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IV. 

Die K?niginhofer Handschrift und ihre Schwestern. 
Von 

M. B?dinger. 

Seit einiger Zeit hat sich in Prag ein lebhafter Streit ?ber die 

Echtheit einer Anzahl altb?hmischer Dichtungen erhoben, welche seit 
etwa vier Jahrzehnten znm Vorschein gekommen sind. Die Einen 
erkl?ren diese Dichtungen s?mmtlich f?r kecke F?lschungen und nehmen 
keinen Anstand, auf eine noch lebende Pers?nlichkeit als Hauptschuldi 
gen hinzuweisen; die anderen erkl?ren sich von der Echtheit der be 

treffenden Denkmale ?berzeugt und sehen in den Zweifeln der Gegner 

geradezu Beleidigungen der cechischen Nationalit?t. Die Angreifer haben 
in dem Prager ?Tagesboten" einen sehr gewandten Sprecher gefun 
den ; die Sache der Verteidigung hat der Geschichtschreiber B?hmens, 

Herr Palacky, in dem Tagesblatte Bohemia (Nr. 288, 289, 292) 
'?bernommen, mit der schlie?lichen Erkl?rung freilich, da? er ?von nun 

au alle weitere Betheiluug an dem ferneren Streite in dieser Sache 

aufgebe? uud den Gegnern es ?berlasse, ?ihn daf?r nach Belieben zu 

behandeln." 
Es w?rde f?r den Referenten nahe genug gelegen haben, seine 

Meinung ?ber den Gegenstand unverhohlen zu sagen, nachdem er in 

feiner ?sterreichischen Geschichte durch beinahe g?nzliche Iguoriruug 
jener Schriftst?cke den Werth, den er ihnen beimi?t, angedeutet hatte; 

doch beabsichtigte er uur gelegentlich auf dieselben n?her einzugehen. 
Er verzichtete vorl?ufig auf eine Vetheiligung an der Sache, zum 

Theil mit R?cksicht auf die angef?hrte Schlu?erkl?rung des Herrn 
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Palacky, den Ref. unter den Verteidigern ausschlie?lich als competent 
betrachten kann, die Streitfrage vom historischen Standpunkte zu be 
antworteu; znm Theil auch,.weil ihm die Agitatiou in Tagesbl?ttern 
und ?ffeutlicheu Versammlullgeu weuig zusagt, durch welche die ganze 
Natur eiuer Distussiou ver?ndert wird, die nur durch n?chterne Er 

w?gung in einem ellgell Kreise von Sachverst?ndigen zu einem Ziele 

gebracht werden kann. Nach einer Aufforderung des verehrten Herrn 

Herausgebers dieser Zeitschrift, iu derselbe? seiue Ausicht auszuspre 
chen, glaubte er aber uicht l?nger schweigen zu d?rfen. 

Nach den einfachsten Grunds?tzen der Kritik mu? man in zwei 
felhaften Fragen allemal von etwas v?llig Sicherem und Uubestritte 
nem ausgehen, um eiueu Maa?stab f?r die Beurtheiluug des Uusichern 
uud Zweifelhaftem zu gewiuueu. Bei Schriftst?cken von zweifelhafter 
Echtheit kommt aber zu der sachlichen Bcurtheilnng noch die derjeni 
gen Person, welche mit denselben zuerst hervorgetreten ist. Gl?cklicher 

Weise k?nnen wir in beiden Beziehungen sichern Boden gewinnen. 
In der Zeitschrift des b?hmischen Mnseums vom Jahre 1849 

(S. 138?140) findet sich ein Gedicht, welches der Bibliothekar die 
ses Musenms, Herr Hanka, in lateinischer und b?hmischer Sprache 
auf dem Vorstchblatte einer Handschrift der genannten Anstalt gesun 
de? haben will. Er leitet seine Entdeckung mit eiuer gelehrteu Unter 

suchung ?ber das Alter des Schriftst?ckes ein, das er aus paleogra 
phischeu Gr?nde? dem Eude des 14. oder Anfange des 15. Jahr 
hunderts zuweist. In Bezug auf die Zeit der Abfassung getr?nt er 

sich nicht, eine bestimmte Meinung zu ?u?ern: Einiges weise auf die 
Regieruugszeit Karl's IV., Anderes auf die Auf?uge seines Vaters 

? 
Erw?gungen, deren vern?nftige Methode voll nicht geringem 

Werthe f?r unsere Frage ist, uud auf die wir weiter zur?ckkommen 
werdeu. 

Was nun das Gedicht selbst betrifft, so ist es eine Impostur, 
wenn je eine gewagt worden ist; auch wird dieselbe, so viel mir be 

kannt, allgemein zugestanden, wie wir denn nicht zweifeln, da? auch 

Herr Palacky, trotz seiner in Bezug auf diese Frage etwas auswei 

cheudeu Aeu?eruugen (a. a. O.) uicht auders dar?ber denkt. Wir 

m?ssen den Leser bitten, sich einen Auszug aus diesem Machwerke 
gefalleu zu lassen. 
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?Die Wcissagnng der Lnbnssya^, im lateinischen Texte in 

sehr fehlerhaften lconinischcn Hexametern abgefa?t, geht davon aus, 

da? K?nigin Elisabeth ') gl?nzende Nachkommenschaft geb?ren werde, 

welche sehr viele Reiche innc haben solle. Die Hauptsache aber ist 
? und die Nutzanwendung ans Ereignisse der Jahre 1848 nnd 1349 

liegt nur zu nahe ?: ihr Exarch, wie der lateinische, oder ihr Erst 

geborner, wie der b?hmische Text sagt, wird als Monarch die Welt 

regieren, weise sein, die Tobenden sich unterwerfen, sein Reich wird 

wohl stehn, die Deutscheu wird er verjagen-), die B?hmen wird er lie 

ben, ?die jetzt zn nichts geworden sind nnd Anderen unterworfen", 
er wird sie erh?hen und m?chtig machen ^), er wird die ganze Welt 

besiegen; anch wird er den Snltan bezwingen nnd Pluto's Amtmann 

vertreiben. 

Es ist gleichgiltig, ob Hr. Hanta dies Gedicht verfa?t hat oder 

nicht: auf alle F?lle hat er dem Publikum eine ganz moderne F?l 

schung vorgelegt, welche dasselbe berechtigt nnd verpflichtet, alle an 

deren ans seiner Hand empfangenen Gaben mit besonderer Vorsicht 

aufzunehmen. 
Die bedeutendste nnter diesen Gaben, sowohl dem Umfange als 

dem Inhalte nach, ist aber die K?niginhofer Handschrift, welche nns 

zun?chst besch?ftigen soll. Beides, sowohl die Art, wie dieselbe ge 
funden wurde, als ihr Inhalt, geben sehr ernsten Bedenken Raum. 

Ueber die Auffindung lassen wir lieber Hrn. Swoboda reden, 

welcher den betreffenden Schatz dem deutschen Publikum dnrch Ueber 

setzung zng?nglich gemacht hat'): ?Am 16. September 1817 znm 

?Besuche bei einem Jugendfreunde in der k?niglichen Leibgedmgsstadt 

?K?niginhof, die einst ^i^I^s schweren Grimm erfahren, h?rt er" 

?(n?mlich ?Freund W. Hanl'a?), ?da? in einem niedrigen Mittelge 

') Elisabeth, die Tochter K. Weuzel's N., am 1. September 1310 mit Jo 

hann vou Luxemburg verm?hlt, starb am 28. September 1330. Sie 

war Karl's IV. Mutter. 

-) Lateinisch: ^I^nvet extremos (i. e. al^urabit externos), b?hmisch: 

l026x6N6 Xeinee. 

2) ̂  -?V2>ve1t>? n'2mor>.?; im lateinischen Text sieht nur: l?os pera^^bit 

^) Die K?niginhofer Handschrift, Prag 1829 S. VIII. 

Historische Zeitschrift I. Band. <) 
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?w?lbe des Kirchenthnrms linter dem Mnsikchorc eine Sammlung 

?Pfeile liege ans den Zeiten jener nnhciloollen Zerst?rung der Etadt. 

?Er w?nscht sie zn sehn nnd wie er darnnter w?hlt, st??t er auf 

?einige Bl?ttchen Pergament, Er sieht sie beschrieben mit lateinischer 
?Schrift, im helleren Nanm der Kirche findet er, da? die 

?Handschrift b?hmisch sei, nnd bald hat er den Inhalt entziffert, der 

?ihn mit Begcisternng erf?llt.? 

Erregt nun fchon diese Art der Auffindnng mancherlei Bedenken 
? denn an?er der H?hle, in welcher Simonides einen Theil seiner 

Mannscripte gefunden haben will, ist nns Aehnlichcs nicht bekannt ? 

so ist der Inhalt des Fnndes schon nach seiner allgemeinen Natur 

uud Anordnung nur geeignet, dieselben zn vermehren. 
Die zw?lf Bl?ttchen ill Duodez nebst zwei schmalen Streifen, 

mit Schriftz?gen alls dem Ende dos 13. oder Anfange des 14. Jahr 

hunderts, welche die Handschrift bilden, enthalten sechs epische und 

acht lyrische Lieder. Alls die letzteren kommen wir sp?ter znr?ck; von 

den erstcren geh?ren drei iu eine vorchristlich? Zeit. 

