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Drei Jahre von einander getrennt, sind an den aussersten

Grenzen Tirols unter dem bescheidenen Dache eines ararischen

Zollhauses zwei Manner geboren worden, die in mancheni Sinne

als Reprasentanten einer tirolischen Generation und als Ver-

treter von Richtungen bezeichnet werden konnen, in denen

Tirol sich einer gewissen selbstandigqn Entwicklung riihraen

darf. Am 4. September 1819 wurde in dem Mauthaus bei Erl

unterhalb Kufstein Adolf Pichler, am 20. October 1822 in dem

zum Zollhaus umgewandelten, ehemals befestigten Kniepass bei

Reutte David Schonherr geboren. Wie Pichler an der Spitze

der akademischen Legion im Jahre 1848 die Grenzen der

Heimat vertheidigen geholfen, so hat Schonherr durch zwei

Jahrzehnte mit Schrift und Wort, mit Rath uud That fur

jenes Tirol eigentumliche Schutzenleben gewirkt, welches die

Wehrhaftigkeit des Volkes im Frieden fiir den Krieg wacher-

halten soil und sich von 1848 bis 1866 bewahrt hat. Pichler

wurde ein Vordermann des neu erwachenden geistigen, poetisch

literarischen Lebens und ward mit dem wenige Jahre alteren

Gilm Tirols bedeutendster Dichter, Schonherr aber hat, in den

Kreis der an der Landesuniversitat kraftig aufbluhenden histo-

rischen Studien getreten, sich in ihren Dienst gestellt und ist

der verdienteste Forscher und Forderer von Geschichte und

Kunst seiner Heimat geworden. Wir wollten hiemit nur als

Praludium jene Saiten anschlagen, die in dem folgenden Lebens-

bilde die Grundtone abgeben werden.

Die Daten fur dasselbe konnte ich zum guten Theile den

von Schonherr hinterlassenen Documenten und Papieren ent-
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nehmen; raehreres verdanke ich freundlicher Mittheilung der

Herren Hofrath Prof. Dr. Alfons Huber und Director Dr. Ludwig

v. Hormann ; vieles geht auf eigene Erinnerungen zuriick, stand

ich doch Schonherr durch elf Jahre in tagtaglichem Verkehre

nah. Eine kurze Biographie Schonherrs, die vielfach auf seinen

eigenen Angaben beruht, brachte Wurzbachs Biographisches

Lexicon im Jahre 1876 (31. Bd. S. 160 ff.).

L

Die Schonherr stammen, soweit man sie zuruckverfolgen

kann, aus Laas im Vinstgau. Der Grossvater unseres Schon-

herr wurde daselbst 1750, der Vater Mcolaus 1787 geboren.

Der Grossvater war Tischler, den Vater treffen wir im Jahre

1808 als Civil-Cordonisten, das heisst Zollwachter in Laas.

Sechs Jahre spater kam dieser nach Steg im obersten Lech-

thal, wo er seine kiinftige Frau, die Backerstochter Anna Maria

Huber kennen lernte. Im Jahre 1818 erhielt er die Stelle

eines Zollamtsschreibers in Kniepass mit einem Gehalt von

jahrlich 166 fl. und der Wohnung im neugebauten feuchten

Zollhaus. Hier nun heiratete Nicolaus Schonherr im Jahre

1819 und hier wurde ihm am obenbesagten 20. October 1822

als zweiter Sohn David geboren. Schon 1824 wurde der Vater

als Zolleinnehmer nach Lustenau bei Bregenz versetzt, ver-

tauschte jedoch bereits 1825 diesen Posten mit dem ihm ge-

sundheitlich zutraglicheren in Ischgl in Paznaun. Bis nach

Mitte der dreissiger Jahre, blieb Nicolaus Schonherr mit seiner

allmalig auf fiinf Knaben angewachsenen Familie in Ischgl.

Hier verlebte der kleine David seine Knabenjahre, an Ischgl,

an die steilen griinen Matten des Paznaunthales kniipften sich

seine friihesten Jugenderinnerungen, die ihn dann in spateren

Jahren oft wieder hineinzogen, um die alten Platze und die

alten Leute aufzusuchen, die mit ihm jung gewesen waren.

