erwahnt, wie das Burgerbuch der Stadt

Mulhausen (Livre d'or) besagt. Der erste Liebenguth, Peter

Liebundgut, dagegen taucht erst 1661 auf, als er als Hintersasse

in die Sladt aufgenommen wurde. Ebenso ward auch der erste

Nifenecker spat, erst 1686 in die Stadt zugelassen. Beide Fa-

milien kamen unrnittelbar aus dem Kanton Bern und haben

sich erst spater in Illzach festgesetzt und fortgepQanzt. Somit

sind die Anknupfungspunkte unserer Versionen an das vermut-

liche Original guBerst sparlich, und es mussen einstweilen da-

her alle Vermutungen dahingestellt bleiben.
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Zum

WOrterbuch der elsassischen Mundarten.

1. Von Max Koehnlein und F. "VST. Ande,

MUlhausen.

I, 7 unter oben fehlt : z'underobsi (tsund(a)ropsi)

1) in derselben Bedeutung wie z'underscht z'ewerscht.

2) = verstdrt, verkehrt (in der Stimmung).

Du bisch ganz z'underobsi.

10 u. Abhaii = Efeu ist die Miilhauser Aussprache als

Aw(a)hait angegeben, die jedenfalls allgemein nicht bekannt ist;

gewohnlich wird Apai gesprochen.

12 fehlt Achat, gesprochen Okat, ein Klicker meist aus

Glas mit den rotbraunen Achatstreifen.

14 u. echters neben axtrst auch a/tst.

21 u. Aug: Rda. zur Bezeichnung und Umschreibung fur

«nichts» : Nit was eim im Aug weh tiiet.

47 u. drin drein, hinein : Rda. s'lutet dri (in die Schule

oder Kirche). May e bitsi un tyt(a)l nit so, s'lytet su dri.

64 u. erben
: Rda. Alle Ragedag erwe=haufig, dfters

erben ; begierig auf Geld sein. Da mecht o alle Ragedag erwe.

68 u. Arsch : Arschele = Hocksitz. Arsele maye, im Hock-

sitz fiber das Eis gleiten. Syn. Hasele (Hasele); Hasele maye,

siehe unten I, 379 N. .

70 u. Artikel: Sperrholzleartikel, spaerhaellslenartikl,

Dinge, welche die Neugier, Verwunderung, Erstaunen so er-

regen, da6 die Augen aufgesperrt werden miissen.

110 u. Voller: nel>en Volli auch Vollei.
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422 u. Finken :

Mueter die Finke sin tot;

Un hetsch da de Finke ze frasse gegabe,

So ware die Finke noch alle am Labe.

Mueter die Finke sin tot.

Vgl. I, 450 unter Kungele.

134 u. furig I isl «Firige Kugel uwers Belt awei als

cSchwamm druber* gedeutet. Das Verschen :

Ga. ga, nimrae ga,

Firige Kngle iwers Bett

gilt als Antwort auf die Bitte ein Geschenk wieder zuruckzu-

geben, und klingt wie eine Beschwdrungsformel. cSchwamm
drubem scheint also den Sinn nicht richtig zu deuten.

137 f. Pfunzle, liederliches Frauenzimmer. l^

149 u. fis(e)l(e)n fehlt Bedeutung : untersuchen, wie Be-

deutung 2 von visitieren (I, 149). Uesfise l
en in derselben Be-

deutung. Si han im d'S6k ysgfis(a)lL

149 u. fisimickereB : usfisimickere11

, bis ins kleinste und

feinste eine Sache ausarbeiten. Die Schnitzlerei isch fin us-

gfisemickert.

150 u. FueB : Ofefiesle, verkruppelte Beine. Das Kind hat

Ofefiesle (Beine so krumm wie Ofenfufie).

157 u. Fettich: GleseBfettich (Kl&sefatik), Schoss, Schwanz

vom Glese ; siehe 262 1.

163 f. flieche" (flie^e), qualmen, von der Lampe. Syn.

filiere .

168 u. vil. Das Zitat aus Pfm. V, 2, auch in Rda. : Wo
vil isch, will vil ane.

174 flott, auch=angenehm. Wemme dr Barg awe sust

uf em Schlitte, das isch flott.

169 fehlt ilemm (flaem) meist nur als Adverb. =fein, an-

genehm (wie flott siehe oben I, 174 c). Gescht simmir uf dr

Hochzit gsi, mei das isch fiemm gsi.

177 u. frilich: Das bittre Jofrili (s'bittre Jofrili) = das

bittre MuB.

186 u. Frosch f. Rda: Er hockt ufem RoJJ wie ne Frosch

ufem Dissel. Unter Diichel II 647 steht in gleicher Rda. Dichel

statt Dissel.

202 u. gige f. Bedeutung: schauckeln, aufdemStuhl. Du
sottsch nit allewil ufem Stuehl gige. Syn. gigamfe (kik&mfe),

welche auch im Wrtb. fehlt. In Basel : Gigamf, Balken-

schaukel, siehe unten II, 303 c. Plotschrittete. Steck emol uf

mit dam Stuehl z'gigamfe.

204 . Guguck : Liedchen :
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Dr Giigiick ufem dire . . .

Fadribum un fadrididrideideidei,

Dr Giigiick uf em diren Ast

;

Un wenn es ragnet wird er . . .

Fadribum un fadrididrideideidei

Un wenn es ragnet, wird er na6.

218 u. Gelz. f. Schiwegalzer (siwegaltser), ein Kreisel

(Ruri) von langlicher Form, der darum einen unsicheren Gang
hat, von der Peitsche leicht umwickelt und in die Scheiben

hineingeschleudert wird.

250 u. gautsche11

, schauckeln; Wiegenliedchen

:

Gautsche, gautsche,

Sitzt e Mannele dratiBe.

Hat zwei rote Stiefele-n-a.

Hinte-n-un vorne Stellele dra.

Gautsche, gautsche.

254 u. Glaube f. Langglaube (Lanklaiwe) Leichtglaubigkeit,

Gutmutigkeit. Er hat dr Langglauwe. Man kann ihm alles auf-

binden.

257 u. Glocke f. Goldgleckle (Kuldkleckle). Rda. E Stimm
wie ne Guldgleckle.

282 neben GroBle auch GroBme.
284 u. gratte11 (Krate) fehlt Bedeutung : auf- und xugehen,

bei Kleiderschlitzen und -falten wahrend des Gehens, so daB

das darunter befindliche Kleidungsstuck sichtbar wird.

286 u. gratsche11 fehlt Bedeutung: stehlen, vor den Augen
des Anderen wegraffen (kratse). Er hat mer alle mine Klicker

gratscht. Die Grundbedeutung von gratschen scheint «spreizen»

zu sein; vgl. gratze , I, 287; im Hd. ist «Gratsche» eine be-

stimmte turnerische Uebung mit gespreizten Beinen. gratschen,

stehlen, demnach «die Finger spreizen*.

333 u. Ziindh6lzel: Rda. Zundhelzle brenne nur eimol.

336 u. heim, Zs. neben heimzue auch heimeszuesi.

Lauft s'ReBle? Jo, heimeszuesi allewil.

353 Hangi auch Abkurzung fur Hans. In Miilhausen ist

der Jilger Hangi bekannt, eiu sonderbares Individuum, namens
Hans Julg, das in den 70 er Jahren in der Jilgerhangihehle,

einer Lehmhdhle im Mulhauser Tannenwald hauste.

356 u. Ohrenghenkerli f. Ohrenbehankele (Oraphankele),

Oh rringe.

360 f. hep als Ruf, um einen Gehenden anzuhalten.

Wenn sich der Gerufene umwendet, wird er oft genasfuhrt,

indem man dieses hep an neben anlehnt und in diesem Sinne

fort fahrt: ... die Mus am Wadel. Aehnlich: Hep! da

Nickel uf.
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362 u. Hopfe : Variat. zum angefuhrten Spruchlein:

Wo dii nit bisch, Herr Jesiis Chrischt,

Isch Hopf un Malz verlore.

363 f, hopla, ein Interjekt, wenn einer stolpert oder einen

anderen stolpern sieht. Vgl. hopla Gais I, 236.

379 u. Has f. Hasele, Hocksitz. Hasele macheD= auf den

Fersen hockend fiber das Eis gleiten.

381 u. Hose f. Dammihessle (T&mihesle), Hosen, die nur

bis zu den Kndcheln reichen und einem Menschen ein seltsames

Aussehen geben. Dammihesle, Hose die von Ddmmi(wackes),

die viel den Fluch Gott-verdammi gebrauchen, getragen werden?
389 u. hutten (hyte), colre.

'

394 u. haue, ab(e)haue : Spottvers, etwa wenn jemand
einem Jungen einen Backenstreich geben, oder ihn fangen

wollte und ihn nicht erwischte.

Haii ab, haii ab,

haii d'Wide-n-ab

Un loft dr Stumpe stacke.

396 u. Hau(w)et ; Variat. zum angefuhrten Spruchlein . ^
Wer ein Haiet nit gawelt,

Im Herbscht nit zawelt,

Gwohli spot ufsteht,

Da ltieg wie's ihm im Winter geht.

401 u. jable" (401) fehlt erjablen (erjawle), abhasten, sich

abmuhen. I ha mi dr ganze Tag inieBe erjawle.

403 u. Jud : Rda. Er nimmts im Griff wie dr Teifel d'

Jude = er tut es mit Geschicklichkeit und Gewandtheit.

410 u. Neujahr f. Verschen :

Proscht Neujohr!

E Bangel hinters Ohr,

Ein in dr Nacke,

Aft er biibt stacke.

429 u. Kicks Kacks auch Kikakete (Khikhakete), Zwistig-

keiten zwischen zwei Personen oder Parteien. Se han Kikakete

mitnander.

432 u. Kueh
l : Kueh

li (Khieli), verzogener, kuhler Mund.

Mach doch ke so Kieli.

432 u. Kalb : Rda. As em s'KalwIe nit stirbt=damit er c^"

Ruhe hat, damit er still und zufiieden 1st. Gib's im, as em
s'Kalwle nit stirbt.

435 u. schisse f. Kritzelschisser, Katholik.

453 u. abkunterfeien auch abkunterfede (&pkunterfede)

mit Bedeutung 1.

458 u. Kipfle, Rda.: Vum Seschter kae Kipfle versteh.
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466 u. Kurbs(e) : Bedeutung fur Kopf. I hoi dr eine uf

d'Kirbse (Kopf).

470 u. Herzkirsch : Spriichlein, das wohl auch die Markt-

weiber im Scherze sagen :

Krome Kirsehe

Vorne ha-n-i Harzkirsche

Un hinde ha-n-i Kracher.

474 u. Kessel f. Bummekessel, Mdrser, vgl. JI, 64 u.

Bumme. U. keBlen verb, auch Bedeutung laufen, ummekeBle",

umherlaufen, herumtoben, tummeln. Da Bua kesselt dr ganze

Tage umme.
477 u. Kiste f. Schnitzkiste, Aufschneider, Lugner.

479 u. katholisch f. Bedeutung : geschuttelt, nicht bei

Sinnen sein. Dti bisch jo katholisch, du bist nicht bei Troste.

480 f. kittig (khitig), dicht, stockdunkel ; im Ausdruck

kittiger Nebel, kittige Nacht; Hit isch khitige Naxt.

482 f. kuttelmutlel, durcheinander.

512 neben Griwiseldi, Griwaseldi auch Griweldi Graweldi.

517 u. kralle f. Bedeutung 4. packen ; Dr Schandarm

hat in krallt. Bedeutung 2. stehlen ; Wo han die Buewe die

Bire krallt?

519 u. Kremisi f. Kremus (Kremys) u. Deinin. Kremisle

(Kremisle), ein schwachliches, krankliches Geschopf. Kom posit,

von Maus?
522 u. Kropf; Rda. Unnetig wie-n-e Kropf am Hals.

527 u. Kriit ; Krutverdatschmi (Krytvertatsmi) als Glimpf-

wort.

527 u. Krott, Zu Fisch .Garg 208. Bin. 430& czersperret

sich wie ein Krott auf einer Hecheto, die Rda. sitze wie ne

Krott uf ere Hachel. Krumm und bucklich dasitzen. Golmar.

533 f. krautren (krait(o)re), eine wenig zielbewuBte Arbeit

verrichten, langsam arbeiten, viele Kleinigkeitsarbeiten besorgen.

Er kraiitert vu frieh bis schpot un bringt doch nit z'wag. Bis

d'Murer das Hisle wider ufputzt un repariert han, kenne se

noch krautre. Krautn, kleiner selb^tandiger Handwerks-
mann.

558 u. Leder : Zs. Ziegleder (tsieklat(e)r) = Gummi
elasticum.

564 neben maBleidig (maslaitik) auch mafilidig (maslitik).

563 u. Ludi II: ludi als Adverb in selber Bedeutung wie

flemra, siehe oben I, 469 c. Das isch ludi (lustig) gsi.

567 u. Lauf f. (t)Schanzlaiifer (santslaifer), langer Mantel.

569 u. Luft f. verlufte, ausluften. Me mueB dine Klaider

e wenig verlufte, se schmecke no Rauch.

584 u. lulle f. Galgelulli, Spottname der Gebweiler Burger.
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600 u. Lenz II: Bedeutung 3, subst. masc. Ich hk dr Lanz.

Ich bin niedergeschlagen, matt, unlustig.

603 u. Lur(e) f. Bampelure (Pampelyre), fades Getrank;

Syn. zu Bampelewasser II, 864.

614 u. Iassen , usselasse f. Rda. Dur s'vile Uesselo wird

s'FaB lar= Steter Tropfen hohlt den Stein.

61o u. Lisabeth
: Variation zum angefuhrten Verschen

:

Hopsa Lisele lipf di FiieB

Wil i mit dr tanze miiefi

Hopsa Lisele lipf die Bei

Tanze ka-n-i nit allei.

617 lest auch in Bedeutung fein. angenehm als Adverb,

wie flemm, flolt nnd lndi (siehe oben I, 174 cM 169 c, 563 c.)

gebraucht.

629 u. latsclie : in gleicher Bedeutung leitsche* (laitse) und

ummeleitsche.

634 u. letz fehlt kappelatz (k&pelats), wirr im Kopf,

verruckt. Syn. zipfelsinnig, tuben tanzig. Als Zss. latz trumpiert,

latz kummediert, Inlerjektionen wie desgleicben «0 latz M4rtin»,

welche in humorvoller Weise der plotzlichen Einsicht Ausdruck

gibt, dafi man in einer Erwartung get&uscht ist.

660 u. meckele" (m&kle): Bedeutung 1. werfen (besonders

von Steinen). Stei ineckle. Bedeutung 2, stehlen. Die Nacht ban

se unsrem Nochber alle Bire gmeckelt.

665 Gemalzle nicht nur Plural. E Gemalzle. Das isch e

natt Gmalzle (Km&ltsle).

675 u. Melcher(t)=Melchior : auch Malki.

683 u. Bettelmann f. Spruchlein:

Jetz isch iifi un nit me dra

Dr Battelraann hat Hochzitt gha.

697 u. Maria: Interj. Jesses M&ria un e Stickle Joseph.

Desgleichen Spruchlein :

Jesses Mareije

Was sott i verheije?!

Jesses Maria

Was sott i verschla?!

707 f. Mordebescht, Rofihaar an der Fischangel, an dem

die Bleikiigelchen befestigt sind. (Mort de p&ehe?)

709 u. Murke: Murgelte, das weiche Brot im Gegensatz

zur Kruste (Rampfete).

710 u. Markt : Rda. As dr Mart en And hat = damit

etwas, was belastigte, ein Ende habe. Gib doch dem Kind,

was es ha will, as der Mart en And hat, (damit es sein Bitten

und Weinen anhalt).
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736 f. Materialist (Materialist)= Droguist.

740 u. Hochmuef: Rda. Wo dr Hochmuet isch, hat dr

Verstand nit Platz.

750 u. neben
: Zs. Nebendschelle (Nawedsale). Nawed-

schale mache= schwanzen, neben die Schule, (Schelle, Glocke?)

gehen. Er hat hit wider Nawedschale gmacht.

760 u. Nudel f Spruchlein :

Wenn se Nadle han, do geht's, do geht's;

Wenn se Linse han, do dniiwle se, do dniiwle se.

Dniiwle aus knuwle, da die Mundstellung bei der Aussprache

des dn der mimische Ausdruck dafur wird, daB etwas verab-

scheut wird.

763 u. neg(l)en f. negig (nekik), unzufrieden, norglerisch.

777 u. Zigermipi: Zigernaps (tsikrnaps), verhartete Sekre-

tion in den Augenwinkeln am Morgen.

II, 10 u. Buech : Gemalzlebuech (Kmeltslepya^), Bilder-

buch.

13 fehlt bachzke (pdxtske), unler Aechzen schwer arbeiten.

Er hat e Sack uf em Buckel gha, da hat en mache z'bachzke.

18 u. Bunel III: Strickbuffel (strikpif(a)O, gestricktes

baumwollenes oder wollenes Wamms.
33 fehlt Behliam (Peliam), Lummel. E rachter Behliam.

45 neben Wihnachtsbaum auch Wihnachtskindelbaum.

45 u. bim : Bimbam (Pimpam), Schwindel, Lug. Das isch

Bimbam, muesch's em nit glaiiwe.

48 u. bimple": verbimple11 (verpimple), beliigen, be-

schwindeln, nasfuhren.

48 u. Bimpernell f. Spruchlein :

Mamsell Bumpernell

Hawersack, Schniipfdiiwack.

61 u. Bengel : Fir-am -Bangele (Firampaqele), Spottname

fur die Laternenanziinder, welche abends mit ihren Zundfackeln

in den StraBen die Gaslaternen anziinden.

64 u. Punktum in gleicher Bedeulung : Punktum, Sand druf.

76 u. Bar f. Verschen:

S'kunnt e Bar vu witem har

Un frogt, wo denn unser Mannele war.

83 u. Bur : Kohlebur, Kleinkohlenhandler, der tutend in

den StraBen herumfahrt, um seine Ware zu verkaufen. Dr
Kohlebiir triidelt. Fruher fur die Kohlenbrenner gebraucht, die

ihre Holzkohlen in die Stadt fuhrten und dort in den StraBen

verkauften.

84 u. Barbel: Babet, Bawet, Bawetle, Demin. von Bar-

bara. Bawetle=Brustlatz, Geiferlatzchen fur kleine Kinder.
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94 u. Bas f. Verschen :

Bas Annekat, Bas Annekat
(Fasanekat. Fasanekat)

Was mache-n-eiire Ganzle?

Se putze sich, se rupfe sich

Un wasche-n-ire Schwanzle.

105 u. Peter: Demin. Peti.

108 u. Busche : Buschelte, Wickelgebinde der Saug-

linge.

108 u. Buschong: Rda. Schmecksch dr Biischung, identisch

dem hd. «den Braten riechen*.

118 u. But: Botte, als Objekt gebraucht; Botte hk; ich

hk Botte; wie But beim Spiel als Ruf gebraucht, um anzu-

deuten, daB man einen Augenblick aus dem Spiel ausgeschaltet

zu sein wunscht. Dieses Botte kdnnte auch als Participium per-

fecti von biete , botte = gebolen aufgefaBt werden.

139 u. Pfurz: Rda.

E Pris un e Pfurz

Mache d'Zitt kurz.

149 fehlt Bloch (Plo/), Flick. Rda. Besser e Bloch aB e

Loch. E Bloch vor em Loch.

151 u. Blei fehlt Bedeutung fur Bleistift. Mit dam Blei

ka-n-i nit schriwe.

163 u. blinzle": im Versteckspiel muB der Suchende erst

blinzle", also sich die Augen zu halten, bis sich die Mitspielen-

den versteckt haben.

171 u. blutt: Rda. blutt isch ful. Dies ruft der vom
Fanger beim Fangspiel Geschlagene, wenn der Schlag auf die

Hand, den Nacken oder das Gesicht, also auf eine nackte Stelle

traf, denn dann ist der Schlag ungultig cfaub.

174 u. Bletz: Nudelbletz (Nytalplats), der ausgewalkte

Nudelteig, der angetrocknet zusammengefaltet und in Riemen

geschnitten wird.

179 fehlt Briach (PriayJ, Priigel. Er hat Briach verwitscht.

briache", (pria/e), priigeln. Mir han in briacht.

191 u. Brunne11
: e Brunnele mache", harnen.

216 u. Rira Rabbel: Rira Ripfel, Anfang eines Spiel-

verschens

:

Rira Ripfel

Qal isch der Zipfel

Schwarz isch Loch
Wo me d'Suppe dinne kocht.

Wahrend das Spruchlein abgesagt wird gehen alle Teilnehmer

um eine Vertiefung im Boden herum, in welcher eine Holz-

kugel liegt, ist es zu Ende, dann sucht jeder mit dem unteren
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Ende eines Stockes eines der herumliegenden Ldcher zu ge-
winnen. Der Uebrigbleibende mufi die Kugel fuhren und vor

den Schlagen der Anderen in das Mittelloch zu bringen trachten.

220 u. Bubel: Side°ruwel (Siteruwal), hoher Mannerhut
mit weichem, langhaarigem Filz.

223 neben Eing&nger auch Eisachter (Aisaxter).

240 fehlt Rifzge (Rlftske), altes, haBliches, bose.s Weib.
Juderifzge, altes judisches Weib. Rifzge von Rebekka?

253 u. Rulli (Ry)i): Bedeutung = aller Hut. Syn. Bulli.

254 fehlt. Rammele mi, (Ramele mi), Ruf bei einem Knaben-

spiel, bei dem man von einem Ziel zum anderen lauft und ein

Spieler, zwischen beiden stehend, danach trachtet, einen Laufen-

den zu seinen Gehulfen zu fangen.

261 u. ramse : ramesiere 11

, herumkramen: zusamme°-
ramesiere , zusammenraffen. Er ramesiert dr ganz Tag in Hus

\y un Hof.

303 Rittete: Plotschrittete, Balkenschaukel.

341 u. Sack f. Verschen :

SchiB in Sack

Un sag am Zipfel,

Due dr Drack verbreite;

Alle Stand e Leffel voll;

s'Sott di nit verleide.

341 u. Sack: Rda. S'isch schu manger Sack zue bunde
worde,-n-er isch nit voll gsi, Man soil nicht so peinlich und
abfallig irn Urteil fiber einen Menschen sein.

341 u. Sack;

Sack fundus, filandus;

Feng feng das, galadschas;

Mann unde, Kar owe;
Berig)blums, Spatz geglo

;

Is8i bar issi, der Becker Madissi

In d'Hose schissi.

Andere Version :

Sack fundus, folandus;

Feng, feng das, galadschas;

Kar owe, Mann unde;

Relagdsi, Krabbadsi.

Anmerk. : Sack, Sack ; fundus, finden ; filandus, viel oder

del?; feng, fangen; das, das, dies; galadschas?; Mann unde,

Mann unten ; Kar owe, Karren oben ; Bergblums, Berg plumsen \

Spatz, Spatz; geglo, gelassen ; Re lag dsi, Reh leckt sich
;

Krabbadsi, Krab (Rabe) badet sich.

347 fehlt Salamalek, umstandliche BegriiBung. Mach jetz

nit vil Salamalek un leg di ab.
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584 u. Soldat: Stadtsoldaten, StraBenfeger und -fege-

rinnen, welche morgens in einer Kolonne durch die StraBen-

schreiten.

354 u. Soldat: Version zum angefuhrlen Verschen : ^

S'kurame drei Soldatele,

Se klopfe-n-an das Ladele,

Se frege wo dr Vater isch.

Dr Vater issh im Wirtshus

Drinkt alle Gleser u6.

Z'Nacht kunnt er heira

Eat e Stolle Schnee am Bei.

360 u. sin II: e g(e)wasene (kwasene), eine geborene /

Soundso, von Frauen inbezug auf ihren Madchennamen.
385 u. Schau fehlt Bedeutung : Veranda.

388 u. Schibern: Schibare (SipAre).

389 fehlt schuebere
,
(fcyewere), heftig arbeiten.

401 u. schagemiere : schagrinieren . ^ \s

406 u. Schucker: (suker), Polizist.

410 u. Schuel f. Kinderreim

:

D' Schuel isch ufl

* D' Schuel isch ufi

S'laufe-n-alle Saule driis.

419 u. Schindel: Rda. Vu siwe Schire e Schindle, vergL

622 I, u. Latte. Zur Bezeichnung einer weitlauQgen Verwandt-

schaft : Er isch witlands mit is gfrinde, vu siwe Schire e

Schindle.

422 u. Schanz, schanze 11
: schuenze11

,
(fcyentse), in gleicher

Bedeutung wie schanze .

4*26 Schariwari; unter den Eisenbahnern bedeutet Schari-

wari: ein tuchtiger Schnellzug, be sonders der Riviera-ExpreB.

426 Scher: Hagscher (H&kfcare), Mannerjacket mit zwei

SchoBen.

433 sehurme auch stehlen.

445 fehlt Zusammenschuttete, zusammengeschuttetes Ge-

trank oder sonstige Fliissigkeit.

467 Schlenz: Suppeschlenz, (supeklants), Mund.
483 u. schmuckerlich : schraackerlich (Smakerlik) und

g
eschmackerlich (kkmakerlik) adj. und adverb, schwachlich,

kranklich, zart, zerbrechlich.

500 u. schnelle : Bedeutung : schwanz^en, die Schule

schwanzen. Worum hasch da Mittag d'Schuel gschnellt?

522 u. Schwedde : Schweddete (kwfctete), verplatschertes.

Wasser.

530 u. Schwurm : Schwurmer, (kwirmer), Feuerrakete.
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533 u. schwitze": Zibele schweitze, (tsiwele swaitze), in

Butter gerostete Zwiebelschnitte. Vgl. II, 488 ZibelschmeiB,

II, 531 ZibelschweiB.

536 u. Spicker, (spiker). Bedeutung 1, Schleuder; ein

Gabelholz mit zwei Gummistrangen. Bedeutung 2, Scbneller

mit dem Daumen.
537 u. Spektif : Spakpartivi.

543 u. spanifle" : spanife11 (spanife), auf etwas lustern sein,

auf etwas absehen. Da hat schu lang uf em and re si Platzle spanift.

564 fehlt Sta, (stae), Stumpen einer Zigare oder Zigarette,

den man gewohnlich nicht mitraucht und wegwirfl (frz. jeter?)

Er roicht im andere si Sta.

564 u. stehn: Rda. Do steh wie-n-alt HuB, wo will

z'sammegheie.

567 u. Staub: Schniderstaub, (snitarstaip), Wasserstaub,

den der Schneider uber ein zu bugelndes Kleidungsstuck blast.

Dann fiberhaupt Wasserstaub.

606 u. stinke 11
: g'stunke, Ruf beim Versteckspiel, urn

anzudeuten, daB der Sucher den Einen fur den Anderen ge-

halten hat. Diesen Irrtum unterstutzt man durch Kappen- oder

Kittelwechsel. Hier liegt wohl die II, 606 angefuhrte Bedeutung

«schwindelna ftir stinke" vor.

615 u. Storzeniere" : Storzeneri, (sturtsaneri).

645 u. Dubel I: Daudewel, (Taitewal), Tolpel. VgK II,

652 u. Daudel.

654 u. Taffet: Tafti, (Tafti). Bedeutung 1, wie Taffet.

Bedeutung % alter Hut, Alltagshut.

654 fehlt tafftig, Bedeutung 1 = fein. Das Kleid isch t.

Bedeutung 2= gut, stark (wie «fein» nur von Stoff). Da Kittel

isch tafftig, er hebt lang. Bedeutung 3 = tiichtig ; e tafftig

Stick (Brot). [Vgl. holl. deftig.]

654 u. Tafel : Ibischtafele, (Iwistafele), Eibischtabletten,

truher beliebtes Hustenmittel. Vgl. Ibisch 7, I.

678 u. Duelde : Bedeutung 2, Mulde im Mehl bei der

Teigbereitung.

680 u. Dolk: Dolkes, dummer einfaltiger Mensch.

695 u. Tanz: Buppidanz, (Pupetants), Kleinkinderschule.

Reim :

Bubidanz,

Haringschwantz.

697 u. Tape11

: Demin. Tdpele, (Teple), AnfaBkissen. Vgl.

Buschele II, 108.

702 u. Tupel : HirntuppeK (Hirntipl), Dummkopf.

723 fehlt tische , (dise), dampfen von Zwiebeln in Fett.

Ziwele dische.
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720 u. Datteri : Bedeutung: Zittern, Angst. Du hasch dr u

Datri=du bist angstlich. Er hat dr Datri = er hat das Zit-

tern, er ist nervenschwach.

728 u. Dutti: Mammedutli, (Mamediti), verwohntes Mutter-

kind.

742 u. Trudi II: Triidri, (Trytri), Trompeter.

743 u. trage 11
: Rda. Me kennt's in de Hand furttrage,

wenn's in ere Graszeine war. Zur Bezeichnung einer tuchtigen

Menge.
752 u. Truk : Rda. S'isch e Truck wie-n-im Wajenasse.

Es ist eine leichte Sache ; es bedarf nichl viel Verstandes.

753 fehlt Traklamente, (Traktamante), Umslande, groBer

Aufwand bei einem Mahle. Mache nur kei so Traktamante, ich

bi mit wenig z'friede. Vgl. Tischele-rust-dich, II, 722.

757 u. Trumm(e): Packtrumme, (Paktrume), grofie

Trommel, vgl. Takttrumme. Neben Trummer, Trummri.

759 u. Thron : Demin. Thrdmele (Tr£mele) in gleicher

Bedeutung wie Thron.

759 u.Drang: drangsaliere
,
(iraijsaliere), peinigen, qualen. -

704 *u. trurig : Verschen, welches onomatopoetisch das

Trommeln und Trompeten wiedergibt, und zwar behandelt es

den Marsch der Deutschen nach Belfort 1870:

Trommel -. Wie wird's is denn vor Befert geh ?

Wie wird's is denn vor Befert geh?

Trompete: Trurig, Trurig, Trurig.

770 fehlt tschachen in antschacben, (atsa/e), prufend,

kritisch rnifitrauend ansehen.

770 u. trutze 11
: Version des angefuhrten Spruchleins

:

Trutz nit so, Trutz nit so,

S'kunnt e Zit, bisch widder froh;

Dii hasch trutzt und ich ha. trutzt,

Un s'h&t in beide wenig g'nutzt.

772 fehlt Tschinkelematschore, (taiijkelemat&ore), subst.

masc, Uebername fur einen Italiener. Verschen :

Tschinkelematschore

Hat's Fidele verlore,

Hit's widder g'funde,

Hat's widder angebunde.

787 u. Gewicht: Ewegewicht, (Ewekwi/t), Gleichgewicht. "

Er hat s'Ewegwicht verlore.

794 u. vernuten: vernite , bekritteln, miCgonnend be-

nOrgeln. Du sottsch eim nit allewil alles vernite. v

15
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^ 839 u; Wunderfitz: Rda.

Dr Wunderfitz

Ha.t d'Nfcae g'spitzt.

dient zur Abweisung eines Neugierigen.

852 fehlt. Schellenwerkler, (fcalewarkler), Zuchth&usler.

863 u. Wasser: Wasserle machen, werfe ; Sleine oder

Scherben fibers Wasser werfen, so dafi sie uber die FlSche

hupfen.

904 u. zaumeD
: ufziume", (ufteaime), das Pferd an-

u
schirren. Rda. £ Rofi a.m Wadel ufzaime. Etwas verkehrt an-

fassen.

904 u. zimper: zimfer, (tsimfl(a)r), wie zimper.

904 fehlt Zumfl. Bedeutung 1 = Unordnung. Bedeutung

2= GeseHsch^ft. Das isch mer e natte Zunft, da herrschteirie

Unordnung. Do sitzt d'richtige Zunft bindnder; etwa, wenn
etliche guie Zeoher beisammen sitzen.

zumftig, (tsimftig). Bedeutung 1 = tuchtig, brauchbar, stark.

Er isch e zimftiger Karle, d. h. man kann inn gebrauchen,

oder auch, er ist stark und stemmig. Bedeutung 2= tuchtig im

Sinne von grofi. E zimftig Stick Brot.

908 u. Zunge : Rda. Du dadsch villicht noch emol d'Zunge

1/ drno schlacke= du greifst vielleicht einmal mil beiden H&nden
nach dem, was dir nun nicbt gut genug ist.

911 u. Zullizapfe: daneben auch Lullilapfe.

916 u. Zeltel: Lichtzettel, (Lixttsttal), Trauerbrief mil

der Ankundigung des Begrabnisses.

2. Von E. Martin.

I.

Zu I, 66* vgl. Fleck Floire 5904 ich h£n den suezsten

armvol ,die Geliebte im Arm*.
203 » vgl. den ,H6rzgiger' in Oberbergh. Jb. 10, 223; den

,Hierlagiger< oder ,Hiezagieger< Hirzf. Jb. 12, 188.

205 b die ,Hechelgauklere* bestraft die am Weihnachts-

abend zu lang spinnenden, Fislis Jb. 7, 201.

207 • jHiegergaise' von Kindern, welche auf Stuhle usw,

klettern. Mu. STOEBER M3der 87.

303*> vgl. hude BAYER. 1, 1055.

320* hellig wurdent roB und man, Erbart Tusch Burg,

Hist. Als. 1875, 422.

300* trink e Happerle ! Schluck, Dorlish.
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395 b Schwappenbauer Grofimaul bioter dem Ofen, ZfGO.

23, 460.

410 fiber Grofineujahr=Dreikdmgstag s. Bilfinger Germ.
Julfest 94.

469* Mattkern, Wachtelkdoig s. DWb. 6, 1767.
473»> Lokgs FISCH. Garg. 8e (SpStere Ausg. Loskdfi).

476 ,der Cadogan noch nachldssiger und st&rker aufge-

strupft als bei jenen' MERCK Landhochzeit 264. Das Wort
erinnert an einen schottischen Clan, dessen Haartracbt um 1770

in Frankreich nachgeabmt wurde.

492 klemmen 5 stehlen : ,des hesch gklemmt' sagte ein

Droschkenkutscber zum andern,der feine Handschuhe an hatte.Str.

495* ,Maulklupp< DASYP.
528* ,am gruenen Donnerstag im Mai kocht eine Beurin

ihren brei von neunerlei Kolkreuterlein* Rollenhagen Frosch-

meuseler 1, 8, 5.

561 mafileidig von mhd. maz Speise: ode im Magen,

magenschwach M. s. DWb. 6, 1747.

614: ,ein weitloser Anverwandter' 1774, Jb. 24, 184.

Zu D, 9 b Kirbsbuch, Spitzname der Ingweiler.

13* bechten von Berhtnaht Epiphania abzuleiten BAYER.
1, 271.

27 b Bicker vorlautes Kind, Dettw.

31 * Das Volkslied vom buckligen Mannel s. STOEBER,
Els. Volksb. 187.

43* ,dafi er (der Affe auf dem Denkmal in der Orangerie)

sich mit em Fisch erum pelze kan' ELS. 1906, N. 5.

46 ,Der choleriscbe Pommcr' (ein Hund) Pfeffel, Prosaische

Versuche 1, 169.

54 b bonnet rond WAGNER Km. V, S. 77 ; ,e Bumerung'

S. 98.

62 ,erum bengle' herum schweifen : ,wo bisch wider erum
gebengelt* Erstein, vgl. SCHWEIZ. 4, 1375.

73 b Vgl. Elis. Lemke, Das Fangsteinspiel, Zs. d. V. f.

Volkskunde 16, 46. 66: uralt und weitverbreitet.

78 b Beren : das grofie, fiber zwei im Kreuz liegende

Stangen muldenartig aus^espreizte Netz, welches mit einer

Stange in die Tiefe versenkt, nach langerem Warten schnell in

die Hohe gezogen wird.

80 b Regelsbier auch im Prozess Gutenbergs 1439 angefuhrt

s. Schorbach ZfGO., 1892, S. 611.

81 b Brueder Bierholt : FISCH. Garg. X.

92 b Partikularen, Spitzname der Niedermoderer.

101 b BASEL 31, Bueszli Zehnkreuzersluck bei Hebel,

Marktweiber. BAYER, 409.
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115 a vgl. Seifried Helbling 2, 789 ,von sant Peter: git

man im, sd get er beruocben die Kristenheit 4
.

117^ PFALZ 25 ,alie bott sante*.

133 b lies Schnabelspfif.

13i a Das war den Mausen gepfiflen, MERCK bei Stahr
139.

136 b den bosen phenning man geben soil (1475), Erhart
Tuscb, Burg. Hist. Als. 1875, S. 391.

141 b die pfetterin Patin Kunz Kistener 240. Vgl.

BAYER. 414, Petler.

141 b Taufpfetter Ulensp. 3.

171 b Vnd mich gemacht / ganz plut vn blofi Welsch
Gattung XXXI. wie ein plulle mauB ebd. XXXIV

.

192 b Weinbrunn schwindelerregender Sauerbrunnen
FR1ESE 71.

202 • Do muest ans Brett jez dran, PFM. IV 3.

207 b Ueber die Strafiburger Kanone Breltstell s. Als. 1852,
215.

210* Quack beini Eiersuchen am Pfingsttage, s. Gan^lofT,

Vetter Ebrhard 1872, S. 19.

1/ 212 Quint n. Schraubenmutter : hi dere Stryme 11

(Scbraube) fehlt s'Q. Heidw.

220 a still rich einfach bei ihrem Reichtum, von Burj^er-

familien gebraucht. Str.

238 b Ofenreff: uxor dicti Welsche (Hugo Volsch, Stelt-

meister 1406, 10, 16 s. Bernh. Hertzog Ed. Chr. VI, 68), in

mense Maji genuil V igel et unum animal quod dicebatur ein

ofenreflf: G. Walther, Zwei Strafiburger Hss. S. 15.

255 b R6I: I. BALDNER 144 (anst. 194).

260 b zesamme rumpflen
, zusammen drucken, verknittern

(Papier oder StofT) Str.

266 b rundewis ; vgl. z Rungewis Brandsteter Genitiv in der

Luzerner Mundart 12.

267 b Range II, s. F1SCH. Garg. 203.

271 b ringlots=reineclaudes, JB. 24, 187 (1774).

315 » do kummt ken Wildsou driiB. Ausdruck des Ent-

setzens fiber eine verwickelte Sache, Hag. H.

337 • Saat niemol, wemmerr trinkt : Goggsaj ! PFM. Ill, 7.

417 a Widerschein taffetas changeant, MARTIN P. N.
1660, p. 688.

446° Schatz= ein Vierzel, Dambach 17. Jh.

503 verse bnuppen verdriefien, argern, KLEIN.

\/ 424 g ej> c h w a p p e r t, vol I, Ndrrod,

540 Linse Qspnlter, vgl. x'j|x»vo-p»r:/;;, Aristophan. Arislot.

Reich Mimus 306.
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544 b Gespenst bei Vorspiegelung : das du wenesl ein ding

sei daz nit ist, ST. Emeis 27.