Diese drei Lieder mm, deren Inhalt vor den Ansgang des nenn 

ten Iahrhnnderts fallende Ereignisse betrifft, wnrden bereits im I. 
1829 von Hrn. Palacky bei einer Besprechung der K?niginhofer Hand 

schrift in den Wiener Jahrb?chern in ?berzeugendster Weise f?r Dich 
tungen erkl?rt, welel e ohne Kenntni? der wahren Berh?ltnisse weit 

sp?ter, als die Ereignisse, die sie schildern, abgefa?t fein m??ten. 

Hr. P. wollte sie erst dem zw?lften oder dreizehnten Jahrhundert 

zuweisen. "Man hatte zwar", nm seine eigenen Worte zn gebrauchen, 

?dagegen eingewendet, der Gesang athme einen zn lebendig-heidnischen 
?Sinn, als da? man einen Dichter ans seller christlich frommen Zeit 

?-zn dessen Verfasser machen d?rfte? 
? ein Einwand, dessen unzwei 

felhafte Nichtigkeit Jedermann leicht einsieht. Nnd wenn Hr. Palacky 

diesen Einwurf mit der Erwiderung abzuweisen sucht, da? doch, falls 
derselbe begr?ndet sei, ?die Tradition dieser Ges?nge dnrch vier Iahrhnn 
derte auch uicht denkbar^ sei, se kann man sich nnr wundern, da? der ge 

lehrte Recensent nicht den n?chsten Schritt that nnd, dnrch Constatirung 
dieser auffallenden Thatsachen veranla?t, uicht ?berhaupt an der Aechtheit 
der Gedichte zu zweifeln begann. Denn eben diese Thatsachen m?ssen 
den Unbefangenen doch Gedichten gegen?ber, in welchen von G?ttern 
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Thieropfern, heiligen V?geln so oft die Rede ist, h?chst bedenklich ma 

chen. In den serbischen Volksliedern sind, mit Ansnahme der noch 

hente in den Vorstellungen des Volkes lebenden, immerhin nur halb 

g?ttlicheu d?monischen Wilden die heidnischen Gottheiten ?u?erlich 
gauz verschwunden nnd ihre Attribute, theils auf die Helden ^er Na 

tion, theils auf S. Johannes, theils ans die Gottheit selbst ?l er 

tragen. 

Eben diese Remimscenz an die serbischen Volkslieder gibt aber 

Gelegenheit zu einer weitern Bemerkung. Die zahlreichen altb?hmi 

schen Dichtungen aus dem vierzehnten nnd znm Theil wohl anch dem 

Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts, welche sich anderweitig er 

halten haben, silld ausnahmslos ill der Form nnd ohne Zweifel nach 
dem Mnster der deutschen Reimpaare verfa?t, je ans acht Sylbcn 
mit meist klingendem, seltener mit stnmpfem Endreim bestehend 

? 

denn diese Bezeichnung ist entsprechender, als von vier Hebungen oder 

gar Troch?en zu redeu. Es sind Dichtungen der verschiedensten Art, 

geistliche und weltliche, Uebersetznngen nnd freie Compositions: dieses 

Gesetz aber halten sie alle ein. In den Heldengedichten der K?nigin 

hofer Handschrift dagegen findet sich, nnd zwar in zwei biedern nn 

nnterbrochen, das zehnsylbige ungereimte Metrum mit einer Easnr 

nach der vierten Sylbe, welches in den Heldenges?ngen der Serben 

?berall herrscht, nnd eben nur bei diesem allein, unter allen Slaven, 

?blich ist. Bekannt wurde es, wie Jedermann wei?, erst wenige Jahre 
vor dem Erscheinen der K?niginhofer Handschrift, ab?> Herr Wut 

Steph. Karadschitsch mit unvergleichlicher Gewissenhaftigkeit und aus 

reinster Vaterlandsliebe diese Heldenlieder so ver?ffentlichte, wie er 

sie aus Volkes Munde gesammelt hatte. Man wird es daher sehr 

begreiflich finden, wenn ein Verehrer dieser serbischen Volksdichtung 
wie Kopitar, dem anch die fr?her erw?hnten Bedenken nicht unbekannt 

waren, die nene b?hmische Entdeckung schlechtweg f?r eine F?lschung 
nnd f?r eine Nachahmung der Serbenlieder erkl?rte. 

Da aber dieser ausgezeichnete Mitbegr?nder der slawischen Phi 

lologie feinen Ausspruch uicht weiter zu erkl?ren f?r gut gefundcu 

hat, so mu?te er sich von den Vertheidigern den Vorwurf gefallen 

lassen, es seien nicht wissenschaftliche Gr?nde, die ihn veranla?t h?t 
ten, sondern Neid gegen die B?hmen und ihre Literatur. Es soll 

9* 
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uns freuen, wenn wir im Stande sind, durch stricten Beweis seinen 
Manen gerecht zu werdeu. 

Waren n?mlich die Art der Auffindung, die begeisterten Renn 

niscenzen an das Heidenthnm, die metrische Form schon bedenkliche 

Faktoren f?r den unbefangenen Benrtheiler des neuen Schatzes, so 
kommt anch ohne weiteres Gindringen in Einzelnheiten gleich noch 
ein vierter in der Anordnung hinzu. Die Handschrift gibt sich n?m 

lich als Fragment des dritten Nuches eiuer Sammlung zu erkeuuen, 
die mau mit Hrn. Palacky ans etwa 300 Pl?tter in ihrer urspr?ng 

lichen Gestalt veranschlagen m??te (Wiener Jahrb. 18^9 S. 139). 
Was mu? das aber f?r eiu Sammler gewesen sein, der die drei Ge 

dichte der vorchristlichen Zeit zn einem 27. Kapitel dieses dritten Bu 

ches machte, zwei Gedichte ?ber Siege gegeu Mougolen und Sachsen, 
deren Inhalt dem dreizehnten Jahrhundert allgeh?rt, als 26. Kapitel 
davor setzte? Der dann zum 28. Kapitel vierzehn lyrische Lieder 

machte? Die epischen Gedichte enthalten znf?llig Dinge, die ander 

weitig mehr oder weniger bezeugt sind, behandeln Gegenst?nde aus 

f?nf Jahrhunderten und sollen nnr zwei Kapitel eines dritten Bnches 

gef?llt haben? 
Aber Hr. Palacky h?lt uns einen Beweis entgegen, der uns, 

wenn er begr?ndet ist, nur die Alteruative l??t, eiuen F?lscher anzu 

nehmen, dessen historische Kenntnisse die des Hrn. P. ?berragen 
-? und 

ein solcher d?rfte nicht zu fiudeu seiu 
? oder trotz unserer schweren 

Bedenken, die Aechtheit der Handschrift znzugestehcn: es enth?lt die 

selbe nach seiner Ansicht Thatsachen, welche 1817 Niemand kannte 
und die Forschung erst seitdem zu Tage gebracht hat. Es siud drei 

Punkte, welche Hr. P. betollt nnd die anch wir demnach in Betracht 

ziehen m?ssen. 

Chronologisch m?ssen wir das Fragment ?Iarmir und Old 

rich? zuerst betrachteu, welches die Wiedereinsetzung des Herzogs Iaro 
mir im I. 1004 feiert. Es versteht sich, da? von K?nig Heinrich II. 

von Deutschland, welcher den Piemysliden znr?ckf?hrte und mit Be 

geisterung in Prag empfangen wurde, ?berhaupt gar uicht die Rede 

ist; auch wird die Einnahme von Prag mit ganz anderen Umst?nden 

erz?hlt, als von dem jenen Ereignissen gleichzeitigen deutschen Ge 

schichtschreiber, dem Bischof Thietmar von Merseburg. Mit Recht 
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hebt aber Hr. Palacky ') hervor, da? unser Gesang von einer Wie 

dereinsetzung Iaromir's rede? ?Iarmir neu ersteht ob allem Lande" 

sagt Hrn. Swoboda's Uebersetzung 
? 

w?hrend doch schon Cosmas 

im Anfange des zw?lften Jahrhunderts in seiner Chronik der B?h 
men nicht mehr wu?te, da? Iaromir schou fr?her einmal (und zwar 
im I. 1003) eine kurze Zeit geherrscht habe. Hr. Palacky schlie?t 
daraus mit Recht ferner, da? der Gesang (wenn er n?mlich ?ber 

haupt acht ist) nothweudig ?iu's eilfte Jahrhundert, knrz nach der 

Begebenheit" geh?re. Man k?nnte etwa die Regierungszeit des Her 

zogs Udalrich (1012 ? 
1037) als Epoche des Dichters annehmen; 

nur danll w?rde sich u?mlich allenfalls der von Hrn. Palacky nicht 
hervorgehobene auffallende Umstand erkl?ren, da? Udalrich bereits in 

unserm Gedichte als "F?rst" schlechthin vorkommt. 

Eben der Umstand aber, da? Iaromir bereits 1003 eine kurze 

Zeit geherrscht hatte, war Hrn. Palacky im I. 1829 noch unbekannt; 
?erst ein tieferes Studium der Quellen" kl?rte ihn nach seinen Wor 

ten hier?ber ans. ?Der Falsarius", schlie?t er weiter, ?bew?hrte sich 

sonach als einen ?beraus tiefeu Kenner der Geschichte, wie B?hmen 
181? sonst keinen besa?". 

Aber die Thatsache, da? Iaromir schon fr?her einmal kurze Zeit 
geherrscht hatte, war in B?hmen lange vor 1817 bekannt und Hr. 