Aber seit dem Herbste 1833 gieng es fort aufs Gymna-

sium. Mit seinem alteren Bruder Ferdinand besuchte David

von 1833 bis 1837 die ersten vier Klassen des Gymnasiums

in Meran und dann, als seine Eltern nach der Quiescirung des
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krankelnden Vaters nach Hall tibersiedelt waren, die zwei

Klasseu ^Humaniora* aui Gymnasinm in Hall, iiberall mit

recht gutem Erfolge. Einzelne Sommerferien verbrachten die

Schonherrbuben auf einer Aim in Passeier. Im Herbst 1839

bezog er die Universitat Innsbruck und machte hier seine zwei

philosophischen Jahre durch. Neben so mancher sonderbaren

Professorengestalt, welche damals die Universitaten in Oesterreich

besassen, blieb auch Schonherr wie so vielen anderen die edle

Personlichkeit Alois Flir's in unvergesslicber Erinnerung. Der

junge Mann entschloss sich, den Wiinschen der Mutter folgend,

die am liebsten alle ihre Sohne hatte »geistlich werden* lassen,

zum Priesterstand. Im October 1841 begab er sich nach Brixen.

Damals wirkten Vincenz Gasser und Josef Fessler, die nach-

maligen Bischofe von Brixen und St. Polten, als tiichtige Lehrer

am Priesterseminar. Zwei Jahre studierte Schonherr in Brixen

Theologie und trat dann 1843 ins Benedictinerstift Marienberg

als Novize ein; als Frater Hdephons absolvirte er 1844 auf

1845 das dritte Jahr Theologie an der Hauslehranstalt der

Kapuziner in Meran, das vierte 1845 auf 1846 in Marienberg

selber. Aber da mtissen innere oder aussere Ereignisse einge-

treten sein, die ihn zum Verlassen des geistlichen Berufes

trieben*. Im Herbst 1846 finden wir Schonherr auf einmal in

Wien, wo er, wieder fiberraschend, ins Polytechnicum eintrat.

Gleich anfangs aber lag er zwei Monate lang an einem Nerven-

fieber krank darnieder. Dann besuchte er im Jahre 1847 Vor-

lesungen uber Matheraatik, Technologie und Maschinenlehre,

hat sich daneben allerdings auch die Kunstschatze und geistigen

Geniisse der Residenzstadt so viel als moglich zu Nutze gemacht.

Aber auch dieser Laufbahn wurde er entrissen. Eben als die

Wiener Marzbewegung des Jahres 1848 begonnen hatte, rief

Schonherr eine schwere Krankheit der Mutter — der Vater

war schon ein Jahr vorher gestorben — in die Heimat zuriick.

Von April bis November 1848 pflegte der treue Sohn in Hall

die dahinsiechende Mutter bis zu ihrem Tode. Diese Ereignisse

beschlossen zwar nicht die Lehr-, wol aber die Wanderjahre

des nunmehr 26jahrigen jungen Mannes. Sie waren bewegt
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und mannigfaltig gewesen. Schonherrs beweglicher Geist hatte

yerschiedeuartiges ergrifFen, ganz oder halb durchgemacht, zu

noch mehrerem yielleicht den dunkeln Trieb in sich gefiihlt.

Denn oft hat er nocfc in spatern Jahren beklagt, dass ihm in

der Jugend so wenig Gelegenheit geboten war zu lernen. Aber

das.reiche Mass angeborener Begabung, das ihm die Natur ge-

spendet, sollte sich nun in seiuem ferneren Leben nach und

nach in den verschiedensten Richtungen entfalten.

II.

Das Jahr 1849 war fur Schonherrs Zukunft entscheidend.