552 b Wasserspatzle, kleine TeiglSppchen im Wasser
gekochr, ULRICH.

560 b Sibenersprung, allg. Zs. d, Ver. f. Volkskunde XV
(1905), S. 282,

601 b Zwelferslein ist vielmehr Damenspiel, Str.

765 a hell ich den grosten Kopf am Irussel und der voll

guten malvasier. Erhart Tusch, Burg. Hist. Als. 1875. S. 423.

805 » fiber Heiliwog s. BilQnger, d. germ. Julfesl, S. 56.

822 » Was siiflft er? — Bloji Wolke , in einem Kinderspiel

(H. Rausch).

823 a den welschen Keyben. Erh. Tusch, Burg. Hist. S. 429.

844 b Teulschland . . hab nit ze lieb yetz das welsch gut

;

wan es ist nit alles werschaft Walsch Gattunj? Vorred, 6. Bl.

850 b J. Grimm, Kl. Schr. 2, 191 ziliert Stalder u. a. fur

,helse Patengeschenke'.

878 a Watluf: Marzlof Bischw.

916 zattere ist ungiltig, nur tschattere komml vor Du.

956 a Manser aufiereheliches Kind ohne beslimmten Vater

:

Lichtenberg zu Hogarth VVeg der Buhlerin.

II.

Heir Geh. Reg.-Rat MulleV, Oberbibliolhekar a. D., hat

mir gutigst Notizen mitgeteilt, die er sich aus Akten des Stadt-

archivs, aus dem Memorial der XV und XXI, auch der XIIIcr

gemacht hatte und von denen ich einige sprachlich und literar-

historisch interessante hier wiederhole. Kulturhistorisch ware

aus diesen Notizen viel zu entnehmen, vor allem der gemul-

liche Betrieb des alien Siad tregiments : gibt einer der Beamten

etwa ein Abschiedessen, so wird die Speisekarte genau ge-

bucht.

XV 1571 : Matten zwischen der grunen Wart und der

Papeyrmuln gelegen ; also die Diphthongierung des i vor r,

die auch heute gill.

(Wb. d. els. MA. I, 742) 1571 Bl. 200: Wirte ,bachen

Mu t sch I i n '.

1572 Bl. 97; ,wann der Weihendieb kommt, so fliegen

die Tauben ail dem Taubenschlag zu. fc Man erwartet eher

«HuAnerdieb».

1572 Bl. 101 : eine Supplikation wird ubergeben durch

Albrecht Oelinger, ,einen nagelneu geschmidten Procu-

rator* : es ist der bekannle Grammatiker.

1572, 102 uo. ; gekosen. 1602: gekoBen.

w
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(Zu II 171) 1572, 144: ,Stockfisch und platteis' als

weniger begehrte Fische.

1572, 146 : ,gelauhen (
fur gelihen.

1574, 22: Die Gemeiner des Neuenhofs (bei Kehl) habea

die grofl Vo gel we id (die Jagd auf Enten, Fasanen usw.)

jahrlich verliehen und in 5 Lofi geteilt.

(Zu II 922) : 1575, 13 : der XV" Schreiber bemerkt, er

babe solche 40 Gulden erhoben und Ambrosio #eliefert in eitel

Zweilingen', also eine Munze.

(Zu I 410) 1576, 142 : Der XV«r Schreiber prasentirt im

Namen des Slatschreibers meinen Herrn das gute Jahr
d. i. jedem ein totzet (Dutzend) eingeparter roter Nestel.

1581, 42 : Lederbereiter oder Marockiner. (Ma r k i n-

m ache r XXI 1565, Aug. 20.)

(Zu I 16) 1582, 3. 11 : Hans Bechtold der 1 1 1 u m i n is I

hat Rat und XXI einen Baum pr&sentiert, daranaller Ammeister
Waplein von Anfang her bis 1581 angeheft. Dazu ein Buchlejn

in dem verzeichnet, in welchem Jahr und wie oft ein jedet

Ammeister im Amt gewesen und auf welche Zunft er gedient

hat. Die Referenten beantragen 30 fl. oder 15 flf als Verehrung

dafur, es seien fiber 300 Waplein. Erkandt : ime 12 Pfund

Pfennig werden zu lassen, ist ein herrlich Werk und hat der

Roraff Gelts genug. (Vgl. 1584, 19 b
: die ThurnhQter be-

kostigen sich ,aus des Roraffen Seckel' ; der Roraff bedeutet

offenbar eine besondere Kasse des Rats, die vielleicht im Monster

hinter den Roraffen aufbewahrt wurde. Daher auch das Ge-
sprach zwischen R. und Pfennigthurm Alsatia 1858.) Vgl. auch

1588, 23 b dieweil mennigklich in Pracht steigt und kostlicher

wGrdt, so soil der Roraff nit dahinten bleiben (Anschaffung

von silbernen Bechern auf die Ammeister-Stuben).

(Zu II 91) 1584, 199 : die Gartnerweiber versperren die

Luck unden an der Pfalzsleg gegen dem Vischmerk rait ihren

Korben, Kraut, Ruben, Ziblen, das niemand ohne Getrang hin-

durch und die Hern schwerlich auf die Pfalz kommen mogen

;

wann die Weiber, so etwas kaufen wollen, in die Kdrb greifen

und sich bucken, bortz en sie die Kurbfien (Hintern) hinden

auB, dfi einer sy wohl mufl stoBen, will er anderst durch kommen.
1584, 50: Der Wartineister auf der grunen Wart, Hans

Gros . . sei stickenwicken voll (betrunken) gewesen,

1592, 23; Febr. 7: Fastnacht: die Schreiner werden nach-

mittag ihr Spiel : das Licht zu verbrennen — uff S. Martins

Platz der Oberkeit zu gefallen machen. Die XVer Stub und die

kleine Ratstub sollen fur das Frauenzimmer eingewarmt wer-

den. Die XV er und die Herrn des Regiments werden auf dem
Neuen Bau sein.
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4588, 36 b

: ,Reinigke Fuchs wurdt ein Loch durck den

Zaun suchen'.

4590, 94: Vor einem Jahr bab sicb der Rbein ge&ndert,

uff jenseii gegen das Hanauwer Land hinubergefallen. Weil es

nun ein Ordnung hab, was einem der Stierruder gibt, das fallt

ihm heim, so sei nieinen Herrn ein Gruen oder zwey heim
gefallen, des sich doch die Hanawiscben noch gebrauchen,

nehm die von Keul wunder, JaB man ihnen die Weid nit

abkundet.

1595, 165: Kloster St echs f el d. XXI 1541 Aug. Stech-

felden. 1544 Stechsfelden.

(II 301) 1596, 4 : eine Frau stieblt eiserin Brandreyt,
dryfufi, Spaten oder Stechschoren usw.

1600, 142: Peter Burkel bittet ihm zu gestatten [daB er]

Alun, Victrill, Presentz, Furnebock und dgl. Waren, so zur

FSrberei gehorig, verkaufen mdge.

(Zu I 445) 1600, 87 : der Kuchenmeister oder H a u p t -

kann; 89 Hauptkant.
1601, 220: zu einer ,Furstenschenke' : man hat die Weine

^gekiest : Andlawer, Reichenwyhrer und Reichsfelder weiB

und roten Barrer. Soil man bei dem Reygerswyhrer bleiben'.

1602 : der Stadtkufer hat wegzugeben : Barrer, Heiligen-

steiner, Flexperger.

1604 : ein VdBlin mit Rangenwein.

1610: die Becken sollen gegenw&rtig (wegen der Kriegs4-

l§ufte) abstellen die gesaltzen KOchlein , Ettenkuchlen
und lange Wecken zu bacben, aber uff einen Bachtag moht einer

bei seiner Backet fur 10 ft Brydenwecken bachen.

(II 362) 1611 f. : Sinne, Sinngelt, Sinnzuber und Drechter.

1545 Aug. 8. (XXI) : S c h w e i n s u c h t= Schwindsucht.

1547 Okt. 12: ,der Schaffner gab ihm den schnarzen
bescheid', die spdttische Antwort, ebd. er sei ihnen mit

Schnartzen und rauher Antwort begegnet.

1552 Febr. 17: sei gott ergeben = sei gestorben

(ebenso Okt. 6).

1553 Sept. 16 : in einem Streit der Fischer von StraBburg

mit denen von Gravenstaden wird wiederholt behauptet, die

Fischer zu Illkirch seien nit Rheingenossen (es handelt sich

um das Auslaufen Jdes alten Rheines) sondern I 1 I sa s s e n.

(1558. Der Bischof von StraBburg uberschickt die Fischerordnung,

deren sich gemeine Illsassen verglichen.) Ebenso 1559.

1555 Aug. 4 : der Thurm ..lauf vol Wenteln
= Wanzen.

(I 184) 1558, Okt. 31 : er hab a Is ein F r i e s s den Herrn

von Schlettstatt etlich Zeit an den Wallen gearbeitet. (s. u.)
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1558 Okt. 31 : die Kufer so man Vassler nennt.

1559 Jan. 23 : Die Kriegskontributionen der Stifter, Kldster

und Deputaten. Letztere werden Bl. 16 scherzhaft Dippe-
d a p p e n genannt.

1552 Dez. 14: Hans von Rolweil Werkmeister sei nach

dem Urteil der Bauherrn wohl ein Kuustner, sei aber

unfleiBig. (Kl. auch 1562 Febr. 23; 1564 Mai 4.)

(I 250) 1560 Juli 8 : als das Gesind des Grafen Jakob von

Bitsch zum WeiBenthuntor mit einer Gautschen hinaus

gefahren, hatlen die Huter geschrauen und sie verspottet.

1560 Juli 15: die uffden Thurnen und Letzen (wahrend

der Messe) gehutet. Bi sen turn stets anstalt Bistum.

(1 234) 15C1 Febr. 23 : Der H a m m gegen S. Arbogasts

Fahr zu sei ganz eingefallen und bericht der Ferg.
(I 467. 368) Klingelkarch des Horbs halben. Kl.

auch 1628 Jan. 10.

(11 846) 1561 Mftrz ol : die StraB oder Werb fur Auen-
heim her nach der Rheinbrucke.

(I 77) — die Werb zwischen den Wassern sei a u s -

ge o s t.

1561 Mai 10: Gerbart Rau, der Bender oder Kufer.

(II 466) 1563 Jan. : unnutz Volk, am Rand : muBig
Schl ingel.

(I 312) 1562; ein Goldschmied . . zum Gewichtheyger
geordnet. (XV. 1626 April 1 : Joh. Ghrysostomus Federer,

der gewesene Ge wi chtfacher , starb.)

(II 855) 1563 Febr. 1 : man soil die Baum bei Zeiten

wurmen.
(II 666) 1563 Febr. 10 : Zu Dettweiler am Schaurtag

ein unnotig Zech.

1563 Marz 15: Leichgarten und L e i c h h o f Kirchhof

zu Wasselnheim. (1564 Nov. 4: Ruprechtsau Leichhof.)

1563 Aug. 23 : Ratstubenlur
, g i e g oder kurr' knarre.

1563 Sept. 21 : Die WeiBbecken beschweren sich wegen
des D r e i n b r o t s. Sie sollten in ein Schilliugwert Brot ein

Pfeningbrot [drein]geben. Sept. 27: wollen noch nit 13 Brot

fur 1 Schilling geben.

(II 549) 1563 Nov. 15 : Milch und andere e s s e n d e

Spies.
(I 595) 1563 Dez. 13 : Die L a n d e i n uff Saut Glaus

Bruck seien gar bos, faulen.

(II 414) 1565 Febr. 26: Die Bruckenjoche nehmen beim

Eisgang durch die Eisschemmel Schaden.

(II 276) 1565 Okt. 1 : sie haben noch zwo MaB Rap p is

getrunken.
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(II 603) 1506 Febr. 11 : es vverde von den jungen Burschen

gehalten . . . viel Standerling auf den Platzen.

1627 Mai 28 : zu G i e B h e i m (Giefien).

1627 Juli 21 : Guyot Donson von Spinal (Epinal); u. s. 6.

(II 531) 1627 Okt. 5 : J. Lancovius sagt, er seie ein armer

Schweys, bitt man woll ihm belfen.

(I 294) XV 1628 Febr. 4: Der Dreier auf dem Pfenig-

thurn Heinrich Haas sei mit seinem Mund nit bebeb.
(II 519) XV 1628 Mai 17 : Der Muller habe einen Graben,

18 Schuhe breit, gescb rolte n, die Preisch (Breusch)

darein zu leiten.

XXI Augenheim stets f. Auenheim.

(I 275) 1628 Aug. ^3 : dem Horbkarcher M. Gemer
wird befohlen Grun uffs Clarenwortlin zu fuhren.

(I 781) 1628 Aug. 23 : Der Kaufhausschreiber Fuchs

wird beargwohnt, weil er Geld nur in ein Narten, und nach-

malen nit in die Kiste gethan.

(I 571) 1628 Nov. 15: Wann der Zoller am Wiekhausel

nicht ein taglicher Vollhagel, sondern etwas nulz war,

kdnnle ihm die Wag anvertraut werden.

16^8 Aug. 16 (XXI) : Claude Collet von R u m e I s p e r g
,Remiremont'. Aber 1629 Jan. 1 : Remieremundt. Johann

Pellerer, Gruier zu Thus (Dieuze), Verwalter der Salzwerke.

(II 409) 1630 Mai 8 (XXI) : in Geschellen sollen

fremde Studenten u. dgl. Gesind von den Gassen und zu Haus

gehalten werden.

(I 738) 1631 April 12: Maclot, der jetzige lothringische

Admodiator der Salzhurden zu Douce, soil noch 500

Mueth Salz liefern. (XV 1627 Sept. 1: Dueze geschrieben.

1623 Jan. 30: Dous).

(I 483) XV 1631 April 16 : Der Haring beginnt bereits

gelb und ketsch zu werden, auch nit mehr jedermans

Speise.

XV 1631 April 16: ein guter sub tiler rother Marken-

heimer Wein. [Vgl. die Inschrift von 1618 am Brunnen zu

Kaysersberg : Drink masig alien subtil n Wein.]
(I 786 Nausen 1. zudringlich fordern) Collectan. Cluso-

rathiana Bl. 139. 1498: Stadtpfeifer haben, als der Churfurst

von Coin hier war, vor seiner Herberg gepfiffen, genoyset
und gebettelt.

(I 182) XXI. 1623 Bl. 60 : Furschreiben des Rates der

Stadt Baden fur Anna Michel Hummels Tochter, so die

Frantzischken hat, aber nit ex libidine, sondern ex

accidenti, bitten sie zu heilen und unterhalten zu lassen,

wollens in Baden gegen hinige wieder vergelten (Fr. auch sonst).
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(1 648) XV. 1624 Marz 6: Kurschnerzunft geger. heimliche

Belzmauchler. Klage daB das hierher gebrachle 6 e f u 1

1

oicht auf die Stub geliefert, sondern heimlich verarbeitet und

die Waare durch Winkelkr&mer verkauft werde.

XIII 1626 Nov. 1 : e i n Saw ,Verweis' geben.

XXI 16^7 Jan. 15: die Glocke zur Sitzung hora 7 ge-
I i ten.

XV 1627 Jan. 27 : Der Beck Lienhard Klein bittet daB er

an Stelle des Abraham Jund des gewesenen Jungling Becken,

so mit Tod abgangen, Jangling Brod backen durfe.

(Ein anderer Bewerber urn die Stelle als Junglinbeck er-

h§lt sie Juni 2.)

'XXI Febr. 5: Susanna Bettenddrferin geb. DiBburgerin

klagt daB sie von den Soldaten von all clem ibrigen vertrieben,

also daB sie blutedel, audi blutarm sei, rait 5 Kindern

exulieren musse.

XXI 1627 M§rz 12 : Wegen hiesiger Sterbenslauf war der

PaB an benachbarten Orten und Landern der hiesigen Burger

-

schaft gesperrt gewesen. Nachdem nun die Erbseucht
nachgelassen, wurde diese wieder abgeschafft, bis auf Lothringen

und Burgund.

XIII 1631 im Register zweimal: Due d'Or liens.

XV 1543 Juni 4: Dieweil kein Gewild mehr im Hirtz-

g r a b e n , das P r o p h e y wieder uflzuthon, kam man des

Kostens mit dem UBfuhren ab. Ebd. Juli 25 der (gen.) W o 1 f 1 e

,Wolfeilheit«.

XXI 1555 Jan. 16 und schon 1554: des s t e u r oder

Mulviech halben, das in der Ruprechtsau gefunden worden

und dem Bischof ziistandig sei. [dstiure ohne Leitung, herrenlos,

ein aussfchlieBlich elsassisches Wort s. Lexer.]

XXI 1555M^rzl8: WelschenNeuenburg=Neuf-
ch^itel.

XXI 1555 April 18: von Baden uber Beihel (2 mal

= Buhl) nach Offenburg.

XXI 1540 Sept. 30: ein elender Schmack beim Schlacht-

haus und dem Flufi, so uB dem Ulbergraben gehet,

Nov. 8: Ulmer grien und Ulber grien.
XXI 1540 Marz 17: M

u

sei burg = Pont a Mousson.
Ebd. Bl. 116 : S a u f f e 1 w e i h e r s h e i m. (1543 Monders-

heim an der Sauffel.) Ebd. Bl. 127: zu Salza in Teuringen.
Ebd. Nov. 11 : der von Granvilles (Granvella) wird des Kaisers

innerlicher Rat genannt. J e nf f = Genf.

XXI 1544 Mai 31 : T b o 1 1 = Toul.

XXT T552^Marz 19: Sunckgaw.
XXI 1559 Nov. 25 u. stets : Pare is.
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XXI 1560 Jan. 3 : Da es ein Uebelstand, dafl man am Tag

der Rathspredig am Grempelmark feil hab, wurde er-

kannt den Gerumpelmark an diesem Tag abzustellen

und diese Bestimmuog wegen des Gampelmarks den

alten VVeibern am Monlag Morgen verkunden zu lassen.

(II 135)1561 Febr. 24: die Fischer am Krumerich . . .,

die im S. Arbogasts Fahr, das dem Spital und dem Almusen

zust&ndig, pfilBen, oder vischen.

XV 1621 Bl. 132: Passmentmacher , ein Handwerk.

Bl. 136: Die Welschen kief fen (kauften) jetzunder hie aufien

Vieh ein. Bl. 167 : Schneiderzunft Altgewander. Bl. 120:

einem Ungehorsamen wird ein guter Auswischer gegeben

.

XV 1622 Man 3: dem XV" Knecht wird in der XV stub

ein Filtz gelesen und zugesprochen. Ebd. Marz 16: der

Lohrische Amtmann (aus Lahr).

(I 426) Ebd. MSrz 20 : der verbafle Gremp, so . . . im

K 6 f f ic h gesessen. Ebd. Mey 3: die Soldaten zu Keu 1 I,

wenn sie Laubertag haben, laufen in die Word dem
Wildschiesen und Vogelfangen nachzustellen. (Vgl. 1622 Mai :

Der Dolmetscher Heinrich Lips am Metzger- und sein Gesell

am Cronenburger Thor bitten um Besserung ihrer Besoldung

gleich den anderen Soldaten; sie hatten auch Jteinen Lauber-
tag, auch wenn sie krank sind, keine Spotter (Ersatz-

m&nner, Spatt Flicklappen), sondern mussen ihren Lohn beraus-

geben. 1626: an des abwesenden Dreiers Stell soil ein Vicarius

oder Spotter geord net werden. Ebd. Sept. 9: Haussuchung

anzustellen nach den K fi r s p a 1 n (Kirchspielen der 7 Pfarr-

kircben).

XXI 1622 Jan. 19: Dr Jacob Reiling, so ein Esau it ge-

wesen, jetzt aber zu unsrer Religion getreten, bat sein Buch-

lein . . . zugeschickt und erhalt 4 Reichstaler.

XXI 1622 Bl. 229 : von der w e 1 s c h e n Krankheit ge-

heilt. Ebd. 247 M e r c a t a n t e r.

XXI 1623 Febr. 1 : jahrlich 284 Mu th und 7 Veschel.
Ebd. Febr. 11 : Verbot Brigden Wacklin oder Spitz-
wecke n zu bachen.

XV 1623 Marz 5: der Kursner in Tommenloch bittet

um ein Schlafhaus. Ebd. Juni 3 : der Lohner soil sich der

Schmieralien und Schenknehmens enthalten. Ebd. Juni 14:

die Bader wollen . . . von einer schrepfenden alten

Person 3 Batzen nebmen. 1625 werden ihnen 10 ^ erlaubt.

1610 wird als P 1 a c k e r hingerichtet Peter Bisot von

Rayns uff der Gampanien (Champagnes). Clusraths Collect.

Bl. 122. ib. 136: "Reger, RuTfianer = Seckelschneider.

XV 1625 Juni 4 : Vorkaufer und Schranzler.

r
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(11 678) XXI 1625 Juni 1: erlaubt die Dhul durch die

Stadlmauer in den Giaben zu leiten.

XXI 1625 Aug. 18: Dem Dr. Scheid, der bei einer Ver-

sammlung seiner Zunft nicht schworen will und deshalb gestraft

wiiid, ruft man zu: Je gelehrter, je verkehrter.

XXI 1625 Aug. 25 : Die geschworenen Brotschauer er-

klaren, daB die Mehlleut Am b lung (Slarke) machen und

Pasletenbecken ufl dem Kornmarkt Teuerung verursachen. Ebd.

Okt. 2: Die Wirte billen die oberlandischen oder Eher weine
die MaB um 2 p (statl um 20 Pfennig) auszapfen zu durfen.

Ebd. Nov. 19: Es wird eiwahnt daB auf St. Martinsplatz

die R a e t z oder Geriimpelstendlin sehr uberhand

nehmen. Ebd. Nov. 29 : Ammeister Zeller sagt dem XIIl er

Ingoldt im Zorn, er wolt ihm Sachen in den Fresser sagen,

daB er sein Leben lang an ihn denken solt.

XV 16£6 Aug. 26 : Monachus Franciscus Dominicus ord.

Trinilatis, aus Musselburg, convertiert. Es wird gestattet daB

er mit Hans Oswald Krautb, der eine deutsche Schreibschul

hat, auch eine fianzosische Schule halte und daB er dies an-

schlagen durfe. 9. Sept. stellt aber auch der Notar Jo. Ritter

die Bilte eine franz. Schule halten zu durfen, wie er dann

schon ettliche h&tte und mehrere Discipuli vertroslet. Tut auch

Anregung des Monachi, den er konnte zu sich nehmen. (Die

Scholarchae sollens bedenken.) 12. Dez. Da er seine Unter-

hallung hier nicht Gndet, erhalt er 4 U *} Zehrpfennige und

Recommandation an den Herzog von Wurtemberg.

XV 1626 Sept. 13: Schlafhauser (Ghambres gar-

nies) sollen nit speisen noch tranken.

(II 476) Ebd. Sept. 30: esseieinem bald ein Schletter-
1 i n angehangt, aber nit wieder abgethan.

(I 184) Ebd. Okt. 7: Dem Wassermeister, der die Land-

grSben am Hochgericht ungesaubert liegen laBt, wird befohlen

F riefien oder Tagner anzustellen, solche Graben zu

raumen. Ebd. Okt. 13: Den Spezereihandlern befohlen keinen

anderen Tyriac, als welcher hie aufgelegt, feil zu haben.

Kein S t o r g e r oder Quacksalber soil auBer den beiden

Jahrmessen Kiamerei treiben, feil haben, Arznd appliciren

oder Schaden curieren.

XV 1627 Dez. 15: Der Steg bei St. Gallen hart am
Schnokenloch, der abgehoben worden war, weil uber

ihn Reuter (so wird stets geschrieben) unvermerkt bis auf die

Metzgerau kommen konnten, wurde auf Anordnung der Drei

des Pfennigthurms wegen Ansuchens des Papierers Friedricb

Riehler wieder belegl, der sich beschwerte daB ihm und seinem

Gesind der Zugang zur Muhle benommen sei.

Digitized by VjOOQIC



— 237 —
XIII 1628 Marz 23: Ein BarfuBermonch fragte den D r

KuflFer, warum auf dem BarfuBerplatz alhier Schranken w&ren

geschlagen. Er antwortete, solches sei wohl zur Verwahrung

ties Galgens, Wipp und Esels geschehen, so darauf gestanden.

Der Monch habe aber solches als eine Vexation aufgenommen

und sagte, er sei berichtet, als weit solche Schranken gehn,

der Platz dem Kloster gehore. Aus ihrer Kirch habe man ein

Muntz gemacht, wurden die Herrn in SlraBburg wol so viel

an ihrer Munz gewonnen haben, daB sie bei Abtretung des

Klosters, welches bald erfolgen wurde, ihnen das was sie zu

fordern h§tten, wurden gut macben konnen.

XIII 1628 Okt. 3 : Die Bulachische Behausung in P i m p e r-

1 ins Gassen ist dem Pfalzgrafen zu Zweibriicken zu Lehen

aufgetragen. XV 1612, S. 5 PimpernuB oder Zimmerleutgasse.

XIII 1630 April 2J: A dol fish of en = Adelshofen.
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TJeber Straflburger Gelehrte 1775.

M. Georg Wilbelm Petersen, geb. 1744 in Zweibrucken,

kam als Lebrer der Prinzen Friedricb und Christian von Hessen-

Darmstadt 1774 nach Strafiburg; starb als Hofprediger zu Darm-
sfadt 1816. Er schreibt an Goethes Freund Merck aus Strafi-

burg, 9. MSrz 1775:

Icb habe hier viele Bekanntschaften gemacbt. Die wich-

tigsten sind Prof. MuJIer, Sl6ber, Koch und Hr. Adjunkt Oberlin,

Manner von Einsicht und Kenntnissen, doch aber keine Genies.

Die Liebhaber der deutschen Literatur sind dunne ges&t, und

diese zieben den Clavigo dem Gdfz von Berlichingen vor, sowie

sie sich aucb nicht an die Stucke des Hrn. Lenz, den Hof-

meister und (am wenigsten) in den Neuen Menoza finden konnen.

Alles spricht hier fertig lateinisch und fraozosiseb, schreibt es

aucb, mich dunkt aber, sie wfifiten keine Sprache recht, weder

lateinisch, noch franzdsisch, nocb deutsch.

Etwas von der Zensur? Man hat dem Hrn. Lenz die Er-

laubnis zum Druck seiner Lustspiele nacb dem Plautus nicht

bewilligt. Dafur darf jeder Prediger seine Imbecillititen drucken

lassen um sie als Neujabrsgeschenke seinen Beichtkindern aus-

zuteilen.

(Aus : Briefe von und an J. H. Merck, 1888, S. 49.)

E. M.
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Noch einnaal Friederike Brion.

Von

E. Martin.

Uas aus Prof. Froitzheims Nachlafi soeben ver6ffentlichte

Buch cAutobiographic des Pfarrers K. Ch. Gambs ;mit einem

Anhang zu Friederike von Sesenheim* zwingt mich zu einer

Erwiderung. Der Verfasser beruft sich wiederholt auf den Brief

einer Magd der Familie Kufi, den ich ihm gezeigt haben soil.

Ich glaube ihm nur divon erzShlt zu haben. Was er daruber

sagt, bezeugt, urn wenig zu sagen, ein rechl schlechles Ge-

dSchtnis. Ich soil das Schriflstuck von W. Scherer uberkommen
haben ; aber Seherer bat es me geseben. Ich soil damals be-

merkt haben, die Geschichte von Friederikens spaterem Kinde

habe wohi ibre Richtigkeit : das wird ihm niemand glauben,

der mich kennt. Und wenn er sagt, ich sei der erste gewesen,

der seine ideale Anschauung in dieser Frage erschulterte, so

widerspricht er sich selbst ; denn die mir in den Mund gelegte

AeuBerung setzt doch wenigstens voraus, daB er selbst bereits

das Gerucht von diesem Kinde kannte. Das Schri ftstuck, das

ein herzloses und nachweisbar unwahres Getr§tsch der Magd
enlhalt, war nichl und ist nicht in meinem Besitz, wie Froitz-

heim wiederholt behauptet. Es widersteht mir, noch weiter

seine zahlreichen falscben Angaben zu widerlegen. Ich halte

auch heute noch wie in meiner ersten Erklarung, die Froitz-

heim leider unvollslandig abdruckt, daran fest, dafi l)derVer-
kehr Goethes mit Friederike rein geblieben ist : denn wie hatte

sonst die allgemein als ehrenwert anerkannte Pfarrfamilie den

Dichter acht Jahre spater so freundlich aufnehmen konnen ?

und die gegenteilige Annahme hat auch nicht den geringsten
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Anhaltspunkt ; 2) daB Friederike, deren Sanftmut und Gut-
herzigkeit stels geruhmt wird, in deren Obhut die Sesenheimer

Nachbarn spater ihre Tdchter gaben und die mit deu edelsten

Menschen, mit Oberlin, dem Wohltater des Steintal?, mit der
Wilwe des Maire Dietrich befreundet war, niemals das ver-

worfene Geschopf gewesen sein kann, das Froitzheim aus ihr

machen will. Er ffihrt noch mehrere Findelkinder, teilweise

urkundlich vor, die er alle seiner Friederike anhangen mochte;

und vergiBt dabei den alien logiscben Satz : wer zu viel beweisen

will, beweist nichts. DaB Friederike, als sie nach langen Jabren

wieder nach Sesenheim kam, in der Kirche geweint hat, gill

ihm als ein Eingestandnis ihrer Schuld ! Ein Gipfel des Wider-

sinns ist die Art, wie Froitzheim den wundervoller. Brief Goethes

an Frau von Stein uber den Besuch in Sesenheim verdreht

;

auch sonsl erinnert manches in seinem Buch an die Hexen-

prozesse dunkler Zeiten, in denen Fanatiker webrlose Opfer

verdammen lieBen. Man mochte zur Erklarung seines fcrank-

haften Hasses gegen Friederike annehmen, daB er Goethe zu

treflen meinte, wenn er sie herabriB. Denn daB Froilzheim

leidenschafllich gegen Goethe voreingenommen war, hat sein

Urteil uber die Verfasserschaft der Farce «Prometheus» be-

wiesen, welche er trotz der ernsten Erklarung Goethes selbst

dem Dichter hat auf burden wollen. Lieber als diesem, der

doch die Wahrheit uber alles liebte, schenkt er den Verdach-

tigungen ganz obskurer Winkelskribenten Glauben, Die Ein-

sicht in diese Scbriften Froitzheims ist denen, die uber den

wissenschaft lichen Wert seiner Untersuchungen urteilen wollen,

dringend zu empfehlen ; man kann dies urn so mehr, als sie

nicht, wie andere Arbeiten Froitzheims, auf Forschungsgebiete

fuhren, welche der anstandige Schriftsteiler nur ungern betritt.

Fur Friederikens Wesen bleiben wir wesentlich auf Goethes

Mitteilungen angewiesen. Er hat die Verlassene in Maria, der

Sch wester seines Gotz, und noch realistischer in Marie Beau-

marchais dargestellt. In wie weit er auch bei Gretchen in

Faust an Friederike gedachL hat, wird schwer auszumachen
sein. Das Hausmiitterlicbe an Gretchen stammt vielmehr von

der Wetzlarer Lotte, in deren Zeit auch die pantheistischen

AeuBerungen Fausts fuhren.
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Das Armen- und Krankenwesen des

mittelalterlichen StraBburg.

Von

Martha Goldberg.

Vorbemerkung.

Die Armen - und Krankenpflege ist ursprunglich eine

Domane der Kirche. Nach der Lehre des allesten Christentums

hatte jedermann die Pflicht, von dem Besitz, den Gott ihm zu

Lehn gegeben, den Armen zu leihn. Es kam dabei in letzter

Linie nicht so sehr darauf an, die Armut zu lindern, als cdurch

gute Werke sich selbst die Gnade Gottes zu erwerben. Von
diesem Gesichtspunkt aus war es ganz folgerichtig, daB die

Kirche nicht nur durch ihre Gebote die Erteilung von Almo6en

vorschrieb, sondern daB die Kirche auch die gesamte Armen -

pflege als ein ihr geboriges Gebiel in Anspruch nahm». (Ldning.)

Die Kirche blieb Alleinherrscherin auf diesem Gebiet, von den

Versuchen einer staatlichen Armenpflege zur Karolingerzeit ab-

gesehen, bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Damals begannen

die deutschen Stadte, deren Verfassung sich gerade zu einer

festen und widerstandsfahigen Gestaltung durchgerungen hatle,

das Armen- und Krankenwesen auch in den Kreis ihrer staat-

lichen Aufgaben zu ziehn. Sie waren die ersle weltliche Macht, die

die moderne Staatsidee zu verwirklichen strebte. Der mittelalter-

liche Staat, d. h. seine eigentlichen Vertreter, die Territorial-

herren beschrankten ihre Aufgabe auf den Schutz ihrer Unter-

tanen nach auBen und die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung

nach innen.

16
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Die Armenpflege des Mittelalters war irn Wesentlichen eine

anstaltliche; sie konzenlrierte sich in den Spitalern, Leprosen-

hausern und Elendenherbergen. An der Geschichle dieser An-
stalten laBt sich daher auch am Besten die Entwicklung des

Armenwesens erkennen. Wo die Stadte sich der Armenpflege

zuwandten, begannen sie naturgemaB damit, EinfluB auf die

Spitaler zu gewinnen. Haufig stifteten die Burger selbst stadti-

sche Spitaler neben den kirchlichen. Wenn es ihnen die poli-

lische Lage ermoglichte, wie in SlraBburg, brachten sie das

bestehende bischolliche oder kirchliche Spital in Hire Verwaltung.

Nachdem dieser erste Schritt getan und das groBte Spital in

der Hand der Stadl war, schritt der StraBburger Rat mil ziel-

bewuBter Politik siegreich vorwarts : eine Wohltatigkeitsstiftung

nach der andern gerat bis Ende des 14. Jahrhunderts in Abhan-

gigkeit von der Regierung der Burgergemeinde. Man darf sich

freilich nicht vorstellen, daB dadurch auch eine Aenderung in

der Technik der Armenpflege eingetreten ware. Keineswegs !

Man wollte eben nur da fur sorgen, daB die Mittel, die die

Burger aufbrachten, im Sinne der Burger verwendet wurden.
— Die Almosenspenden der Kirche, die bei Seelmessen an
den Altaren verteilt wurden, blieben erganzend neben der stadti-

schen Armenpflege bestehn. Die Kritiklosigkeit der Kirche bei

Verteilung dieser Gaben trug nebst den wirtschaftlichen Ur-

sachen im 15. Jahrhundert wesentlich dazu bei, die Bettel-

plage zu einer erschreckenden H6he anwachsen zu lassen.

Die Stadtverwaltungen, die hier Abhilfe batten schaflen konnen,

standen selbst noch zu sehr unter dem EinfluB der asketischen

Theorie, daB der Bettler einem geheiligten Stand angehore, als

daB sie wirksam hatten vorgehn konnen. Erst die Gesetz^ebung

der Reformationszeit brachte — wenigstens vorubergehend —
Hilfe. Auch das Reich schritt nun ein.

Wenn im groBen Ganzen also die Armenpflege des Mittel-

alters, trotz groBer Opferwilligkeit der einzelnen Schichten der

Bevolkerung, mit einem MiBerfolg endete, so ist doch zu sagen,

daB in den einzelnen Stadten, die ja in sich geschlos^ene Be-
zirke bildeten, viel Ni'ilzliches und ZweckmaBiges zur Steuerung

der Not geschehn ist. Die kirchliche Theorie, gewisse in der

Zeit begrundete Mangel an sozialer Einsicht und der Gegensatz

zwischen Stadt und Land, also auBer dem Bereich ihrer Macht

liegende Dinge hal>en schlieBlich das redliche Streben der

Stadtverwaltung zunichte gemacht.

Erganzend tritt zur Armen- und Krankenpflege das Sanilats-

umi Medizinalwesen hinzu. Es ist seinem Wesen nach ein mo-
dernes Gebilde. Denn es ruht einmal auf der Voraussetzung,

daB die medizinUche Wissenscliaft schon zur Erkenntnis der
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die Gesundheit bedrohenden Erscheinungen und der Mittel, die

im Kampf gegen diese anzuwenden sind, durcbgedrungen ist.

Sodann aber ist eine Organisation des Sanilatswesens nur mog-

lich, wo die oflentliche Gewalt sich auch zum sanitaren Schutz

ihrer Untergebenen verpflichtet fuhlt. Dies aber ist wesentlich

erst im modernen Staat der Fall. Ansatze zu sanitatspolizei-

lichen Verfugungen finden wir freilich schon im 12. Jahrhundert

im StraBburger Stadlrecht; jedocb eine organisierte Regelung

aller dahin gehdrenden Gebiete der inneren Verwaltung wurde

erst zu Ausgang des 15. und zu Beginn des 16. Jabrbunderts

durchgefuhrt. Auf diesem Gebiet gait die StraBburger Verfassung

jener Zeit als eine der besten und zweckmaBigslen. Andere

Stadte lieBen sich sogar StraBburgs Ordnungen zuschicken,

wenn sie daran gingen, eigne Ordnungen fur ihre Aerzte,

Apotheker und Hebammen, Bader und Scherer aufzustellen.

Disposition.

I. Abschnitt: Die Anstalten der Armen- und
Krankenpflege in Strafiburg.

Kap. 1. Ursprung und Enlwicklung der Spitaler.

I. Griindungen kirchlicben Ursprungs.

a) Das Leonhardsspital und seine Uebernahme durch die

Stadt 1263.

b) Das Leprosenhaus Rotenkirchen.

c) Kleinere Spitaler und Jnfirmarien.

II. Burgerliche Grundungen des 14. Jahrhunderts.

a) Spitaler: a) Phynenspital, (3) St. Johann am gri'inen

Worth.

b) Elendenherbergen ; Waisen- und Irrenfursorge.

c) Gotteshauser und Beginenhauser.

III. Die Spitaler unler Verwaltung des Rates.

a) AeuBere Schicksale : Verlegungen des Leonhardspitals.

b) Enlwicklung der Spitaler zu Pfrundhausern.

a) Im Leonhardspital

:

1) Entwicklung des Pfrundenvvesens.

2) Arten der Pfrundner.

3) MaBregeln des Rates zur Bekampfung des

Pfiundenwesens.
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3) In Rotenkirchen :

1) Soziale Berechtigung des Pfrundenkaufs.

2) Vom Rat die Pfriindenbildung begunstigt.

3) Preise der Pfrunden.

IV. Die Spitaler in Beziebung zur Kirche.

Einschrankung der Kirche auf ihre geistlichen Rechte.

V. Die Stellung der Spitaler zur Stadt.

a) Ihre vermogensrechtliche Stellung.

a) Immunitatsanspruche der Spitaler.

(J) Deren Bekampfung durch den Rat.