Palacky ist in diesem Falle von seinem Ged?chtnisse irre gef?hrt wor 
den. Eben in dem Fundamentalwerke wahrhafter altb?hmischer Ge 

schichte, auf das Jeder zun?chst verf?llt, der sich ?ber eine Frage ans 

derselben unterrichten will, in Gelasius Dobner's Hauptwerk ist diese 

Thatsache bereits uuzweifelhaft festgestellt. Dieser treue, streuge For 

scher, der dem L?genwerke Hajet's mit unerm?dlicher Gewissenhaftig 
keit zuerst die Maske abzog, hat bei der betreffenden Stelle Hasek's 
die Sache zweimal auseinander gesetzt (IV, 494, 500) nnd die ent 

scheidende Stelle Thietmar's (V, 18) w?rtlich abdrucken lassen. Auf 

^) Zuerst in der Gesch. von B?hmen I, 259 Anm. 2, dann in der Abhandl. 

??ber die ?ltesten Denkm?ler der b?hmischen Sprache S. 180 (Abhandl. 
der k. b?hm. Gesellsch. der Miss. 1841) endlich in der Bohemia 1858 

N, 292 S. 985 nochmals wiederholt. 
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alle F?lle war ein F?lscher im I. 1817 hinl?nglich in Stand gesetzt, 
von einer Wiedereinsetzung Iaromir's zu redeu. 

Uutcrsuchen wir nun aber die Quellen u?her, so zeigt sich Fol 

geudes: Thietmar ist der einzige glaubw?rdige Zeuge ?ber die b?h 

mischen Ereignisse des Jahres 1004. Der Bericht des Cosmas, der 

auch nach unseres gelehrten Gegners Meinung ungeu?gend unter 

richtet ist, beruht nnr auf popul?reu Traditionen und hat keinen 

historischen Werth. Was j?ngere b?hmische Chroniken ?ber die An 

gelegenheit bringen, beruht aber ausschlie?lich auf Cosmas. Es ist 
von um so gr??erem Werthe, diese Thatsache im Einzelnen zn er 

weisen, als unser Gedicht das Eiuzige der ganzen Sammlung ist, 

welches j?ngst Geschehenes einfach wieder zu gebeu scheint, ohne ans 
sonstige Weltereignisse R?cksicht zn nehmen, oder lyrischen Motiven 

Einwirkung zu gestatten. 

Thietmar berichtet zun?chst (VI, 8, 9), auf welche Weise Hein 
rich II., iu dessen Gefolge sich Iaromir befand, mit Hilfe desselben 
unvermnthet in B?hmen eindrang, das Herzog Boleslaw von Polen 
in Besitz genommen und an den Grenzen wohl verwahrt hatte. Die 

Bewohner von Saaz erschlagen die polnische Besatzung und ?ffnen 
dann dem deutschen K?nige die Thore; hierauf wird Iaromir mit 

t?chtigen dentschen Kriegern nnd den B?hmen, die sich ihm ange 
schlossen, nach Prag voransgesendet, nm Boleslaw zu ?berfallen; die 

ser aber, zeitig gewarnt, verl??t mitten in der Nacht die Stadt, als 

die Glocken von Wyschehrad die Einwohner znm Kampfe riefen. Nur 

auf der Br?cke eutspiuut sich uoch eiu Kampf, in welchem ein Bruder 
des heil. Adalbert auf b?hmischer Seite f?llt. Am folgeuden Tage 
kam Iaromir iu die Stadt und besteigt den Thron. 

W?hrend nach Thietmar also die Sache ganz nat?rlich zugieng, 
wei? Cosmas folgende mythische L?sung zn geben (I, 35, 36), Herzog 

Mesco (von Boleslaw wei? er nichts) snchte, nachdem er B?hmen 
in Besitz genommen, den Kaiser, in dessen Gefolge sich der Premys 
tide Udalrich (Iaromirs Brnder) befand, dnrch Goldgeschenke zur 
Eiukerkeruug desselben zu veraulasseu. Udalrich aber ? 

?wir wissen 

nicht sicher, ob durch Flucht oder auf des Kaisers Befehl," f?gt 
Cosmas hiuzu 

? entkam mit Christi und des heil. Wenzel Hilfe 

nach B?hmen, besetzte die Burg Drewic, entsendete von da einen ge 
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treuen Kriegsmanu nach Prag nnd befahl ihm, den unvorbereiteten 

Feind Nachts durch Posaunenton zn erschrecken. Der Kriegsmann 
l??t in der Nacht von dem Strahow, dem h?chsten Punkte der Stadt, 
das Horn ert?nen nnd rnft: ?Es fliehen, fliehen die Polen arg 
verwirrt, st?rzt ans sie, st?rzt auf sie muthig, gewaffnete B?hmen." 

Die Polen ?berf?llt hierauf Schreck uud ?ugst, sie fliehen ohne Waf 
fen, zum Theil ohue Kleider; auf der Flucht kommen Einige durch 
den Sturz von der Br?cke um, Andere im Gedr?nge; Herzog Mesco 

selbst entkommt mit Wenigen. ?Wie gew?hnlich" f?hrt der Antor 

acht poetisch fort, ?wenn die Menschen aus Furcht fliehen 
? 

auch 
bei einer Bewegung der Luft bebeu sie, ihr eigenes Beben mehrt 

ihren Schrecken 
? 

so schienen diesen, obwohl Niemand sie verfolgte, 
Felsen nnd Manern nachzurnfen nnd die Fliehenden zu verfolgen." 

Niemand kann hier den Mythus verkennen, in welchem durch 
eiue t?nende Gottheit der Landesfeind vertrieben wird. Der ganze 

Vortrag und insbesondere der Schlu? weist auf eiu Lied, das der 

Autor wiedergab; h?tte er uicht lateinisch, sondern slavisch geschrieben 
wie sein Zeitgenosse Nestor, so k?nnte es vielleicht gelingen, was bei 

diesem zuweilen m?glich scheint, einige Bruchst?cke, des alteu Liedes 
herzustellen '). Auf alle F?lle darf man schlie?en, da? nach aller 

Wahrscheinlichkeit, wenn sich ?berhaupt eiue poetische Tradition ?ber 
das Ereigni? erhielt, eben diese der Nachwelt ?berkommen sein wird. 

Wir werden sehn, wie wenig das der Fall ist. 

') Bei einer aufmerkfamen Lecture Nestor's, der zu den alten Russen ein 

?hnliches Verh?ltni? hat, wie Gregor von Tours zu den Franken, dessen 
urspr?ngliche Gestalt sich aber aus dem in den Ausgaben vorliegenden 
handschriftlichen Material durchaus nicht erkennen l??t, m?ssen jedem Leser . 

auffallen, gegen die einerseits kein Verdacht der Interpolation m?glich ist 
und die andererseits einen von der fromm-verst?ndigen, trockenen Weise 

des Autors verschiedenen Charakter tragen. Aufgefallen ist mir nament 

lich (S. 64 der Ansg. der pal?ogr. Commission) der Bericht von der 

Schlacht bei Lystwen (Karamsin II, 17) im I. 1024, der durchaus einem 

Volksliede entnommen scheint: z. B. Mstislaw r?ckte mit seiner Gefolgs 

schaar an und begann auf die Wariagen einzuhauen nnd es war ein 

m?chtig Hauen; wenn der Blitz erstrahlte, leuchteten die Waffen und es 

war ein gro? Gewitter, ein m?chtig und furchtbar Hauen." 
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Von den Chronisten, welche in lateinischer Sprache schrieben, 
hat hier nur Pulkawa, der ein Zeitgenosse Karls IV. war, Werth 

f?r uns. Er hat sich genan an Cosmas gehalten; eine Posaune 

schien ihm aber doch zu wenig; er lie? demnach den Kriegsmann 
?durch den Schall von Posaunen und H?rnern" ') die Polen schrecken, 
indem er es wohl dem verst?ndigen Leser ?berlie?, an eine Kriegslist 

?hnlich der des Gideon zu denken. 

Aber noch vor Pnlkawa hatte der nnter dem Namen Dalemils 

bekannte b?hmische Reimchronist, welcher dem Ende des dreizehnten 
und dem Ansauge des vierzehnteu Jahrhunderts angeh?rt, sich der 

Erz?hlung des Cosmas bem?chtigt. Ihm schien nun vollends die von 
der H?he t?nende Posaune des Cosmas uicht geheuer, und er hielt 
es f?r nat?rlicher, die Posaune in ein Hirtenhorn zu verwandeln, 
vor dessen gewohntem Klange die Thore der Stadt ge?ffnet werden. 

Dies gethan, bedurfte die Erz?hlung des Cosmas im Uebrigen nur 

sehr geringer Modification. 
Bei Dalemil kommt Udalrich gar nicht nach Deutschland. Viel 

mehr wird derselbe, von Mesko am Leben bedroht, dnrch den heiligen 

Johannes gerettet. Es kommen n?mlich seme Getreuen zu ihm, mit 

deuen er insgeheim vor Prag zieht. Sie gewinnen einen Hirten 

gegen Versprechen gro?en Lohns ihnen Prag zu verrathen; nach sei 
nem Verlangen warten sie am Strahow auf den Ton seines Hornes. 