In diesem Jahre ubernahm er die Redaction der Schiitzenzei-

tung, liess sich infolge dessen dauernd in Innsbruck nieder

und griindete im selben Jahre auch schon einen glucklichen

Hausstand. Er heiratete Anna, geborene Kirchlechner aus

Meran, Witwe eines Herrn von Plankenstein. Es war eine

Frau gleich ausgezeichnet durch die Sehonheit ihrer Erscheinung,

welche sie bis ins hohe Alter bewahrt hat, wie durch die Vor-

nehmheit ihres ganzen Wesens, die sich aufs anmutigste mit

einer heiteren Milde und einem schalkhaften Zuge verband.

Die Ehe war eine gliickliche und als nach mehr als vierzig

Jahren zu Anfang 1893 Schonherr die geliebte und verehrte

Gattin verlor, konnte er den schweren Schlag nie mehr gauz

verwinden, zumal ihm keine Nachkommen beschiedeu waren.

Ein Vermogen seiner Frau, sowie der Ertrag der Schiitzenzei-

tung, die er dann in sein Eigentum ubernahm, sicherten

Schonherr eine auskommliche unabhangige Existenz.

Es musste dem ehemaligen Theologen und halbausstu-

dirten Techniker gewiss willkommen sein, in der Redaction

einer Zeitung eine angemessene Thatigkeit zu erhalten. Aber

andrerseits zeigte es sich nun bald, dass hier auch der rechte

Manu an den rechten Ort und zur rechten Zeit gekommen.

Die »Tiroler Schutzenzeitung* war bis dahin ein kleines, 1846

von Gottlieb Zottl begriindetes Blattchen gewesen, das aus-

schliesslich dem Schutzenwesen gewidmet war. Seit der Ueber-

nahme durch Schonherr nennt sich das Blatt »Tiroler Volks-
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und Schtitzenzeitung«, und erscheint dreimal wochentlich in

grossem Quartforinate ; es ist nicht mehr blosses Schtttzenblatt,

sondern will eine allgemein politische Zeitung sein. Und es

wurde nun wirklich eine Volkszeitung im wahren und beaten Sinne

des Wortes, wie es in Tirol weder vorher noch auch nachher

wieder eine solche gegeben hat. Denn wenn eine Zeitung die

offentliche Meinung nicht bloss mehr oder minder kfinstlich

machen, sondern wirklich des Volkes wahre Meinung und wirk-

liche Bedurfnisse vertreten soil, dann erftillte die Volks- und

Schfttzenzeitung in ihrer Bliiteperiode in den fiinfziger Jahren

vollauf dieses Ziel.

Es war damals die Zeit des erneuerten bureaukratischen

Absolutismus. In Tirol war die alte landstandische Verfassung

und waren die Hoffnungen, welche das Jahr 1848 auf eine

Volksvertretung geweckt hatte, nicht vergessen. Aber das schien

jetzt begraben. Man empfand die Wiederkehr des Polizeire-

gimes immer bitterer, je ferner jene Hoffnungen geriickt schieneiK

Eine offene Meinungsausserung, mochte sie auch noch so be-

rechtigt und massig, noch so von Grund aus loyal sein, war

verpont, jede sachliche Kritik ward zur Beleidigung der Be-

horden, zur Aufwiegelung, zu revolutionaren Geltisten gestempelt.

Der friedliche Staatsbiirger wurde iiberwacht wie in der guten

vormarzlichen Zeit. Das 1850 eingefuhrte Institut der Gens-

darmerie, heute so anerkannt und geschatzt, hatte damals

seine Wirksamkeit vor allem im Dienste der polizeilichen und

politischen Ueberwachung zu entfalten und war aufs ausserste

verhasst. Wenn Schonherr eine grossartige Reise — ins Achen-

thal oder nach Imst oder sonstwohin im Lande unternahm,

musste er seinen Heimatschein bei der Polizeidirection vidiren

lassen. Ein Innsbrucker Universitatsprofessor wurde, im Be-

griff einen Ausflug zu unternehmen, von eiuem Gensdarmen

angehalten, um seinen Pass befragt und da er keinen bei sich

hatte, zur Polizei gefiihrt, wo endlich seine »Identitat« festge-

stellt ward und die Sache ein gliickliches Ende nahm. Ganz

ahnlich ergieng es auf dem Weg zwischen Innsbruck und Hall

einem andern Professor, der durch seine professorlich nach-
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lassige Gewandung den Verdacht eines Gensdarmen erregt

hatte.