•() SchlieBlicher Sieg des Rats.

5) Die vermogensrechtliche Stellung der Spitalin-

sassen.

h) Das Verhaltnis der Bevolkerung zu den Spitalern.

a) Zu den eigentlichen Spitalern.

P) Zu den Beginenhausern.

c) AeuBerungen der allgemeinen stadtischen Politik im
Spitalwesen.

a. AusschluB aller Nichtburger von den Spitalern.

p. AbschlieBung der stadtischen Bannmeile gegen

fremde Leprosen.

Uebergang zur Neuzeit.

Kapitel 2. Die Ve r wa 1 1 u ng der Spitaler.

I. Der Gesamtrat und die Spitaler.

II. Die RatsausschCisse : Pfleger.

a) Anzahl, Amtsdauer, standische Zusammenselzung. —
Besoldung.

b) Ihre. Rechte und Pdichten.

Ill Die Beamten der Spitaler.

a) Der SchafTner.

b) Die Schreiber im Leonhardspital.

a) Ihre Tatigkeit im Spitalbureau.

p) Das von ihnen verwaltete Spitalvermogen.

c) Die Meisterin und das Hausgesinde.

Leprosenklingler etc.

IV. Medizinisches in der Vervvaltung.

a) Im Spital : Einfuhrung eines Arztes und seiner Ge-
hilfen.

b) Im Leprosenhaus : Die Untersuchung vor der Auf-
nahme.

Digitized by VjOOQIC



— 245 —
Kapitel 3. Das Leben in den Hospitaler n.

I. Allgemeiner Charakter des Lebens in Spitalern.

II. Gottesdienst, Kapellen und Geistliche, besonders auf dem
Leprosenhof.

III. Anlage der SpitaMer.

IV. Die Hausordnung von Rotenkirchen.

a) Aufnahme in Rotenkirchen und Pfrunden daselbst.

b) Verpflegung und Beschaftigung der Leute in den.

Spitalern, auch der Beginen.

c) Hausordnung fur die Siechen.

a) Allgenieine Anstands- und Moralvorschriften.

(3) Vorschriften zum Schutze des gesunden Publikums

.

f) Vorschriften sanitaren Charakters.

II. Abschnitt. Die nichtanstaltliche Armenpflege.

I) Positiv : Almosenverteilungen und Hausarmenpflege.

a) Der Kirche: Almosenverteilungen und Seelspenden.

b) Der Stadt: Pfrunden des hi. Geistes.

c) Der burgerlichen Genossenschaften : Zunfte, Laienbruder.

II) Repressiv ; Die Bettelverbote.

Uebergang zur modernen Armenpflege.

III. Abschnitt. Das Sanit&tswesen von Strafiburg.

I) Gesundheitspflege der Stadtverwaltung

:

a) Reinhaltung der StraBen.

b) Wasserversorgung.

c) Beerdigungswesen.

d) Maflregeln gegen ansteckende Krankheiten.

II) Medizinalpolizei : Beaufsichtigung der Heilpersonen.

a) Aerzte und Wundarzte.

a) Personlichkeiten.

3) Stadlarzte und Ratsverordnungen fur Aerzte.

b) Apotheker.

a) Ihre Stellung zum Rat und ihre Ordnung.

(S) Die «Apothekerherrn» und die Kontrolle.

c) Hebammen: ihre Anstellung im Dienste der Stadt.

d) Niedere Heilpersonen :

a) Scherer : ihre Verwendung als Wundenbeseher

und zur Untersuchung Aussatziger.

3) Bader

:

act) ihr Gewerbe,

PP) ihre Zunft und ihre «BruHerschaft beim

grofien Spitab.
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I. ABSGHNITT.

Strafiburgs Spit&ler im Mittelalter.

Kapitel 1. Ursprung und Ehtwkklung der Spit&ler.

I. Griindungen kirchlichen Ursprungs.

Eine alle Erzahlung meldet, schon im Jahre 657 habe der

alemannische Herzog Ethicho, der Stammvater des Geschlechts

der Ethichonen l
, zur Erinnerung an den Besuch, den ihm der

fromrne Bischof Erhard von Regensburg in StraBburg abstattele,

ein Spital an der Stelle erbaut, wo jener gewohnt hatte*.

Vielleicht liegt hier eine Ueberlragung der Grundungslegende

der Erhardkapelle, die in spaterer Zeit als Spitalskapelle diente,

auf das eigentliche Spital vor. Jedenfalls ist dieser Legende,

abgesehn von der mangelhaften Form ihrer Ueberlieferung,

schon deshalb keine groBere Bedeutung beizumessen, weil nach

Aussage unserer urkundlichen Quellen das groBe StraBburger

Leonbardspital in tier Gestalt, in der es Bestand hatte, erst zu

Anfang des 12. Jabrhunderts durcb den Bischof von StraBburg

gegrundet wurde. Ob Bischof Kuno mit seiner zwischen

1105 und 1116 liegenden Schenkung an das Spital etwas vdllig

Neues schuf, oder ob er mit dieser Stiftung nur ein in Verfall

geratenes, alteres, stiftisches Institut neu organisiertes, ist nicht

zu entscheiden und am Ende auch fur uns gleichgultig. Wohl
zum Teil aus eignem Antrieb, zum Teil aber jedenfalls durch

die Bitten seiner «cburgenses>, der neben der Bischofsburg ange-

siedelten freien Burgergemeinde, veranlaBt 4
, trat der Bischof

ein Stuck seines bischoflichen Besitzes, das von der Hofkuche

bis zum nachsten Tor, dem Minister gegenuber, zwischen

Maruer und Graben sich erstreckte, fur den Bau eines Spitals

ab 5
. Wahrscheinlich fiihrte er auch den Bau aus seinen Mit-

teln auf. Er wie sein Nachfolger bezeigten ihr lebhaftes Inter-

esse fur das Spital durch Schenkuugen von Einkunften aus

Kirchenabgaben — z. B. erhalt das Spital ein Zehntel der am
Altar Sanctae Crucis fallenden Oblationen und die Ertrage

mehrerer Altare in den Pfarrkirchen der Umgebung StraB-

burgs. Oefters stellten die Bischofe ihrem Spital Bestatigungen

uber semen gesamten Besitz aus, urn es vor Verlust zu schiitzen*.

Bischof Burchard grundet eine Priesterpfrunde fur die Spital-

kapelle, indem er zugleich den Haum des Gotteshauses ver-

groBert. Er veranlaBt sogar 1144 den gerade im ElsaB wei lea-

den Staufer Konrad, dem Leonhanlsspital Konigsschutz und

Immunitat zuzusichern 7
. 1211) erneuert Friedrichll. dem Hause

da& gleiche Privileg.
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Mit den Bischofen wetteifern die Burger StraBburgs, ihr

Spital so reich wie moglich auszustatten ; ihnen muBten ja auch

seine Segnungen am meisten zugute kommen. Einzelne Bur-

ger vermachten testamentarisch oder als Schenkung schon zu

ihren Lebzeiten dem Spital Renlen aus Grundbesitz, sowohl

innerhalb als auBerhalb der Stadtmauern. So horen wir die

Namen Hirmbreth, Odalricus, Gebhardus und Gelfrat von

Schiltigheim, deren Trager in Lam perl heim, Schiltigheim, Otlers-

wert, Venningen und vielen andern Orten dem SlraBburger

Spital Besitz zuweisen. Uebrigens sind alle diese Gaben als Schen-

kungen an die Kircbe ad usus pauperum von den offentlich-

rechtlichen Abgaben der Bede und den andern Verpflichtun^en,

den «angarie», den grundherrlichen Frohnden, befreits.

Besonderes Interesse aber verdient die Tatsache, daB neben

den einzelnen Burgern auch schon die «burgenses» in ihrer Ge-

samtheit unter den Scheukgebern des Spitals auftreten.

In jener Zeit, wo die Burger eben anfingen, politische

Rechte zu erwerben 9
, durfen wir dies wichtige Dokument fur

die Ausbildung des genossenschaftlichen Geistes nicht iiber-

sehen

.

Alle Verkaufsslande (lobia) der Mauer entlang, vom Spital

bis zur Sattlerpforle und ein danebengelegenes Areal zwischen

Mauer und Graben, sowie der locus macellorum, die Metzig,

werden «consentientibus tarn divitibus quam pauperibus» dem
Spital geschenkt. Auffallend erscheint es, daB bei diesen

Ueberweisungen von Allmendbesitz nicht der Konsens des

Stadtheirn erwahnt ist. Sollte der Bischof seine Rechte als

Obereigentiimer der Allmende latsachlich schon so fruh einge-

biiBt haben? Nominell gab er sie ja erst 1263 auf, wenn auch

de facto die StraBburger Burger, wie sicher belegt ist, urn 1200

bereits uber die Nutzung ihrer Allmende frei und nach Gut-

dunken verfugten 1 ©.

In der Verwaltung dieses Spitals trug man naturlich dem
allmahlichen Anwachsen des Besitzes und den damit entstehen-

den groBeren Anforderungen an die Leistungen des Hauses

Rechnung. 1143 scheint der in Konrads Privileg genannte

fraler Odalricus, wohl ein Mitglied des Domkapilels, sowohl

mit der innern Leitung des Hauses als mit der selbstandigen

Vermogensverwaltung betraut gewesen zu sein h. Die neben

ihm erwahnten fratres hospitalis bildeten wohl wie die in Hil-

desheim und Regensburg «ine geistliche Krankenpflegergenossen-

schaft i2
# Seit dem 13. Jahrhundert wird die Hausverwaltung

von der Vertretung nach auBen getrennt. Die seither urkun-

denden zwei magistri hospitalis entsprechen den spater soge-

nannten Pflegern ; es gab vermutlich neben ihnen, wie spater,
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einen eigentlichen Spitalleiter *K Die magistri sind Laien und
meist TrSger bekannter patrizischer Namen u.

Ihre Kompetenz umfaBt nur die Vermdgensverwaltung des

Spitals, wahrend die innere Verwaltung noch bis in spatere

Zeiten der Spitalbruderschaft vorbehalten bleibt, die sich dann
— ohne daB wir allerdings diese Entwicklung genau nach-
weisen kdnnten — sp^ter zu einer Genossenschaft voa Pfrund-
nern umwandelt.

Man muB annehmen, daB diese magistri oder gubernatores,

in deutschen Urkunden stets Pfleger 15 genannl, ursprunglich
vom Bischof eingesetzte Beamte sind. Beachten wir aber im
einzelnen, welcbem Stande die Inhaber dieses Amtes im Laufe
der ersten Halfte des Jahrhunderts angehorten, so finden wir,

daB neben den bischoflichen Ministerialen regelmaBig auch
freie Burger und Ratsherrn der Stadtgeraeinde unter den Spifal-

pflegern sich finden l «. Daraus geht klar hervor, daB 'die

aufstrebende, politisch bereits machtige Stadtgemeinde schon
vor dem Entscheidungskampfe mit dem Bischof, der 1263 er-

folgte, wie auf andern Gebieten, so auch auf das Spital

einen EinfluB errungen hatte, der fiber ihre juristisch festge-

legten Befugnisse hinausging. Bezeichnend dafur, daB der Rat
uberhaupt das Recht des Bischofs am Spital schon nicht mehr
anerkannte, ist ein Ausdruck, den er in einer Entscheidung

zwischen dem Spital und einer Burgerin, die ubrigens auch
ohne jede Erwahnung des Bischofs getroflen wird, gebraucht **;

das Spital wird darin genannt: fthospitale b. Leonhardi nostre

civitatisa, d. h. unsrer Stadt Spital. Als einen Beweis fur die

schon sehr selbstandige Stellung des Spitals wie auch seine

wirtschaflliche Bedeutung erw&hnen wir ferner, daB es bereits

seit 1253 sein eigenes Siegel besitzt 18
.

So war es nicht viel anderes, als ein Ausgleich zwischen

tatsSchlichen und rechtlichen Verhaltnissen, wenn im Jahre 1263

in dem Friedensvertrag, der die Rechte des Bischofs fiber die

Stadt nach dem fiir die bischdfliche Gewalt unglucklichen Wal-

terschen Krieg regelte, neben vielen andern Zugestandnissen

die Stadt auch das Recht erhielt, Pfleger im Spital einzusetzen

und des Spitals Gut in ihre Verwaltung zu nehmen >».

Immerhin bedeutet diese klare juristische Festlegung des

Kompetenzwechsels zwischen Kirche und weltlicher Macht, bei

der Seltenheit derartiger Quellenangaben, fur unsere Kenntnis

der allgemeinen Entwicklung der Armenpflege einen auBerst

wichtigen Anhaltspunkt. Denn derselbe Fall, der in StraBburg

so klar lie«t, daB namlich die Stadt die kirchlichen WohltStig-

keitsanstalten iibernimmt, ist in mehreren Stadten eingetreten,

jedoch selten in dieser klaren Form ausgesprochen *°.
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Urn die Mitte des 13. Jahrhunderts macht sicb in alien

grdfieren Stadten, die an dem groBen Aufschwung von Handel

und Verkehr beteiligt sind, eine Bewegung geltend, die auf

Schaffung eines burgerlichen, unter Verwaltung des Rates stehen-

den Spitals ausgeht. Die meisten dieser Stadte, namentlich

jiingere norddeutsche, in denen das burgerliche Element ohne

Kampf in die Hohe gekommen war, weisen im 13. Jahrhundert

neue burgerliche, der Stadl unterstellte Spitaler, oft mehr als

eines an jedem Ort, auf, die neben oder wegen Mangels an

bereits bestehenden andern kirchlichen Stiflungen gegrundet

-wurden. So fallt z. B. in Basel die Stiftung des stadtischen

Spitals in die Zeil kurz vor 12G5»>. Allentbalben gehorte es

schon damals «zum Slolz der Stadte, groBe und wohleingerichtete

Spitaler zu haben» ti.

Nur selten gelang es aber den Stadtraten, ein in der

Hand der Kirche "befindliches Spital in ihre Gewalt zu bringen,

denn begreiflicherweise suchte sich die Kirche diese einfluBreiche

Domane ihres kulturellen Wirkens mil aller Kraft zu erhalten.

Sie empfand und beklagte es als eine Vergewaltigung, wenn
sie ein Spital der weltlichen Obrigkeit uberlassen muBte 23

.

Der Rat von StraBburg wirkte in diesem Punkte bahnbrechend,

freilich durch die allgemeine politische Lage begiinstigt. Was
StraBburg schon 1263 gelang, das setzten andere Stadte erst

wesentlich spater durch, so Frankfurt nach 1283, Lindau 1307,

Luzern 1319 und Augsburg gar erst 1352 **.

FaBt man den Zeitpunkt des ersten Auflretens stadtischer

Spitaler und den Umstand ins Auge, daB sie gerade in den

Stadten am Rhein zuerst vorkommen, so darf man wohl ver-

muten, daB die Beschlusse und Verhandlungen des cRheinischen

Bundes» (1254), die sich auch mit der Regelung sozialer Fra-

gen beschaftigten, gewisse Anregungen gegeben haben. Wurde
doch neben der Erhebung einer eigentlichen Armensteuer da-

mals auch die Errichtung von sogenannten Friedenshausern in

den Bundesstadten geplant, die nach Weizsackers Erklarung

kaum anders denn als Armenhauser oder Spitaler aufzufassen

sind *5.

Allgemeine Grunde, die der Stadtverwaltung den Besitz

des grdBten Spitals in ihrem Gebiet wunschenswert machen
mufiten, ergeben sich leicht, wenn man sich in die allgemeinen

Tendenzen der mittelalterlichen Stadtverwaltung hineindenkt.

An und fur sich ist, wie oben bemerkt, der Wunsch der Burger,

ein Institut, das fast nur aus ihren Mitteln erhalten wurde,

auch in ihrem Sinne zu leiten, begreiflich. Besonders wollte

man daruher wachen konnen, daB die Wohltatigkeitsstiftungen

und Seelmessen, die in groBer Zahl mit dem Spital verbunden
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waren, ihrem Zwecke gemaB den Armen und Bedurftigen zu-

gute kamen. Denn die Seelstiftungen, mit denen man sich das

Gebet Armer zur Furbitte im Himmel erkaufte, verloren ihren

Wert, wenn sie nicht richtig ausgefuhrt wurden. Neben solchen

mehr dem personlich religiosen Empfinden der Einzelnen ent-

springenden Grunden mogen fur die Stadtvervvaltung materielle

Erwagungen stark vvirksara gewesen sein. Zwar kam der eigent-

liche Kainpf der Stadte gegen den wachsenden Grundbesitz der

«toten Hand*, der ein Hemmschuh der stadtischen Entwicklung

zu werden drohte, erst im 14. und 15. Jahrhundert zuin Aus-

trag; doch durfen wir bereits die Ausdehnung der stadtischen

Verwaltung auf das charitative Gebiet, das doch eigentlich

seinem Wesen nach der Kirche zukam, als einenVorlaufer des

groBen Streites ansehen 26
. Durch die Uebernahme der zum

Spital gehorigen Temporalien verhinderte die Stadt, daB das

Spital weiterhin seinen Erwerb der stadtischen Steuerpflicht

entzog.

Dagegen kann nicht die Rede davon sein, daB etwa Unzu-

(riedenheit mit der Art, wie die Kirche die Liebestatigkeit

auffaBte und ausfuhrte, die Stadle veranlaBt habe, sich zu

Herren der wohltatigen Anstalten zu machen. Denn man lieB ja

die kirchlichen Einrichtungen uberall unverandert, «nur die

Verwaltung wurde burgerlich, der Geist bleibt der kirchlichen 27
.

So bleiben auch z. B. im Leprosenhaus zu StraBburg, obwohl

es gleichfalls seit dem 13. Jahrhundert unter burgerlicher Lei-

tung steht, bis zum Ende des Mittelalters die klosterlichen

Formen gewahrt.

DaB der Besitz eines Spitals immerhin eine Machttrage

war, geht einmal daraus hervor, daB man die Sache in einen

politischen Vert rag aufzunehmen fur wiirdig und notig fand.

Noch mehr aber wird dies klar, wenn man sich vergegen-

wartigt, was der Bischof mit diesem Paragraphen des Friedens-

abschlusses aufgegeben hatte. Im 5. Stadtrecht, dessen Ab-
schluB jedenfalls vor 1311 liegt, wird der Bischof noch einmafr

ausdrucklich aller Frohnden und gulsherrlichen Abgaben, die

ihm bisher von Meierhofen des Spitats zustanden, verlustig er-

klart 2». Auch das Recht, dort zu herbergen, d. h. sich als

Gast bewirten zu lassen, hatte dazu gehdrt. Aus dem spaten

Datum dieser Bestimmung — sie stammt jedenfalls aus dem
Jahre 1304 — ersieht man, daB die tatsachliche Scheidung der

Kompeienzen wohl infolge des Widerstandes des Bischofs nur
langsam sich abwickelte.

Weniger deutlich als beim Leonhardspital vollzog sich der

Uebergang in die Hand der Stadt beim Leprosenhaus Roten-

kirchen. .
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Seit dem 13. Jahrhundert finden wir in alien Stadten

neben dem allgerneinen groBen Spital und Versorgungshaus

Anstalten fur Aussatzige. VVie man weiB, war die furchtbare

Krankheit der «malatzy» in Europa schon lange heimisch ; bereits

die karolingische Gesetzgebung hatte durch den ErlaB : ut se

non intermisceant alio populo (sc. leprosi) *9 das Prinzip ange-

geben, das im ganzen Mittelalter fur die Behandlung der Aus-

satzigen maBgebend war: vollige Isolierung. Die kleinen Hutten,

in denen man in fruher Zeit, und an kleinen Orten auch spater

noch, die einzelnen Kranken aussetzte, wurden seit dem 12.

und 13. Jahrhundert, als, oflenbar infolge der Kreuzzuge und

der zunebmenden Wanderlust des Volkes, der Aussatz heftiger

und hiiufiger autlrat, durch groBere Leprosenspitaler ersetzt.

Sie sind wahrscheinlich kirchlichen Ursprungs; denn die Kirche

nahm sich der Leprosen von jeher an und hatte auch einen

besonderen Ritus ausgebildet, urn den aus dem burgerlichen

Leben scheidenden Kranken einen trostenden Abschied zu be-

reiten *>. Auch glich das Leben im Leprosenhaus in vielen

Punkten dem der Kloster. Stiftungsurkunden von Leprosen-

hausern sind uns nur sehr selten erhalten ; deshalb ist voile

Sicherheit daruber, von wem sie ausgiengen, nicht zu erlangen.

DaB aber sowohl die geistliche wie die weltliche Obrigkeil den

armen Unglucklichen, die man mit mitleidiger Freundlichkeit

die aguten Leute» nannte, ihre Unterstutzung zuwandten, war

selbMverslandlich ; denn nicht nur die Nachstenliebe, sondern

auch das allgemeine und offentliche Wohl erforderle es, daB

man die Kranken hinderte, den Keim der Ansteckung weiter-

zutragen.

Die erste Erwahnung der leprosi fallt in JStraBburg in das

Jahr l
k2343i. Durch Verkundigung eines Ablasses you 10 Tagen

sucht der Bischof die Gliiubigen zu veranlassen, den armen

Leprosen in StraBburg (pauperes leprosi Argentinenses) Gaben

entweder zu schicken oder zu bringen ad locum predictorum

pauperum accedentes. Da der Bischof diesen Ort offenbar als

bekannt voraussetzt, bestand also ein Leprosenhaus bei StraB-

burg schon einige Zeit. Jedenfalls ist hier das Haus bei der

Roten Kirche von Schilligheim, nordlich StraBburg, etvva an

dem heutigen Friedhof vor dem Steintor, gemeints2
. Ein zweites

Leprosenhaus, das jedoch nie zu Bedeutung gelangte, bestand

bis kurz nach 1415 westlich von der Stadt im Gebiet von

Konigshofen in der Nahe der Breusch am sog. Schnelling^.

Wir wissen von ihm fast nichts. Anfang des 15, Jahrhunderts

wurde es als Armenhaus der Rotenkirchener Anstalt zuge-

wiesen, d. h. das Gebaude wurde nach Roten kirchen verlegt

und die Stiftungseinkunfte zu dem Lepn>senfonds geschlagen.
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Ebensowenig wie uber die fentstehung der beiden Lepro-

sarien geben unsre Quellen daruber Auskunfl, wie sie in die

Hande der Stadtverwaltung kamen. Tatsache ist, daB seit 1309

im Leprosenhaus stadtische Ratsherm als Pfleger urkunden;

sie sind vermutlich, analog den Spitalprovisoren, vom Rat

deputiert. Man darf wohl mit Schmidt m annehmen, daB es in

den Jahren, die dem Siege uber den Bischof folgten, der ziel-

bewuBten Politik des Stadtrats gelang, seine Macht auch auf

das zweite groBe Spital der Stadt auszudehnen. Ein drittes,

allgemeinen Zwecken dienendes Institute die Domfabrik, ging

gleichfalls urn diese Zeit in die Verwaltung der Siadt uber,

ohne daB wir jedoch (iber die nahern Umst&nde dieses Vor-

gangs Aufklarung finden konnten.

Wenn nun auch aus der bisherigen Darstellung hervor-

geht, daB die wichtigsten Anstalten der Armenpflege an der

Wende des 13. Jahrhunderts schon in weltlichen Handen
waren, so muB man sich doch nicht vorstellen, daB der Kirche

nichts mehr zu tun ubrig geblieben ware.

Zwar sind von der altchristlichen Gemeindearmenpflege

sichere Spuren in StraBburg kauin zu finden 35
. Jedoch war

uberall seit der Emeuerung des kanonischen Lebens in den

Stiften (816 die Aachener Regel) den kirchlichen Anstalten

ein frischer lmpuls zur Belatigung der Charitas gegeben. Nach

der Regel des Ghrodegang von Metz halte jedes Stift ein

Spital fur Fremde, Pilger nnd Arme zu unterhalten ; und die

Clugniacenser Erweckung legte besonders den Klostern dieselbe

Pflicht nahe s«. Sicherlich besaBen auch die zahlreichen Stifter

und Kloster, die im 9.—12. Jahrhundert in StraBburg er-

standen, auBer den InfirmarienS7
, die nur fur die Angehorigen

des Kapitels oder Ordens bestimmt waren, ein ochospitale pau-

perum», wenngleich solche fast nirgends erwahnt werden. Ihr

seltenes Auftauchen in den Urkunden erklart sich z. T. da-

durch, daB ihre Verwaltung mit der der Kloster zusammenfiel.

In StraBburg deutet das haufige Vorkommen von Aerzten

unter den Kapitelherrn von St. Peter und St. Thomas daraufs*,

daB man in den kirchlichen Instituten mindestens imstatide

war, den Verpflichtungen zur Armen- und Krankenptlege nach-

zukommen. Gerade bei St. Thomas scheint sich das BewuBt-

sein dieser Pflichten, das bei den meisten Stiften rasch ver-

blaBte, durch die Tat dokumentiert zu haben. Im Jahre 1182
namlich lieB em Dekan von St. Thomas neben dem Kloster

St. Arbogast an einer Brucke fiber die Breusch, also einem

wichtigen Verke.irspunkt, eine dem hi. Markus geweihte Kapelle

nebst einem Haus erbauen, das eine Zufluchtstatte der Armen
und Pilger sein soilless. Die beiden elemosinarii, die dort je-
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weils das Stift St. Thomas einsetzen sollte, sorgten sowohl fur

die geistliche wie korperliche Labung der Pilger. Den Fonds

der Stiflung bildete das Erbe des Dekans und eine bereits

durch Almosen zusammengebrachte Summe; das Weitere wurde
durch Betlel beschaflft. Diese Pilgerherberge wurde aber ihrem

ursprongliehen Zweck rasch entfremdet, indem man sie 1225

einer nach der Augustinerregel lebenden Frauenkongregation

uberlieB* , die kurz darauf in die geschutztere Metzgerau uber-

siedelte und dann einen den Dominikanern unterstellten

Klosterkonvent bildete. Dieser unterschied sich dann in nichts

mehr von den ubrigen zehn Frauenkloslern Strafiburgs. Der

soziale Gedanke, der der ursprunglichen Stiftung zu Grunde ge-

legen hatte, war vergessen.

Das einzige Kloster, von dem wir bestimmt wissen, daB

es ein Spital besaB, isi das von St. Arbogast. An einer ver-

kebrsreichen Brucke erbaut, kam es naturlich mehr als andere

Kloster in die Lage, armen Wanderern Aufnahme und Schutz

gewahren zu mCissen. Jedoch ist audi sein Spital nur einmal

1257 erwahnt* 1
. In einer Urkunde von 1371 ist wohl von einer

Infirmaria, nicht aber von einem Armenspilal mehr die Rede**.

Von zwei weiteren kleinen Spitaiem, die jedenfalls geistlichen

Ursprungs waren, wissen wir kaum mehr als die Namen. Ob
das Spital Sti. Anthonii, dessen pauperes el infirmi 1309 zu-

erst erwahnt werden", m it der Kapelle gleichen Namens in Be-

ziehung stand oder etwa mit dem in ganz Deutschland weit-

verbreiteten Antoniterorden, einem burgerlicben Spitalorden «*,

laBt sich nicht ermitteln. Sowohl das Antoniterspital wie das

Bernhardspital *», von dem uns gleichfalls nichts Naheres be-

kannt ist, fristeten offenbar ihren Unterhalt durch Sammlungen
in der Stadt, die an bestimmten Terminen ihr Beamter, der

petitor*6 , vornahm. Auch das Bernhardspital ist sonst nur

noch einmal genannt : 1318 erwirbt namlich Katharina Veieler,

die Gattin eines Barbiers, fur die Gabe von je 1 U Wachs die

confraternitas hospitalis beati Bernhardi und zugleich die des

Antoniusspitals*? ; daraus geht jedenfalls hervor,^daB beide

SpitSler mit Laienbruderschaften in Verbindung standen, die

vielleicht dort vorubergehend oder abwechselnd Pflegerdienste

taten. Ware nicht das Spital Sti. Anthonii in den Quellen lokal

bezeichnet*^ so ware man nicht ohne weiteres berechtigt, aus

den angefuhrten Stellen auf das Bestehen eines solchen Spitals

in StraBburg zu schlieBen. Denn die Antoniterherren lieBen

ebenso wie der hi. Geislorden, mit dem zusammen die peticio

in StraBburg auch genannt ist, an Orten, wo sie keine Nieder-

lassungen hatten*9. fur ihre frommen Zwecke jahrlich einmal

sammeln. Vermutlich liegt bier also mindestens bei der Er-
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wahnung der peticio die Ordenssammlung vor, die «Botsehaft,

die vom hi. Stuhl bestatigt ist», wie sich der liber vagalorum

ausdruckt.

II. Die bttrgerlichen Spitalgriinduiigeii des

14. Jahrhunderts.

Trolzdern nun zu Ende des 13. Jahrhunderts in StraBburg

die Stadt die wichtigsten charitativen Anstallen in Handen batte,

blieb im VolksbewuBtsein noch lange Zeit die Anscbauung

lebendig, daB die Armen- und Krankenpflege doch eigentlich

Sacbe der Kirche sei. So erklart es sich, daB zu Anfang des

14. Jahrhunderts- ein St raBburger Burger sein neugegrundetes

Spital dem Bischof unter,stellt : es ist das sogenannte Phynenspital

des Ritters Joh. v. Kalbsgasse und seiner Schwester Phyna, das

1311 gegriindet wurde 50
. Ungetahr gleichzeitig scheint sich

auch in den kirchlichen Kreisen selbst — wohl unter dem Ein-

druck einer gerade wutenden Epidemie — ein erneutes Interesse

fur die Armen- und Krankenpflege gezeigt zu haben. Der

Bischof selbst, Johann von Diepheirn griindete in seiner Stadt

Molsheim bei StraBburg ein Spital fur Priester und Kranke 51
.

Auch ubernahm der Bischof den Schutz und die Verwaltung

des von den Burgern von Oberehnheim (im ElsaB) in seiner

Diozese gegrundeten Spitals 52
, das ihm duxta sacrorum cano-

num statutaa ubergeben wurde.

In derselben Weise nahm er auch 1311 das Spital des

Johann von Kalbsgasse, gelegen an der Thomasbrucke jenseits

der Breusch, (neben dem Haus zum Swederich, nach dem es

anch mitunler benannt ist,) «in nostram et ecclesie nostre Argenti-

nensisdefensionein, protectionem, tuitionem et curam» 53
; zugleich

erteilte er seine Zustimmung zur Errichtung einer Kapelle beim

Spital, der jedoch ebenso wenig wie anderen Spitalkirchen Paro-

chialrechte zugestanden wurden^*. Vielmehr ubernahm der

Procurator des Phynenspitals die Einhaltung gewisser Verpflich-

tungen gegen fiber dem Thesaurar von St. Thomas. Der

bischofliche Schutz brachte dem Spital zugleich den GenuB der

ecclesiastica emunitas, d. h. der Steuerfreiheit, die kirchliche

Anstalten genossen & ; freilich ist zu bezweifeln, ob der Bischof

bei dem stetigen Erstarken der Stadtgemeinde, die gegen dieses

Privileg ankampfte, spater selbst noch im Stande war, das

Spital vor stadtischen Steuerfoiderungen zu scliutzen.

Johann von Kalbsgasse und seine Schwester Phyna bestimmen

ihr Spital fur (mindestens) zehn Arme und Kranke, die weder

durch ihrer Hande Arbeit, noch auch durch Bettel sich mehr

ernahren konnlen 5<\ Zu ihrer Bedienung weiden ein Knecht

Digitized by VjOOQIC



- 255 ~
und zwei Magde angeslellt. An der Spitze des Hauses steht

ein geistlicher Prokurator, den der Bischof einsetzt*7
; seine

Stelle ist mit einer reichen Pfriinde dotiert.

Der Grundstock des Spitalfonds besleht in der Schenkung
Johanns von Kalbsgasse vom Jahre 1311. Sie umfaBt eine

Reihe Grundslucke im Kirchspiel von St. Thomas, auf denen

das Spital errichtet wird ; nach Phynas Tod werden sie um
einige weitere vermehrt 58

; ferner fallen dem Phynenspilal einige

Renten zu, die teils zur Dotation der Priesterpfrunde, teils zur

besseren Verpflegung der Spilalbewohner, zu Piktantien und

Seelenmessen verwendet werden sollen. Ihrer alien Dienerin

Katharina sichert Phyna eine Alterspension, die spater gleich-

falls zum allgemeinen Wohl der Kranken angewendet werden

soil. Die freigebige und menschenfreundliche Wohltaterin

des Spilals gedenkt aber auch der Armen, die keine Zu-

fluchlstalte im Spital finden ; ihnen laBt sie zu Allerheiligen*

zu Beginn der kalten Jahreszeil, Tuch fur Winterkleidung

austeilen und an jedem Samstag konnen Hungernde an der

Spilalpforle Brot zur Sattigung erhalten. Solange sie lebte,

wachte Phyna selbst uber die Ausfuhrung ihrer Anordnungen,

spater vertrat wohl der Priester des Hauses ihre Stelle.

Wie es scheint, vermochte auch der direkte bischdfliche

Schutz das Phynenspital nicht davor zu bewahren, daJJ die

Burgergemeindesich indie Verwaltung des Spilalgutes einmbchte;

denn schon seit 1330 finden wir in den — allerdingssparlichen —
Urkunden des Spitals neben dem Geistlichen stadtische Pfleger.

1367 wird alien Klostern nnd Spitalern der Stadt eingescharft,

keinen Kauf noch Rentenvertrag ahzuschlieBen, ohne besondere

Genehmigung ihrer Pfleger, ccdie jeglichen zu geben sint oder

geben werden von meister und ral» 5'\ Doch blieb dem Phynen-

spilal sein ausgesprochen kirchlicher Charakter dadurch stels

gewahrt, daB der Bischof die Priesterpfrunde zu besetzen das

Recht behiell 60
. Das Phynenspital verlor relativ schnell seine

Bedeutung. 1475 fiel das Gebiiude an die Clarissinnen 61
.

Eines weiteren, aus bnrgerlichen Milteln hervorgegangenen

Spitals, des letzten, das in Slrafihurg im Mittelalter gegrundet

wurde, miissen wir noch kurz Erwuhnung tun : des Spitals

der cclohanniler am grunen Worl». Obwohl ein Spitalorden,

besaBen die Johanniter in ihren deutschen Niederlassungen sehr

selten Spitaler. Auch in StraBburg lehlte ihnen ein solches

bis zum Jahre 1381 ; damals stiftele Konrad zur Megede,

ein Milglied der der Mystik zugeneigten «Gesellschali der Gottes-

freunde», der als Laienbruder im Kloster St. Johann am grunen

Worth lebte, mit seiner Frau ein Kranken haus neben dem
Kloster 62

. Dort .sullen die Klosterleute nach ihrer Ordensregel
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Arme, Kranke und solche, die ein frommes Leben fuhren

wollen (devoti), ohne die hohe Einkaufsumme fur ein Kloster

aufbringen zu kdnnen, aufnehmen und pflegen. Eine Bedeutung

fur die Allgemeinheit hat dies Spital schwerlich je erlangt

;

die Quellen berichten spater nichts von ihm.

Die Tendenz der stadtischen SpitSler, sich in Pfriinden-

und Versorgungsanstalten, die ausschliefilich fur Burger der

Stadt bestimmt waren, umzubilden, von der wir noch zu reden

haben werden, machte besonders im 14. Jahrhundert die

Schaffung von sogenannten Elendenherbergen ndtig, d. h. Hausern

zur Beherbergung von durchreisenden Pilgern und Fremden.

lnfoige des machtigen Aufschwungs von Handel und Verkehr war
die Zahl derer, die auf der Wanderschafl und in der Feme das

Gliick suchten, plotzlich stark angewachsen. Verheerende Natur-

ereignisse wie der schwarze Tod (1349) und haufige Erdbeben,

die gerade die Sudwestecke des Reiches im 14. Jahrhundert

mehrfach beunruhiglen^ ferner die sozialen Umwalzungen,
die die Zunftkampfe in alien grofieren Stadten mit sich brachten,

machten manchen heimatlos ; solche schlossen sich wohl auch

als Mitlaufer den frommen Pilgerscharen an, die auf der Reise

nach beliebten Wallfahrtsorten die groBe RheinstraBe hinunter-

zogen, sei es, um in Marburg die Gebeine der hi. Elisabeth, in Koln

die Reliquien der «heiligen Stadta, des deutschen Rom, wie

man es nannte, zu verehren oder in Aachen die alle sieben

Jahre ausgestellten Heiligtumer. Nach StraBburg kamen be-

sonders jene Pilger, die nach Rom selbst oder zu St. Jago

di Compostella in Spanien wallfahrten*4 . Fur alle diese konnten

die wenigen erhaltenen Klosterspitaler nicht mehr genugen. Des-

halb erstanden allenthalben, teils auf kirchliche Anregung hin,

teils aus freiwilliger Liebestatigkeit der Burger, Pilgerhauser

und Elendenherbergen ; deren Leitung war dem Stadtrat unter-

stellt^. Auch in StraBburg begegnen wir um die Mitte des Jahr-

hunderts zwei Fremdenhospizen, von denen das eine im Norden

vor den Toren der Stadt, genannt «hospicium exulum peregrinorum

an der SteinstraBe», das andere im Innern der Stadt, in der

Elisabethgasse, nahe beim heutigen Burgerspital lag. Dieses

ist bereits 1349 urkundlich erwahnt**, 1359 nehmen der

Priesler Oettelin als Procurator und zwei Ratsherrn als «guber-

natoresa (Pfleger) eine Schenkung fur die Stiftung entgegen*'.

Seit 13G1 verschwindet das Haus in der Elisabethgasse aus den

Urkunden und Oettelin erscheint als der Prokurator eines

«hospicium peregrinorum situm an dem winmercktea. Oettelin

hatte namlich, da das Haus in der Elisabethgasse ccarmen bilgerin

nit gelegen was», vermutlich, weil es vom Zentrum der Stadt

so weit ablag, mit Hilfe gesammelter Almosen ein neues Pilger-
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haus am Weinmarkt errichtet, dessen Procurator er bis 1384,

also wohl sein Leben lang blieb**. Demnach fallt die Verlegung

dieser Elendenherberge in das Jahr 1360, w§hrend die ersle

Grundung vielleicht 15 Jahre vorher zu setzen ist. Kdnigshofen

hat sich bei richtiger Angabe der tatsachlichen Vorgange in der

Datierung geirrt, wenn er die ersle Einrichtung der Herberge

ins Jahr 1360 setzt und demgemafi Oettelin zuschreibt. Dabei ist

allerdings nicht ausgeschlossen, dafi Oettelin auch die Herberge

zu St. Elisabeth gegrundet bat.