Dalemil f?hrt nnn w?rtlich fort: ?Fr?h am Morgen, als er (der 

Hirt) seine Heerde hinaustreiben wollte, rief er dem Thorw?rter zu 

uud lie? sich die Zugbr?cke herablassen. Alsbald fieng er an, gewaltig 
zu blasen; die B?hmen berennen Prag; die Polen weichen ?berall; 
mitten in der Stadt hielten die B?hmen und verfolgten die Polen 
nicht weiter; die Polen sahen sich nicht um; Andere schwammen nackt 

ans die andere Seite. Der Hirt rief ihnen zu und den Polen d?'nchte 

es, als ob es tansend Rosse w?ren; Udalrich vertrieb den Mesco 

aus dem Lande" '). 

') 
? 

Z)6r olamoi-Oin linooinaiuin 6t tnliHinin in der ersten Recension 

(Uonok6n 801-iptt. Ill, 1652) 
? WK?8 st buooini8 in der zweiten 

(Oodnsl-j N10NNM. Ill, 107). 

2) valemilova. oliionika ^sllH e?. Hauoa (kia^ 1851) z>. 64, 65, 197, 198. 
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Man sieht wohl, wie der alte Mythns hier platt geschlagen und 

gemeiner Verst?ndlichkeit angen?hert worden ist. 
Der letzte, der hier in Betracht kommt, ist der mehrerw?hnte 

ber?chtigte Hajek, der ?brigens bei n?herer Betrachtung viel alber 

ner zugleich und harmloser erscheint, als man gew?hnlich annimmt. 

Hajek hatte Cosmas nnd Pnlkawa nnd die Reimchronik vor sich und 

hat sie alle drei auf das unbarmherzigste zusammengeschweist. Ans 

Cosmas entnahm er die Bestechung des Kaisers, Udalrichs Flucht 
nach B?hmen, die Einzelheiten der Polenflucht; Dalemil bot ihm 
den Hirten nnd die Einnahme Prags mit Hilfe desselben; ans Pul 
kawas Posauuen nnd H?rnern endlich machte er gro?e Trommeln '). 

Das Gedicht der K?niginhofer Handschrift aber erweist sich als 
einen matten Auszug aus Hajek, in welchem, bei nur unwichtigen 

Zus?tzen,") alle wesentlichen Momente beibehalten sind 
? 

sogar die 
Trommeln. Und die? letztere ist ein Anachronismus, den man selbst 
einem F?lscher vom I. 1817 kaum zu gut halten kann; in Hajeks 

Zeit, wo man keinen Anstand daran nahm, Troja und Jerusalem 
mit Kanonen beschie?en zn lassen, Hektor in flandrischen Hosen und 
die heil. Anna in einem venetianischen Mieder darzustellen, in einer 

solchen Zeit fallen auch Trommeln bei einem Heere des elften Jahr 

hunderts uat?rlich uicht weiter auf. 
Trommeln sind aber bei europ?ischen Heeren w?hrend des gan 

zen fr?heren Mittelalters nnbekannt gewesen: Trommeln und Pauken 

gelten Kriegsleuten wie Dichtern und Historikern als ein ausschlie? 

liches Merkmal muhammedanischer Kriegf?hrung "). Selbst der Name 

') B?hmische Chronica ^V. H^'eoii ?bers, von Sandel. Prag. 1596. Blatt 

125 d, 126. In der Originalausgabe von 1541 loi. 100 ti 101a. 

2) So sind in das Hajeksche Excerpt (Vers 12?24) zwei kleine Reden ein 

gef?gt, die nnr eine Begeisterung f?r den Kampf enthalten. Ueber 

>V^1wu Oud geben die schillernden Zweifel der Vorrede (S. 32, 33) 

guten Aufschlu?. 

2) Wie sie denn auch von den Arabern herr?hren, denen sie von den Per 

sern ?berliefert wurden. Vgl. Pott in H?fers Zeitschrift II, 356. Kaiser 
Leo der Weise (886-912) empfiehlt vor dem Kampfe mit Arabern die 

Pferde an den L?rm ihrer ^v^Tr?^? und xv^?^? zu gew?hnen, be 
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der Trommeln kommt so viel ich sehe in der ganzen mittelhochdeutschen 
Literatur nicht vor; die beiden einzigen Stellen wenigstens, in denen 
man sie zn finden glaubte, lassen eine solche Dentung schwerlich zn ^). 
Das entsprechende b?hmische sowohl Trommel als Pauke bedeuteude 
Wort kommt zuerst im vierzehnten Iahrhnndert in Psalmen?bersetz 

nngen vor -). 

Den Zeitpnnkt, in welchem Trommeln in europ?ischen Heeren 

eingef?hrt wurden, wet? ich freilich nicht genau anzugeben ^). Unzwei 

felhaft finden sie sich mit Ausgang des Mittelalters bei dem ueuauf 

merkt auch, wenngleich kaum mit Recht, die Araber h?tten diese Instru 
mente nur, um die Feinde zu schrecken. (I.6oni8 wot. o?. Kl6ni-8iu8 pax. 

312, 363). Stellen mittelhochdeutscher Dichter, in welchen die Sarra 

zenen ^Hinb?i-o in die Schlacht bringen sind in: >Vo1tra.m8 ^VilloKalin 

o?. I^ao^m^nn S. 428. Landgr Ludwigs Kreuzfahrt 6?. von der Hagen 

S. 47. Noch im I. 1291 bei der Einnahme von Akko wurden die 

Christen durch diese rauschenden Instrumente geschreckt. (Nach einer hand 

schriftlichen Notiz bei Du Cange e?. Henfchel s. v. ladur). 

') In der einen (Parzival e?. Lachmann 571, 1?3 pa^. 269) hei?t es: 

er h?rte ein ?gebrummen" wie von zwanzig ?trummen" beim Tanze. 

Bei Trommeln w?rde wol ll52 passender fein. Die andere ist im Leben 

der heil. Elisabeth (Wackernagel Leseb. 744), wo von den K?nsten die 

Rede, in welchen die anwesenden Ritter sich auszuzeichnen suchen: ?der 
eine sluoc die drumeu, dirre pfeif." Mau wird wol iu beiden F?llen an 

die dritte im mittelhochd. W?rterbuch vou M?ller und Zarncke 8. v. 

tiumdo angegebene Bedeutung von Laute denken m?ssen. 

') Iungmann, b?hmisch-deutsches W?rterbuch 8. v. tub6n. 

2) Stammen sie vielleicht von den italienischen B?rgerhceren? Haut?, inK'i-uo, 

22,. leitet vielleicht auf etwas der Art hin. Die gew?hnliche Annahme, 

da? sie von den Ianitscharen ?berkommen feien, wei? ich nicht zn bele 

gen. Bei den Hussiteu unter (^Ka scheinen sie nicht ?blich gewesen; 

wenigstens finden sie sich in Palacky's trefflicher Darstellung des damaligen 

Kriegswesens nicht erw?hnt. 
? Das alberne Geschichtchen von der Trom 

mel ans ()isKa8 Haut stammt vou Hajek (t. II. loi. 118, ^ der deutschen 

Uebers.) Der ehrliche Pubitschka bem?hte sich, wie es scheint, vergeblich 
um die Quelle. Vergl. Palacky, W?rdigung S. 247. 
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kommenden Fu?volk, den Schweizern und Landsknechten '); aber noch 
in der Schlacht bei Varna (1444) hatte man anf christlicher Seite 
nur Trompeten nnd Posannen, auf t?rkischer gro?e Trommeln (Heer 

pauken) ^). Selbst in der Heeresordnung Karls des K?hnen finden 

sich nur Trompeten"). 
Das der Trommel zun?chst verwandte, im Mittelalter ?bliche 

Instrument hie? Tambur, wnrde geworfen mW geschlagen, in ?hn 

licher Weise wie unser Tambonrin. Es wird, namentlich bei roma 

nischen V?lkern, bei Spiel, Tanz und Tnrnieren oft genug erw?hnt *). 

Ausnahmsweise findet sich, da? Landgraf Ludwig dem kaiserlichen 
Heere feine frohe Anknnft mit Tambure und H?rnern kund thut ^). 

Genug, es w?re th?richt, im elften Jahrhundert an Trommeln 

bei einem b?hmisch-dentschen Heere zn denken, und die F?lschung h?tte 
schon hieraus allem einleuchten k?nnen. 

Zur Erg?tzung des Lesers lassen wir nunmehr die bezeichnend 
sten Stellen ans Hajek und dem Gedichte folgen: 

Hajek Bl. 126 a. K?niginh. Handschrift. 
-zogen der Herzog Udalricns V. 1.-zog in den Schwarz 

und Berkowecz durch die Walde Wald 

heimlich wie sie ihre Geleithsleuhte Dort wo die Wladyken sich ver 

f?hrten und lagerten sich in . . . 
sammelt 

dicken W?lden. Sieben Grafen mit beherzten 

(Die ausgesendeten Kundschafter, ._Schaareu. 

welche eiuen Hirten f?r den Ver- (Sie ziehen nach Prag:) 
rath bestochen, melden:) V. 28. ...dorthin wo im Schlafe 

') Ranke, rom. nnd germ. V?lker I, 32?. Barthold, G. von Frund?berg S. 

45 u. 64: ?Trommeln gro? wie Weinf?sser." 

2) Karajan, zehn Gedichte Mich. Vehaims S. 8. (Quellen und Forschungen 
Wien 1849). 

2) Von dem verewigten Chmel herausgegeben KIonnni. lladsbui-F. I. 