Die eigentliche Leitung des Hauses untersteht stets einem

Geistlichen, der seit 1362 eine Pfrunde bezieht, die ihn zur

Abhaltung von Messen in der neuen Kapelle bei der Herberge

verpflichtet*9. Wie in alien geistlichen Instituten der Stadt hat

sich auch hier der Rat seinen EinfluB gesicherl, indem er dem
Procurator zwei Deputierte zur Seite stellt, ohne deren Er-

laubnis oder Zustimmung keine Vermdgensanderungen vorge-

nommen werden durfen^o.

Sparlich sind unsere Nachrichten uber die zweite Elenden-

herberge, das Hospicium an der Steins! raBe, das offenbar auch

nie bedeutenderen Besitz errang. Von 1357—74 wird es in

mehreren Urkunden von wohlfatigen Gebern bedacht, meist

zusamnmn mit der Herberge am Weinmarkt «. In der Zeit

zwischen 1374 und 1391 muB diese Herberge «by Fulburger-

toi », d. h. beim Burgtor, wie sie gelegentlich heiBt, mit der

groBeren in der Stadt vereinigt worden sein, da sie seither

nicht mehr vorkommt und 1397 von dem chospicium exulum

Argent.) schlechthin die Rede ist'*. Auch beansprucht der

Prokurator vom Weinmarkt fur seine Herberge Einkiinfte,

die dem chospicium peregrinorum olim an der SteinstraBe*

vermacht worden waren (1391)™.

Die grdBere Elendenheri)erge uberlebte sogar den Sturm,

der zu Beginn der Reformation die alten Institutionen der

Armenpflege erschutterte. Erst 1575 wandelte sie der Rat der

Stadt in ein Arbeits- und Armenhaus um im Sinne der neuen,

durch die Reformatoren verbreiteten Ansichten und Prinzipien.

Nach den Angaben Mones soil sie 1584—86 segensreich gewirkt

haben ; die Zahl derjenigen, die dort wShrend eines Jahres

gespeist wurden, wird auf 14018 angegeben ; das waren pro

Tag durchschnittlich 40 Personen **.

Um die Aufzahlung der im Mittelalter gegrundeten Wohl-
tatigkeitsanstalten StraBburgs gleich vollstandig zu erledigen,

mussen wir hier noch die in den Beginn des 16. Jahrhunderts

fallende Grundung des Blatternhauses nennen. Seit ca. 1495

trat in StraBburg, durch die Sdldner Karls VIII. aus Italien

eingeschleppt, die Syphilis, die Blattern oder «male frantzos» ge-

17
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nannt, in furchtbar verheerender Weise auf. Dem Milgefuh)

eines StraBburger Burgers Kaspar Hofmeister verdankten es

die anlanglich von alien geflohenen und im Stich gelassenen

Kranken, daB sie seit dem Beginn des 16. Jalirhunderts in

einem besonderen Hause einige Pflege fandenw. Der Rat soil

diese Stiftung seit 1538 durch Ueberweisung eines Fonds, der

durch die Aufhebung der Kloster bei der Kirchenreform frei

geworden war, unterstutzt haben. Als reines Krankenhaus,

ohne jede Beziehung zur Kirche, ist dies Spital bereits ein

ganz modemes Institut; etwas Aehnliches war wohl das bei

Schopflin erwahnte™ Bossenhaus, fiber dessen Entstehung und
Wirken fast nichts bekannt ist. Es war fur die mit unheil-

baren Aussatzen, Kratze etc. behafteten Kranken bestimmt und

stand im dunkelsten und verrufensten Teil StraBburgs, am
Schinderplatz.

So sehr auch das Mittelalter zur Griindung von Hospi-

talern zu allgemein wohltatigen Zwecken bereit war, so ver-

miBt ein an rnoderne Einrichtungen Gewohnter doch in der

mittelalterlichen Stadt verschiedene Anstalten, die uns ebenso

wichtig, ja fast noch wichtiger als Pflege- und Versorgungs-

hauser erscbeinen : die Waisen- uud Findelhauser sowie die

Irrenhauser. Diese sind im Mittelalter sehr selten. Die Grunde
dafur liegen nicht so sehr in mangelndem Verstandnis fur diese

Bedurfnisse, als in dem jenseitig gerichteten und egoisti-

schen Zug der mittelalterlichen Armenpflege uberhaupt. Eine For-

derung seines Seelenheils konnte man wohl durch das Gebet der

Spitalleute erwarten, weniger aber von unmiindigen Kindern

und Irren, die nicht imstande waren, zu beten.

Das Mittelalter betrachtete die Geisteskranken nicht vom medi-

zinischen Standpunkt aus als arme bemitleidenswerte Geschopfe,

sondern glaubte, ihre Besessenheit sei als ein in ihnen wohnen-

der boser Geist mit BuBe und Strenge auszutreiben. Daher

wurden Burger der Stadt, wenn sie etwa dem Irrsinn verfallen

waren, einfach in den Stadtturmen wie Gefangene in Gewahr-
sam gehallen 77

. Nicht ortsangehorige Irre aber wurden, nach

den egoistischen Grundsalzen der Stadte, zu Ausgang des 15.

Jahrhunderts einfach bis in die nachste Stadt beiordert, die

sich naturlich ihrer auf dieselbe Weise zu entledigen suchte,

bis sie schliefilich in ihrer Heimatsgemeinde behallen werden

muBten 7».

Betreffs der Fursorge fur Waisen verfugte der Rat seit

Beginn des 14. Jahrhunderts aus Grunden der allgemeinen

Rechtssicherheit, daB vermogende Kinder, deren Eltern tot

seien, vom Rat ernannte Vermdgensverwalter (Vogte) haben

muBten, die alljahrlich vor einer stadtischen Ratsdeputatiou
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von 2 Mannern Rechenschafl abzulegen hatten. Diese Rats-

kommission vollzog auch die Decharge der Vogte am Termin

der Miindigkeilserklarung ihrer Mundel.'9 Verwaiste Madchen

wurden mitunter in Beginenhause/n zur Erziehung unterge-

bracht, aus denen sie, wenn sie erwachsen waren, nach Belieben

austreten konnten so.

Eine erste Spur dffentlicher Fursorge fur die armen Waisen

findet sich in einem Stadtrechtsparagraphen vom Jahre 1399&*

;

doit wird von dem, der um «Blutruns» Urfehde geschworen,

wenn er wieder in die Stadt zuruckkehren will, verlangt, daB

er den armen Waisen 1 fif ^ gebe oder sonst mit deren

Pflegern ein Abkommen treffe, cdaran sie ein Genugen haben».

Sollte man daraus schon auf ein Waisenhaus fur arme
Kinder schliefien durfen? Schmidt 82 will <M us dem Jahre

140*2 einen Beleg fur ein Waisenhaus gefunden haben, gibt

aber daruber nichts Naheres an. Jedenfalls hatte dies Haus
keinen Bestand, denn 1534 wurde unter dem EiiifluB der

Reformation das Katharinenkloster in ein Waisenhaus umge-

wandelt.

Ein Findelhaus, wie es in Ulm und Freiburg bereits im

14. Jahrhundert belegt ist, laBt sich in StraBburg nicht vor

dem 1& Jahrhundert nachweisen.

Gebrechliche, Blinde und Kruppel erfreuten sich ebenfalls

keiner besonderen Fursorge ; wahrscheinlich brachle man sie

in den allgemeinen Spitalern unter. Gelegenllich scheinen sie

sich auch durch genossenschaftliche Einigung untereinander

zusammengeschlossen zu haben ; Kriegk findet 1480 in Frank-

furt eine Bruderschaft der Blinden und Lahmen, die sich an

das Karmeliterkloster angeschlossen hatte 83
. Eine analoge Er-

scheinung ist die Bruderschaft von Sankt Andreas zu StraBburg,

gder die Blinden und Kruppel angehorenD ; sie leben zum
groBen Teil wohl vom Bettel, wie aus dem Verbot hervorgeht,

das sie 1523 triffl w.

Zu den Anslalten der ArmenpQege gehoren die Beginen-

hauser in einem doppelten Sinn ; in sofern, als man dort

arme alleinstehende Frauen aufnahm und ihnen Obdach ge-

wiihrte, erfiillten sie in individuellerem, kleinerem Kreis die

jzleiche Aufgabe wie das offentliche Spital fur die Allgemein-

heit. Andrerseits aber unterstiitzten haufig die Beginen durch

Krankenpflegerdienste die Liebestatigkeit der Spitaler und der

kirchlichen Organe. Die Bedeutung ihrer mannlichen Abart, der

Begharden und Laienbruder, liegt sogar wesentlich auf dem
Gebiet der Krankenpflege und Totenbestattung ; wir werden

uber diese deshalb besser im Zusammenhang mit dem Medizinal-

wesen sprechen.

Digitized by VjOOQIC



— 260 —

Unter Beginen verstand man diejenigen Frauen und Mad-
chen, die sich in einzelnen Hausern zu einem frommen und
arbeitsamen Leben zusammengetan hatten, ohne sich doch fur
das ganze Leben dafur zu verpflichten und sich kldsterlichen

Zwang aufzuerlegen. Auf die Herleitung ihres Namens und der
Institution von dem belgischen Priester Lambert le Begues,

der inLQttich um 1180 ein solches Haus begrundet haben soil,

brauchen wir hier nicht einzugehn. Der vorwiegend religiose

Charakter dieser ersten Stiftung ubertrug sich nur zurn ge-
ringsten Teil auf die zahlreichen cSamnungen und Konvente>,

die seit ca. 1250 in den rheinischen Stadten auftauchen. Nur
ein sehr geringer Prozentsatz unter ihnen, z. B. in StraBburg

vielleicht die drei reichen «Samnungen» zurn Turm, von Innen-

heim und zurn Oflenburgss — und selbst sie nur in der ersten

Zeil ihres Bestehens — beteiligten sich an der dem Beginen-

wesen zu^runde liegenden religiosen Bewegung, in der cdas

Drangen der Laienwelt nach selbsttatiger, der priesterlichen

Vormundschaft sich enlwindender Teilnahme an der Losun^
der religiOsen Grundfragen, aber zugleich auch an einer Ver-

innerlichung des kirchlichen Lebens zurn Durchbruch ge)angte»87

Die rasche Verbreitung der Beginenhauser war vielmelir

(lurch soziale Bediirfnisse veranlaBi. Alleinsteliende Frauen
halten in einer Zeit, wo das Faustrecht erst zu weichen anfing,

wo das sich muhsam geltend machende Recht dem Kraftlosen

noch wenig Schutz gewahrle, einen gefahrlichen und schweren

Stand, wenn sie sich nicht einem gruBeren Verband, sei es

einer Familie oder einer Genossenschaft eingliedern konnten.

Nach Bficliers88 Untersuchungen ergibt sich aber, daB sicher

eine groBe Anzahl Frauen nicht zur Ehe gelangen konnten,

da durchschnittlich auf 1000 Manner mehr als 1100 Frauen

im lieiratsfahigen Alter kamen. Ueberdies weisen noch die

Frauen infolge ihres geschutzteren und maBigeren Lebens eine

geringere SterblichkeitszitFer auf, als das mannliche Geschlecht,

so daB also der FrauenuberschuB eher groBer als kleiner an-

zunehmen ist. Im gewerblichen Leben war fur die unver-

heiraleten Frauen sehr wenig Raum ; wenn man auch Meisters-

witwen und Frauen Zutritt gewahrle, so hinderte sie doch der

zunftlerische Grundsafz, Jeder diirfe nur das Gewerbe betreiben,

das er in alien seinen Teilen zu arbeiten verstehe, daran,

eine selbstandige wirtschaftliche Stellung im gewerblichen Leben

zu erlangen, wenn sie auch z. B. in der Weberei gewisse Ge-

biele, wie die Schleierweberei, an manchen Orten ganz be-

lierrschten. Im 12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderis hatte

der UeherschuB an Frauen in die zahlreichen Frauenklostern

cinen ausreichenden AbfluB gefunden ; auch in StraBburg ent-
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standen deren bis zum 14. Jahrhundert nicht weuiger als zehn.

Aber diese wurden mit der Zeit so w&hlerisch in der Aufnahme

ihrer Mitglieder und verlangten namentlich so hohe Eintritts-

gelder, daB nur noch die Tdchter der Patrizier dort Unterkunft

fanden &.

Die Idee, den fehlenden AnschluB an eine Familie durch

genossenschaftlichen ZusammenschluB untereinander zu er-

setzen, lag nahe und entsprach dem Geist der Zeit, in der ja

das genossenschaftliche Prinzip vor allem herrschte. Die gegen-

seitige Durchdringung des religidsen und weltlichen Lebens,

die fur das Mittelalter so charakteristisch ist, bedingte es, daB

die Lebensweise der Beginen in diesen freien Einungen kloster-

lithen Charakter trug; im Hinblick darauf gelang es auch der

Geistlichkeit, namentlich den Bettelorden, die Sittenaufsicht uber

die Konvente zu erlangen, was schlieBlich mit der eigentlichen

Leitung gleichbedeutend wurde. So finden wir z. B. in StraB-

burg die meisten Beginenhauser unter dem EinfluB der Bettel-

orden oder eines von diesen abhftngigen Klosters. Wir uber-

gehen, in welche Schwierigkeiteo die Beginen durch ihre un-

klare kirchliche Slellung und durch die Verschiedenheit der

Verhaltnisse an den einzelnen Orten der Gesamlkirche gegen-

uber kamen, wie sie bei den Kampfen der Bettelorden unter-

einander und gegen die Weltgeistlichkeit in Mitleidenschaft

gezogen wurden, wie sie schon 1311 von Papst Clemens V. wegen

freigeistisch-ketzerischer Lehren verdammt, von Johann XXII.

aber, wenn sie sich der dritten Regel des Franziskus anschlossen,

geschutzt wurden, wie aber schlieBlich doch der sittliche Ver-

fall in ihre Reihen eindrang und zu Ende des Mittelalters nicht

nur ihre religiose, sondern auch ihre allgemeine soziale Stellung

vdllig untergraben hatte 90 . Auch lassen wir die haufig als Be-

ginen bezeichneten reichen Pfrundnerinnen, die in den Hausern

«zum Turm, Oflenburg und Innenheim» lebten, beiseite, da sie

vom sozialen Standpunkte aus mit den Klostern auf eine Stufe

zu stellen sind.

Uns interessieren hier nur die cpauperculae sorores* oder

cpauperes beginae*, denen auch die oflentliche Wohltatigkeit be-

sonders im ausgehenden 13. und bis Mitte des 14. Jahrhunderts

ihre Sympathien und ihr Interesse zuwandte. In dieser Zeit

haben wir ca. 60 Grundungen von Beginenhausern zu ver-

zeichnen. Die Regel war, daB die Stifter nur ein Haus mit

einer Rente fur Holz, Licht und «Gumpost» 91 einer Anzahl

Frauen bestimmten, deren Zahl zwischen 3 und 22 schwankt.

Bei dieser Ungleichheit und der Luckenhaftigkeit unserer

Quellen laBt sich naturlich nicht mit Sicherheit angeben,

welche Zahl von Frauen etwa urn 1350 in den Beginenhausern
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untergebracht war. Immerhin konnen wir, da uns gerade von

der Halfte der Hauser die stiftungsgemaBe Zahl der Insassen

bekannt ist — ihre Summe ergibt etwas uber 200 — schatzungs-

weise annehmen, daB 600 Frauen in 50—150 Konventen ein

sorgenfreies Leben ffihrten ; bei einer Gesamtbevolkerung von

20—30 000 Menscben ware das also % 5 Oj M
.

Da die Beginenhauser Privatstiftungen sind, weisen ibre

Staluten im Einzelnen sehr verschiedene Formen auf. Die Auf-

nahme in ein Beginenhaus erfolgt meist bei einer Vakanz durch

Wabl der Scbwestern ; konnen diese innerhalb einer bestimmten

Frist nicht einig werden, so setzt der BarfuBerguardian oder

wer gerade die geistliche Aufsicht fiber den Konvent fuhrt, eine

Schwester ein. Haufig wahrt auch die Stifterin fur sich und

ihre Nachkommen das Recht, Leute nach ihrem Willen auf-

zunelimen und eventuell aucb aus dem Hause zu entfernen,

wenn sie sicb etwas zu Scbulden kommen lassen.

Nachdem wir an den verschiedenen Spitalern StraBburgs

beobacbtet baben, wie der Rat sicb allmahlich EinfluB auf ibre

Verwaltung erwarb, gewinnt auch die Frage nach der Sfellung

des Rates zu den Beginenhausern ein gewisses Inleresse. Leider

ist das StraBburger Material in dieser Hinsicht sehr diirftig. Im
allgemeinen galten die Beginenhauser jeden fa lis als geistliche An-

stalten ; ob aber, wie fur die Kloster, fiber jede einzelne Samra-

lung, oder fiber mehrere ein Pfleger gesetzt wurde, davon horen

wir nie etwas. Wahrscheinlich war das lnteresse der Stadt-

verwaltung ffir die Hauser der armen Beginen nur gering

;

konnte es sich doch hier nie urn groBe Summen handeln, die

allenfalls in einem der Stadtpolitik widersprechenden Sinn hatten

verwendet werden konnen.

Als zu Anfang des 15. Jahrhunderts in Basel die groBe Hetze

der Dominikaner gegen die Beginen einselzte 9^, hob auch der

StraBburger Rat einige Beginenhauser wegen des unsittlichen

Lebenswandels ihrer Bewohner auf, aber mit so wenig Eifer und
Nachdruck, daB sehr bald das alte Beginenwesen wieder auflebte.

Doch war der sittliche Verfall bereits da und die Reformatio

Sigismundi wie die Prediglen Geilers von Kaisersberg, Sebastian

Brants Narrenschiff und der liber vagatorum (vom Anfang des

16. Jahrhunderts) geben ein Bild davon, wie sehr die Beginen

zum Spott des Volkes geworden waren 9*. In anderen Stadien,

z. B. in Koln, ubemahm der Rat im 15, Jahrhundert die Neu-
organisation der Beginen und zog sie als stadtische Beamte
zur Krankenpflege heran 95

. Seltsamerweise scheint man in StraB-

burg an eine derartig nfitzliche Verwendung der Armen kaum
gedacht zu haben ; nur ein Beginenhaus stand in einer,

allerdings nicht klar erkennbaren Beziehung zu der stadtisch-
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obrigkeitlichen Armenpflege, namlich das sog. hi. Geist-Haus,

das 1358 Knecht Schwarber, ein Strafiburger Ratsherr, gestiftet

und der Stadl direkt unterstellt hatte*. Seine Verwaltung wurde
den Pflegern der hi. Geist-Pfrunden mitubergeben.

Es ergibt sich also schon fur die Mitte des 14. Jahrhun-
derts, dafi der Rat von Strafiburg bei alien charitativen Anstalten

wenigstens das Recht, ihre Vermogensverwaltung zu kontrol-

lieren, erworben hatte, wenn nicht uberhaupt, wie bei dem
Leonhardsspital und dem Leprosenhaus der Fall war, das ganze
Spilal in seinen Besitz uberging.

III. Die Spitaler unter Verwaltung des Rates,

a. AenGere Gesehichte.

Bei Hem grofien Aufwand an Kosten und Muhe, die ein

moderner nach den Vorschriften der Hygiene hergestellter Spi-

talbau erfordert, pflegl man heutzutage mil der Verlegung von

solchen Anstalten recht sparsam vorzugehn. Im Mittelalter, wo
man freilich beim Bau eines Spitals an sanitare Vorrichtungen

nicht mehr als bei jedem andern Haus dachte, war man rasch

bei der Hand mit einem Umzug. Wir haben schon gesehn,

dafi der Schnelling, das kleinere Leprosenhaus im Westen der

Stadt, nach Rotenkirchen, ferner das Haus von St. Markus
von dem Kloster St. Arbogast in die Metzgerau und dieElenden-

herberge an den Weinmarkt verlegt wurde. Das stadtische

Leonhardsspital aber wechselte im Laufe eines Jahrhunderts

gar zweimal seine Lage^. Infolge der Erweiterung des

Mauerrings war das ursprunglich vor den Toren gelegene Spital

im Beginn des 14. Jahrhunderts fast ins Zentrum der Stadt ge-

ruckt, wo es nun aber so eingeengt stand, dafi Erweiterungen,

wenn solche notig waren, vdllig unmdglich wurden. Dies ward

besonders deutlich vor Augen gefuhrt, als in dem 2. Jahrzehnt

dieses Jahrhunderts eine Pestepidemie, verbunden mit einer

Hungersnot in Strafiburg wutete. Damals, berichtet Konigs-

hofen^s, wurden «das Spital und die Gruben (d. h. die Graber

beim Spital) alle vol! mit Toten gefnllt und hatte man zu eng,

mehr Gruben zu machen ; deshalb wurde das Spital aufierhalb

der Stadt angelegt». Der furchtbare Leichengeruch, der bei

solchem Massensterben von dem Friedhof ausging, vielleicht

auch die Erkenntnis der Ansteckungsgefahr werden wohl den

Stadtrat in dem Entschlufi, das Spital zu verlegen, bestarkt

haben, um so mehr, als sich gerade eine gunstige Gelegenheit

bot, ohne grofie Kosten ein fast fertiges Haus vor den Toren

der Stadt zu erwerben.
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Eine Kongregation von Frauen, die vor elwa zehn Jahren

ein Priesler Heinrich von Hornburg (oder Hohnburg) aus be-

kehrten Frauen aus dem fahrenden Volk zusammengebracht

und in der Art von Beginen zu frommem Leben vereinigt

hatte, besafien vor der Stadt, neben Herrn Rulenderlins

Turm cam Burggraben, da wo man zum Klosier St. Marx
geht», ein Haus". Dies wollten sie, oflenbar um dann
selbst als Konversen dort Aufnahme zu linden, den Zister-

ziensern von Paris im ElsaB 1** als Kloster fur funfzig Mit-

glieder ubergeben. Nun bat der Rat 1305 ihren Pfleger

Heinrich mit Rucksicht auf die Bedurfnisse der Stadt, die be-

absichtigte Stiftung dem Spital zu uberweisen. Bischof Johann,

einsichtig genug, um das soziale Bedurfnis uber die kirchlichen

Interessen zu stellen, unlerstutzte das Gesuch des Rates 101 .

So kam Heinrich, «mit willen und gehelle der swestern», mit

dem Rat uberein, dafi er den Bau, wie er war, «der Stadt

schenkte, und dazu noch einen zweiten errichtete, da der

eine nicht ausreichte, die Pfrundner und die Siechen aufzu-

nehmen. Fur die Deckung der daraus entstehenden Kosten

wurde Heinrich erstens das alte Spital, dessen Bauplatz er

auch sofort durch Errichtung neuer Hauser, die in Erbleihe

gegeben wurden, kapitalistisch nutzbar machte und zweitens

die Halite des damaligen Spitalvermdgens zur Verffigung ge-

stellt. 10 Prozent der zum Bau aufgewendeten Summe sollte

Heinrich als personliches Entgelt fur seine Muhe zufallen.

SchlieBlich aber uberstiegen die Kosten die ursprunglich verab-

redete liohe von 900 af, und nun weigerten sich die Pfrundner,

Heinrich in der versprochnen Weise zu entsch§digen. Nach
langem Hin und Her einigte man sich schlieBlich im Jahre 1321 10*

auf eine weit niedrigere Summe als Heinrich eigentlich zu-

stand, namlich 20 U Rente. Trolz solcher argerlichen Streitig-

keiten machte Heinrich, person Iiche Interessen um der guten

Sache willen hintansetzend, im Jahre 1334 das Spital, d. h.

nur die Abteilung der infirmi, nicht die Pfrundner, zu seinem

Universalerben 103.

Seit 1315 widmete sich Heinrich als Spitalschaffner der

Pflege der #Armen im stadtischen Spital; uber seiu segens-

reiches reformatorisches Wirken dort werden wir noch zu

reden haben. Die elf bekehrten Frauen, deren Pfleger Hein-

rich gewesen, traten, wahrscheinlich als Krankenptlegerinnen,

in das Spital ein ™4.

Indessen hatte dieser Neubau vor dem Tore kaum achtzig

Jahre Bestand. Als 1392 ein Krieg der Stadt mit dem Bischof

und den mit ihm verbiindeten oberrheinischen Herrn drohte,

erschien es bedenklich, unmittelbar vor den Maueni der Stadt
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dem Feind so sichere und willkommene Stutzpunkte, wie sie

die nebeneinanderliegenden Komplexe des Karmeliterklosters

und des Spitals bieten konnten, zu uberlassen. So fiel der

cherliche SpiUeb, wie Konigshofen hedauernd sagt 105
, nebst

vielen andern Gebauden und den hohen Baumen der Umgegend
dem fortiBkalorischen Interesse der Stadt zum Opfer. In der

Aufregung konnte man nalurlich nichi warten, bis man ein

neues Heim fur die Kranken hatfe erbauen konnen. Man legte

inzwischen die Kranken in den Oberstock des stadtischen Hofes

bei den «gedeckten Bruckeni, der spater der * Herrenstalh ge-

nannt wird *o« ; inzwischen liefi der Rat am Goldgiefien mehrere

Hauser aufkaufen und abbrechen i°7
, an deren Stelle seit 1398 das

Spital, das «mere» oder «alte* Spilal, auch chospitale maius» und

«antiquius> genannt, stand. Auf seinem Platz erhebt sich noch

heute das Burgerspital, dessen Bau jedoch 1718 nach einem grofien

Brande ganzlich erneuert werden mufite.

Bezeichnend fur die Verwaltungsprinzipien mittelqlterlicher

Stadlregierungen ist es, dafi man das Spital beide Male fur die

Kosten des Umbaas allein aufkommen liefi, ohne eine Unter-

slulzung aus allgemeinen Mitteln zu gewahren. Es bedeutete

schon ein besonderes Entgegenkommen, dafi man das konfis-

zierte Gut des wegen Hochverrats verurteilten Ammeisters Cuntz

Miiller den Spital pflegern «zum Verbauenji zuwies *<>8
;

jedoch

ist darin keineswegs ein prinzipieller Fortschritt zu sehen ; es ist

im Grofien dasselbe, als wenn man auf dem Markt konfiszierte

schlechte Ware dem Spital ubergab.

b. Entwicklung der Spitttler zu Pfrllndhttmern.

Die Personlichkeit des obengenannten Bruders Heinrich be-

deutet in der innern Geschichte des Spitals einen Markstein.

Im Laufe des 13. Jahrhunderts hatie sich in vielen Spitalern

das Pfrundenwesen ausgebildet ; statt in erster Linie Armen
und Kranken zu dienen, gewahrten die Spitaler gegen eine

Schenkung in Land oder Naturalien — , auch gesunden und

wohlhabenden Burgern, die sich einen ruhigen Lebensabend

sichern wollten, Aufnahme. Anfangs mag dies System sehr vor-

teilhaft erschienen sein ; die Burger, die sich gerade nur ein

kleines Vermogen erworben hatten, nahmen an dieser Einrich-

tung des Pfrundenkaufs begreifliches Interesse; es gab nicht

leicht wieder eine Stelle, wo sie sich mit so wenig Geld eine

so sichere Rente erwerben konnten ; die meisten Leibrenten-

vertrage, auch der Einkauf in ein Kloster als Laienpfrundner

erforderte grofiere Mittel. Und auch das Spital fand seine Rech-

nung dabei.
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Daher begann man schon sehr fruh , besonders in

stadtischen Spitalern, Pfrundner aufzunehmen. Im StraBburger

Leonhardspital ist im Jahre 1282 diese Einrichtung schon

vdllig eingeburgert, wie die Aufnahme des Konrad von Kndrs-

heim und seiner Gemahlin Agnes beweisti<>9.

Es halle sich 1282 neben den gewdhnlichen Pfrundnern

sogar schon eine bevorzugte Klasse entwickelt, die Inhaber der

sogenannten Herren- oder PriesterpfrQnden. Oftenbar waren

diese Pfrunden ursprunglich fur alte kranke Priester, die aber

noch zu irgend welchen geistlichen Diensten in der Spitalkapelle

verpflichtet waren, beslimmt "o. Doch werden auch Laien

diese Pfrunden verliehen ; Konrad von Kndrsheim z. B. wird

gegen eine Rente von 20 Viertel Getreide aufgenommen «ut

sacerdos, nee euro ad aliquod officium in dicto hospitali

ponemus, sed ibidem esse simpliciter promittimusu m. Spater

heiBen diese Pfrunden auch didige pfrunden» oder ocprebende ab-

solute)) »*, was eben aus der Zusicherung an Konrad von Kndrs-

heim, er solle von alien Diensten, d. h. priesterlichen Obliegen-

heiten frei sein, zu erklaren ist.

Zu welch bevorzugter und freier Stellung die Herren -

pfrundner schlieBlich gelangten, zeigt der Verlrag, den 13J0

der Presbyter Johann Waltstetter von Rottweil mit den Spital-

pflegern abschloB 112
. Von einer Aufnahme in die Gemein-

schaft der gewdhnlichen Pfrundner und Unterwertung unter

den Meister ist nicht die Rede, es ist vielmehr ein bloBes gegen-

seitiges Vertragsverhaltnis : gegen Vorausbezahlung von 150 Gul-

den und die Verpflichtung, einen gewissen Betrag nach seinem

Tode dem Spital zu hinterlassen, erkauft der Presbyter sich

fur die Dauer seines Lebens ein Wohn- und Schlafzimmer

(stupa et camera) in einem Gartenhaus des Spitals und erhalt

dort, oder wenn er wunscht, am Tische des Prokurators die-

selbe Verpflegung wie dieser.

Eine bestimmle Zahl fur die Aufnahme solcher Pfrundner

war nicht vorgeschrieben ; es war den Pflegern anheimgegeben,

so viele als sie fur das Spital vorleilhaft erachteten, aufzu-

nehmen. Von gewdhnlichen Pfrundnern aber sol I ten nicht

weniger als 50 im Spital sein »».

Je mehr aber die Ausbildung des Pfriindenwesens um sich

griff, desto weniger Raum, Interesse und Geldmittel blieben

dem Spital fur die Erfulluug seiner ursprunglichen Aufgabe,

fur Arme, Kranke und Reisende zu sorgen. Da man jedoch

in der Burgerschaft auf diese Einrichtung nicht verzichten

wollte, gab es nur einen Weg, um den Armen ihren recht-

mfiBigen Platz im Spital zu sichem, namlich dadurch, daB man
eine Scheidewand zwischen ihrem und der Pfrundner Gebiet
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und Vermdgen aufrichtete. Schon Ende des 13. Jahrhunderts

bahnt sich diese Losung der Frage an. Der Pfleger der Heilig

Geistpfrunden, der in der Geschichte der Historiographie

bekannte Ellenhard, offenbar ein Kenner der VerbalItnisse,

bestimmt 1299 den Ertrag seiner Schenkung zur Halfte den

Pfrundnern, zur andern Halfte den Siechen des Spitals »i*.

Es ist nun das bedeutende Verdienst Heinrichs von Homburg
gewesen, daB er durch sein Eintreten fur die Interessen der

Kranken gegenuber denen der Pfrundner Jverhtitete, daB das

StraBburger Leonhardsspital wie so viele stadtische Spitaler 11*

zu einem bloBen Versorgungshaus herabsank. In seinen Auf-

zeichnungen findet sich der Satz : «man sol wissen, waz rechtes

diegesunden hant, dazhant su von den siechen und nutanders» u«.

Er will also die Krankenpflege als erste Aufgabe des Spitals

betrachtet wissen, und er dringt mit dieser Ansicht auch bei

den maBgebenden Stellen durch. Denn es ist gewiB kein

Zufall, wenn der Rat in der Urkunde, die Heinrich zum Spital-

pfleger erhebt, verkundet, daB fortan alle dem Spital uberwie-

senen wohltatigen Spenden, iiber deren Sti flungszweek keine

nabern Angaben vorliegen, den « Siechen und Elendena, nicht

den Pfrundnern zukommen sollen 117
. Auch in der Regelung der

Baukosten enthalt die Ratsverordnung eine Spitze jjegen die

Pfrundner, wenn sie vorsieht, daB im Notfalle noch das Kapital,

«was die pfrundner geubert haben», zur Deckung herangezogen

werden soil.

Den AuBeren Ausdruck findet die Scheidung der «sani» von

den ccinfirmi» darin, daB von 1315 an statt des fruheren einzigen

Beamten zwei Schaffner, ein «procurator sanorum» und ein

((procurator infirmorum», die Verwaltung des Spitals lei ten.

Uebrigens scheinen die beiden Aemter im 15. Jahrhundert,

nach der zweiten Verlegung des Spitals wieder in einer Hand
vereinigt worden zu sein, denn die Ordnungen des 15. Jahr-

hunderts wissen nur von einem Schaffner, der Zinsherr des

Spitals ist und zugleich ein «Sehen zu den Siechen haben soll»
;

ein Teil der Funktionen des Siechenschaffners ist wohl auf die

Hausmeisterin ubergegangen.

Das VerhiUtnis der Kranken zu den Gesunden im Spital

beschaftigt im Laufe des 14. Jahrhunderts noch einmal die Rats-

herren. Nachdem 1370 die Pfleger einen Streit zwischen dem
Siechen- und Pfrundnermeister um den Besitz eines Backhauses

gutlich geschlichtet hatten »«, rnuB 1377 der Rat noch selbst

eingreifen. Es handelt sich diesmal um ein Einkommen des

Spitals, das ihm bereits im 12. Jahrhundert von Bischof Cuno

zugesprochen wurde, also in einer Zeit, wo von einer Zwei-

teilung des Spitalvermogens noch nicht die Rede war 11 *.
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Nach der Entscheidung des Rates gehoren die strittigen Kirchen-

zehnten rechtmafiig den Siechen allein an, da sie jadie ursprung-

lichen Besitzer des Spitals sind. Cbenso bleibt die Begrab-

nisstutte den Siechen vorbehalten. Durch diese Verfugung

erkennt der Rat wiederum an, daB er das Spital in erster

Linie als Krankenhaus betrachtet wissen will. Wie weit freilich

die Konsequenz des Rates, der doch auch von der wechselnden

Volksstimmung abhangig ist, reichte, kdnnen wir nicht verfolgen,

da das spater vorliegende Material infolge des Mangels an

Datierung und des Schweigens gerade uber diesen Punkt nicht

gestattet, den Gang der Entwicklung im Einzelnen zu verfolgen.

Jedoch ist aus der Anstellung eines Arztes im Jahre 1500 mit

Sicherheit 18° zu entnehmen, daB, mindestens zu Ausgang des

Mittelalters das StraBburger Leonhardsspital seine Aufgabe als

Krankenhaus dank der zeiligen Fursorge des Rates nicht

vernachlassigte.

Berechtigter als im Spilal war im Leprosenhaus die

Einrichtung des Pfrundenkaufs ; denn diese Anstalt war ja

weniger den Armen als den Kranken, die sich aus den

verschiedensten Gesellschaftsschichten rekrutierten, bestimmt.

Daher. finden wir hier, daB, wie in anderen Sladten, die

Obrigkeit selbst sogar die Suminen feslgesetzt, die beim Eintritt

zu zahlen waren. Es wirkte dabei wohl auch bestimmend, daB

der Hof von Rotenkirchen nicht uber so reiches Stiftungs-

vermdgen verfugte, wie die anderen Spitaler; er war also auf

seine Einkiinfte von den Leprosen angewiesen i* 1
. Ein Minimum,

der «Dienst» genannt, war lur alle, auch die Aermsten obli-

gatorisch ; wer es nicht hatte, durfte es erbetteln. Dieser

cDiensU erweist sich deutlich als eine vorlaufige Bezahlung fur

Bedienung und Verpflegung und zugleich als Eintrittsgeld zur

Aufnahme in die Genossenschaft. Es wurde namlich in ganz be-

stimmten Satzen verteilt an die einzelnen Bewohner des Hauses und

an dessen Beamte, den Klingler und die Kellerin sowie an d-en

Kaplan ocfur sinen subenen und drissigsten^ 1". Man entrichtete

damit den Hausgeistlichen sogleich beim Eintritt eine Gebuhr
fur das Begrabnis und die daran anschlieBenden Totenmessen

am siebten und dreiBigsten Tage nach dem Tode, damit im Todes-

fall keine Auseinandersetzungen mit den Erben notig wurden.

Der «DiensU betrug im Pfrundnerhaus 5 U und 5 3? ini

Armenhaus am Schnelling 2 fif und ca. 25 3 nebst dem vorge-

schriebenen Hausrat. Als wirkliches Stubengeld dokumentiert

sich diese Zahlung auch dadurch, daB Leute, die Pfrunden auf

dem Hofe kaufen, ohne dort Wohnung zu nehmen, auch den
«Diensl» nicht zahlen; ziehen sie spater auf den Hof, so leisten

sie die Zahlung nach "3.
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Wahrend der cDiensl* im Armenhaus zur Aufnahme genugt,

mufi im Pfrundnerhause jeder Neueintretende noch eine von

den PQegern beslimmte Summe zahlen, deren Hohe sich nach

dem Gesamtvermogen des Kranken richlet"*.

Es geht aus der uns erhaltenen Ordnung des Hofes nicht

mit voller Deutlichkeit hervor, ist aber sehr wahrscheinlich, dafi

auch Gesunde im Leprosenhaus Pfrunde nahmen. Als namlich

tfegen Ende des Mittelalters uberall der Aussatz in milderen

Fonnen auftrat, wurde dies an vielen Orten Sitte 1 **. Wahrschein-

lich sind doch auch in Rotenkirchen «die, die ir leben sliessen

wellent auf dem hofe», als gesunde alte Leute anzusehn, die sich

hier bis zu ihrem Lebensende einkauften ; eigenlliche Kranke

dagegen hofften doch wohl immer noch wieder gesund zu werden

u nd ihr Leben nicht dorl beschliefien zu mussen. Hingegen

darf man aus dem haufig gebrauchten Ausdruck «sie syen siech

oder gesund » schwerlich einen Schlufi ziehn. Denn unter den

Gesunden kdnnten auch die Dienstboten gemeint sein ,2«.

Andererseits glaube ich trotzdem, dafi Gesunde als Pfrundner

in Rotenkirchen waren, besonders weil so viele Abstufungen

in der Behandlung der Einzelnen existierten. Wie hatte man
bei der freien Stellung, die fur manche Pfrundner vorgesehn

ist, kontrollieren konnen, ob sie, wenn sie vvirklich aussatzig

gewesen wftren, auch alle Verpflichtungen einhielten, die zur

Vermeidung der Ansteckung den Kranken auferlegt waren?