4) Ra^nonar? 8. v. tkbor, Roquefort 8. v. taindorin. Das Mhd. W?rterb. 

g. v. tab?r. 

5) Landgraf Ludwigs Kreuzfahrt e?. von der Hagen S. 50. 
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das zu Prag Alles still und Friede 
w?re, die Polen w?ren sicher nnd 

ohn' alle Sorge. 
? ? 

Als es zu tagen anfieng (r?ck 
ten die B?hmen) vom Berge Stra 

how (bis auf die Holzbr?cke un 

bemerkt) denn es war ein Nebel. 

Das Volk_hatte sich auch 
zur Ruhe und Frieden begeben. 

Bald lompt der Hirt... mit et 

lichem Viehe und rufete den Thor 

h?ter, das er die Br?cke nieder 

lassen sollte. Und er redete ihm 

zorniglich zu, warum er das Vieh 

so fr?he austriebe? 

Und als die Br?cken niederge 

lassen, 

fieng der Hirt an, uberlant zu 

blasen, 
nnd gab also den B?hmen die 

Losung. 
Indessen s pr?n g t en ') sie behende 
mit ihren gro?en Trommeln ans 
die Br?cken und in die Altstadt, 

fiengen ein Lermen und ?beraus 

zu schrehen an sagende: die Polen 

fliehen... 

Hingestreckt der Polen H?nfen 
lagen 

V. 30. Oben hielten sie am 

Waldesrande. 

Sieh'! da liegt Prag im Mor 

genschlummer 
Und die Moldau dampft im Mor 

gennebel. 
? 

V. 35. Nieder von der H?h' ! 

Still, Alles stehe! 
Schlan verbergeu sie im stilleu 

Prag sich 
In die M?ntel h?llen sie die 

Waffen 
Geht ein Hirt, als fr?h der Mor 

gen d?mmert 

Ruft hinauf, da? man das Thor 
ihm ?ffne. 

V. 40. H?rt des Hirten lauten 

Ruf die Wache, 
Oeffuet ihm das Thor am Mol 

daustrome. 

Auf die Br?cke tritt der Hirt, 
laut bl?st er 

Auf die Br?ck' der F?rst springt 
mit acht Grafen. 

Jeder trabt') mit allen seinen 
Mannen 

V.45. Und die Trommeln schmet 
tern Donnerschl?ge, 

Und die H?rner schmettern lauten 

Schlachtruf 

') Es weist das auf Benutzung der deutschen ?bersetzung dnrch den F?lscher, 
wenn nicht gar die Gedichte ?berhaupt zuerst deutsch geschrieben wurden. 
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Und die Polacken erschraken von V. 49. Schreck ergreift die Po 
diesem Geschrey ?ber die Ma?en... lenkrieger alle 

das ihrer viele von den Betten 
- 

nackend... herab sprnngen') und V. 51. Und die Polen spren 
ew Theil die Flncht gaben. gen ') hierhin, dorthin. 

Die L?ge ist zu Tage; ein gro?artiger altslawischer Mythus ist 
von armseligen Scribenten platt geschlagen und dann von F?lscher 

hand mit Flittergold beh?ngt worden, Dobner mn?te f?r Iaromirs 

Wiedereinsetzung herhalten nnd den serbischen Volksliedern entsprang 
das Versmaas. 

Wir k?nnten nnsere sachlichen Untersuchnngen hier schlie?en. 
Aus R?cksicht aber auf einige ?ngstliche Seelen, welche glauben k?nn 

ten, der F?lscher von 181? habe in der That gro?e Kenntnisse be 

sessen, wollen wir die beiden anderen von Hrn. Palacky hervorgeho 
benen Punkte noch in Betracht ziehen. In der That darf der ge 
nannte Gelehrte mit Recht voraussetzen, da? kein F?lscher durch gr? 
?ere Kenntnisse ans irgend einem Gebiete b?hmischer Geschichte den 

wohlerworbenen Ruhm des Geschichtschreibers dieses Landes zu ver 
dunkeln im Stande war. 

Der zweite Pnnkt, um den es sich handelt, betrifft das Gedicht 
Iaroslaw, welches einen Sieg ?ber die Mongolen zn verherrlichen 

bestimmt ist. Das entscheidende Moment soll hier die Erz?hlung von 
dem durch Deutsche auf deutschem Boden vollbrachten Morde einer 

Tochter des Tatarenchans sein, als diese sich, nm fremde L?nder zn 

fehen, auf Reisen begeben hatte. Die betreffende Stelle aus der St. 

Hedwigslegende, welche ein solches Ereigni? ans Neumark in Schle 
sien berichtet, lie? Hr. Palacky allerdings erst im I. 1843 in seiner 
Abhandlung ?ber den Mongoleneinfall 1241-) abdrucken, aber nicht 
etwa aus eiuer Handschrift, sondern aus dem 1781 erschienenen ersten 

Bande der dokumentierten Geschichte von Breslau (von Klose), die doch 
1817 so gut zug?nglich war, wie 1843. Uebrigens brauchten die F?lscher 
nicht einmal diese schlesische, sondern nnr die m?hrische Sage zu ken 

') S. S. 140. Anm. 1. 

r) Abhandlungen der t?n. b?hm. Gesellsch. der Wissensch. S. 402, Anm. 2. 



142 M. B?dinger, 

nen, welche Horky schon 1818 ') ?ber den Mord tatarischer Prin 
zessinen auf der Maideuburg in M?hren ver?ffentlichte, und den Mord 

nach dem Geiste ihrer ganzen Arbeit schlechthin Deutschen zuzuschieben. 
Was den Inhalt der Gedichte betrifft, der in die neneren Ge 

schichtswerke Eingang gefunden hat, so ist der noch viel nichtiger als 
der des zuerst besprocheneu Gedichtes: es bleibt n?mlich gar nichts 
aus demselben ?brig, als die Thatsache, da? Olm?tz von den Mon 

golen im I. 1241 belagert, aber nicht eingenommen wurde; denu 
dies allem ist bei dem Mangel annalistischer Aufzeichnungen durch eine 
Erw?hnnng in einer Urknnde sicher bezeugt. Zu Ende des dreizehnten 
Jahrhunderts hatte sich die Tradition gebildet, welche in der b?hmischen 
Neimchronik ?berliefert ist, da? ein mongolischer Prinz vor Olm?tz 
gefallen sei'); ob diese Tradition Grund hat, l??t sich nicht sagen. 

In der Chronik Pulkawas findet sich nnn aber ? uud wir fol 
gen hierbei dem von Herrn Palacky mit gr??tem Flei?e gesammelten 
und geordneten Material ? in der ersten Recension znm I. 1254: 

Die Tataren seien, nach mehrj?hriger Verw?stung Ungarns, nach 
M?hren gekommen, h?tten dort in der Umgegend von Olm?tz Massen 

von Menschen get?dtet, mehrere Bnrgen zerst?rt; endlich bei einem 
neuen Erscheinet: derselben vor Olm?tz habe ?ein Edler (^ui?^in 
nobilis) vou Sternberg," damals Befehlshaber in dieser Stadt, ei 
nen muthigen Ausfall gemacht, den tatarischen Feldherrn'?t?dtlich ver 

wundend umgebracht." Hierdurch erschreckt, seieu die Tataren wieder 

nach Ungarn zur?ckgekehrt; jener Edle von Sternberg habe aber znr 

Belohnung vom K?nige einige G?ter bei Olm?tz bekommen und dort 

zur Erinnerung an diese Begebenheit die neue Burg Steruberg er 

baut. Die Tataren verw?steten nach einigen Jahren Polen und 

schlugen Herzog Heinrich von Schlesien in einer Schlacht. 

') Hormayrs Archiv n. 31. S. 130. 

2) Palacky a. a O. S. 389, 397. Wenn aber von demselben weiter ge 

schlossen wird: ?also wollten die Mongolen Olmiitz und Briinn ero 

bern, konnten es aber nicht; folglich wurden sie zur?ckgeschlagen," 
so wird wol Niemand diese Schlu?folgerung f?r zwingend halten, da so 
viele andere M?glichkeiten bleiben; wie denn auch der Satz des Roger: 
?stg. rsx ? in terrain ?nois Uoravias vsrvll?ong ? a? portam Unn 

parias testinavit, durchaus nichts von einer gezwungenen Eile enth?lt. 



die K?niginhofer Handschrift und ihre Schwestern. 143 

In der zweiten Recension seiner Chronik, in welcher er ?von 

Karl IV. mit nenen Hilfsmitteln unterst?tzt, nur die durch Denk 

m?ler gesicherte Geschichte zu schreiben beabsichtigte," ') lie? er das 
Alles fort und theilte nnr unter dem richtigen Jahre 1241 kurz mit, 

da? die Tataren Herzog Heinrich von Polen (Schlesien) besiegt nnd 

erschlagen, vor dem herannahenden K?nig Wenzel von B?hmen 

geflohen seien und nach Ungarn dnrch M?hren eilend, dieses halb 
und ?sterreich dazu verw?stet h?tten. Diese Darstellung ist denn 

auch im Gauzen richtig. 
Fragt man nun aber, was f?r eine Beschaffenheit es mit der 

Nachricht der ersten, von Pnlkawa sp?ter selbst aufgegebenen Recen 

sion habe, so leuchtet ihre Werthlosigkeit ein. Mit Hrn. Palacky darf 
man annehmen, da? sie ans m?ndlicher Ueberlieferung gesch?pft sei; 
ob aber Jemand willk?rlich einen Hrn. von Sternberg mit der ans 

der Neimchronik bekannten Tradition der Belagerung von Olm?tz 
und des Todes eines tatarischen Prinzen in Verbindung gebracht 
hat, oder ob man mit einer ehemals nicht ungew?hnlichen Art von 

Gelehrsamkeit die Gr?ndung der Stadt Sternberg in M?hren auf 
diese Weise erkl?ren wollte, oder endlich ob sich- der Tradition von 

der Belagerung Olm?tzens wirklich die von der Rettung dnrch einen 

Herrn von Sternberg beigesellt hatte 
? 

zwischen diesen drei M?g 

lichkeiten l??t sich schlechterdings nicht mehr entscheiden. 
Es ist wahrscheinlich, aber nicht nothwendig, da? Pnlkawa das 

Ereigni? in das Jahr 1254 setzte, weil er von dem Einfalle der Un 

garn wissen mochte, welche in dieser Zeit (1253) in M?hren erschie 
nen und Olm?tz in der That belagert haben. ') Dem sei wie ihm 
wolle: wir sahen, der besser unterrichtete Pnlkawa gab seine eigene 
Nachricht auf. 