Das Rotenkirchener Haus bestand in seiner alten Form bis

zum Jahre 1678 1 *7
, damals wurde sein Besitz dem grofien

Spital einverleibt. Im 16. Jahrhundert war in VVesteuropa der

Aussatz bereits so weit erloschen, dafi die Leprosenh£user allent-

halben zu Versorgungsanstalten fur Gesunde wurden. Dafi auch

in und um Strafiburg schon im 15. Jahrhundert der Aussatz

sehr zuruckgegangen war, scheint mir eine Verhandlung des

Strafiburger Rates mit der Gemeinde Eckbolsheim zu beweisen,

uber die Schmidt 12* berichtet. Als diese Gemeinde in der

nachsten Umgebung Strafiburgs 1450 ein Leprosenhaus erdfTnete

und Fremde darin gegen Geld aufnahm. verbot ihm dies der

Rat von Strafiburg, ofienbar weil er furchtete, dafi dann seinem

Hause in Rotenkirchen Abbruch geschahe. Dieses war also

sicher nicht uberfullt; aber auch das Eckbolsheimer Leprosen-

haus hatte nur 11, nach 12 Jahren nur mehr sieben Patienten.

Es wurde bald darauf auf Geheifi des Strafiburger Rates
ab^ebrannt.

Die obenerwahnte Vorliebe der Burgerschaft fur Einkauf

in Alterspfrunden zeigt sich deutlich in der Geschichte des

Phynenspitals. Obwohl dessen Grunder in ihrem Statut aus-

drucklich bestimmten, dafi Arme und Kranke in ihr Spital
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aufgenommen werden sollen und damit vielleicht hewuBt in

Gegensatz traten zum stadtischen Spital, in dem damals das

PfrGndenwesen auf der Hone stand, so haite sich auch dort

schon 1330 eine confraternitas von Pfrundnern gebildet, in

deren Kreis man sich durch testamentarische Schenkung von

Gutern, also auch Kauf, Eintritt verschaffte ,2».

Eine ahnliche Entwicklung, die dem ursprunglichen Ge-

danken der Stiflungen durchaus zuwiderlief, trat wohl mitunter

auch bei den Beginenhausern ein. Solches in ihrer Stiflung zu

verhuten, bestimmt Frau Elsa fiurteler 1332, daB in ihr Haus

nur Frauen aufgenommen werden durften, die nicht imstand

e

wSren, ihren Wohnzins zu zahlen 1^
; wohlhabende waren

also ausgeschlossen.

IV. Die Spitaler in Beziehung zur Kirche.

Seit der Uebernahme der Spitalverwaltungen durch die

Stadt ist von einem kirchlichen EinfluB in den Spitalern Strafi-

burgs nicht mehr die Rede ; ein etwaiges Aufsichtsrecht des

Bischofs, das aus andern Stadten belegt ist I31
, kommt nur bei

dem, dem Bischof direkt unterstellten Phynenspital in Frage.

Der Prokurator, der dort zugteich Geistlicher der Kapelle ist,

ist bischoflicher Beamter und leitet die Verwaltung des Hauses.

Im stadtischen Spital und im Leprosenhaus hingegen sind die

Seelsorger ganz auf ihre geistlichen Rechte beschrankt ; sie er-

halten ihre Pfrunde vom Rat l**
\

jeder EinfluB auf die Spital-

verwaltung ist ihnen durch die stadischen Spitalschaffner un-

moglich gemacht. DaB sich unter diesen stadtischen Beamten

mitunter auch Geistliche beflnden, ist wohl mehr Zufall ; sie

mochten am ehesten zur Bekleidung einer solchen Stelle ge-

neigt und geeignet sein. Es ware auch falsch zu glauben, daB

etwa durch die zahlreichen Priester, die als MeBpfrundner in

den Spitalern eine angesehneStellung einhahmen 1^ der Kirche

als solcher ein EinfluB erwachsen ware. Denn diese MeB-

pfrunden, die ursprunglich aus dem frommen Gedanken ein-

zelner Burger, sich nach ihrem Tode eine regelmaBige Abhal-

tung von Seelenmessen zu sichern, entsprungen waren, hatten

infolge der allzu haufigen und gedankenlosen Anwendungdieser

Stiftungsart ihren Sinn verloren, so daB man sogar Laien mit

ihnen begabte 13*. Sie kommen also fur unsere Frage nach dem
kirchlichen EinfluB auf die Spitaler nicht in Betracht^.

Da aber alle Spilaler mit mehr oder weniger groBen Ka-

pellen und Friedhofen ausgestattet waren, so hatte der Bischof

noch hie und da Veranlassung, sich fur das Schicksal der

stadtischen Spitaler zu interessieren ; so genehmigt und be-
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statigt er dem stfidlischen Spital 1301 die Einsetzung eines

Priesters, der taglich den Kran ken Messe lesen soil iw, ebenso

die Verlegung des Spitals im Jahre 1319 und bestimmt die

Neuregelung der durch die drtliche Verschiebung geanderten

ParochialverpAichtungen des Spitals 1**. Auch bestatigt er die

Grundung einer Pfrunde zu Gunsten einer Kapelle bei der

Elendenherberge. Doch uberschreitet er nie die Grenzen des

rein geistlichen Gebietes.

Die enge Verbindung der Spitaler mit Kircben war motiviert

erstens dadurch, daB die Kranken ja durch ihre Schwache ver-

hindert waren, Gottesdienst auBerhalb des Hauses zu besuchen,

dann aber besonders durcb die mittelalterliche Anschauung,

daB die Armen, durch ihre Besitzlosigkeit dem Sland der Voll-

kommenheit naher geruckt, geistliche Leute seien. DemgemaB
besafien die Spitaler auch meist kirchliches Recht. Die in ihnen

lebenden Bruderschaften genossen dieselbe juristische und ver-

mogensrechtliche Exemption von weltlichen Anspruchen wie

die Klosterleute. So erklaren 1288 die Pfleger des Leonhard-

spilals in StraBburg auf die Anfrage des Kolmarer Stadtrats,

dessen Spital gemaB dem Privileg Rudolfs von Habsburg die-

selben Rechte wie das Strafiburger genieBen sol lie, daB die

cbruder des spittals . . nieman enbiclaget vor weltlichem ge-

richte» und daB auch das Asylrecht zu den Vorrechten ihres

Hauses gehdre IW
.

V. Die Stellungf der Spitaler zur Stadt.

Die Grundlage fur diese Stellung des Spitals und seine

vermftgensrechtlichen Beziehungen zur Stadt uberhaupt, bildet

das Privileg Konrads HI. von 1144, das von Friedrich II. und

Rudolf von Habsburg 1219 und 1281, wie bereits erwahnt, er-

neuert wurde 1^. Diese Konige nehmen das Spital unter ihren

besondern Schutz : <ne quis ius aut potestatem habeat vias

publicas et usiun aque et pascuorum interdicendi» und sie be-

gaben es mit der immunitas, die ihm als geistlichem Institut

zukommt. Schenkungen an Spitaler und Gaben in usus pau-

perum sind nach der kirchlichen, von den Laien anerkannten

Ansicht immer steuerfrei u<>. Auf dieses Recht stiitzen sich

auch 1251 die Bruder des Spitals — die Meister Hugo und

Anselm an ihrer Spitze, — als die Gemeinde Berstett von den

Gutern, die das Spital in ihrem Gebiet besitzt, eine Bede oder

sonstige Steuerforderungen erheben will ^> . Die Bruder be-

haupten namlich, «bona hospilalis ad usus pauperum deputata

neque secularium debeant subesse servituli», zumal da seit un-

vordenklichen Zeiten das Hospital von Abgaben frei und immun
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gewesen sei. Aus reiner Gefalligkeit gegen die Gemeinde 142

lassen sich die Bruder und Pfleger des Spitals zur einmaligen

Beisteuer von 2 8 herbei, aber mit der Bedingung, da£ man
sie fortan nicht mehr behellige. Urn Differenzen kunftig zu

vermeiden, laBt sich 1252 das Spital vor dem Rat bestatigen,

dafi die Dorfgemeinde Griesheim den Spitalsgutern in ihrem

Gebiet fur alle Zeit Steuerfreiheit gewahrt habe us.

Aehnliche YertrSge schlossen gegen Zahlung von Pauschal-

summen auch z. B. die Bettelmdnche mit den Stadten, in

denen sie Grundbesitz erwarben, ab. Ob das Leonhardsspital

sich mit der Stadt StraBburg fiber die Steuerfrage auf gleiche

Weise wie mit den ebengenannten Orlen einigte, wissen wir

nicht. Docb hatte dies die Stadt nicht gehindert, als sie den

Kampf gegen den Besitz der <ctolen Hand* aufnahm, auch die

Vorrechte, die das Spital laut kdniglichen Privilegs als kirch-

liches Institut genoB, zu beseitigen. .

BetreiTs der stadtischen Gebrauchssteuer, des Ungelts oder

der Accise, ert'uhren die Spitaler ebenfalls die gleiche Behand-

lung wie die Geistlichen. Als das Spital, wie viele geist-

liche Besitzungen, im 44. Jahrhunderl anfing, von seinem

selbstgezogenen Wein auf den Markt zu bringen, blieb es noch

frei von der Verpflichtung, diesen zu versteuern, ebenso wie

uberhaupt das, was es zum eignen Bed art" produzierte, bis zum
Ende des Mittelalters steuerfrei war 141

. Ende des 44. Jahr-

hunderts jedoch beschrankle man ihm diese Freiheit, indem

man alien ausgeschankten Wein mit Accise belegte und nur

den Hausbedart unbesteuert lieB'**.

Wie zur Accise und den ubrigen Steuern, so zog man das

Spital auch zur burgerlichen Wehrpflicht heran. In einer

Rechnung uber die Kosten eines Kriegszugs nach Kolmar 4396

sind die Auslagen aufgefuhrt, die die Stadt dem Spital fiir die

Ausriistung zweier reisiger Knechte vergutete ,46
.

Um die neuen Steuerlasten nicht gar zu druckend er-

scheinen zu lassen, werden dem Spital um die Wende des

14. Jahrhunderts die fniheren Abgaben an die Spitzen des

Stadtregiments, die als ein Rest der alten Abhangigkeit des

Spitals vom Bischof auf die stadtischen Herren ubergegangen

waren, erlassen"'.

Vermutlich erfuhren die ubrigen Spitaler in der Steuer-

frage die gleiche Behandlung wie das stadtische Leonhardsspital.

Jedoch erreichte bei ihnen diese Frage niemals besondere Be-

deutung, da selbst das Leprosenhaus bei weitem nicht so groBen

Besitz hatte wie dieses i*s.

Sehr verschieden war die vermogensrechtliche Stellung der

Beginen in den einzelnen Stadten. Die Entscheidung uber
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ihre Steuerpflicht richtete sich wohl danach, ob man die

Beginenhauser mehr als geistliche oder als weltlicbe Institute

betracbtete. lm allgemeinen wurden sie sicher zu den stadtischen

Lasten herangezogen ,49
, so in Frankfurt und im thGringischen

Gebiet. Wenn in Nurnberg die meisten von Steuern und

Zinsen frei waren, so ist darin wohl eine ganz spezielle Be-

gunstigung der einzelnen zu sehen. Fur StraBburg fehlen die

Anhaltspunkte zur Entscheidung dieser Frage.

Nichi nur in dem Verhaltnis der Spitaler zur Stadt , son-

dern auch in der recbtlicben Stellung des einzelnen Insassen

zum Spital zeigt sich, daB diese auch unter weltlicher Verwal-

tung als geistliche Institute betrachtet werden. Es ist namlich

Rechtssatz, daB die Pfrundner, wie Geistliche und Klosterleute,

selbstandige Verfugung uber ihren Privatbesitz nicht ha ben,

d. h. daB ihnen die Vornahme aller eigenmachtigen Verande-

rungen in ihrem Besitzstande untersagt ist, und daB dieser bei

ihrem Ableben ohne weiteres dem Spital zufallt. Gegen diese

Vorschrift vorgenommene Geschafte haben keine rechtliche

Gultigkeitiso. Wie die aktive Erbfahigkeit, ist den Spital-

insassen auch die passive entzogen. Sobald sie ins Spital ein-

getreten sind, verlieren sie das Recht, ihnen zufallende Erb-

schaften anzutreteu, sie konnen nicht tharusz erbena im
; wenn

naturlich eine Schenkung an einen Spitalinsassen vor seiner

Aufnahme ergangen ist, aber die Aushandigung sich irgend wie

verzdgert hat, so «soll es ihnen nicht schaden an ihren Rechten,

daB sie in dem Spital sind».

In AusnahmefaJlen freilich hat der Rat die Moglichkeit,

als besondere Vergunstigung einem Spitalinsassen das Antreten

eines Erbes zu gewahren , z. B. trat dieser Fall bei Gotz

Kember, dem langjahrigen Spitalschaft'nen, und seiner Schwester

Dina ein, denen gestattet wird, das Besitztum ihrer alten

Mutter zu ubernehmen und frei zu verwalten im.

Gegenuber der unfreien und behinderten Stellung der

Spitalinsassen hatten die Leprosen eine relativ groBe Be-

wegungsfreiheit in der Verfugung uber ihr Vermdgen. Nach
allgemeinem Recht, wie es der Sachsenspiegel fixiert, waren

die Aussatzigen erbunfahig im. Das StraBburger Stadtrecht

hingegen gestattet ihnen, auch wenn sie der Bruderschaft des

Hofes in Rotenkirchen angehoren , Erbe in Empfang zu

nehmen !&4 und nach den Gesetzen, die fur alle Burger galten,

zu vererben. Allerdings stehn die Leprosen auf dem Hof nur

im beschrankten GenuB ihres Besitzes, da sie zu jeder Aende-

rung, die sie mit ihrem Vermogen vornehmen wollen, der Zu-

stimmung ihrer nachsten rechtm^Bigen Erben bedurfen. Das

Kapital zum eignen Bedarf anzugreifen, wird ihnen nur ge-

18
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stattet, wenn Meister und Rat der Stadt erkennen, daB die

Kranken sonst Not leiden muBten. Eigenmachtige Verfugungen

uber ihr Vermogen haben keine Gultigkeit ; nur fur Stiftungen

turn Heil ihrer Seele, fGr diebgetete, selgerete oder conscientien-

gelt> wird ihnen, wie Burgern, die auf dem Slerbebette letzt-

willige VerffiguDgen treffen, von 100 8 1 U (d. h. 1 Prozent)

freigegeben

.

Die Erbansprflche des Hofes zu Rotenkircben werden auf

den NachlaB an Fahrhabe beschr&nkt ; auch diese konnten so-

gar die Erben durch Zahlung einer Pauschalsumme vonlOflf fur

sich retten >w
; sie verkauften dann die Mobiliar- und Kleidungs-

stucke jedenfalls an Neuankornmlinge oder an reichere Kranke

im Hofe, da es wegen der Ansteckungsgefahr streng verboten

war, diese Dinge aus der Anstalt hinausgelangen zu iassen 15«.

Unterblieb die Auslosung des Nachlasses, was bei den armern

Leuten wohl stets der Fall war, so fielen Mobel und sonstiger

Besitz an die allgemeine Kasse des Hauses, die Kleidung aber

— namlich von den Mannern Kapuze, Hut, Tascben, der Eser

(Speisesack), Gurtel, Hemden, Hosen und Schuhe ; von den

Frauen aber auBerdem Schleier, Pelz- und Leinenarmel, Ge-
schmeide, die vielleicht kunstvoll gefertigten BSnder oder Ketten

zum Tragen der Schlussel und die Nadelbuchsen, die aus

Knochen sauberlich geschnitzt waren — wurde unter die

Leprosen verteilt IM
.

Den Unterschied in der rechtlichen Stellung der Leprosen

und der Spitalbewohner kdnnte man sich so erklaren, daB das

Leprosenhaus als ein aus genossenschaftlichen Anfangen hervor-

gegangenes Krankenhaus nur weltliches Recht genoB, wahrend
fur das Spital noch immer die Vorstellung nachwirkte, daB es

als Aufenthalt der Gott geheiligten Armen ein geistliches In-

stitut sei.

Da die charitativen Anstallen zu einem sehr wesentlichen

Teile auf Stiftungen aus den Kreisen der Bnrgerschaft ange-

wiesen waren und von deren Gunst oder Ungunst ihr Wachsen
abhing, so diirfte es nichl uberflussig sein, zu sehn, wie sich

die Burgerschaft als solche und ihre standisch gesonderten

Klassen den verschiedenen Spilalern gegenuber verhielten. Aus
Testamenlen und Schenkungen allein miissen wir uns ein Bild

davon zu machen versuchen, in welchem MaBe die charitativen

Anstallen, besonders die. die der Stadt selbst geh6rten, die

Sympathie der Bevdlkerung genossen. Wahrend nach Kothes ,68

Unlersuchungen uber die Stellung der StraBburger Burgerschaft

zu ihren Kirchen und Klostern die Stiftungen fur die rein

kirchlichen Anstallen ab- und zunahmen, je nachdem das Volk
mehr dem einen oder andern Orden zugeneigt war, so beweist
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eine gewisse GleichmaBigkeit in der Zahl der den Spitalern ge-

machten Stiftuugen, dafi das Interesse fur sie keinen grofieren

Schwankungen unterworfen war. Der burgerliche Gemeinsinn,

der sich in dieser Tatsache aufiert, bekundete sich auch darin,

dafi man sebr hauGg bei Scbenkungen an kirchliche Institute

dem stadtischen Spital ein Kontrollrecht uber die Erfullung der

Verpflichtungen, die mit der Stiftung verbunden waren, ein-

raumte; im Falle der VernachlSssigung Gel die ausgesetzte

Rente fur imrner oder zeitweise dem Spital zu. Es wird da-

mit ausgedriickt, dafi man zu der stadtischen Armenverwal-

tung mehr Zutrauen hatte, als zu der kirchlichen, sogar trotz

der Anschuldigungen, die Bischof Friedrich gegen Ende des

14. Jahrhunderls dem Rate ins Gesicht schleuderte. Er behaup-

tete namlich, dafi die Pfleger des Frauenwerkes, die ja mit den

Spitalpflegem eng verbunden waren und ebenfalls wohltdtige

Spenden zu verwallen hatten, diese Gaben verschwendeten und

2um eigenen Nutz und Frommen in Gastmahlern anlegten 1 **.

Inbezug auf rein charitative Spenden, also einmalige Ge-

schenke oder Renten fur Piktantien, sind Patrizier und Hand-

werker anfangs ziemlich gleiclimafiig unter den Wohltfitern des

Spitals vertreten.

Seit dem Sieg der Zunfte 1332 und seit diese auch zum

Erwerb von Grundbesitz gelangen, wachst jedoch ihr Anteil

an den Scbenkungen besonders fur das Spital ; schliefilich

haben sich die Dinge so verschoben "°, dafi in der zweiten

Halfte des 14. Jahrhunderts 13 Scbenkungen an das Spital aus

Handwerkerkreisen vorliegen, unler diesen besonders auch Slif-

tungen von Mefipfrunden, wahrend der Adel und die hoheren

Stande es vorziehen, in den vornehmen KlSstern ihre Anniver-

sarien lesen zu lassen. Schliefilich scheint sich uherhaupt der

mittlere Burgerstand der Leitung der Spitaler bem§chtigt zu

haben; denn im 15. Jahrhundert bekleiden stels zwei von den

Handwerkern die Stellen von Pflegern im Leprosenhaus ; 1461

wird ihnen ein dritter beigegeben, der nach dem Ratsstatut ein

Konstofler sein soil. Auch unter den Pflegern der Elendenher-

berge Gndet man, wenigstens im 14. Jahrhundert, fast lauter

Zunftgenossen. Es zeigt sich also auch auf diesem der Politik

fernliegenden Gebiet der Einflufi der sozialen Umwalzung.

Die Sympathie, die die Strafiburger Wobltatigkeitsanstalten

bei der Burgerschaft genossen, erzeugte ein gemutliches und ver-

trauliches Verhaltnis des Publikums zu den Spitalern ; man dunkte

sich nicht zu gut, dem Spital selbst einmal mit einem Korbchen

voll EBwaren oder sonstigen Spenden einen Besuch abzustatten 161
,

und dann von Bett zu Bett zu gehn und den Siechen Gaben

zu verteilen. Die Verwaltung trug Sorge, durch gerechte Ver-
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wendung der Gaben die gute Slimmung des Publikums sich

z'j erhalten ; deshalb wird der Meisterin eingescharft, alle Gaben

vor den Augen der Schenker zu verteilen, «uf daB den luten

deste basz liebe den siechen und dem spittel ir almusen zu mit-

teylena. Und in demselben Sinne erfolgt die Aufhebung einer

Verpflichtung des Spitals gegen die Vorsteher des Rats *«2
; cso

ist versehenlich (zu befurchten), wo erber lut solichs horent,

das sie dann ir gobe und almusen deslo myner aldar gebenU.

Zeigen schon solche Satze, daB die vielbesprochene Kritiklosig-

keit der mittelalterlichen Armenpflege mindestens nur im System

liegl, daB aber die burgerliche Wohltatigkeit ihr keineswegs

huldigte, so laBt sich auch deutlich ceine Wechselbeziehung

zwischen moralischer Lebensfuhrung und der Begunstigung

durch das Publikurn» wahrnehmen an der Geschichte der

Beginenhauser. Kotheiw hat festgestellt, daB mit der Zeit, als

der sittliche Vert'all der Beginen begann, auch die Grundungen

von Gotteshausern aufhdrten (nach 1350). Das letzte Beginen-

haus, von dessen Grundung wir wissen, wurde bezeichnender-

weise der stadtischen Verwaltung ubergeben, nicht der

Geistlichkeit.

In gewissem Sinne schlieBt auch das im Laufe des 13. Jahr-

hunderts ausgebildete Prinzip, nur Burger in die Spitaler auf-

zunehmen, den Gedanken ein, daB nur Wurdige die Segnungen

der Wohlfahrtspflege genieBen sollten. Wurdig ist ebeu im

Sinne der straff geeinten Sladtgemeinde jedes ihrer ohne Ver-

schulden in Not geratenen Mitglieder, solche, wie es die

StraBburger Spitalordnung ausdruckt, den (can irme gute von

ungelucke uf dem Rine oder anderswo misselungen und

abegangen wer und nit von bosheit» 16*. Nach der Rotenkirchener

Ordnung warden die Leprosen, die nicht fur die letzten zehn

Jahre den Besitz des Burgerrechts nachweisen konnen, nicht

aufgenommen I63
; Kleinburger oder SchultheiBenburger, d. h.

zugezogene Burger mit weniger als 10 8 Vermogen **6
, werden

zu den Armenpfrundnern verwiesen. Mit Verlust aller burger-

lichen Rechte straft die Stadt diejenigen, die das Burger-

recht in der ausgesprochenen Absichl, sich in Rotenkirchen

einen Platz zu gewinnen, gekauft haben 16*; denn nur einge-

borene Burger und wurdige Leute sollten sich dieser Einrich-

tung erfreuen di'irfen. So suchte man auch dagegen anzu-

kampfen, daB Leute das Burgerrecht kauften, um daraufhin

in StraBburg unangefochten betleln zu konnen 168
.

Solche MaBregeln eutspringen der Tendenz der stadtischen

Politik, ihr Gebiet in sich zu zentralisieren und Fremde moglichst

davon fernzuhalten. Dieser Idee haben sich alle zum stadtischen

Territorium gehorigen Dorfer und Orte unterzuordnen ; der

Digitized by VjOOQIC



— 277 —
StraBburger Rat duldet nicht, dafi sie uber ihren Bedarf groBe

L.eprosenhausererrichten,damit sie nicht in Versuchung kommen,
fremde Leprosen in ihre Asyle aufzunehmen und dadurch etwa

noch dem StraBburger Hof Konkurrenz machen. Lingolsheim,

Eckbolsheim, Hausbergen und Schiltigheim, Dorfer, die heute

z. T. StraBburg eingemeindet sind, mussen ihre Leprosenhutten

sogar jedesmal, wenn der darin wohnende Kranke gestorben

ist, abbrennen. ^Wenn wieder einmal ein Fall von Lepra in

einem der Dorfer auftritt, so errichtet man die Hutte von

neuera, jedoch auf StraBburgs Wunsch in dem von der Stadt

abgewendeten Teil der Gemarkung.

Auch das weiter entfernt liegende Illkirch, das zu StraB-

burg gehorte, muB der Stadtpolitik zuliebe darauf verzichten,

in seinem Leprosenhaus a ridere Leute als die Einwohner

von 'Illkirch , St. Oswald und Grafenstaden aufzunehmen.

Nur wenn das Haus sonst wegen Mangels an Bewohnern

in Gefabr geriete zu verfallen, darf man Fremde dort beher-

bergen iw.

Wenn man die Zahl der Spitaler StraBburgs mit der

anderer, oft weit kleinerer Stadte vergleicht, so scheint StraB-

burg mit seinen drei stadtischen und zwei privaten Anstalten nicht

besonders reich ausgestattet. In Niiruberg z. B. waren nicht

weniger als vier Siechkobel (Aussatzigenhauser) und vier andere

Spitaler, Beginenhauser und Blatterhaus nicht mitgezahlt ; in

Koln betrug ihre Zahl sechzehn, in einem kleinen Orte wie

Stendal sieben, in Erfurt neun 1^. Es bedarf wohl keiner Er-

iSuterung, daB aus diesen Ziflern durchaus keia SchluB auf die

in jenen Stadten geleistete Arbeit in der Armenpflege zu ziehn

ist. Vielmehr durfte man bei solchen Spitalern, die in der

Hand der weltlichen Macht waren, wohl sagen, daB eine geringere

Zahl, mit einer gewissen Einheitlichkeit geleitet, mehr zu leisten

im Stande ist, als eine Menge kleinerer, ohne Verbindung und

ohne Rucksicht auf einander bestehender Anslalten, wie sie die

Kirche haufig einrichtete.

In der Geschichte der StraBburger Spitaler macht sich

eine gewisse Tendenz zur Zentralisation fruh geltend. Wenn
man naturlich auch noch nicht daran dachte, das ganze Armen-

und Krankenwesen einheitlich zu organisieren, wie es spater

die modernen Staaten durchfuhrten, so lieB man doch wenigstens

nicht Anstalten, die ein und demselben kleinen Zweig der Wohl-
fahrtspflege dienten, ohne Verbindifng nebeneinander slehn.

StraBburg vereinigt im 14. Jahrhundert seine beiden Elenden-

herbergen und nicht lange darnach die zwei Leprosenhauser

;

Numberg hat noch bis zum Ende des Mittelalters seine vier

Siechkobel nebeneinander.
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Mit dem Umschwung der Theorie belreffs des Armenwesens

und der Neuordnung, die die Reformation mit sich brachte,

traten die Spitaler etwas in den Hintergrund. Der neue

Mittelpunkt der Armenpflege, im 16. Jhdt. der cArmenkasten*

wurde nicht im Spilal, sondern im Kloster St. Marx eingerichtet.

KAP1TEL 2.

Die Verwaltung der Spitaler.

I. Der Gesamtrat and die Spitaler.

Die Zentrale der stadtischen Verwaltung, der Rat, entsandte

zur Leitung der Geschafte in den einzelnen Zweigen seines

Verwaltungsgebietes Ausschusse aus seiner Mitte. Doeh behielt

sich dabei der Gesamtrat jederzeitige Einmischung in die

Ressorts seiner Beamten vor; so grid er auch teils in kleinen,

meist aber in wichtigeren Dingen in die Tatigkeit der Spital-

und Leprosenpfleger ein. Er entscheidet als das ordentliche

Stadtgericht, trotz der sonstigen weiigehenden Befugnisse der

Leprosenpfleger, uber Kapitalverbrechen *, die Strafen can lib

und gliede* erheischen, bei Streitigkeiten zwischen Pflegern und

Spitalleuten wird er naturlich als Schiedsrichler angerufen *

.

Wo das Spital mit auswarligen Machten oder direkten Unter-

tanen des Rates zu tun hat, wendet man sich nicht an die

Pfleger, sondern an den Rat als den Gerichtsherrn und Besitzer

des Spitals; sasuchen auswartige Glaubiger durch ihn zu dem
Gelde zu gelangen, das die Pfleger ihnen schuldig geblieben*,

und diese selbst rekurrieren an den Rat in einem Streit des

Spitals mit den Fischern uber die Benutzung eines Wasser-

laufs fur die Spitalsmuhle.

Ausnahmebestimmungen uber die Aufnahme in Spitaler,

Vergunstigungen, z. B. das Erbrecht betreflend, verfugen bald

der Rat, bald auch die Pfleger; so ist es der Rat selbst, nicht

die Pfleger, dem Gotz Kember 1371 die Bewilligung seiner

Bitte urn Erleichterung der Erbbestimmungen verdankt&.

In der eigentlichen Finanzverwaltung lieB der Rat den

Pflegern oftenbar vdllig freie Hand. Da das Spital mit der

stadtischen Zentralkasse in keiner Verbindung stand — es hatte

weder Abgaben an sie zu zahlen, noch erhielt es einen Zu-
schuB von ihr, auBer eihigen Emolumenten aus der Polizei-

gerichtsbarkeit des Rates, konfisziertem Fleisch, Flachs und ver-

dachtigem Gold « — kam auch der Rat nie dazu, etwa Spitals-

vermogen zu allgemeinen stadtischen Zwecken zu verwenden,

wie dies in Luneburg geschah 7. Aber schlimme Eirfahrungen
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mit den gar zu selbstandigen Pflegern, die ihre Vollmacht zu

ihrem personlichen Nutzen miBbrauchten , veranlaBten im
15. Jahrhundert die Stadtregierung, hier etwas hemmend ein-

zugreifen; bei der jahrlichen Abrechnung im Spital und den
andern Anstalten dieser Art liefi man fortan eine Kontrolle der

Pfleger vornehmen und entzog ihnen das Recht, den Schaffner

einzusetzen ; am wichtigsten aber war es, daB sich der Rat zu

alien GebietsverSuBerungen und Erwerbungen seine Zustimmung
vorbehielt. Die Bedeutung dieser MaBregel liegt in ihrem Zu-
sammenhang mit der stadtischen Aktion gegen den Besitz der

ctoten Hand* ».

II. Die Pfleger.

Die VerwaltungsgescMfte im einzelnen besorgten also die

vom Rat fur jedes Institut ernannten Pfleger, Ihre Rechte und

Pflichten waren fur alle Anstalten die gleichen ; deshalb kann

man wohl annehmen, daB das Bild, das die ausfuhrliche Ord-

nung des Leprosenhauses von ihrer Stellung entwirft, auf die

der Spitalptleger ohne weiteres gleichfalls bezogen werden kann,

zumal da in den erhaltenen Stellen die beidcn Ordnungen

zum Teil worllich ubereinstimmen.

Die laieinische Bezeichnung der Pfleger wechselt in fruherer

Zeit zwischen ^ubernatores, procuratores und magistri; seit

der genauen Regelung und Abgrenzung alter Aemter aber

versteht man stets unter den Pflegern die gubernatores,

wahrend procuratores die Zinsherrn oder Schaffner, magister

(nur im Leprosenhaus) der Meister der Bruderschaft * und Vor-

steher des Haushaltes ist.

Die Spitalpflegerkommissionen unterscheiden sich von den

andern Ratsdeputationen dadurch, daB ihre Mitglieder in der

Zeit ihrer Pflegerschaft nachweislich fast nie dem sitzenden Rat

angeh6ren. Haufig erscheinen sie in dem Jahre, nachdem sie

im Rat gesessen, mitunter, wenn sie Sohne von Ratsherrn

oder ratsfahiger Familien sind, sogar schon bevor sie in den

Rat gekommen sind, als lnhaber dieses wichtigen Verwaltungs-

amtes. Glaus Swarber, der von 1387—91 und Johann zum
Trubel, der von 1392 bis nach 1407 Leprosenpfleger war,

kamen sogar nie in den Rat, entstammten aber ratsfahigen

Geschlechtern •

Die Zahl der Pfleger richtete sich jeweils nach der GroBe

und Bedeutung des verwalteten Institutes. Im Spital sind ihrer

bis 1350 je zwei, von da ab stets drei ; im Leprosenhaus meist

zwei, seit 1461 ebenfalls drei* ; auch Elendenherberge und

Phynenspital unterstanden jeweils zwei Pflegern ».
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Ueber die Amtsdauer der Pfleger laBt sich nur aussagen,

daB keineswegs mit jeder neuen Ralssession auch ein Wechsel

in diesen Aemtern eintrat ; doch scbeinen die PflegeSmter andrer-

seits auch nichi lebenslanglich ubertragen worden zu sein, da

verschiedene .ehemalige Pfleger nochmals im Rat oder in Pfleger-

steilen an andern Anstalten begegnen >*. Wahrscheinlich wurde

dies Ehrenamt auf solange ubertragen, bis der Inhaber seiner

mude wurde oder es Wegen Krankheit abgeben muBle. So

kcnnen wir es uns erkl&ren, wenn die Zahl der Amtsjahre

zwischen 30 und 2 schwankt >». Der Vorteil dieses Systems

beruht darauf, daB man den Beamten Zeit lassen konnte, sich

in ihr Amt einzuarbeiten und durch die allmahliche Erganzung

der Ausschusse die Erfahrungen fruherer Arbeitsperioden der

folgenden Generation nutzbar niachte.

Ihrem Stande nach gehorten naturlich die Ratsdeputationen,

solange im Rat nur Patrizier und Ritter saBen, diesen Kreisen

an ; es lassen sich aber im Laufe der Zeiten an ihrer Zu-

samroensetzung alle Phasen der inneren Entwicklung desStadt-

regiments verfolgen, besonders an den am meisten begehrten

Stellen am Leonhardsspital. Seit 1332 namlich uberwiegt in den

Pflegerkollegien das emporgekommene Handwerkerelement. Seit

wir drei Pfleger im Spital haben, weist ihre Gruppierung dasselbe

Gesicht auf wie die des Rats : jeweils Adel, Patrizier und Hand-

werker sind darin vertreten, vorubergehend erhalten auch hier,

wie im Rat, die Handwerker doppelt so viel Platze wie Adel

und Geschlechter. In dem Dezennium 1367—77 steht namlich

Johann von Molsheim als einziger Nichlhandwerker zwei Zunft-

leuten, Johann Kurnagel (von den winluten) und Gotz Wilhelm

(metzger), gegenuber.

In dem auBerhalb der Stadt gelegenen Leprosenhaus blieben

im 15. Jahrhundert bis 1461 die Handwerker alleinige Inhaber

der Pflegerstellen, vermutlich weil damit mehr Muhe und

weniger Ehre verbunden war, als mit den Aemtern imBurger-

spital.

Aus ahnlichen Grunden mogen sich auch fur die Elenden-

herberge die Patrizier nicht interessiert haben ; denn mit einer

einzigen Ausnahme (Heinz Swarber 1374), sind ihre Pfleger im

14. Jahrhundert zunftige Ratsherrn.

Da diese Verwaltungsamter immerhin einige sachliche

Kenntnisse und Bekanntschaft mit den Verhaltnissen erforderten,

so betraute man damit am liebsten solche Leute, die ahnliche

Posten bereits bekleidet hatten. In einigen adligen Familien

wurde es Tradition, daB wenigstens in jeder Generation ein

Glied der Familie den Posten eines Spitalpflegers bekam. So

weist die Liste der Pfleger im LeonhardsspitaV, die wir fur das
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44. Jahrhundert nach dem Urkundenbuch ziemlich luckenlos

konstruiercn konnen. in einem Zeitraum von 100 Jahren drei-

mal den Namen des Ministerialengeschlechts der Kageneck auf,

zweimal den der Bock (Vater und Sohn hintereinander), ferner

hau fig die Grostein, Wetzel, Swarber u. a. Sehr haufig be-

kleidet ein Pfleger mehr als ein Amt zugleich ; so flndet Wernlin

Schopflin, wahrend er guhernator des Spitals ist, noch Zeit, im
Frauenkloster St. Katbarina das Amt des stadtischen Pflegers

zu verseheh. Jacob v. Barre, von 1305—07 Spitalpfleger, tritt

1309—18 als Leprosenpfleger auf und ahnlich viele andere lK
So entsteht der Stadt ein fester Slamm tuchtiger Verwaltungs-

beamter, die an diesen Anstalten geschult, auch fur schwierigere

Dienste verwendet werden konnen.

Die Anziehungskraft der Pflegerstellen lag wohl mehr in

ibrem idealen als materiellen Wert. Sie brachten Ansebn und

EinftuB, aber wie alle mittelalterlichen Aemter keine Besoldung;

gewohnheitsrechtlich batten sieh freilich doch gewisse Abgaben,

ursprunglich wohl freiwillige Gescbenke des Spitals als Pflicht-

tribut an die Pfleger herausgebildet. Urn ubermaBige For-

derungen zu vermeiden, fixiert der Rat im 15. Jahrhundert

die rechtmaBigen Anspruche der Pfleger'*. Neben einem Essen

jeweils am Tage der Abrechnung haben die Spitalpfleger zu

erwarten : jAhrlich ein Fuder Heu und zwei engern, d. h. zwei

Tage Fronarbeit eines Spitalhandwerkers ; dies war offenbar

eine ganz veraltete Einrichtung, von der man deshalb auch an-

nahm, daB niemand Gebrauch davon machen werde. Ferner er-

halt jeder Pfleger zu Ostern ein Lamm, 100 Eier und zwei

Rinderkase, zu Weihnachten einen Lebkuchen und ein Trink-

geld fur sein Hausgesinde, zu St. Martin zwei Kapaunen und

Wein. Wie man sieht, ist das im ganzen nicht viel anderes

als die traditionellen Festgerichte, Osterlamrn, Martinsgans und
Weihnachtslebkuchen. Es liegt etwas Anheimelndes und Pa-

triarchalisches in dem Gedanken, daB die Anstalt ihre Ver-

walter und Beschutzer durch Beitrage zum Festmahl fur ihre

Mfihe entsch§digte.

In Rotenkirchen tritt an die Stelle der Naturalabgaben be-

reits eine Geldzahlung, namlich 30 3 jahrlich, etwas Wein zu

St. Mariin und 5 3 bei jeder Abrechnung »«. DaB man hier

rascher zur Geldwirtschaft uberging kommt wohl daher, daB

man Lebensmittel, die das Leprosenhaus selbst produzierte,

wegen der Ansteckungsgefahr nicht auBerhalb des Hofes ver-

wenden durfte, wahrend es fur das Spital bei seiner reichen

Wirtschaft, den Naturalzinsen, die es uberall her erhielt, weit

vorteilhafter schien, seine Verpflichtungen in Naturalwerten zu

erfullen.
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Die wichtigste Befugnis der Pfleger war die Enlscheidung

uber die Aufnahme der Pfrundner und Kranken ins Spital ;

sie hatten von Fall zu Fall die Abmachungen mit den reichcn

Pfrundnern zu treflfen, die im Spital Unterkunfl suchten und

hatten in Rotenkirchen nach der gerichtlichen Feststellung des

Vermogens der Eintretenden zu bestimmen, welche Summe
dem Hof zu zahlen war.

Yon ihren Befugnissen innerhalb des Hauses erzahlt nur

die Leprosenordnung, wahrend in der Ordnung fur das Spital,

die uns vermutlich nur stuckweise erhalten ist, zwar von den

Verpflichtungen, nicht aber von den Rechten der Pfleger die

Rede ist.