Aber Wenzel Hajek konnte sich ein Geschichtchen derart nat?rlich 
nicht entgehen lassen: er hat vielmehr dasselbe in wunderlichster 

Weise zu einem ausf?hrlichen Berichte ausgesponnen. Er hatte ?bri 

') Palacky a.' a. O. S. 392. 

2) Au?er der von Hrn. Palacky S. 401 angef?hrten urkundlichen Stelle 
deutet auch die Fortsetzung des Cosmas (Klon. 6orin. ?orivtt. IX., 174) 

darauf hin: viele Tausende seien circa Olomucz erschlagen worden. 
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gens auch eiue andere Quelle, eine Fortsetzung des Cosmas vor sich, 

welche von Prager Domherren herr?hrt. In dieser fand er, da? 

noch vor dem Tode K?nig Wenzels I. (am 22. Sept.) im I. 1253 

der K?nig von Ungarn mit Ungarn, Cumanen und anderen V?lkern 

verheerend in M?hren einfiel nnd namentlich in der Umgegend von 

Olm?tz hauste. Die Cumanen identificierte er mit den Tataren und 

folgte im Uebrigen Pulkawa nnd seiner Phantasie. Den unbekannten 

Herrn von Sternberg in seiner Quelle, der als o^itaneug in Ol 

m?tz fungiert, machte er (Bl. 318 a) zu einem ?trefflichen wehrhaff 
tigen Hauptmann mit Namen Iaroslaw von Sternberg." Nach ge 

haltenem Rathe mit den Rittern und Stadt?ltesten, ordnet dieser 
bei Tagesanbruch die Truppen, stellt sich selbst an die Spitze der 

Reisigen, wagt einen Ausfall, k?mpft zwei Stunden lang mit den 

Feinden, worauf die sich zu Pferde setzen, und zwei weitere Stunden 

wehren; in Folge schwerer Verwundung ihres Feldherrn flieht dieser, 
dann das Heer, der Feldherr stirbt auf der Flucht. 

Auffallend ist hiebe!, da man Hajeks Art kennt, gar nichts. Mit 

dem Ungenannten von Sternberg konnte er sich nicht begn?gen und 

gab ihm deu Nameu Iaroslaw. Denn es ist von Boczek mit Recht 

bemerkt, auch von Hrn. Palacky zugestanden worden, da? gleichzeitige 
Quellen uur einen Idislaw von Sternberg kennen; den Namen Ia 

roslaw findet man aber in dem Hause Sternberg mehrfach, zun?chst 
bei einem Sohne Idislaws ? 

Hr. Palacky ') meint, er k?nne m?g 

licherweise doch nach einem Oheim oder sonstigen Verwandten, eben 

dem Sieger genannt worden sein?dann aber findet er sich bei dem 

letzten Sprossen der Linie Sternberg-Wessely, dessen Tod in der 

Schlacht am Wischehrad (1. Nov. 1420) Hajek (Bl. 93 d) selbst er 

z?hlt. Da? der Name Iaroslaw in der Familie Sternberg vor 

komme, war ihm somit bekannt genug. Zur Erkl?rung des Umstan 
des aber, da? Hajek eben diese Geschichte mit so gro?er Verherrli 
chung des Helden ausspann, braucht mau sich nur der gl?nzenden 

') Die Er?rterung vollst?ndig in dessen angef. Abhandl. S. 399 flgd. 

Boczek hatte nach seiner Weise auch hier wieder eine unm?gliche Urkunde 

in die Schranken gef?hrt, was Hr. Palacky mit schlagender Ironie 

darthut. 
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Stellung zn erinnern, welche das Hans Sternberg in der b?hmischen 

Geschichte ?berhaupt einnimmt, und der Bedentung, welche in den 

Jahren 1534 ?1539, w?hrend deren Hajets Werk entstanden ist, 
Adam von Sternberg der Vertraute des K?nigs Ferdinand I. ge 
wonnen hatte '). 

Kehren wir nnn wieder zu dem Gedichte der K?niginhofer 

Handschrift zur?ck, fo brauchen wir uns nicht viel auf die gelehrten 
Notizen ?ber die Aufstellung christlicher Heere gegen die Mongolen 
einzulassen, welche der Verfasser leicht zusammenraffen konnte, noch 

auf den lnriosen Einfall, den Namen des Eroberers von China 
Knblai zu dem popul?ren Titel der Mongolenbeherrscher ?berhaupt 

zu machen 
? die Tochter hei?t daher Kublajewna. 

? Das Gedicht 

sollte den Anschein gewinnen, als ob es erst einige Jahrzehnte nach 
den Ereignissen verfa?t, aber doch ?lter als die Reimchronik sei. 

Da? auch hier Hajek benutzt sei, geht nicht nnr aus Iaroslaws Na 
men, sondern noch ans einem andern fatalen Umstand hervor. Hajek 

hatte n?mlich Pullawas Worte, der Herr von Sternberg habe den 

feindlichen F?hrer ?t?dtlich verwundend umgebracht," dahiu erwei 

tert, da? Iaroslaw ihm ?mit dem ersten Straich seinen rechten 
Arm sambt dem Einbogen und Schwert abhant," der arme Mann 

sich hierauf zur Flucht wendet und erst auf dieser am Morgen ?bei 
der Tr?nke" stirbt. In der K?niginhofer Handschrift wird das wie 
der zusammengezogen nnd Iaroslaw ?fa?t mit seinem Schwert den 

Sohn des Knblay, spaltet von der Schulter quer die H?fte, 
da? er leblos sinket zn den Leichen." 

Die Vermuthung wird wohl gestattet sein, da? die F?lscher nicht 
am wenigsten durch R?cksicht auf die trefflichen Grafen Franz und 

Kaspar von Sternberg bewogen wurden, diesen Gegenstand zn w?h 
len. Im Jahre nach der Auffindung entstand unter deren Teil 

nahme das b?hmische Nationalmuseum ^). 

') Vgl. Palacky, die Sternberge (in Hormayrs Taschenbuch 1825) S. 308, 
309. 

2) Vgl. Palacky Leben der Grafen Franz und Kaspar von Sternberg in den 

Abhandl. der t?n. b?hm. Gesellsch. der Wisfensch. 1843. Beide waren 

die gr??ten F?rderer b?hmischer Sprachstudien. ?Die Familiengeschichte 
Historische Zeitschrift I. Band. 10 
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Auch in diesem Falle, wie bei jenen heidnischen Gedichten, war 

?brigens Hr. Palacky der Wahrheit ganz nahe. Boczek hatte n?mlich 
bemerkt, da? der Name Iaroslaws an einer Stelle anch nicht in das 

Metrum passe, weil der Vers hier elf statt zehn Sylben habe, und 

deshalb wollte Boczet, nm den Gegnern diesen Verdachtsgrund zu 

entzieheu, Idislaws Nameu substituieren; dagegen erkl?rte nun Hr. 

Palacky (S. 402), ?da? eine solche Correctur den sonst unstatthaften 
Verdacht erst begr?nden k?nnte.? Er meinte das Wort ?Krni" (in 

Blut) sei ebeu wie im heutigen Polnischen einsylbig zu lesen; von 

competenter Seite wird nun aber versichert, da? dies in einem alt 

slawischen Denkmal ganz unm?glich ist. Es ist, als ob ein b?ser 
Zauber deu helleu Blick des Geschichtschreibers von B?hmen eben 

f?r die K?niginhofer Handschrift verschleiert h?tte. Denn eben diese 
Abhandlung ?ber den Mongoleneiufall, in der sich die Vertheidigung 
des Gedichtes Iaroslaw findet, ist es doch gewesen, die Hrn. Palacky 
auf die Un?chtheit des vou Hanthaler verfa?ten Pernold f?hrte. 