Die Pfleger hatten den Leprosen gegenuber die niedere

Gerichtsbarkeit ; sie straften Vergehen gegen die Sanitats- und

allgemeinen Moralvorschriften, nachdem sie zuvor in ordent-

lichem, dffentlichem Verfahren vor den Siechen Schuld und

Unschuld festgestellt hatten. Wenn namlich eine Anzeige an

sie gelangte, so sollten sie «6ffentlich», d. h. wohl vor dem cUm-
stand» der Siechengemeinde, Klage und Antwort der Parteien

vernehmen und wenn es dessen bedurfteauch cworheit horena 17
,

d. h. Zeugen vernehmen und dann cnach bestem Verstandnis*

niemand zu Liebe noch zu Leide ihr Urteil sprechen. Wird

ihren Befehlen Widerstand geleistet, so greift der Rat ein,

ebenso, wie oben erwahnt, bei der Aburteilung von Kapital-

verbrechen. Im sogenannten Urteilbuch, das uns noch erhalten

ist, zeichnen sie ihre Urteile auf *», die uns eine interessante

Erganzung zu den Ratsverordnungen bieten.

Die ursprunglichen Vollmachten der Pfleger in der finan-

ziellen Leitung der ihnen unterstellten Institute wurden, wie

wir schon sahen, in der letzten Zeit des Mittelalters nach aufien

etwas eingeschrankt. Im Innern uberliefien die Herren ihrer-

seits die Regelung der Ausgaben fur den taglichen Bedarf dem
Schaflner, der, da er immer auf dem Hofe wohnte, uber die

Bedurfnisse ein besseres Urteil gewinnen konnte als die Pfleger,

die nur von Zeit zu Zeit dort vorsprachen.

Deutlich weisen die Ordnungen aus den 60 er Jahren des

15. Jahrhunderts darauf hin, welche schlimmen MiBstande in

der Verwaltung der Spitaler sich herausgebildet hatten. Eine

furchtbare Korruption war eingetreten ; Schaffner und Pfleger

steckten unter einer Decke, macblen untereinander mit dem
Spitalsgut zweifelhafte Geschaifte, entnahmen der Spitalkasse

ohne Ermachtigung Papiere und Gelder, unterlieBen gelegentlich

die Abrechnungen am JahresschluB und benutzten die Wirtschafts-

einrichtungen des Spitals, z. B. seinen Backofen, zur Deckung
ihres privalen Bedarfs, was der zentralistischen stadtischen

Digitized by VjOOQIC



— 283 —
Lebensmittelpolilik, die nur die Bedarfdeckung aufdem Markte

gestattete, durchaus widersprach. All dies kunftig unmdglich

zu machen, traf man Vorkehrungen, z. B. die, daft nicht niehr

die Pfleger, sondern nur der Rat den Schaffner einzusetzen

hatten, daft die Kasse, der ctrogk* mit mehreren Schlossern

geschlossen werden solle, so daB weder die Pfleger allein, noch

der Schaffner ohne die Pfleger sie dffnen kdnne. Statt wie

fruher zu beliebigen Zeiten die Rechnungsablage des SchafFners

entgegenzunehmen, mussen die Pfleger fortan jeden Samslag
die Wochenberichte des Schaffners kontrollieren. Bei den Jahres-

abrechnungen sind zwei Ratsmitglieder zugegen, denen ein

Exemplar der Bilanz zuzustellenisl. Die Spitalrecbnungen werden

fortan dem Stadtarchiv einverleib! ™. AeuBerste Sparsamkeit

in alien Dingen wird den Pflegern anempfohlen. Besonders

aber sollen sie es vermeiden, durch persdnliche Anleihn und
GeschaTfe mit dern Spital oder dem Schaffner sich unredliche

Vorteile zu verschaffen.

III. Die Beamten der Spitaler.

Die eigentlicbe Last des ausgedehnten Spilalhaushaltes ruhte

auf den Schultern seines obersten Beamten, des Scbaffners,

auch magister hospitalis oder procurator genannt. Zur Zeit als

das Spital noch bischoflich war, bekleidete ein Mitglied der

Bruderschaft, wie der 1143 genannte fraler Odalricus w, dies Amt.

Seit der Uebernahme des Spitals durch die Stadt wablten ihn

die Pfleger, wohl aus der Zahl der Spitalpfrundner, ebenso wie

im Leprosenhaus, bis dann die oben geschilderten Miftslande

den Rat veranlaBten, die Besetzung dieser Stelle an sich zu

ziehn* 1
. Wahrend im 14. Jahrhundert haufig prabendierte

Geistliche dies Amt bekleideten, scheint sich im 15. Jahrhundert

die allgemeine Feindseligkeit gegen die Geistlichkeit auch hier

fuhlbar zu machen, indem man seither als Spilalschalfner wie

als Schaffner des Frauenhauses nur Laien einsetzte. Diesen

sollte man nicht erlauben, sich zu weihen ctoder irgend ein

Ding an sich zu nehmen, davon er unserer weltlichen Gewalt

sich entziehn kdnntea". Aus praktischen Grunden durfen

diese Schaffner jedoch auch nicht heiraten.

Jedes Spital hatte ein en Schaffner; nur das groBe Leon-

hardsspital wurde seit der Trennung der infirmi von den sani

ein Jahrhundert lang von zwei Prokuratoren verwaltet, dem
cprocurator sanorum* und dem infirmorum, auch negociorum

gestorw genannt. Doch wurden diese Aemter offenbar inspaterer

Zeit wieder vereinigt, denn die Ordnungen des 15. Jahrhunderts
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wissen nur mehr von einem Schaffner, der Hausverwalter ist

unci zugleich «zu den Siechen ein Sehen haben soll».

Der Schaffner ist auf Lebenszeit gesetzt; solange er sein

Amt bekleidet, darf er weder ein Gewerbe treiben noch an

einer Handelsgenossenschaft Teil haben. Im Innern des Hauses

sfeht ihm eine Kontrolle uber die Hausbewohner und die andern

Beamten zu ; er kann wie die Pfleger und der Hauskaplan

cfryden gebietena, d. h. Ordnungsstrafen zur Erhaltung der

Ruhe im Haus verhangen. In gewissem Sinn ist er fur die

Sicherheit der Spitalbewohner verantwortlich ; so wird ihm

anbefohlen, eine Gartentur des Spitals stets gut verschlossen

zu halten, auBer am Tage der Fronleichnamsprozession, wo sie

gebraucht wird oder wenn Feuersgefahr oder ccder Stadt

Geschafte* die Oeffnung des durch die Mauer hinausfuhrenden

Turchens wunschenswert machen 2 *.

Durch des Schaffners Hand gehen alle Einnahmen und

Ausgaben; er ist der Vorsteher des Spitalbureaus, das sich je

nach der GroBe der verwalteten Wirtschaft groBer oder kleiner

gestaltet.

Sehr ausgedehnt und wohlorganisiert stellt sich uns die

Verrechnungsbehdrde im Leonhardspital dar^. Hier standen

dem Schaffner zwei Schreiber, ein Oberschreiber oder Zinsherr

und ein Unterschreiber zur Seite, die selbst eine ziemlich

selbstandige Stellung einnahmen, auch eine gewisse Konlrolle

uber den Schaffner auszuuben gehalten waren. In der Ver-

tretung des Spilals nach auBen gelten sie fast ebenso viel wie

die Schaffner; sie konnen an seiner Statt vor Gericht das

Spital vertreten. Fur die Besetzung dieses Vertrauenspostens ver-

langte man, ebenso wie von dem Leprosenschaffner, der ja der

Sache nach dieselbe Stelle bekleidete, 100 Gulden Kaution,

die beim Amtsantritt zu hinterlegen sind. Relativ hoch sind die

Gehalter : Der Oberschreiber erhalt 10 B 10 ^f, der Unterschreiber

8 8 bei freier Wohnung und Verpflegung im Spital. Freilich

war ibre Stellung unfrei; sie durften den Hof nur mit Erlaubnis

des Schaffners verlassen und nicht uber Nacht wegbleiben.

Den Begriff der Beamtenehre kennt das Mittelalter noch

nicht; man scharft selbst den hochsten Beamten in ihrem Eid

die Verpflichtung ein, kein «schenk noch trinkgelt* zu nehmen.

Bei den Zinsherrn ist dies Gebot einigermaBen am Platze ; wenn
sie aber auch nicht personlich Trinkgelder nehmen durfen, so

sollen sie doch die Zins- und Werkleute des Spitals, die ihnen

Abgaben bringen, dazu anhalten, nach altem Brauch dem
Spital Trinkgelder oder freiwillige Liebesgaben zukommen zu

lassen und diese gleich vor den Augen der Leute in die eigens

dazu bergestellte Buchse zu stecken.
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Das Bureau der Spitalverwaltuug war ebenso organisiert

wie die andern stadtischen Verwaltungsstellen, etwa das Frauen-

haus oder der Pfennigturm. Das Prinzip der strengen Arbeits-

teilung, wie es heute uberall durchgeftihrt ist, kannte man nicht

oder doch nur in Ans&tzen* Schreiber und Schaffner galten

im Spital im Verkebr mit den Bauem und Zinsleuten, die auf

Spitalgut saBen oder irgend sonst zur Zinszahlung verpflichtet

waren, gleich ; wer gerade da war, nahm die Zahlungen in

Empfang und trug sie in die Bucher ein ; allerdings war im

lnteresse ^er Kontrolle jeder verpflichtet, durch einen Vermerk

b.-M seiner Eintragung anzugeben, von wem diese stamme.

Im Grofien und Ganzen besorgten die Schreiber die Ver-

rechnung der Korngulten, der Zinsen aus der Stadt und der

vom Lande samt den Kappenzinsen, wahrend der Schaffner

besonders die Vertretung nach auBen, den Verkehr mit den

Pflegern und den Einkauf fur den Haushalt des Spirals ««

ubernahm.

Den Schlussel zur Schreibstube, in der alle Bucher und

Prolokolle des Spitals aufbewahrt wurden, trugen sowohl

der Schaffner wie die Schreiber bei sich ; zu der Kasse da-

gegen, in der die einkommeuden Gelder bis zum Ende der

Woehe liegen blieben, batten nur die Schreiber Zugang

;

es war ihnen aber streng verboten, etwas daraus herzuleihn.

Am Samstag rechneten sie dann mit dem Schaffner ab, der

seine Ausgaben mit ihren Einnahmen kompensierte und den

bleibenden UeberschuB den Pflegern ablieferte. In ihrer und

des Hauspersonals Gegenwarl legle er dann alles, was uber

20—30 U in seinen Handen war, in des SpitaU dreifach

geschlossenes Gewolbe, das nur von den Pflegern und dem
Schaffner gemeinschafllich gedffnet werden konnte. Dies cGe-

wdlbea, zugleich das Archiv, in dem alle Briefe, Privilegien und

Leibrentenvertrage, Schenkungs- und Kaufurkunden ihren Platz

fanden, suchte man mit alien moglichen VorsichtsmaBregeln

vor Unordnung und namentlich vor Entwendungen zu schutzen.

Man begreift diese Fursorge, wenn man sich erinnert, von welch

uberragender Bedeutung der Besitz einer Urkunde im Mittel-

alter war, da nur Brief und Siegel rechtmaBigen Anspruch auf

einen Besitz verlieh, dessen Verlust aber tatsachlich den Verlust

eines Rechtes zur Folge haben konnte.

Die technischen Vorschriften fur die Verrechnung, die

wohl vom Ende des 15. Jahrhunderts stammen, lassen an

Genauigkeit und Ausfiihrlichkeit nichts zu wunschen ubrig.

Wir begnugeti uns aus den ausfuhrlichen Verordnungen hervor-

zuheben, daB man seit dem 15. Jahrhundert von alien Abrech-

nungen zwei Ausfertigungen (zedul) verlangte, deren eine die
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Pfleger, die andere tier Schafiner aufbewahrten. Zu Johanni

Sonnenwende erfolgie die groBe Abrechnung, abgescblossen, wie

uliiicb, durch einen grofien Schmaus (zeren) auf Spitalskosten.

Diese JahresabschlQsse wollte der Rat selbsl einsehn, damil

cman desto b*B wisse, daB dem Spiial Recht geschieht*.

Neben periodiscben Abschlussen auf Zetteln aus den

Angaben des ckluter-wochenzettels* ging eine regelrecbte Buch-

fuhrung und Registratur, nach gesonderten Materien geordnet,

einher. Man unlerschied drei Bucher, in denen die dem
Spital zuflieBenden Renten gebucbt wurden. Da waren zuerst

Getreiderenten, die der Backer des Spitals entgegennahm und

auf ihre Ricbtigkeit prufte, dann den Scbreibern zum Einlrag

anmeldete ; dann die Zinse aus stadtischem Grundbesitz und

schlieBlich die Rente vorn Besitz in Schiltigheim, Lampertheim,

Konigshofen, lllkirch, Berstett, Otlerswert und wie die Ddrfer

der Umgegend alle beiBen mogen, in denen das Spital scbon

seit dem 12. Jahrhundert Guter besaB *'. Diese Zinsbucber oder

Colligenden sollen jedes Jahr zu Johanni neu begonnen, die

alten mit Pergamenleinband versehn und mit cirem tytel und
Jahreszah), dem Archiv einverleibt werden.

Ferner soli jabrlicb ein Buch, Sexter genannt, einen raschen

Ueberblick uber samlliche Ein- und Ausgaben nach einzelnen Ma-

terien gesfatten. Auch wie es die Schreiber mit dem Anschreiben

iuckst§ndiger Forderungen halten sollen, wird genau angegeben.

Getrennt von den Geschaftsbuchern gehn die processoria,

die Gerichtsakten, fur die wiederum drei Pergamentbande

j§hrlich angelegt werden. Ihre Titel gewahren uns nicht nur

einen interessanten Einblick in die zersplitterte Jurisdiktion jener

Zeit, sondern zeigen auch, wie kompliziert und umfassend die

Wirtschaft dieses einen sladtischen Institutes sich doch ge-

staltete ; man hatte often bar sehr viel mit den Gerichten zu tun ;

denn wegen eines oder zweier Prozesse h§tte man wohl noch

keine besonderen Bucher angelegt.

Im ersten «Processorium» fanden alle Akten, die sich auf

das geistliche Gericht bezogen, also wohl auch vor dem bischof-

lichen Offizial abgeschlossene Verkaufe und Gebietsschenkungen w ,

im zweiten alles, was vor de«i Gericht zu Rottweil w und

andern auBerhalb des stadtischen Territoriums liegenden Ge-

richten, verhandelt worden, im dritten endlich das, was auf

der stadtischen Pfalz, dem Rathaus und am Stockgericht, (dem

peinlichen Gericht) ufgangen und uszgeben wurde, seine

Registrierung so.

Der Besitz, der auf solche Weise verwaltet wurde, recht-

fertigle durch seine GrfiBe und die Verschiedenheit seiner Be-

stundteile eine so komplizierte und ausfuhrliche Verordnung.
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Die irn fruhen Mittelalter wesentlichste Besitzform ist

der Grundbesilz. Wie aus den ersten Urkunden fur das

Spital, den Privilegien von Bischdfen und Konigen hervorgeht**,

Avar das StraBburger Leonhardspital damit reich ausgestattet,

doch erubrigt es wohl, auf die Einzelheiten naher einzugehn,

da keine Aussicht auf Vollstandigkeit bei einer Zusaminen-

stellung zu erwarten ist; von der GesamtgrdBe des • Besitzes

laBt sich keine zahlenmaBige Vorstellung gewinnen. Nur einen

schwacben Anbaltspunkt gibt eine Notiz der Annales hospitalis

Argentinensis vom Jahre 1279 ; es war ein schlechtes Jahr und

«das StraBburger Spital hatle damals aus alien seinen Einkunften

kaum 40 Vierteb, d. h. 80 Scheflel *»; es hatte also sonsl wesent-

lich mehr Einkommen, das durch Seelspenden und Testamenle

frommer und wohltatiger Burger standig wuchs. Zu den Ein-

kunften aus weltlichem Besitz kamen mit der Zeit noch binzu

die Ertrage einiger Kirchenzehnten, z. B. in Dambach, Oberkirch

und Allenweiler und ein Teil der am Munsterallar St. Crucis

und an den Spilalaltaren fallenden Opfer.

Die Seelspenden, die im «Seelbuch» aufgezeichnet wurden,

flossen den Spitalern reicblich zu. Sie bieten in StraBburg

nichts von besonderm Interesse, da sie Tiber die allgemeinen

Gaben, Fleisch, Wecke, Fisclie und allerlei Zuspeisen nie hinaus-

kommenw.

Ob sich zu diesen Einkunften noch Ertrage aus erbetteltem

Almosen gesellten, weiB ich fur das Spital nicht zu sagen **

;

im Leprosenhaus bestand ein bestimmtes Recht, fur die Armen
am Schnelling und den Klingeler, den Beam ten der Pfrundner^

an gewissen Platzen der Stadt Gaben zu heischen.

Nicht zu vergessen sind schlieBlich, wenn man sich alle

Faktoren des Spitalvermogens vergegenwartigen will, die Summen,
die die Aufgenommenen selbst beisteuerten. Das war im Spital

ihr Erbe, im Leprosenhaus die als EintrittsgebOhr gezahlte

Summe, wovon ja im ersten Kapilel bereits ausfuhrlicher die

Rede war.

Auch uber die Ausgaben des StraBburger Spitals lassen

sich nur generelle Angaben machen. Der durchschnittliche

Wochenverbrauch im Hause fur Beschaffung der Lebensmittel

betrug wohl irn Leonhardspital *20—30 U ; so viel namlich

durfte der Schaffner l>ei der wochentlichen Abrechnung in

seiner Wirtschaftskasse zuruckbehalten. Wenn man annimmt,

daB auBer den 50 Pfrundnern & und vielleicht 30 Angestellten

noch etwa 30 Kranke im Spital waren, so ware der wochent-

liche Aufwand fur eine Person 2—3 5; das ware fur mittel-

alterliche Verhaltnisse sehr reichlichac. Fur Besoldung der

Spitalbeamten und der otters erwahnten «Werkleute», d. h.
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HanaVerksleute, die fur Instandhaltung der Baulichkeiten zu
sorgen hatten, des Spitalbackers und seines Gehilfen, desUnter-
pfisters, fur die Ehrenabgaben an die Pfleger, fur Ungelt und
Zoll mdgen recht betrachtliche Summen dem Spitalfonds ent-

zogen worden sein. Die Bestreitung derKosten fur die Pfrunden
der Priester und die verschiedenen Piktantien, die an Gedenk-
tagen gereicht wurden, geschah dagegen durch die stets vom
allgemeinen Kapital getrennt bleibenden Siiftungsgelder, die im
Seelbuch verzeichnet waren ; es war uberhaupt ein mittelalter-

liches Verwaltungsprinzip, daB eine zu einem bestimmten Zweck
gestiftete Summe immer nur zu dieser einen Ausgabe benutzt

werden durfteM.

Die Verwallung dieses umfangreichen und vielgestaltigen

Vermogens war also, wie wir sehen, die Aufgabe des Schaffners

und der ihm unterslellten Schreiber und Wirtschaftsbeamten.

Ein umfangreicher Betrieb, der sich von einem groBen Kloster

oder Frohnhof nach der wirtschaftlichen Seite nicht unter-

scheidet und uns durch seinen autarkischen Zuschnitt ein gutes

Bild des mittelalterlich-stadtiscben Haushalles gibt.

Die gleichen Verhaltnisse in bedeutend kleinerem MaB-
slabe zeigt der Botenkirchener Hof. Wir wissen nichl, welche

Zahl von Personen er aufnahm und wie hoch sich der Ver-

brauch im Hau&halt dort belief; jedoch ist es bezeichnend, daB

die ganze Vermogensverwaltung dort allein durch den Schaffner

ohne Hilfe einer groBeren Kanzlei ausgefuhrt wurde^. Der

LeprosenschafTner veremigt auf sich alle Obliegenheiten, zu

denen im Spital die beiden Schreiber und der Schaffner ver-

pQichtet sind ; im ubrigen entspricht seine Stellung den Pflegern

und der Leprosengemeinde gegenuber durchaus der seiner

Kollegen im Spital, in der Elendenherberge, im Frauenwerk,

in den «samenungen» der vornehmen Beginen und in alien

Sliftern und Klostern.

In alien genannten Instituten hatte namlich seit der Mitte

des 15. Jahrhunderts der Rat seinen EinfluB so weit vorzu-

schieben gewuBt, daB er dort nicht nur Pfleger, sondern auch

die Schaffner, die eigent lichen Verwalter, die procuratores, die

fruher die kirchlichen Anstalten selbst gewahlt oder vom
heiligen Stuhl zu Rom erhalten hatten w, einsetzte. 1474 wird

betreffs dieser Stellen verfugt*o, daB ihre Inhaber nicht in den

Rat, an niedere Gerichte oder derartige Stadtamter gewahlt

werden sollen, da die «Schaffenyen» ihre Zeit genugsam aus-

fullen und sie nicht beiden Aemtern gerecht werden konnen.

Der tiefere Grund der Verfugung war wohl, daB man in der

demokratischen Verfassung die Kumulation einfluB- und er-

iragnisreicher Aemter auf einige wenige verhindern wollte.
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Dem Schaflner unterstand nun das zur Wirtschaft und zur

Pflege der K ran ken notice Personal. In vielen ehemals kirch-

liclien Spilalern erhielten sich die ursprunglich dort wohnen-
den geistlichen Bruderschaften als Pflegergenossenschafteu. In

den meisten, namentlich stadtischen lnstituten, jedoch wandel-

ten sie sich leils in Pfrundner urn, teils verschwanden sie

ganz, urn gemietelem Personal Platz zu machen* 1
. In dem 1315

gegrundeten, dem Bischef unlersteilten Phynenspital werden von

vornherein nur gemielele Knechte und Magde zum Kranken -

dienst vorgesehn**. Ebenso wenig wie dort waren im Leon-

hardsspital die cBruder und Schwestern », wie man die Pfrund-

ner wegen ihrer Zugehdrigkeit zur Genossenschaft der Spital-

gemeinde nannte, zu irgend welchen Dienstcn im Hause
verpflichtet. Im Leprosenhaus dagegen bestand noch der alle

Brauch, da6 wenigstens zur Beaufsichtigung des gemieteten

Gesindes Spitalpfrundnerinnen herangezogen wurden. Dies Amt,
«magistra» zu sein, muBte jede annehmen, auf die die Wahl fiel.

Nur wer gleich bei der Aufnahme, wie z. B die reichen Nicht-

burger, verabredete, da6 er zu diesem Amt nicht gew&hlt

werden wolle, war von derPflicht, es eventuell zu libernehmen,

frei. Noch 1450 zwang man eine Frau, die diese unangenehme

Last von sich weisen wollte, durch Androhung des Pfrunden-

verlustes zur Annahme 4*.

Im Spital horen wir 1478 zuerst von der Meisterin *$;

wahrscheinlicb wurde sie ursprunglich wie die im Leprosen-

haus aus der Zahl der Pfrundnerinnen bestellt ; spater aber

mietete man «eine fromme redliche Frauensperson* zu diesern

Amt, die cein Sehen haben soil zu den Sachen* und uber die

vom Schaflfner nach ihren Angaben und Wunschen gemietelen

Dienstbolen Kontrolle ausubte. Sie hat auch in die Schaffnerrech-

nung einen Einblick und entscheidet mit Schaflner und Arzt zu-

sammen seit Ende des 15. Jahrhunderts uber die Aufnahme und

Entlassung der Kranken. Gegenuber fremden Besuchern repr^sen-

tiert sie das Haus; sie soil durch liebenswQrdiges Benehmen das

Interesse des Publikums am Spital wach zu halten suchen^. Auch

verteilt sie die Gaben, die wohlt§tige Leute bringen, unter die

Kranken. WSren uns im Spital so detaillierte Vorschriften fur

das Leben im Hause erhalten, wie in Rotenkirchen, so fanden

wir wohl wie dort, da6 auch die Erhaltung des Hauses in

ordentlichem Zustande, die Kontrolle uber das Benehmen der

Kranken und Pfrundner zum Ressort der Meisterin gehorte 47
.

In Rotenkirchen haben Meister und Meisterin im Hause und

in der Kirche, auch im cSommerhause* (wohl einer Laube im

Garten) bestimmte Platze, von denen aus sie alles ubersehn

und beaufsichtigen konnen.

19
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In Gemeinschafl mit dem Kaplan besieht auch die Meisterin

den Hausrat, den die Leprosen vorschriftsmaBig mitbringen,

und pruft, ob er den Anspruchen genuge.

Fast genau die gleiche Stellung wie die Spitalmeisteria

nahm die Meisterin eines Beginenkonvents ein. In kleineren

Sammlungen vereinigte sie das Amt des Schaftners, also die

Vermogensverwaltung, noch mit der Fuhning des Haushaltes

und der Aufsicht uber die Mitglieder; in groBeren trat ihr ein

Schaflher, vom Rat eingesetzt, zur Seite. Auch sie wurde aus

der Zahl der Sch western gewablt ; das Recht sie abzusetzen,

stand meist ihrem Vorgesetzten, dem Barfusserguardian, zu**.

Doch wurde ohnehin die Besetzung dieses Amtes jedes Jahr

erneuert.

Das Hausgesinde, das die Meisterin unter sich hatte,

wechselte naturlich an Zahl und Zusammensetzung je nach Be-

dQrfnis. Als man anting, unter dem EinfluB der verbesserten

medizinischen Kenntnisse auch den Kranken mehrPflege zuzu-

wenden, bestellte man im Spital zu deren Dienst (1478) acht

Dienslboten, vier weibliche und vier mannliche; wahrscheinlich

besafi aber das Pfrundnerhaus mit seinen funfzig Bewohnern

noch seine eigne Bedienung daneben*&. Zwei Personen des

mann lichen Personals sind bezeichnet als «von der Bruder-

schaft>. Nach Schmidts Erklarung, fur die im gedruckten Ma-

terial jedoch der Beleg fehlt, gehdrten diese einer seit 1400

bestehenden Laienbruderschaft an, deren Mitglieder sich ab-

wechselnd, jeweils fur einige Tage, der Krankenflege im Spital

widmeten, ohne jedoch deshalb das weltliche Leben und ihren

Beruf zu verlassen&o.

Die acht Pfleger sollen sich in die Nachtpflege so teilen,

daB je zwei, d. h. ein Knecht in der Minnerabteilung, eine

Magd in der Frauenstube, urn Mitternacht von zwei andern in

der Krankenwache abgelost werden. Doch sollen sie nach Be-

durfnis ab- und zugeben, wenn etwa jemand am Sterben liegt.

In Notfallen soilten aus den Krankenpflegebruderschaften der

Stadt — es ist uns z. B. eine Laienbruderschaft zura Reb-

stock bekannt — Hilfskrafte herbeigezogen werden, die dann

im Spital fur eine Tag- und Nachtwache 6 8 Lohn bei freier

Kost bezogen*i.

Unter den Magden nahm die KQsterin eine bevorzugte

Stellung ein, besonders solange kein Arzt im Spital war. Sie

hat namlich uber die diate Verpflegung der Schwerkranken zu

wachen, fur die sie in Niirnberg z. B. eine besondere Kiiche

und Vorratskammer hatte 52
. Sie soil das ubrige Personal da-

zu anhalten, seine Arbeit richtig einzuteilen, damit die Kranken
stets recht besorgt und gut gebeltet sind".
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Weniger zahlreicher Bedienung bedurfte man am Leprosen-

haus, wo ja die Einwohner in den seltensten Fallen so krank

waren, daB sie nicht selbst hatten Hand anlegen kdnnen. In

jedem der drei Hlluser, dem Pfrundnerhaus der Manner, dem
der Frauen und im Armenhaus am Schnelling, gab es einen

weiblichen Dienstboten, die Kellerin M . Diese Bedienten wohnen
oflenbar nicht auf dem Hof, sondern gehen abends in die Sladt

zuruck, um morgens zur Prim, also Tagesanbruch, ihren Dienst

auf dem Hofe wieder anzutreten. Wenn sie abends weggehn,

nehmen sie die Auftrage der Siechen entgegen, was sie in der

Stadt ibnen einkaufen und mitbringen sollen. Jeden Morgen

sollen sie in der Kuche ein Feuer anstecken und einen Topf

mit Wasser dazu setzen, damit die Leprosen, wenn sie sich

selbst etwas bereiten oder waschen wollen, immer heifles

Wasser finden. Hauptsdchlich haben die Kellerinnen die

Kuche zu versorgen, auch auf die Aufrechterhaltung der Ord-

nung zu achten, besonders darauf, daB Fremde und die mann-
lichen Pfrundner zur vorgeschriebnen Zeit zur Ruhe gehn.

Freundliche Behandlung der Kran ken, auch wenn sie sie zu-

rechtweisen, wird von ihnen verlangt ; das mag bei dem auf-

geregten Temperament der Leprosen im allgemeinen nicht leicht

durchzufflhren gewesen sein ; das Urteilbuch der Pfleger zeigt

uns, daB Fluche und bdse Schwure auf dem Hofe recht h&ufig

gerugt werden muBten**.

Die Beamten der drei Ha"user sind untereinander vdllig

getrennt ;
jede Kellnerin ist nur ihrem Meister, resp. die Frauen-

kellnerin der Meisterin Gehorsam schuldig. Der Lohn fur eine

Pfrundnerkellnerin betragt 10 |J jahrlich und eine alle

14 Tage zu zahlende Rente von 4 {}, 1—1 */• P vom «Dienst»

jedes Neueintretenden, ferner von alien unter die Siechen ver-

teilten Almosen, Spenden und Wachskerzen den regelrechten

Siechenanteil ; schlieBlich ein Paar Schuhe jahrlich. Etwas ge-

ringer ist der Lohn der Kellnerin am Schnelling. Jedoch

fallt ihr aus der Aufnahrne fremder Siechen, die eine Nacht

im Schnelling wohnen durfen, eine jedesmalige Einnahme von

1 3 zu. Dafur muB sie aber auch das Fremdenbett wieder

trein machen und saubern» w .

Torwachter, Hausdiener, Holzhauer, Wassertrager, Bade-

meister und schlieBlich noch Almosensammler — alle diese

Aemter vereinigt der Klingler in seiner Person. Er heizt das

Haus**, schlagt das notige Brennholz im Walde und zerhackt

es fur den Bedarf, er tragt das gute reine Wasser zum Trin-

ken und Kochen in die Stellfasser neben der Kuche r er sieht

abends nach, ob alle Tiiren, Tore und Fensler richtig ver-

schlossen sind, ob Leitern, Banke und Stuhle im Garten vor
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Regen und Wetter geschiitzt stehn. Als einziger gesunder

Mann auf dem Hofe ubernimmt er die Vertretung der Siechen-

gemeinde nach auBen ; er vermittelt ihr den Einkauf von VVein

auf dem Markt, da die Kranken ja nicht die Stadt betretea

durfen, usw. Der wichtigste Teil seiner Tatigkeit aber ist der,

von dem er auch seinen Namen erhalt : er geht namlich tag-

lich mit Klingel (Schelle), Korb und Buchse in die Sladt, fur

die Pfrundner irn Leprosenhaus milde Gaben zu sammeln

;

mit der Klingel sucht er die Aufmerksamkeit der Voruber-

gehenden auf sich zu lenken, in Korb und Buchse sammelt

er, was an Natural- und Geldspenden ihm zuflieBt. Der Er-

trag wird unter die Pfrundner verleilt, die dafur selbst nichl

befugt waren, in der Stadt zu betteln, wahrend die Armen am
Schnelling, die hier leer ausgingen, selbst in gewissen Grenzen

das Recht hatten, Gaben in der Stadt zu heischen.

Seinen vielseitigen Leistungen entsprechend, erhalt der

Klingler ein recht stattliches Gehalt, dessen Hone mit dem Er-

trag seiner Sammlungen steigt und fallt : 4 S 5 [J in bar pro

Jahr samt dem Anteil an alien Teilungen und an dem cDienst»

jedes Neuaufgenommenen, dann Maria LichtmeB die ubliche

Kerze, und Schuhe, Hosen und Arbeitskittel jedes Jahr.

Ein recht eintragliches Amt hatte vermutlich auch der,

<der die busse treit (tragt) des heiligen Geisles>M, Dieser

sammelte mit seiner Buchse auf Gassen und in Kirchen, be-

sonders bei Begrabnissen usw. Geld, ubriggebliebenes Wachs
und Lichter ; in der Fastenzeit schenkten ihm die Gl&ubigeo

Eier. Diese Gaben wurden in drei Teile geteilt
>

deren einer

dem Klingler, ein anderer den Pfrundnern, der dritte den

Armen am Schnelling zufiel. Offenbar beruht diese Einrichtun^r

auf einer papstlichen Indulgenz (AblaBbrief), der alien denen,

die dem Trager der Buchse, einem sogenannten Questionierer

oder Stationierer, Gaben zuwandten, ErlaB zeitlicher Sunden-

strafen verhieB 59. Der Name deutet wohl weder auf Beziehungen

zu dem Heilig-Geist-Spitalorden, noch zu den cPfrunden

des hi. Geistesa am Munster in StraBburg. Der hi. Geist gilt

dem Mittelalter einfach als Symbol der Liebe und Gute und
wird deshalb bei wohltatigen Sammlungen gem angerufen.

IV. Medizinisches in der Verwaltung.

Es ist bezeichnend fur die mittelalterliche Auffassung der

Krankenpflege, daB man zuerst fur Wohnung, Verpflegung und
Seelsorge, fast nie aber, oder erst ganz am Ende des Mittel-

alters, fur medizinische Behandlung der Kranken Sorge trug.

Dies hangt naturlich aufs engste zusammen mit dem niedern
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Stande der arztlichen Kunst, die neben der ziemlich aus-

gebildeten Chirurgie nur mehr mit Mitteln, wie Schropfen,

Aderlassen und Schwitzen operierte. Diese Dinge handhabte

aber ein Badec oder Scherer ebenso gut, wie die gelehrten

Aerzte, die physici. Auch waren diese Scherer haufig als

chirurgici, d. h. Wund&rzte, geubt, offene Wunden zu ver-

binden. Daher genugte ein Scherer das ganze Mittelalter hin-

durch, die im Spital notwend ige arztliche Hilfe zu leisten.

Wahrscheinlich aber war ihm doch wie in den meisten Stadten

seitdem es Stadtarzte gab, der Stadtarzt zu Hilfe und Rat ver-

pflichtet«>.

Indessen ist uns uber die Verpflichtungen des ersten, 1383

angestellten StraBburger Stadtarztes nichts n&heres bekannt «*.

Der groBe Umschwung, der sich sowohl in der AufTassung der

stadtischen Verwaltung uber die Krankenpflege, wie in der all-

gemeinen Stellung der medizinischen Wissenschaft vollzog,

kommt in der Neuerung zum Ausdruck, die im Jahre 1500 im

StraBburger Spital eingefuhrt wurde. Es soil namlich fortan

einer der Stadtarzte im Spital wohnen und neben den sonstigen

Verpflichtungen, die er als stadtischer Arzt ubernommen hatte,

bei freier Kost und Wohnung die Patienten im Spital ver-

sorgen. Sein Gehalt bleibt das gleiche wie das der andern

Stadt§rzte. Nur ein tgelerter Doktor, der ouch sin firmat

zeigen sol, das er doctor wer», wird dazu angestellt. Jedoch

zeigen die Bestimmungen seines Eides, daB man ihm trotzdem

nicht allzuviel Vertrauen schenkte. Nicht nur, daB man ihn

vor Bestechlichkeit warnle — das war stehende Formel des

Amtseide — , man verpflichlete ihn noch ausdrucklich, «den

armen Siechen zu dienen gerade als wie einem Reichen, von

dem er sondern Lohn erwarte*. Allerlei Einschr&nkungen und

Verbote auf dem eigentlich medizinischen Gebiet muB er sich

gefallen lassen ; so, er durfe niemand drangen, Arzneien ein-

zunehmen, vor denen die Kranken einen schuhen (Scheuen)

oder greugel (Greuel) hatten. Sparsamkeit ist eine der Haupt-

tugenden, die man an ihm zu sehen wunscht; er soil nicht

Medikamente verschreiben, wo er mit bona dieta, cdas ist mit

guterOrdnung und Regiment mit Essen undTrinken* kurieren

kann ; einfache Medizin soil er den Composita aus der Apotheke

vorziehn, jedoch die teuren simplicia, ammoniacum, manna und

rebarbara usw. moglichst sparen , einfache Rezepte, zu denen

nur destilliertes Wasser gebraucht wird, vom Apothekerknecht,

der ihm beigegeben wird, selbst herstellen lassen, auch diesen

unterweisen, wie man eine kleine Hausapotheke mit den notig-

sten Heilmitteln anlegen kann, ebenso fromme, wohllatige Leute,

die Rlumen oder Heilwurzeln fur das Spital graben oder pflucken
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oder Lalwerge kochen wollen, belehren, wie und zu welcher

Zeit das zu geschehn hat. Denn man traute bekanntlich in

gewissen Mondphasen den Heilmitteln grdBere Kraft zu.

Selbstverstftndlich raumte man dem Arzt gewisse Rechte

bei der Aufnahme und Cntlassung der Kranken ein. Zusammen
mit der Meisterin erkennt er bei dem Eintritt der Kranken,

ob sie aufgenommen werden durfen ; Leute, die offenkundig

<Jen Unterschlupf im Spital miBbrauchen, indem sie ein leichtes

Uebel einfach nicht kurieren lassen und die Arzneien nicht

nehmen, kann er ausweisen ; dies war in der Zeit, wo das

Bettelwesen so sehr bluhte, eine notwendige MaBregel. Sogar

in Handwerkerkreisen war eine derartigeAusnutzung des Spitals

nichts seltenes; die Genossenscbaft der Brotbdckerknechte ge-

stattet deshalb dem Meister des Spitals oder ihrem eigenen

Knechtsknecht, d. h. dem Buttel der Bruderschaft, ausdrucklich,

in solchen Fallen einzuschreiten**.

Freilich, Vorsicht ist dabei geboten ; denn wena der Kranke

etwa wirklich noch nicht gesund genug ist, daB er tden tuft

erliden mdge», d. h. die Unbill der Witterung erlragen kann,

konnte sich, wie der Rat warnend meint, die bewiesene Gut-

tat in eine tTyrannei» verwandeln.

Dem Spitalscherer soil der Arzt seine Erfabrungen und

akademischen Kenntnisse zu Gute kommen lassen, indem er

ihn unterweist, wann und wie er zur Ader lassen, schrdpfen

und sanguisugas (Blutegel) ansetzen soil. Auch zu den Lepra

-

untersucbungen, die im Garten des Spitals slattfmden, soil er

den sogenannten «Besebem», von denen noch die Rede sein

wird, seine Hilfe leihn. Im Spital ist der Gehulfe des Arztes

der Apothekerknecht, der gleichzeitig mit ihm angestellt wird

;

dieser folgt ihm auf seinem Gang durch die Krankenzimmer

zusammen mit der sog. Kellerin, die wohl identisch ist mit

der obengenannten Kusterin. Apothekerknecht und Kellerin

haben daruber zu wachen, daB des Doktors Vorschriften ge-

treulich bel'ol^t uud die Rezepte, die der Arzt in ein Re-
gisterlein aufschreibt, richtig ausgefuhrt und eingenommen
werden. Dabei soil der Apothekerknecht, selbst wenn er glaubt,

daB der Arzt sich geirrt hat, sich huten, ohne vorherige Anfrage

etwas zu andern, oder quid pro quo zu machen, d. h, Dinge

zu verwechseln. Jedes Salbtopfchen und Medizinflasclichen

wird mit einem asaubern Papierlein verschlossen und des

Siechen Name, auch seines Bettes Buchstabe (Numnier) darauf

geschrieben», damit keine Verwechslungen entstehn. Was der

Knecht aus der Apotheke holt, soil er moglichst in seiner

Anwesenheit anfertigen lassen und auch darauf achten, daB

der Arzt das Spital nicht in zu groBe Unkosten stiirze. Welchen
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Umschwung in der eigeutlichen Krankenbehandlung die Ein-

mischung des Arztes ins Spitalleben brachte, ersehn wir am
leichtesten aus den Bestimmungen fiber die Kosl; wahrend

bisher alien Kranken ohne Racksicht auf ihr Uebel gleiches

Essen gereicht wurde, richtet sich nun alles uach der vom

Ante befohlenen Diat. Bei Verlust ihrer Stelle wird den

Krankenmagden anbefohlen, keine Speise gegen das Gebot des

Arztes den Kranken zu geben noch auch fur deren eigenes Geld

etwas zu kaufen, darnit sie sich nicht selbst schaden. Schmerzlicb

mag es den Kranken gewesen sein, da£ ihnen so auch die cSpeisen

und Gekdche», die von frommen Leuten als Piktanzien zur

gleichmdBigen VerteilunganAlle gestiftet waren, entzogen wurden,

wenn sie ihnen nicht bekdmmlich erschienen.

Trotz seiner wichtigen Stellung im Spital genieBt der Arzt

nach auBen eine sebr wenig freie Stellung; er muB sich bei

vierteljahrlicher Kundigung auf wen igstens drei Jahre zum
Spitaldienst verpflicbten und darf die Stadt nicht ohne besondere

Erlaubnis der Pfleger verlassen und auch nur dann, wenn er

sich einen Vertreter bestellt hat.

Von keinem der andern SpitSler ist etwas fiber arztliche

Fursorge zu bertchten, nicht erama I vom Leprosenhaus, wo
wir es doch am ehesten erwarten durften. Die Lepra gait eben

dem ganzen Mittelalter als unheilbar; nur ihre Feststellung, die

nicht immer ganz leicht war, beschSftigte die Mediziner seit

fruher Zeit.

Seit dem 14. Jahrhundert findet sich in StraBburg eine

stadtische Kom mission, bestehend aus zwei Scherern und zwei

Aerzten, die alle des Aussatzes Verdachtigen, die man vor sie

brachte, zu untersuchen hatte. Es ist leicht zu verstehn, daft

es eines gewissen Zwangs bedurfte, um die Angesteckten zu

veranlassen, sich der Unlersuchnng zu unterziehn. Denn ein

«Schuldig» dieser Richter verkundete meist Schlimmeres als das

der Gerichte; es bedeutete burgerlichen Tod 65
. Deshalb verbot

auch der Rat streng, jemand ohne Grund als aussatzig zu ver-

leumden : denn die Wirkungen solchen Geschwatzes konnten

unangenehmer sein als die schwersten Beleidigungen 61
. Um

aber die wirklich mit Aussatz Behafteten zur Untersuchung

heranzuziehn, bediente sich der Rat aller derer, die durch ihre

Beschaftigung oder Stellung befahigt waren, seine Sanitatspolizei

zu unterstutzen. Alle Aerzte, Aerztinnen, WundSrzte, Bader

und Scherer samt ihrem Gesinde wurden eidlich verpflichtet,

alle Personen, die ihnen «bresthaftig» erschienen, den Herren

zu rugen und tzur Stunde» vorzufuhren, keinesfalls aber selbst

eine derartige Krankheit zu kurieren, bis sich herausgestellt

habe, ob Aussatz vorliegt 6*. Ebenso haben die Leprosen pfleger

r
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die RGgepflieht**, wenn sie irgendwo einen Auss&tzigen sehen

oder nennen horen. Wer sich trotz der Anzeige weigert, zur

Untersuchung zu kommen, wird durch die Machtmittel des

Rates dazu gezwungen 69
. Auch der Untersuchungskotnmission

war es untersagt, einen krank Befundenen zu cartzenen*.

Ueber den Verlauf des Aussatzes und seine Kennzeichen

haben wir zahlreiche Angaben ; in StraBburg beschrieb im
Anfang des 16. Jahrhunderts ein Chirurg Gersdorff in seinem

tFeldbuch der Wundartzney* wahrscheinlich fur Aerzte, die

als Beseber bestel It wurden, die Symptome des Aussatzes ; er

schildert, welche furchtbare Veranderungen der Aussalz im

Gesicht hervorbringe : die Ohrl§ppchen schrumpfen zusauimen ;

die Nase verSndert sich, die Haut wird rissig, faul ; der

Atem Qbelriecbend etc* .

Die Mittel der Untersuchung bestanden nach Angabe der

StraBburger Beseherordnung im Urinbescbauen, auf den Atem
horcben (losen) und in der Beobachtung der Veranderuugen

im Gesicbt, die Gersdorff so ausfuhrlich schildert.

Die Kosten der Untersuchung tragt, wenn er krank befunden

worden, der Patient und zwar wechselt die Zahlung je nach

der Hone des Vermogens ; ist er dagegen cschon», d. h. gesund,

so vergutet die Stadt den Besehern einen Teil der ihnen ent-

gangenen Einkunfte, n^mlicb 5^8 pro Person. War bei der

ersten Schau die Diagnose, wie es leichl vorkam, noch nicht

ganz klar zu stellen, so hat nach einiger Zeit eine nochraalige

Untersuchung stattzufmden. Es ist hierbei bemerkenswert, wie

viel fruher die Stadt auf dem Gebiet der Sanitltspflege eigene

Mittel aufwandte als in der Armenpflege.

(Fortsetzung folgt.)
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 1.

I Hegel, Stadtechroniken, Bd. 8, 8. 2 a. 11.

* Hagen. Notice historique sur l'hopital civil de Strasbourg,

1842, S. 1. H. fuhrt diese Erzahlung, die er aaf einem Zettel im
Stadt-Archiv aufjgezeichnet fand, ohne weiteres als historisches

Faktum ein.

8 Ueber die Reformierung alter stiftischer Spitaler unter dem
EinfluB der Clugniacenser Erweckang, z. B. in Hildesheim, Begens-

barg, Augsburg and Mainz of. Uhlhorn, Christl. Liebestatigkeit

im M A. (1889) S. 196.

* Communi peticione burgensium. Strafiburger Urkundenbuch,

[U. B.] I, S. 71 u. Bloch, Regesten der BischSfe von Str. I (1909),

Nr. 398.

5 Ueber Lokalitaten vgl. Silbermann, Lokalgeschichte Str.'s

1772, 8. 29 ff.

« UB I, S. 71. 1143 durch Bisch. Burchard UB I, 8. 151.

1220 durch Heinr. v. Veringen.

? UB I, S. 75 ff. Stumpf, Reg. 3459. - UB I, S. 137.

s UB I, S. 70: Et eo iure videlicet hec donata sunt, quo

oblationes animarum (Seelspenden) offerri et constitui usus obtinet

ecclesiarum.

9 Hegel, St-Chr. 8, S. 18.

io UB I, S. 119, 2 (1190-1202). UB I, S. 127 (1214). UB I,

S. 395 (1268). Eeutgen, Urkunden zur stadtischen Verfassungs-

gesehichte S. 108, § 6. — v. Below, Die Entstehung der deutschen

Stadtgemeinde (1889).

II UB I, S. 76: frater Odalricus, qui hospitali pia devotione

famulatur.

12 Uhlhorn S. 196.

" U B I, S. 161 u. 175, 11.

it UB I, S. 175, 11. 288 etc.

16 Eine einheitliche Namengebung fur die Beamten ist in

dieser friihen Zeit nicht durchgefuhrt, s. Kap. II, Anm. 9.

»e UB I, S 162, 2: 1225. S. 175, 11: 1231. S. 288: 1253.

Die hier genannten Pfleger sind nach Ausweis des Strafiburger

Urkundenbuchs alle Ratsmitglieder. Die Namen Beger, Vegersheim,

19*
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Vitulas (Kalp), Stehelin, Virnekorn etc. waren berufen, in der Stadt-

geschichte eine Rolle zu spielen.

" UB I, S. 252.

WDBI, S. 288.

19 UB I, S. 39a: «der spittal sol ouch in ire gewalt sin unde
sol der meister unde der rat pfleger dariiber geben>. Keutgen, Ur-

kunden, S. 108, § 11. Hauck, Kirchengeschichte IV, S. 52ff.

20 Z. B. in Frankfurt, cf. Kriegk, Deutsches Burgertum im Mittel-

alter, S. 82 und Ehwald, D. HeiligGeistspital in Frankft. (1906) In

Frkft. vollzieht sich der Uebergang des geistl. Spitals in stadt. Ver-
waltung 1293 auch durch einen Vertrag.

* ! Wackernagel, Geschichte Basels, Bd. 1.

** Uhlhorn, S. 202.

«» Uhlhorn, S. 83.

** Uhlhorn, S. 207, findet es nierkwurdig, daB «sich die

stadtischen Obrigkeiten nicht mit der Verwaltung ihrer Spitaler

begnugen, sondern die bischoflichen unter ihre Aufsicht bringen

wollen*. Eigentlich ware es doch von vornherein naturlicher ge-

wesen, daft die vorhandenen Spitaler, wie in Str., zunachst den

stadt. Zwecken dienstbar gemacht wiirden, und nur der Widerspruch

der Kirche gegen em solches Verfahren hinderte wohl, daft die

Entwioklung ihren naturlichen Gang ging.

85 Weizsacker, der rheinische Bund 1254. Hauck, Kirchen-

geschichte IV, S. 58 f.

i6 Uhlhorn, S. 484 gegen Hering, Liebestatigkeit des MA.
nach den Kreuzzugen 1883. Ich neige, wie oben ausgefiihrt, zu

Herings Ansicht, daB die Steuerfrage eine gewisse Rolle bei der

Verweltlichung der Spitaler gespielt habe. Wenn Uhlhorn gegen

Hering anfiihrt, Verordnungen fiber die tote Hand stammten erst

aus weit spaterer Zeit, so zeigt sich gerade in Stra6burg eine

Stimmung gegen die Aufnahme von Elostern und geistl. Besitz in

der Stadt im 13. Jhdt. schon recht ausgepragt; 1227 erfolgt sogar ein

direktes Verbot, es diirfe in Str. kein Eloster mehr sich ankaufen.

(Keutgen, S. 471 u. UB IV, 1, S. 11.)

27 Hering, S. 39.

** UB IV,2 S. 23, 11.

*» Mon. Germ. Legum Sectio II 1, S. 64, Z. 36.

w Ueber die Lepra cf. Haser, Lehrbuch der Geschichte der

Medizin III, S. 70-90. Uhlhorn, S. 251 ff. Kriegk, S. 77 ff.

3i U B 1, S. 188.

82 Das groBe Leprosenhaus in Rotenkirchen wird uns noch

viel beschaftigen.
3' Lokalitaten cf. Plane bei Silbermann, S. 154. Brucker,

StraBburger Zunft und Polizeiverordnungen, 1879, S. 36 f Der

«Schnelling> bedeutet wohl eine Fallbriicke. Die Breusch ist

der FluB, der kurz vor StraBburg in den HauptfluB, die III, miindet

und dessen Nainen auch der die Stadt durchttieBende Illarm tragt.

84 Charles Schmidt, Notice sur I'Sglise rouge et la leproserie

de Strasbourg, S. 244 im Bulletin de la Society pour la Conservation
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des Monuments historiques D'Alsace, Bd. 10, 1879. UB III, S. 81,

20. 1291 urkundet far die Leprosen Conradas de Rangoldingen, civis

Argentiuensis, procurator seu amministrator generalis leprosorum

;

C. de R. ist als Ratsherr nicht nachzaweisen ; dagegen der 1309

(III, S. 196, 24) genannte Jac. v. Barre.

* Ueber die Moglichkeit, daft solche Reste in den bl. Geist-

Pfrnnden etwa vorhanden waren, siehe spater.

36 Ublhorn, S. 68. u. S. 88 ft

87 Solche Infirmarien sind genannt von den Minderbrudern and

den Clarissinnen am RoBmarkt 1317: UB 111, S. 266, 21.

38 Kothe, Kirchliche Zustande StraBburgs im 14. Jhdt. S. 31.

39 at ibidem fieret paaperum et peregrinoram receptacalam.

U B I, S. 97, Hegel, St-Chr , S. 745 und Charles Schmidt, Histoire

du chapitre de St. Thomas. S 236 u. 294.

*o UB I, S. 159. DaB Konigshofens Angaben, Hegel, S. 745i

ungenau sind, lehren die beiden ebenerwahnten Urknnden.

« U B I, S. 313 (1257).

"UBV, S. 729.
45 UB III, S. 195. Nach Silbermann lag die Antoniuskapelle

in der Nahe des Stephansklosters an der Stadtmaaer.
44 Ueber die Antoniter cf. Uhlhorn S. 178 a. 83.

45 UB III, S. 392, 27. 1331 vermacht Agnes v. Utenheim
«cuilibet peticioni s. Spiritas et ss. Antonii et Bernhardt Getreide-

renten.

4« UB VII, 618, 23: Heinr. dictas Pfeffersag de Herboltzheim,

petitor S. Anthonii. VII, 247, 38 u. 586, 39 : Joh. v. Lauterburg

servitor et sacerdos s. Anthonii.

«UB III, S. 268, 22.

48 UB VII, 812, 21: iuxta curiam zu der iungfrowen.

49 Uhlhorn, S. 183 u. 434. Im «liber vagatorum», der die Zu-

stande im ausgehenden Mittelalter beleuchtet, heifit es: «ich geb

keinem Questionierer nit, denn allein den vier Botschaften, ....
St Antonius, St. Valentin, St. Bernhard und zum hi. Geist, die sind

bestatigt von dem Stuhl in Rom.»
*° UB n, S. 237 ff.

M Hegel, St.-Chr., S. 667 u. 738. UB III, S. 259: 1317 uber-

tragt der Bischof seinem Spital in Molsheim Pfrunden des StraBburger

Reuerinnenklosters.
52 Mone in ZGOR XII, S. 11 u. Schopflin, Alsatia diplomatica II,

S. 114, Nr. 893.

53 UB H, S. 241. 1311. UB H, S. 316-18: Bestatigung des

Bischofs nach der Vollendung des Baues 1318.

m UB E, 8. 331. 1319
55 Aus den Jahren 1315 u. 1316 haben wir eine Reihe Indul-

genzen fur je 40 Tage zu Gunsten des Phynenspitals, z. T. von

ital. Bischofen. UB II, S. 274.

56 UB II, S. 237 ff. Johann v. Kalbsgasse stammt offenbar aus

einer wohltatigen Familie. 1282—84 war schon einer seines Namens
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stad. Spitalpfleger

;
jedoch ist, wie III 75 a. 161, 14 ergeben, Joh.

mit diesem nioht identisch, sondern hochstens (weitlaafig) verwandt.
m UB IV, 2, S. 267, 19.

ft* 1327. UB III, 8. 211, 358, 3 a. 385, 26.

MUB IV, 2, S. 144, 1. 1367. 6 Stadtrecht.

«> UB IV, 2, S. 267, 19.

0* Schmidt, Hist, da chapitre de St. Thomas. Schopflin, Alsatia

illustrata II, 302.

« UB VII, S.570 (1381). Kothe S. 106. Hegel, St.-Chr., S. 904.

Konigshofens Datierang ist un richtig, wie die Urkande VII, S. 570

beweist.
6* In Basel richtete 1356 em Erdbeben grofie Verheerangen

an, auch StraBburg wurde 1357, 1363 and 1372 von kleinen Er-

schiitterungen heimgesacht. Hegel, S. 863 f.

«* Uhlhorn S. 275ff.

** Woikowsky Biedaa, Gesch. des Armenwesens von Kola

im MA. Breslaaer Dissert. 1891. S. 50.

«* UB VII, 174, 44 (1349).

67 UB VII, 265, 44 (1359).

6S UB VII, S. 199, 44, 435, 4, 409, 35, 592, 3 a. a. Hegel,

St-Chr. 9, S. 739. Den gleichen Datierangsfehler macht Schopflin,

Alsatia illustr., S. 302.

69 UB VII, 307,40.
70 UB IV, 2, S. 144, 1.

7i UB VII, S. 246, 31, 314, 419, 15, 426, 22, 454, 33, 477, 42.

72 UB VII, 825, 17.

"UB VII, 734, 3.

74 Mone, ZGOR I, S. 152 a. 155.

75 Das Blatternhaas lag zaerst in der Kane des heatigen

Spitals and wurde spater an die gedeckten Brucken verlegt. Ueber

das erste Auftreten der Syphilis im Elsafi spricht Maternus Berler

in 8. Chronik, Code diplomatique de Strasbourg 1842 II, S. 106 :

«Alle Feldkapellen liegen voll, da die Kranken niemand hauBen
noch herbergen will; selbst die Leprosen in Rufach weigern sich

sie aufzunehmen, weil sie sich noch gesunder als sie dunkten.»

Die sonstigen Quellen fur diese Zeit sind beim Bibliotheksbrand von

1870 zu Grunde gegangen, sind aber verwertet bereits 1803 in einer

Arbeit von Koch, «L'origine de la maladie v6n6rienne et son intro-

daction en Alsace », die von Stober et Tourdes 1864 in ihrer : «To-

pographie et Histoire in6dicale de Str., S. 374 benotzt warde. cf.

auch Krieger, Beitrage zur Geschichte der Volksseuchen in den Statist.

Mitteilungen f. ElsaB-Lothringen, Heft 10, 1879.

7« Schopflin, Alsatia illustrata II, S. 303.
77 Woikowsky-Biedau, S. 60.

78 Machmer, Gesch. der Medizin in Hildesheim, Kap. 4 und
Bisle, Die offentl. Armenpflege von Augsburg, S. 110, 112 ; daselbst

ein Bericht aus StraBburg, wohl aus dem 14. Jhdt. demzufolge
man Fremde auch damals noch auswies. Burger der Stadt aber
ins Spital in besonderc Kammern aufnahm. In Kolmar wurde 1508
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ein Geisteskranker in einem «sundern behaltniB* eingesperrt, aus

dem er aber entkomrat. Baas in ZGOR. NF 22, 8. 227.

WDB IV, 2. Stadtrecht VI, § 302, S. 119.

80 Statuten d. Beginenhauses z. Offenburg. Schmidt in Stobers

Alsatia 1858—60, 8. 189 u. UB III, S 27.

si U B IV 2, S. 87, 22.

»t Ch. Sehmidt: Hist, da chap, de St. Thomas, S. 17. Schopflin,

Alsatia illustrata II. S. 303.

83 Kriegk, S. 132.

84 Brucker, S. 12.

«& Cf. v. «Beginen* in «Wetzer und Weltes Kirchenlexikon*

und Herm. Haupt in der «Realencyklopadie far protest. Theologie*.
m Schmidt, Aisatia 1858-60, S. 187—196.

»' Hanpt: in dor Realencyklop&die »II, S. 516.

88 Biicher, Die Frauenfrage ira MA. 1882 ; er hat bei seiner

Berechnang die colibataren Geistlichen von vomherein ausgeschieden.

Hartwig, Fraaenfrage im m. a. Liibeok, Hans. Geschichtsblatter 1908.
89 Wie Kothe S. 50 nachgewiesen hat.

•° Dies hat bereits vollig erschopfend Ch. Schmidt in s. Auf-

satz: «Beginen> in der «Alsatia> 1858—60 geschildert.

9i Z. B. die Stiftung des Knecht Schwarber, UB VII, S. 266.

«gnmpost» ist nach Heyne: «D. altdeutsche Nahrangsmittelgewerbe*,

S. 327 alles «Eingelegte> (compositnm), also sowohl das «Saner-

kraut* als auch alles Eingemachte von Obst (Mas).

92 Diese Zahlen haben sich durch blofies Addieren and Zu-

sammenstellen der erhaltenen Urkanden ergeben, wobei einige wenige

Erganzungen zu Schmidts Arbeit aus dem Urkundenbuch, namentlich

Bd. Ill u. VII gewonnen werden konnten, die jedoch wegen ihrer

geringen allgemeinen Bedeatang hier nicht angefuhrt za werden
brauchen. Vergleichsweise fiihren wir an, daft Koln nach Woi-
kowsky im 14. Jhdt. in 141 Konventen ca. 1600 Beginen beherbergte;

Koln war allerdings bekannt wegen seiner groften Zahl Beginen.

In Frankfurt betrug die Zahl der Gotteshauser (nach Kriegk) 57, in

Basel 36, (Uhlhorn, S. 388.) in Nurnberg (nach Maramenhoff) 22.

Nach Hartwig, Hans. Geschichtsblatter 1908 waren in Liibeck in

den Armenanstalten ca. 600 Frauen versorgt, bei einer Gesamtein-

wohnerzahl von 25 000 E., also fast das gleiche Verhaltnis wie in

Stratiburg.

93 Wurstisen, Basler Chronik, S. 202 ff. Uhlhorn, S. 387.

9* Uhlhorn S. 388. Lie be, Das Beginenwesen der sachs.-

thuring. Lande im Archiv fur Knltnrgesch. Bd. 1. Wurstisen, S. 304 ff.

In StraBburg nannte man ein leckeres Mahl «BeginenbuBe>.

95 Uhlhorn, S. 389. Woikowsky-Biedau, S. 55.

98 UB VII. S. 266 ff.

91 Schon 1298 hatte man am Spital etwas reparieren miissen,

da es durch einen Brand Schaden gelitten hatte. Hegel St-Chr. 8. S. 95.

93 Hegel, St.-Chr. 9, 8, 738.

99 Schmidt, Alsatia, S. 204 ff u. UB II, S. 284.

10 > Paris ein bedeutendes Kloster im Urbistale bei Kolmar.
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i°i UB II, S. 284. Aufzeichnung Bruder Heinrichs; der Bi-

schof sagt ihm : «es were weger inutzlicher) ein spittol denne ein

cloBter*.

i°« U B II, S. 379.

103 UB V, S 47, 24.

104 j}ie eine der Schwestern, Liebesta, wild magistiainfirmorum.

U B VII. S. 171, 5. Schmidt, Alsatia, S. 2C6. Bagen, Notice histo-

rique, S. 5.

iw Hegel, St-Chr. 9, S. 685.

lu« Hegel, S. 739* «in der 6tette hof uf der bunen warden die

siechen geleit*. Ueber bune cf. Heyne, Deutsche Hausaltertumer I.

i°« UB IV, 2, S. 128, 26 j U B VII, 791, 22 u. UB VII, 759,

Anm. u. 761, 1.

108 U B IV, 2, S. 128. Bnicker, 8. 272.

»c» U B m, S. 50, 5.

no Sie sind jedoch nicht identisch mit den seit dem 14. Jhdt.

besonders beliebten MeBpfriinden, die ihren Inhaber zur Lesung
von Messen an einem bestin.mten Altar verpflichteten. Anch im
Spital wurden deren im 14. Jhrh. nicht weniger als acht gestiftet.

in UB III, S. 50, 5.

112 UB VII, S. 726: prebenda absoluta, v. d. eine lidige pfriinde

videlicet in comedendo et bibendo de tali cibo et potu prout procn-

ratori ministrari solet. — item pbr. ad missas sen boras seu que-

cnmqne officia ex parte dicti hospitalis gerenda cogi non debet,

cf. ein sehr ahnliches Beispiel aus Freibuig: ZGOR, Bd. 12,

S. 162.

I" Brucker, 8. 271. Ueber die Preise der Pfriinden l&fit sich

ana den Qnellen nichts ersehn. Haufig tau6chen anch Leute, die

Pfriinden erworben hatten, diese gegen eine Leibrente ein, cf. UB Vll,

S. 636. Der ehemalige Ratsdiener Bans Bitsch and seine Fran

sorgten sich durch Leibrente fur ein Nebeneinkommen neben der

Pfriinde, die sie vom Spital erhielten.

im UB III, 126, 15 (1299).
115 z. B. das Liineburger Heiliggei6tspital : Zechlin, Luneburgs

Spitaler, (1908) S. 24; ferner Uhlhorn, S. 219.

lie UB II, S. 285.

>»' UB II, S. 283, 12.

us UB VII, S. 415.
ii» UB V, S. 949f. n. UB I, S. 71.

12° Brucker, S. 280.

121 Wir konnen diese Festsetzungen iibrigens erst fur das

15. Jhdt. naehweisen. In friiherer Zeit scheint dort ein ahnlicher

Branch wie im Spital geherrscht zu haben, denn 1400 erfullt der

Leprose Ha nnemaim, Sohn Johs. von Wickersheim seine Ver-

pflichtungen gegen Rotenkirchen «volens consuetudinibus et statutis

domus lepro6orum sufficere» durch Schenkung einer Rente von 30

sol. (UB VII, S. 881), wahrend spater die Aufnahmen in R. durch-

weg gegen einmalige Zahlungen erfolgen.

i" Brucker, S. 32 u. 37.
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183 Brucker, S. 32 u. 41. Hiermit erklart sich wohl auch das

«denstgelt>, das Zechlin im Liineburger Leprosenhaus fand and das

er falschlich mit der Gebuhr fur die Uutersuchung in Zusammen-
Viang brachte. Zechlin, S. 47.

12* Auf die Einzelheiten werden wir ira 3. Kapitel eingehen.

>** z. B. in Luneburg: Zechlin, S. 26.

*-6 Man konnte auch den Ausdruck als rein formelhaft ansehn.
117 Schmidt, La LSproserie de R. im Bulletin p. 1. conservation

des monuments de l'Alsace, 1879. S. 267.

>* Ebenda. S. 268.

»J» UB III, S. 385.

l^o UB VII, S. 147, 15 u. Schmidt, Alsatia, S, 175. Wenn eine

der Beginen Vermogen erwarb, muBte sie austreten, urn nicht

andern Armen den Platz zu ranben.
131 Zechlin, S. 18. Hanselmann, Urkundenbuch von Braun-

schweig II, S. 211, Zl. 32.

is* Fur die 2 Seelsorgepriester im Spital ist das zwar nicht

ausdrucklich belegt, jedoch bildet die Pfrundenbesetzung einen Teil

der dem Rat zustehenden Vermogensverwaltung; fur das Leprosen-

haas hat nach Stiftang Joh.'s z. Trabel zwar ein Domherr die Kol-

lation der Priesterpfrunde, aber der Stadtrat ist jeweils von der

getroffenen Wahl za benachrichtigen and der Priester leistet seinen

Eid in Gegenwart des stadt. Pflegers.

i" 1390 hat das Spital 8 MeBpfrundner. UB VII, S. 719.

13* UB VII, S. 473. Testament der Husa Zysemus 1374: per-

sonam quam voluerit, eciamsi in sacris ordinibus non existeret.

Kothe S. 114ft
i86 Die Kollation dieser Pfrunden stand teils den Stiftern und

deren Erben. teils dem Rat zu. UB VII, S. 182, 1, 530, 594.
iw UB III, S. 145, 12.

m UB II, S. 337.

>MUB II, 98, 10.

*3» UB 1, S. 75, S. 137 u. II, 55, 6.

"* UB I, S. 70.

") «collecta sive tallia aut etiam angaria et alia quaecumque.
— a tempore, a quo nulla hominam exstat memoria, semper hos-

pitale a servitio liberum exstitit et immune*. UB I, S. 257. 1251.

1*1 Non de iure, sed propter dilectionem et honorem et in-

stantem necessitatem ipsius ville — (ibidem).

i« UB I, S. 280. Betr. d. Abmachungen der Bettelorden rait

den Stadten cf. Wiesehoff, Die Stellung der Bettelorden in den

Reichsstadten. 1905.

1 44 Eheberg, S. 52. Keutgen, Urkunden, S. 290, in der grofien

Verfassungsreform von 1405.

i*5 Brucker, S. 272.

i*« Keutgen, S. 290. SUB VI, S. 663, 5.

»*i Brucker, S. 273.

i*8 Das Phynenspital genoB, wie oben erwahnt, als bischofl.

Besitz jedenfalls in der ersten Zeit seines Bestehens Steuerfreiheit
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149 Biicher, Frauenfrage im MA. u. Liebe, Archiv f. Eultur-

ge8chichte, Bd. 1. Mummenhoff, Gesundheitswesen von Nurnbergr,

S. 70. Eriegk, S. 106.

160 Brucker. S. 271.

»»» SUB IV, 2, S. 128. Brucker, S. 271: Ende des 14. Jhdts.,

vor 1398, da der Ban des Spitals, der 1398 beendet ist, darin er-

wfthnt wird.
im TJB VII, S. 422. Hagen, Notice historique sur l'h6pital

civil 1842 fiihrt einen alten Satz an: «das spittal 6ol niefien and

nicht gelten», was nach s. Erklarung bedeatete: es soil s. Insassen

beerben, aber nicht fur ihre Schulden aufkommen ; obwohl mir dies

etwas zweifelhaft erscheint, kann ich raich nicht darfiber fcufiern,

da mir der Satz selbst nicht begegnet ist

i*3 Schroder, Deutsche Recbtsgesch. 5. Aufl., S. 282. Ssp. 1, 4.

im Brucker, S. 80|81 u. UB IV, 2, S. 132: alle ussetzigen,

su komraent uf den hof oder nit, sollen erbes empfenglichen sin.

155 Brucker, S. 42.

im Brucker, S. 330: Verbot, Kleider von «guten Leuten> auf

dem Trodelmarkt am Barfusserplatz feilzuhalten. Schmidt, Bulletin

etc., S. 257.

157 Brucker, S. 54.

im Kothe, S. 75 ff.

159 UB III, S. 169. 1304. m, S. 76. 1289 u. a. UB VI. Nr. 722

unter [16].

leo UB VII, S. 178, 8, 441, 10, 506, 3, 566, 38, 719, 11,

746, 31, 752, 23, 759, 51, 767, 16, 781, 30, 815, 6, 885, 24,

845, 36. Von mehreren anderen Stiftungen kann man vermuten,

dafi sie aus Handwerkerkreisen stammen, jedoch sind als Beispiele

nur die erwahnt, bei denen das Handwerk genannt ist.

in Brucker, S. 280.

16* Brucker, S. 276.

i« Kothe, S. 102.

i«* Brucker, S. 271.

165 Brucker, 8. 31.

166 Cf. Winkelmann, ZGORNF. Bd. XVIII «Strafiburgs Ver-

fassung im 16. Jhdt.»

16? Bezeichnend ist dabei die inkonsequente Vorschrift, da£

besonders reiche Pfrundner von den Pflegern auch aufgenommen

werden durften, wenn sie fremd waren. Aehnliche mehr praktische

als juristisch einwandfreie Vorschriften finden sich auch in andern

Stadten. Eine parallele Begfinstiguug des «Eapitalismus», wie man
heute sagen wurde, liegt in der Bestimmung Eolns vor, dafi fremde,

in der Stadt zu Gast weilende Hitter dem allgemeinen Spielgebot

nicht unterworfen waren. Eeutgen, Urkunden, S. 300, § 8. (Eolner

Morgensprache des 15. Jhdts.)

i«8 Brucker, S. 135.

i«» Brucker, S. 38/39.

I70 Ueber weitere Zahlen Uhlhorn S. 202.

i7i Schmidt, Bulletin 1879, S. 267.
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 2.

i Brucker, S. 76.

« UB VII, S. 743 ff. 1392: im Streit des Prokurators Gotz

Xember mit den Pflegern sendet der Rat zur Entscheidung eine

besondere Kommission von 12 Ratsherrn, unter ihnen Burger- und

Ammannmeister.
» UB VII, S. 91. 1341.

* UB V, S. 290, 29. 1355.

» UB VII, S. 422.

« Brucker, S. 349, 263. UB VI, S. 188, 85. Aehnlich in Basel.

BUB I, Nr. 430 u. Keutgen, Urkunden, S. 370.

7 Zechlin, 8. 31.

8 Brucker, S. 74 u. 78 und S. 274 (1466).
9 Meist mufi der Zusammenhang die Uebersetzung des Titels

ergeben. Auch Ehwald, Das Frankfurter Heilig-Geistspital im MA.
1906, hat fur den Frankfurter Sprachgebrauch nachgewiesen, dafi

magister und rector — Vorsteher oder Hausvater, procurator oder

provisor jedoch vom Rat eingesetzte Behorden sind, wahrend Kriegk

darfiber noch falsche Ansichten hatte.

io Brucker, S. 74 (1461). Die andern Zahlen haben sich aus

xahlreichen Urkunden ergeben.

11 Zum AbschluB einfacher K&ufe oder Erbleihen geniigte die

Unterschrift eines Pflegers, daher sind in einzelnen Urkunden nioht

immer alle genannt.
is z. B. Gotzo dictus Wilhelm ist l&ngstens bis 1377 Spital-

pfleger, 1387 aber noch einmal Ratsmitglied u. a.

13 Beispiele: Burckhard Biller, Pfleger am Spital: 1339—60.

Reimbold v. Kageneck : 1349—64. In Rotenkirchen: Joh. Rynau
1367—77. Joh. a. Trubel : 1392 bis nach 1407. Dagegen z. B. Jo-

hann Philippi nur 1382—84 u. Nikol. v. Kageneck d. &. und Gotz

Grostein 1298-1302.
m Hierfur ferner: Heinr. Wetzel: 1313-23 im Spitai; sein

Sohn Wetzelin: 1330 im Phynenspital. Heinz Swarber 1374 in

der Elendenherberge, Claus Swarber 1387 bei den Leprosen. Joh. Karl

1382 in der Elendenherberge. Die Grosteins liefern im 13. Jhdt.

einen, im 14. verschiedene Spitalpfleger, im 14. auch mehrere Pfleger

des Frauenwerks und von S. Clara, ebenso die Wetzel und Winter-

tur. cf. Register zu UB IV, 1 u. VII.

15 Brucker, S. 275 (1466): man sol ... ir eim zwen enger tun

obe er der notdurftig ist oder sie nemen wii; aber Geld soil ihm
dafiir nicht gegeben werden.

16 Brucker, S. 75.

n Brucker S. 46.

*• Schmidt, Bulletin, S. 265 und Krieger, stat. Mitteilungen f.

ElsaB-Lothr., Bd. 10. Beide geben Ausziige aus dem ungedruckten

Urteilbuch.
19 Brucker, S. 74 : Ordnung der Pfleger zu den guten Leuten

1461 und S. 274: 1466: Spitalordnung, auch S. 273: «sie soilen den

20
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spital in deheinerleye weg me ubernietien>. Die altere Pflegerord-

nung in Rotenkirchen Bracker S. 72 undatiert

*> UB I, S. 75. 1148.
2i Brucker, S. 233 und 277.

»« Bracker, 8. 234.

m 1898: UB VII, 841, 36. fm 14. Jhdt. die Schaffher meist

Pfriindner, z. B. Gotz Kember, VII, S. 744. Als er 1392 wegen
Streitigkelten mit den Pflegern seine Schaffnerstelle verliert, wird
seine gewohnliche Siechenpfriinde in eine Leibrente umgewandelt,

wahrend er eine Priesterpfrunde behalt, die er nocb auflerdem

besessen.

»* Brucker, S. 279. 1478.

2* Brucker, 8. 280-85.
86 Brucker, S. 278 : «was ein schaffher dem spittel kouft, es sy

holtz, stein, nagel, isen, win, fleisch, visch, kese, ancken (Batter),

eyger, eszhaftige u. trunckhaftige dinge», das soil er nur fur das

Spital verwenden.
« UB I, S. 70 und 252.

28 Ueber die Kompetenzen des geistl. Gerichts in der Stadt

cf Kothe, S. 54 ff. Nach kanonischem Recht gebiihrte dem geist-

lichen Gericht die Rechtsprechung auf dem Gebiet der Seelgerate,

Pfrunden, Erb- und Ehesachen.
*9 Ueber die weitreichende Kompetenz des Landgerichts Rott-

weil in Niederschwaben cf. Schroder, Deutsche Rechtsgeschichte 5. Auf-

lage, S. 587. Ein Beispiel, wie etwa ein ProzeB des Spitals vor dem
Gericht von Rottweil entstehn konnte, gibt UB VI, S. 751, 20; der

Stadtschreiber von Rottweil fordert den Strafiburger Rat auf, er

moge sorgen, dafi das Spital dem Grafen von Sulz, der sich offen-

bar an das Landgericht gewandt hat, den schuldigen Holzzoll auf
der Schiltach giitlich zahle.

80 Mit dem Stadtgericht an der Pfalz und dem Strafgericht

konnte das Spital etwa wegen Uebertretung stadtischer Polizei-

vorschriften in Konflikt koramen ; auch die Uugeltabgaben kamen
wohl in dies Buch.

si UB I, S. 70, 75, 252 u. a.

8* Bestimmung des quartale nach Hegel, St-Chr.. 9. S. 1010.

Mon. Germ. SS. XVII, 8. 104: Annales hosp. Argentinensis 1279—1389.
83 Aus den zahlreichen Bcispielen : U B III, S. 14. S. 49,

VII, 848.

3* Nach einer nicht verburgten Angabe Hagens, Notice histor.,

S. 7, soil das Spital dies Recht besessen haben. Seit 1504 aber

seien die Haussammlungen durch Sammelbiichsen in den Kirchen

ersetzt worden.
35 Brucker, S. 271.

8* Im Niirnberger hi. Geistspital brauchte man im 14. Jhdt.

fiir ca. 100 Personen 850 U im Jahre, d. h. in der Woche ca. 17 8";

wenn man diese Zahi mit der Strafiburger vergleicht, die aus dem
15. Jhdt, stammt, mufi man auch das Sinken des Geldwertes im
15. Jhdt. bedenken ; man wird daher etwa auf gleichen Verbrauch

in beiden Spitalern schlieBen diirfen. (Mummenhoff, S. 42.)
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37 z. B. auch in der Verwaltung des Cisterci enserordens : Hoff-

mann, Das Konverseninstitut des Cistercienserordens, 8. 35.

a* Brucker, S. 64 u. S. 77.

MUBffl, S. 139, Kothe, 8. 68.