Nun zu der dritten angeblich prophetisch in der Sammlung ent 

haltenen Thatsache! Es handelt sich um ein mehr lyrisches Gedicht, 
in welchem die Heldenthat eines Benes Hermanow besungen wird, 

der ein ?ber das Lausitzer Gebirge in B?hmen eingedrungenes Heer 

zur?ckgeschlagen habe. Hr. Palacky ') setzte die historisch nicht weiter 

nachweisbare Begebenheit in das Jahr 1203, als Ottokar I., von 

dem Staufen Philipp zu Otto IV. ?bergetreten, im Interesse dessel 
ben mit seinem Heere ausgezogen war. Man kann nicht l?ugnen, 

da? das Gedicht auf den ersten Anschein ganz gut in diese Verh?lt 
nisse passen w?rde. Hr. Palacky irrt nur darin, 

? das erkennt man 

schon bei oberfl?chlicher Betrachtung 
? 

da? er meint, es passe nicht 
eben so gut in die Zeit, in welche die Herausgeber es gesetzt haben: 

n?mlich in die Zeit der Vormundschaft des Markgrafen Otto von 

Brandenburg ?ber den unm?ndigen K?nig Wenzel II., der von die 

des Grafen" (Franz), sagt Hr. P. (a. a. O. S. 37) ?war der Aus 

gangspunkt seiner Studien gewesen." Die Ausgabe der K?mgiuhofer 

Handschrift von 1829 ist dem Grafen Kaspar Sternberg gewidmet. 

') Wiener Jahrb?cher 1829, S. 145, Gesch. von B?hmen Ha 66, LoKe 

inia. 1858 a. a. O. 
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sem im I. 1279 an einen unbekannten fernen Ort gebracht worden 

war '). 

Herr Palacky wendet nnn einmal ein, der Dichter habe ?den 
kaum zehnj?hrigen Wenzel schwerlich znm Schntze des Landes herbei 

w?nschen" k?nnen, man habe anch in B?hmen ?nicht ?ber Otto's 

weite Entfernung, fondern ?ber feine N?he zu ktageu gehabt." Es 

bezieht sich das auf die beiden Vcrse, deren w?rtliche Uebersetznng 
lantet: ?Wo ist der F?rst, wo nnser Kriegsvolk? Zu Otto weit hin 

gezogen." Der minderj?hrige, von Otto an einen nnbckannten Ort 

gebrachte F?rst kann doch ohne Zweifel gemeint sein; anch nahm 
ihn Otto in der That mit sich in die Ferne, als er das Land ver 

lie?'). Was das Kriegsvolk betrifft, so dachte der Verfasser ver 

mnthlich, als er von Otto las (nat?rlich bei Hajek'), derselbe habe 

Trnppen ans vielen deutschen St?mmen nach B?hmen verlegt, er 

habe zugleich ciueu Garnisonswcchsel mit dem b?hmischen Heere vor 

genommen und dies nach Brandenburg gebracht; deun nach allem, 
was wir geh?rt haben, darf man den Verfasser f?r unwissend genng 

zu eiuem solchen Anachronismus halten. 
Aber Freund Hajek l??t nns anch hier nicht im Stich. Gleich 

die beiden n?chsten Verse (nach Hrn. Swoboda:) ?Wer entrei?t den 

Dr?ngern nns, waises (verwaistes) Vaterland," sind nur ein Auszug 
aus des Markgrafeu Otto Rede (Al. 339 b), in der es hei?t, der 

junge Wenzel k?nne ?weder ihme selbst noch Ench helffen" nnd Rn 

dolf sei der Verderber dieses ?vcrwaiseten b?hmischen K?nigreiches." 
Liest man weiter bei ihm, wie die Bauern in ?Steintlippen nnd 

Walde" vor den Deutschen geflohen seien; den Ackerban ganz ver 

nachl?ssigt h?tten, so findet man im Gedichte: die Feinde h?tten 
Alles niedergebrannt, die Hccrden fortgetrieben. Hajek berichtet: 

(Bl. 341 d), wie sie Kirchen pl?nderten, Gold nnd Silber raubten 
? 

?Ranbten Gold und Silberhort" hei?t es im Gedichte. G?nzlich 

nnm?glich wird aber Hrn. Palacky's Annahme dnrch die Verse der 

sechsten Strophe, das Gras erhebe sich nen ?das so lange nieder 

') OKron. aulae ro^. c. 9. a^. Downer monum. V., 39 cf. Oanon. lra^. 
oont. 1. 1. p. 200. 

-) Bl. 340 a. 

10* 
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trat frech der Fremdlingshuf;" deun das kaun uum?glich von einem 

einmaligen Einfall gesagt werden, sondern setzt jene dauernde Ve 

dr?uguug durch deutsche Truppeu voraus, welche Hajet schildert uud 
zwar diesmal mit gutem Gruude '). Vou der Zeit K?nig Ottokar I. 

aber kauu es um so weuiger gelten, als iu dem einzigen Jahre 120.", 

auf das eine ?usserliche Bctrachtnng f?hren tonnte nnd Hrn. Palacky 
auch gef?hrt hat, der ?F?rst" uur eiumal im Sommer zu einem 

Verhecrungszuge nach Th?ringen anszog nnd im Herbste wieder zu 

r?ckkehrte 5). Keiu gleichzeitiger Dichter h?tte da vou einer Hilflo 
sigkeit nnd Verwaisung des Vaterlandes, einem langen Darnieder 

liegen des Landbaucs durch feiudliche Verw?stuug rcdcu k?ulleu. 

Herr Palacky h?lt uus aber weiter eutgegcu, da? eiu Bene^ 

Hermanow (Hermannssohn) llicht iu Wenzels 11., wohl aber iu Ot 
tokars I. Zeit nachweisbar sei nnd dazn nnter diescin K?nige Eastcl 
lan in Bndissin geworden sei; ?berdies seien die patronymischen Be 

nennnngen der b?hmischen Gro?en nm 1280 schon dnrch erbliche Fa 
miliennamen verdr?ngt gewesen. 

Wir k?nnen Beides zngebcn (wenn man anch die Bemerkung 
machen k?nnte, es sei denkbar, da? die patronymische Benennung sich 
noch eine Zeitlang im Volksmnssd erhalten habe), brauchen aber nur 

darauf hinzuweiscu, da? in der Einleitnng des Herausgebers, deu 
wir als unterrichtet von des Verfassers Gedanken betrachten d?rfeu ^), 
kurzweg gesagt ist (S. 28), da? ?feste Nameu der Geschlechter erst 
sp?ter angenommen wurden." Wir werden hier ?ber die Entstehung 
des Gedichtes in w?nschenswerthester Weise unterrichtet uud t?uuen 
unfern Leser getrost auf dieselbe verwciseu; gegeu das Eude wird 
einer Volkssage nnd einer in die Ruinen eingegrabenen 
?entsprechenden Jahreszahl 1282 in den Felsenruinen" Er 

') Palacky Gefch. von B?hmen 11 a. 301, 305 flgde. 
2) O. Abel, K?nig Philipp S. 164 flgde. 360, 365; Palacky Gesch. von 

B?hmen Ha. 64?66. 

2) Die Vorrede ist vom Jahr 1828 datiert, Hrn. Palackys Abhandlung ?ber 
den b?hmischen Adel, in welcher die Bemerkung ?ber die Familiennamen 
zuerst gemacht ist, erschien im Januarhefte der Monatsschrift des b?hm. 

Mufeums 1829. 
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w?hnung gethan. Mit jener schillernden zweifelhaften Verst?ndigkeit, 
welche wir oben in der Einleitung zn Libnssas Prophezeiung kennen 

gelernt haben, wird gefagt: ?ob er (Benesch Hcrmannssohn) dem 

Geschlechte der Waldstcine angeh?rt, die bis ans nnsere Tage diese 
Feste besessen, ist schwer zu bestimmen." Mit anderen Worten, der 

F?lscher hat, wie in einem andern Gedichte einen Ahnherrn der 

Sternberge, so hier einen der Waldsteine geschaffen und verherrlicht. 
Deu Namen' Benesch Hermannssohn hat er entweder aus Urkunden 

vom Anfange des dreizehnten Jahrhunderts gekannt oder auf gut 
Gl?ck zwei Namen erfunden, von denen der Erste in dieser Zeit oft 

genug begeguet und der Zweite z. B. von dem auch bei Hajek vor 

kommenden Befehlshaber der Burg Vesig, iu welcher Markgraf Otto 

den jungen K?nig sammt seiner Mntter eine Zeitlang gefangen hal 
ten lie?, gef?hrt wnrde. 

Hiermit haben fich die Thatsachen erledigt, welche nach Hrn. 
Palacky der F?lscher im I. 1817 besser als andere Menschen gewu?t 
haben m??te, nnd auch unsere Untersnchung ist in allen wesentlichen 

Punkten zu ihrem Ende gekommen. Auf die ?sthetische Bortrefflich 
keit des Werkes, welche uns entgegengehalten wird nnd mit ?ber 

setzungen in fremde Sprachen bewiesen werden soll, gedenken wir 

nicht viel einzngehn. Die schlechtesten franz?sischen Romane werdeu 

ja heutzutage iu alle m?glichen Landessprachen ?bersetzt! Uns per 
s?nlich und anderen in der Literatur verschiedener V?lker erfahrenen 

M?nnern machen die Dichtnngen der K?niginhofer Handschrift den 

Eindruck, als ob sie einem Gem?the entsprungen sein-m??ten, das 

rohe Geh?ssigkeit nnter dem Mantel empfindsamer Weichlichkeit zu 
verbergen suche 

? und Beides ist ?chter Volksdichtung fremd. Aber 
der Leser ist schon aus veu gelegentlich mitgetheilten Bruchst?cken 
hinl?nglich in Stand gesetzt, sich ein Urtheil zn bilden, nnd schon 
de?halb k?nnen wir hiermit einhalten. 