*° Eheberg, S. 250. 1474.

4i Bei Rotenkirchen gab es ein Beginenhaus (UB HI, S. 14, 1271),

doch sind wir iiber seinen Zusammenhang mit den Leprosen ohne

Beleg.
4« UB II, S. 237.

43 Brucker, 8. 53 u. 54.

44 Schmidt, Bulletin, 8. 262, aus dem Urteilbuch der Pfleger

far Rotenkirchen.
4 » Brucker, 8. 279.

46 Brucker, 8. 280.

47 Brucker, 8. 53. (Leprosenordnung.)

43 Ordnung des Hauses des Gurtlers 1455 erneut, ebenso fur des

Schwarbers Gotteshaus. Schmidt, S. 157, 8. 176 u. 181. Auf die

Organisation der reichen Pfriindnerinnenhauser gehn wir nicht ein;

in ihnen standen 2 Meisterinnen an der Spitze und fast jede Schwester

hatte aufierdem ein Hausamt als Keller-f Kuchen , Zins- und Haus-

meisterin. Schmidt, S. 195 und Urkunde S. 238 ff. 1465.

«» Brucker, S. 279.

^ Schmidt, Alsatia, S. 223. Bischof Wilhelm verkiindigte

40 Tage AblaB denen, die sich diesem «Minnewerk» widmeten.

25. Dez. 1400, Zabern. 1436 wurden ihre Statnten niedergeschrieben.

** Brucker, 8. 325: und sol man denselben lonen von dem
spittel so in sust uszwendig des spittels nit gelonet wurt, naml.

6 8. Brucker, S. 280, ist vielleicht fehlerhaft fur m i t gelonet, denn

die Normaltaxe betrug in der Stadt nach Brucker, S. 327, gerade 6 8.

&s In Niirnberg haben wir dieselbe Bezeichnung. Mummenhoff,

8. 49. Das Gesinde im Spital soil die Kranken «heben und legen,

tage und naht, als dan je zu zyten notdtirftig ist>.

53 Brucker, S. 60-62.
64 Schmidt, Bulletin, 8. 265.

5* Die Kellnerin am Schnelling raufi anch dem Kaplan seinen

Hausstand mitbesorgen, er gibt ihr (Brucker, S. 61) alle Vierteljahr

4
f$
«umb das sii ime buchet und kleibt> d. h. seine W&sche besorgt.

[buchen = in Lauge einweichen.] Fur kleiben habe ich keine

eigentlich passende Bedeutung gefuuden, vielleicht «starken» ?

** Die Weiberstube heizt die «frowen kellerin.» Brucker, S.56- 59.

67 Genau die gleiche Einrichtung haben wir in Frankfurt

(Kriegk, S. 89\ Nurnberg und Basel; in Niirnberg hiefi der Almosen-
sammler Glockner.

68 Brucker, S. 62; Schmidt, Bulletin. S. 263 lafit seine Stellung

vollig unerklart.

5» Uhlhorn n, S. 337.
60 Brucker, 8. 289 : allem Anschein nach wird hier der Scherer

nicht neu eingesetzt.

w In Frankfurt wird 1377 der Stadtarzt zur Hilfe im HI. Geist-

spital verpflichtet. (Kriegk, S. 83) In Nurnberg dagegen wird erst
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1486 ein Spitalarzt und zwar aus einer Privatetiftung angestelR.
Mammenhoff, S. 52.

•* siehe unten Abschnitt in. S.

« Brucker, S. 286.
6* Schanz. Gesch. d. deutschen Gesellenverbande, Urkunde 79,

Str.-St-A. Lad. 11, 16 a.

« Tatsachlich gebraucht man den Ausdruck : der malatry
schuldig. Brucker, 8. 79 ; U B IV, 2, S. 132.

«6 Brucker, S. 55.

•* Brucker, S. 80.
w Brucker, 8. 73.

» Brucker, S. 79.

i° Krieger, Z. Gesch. d. Volksseuchen, S. 62. Haser, Lehr-
buch der Gesch. d. Medizin. 3. Aufl. Ill, S. 70-90. Zechlin, S. 47.

(Fortsetzung folgt.)

y§db



XX.

Chronik fur 1908.

8. Mai : Der Kaiser in StraBburg.

13. Mai: Einweihung der Hohkdnigsburg.

31. Mai : Goethes Fischerin wird zwischen Sesenheim und

Dalhunden fur den Vogesenclub aufgefuhrt ; die neue Hutte

auf dem Goethehugel durch den A. D. Sprachverein ubergeben.

14. Juni : Geneialversammlungdes Vogesenclubs in Wasseln-

heim.

4. August : Graf Zeppelin flihit im Luflschiff fiber StraB-

burg hin.

26.-28. August: Der Kaiser in Metz.

29.— 30. August: Der Kaiser in StraBburg.

2.— 7. September : Der Kaiser in StraBburg und auf der

Hohkdnigsburg.

8.— 12. September: Kaisermanover.

11. September : Der Kaiser in Colmar.

13. September : stirbt der Wirkliche Geheimerat Dr. phil.

h. c. Johann v. Schlumberger in Gebweiler.

1. November: Der SlaatssekretSr fur ElsaB-Lothringen,

Slaatsminister v. KOller tritt zuiuck; seine Stelle ubernimmt

Freiherr Hugo Zorn von Bulach.
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Sitzungsberichte.

1. Vorstandssitzung.

Sonntag, den 8. November 1908, vormittags 10 Uhr, im ger-

manistischen Seminar der Universit&U

Anwesend die Herren Beemelmans, v. Borries, Euting,

Harbordt, Lienhart, Luthmer, Martin, Menges, Renaud, Ghr.

Schmitt, Stehle, Walter, Wiegand. — Eutschuldigt die Herren

Kassel, Lempfrid.

Der Vorsitzende bringt je ein Schreiben Sr. Exz. des Statt-

halters Grafen von Wedel und des fruheren Statthalters Fursten

von Hohenlohe-Langenburg, in welcbem der Dank fur die Zu-

sendung des letzten Jahrbuchs ausgedruckt wird, zur Kenntnis des

Vorstandes und teilt mit, daft zu den Druckkosten des nachsten

Bandes wiederum ein Beit rag von 600 M. zugesichert worden

ist. Er berichtet sodann uber die seit der letzten Sitzung von

verschiedenen wissenschaftlichen Vereinen eingelaufenen Druck-

sachen und Zuschriften, fur deren Erledigung er nachtraglich

die Zustimmung des Vorstandes findet.

In Behinderung des Schatzmeisters erstattet Herr Geheimrat

Luthmer den Kassenberichl, aus dem hervorgeht, daft bei einer

Gesamteinnahme von 6865,35 M. und einer Gesamtausgabe von

5833,35 M. ein Kassenbestand von 1032 M. vorliegt, der ver-

zinslich angelegt ist. Gemaft dem Vorschlag des Berichterstatters

soil der Umfang des nachsten Jahrbuchs auf hochstens 20 Bogen

beschrankt werden.

Nach einer kurzen Besprechung der fur das neue Jahrbuch

eingegahgenen Beitrage erdflnet der Vorsitzende um 11 Uhr die

Allgemeine Sitzung
mit einer BegruBung der Anvvesenden und einem Nachruf fur

das verstorbene Vorstandsmitglied Se. Exz. den Staatsrat Dr.

J. v. Schlumberger zu Gebweiler. Am Schluft desselben erhoben
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sich die Anwesenden zur Ehrung des Verstorbenen von ihren

Sitzen.

Aus dem nun folgenden Jahresbericht des Vorsitzenden

geht hervor, daB der Verein z. Z. 2760 Mitglieder zahlt, denen
das Jahrbuch zugestellt wurde. Der von dem Schatzmeister vor-

gelegte Kassenbericht wurde von zwei Mitgliedern gepriift und
richtig befunden, und demgemaB wurde Entlastung erteilt.

Vor der Neuwahl des Vorstandes dankt Flerr Geheimrat

Hering dem bisberigen Vorslande fur seine Muhewaltung bei

der Erledigung der Vereinsangelegenheiten und schlagt der

Versammlung fur das neue Geschaftsjahr die Wiederwahl des

alien Vorstandes vor. Da sich kein Widerspruch dagegen er-

hebt, nimmt der Vorsitzende namens des Gesamtvorstandes die

Wiederwahl dankend an.

Zur Volksliederangelegenheit erteilt hierauf der Vorsitzende

dem Schriftfuhrer das Wort zu einem Ruckblick auf die Tatig-

keit der am 8. November 1903 vom Vorstand gewahlten Lieder-

kommission, worauf der Vorsitzende derselben, Herr Professor

Dr. Henning, in langerer Auseinandersetzung seine bereits fruher

entwickelten Ansichten wiederholt, nach denen vorerst kein all-

gemeiner Aufruf erlassen werden soil, sondern eine reinliche

Scheidung zwischen dem vorhandenen Material und dann eine

wissenschaftliche Durcharbeitung geboten erscheint.

Nach diesen Auseinandersetzungen treten die Mitglieder

Stehle und Menges aus der Liederkommission aus, und im Ein-

verst§ndnis mit Herrn Prof. Henning wird neu in dieselbe ge-

wahlt das Vorstandsmitglied Herr Dr. Kassel.

Zum SehluB hielt Herr Geheimrat Renaud seinen ange-

kiindigten Vortrag uber das Gedicht : «Lustbarkeiten und Ver-

drui3, so ehrliche Leute beim Spazierengehen nach Schiltigheim

haben*.

SchluB der Sitzung: 12 i|
f Uhr.

2. Vorstandssitzung

Mittwoch, den 10. Marz 1909, nachmittags 3 Uhr, in der Woh-

nung des Vorsitzenden.

Anwesend die Herren Beemehnans, v. Borries, Huber,

Kassel, Lienhart, Martin, Renaud, Waller, Wiegand. — Ent-

schuldigt die Herren Euting, Harbordt, Lempfrid, Luthmer,

Menges, Chr. Schmitt, Stehle.

Der Vorsitzende gibt Kenntnis von den eingelaufenen Druck-

schriften und weist hin auf die im Herbst zu StraBburg tagende

Historikerversammlung, bei welcher Gelegenheit wir wohl eine
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Anzahl Abzuge unseres Jahrbuchs stiflen konnten. Prof. Wiegand
bittet urn 200 Exemplare. SchlieBlich einigt man sich aut* den
Vorschlag des Vorsitzenden, zu diesem Zwecke den Betrag- von
100 M. auszuwerfen.

Es erfolgt die Besprechung der Beitrage fur das nacliste
Jahrbuch und ihre Reihenfolge, wobei die Auflage auf 3300
Exemplare festgesetzt wurde.

Zum SchluB wird die vom Vorsitzenden aufgestellle Chronik
verlesen und erganzt.

SchluB der Sitzung: 4 is Uhr.
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Uebersicht

iiber den Inhalt der Bande XIII—XXV.

I. Mitarbeiter.

Ande F. W. : XXV 214-227,
v. Apell F.: XVI 8-35.
B. u. K: Xin 227 u. 228.

Baas Eduard: XVII 8 u. 9.

Bach Max: XXIH 241-245.
Becker Joseph: XV 8—23.
Beemelmanns Wilhelm : XXI 45—58.
Beinert Johannes: XXIII 138-146; XXIV 33-39.
Bode Wilhelm : XVIII 7-41.
Bollert M.: XVII 33-112.
Bolte J.: XIII 151-170; XIV 131—137; XIX 312; XX 78-81;

XXI 156-160.
v. Borries E.: XV 185—204; XVI 305—344.
v. Dadelsen : XV 155—184.
Dietz August: XIV 1; XV 1 u. 2; XIX 5 u. 6.

Ehret L. : XIX 58-61 ; XXV 54—80.
Eichler E.: XX 25-52.
Eimer Manfred: XVn 150—181.
Erichson August: XVIII 220—225.
Ettlinger Emil: XVII 25-32.
Eating Julius: XX 53-59.
Faber C. W.: XIII 171-183.
Fallot Eug<ai: XVIII 215-219.
Fehn Qeorg: XXV 9—32.
Goldberg Martha : XXV 241—308.

Hagedorn Dr.: XIX 23—29.
Halter Eduard: XXIT 249-251; XXII 252-254; XXIH 151—158.
Hartmann C: XTV 83.

Heitz Paul: XVHI 192.

Helix Hedera: XV 5; XIX 6; XXI 8.

Helmer P. A.: XIII 56-71.
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Hemmer Heinrich : XXIV 19—32.

Henning R.: XVI 345—349.

Herr E.: XXI 256-264; XXII 76—106.

Hertzog August: XIV 56-76; XV 146-154; XVI 67—92; XVII
113-149; XIX 111-151; XXI 23-44; XXII 65-75; XXIII

9—15; XXV 89-53.

HbMscher Karl : XVIII 131—136.

Jacoby Adolf: XXIV 6-18; XXV 95-105; 106 u. 107; 108-112.

Jordan Elsa (f): XXI 241—255.

Kahl Wilhelm: XVIII 109-123.

Kassel: XIU 100-132; XV 205—222; XXI 265-347; XXIII 165

—240; XXIV 228-335.

Klaeber Hans : XIX 76-87.

Klassert Adam: XXI 78—155; XXII 255—275.

Klement K.: XX 298-301.

Knepper J. (f): XVII 17-24; XIX 30-52; XX 82-91.

Knod G. : XVI 209 u. 210.

Knorr Th.: XXIII 134-137.

Koehnlein : XXV 214-227.

Kraus F. X. (f): XV 45-88; XVI 93-138; XVII 182-224; XVTII
42-108.

Krug A.: XXIII 147-150.

Landau A.: XVIII 203-205.

Lamfomann (Schriftstellername von E. Fallot): XXII 241-248.

Lempfrid Heinrich: XXII 9-36; XXIII 246-254.

Levy Heinrich: XIV 77-82.

Lienhard Fritz: XVI 5—7; XVII 5.

Lienhart Hans : XIV 138-144; XVII 283-240.

Lotz X.: XXV 113-116.

Martin Ernst: XIII 203—226; XIV 106—123; 124-130; 238-241
XV 231-244; 245 - 251 ; 252-254; XVI 194 n. 195; 196—200
205-208; XVII 225-232; 252-267; XVIII 137—191; 226

XIX 9-13; 309; XX 99—107; 108-123; 124-129; 302—804;
XXII 1-4, 204-209; 276-279; 280; XXIII 159-164; XXIV
4-5: 225-227; XXV 1-6; 226-237; 238; 239—240.

Martzolff Georg : XVIII 206-212.

Menges Heinrich: XIII 184-202; XVI 289-304; XIX 152-160;
XX 263-297; XXIII 106—133; XXIV 40-49.

Hansen Heinrich: XXIV 53—145; XXV 143-153.

RenaudTh.: XXII 107-203; XXIV 146-224; XXV 81-94; 117-142.

Reuss Rudolf : XV 223-230.

Roos Karl: XIX 298-308; XX 161-262.

Roth F. W. E.: XVI 201—204; 257-288.

Schaer Alfred : XXIII 34-105.
Schickele G.: XXV 154—202.

Schmidlin Jos.: XIX 62—75.

Schmidt Adolf: XVI 139-190; 191-193; XIX 310 u. 311.

Schmitt Christian: XIII 1 u. 2; XV 1-3; 259; XVI 7; XVII 6-8;
XVIII 5 u. 6; XX 5 u. 6; XXI 5-7; XXII 5-8; XXIII 5-8;
XXIV 1-3; XXV 7-8.

Digitized by VjOOQIC



- 315 —

Scholl Th.: XIII 133-150; XIV 84-105.

Schricker Aug.: XIX >8 -110.

Spach E : XIV 2.

Spieser J.: XIV 145-160; XVII 241-248; 249-251; XIX 313.

Stehle Bruno : XV 89—145.

Stieve : XX 60-77.

Stiibel Otto : XVII 8 u. 9.

Tarral N. : XIX 161-277.

Teichmann Wilhelm: XVIII 193-200; 201 u. 202; XIX 278-297;
XX 130-160; XXI 161-238.

Tschamber Karl: XXI 59-77.

Vulpinus Th. (Sehriftstellername von Th. Renaud): XVI 211—256;
XVIII 124-126; 127 130; XIX 6 u. 7; 20-22.

Walter Theobald : XIII 72 - 99 ; XIV 3 -55 ; XV 24 —44 ; XVI 36 -66

;

XX 12 u. 13; 14-24; XXI 9-22; XXII 37-61; 62-64; XXIII
16-23; XXIV 50-52; XXV 33-38.

Wiegand W.: XIV 161-191.

Winckelmann 0.: XIV 199-237.

dinkier C: XVII 12-16.

Witte Hans : XIII 3—55.

Zeyer Ferdinand: XXI 239 u. 240; XXII 210-219.

Ziegel August: XVII 10 u. 11; XVIII 213-215; XIX 7 u. 8.

II. Naoh dem Inhalte.

A. Geschichte.

a^ Staats- and Stammesgeschichte.

a) Romerzeit.

Die Gelandegestaltung und die Bodenbeschaffenheit des' roinischen

Argentoratum, XVI 8—35.

P) Mitteialter.

Zur Geschichte des Deutschritterordens im ObereUaB, XIV 3—55.

Vorgange bei der Presentation eines Reichslandvogts in deu Reichs-

stadten des ElsaB von 1273-1643, XV 8-23.

f) N e u z e i t.

Die Adelsverhaltnisse zu Ingwciler ira 16. — 18. Jahrhundert. Ein

Beitrag zur Geschichte des elsassischen Adels. XUI 103-132.

Historische Lieder aus dem ElsaB. 1. Schaffner von Alspachs Liedt.

2. Ein new Lied von der Schlacht im ElaB, XIV 131-137.

Die Zerstorung der Strafiburger Bibliothek im Jahre 1870, XVI
305-344.

Zuricher Fluchtlinge im ElsaB zar Zeit der Revolution uni Rsstau-

ration, XVII 150-1 si.

Zura Falle StraBburgs, XVIII 131-136.

Das Kriegijahr 1652 in der Furstabtei Murbach, XIX 53-61.
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Klebererinnerungen und die Ergebnisse der neuesten Forschungen

fiber den General, XIX 76—87.

Die Adelsfamilie von Jestetten im Sulzmattertal, XX 14—24.
Dagobert Sigismund Reichsgraf von Wurmser, kaiserl. Feldraarschall,

XX 60—77.

Yerein zur Landesrettuog, gegrundet zu StraBburg am Mittwoch naeh
Matthai im Jahre 1572, XXI 59-77.

Ein Stimmungsbild aus dem ElsaB 1815, XXII 204-209.

Gedicht eines Bauern aus Zutzendorf 1849. XXm 147—150.

Der Zug StraBburgs gegen Graf Philipp III. von Hanan-Lichtenberg

1526, XXIV 33—39.

b) Ortsgeschichte.

StraBburg : Str. zur Zeit des ersten Englandereinfalles 1365, XIII

8-55.
Niedermagstatt: Beitrage znr Kulturgeschichte der Dorfschaften im

Sundgau, XIII 72-99.

Kufach : Der alte Adei der Stadt B., XVI 36-66.
Colmar: Das Burgerspital von C, XVI 67—92.
Pfalzburg : Pf. znr Zeit des jnngen Goethe (1770), XVIII 109—123.

Ensisheim : Beitrag zur Geschichte des Bathauses in E., XXI 45—58.

Orschweier: Ein Beitrag zur Geschichte der Dorfschaften in der

ehemal. Obermundat, XXII 37—61.
Ingweiler: Das Gutleuthaus in I., XXII, 76-106.

Bufach : Die Schicksale der bischofl. Stadt B. nach dem dreiBig-

jahrigen Kriege, XXIII 16—33.
Wibelsbach : Ein Beitrag zur Geschichte der elsass. Oedungen, XXIV

50—52.
Bufach : Die Edlen von Beinach in der alten Bischofsstadt B., XXV

33-38.

Gebweiler: Die Vorrevolution in G. t XXV 54-80.

c) Kirchengescbichte.

Das Spital des Ordens zum heiligen Geiste in der Stadt Bufach,

XV 24-44.
Die letzten Jahre des Colmarer BarfiiBer-Klostere und Jakob Ein-

falt aus Geberschweier, dessen letzter Guardian, XVII 113—149.

Der Ursprung des Elosters Elingenthal und dessen Zinshof in Bu-
fach, XXI 9-22.

Inventare des friiheren Franziskaner-KJosters von Colmar, XXI
23-44.

Der Ursprung des Klosters Elingenthal, XXII 62—64.

Die Bruderschaften am Minoritenkloster zu Colmar, XXV 39—53.

d) Kuustgeschichte.

Eine alte Inschrift des XIV. Jahrhunderts, XIV 124 u. 125.

Der Totentanz von Kienzheim im OberelsaB, XV 89—145.

Geschichtliche Mitteilung fiber eine Zeichnung Dfirers, die Ortenburg

und den Bamstein bei Schlettstadt darstellend, XVII 12—16.
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Wallfahrtsblattchen zu den drei Aehren, XVIII 192 u. 193.

Die Inschrift am St. Nikolausportal von St Martin in Colmar, XVIII
124-126.

Die Handzeichnungen za Marners Uebersetzung der Weltgeschichte

des Sabeliicus, XXII 276 u. 277.

Ein Bild Kaiser Friedrich Rotbarts aus dem XII. Jahrhundert za

Hagenau, XXII 9—36.

Ein Bild Kaiser Friedrich Rotbarts aas dem XI I. Jahrhundert za

Hagenau, XXIII 241-254.

Heinrich Loux (1S73-1907), XXIII 134-137.

e) Kulturgeschichte.

Die Postverbindung zwischen Barr und StraBburg in der 2. Halfte

des 18. Jahrhunderts. XIII 56—71.
Die Markgeuossenschaft des Ehnthales, XIV 56—76.

Kulturgeschichtlicher Beitrag: Ei im Fundament eines Hauses I,

XIV 77 u. 78.

Bezirks- und Gemeindearchive im ElsaB, XIV 161—191.

Biersieder- und Bierkiesser-Ordnung (StraBburg 1736), XVI 205—208.

Aus einem Arzneibuch von 17%, XVIII 193-200.

Vom StraBburger Gimpelmarkt anno 1577, XVIII 201 u. 202.

Die Reformvorschlage einer elsassischen Landgemeinde an die fran-

zosische Standeversammlung von 1789, XIX 62—75.

Die elsassischen Weinernten in den verflossenen Jahrhunderten, XIX
111-151.

Der S raBburger Gimpelmarkt, XIX 310 u. 811.

Zur Geschichte des Post- und Reiseverkehrs im alten StraBburg,

XX 25-52.

Die Bruderschaft der elsassischen Scherer, XXII 65—75.

MittelalterliChe Arraenpflege, XXIII 9—15.

Ein angebliehes Blutrecht elsassischer Grundherren vor der fran-

zosisehen Revolution, XXIV 6—18.

Schleifsteinforschungen im ElsaB, XXV 9—32.

Briefe des Pfarrers Philipp Heinrich Patrick, XXV 81—94.

Beitrage zur Geschichte der Chirurgie im alten StraBburg, XXV
154-202.

Das Armen- und Krankenwesen des mittelalterlichen StraBburg,

XXV 241-308.

f) Sittengeschichte.

Die Tracht von Mietesheira, XIII 227 u. 228.

Zaubersegen, XIV 83.

Die Kunkelstube, XIV 138—144.
Dreikonigsspiel, Weihnachts- und Neujahrslieder des Dorfes Gebersch-

weier, XV 146—154.

Die Kunkelstube, XVII 233-240.

Das StraBburger Schutzenfest von 1473, XIX 23-29.
Vom Schlaftrunk, XIX 298-308.
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Inscbriften im Elsafi (mit 2 Abbildungen and Beilage das Golden

c

ABC), XXI 265-347.

Ein StraBburger als bester Schutze auf dem SchieBen zu Pforzheim
1561, XXII 278.

MeBti und Kirwe im ElsaB, XXIII 165—240; XXIV 228-335.
Sagen und Gebrauche aus Weitersweiler, XXV 95—105.

Zu dem angeblichen Blutrecht oberelsaBsischer Grundherren, XXV
106 u. 107.

Ein elsassischer Taufbriervers, XXV 108—112.

Das alte Sonnwendfeuer, XXV 113-116.

Kinderspiel oder Spiegel dieser Zeiten, StraBburg 1632, XXV 143—153.

g) Literaturgeschichte.

Pfeffel und Sarasin, XIII 133-156.

Unbekannte Gedichte von Moscherosch, XIII 151—170.

Beitrage zur elsassischen Philologie, XIII 203—226.

Pfeffel nnd Lnce 1785-96; 1801—1808, XIV 84-105.

Herder und Goethe in StraBburg, XIV 106- 123.

Daniel Martin, XIV 124-130 (Nachtrag zu XIII 203).

Zur Geschicbte des deutschen Theaters in StraBburg unter fran-

zbsischer Herrschaft, XIV 192-237.

Die Auffuhrung von Goethes Fischerin in Sesenheim, XIV 238—241.

Autobiographische Aufzeichnnngen von Ludwig Spach, XV 45—88;
XVI 93-138; XVII 182-224; XVIII 42—108.

Rupert Sporers Novelle cKunegunda von Vngerstein», XV 155— 184.

Aus dem Stammbuch einer jungen StraBburgerin vor 100 Jahren,

XV 223-230.

Deber Goethe insbesondere als Lyriker, XV 231—244.

Zu G. D. Arnold, XV 252-254.

Die Schriften des Otto Brunfels 1519—1536. Bibliographisch be-

schrieben, XVI 257-288.

Moscheroschs Schreibkalender, XVI 139-190.

Miscellen : 1. Tobias Stimmers Todesjahr, 2. Daniel Martin, XVI
191-ll>3.

Kleinere Mitteilungen : 1. Volksbiicher des 16. Jahrhunderte, 2. Xi-

codemus Frischlin, XVI 194 u. 195.

Dankspruch Samuel Gloners, XVI 209 u. 210.

Apelles in Aegypten. Eine lateinische Schulkomodie aus dem 16.

Jahrhundert von Jacobus Micyllus aus StraBburg, XVI 211—256.

Ein elsassischer Arzt der Humani6tenzeit als deutscher Poet, XVII
17-24.

Ein ungedrucktes Gedicht von Moscherosch, XVII 25-82.
BeitrSge zu einer Lebensbeschreibnng von Franz Michael Leuchsen-

ring, XVII 33 112.

Karl August Barack. LebensumriB, XVII 225-232.
Friedrich Bresch, XVII 249-251.
Ludwig Heinrich von Nicolay, XVIII 7—41.
Matthias Ringmann 1482-1517, XVIII 127-130.
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Wie gewunnen, so zerrunnen von Wolfhart Spangenberg, XVIII

137—191.
Ludwig Alfred Erichson, XVIII 220-225.

Daniel Hirtz, XIX 9—13.

Ana dem Manuale Curatorum des Johann Ulrich Surgant Basel 1507,

XIX 14-19.

Eine zweite Colmarer Suso-Handschrift, XIX 20—22.

Ein Prophet und Volksdichter am Vorabend der Bauernunruhen,

XIX 30-52.

Brief von Savigny an J. Grimm iiber Arnold, XIX 309.

Christoph Thoman Walliser der Aeltere als Dramatiker, XIX 312.

Ein Bild Friederike Brions, XX 7-11.

Zur Biographie des Rufacher Chronisten Maternus Berler, XX 12

u. 13.

D' Anknnft der StroGburjer Schiff in Paris den 29. April 1836, XX
53-59.

Zu Montanus Gartengesellschaft, XX 78—81.

Einem elsassischen Jesuiten zum Gedachtnis, XX 82—91.

Herder. Vortrag gehalten am 18. Dezember 1903, XX 92—107.

Wolfhart Spangenberg Anbind- oder Fangbrieffe, XX 124-129.

Neue Belege fur das Lebensbild des Philesius Vogesigena, XX
298—301.

Entehrang Maria durch die Jnden. Eine antisemitische Diohtang

Thomas Murners, XXI 78—155.

Die beiden Nebenbahler zu Colmar. Flugschrift aus dem Jahre 1622,

XXI 156-159.

Ein Bildergedicht Moscheroschs, XXI 159 u. 160.

Johannes Zschorn von Westhofen, XXI 161—238.

Caroline Herder (geb. Flachsland) und ihre Verwandten, XXI 239

u. 240.

Eine Urkunde des Eonrad Dangkrotzheim, XXI 256-264.

Curt Mundel, XXII 1-3.

Das Tagebuch des cand. theol. Magisters Philipp Heinrich Patrick

aus Strafiburg iiber seinen Aufenthalt an deutschen Universitaten

1774 u. 1775, XXII 107-203; XXIV 146-224.

Die Herderfeier in Reichenweier am 9. Juli 1905, XXII 210-219.

J. D. Arnolds Jugenddichtungen, XXII 220-240.

Zu Thomas Murners Entehrung Maria durch die Juden, XXII 255

-275.

Kursthaus, XXII 277 u. 278.

Das Susannenspiel des Samuel Israel von Strafiburg von 1603, XXIII

34—105.

Moscherosch im Dienste der Stadt Strafiburg, XXIH 138-146.

Johann Friedrich Oberlin, XXIV 4 u. 5.

Streit zwischen Tugenden und Lastern, XXIV 19—32. (Eine mhd
Handschrift.)

Die Spiele der Jugend aus Fischarts Gargantua cap. XXV; XXIV
53-145.
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Gedichte far A. M. Baron Zorn von Blobsheim, Kaiserl. Feldmar-

schallleutnant, XXIV 225—227.

Johann v. Schlumberger, XXV 1—6.

Der Spaziergang nach Schiltigheim, XXV 117—142.

Noch einmal Friederike Brion, XXV 239.

B. Sprache.

a) Allgemeines.

Bemerkungen and Berichtigungen zum Worterbuch der elsassischen

Mundarten, Bd. I, XV11I 208-205.

Die fruhere Aassprache des Schriftdeatschen im ElsaB, XIX 313
-321.

Die Fremdworter in den elsassischen Mundarten, XX 161—262.

Nachtrag znm elsassischen Worterbuch, XXII 279; XXV 214—238.

Ruckblick auf das Worterbach der elsassischen Mundarten, XXII
280—290.

b) Einzelmundarten.

a) Oberelsafi.

Das Suffix-i in der Mundart von Rufach, Xm 184—202.

Bemerkangen za V. Henrys Arbeit fiber die Kolmerer Mundart, XVII
241-248.

P) Unterelsafi.

Schriftdeatsche Worter mit abweichendem Sinn in der Mundart des

Dorfes Waldhambach, XIV 145—160.

Die Deminution in der hanauischen Mundart, XV 205—222.

Alphabetische Zusaramenstellung von 174 mandartlichen Haupt-

wortern, welche in der alten Bannmeile der Stadt Hagenau von

der in hochdeutscher Sprache iiblichen Oeschlechtsbezeichnung

abweichen, XXII 252 a. 253.

f) Lothringen.

Laut- and Formenlehre der Mandart des Kantons Falkenberg in

Lothringen, XIX 161—277.

i) Die Jndensprache im ElsaB.

Zur Judensprache im ElsaB, XIII 171—183.

Zum Elsasser Judendeutsch, XIV 78-82.

c) Namenkunde.

Ueber die alteren StraBburger Familiennamen, XV 185—204.

Argentorate, XVI 345—349.

Die volkstumlichen Spitznamen einer Anzahl von StraBburger Wirt-

schaften, XXII 278.
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G. Literatur.

a) Gedichte in der Schriftsprache.

Stimmungsbild von Christian Schmitt, XIII 1.

Zu einer Vermahlungsfeier von Christ Schmitt, XIII 2.

Wanderlied von August Dietz, XIV 1.

Wangenburg von Ed. Spach, XIV 2.

Im neuen Lenz von Christian Schmitt, XV 1 u. 2.

Triigende Sterne von Christ. Schmitt, XV 2 u. 3.

Frau Sorge von Christ. Schmitt, XV 3 u. 4.

Am Hochwalder Wasserfall von August Dietz, XV 4 n. 5.

SchloBberg Wildenstein von Hedera Helix, XV 5—7.

Zur Begriifiung der Generalversammlung des Gesamtvereins der

deutschen Geschichts- and Altertumsvereine in Strafiburg 1899

von Christian Schmitt, XV 259 u. 260.

Die schdne Barbel von Fritz* Lienhard, XVI 5—7.
Nachfeier von Christ. Schmitt, XVI 7.

Erkenntnis von Christ. Schmitt, XVI 7.

Walpurgisnacht auf dem Bastberg von Fritz Lienhard, XVII 5 u. 6.

Auf den Bergen von Christ. Schmitt, XVII 6 u. 7.

Abendgrufl von der Ferienreise von Christ Schmitt, XVII 7.

Herbstbeginn von Christ. Schmitt, XVII 7 u. 8.

Der Fremdenlegionar von Eduard Baas, XVII 8.

An WeiBenburg von Otto Stubel, XVII 8 u. 9.

Die Pfarrscheune in Sesenheim, XVII 268.

Erste Botschaft von Christ. Schmitt, XVIII 5.

Kinderhand von Christ. Schmitt, XVIII 5.

Erscheinung von Christ Schmitt, XVIII 6.

Heimat, wie hab' ich dich so lieb von August Dietz, XIX 5 u. 6.

Grauftal von Hedera Helix, XIX 6.

Im Beinhaus zu Kaysersberg von Th. Yulpinus, XIX 6 u. 7.

Dezembernebel von Christ. Schmitt, XX 5.

In der Hone von Christ. Schmitt, XX 5.

Stilles Bescheiden von Christ. Schmitt, XX 5 u. 6.

Beruhigung von Christ Schmitt, XX 6.

Geburtstagsgruti von Christ. Schmitt, XX 6.

Heimatgliick von Christ. Schmitt, XXI 5.

Feldgang von Christ. Schmitt, XXI 5 u. 6.

Abschied von Christ. Schmitt, XXI 6.

Meinem Jungsten von Christ Schmitt, XXI 6. -

Lac Lameix von Christ. Schmitt, XXI 7.

Der Huselberger Blofien und das St. Amarintal von Hedera Helix,

XXI 8.

Zum Gedachtnis <unseres» Miindel von Hedera Helix, XXII 3.

Lob der Heimat von Christ. Schmitt, XXII 5 u. 6.

Ruhetag auf der Salmer Hohe von Christ. Schmitt, XXII 6.

Oktobergang von Christ Schmitt, XXII 6.

Lorbeer von Ronco von Christ. Schmitt, XXII 7.

Jugendland von Christ. Schmitt -XXII 7 u. 8.
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Die Harfe von Christ. Schmitt, XXIII 5.

Der sterbcnde Wald von Christ. Schmitt, XXUI 5 n. 6.

Danimerstunde von Christ. Schmitt. XXIII 6.

Auf etem Bcrgfriedhof bei Salm von Christ. Schmitt, XXIII 7.

Fallcndc Schlosscr von Christ. Schmitt, XXIII 7 u. 8.

Jsola beila von Christ. Schmitt, XXIV 1-3.

Elsaft von Christ. Schmitt, XXV 7.

An der Liitschine von Christ. Schmitt, XXV 8.

b) Gedichte in der .Mundart.

D' Strosburjcr Zehnerglock von Eduard Baas, XVII 9.

Truttehiise von August Ziegel, XVII 10 u 11.

'S Miinstcr in dV Owesunn von August Ziegel, XVIII 313 — 215.

Gedichte von Eugeu Fallot. 1. D ShiudargAslar, 2. D ShAArmiis.

XVIII 215-219.

D 1 Storkeneschter von August Ziegel, XIX 7 u. 8.

c) Volksttimliche Sprichworter, Spriiche, Reime, Lieder

und Spiele.

Aus ciner StraBburger Sammlung von Volksliedern des 16. und 17.

Jahrhundcrts, XVI 201 -204.

Zwei elsassische Kiuderspiele, XVI 289—304.

Stratfburger Kinderspriiche, XIX 278-297.

Ueber die Redensart: Do leit e Miisikant begrawe, XIX 309; XXJI
279.

Unsere elsassischen Volkslieder, XX 130—160.

Die Illzacher Jager, XX 302—804.

d) M&rchen, Sagen und andere Erz&hlnngen in Prosa.

go schriftdeutsche.

Drei Volksmarchcn aus dem Gebirgsdorf Reipertsweiler bei Lichten-

berg, XVIU 206-212.

Sagen aus dem kruramen Elsati. XIX 152— 160; XX 263-297; XXIII
106-133; XXIV 40—49.

Auch ein Achtundvierziger. Eine Pfalzer Geschichte, XIX 88—110.

Zur~SteIzen. Eine StraBburger Malergeschichte, XXI 241—255.

Die Chronik, XXII 241—248.

[}) mundartliche.

D' krank Kueah. Mundart der Bauern im alten Burggebiet der Stadt

Hagenau, XXII 249-251

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn in 6 elsassischen Mundarten,
XXIII 159-164.
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Anhang.

1. Bibliographic

Selbstitndige Schriften Curt Miiindels, XXII 3 u. 4.

Uebcrsicht ubcr den lnhalt der Bandc XI11- XXV, XXV

2. Cbronik und Sitzungsberichte.

Chronik: 18%: XIII 225); 18D7: XIV 242; 1WW: XV 255 ; 181)1)

XVI 350 u 351; 11)00: XVII 201); 1D01: XVIII 227; 11)02

XIX 322; 11*03: XX 305; 11104: XXI 348; 11K)5: XXII 2D3

UM)ti: XXIII 255; 11)07: XXIV 330 u. 337; 1908: XXV 309.

Sitzun^sberichte: XIII 230 a. 231; XIV 243 u. 244; XV 250-258;

XVI 352-354; XVII 270-272; XVIII 228-230; XIX 323 u-

324; XX 300-3)8; XXI 34!) -351; XXII 21)1-2% ; XXIII 250

-258; XXIV 338-341; XXV 310—312.

3. Bericlitigungen und Mitteilungen

Beriehtigungen zu Jahrgang XIX, XX .308.

Mitteilung XXII 21)0.

Ein SfcraBburgcr Standbild dcs jungcn Goethe, XV 245— 251; XVI
11)0-200; XVII 252-207; XVIII 226; XX 108-123

Abbildungen.

Trachtcn von Mieteshcim XIII

Der Totentanz von Kienzheim XIV.

Schlofi Hungcrstein XIV.

Ludwig Heinrich Nicolay XVIII.

Wallfahrtsblattchen zu den drci Aehren XVUI.
Daniel Hirtz XIX.

Friederike Brion XX.
Sodbrunnen im Kloster Klingcntal XXI.

Entchrung Maria durch die Judcn 12 Abbildungen XXI
Curt Blundel XXII.

Kaiser Friedrich Rotbart. 4 Abbildungen XXII.

Johann Friedrich Oberlin XXIV.
Johann von Schlurabergcr XXV.
Kinder-Spiel | oder Spiegel diescr Zeiten XXV.
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