Was die pal?ographische Seite der Handschrift angeht, so sind 
wir nicht im Stande, dar?ber ein Urtheil abzugeben, da wir nicht 
das Original, sondern nur das der Ausgabe beigegebeue Facsimile 

untersuchen konnten. Es liegen ?ber dasselbe die Aufzeichnungen 
eines in den einschl?gigen Fragen besser bewanderten Freundes vor, 

welcher der Ansicht ist, da? das Facsimile offenbar von einem Zeichner 
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verfertigt sei, der keinen Begriff von den ?ber die Schrift entschei 
denden Momenten gehabt habe; je n?her das Facsimile aber dem 

Original komme, um so verd?chtiger m?sse dieses schou um des Ge 

sammteindruckes willen erscheinen; die bei der kleinen gothischen Mi 

nuskel so wichtigeu Haarstrichliuieu au deu Sch?fte? seieu kaum an 

gedeutet ') u. f. w. Aber wir ?berlasseu diese Uutersuchung an dem 

Originale selbst mit vollem Vertrauen der Forschuug Audercr. 

Es wird bei dieser Untersuchung uamentlich anch die Schrift der 
beiden j?ngeren Schwestern der K?niginhofer Handschrift in Betracht 
kommen, deren Un?chthcit Hr. Palacky jetzt selbst zngibt; es m?ssen auch 
diese mit vieler Geschicklichkeit geschrieben sein, wie denn der genannte 

Gelehrte von einer dieser Schwestern im I. 1829 meinte (Wiener 

Jahrb. S. 167), ?da? sie ganz sicher ans der Mitte des dreizehnten 

Jahrhunderts" herstamme. Es ist ein Pergamentblatt, das man einen 

auf der ?ffentliche? Bibliothek als Scriptor besch?ftigten, durch 
aus ehrlichen Mann, den P. Zimmermann, finden lie?, als sich der 

Einwand gegen die K?niginhofer Handschrift erhoben hatte, es sei 
doch h?chst bedenklich, da? sonst keine Spnr derartiger Volksdichtun 
gen erhalten sei. Dieses Blatt zeigte nun anf der einen Seite eine 

buchst?blich stimmeude Wiederholung des in der K?n. Handsch. ent 

haltenen Liedes ?der Hirsch", auf der andern eine b?hmische Redac 

tion des aus der mittelhochdeutschen Liedersammlung bekannten Minne 

liedes des K?nigs Wenzel. Leider ergab sich aber bei einer Unter 

suchung dieses letzteren durch Moritz Haupt, da? es aus dem mi? 
verstandenen deutschen Originale r?ck?bersetzt sei, und Herr Feifalik 
in Wien fand dann nicht nur die neuhochdeutschen ?bersetzungen 
von 1794 und 1803, aus denen das Machwerk in's B?hmische ?ber 

setzt war, sondern entdeckte auch, da? wie auf dem Simonideischen 
Uranios, sich unter der ?lteren Schrift eine j?ngere, fast ganz weg 

i) Wir f?hren hier noch an: Ware die Beugung und Brechung in dem ?t 

der Handschrift so stark als im Facsimile, w?ren die verbindenden Z?ge 
so grob, wie z. B. in Zeile 8, so w?rde das auf eine bedeutend j?ngere 

Schrift hinweisen, zn der dann Buchstaben wie das a dieser Seite nicht 

passen w?rden, das durchg?ngig noch die f?r die gothifche Periode ?lteste Ge 

stalt beibehalt; bei dieser wird kaum die Wendung des obern Schenkels 

nach links, geschweige denn die Umbiegung bemerkt. 
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geschabte befinde '). Die Un?chtheit des Machwerks wurde dann 

auch chemisch erwiesen. Etwa zu gleicher Zeit wurde auch die Un 

?chtheit einer andern Schwester der K?niginhofer Handschrift, des 

sogenannten Minneliedcs nntcr dem Wyschehrad.?) allseitig zuge 

standen. 
Mit der K?niginhofer Handschrift nnd diesen Schwestern der 

selben 
? denn mit den anderen, welche nur sprachlich in Betracht 

kommen, befassen wir uns nicht 
? 

f?llt aber anch das sogenannte 

Gericht Libnssas selbst bei den Wenigen, welche noch an die Echt 
heit desselben glanben. Im September 1817, wie wir nns erinnern, 

kam die K?niginhofer Handschrift zn Tage; im April 1818 erlie? der 

Oberste Burggraf von B?hmen, Graf Kolowrat Libsteinsty, den Auf 

ruf in Folge dessen das b?hmische Nationalmuseum gegr?ndet wurde; 
im November 1818 erhielt der genannte Graf das Fragment ?Li 

bussa's Gericht" von anonymer Hand und angeblich als ein einem 

deutschen Gegner der B?hmen entwendetes Eigenthum. Der Inhalt 

betrifft eine Entscheidung zwischen zwei Br?dern ?ber ihr v?terliches 
Erbe? ?eine Entscheidung, welche vou der im besten Falle mythischen 

Ahnfrau der P^emysliden den versammelten Gro?en ?berlassen wird, 
die zwischen gemeinsamem Besitze des v?terlichen Erbes oder Thei 
lnng desselben w?hlen sollen nnd sich nach alter slawischer Gewohn 
heit f?r das erstere entscheiden; der ?ltere Bruder aber schm?ht die 
F?rstin und verlangt als Erstgeborner (nach angeblich deutschem Vor 

bild) das Ganze oder doch den gr??ten Theil des Erbes; die F?rstin, 
?ber die Schm?hung getr?nkt, droht mit Abdankung und fordert zur 

Wahl eines mit Eisen herrschenden Mannes als F?rsten auf; ein 

Gro?er erkl?rt es f?r ?unr?hmlich bei den Deutschen Recht zu su 
chen." Der Charakter des Gedichtes ist durchaus derselbe, wie in 

den Heldenliedern der K?niginhofer Handschrift, und das hielten die 

') Abhandl. der k?n. sachs. Gesellsch. der Wissenschaften. 1850. Sitzungsber. 
der tais. Alad, in Wien Bd. XXV. 

2) Findet sich wie das Minnelied Wenzel's als Anhang zur K?niginhofer 
Handschrift in der Edition vou 1829. Es ist Nach meiner Ansicht eine 

verungl?ckte Nachahmung zweier G?thischer Lieder: des Gesanges der 

Geister ?ber den Wassern und des Schlusses des Geisterchores, der Faust 
einschl?fert; dazu sentimentale Seufzer. 
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Vertheidiger den Zweiflern als ein Argument der Echtheit auch im 
mer cutgegeu. Aber iu der ganzen Haltung schlie?t es sich noch enger 
an die serbischen Volkslieder an, als in jener Sammlung der Fall 

ist. Das Versmaa? ist wiederum das zehnsylbige serbische mit der 

C?sur uach der viertcu Sylbc. 

Auf die grammatischcu nnd pal?ographischen Unm?glichkeiten des 

Fragmentes einzugehen, welches vou seinen Vertheidigern in das 

nennte oder sp?testens zehnte Jahrhundert gesetzt worden ist, w?re 

hier wenig am Platze. In Bezug auf das Linguistische der Frage 
will ich nur bemerke?, da? Miklosich, au desseu Competen; wohl Nie 
mand zweifeln wird, eben alls sprachlichen Gr?nden und zum Theil 

deuselbeu, welche Dobrowsky schon im I. 1824 geltend gemacht hat, 
von der Un?chtheit des Gedichtes entschieden ?berzeugt ist '). Und was 
das Pal?ographische betrifft, so gestehen die Vertheidiger selbst zu, 
da? hier die schw?chste Seite ihres Schatzes liegt und werden Wohl 
nicht wieder darauf zur?ckkommeu. 

Wcuu mau eiue Vermnthnng ?ber den Verfasser wagen d?rfte, 

so m?chte man glauben, es m?sse derselbe sein, der das Gedicht ?Ia 
romir nnd Udalrich" verfa?t hat. Doch sei es mit dieser Vermu 

thuug ?ber die Autorcu genug, deuu ich lauu mir uicht auma?eu, 

bestimmte Pcrsoueu zu bezeichucu und empfinde anch keine Lust, 
die 

Uutersuchuug uach dieser Seite zu f?hren. Da? Herr Hama bei 
der Verfertigung der K?niginhofer Handschrift nicht unmittelbar be 
theiligt war, ist m?glich, uud uach den Ausf?hrungen des Hrn. Pa 

lacky sogar wahrscheinlich. 

') Wiener Jahrb?cher Bd. 27 S. 102 - 114. 

Zusatz zu Anmerk. 3 S. t37 u. 138: Das t^m^anum dsllioum oder t^anum, 

si^num deUieuin, durch welches bei Vineentins I'lil.F. (Donner, mon. I 

51, 56) die B?hmen vor Mailand in K. Friedrich I Heere (1158) zu den 

Waffen alarmiert werden, und das als eine Besonderheit der B?hmen 
(8?ANUM Lolioinoi-um) bei dieser Belagerung bezeichnet wird, war entweder 

eine Pauke, deren Gebrauch K?nig Wladislaw bei seinem Kreuzzuge ken 
nen gelernt haben konnte, oder eine Glocke (vgl. Du Cange ?. v. t^mpa 
nuin ii. 3), welche mit einem Hammer geschlagen wurde, und das Letztere 

ist, da stets die Einzahl gebraucht wird, das Wahrscheinlichere. 
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