Solche Zustande riefen denn allgemach ein immer wach-

sendes Missbehagen, eine stille aber entschiedene Opposition

gegen das herrschende Polizeiregime hervor. Alle gebildeten

Kreise waren hierin einig, Manner von streng kirchlicher Ge-

sinnung nicht minder wie die Geister von freierer Farbung.

Johannes Schuler und Greuter, Wildauer und Simon Moriggl

sassen eintrachtig beisammen in den Abendgesellschaften im

»Judensttibchen« bei der goldenen Sonne oder im »Noricum«

und waren eins im Unmut liber die lahmende, driickende

Zeit, in dem immer starker werdenden Wunscb und Gefuhl,

so konne es nicht weitergehen.

Und das einzige Sprachrohr dieser Stimmung in der Oeffent-

lichkeit ward nun die Schiitzenzeitung unter Schonherrs Re-

daction. Schonherr stand in den kraftigsten Mannesjahren,

war erfiillt von ehrlichster, aus dem Grund des Herzeus kom-

mender Liebe und Treue fur sein Tirol, fur Kaiser und Reich,

aber auch ein offener, gerader Charakter, der sich kein Blatt

vor den Mund nuhm. Mit seinem ausgesprochen sanguinisch

lebhaften Naturell verband er den gliicklichsten Humor und

Witz und eine angeborne Gabe, trefFend und kraftig zu sagen

und zu schreiben, wie es ihm und alien urns Herz war. Er

scheute sich nicht mit seiner Person fur die gute Sache einzu-

stehen und die damals in der That sehr verantwortliche Stellung

des Redacteurs eines unabhangigen Blattes unerschrocken aus-

zufiillen. Er verstand es prachtig in seinen kleinen Leitartikeln,

in den Nachrichten aus dem Land und aller Welt das rechte

zeit- und volksgemasse Wort zu finden, mit gesundem Humor
aber darum nicht minder wirksam die Wahrheit zu sagen und

den Nagel auf den Kopf [zu treffen, wenn es gait ofFentliche

Angelegenheiten zu besprechen, ofFentliche Dummheiten zu

geisseln und Missstande aufzudecken. Mussen wir beim Durch-

blattem der Schiitzenzeitung auch ab und zu lacheln ftber die

berzhafte Unbefangenheit, mit der tiber die schwierigsten

Fragen und Actionen gesprochen und abgesprochen wird, so
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ist das iminer mehr oder weniger Brauch der Journalistik ge-

blieben, nur dass es meistens rait mehr Phrasen und weniger

Witz geschieht. Ein gewiss vollgiiltiges Zeugiriss fiir die Aner-

kennung, die sich die Schiitzenzeitung errang, sind die Worte

eines tirolischen Statthalters aus dem Jahre 1865, welcher der

Bedaction die Forderung des Interesse und Verstandnisses fiir

Forstcultur anempfahl und hiebei an dieselbe schrieb: »Die

Volks- und Schiitzenzeitung hat bisher Gegenstanden von all-

gemeinem Interesse fur Land und Volk ihre besondere Auf-

merksamkeit zugewendet und es dabei wohl verstanden, jenen

Ton anzuschlagen, welcher im Volke Anklang und Verstandniss

findet . . .; sie hat sich wiederholt der Aufdeckung von Miss-

standen, sowie den Antragen und Aneiferungen zur Abhilfe

mit mannliehem Freimut und wolgeineinteu, energischen Worten

gewidmet.

«

In kurzer Zeit hatte sich die Schiitzenzeitung und ihr Re-

dacteur das allgemeine Zutrauen erworben und wurde in den

fiinfziger Jahren nicht bloss die gelesenste und popularste,

sondern auch die sachlich reichhaltigste Zeitung Tirols. Sie

wurde eine geistige Macht. Wie Johannes Schuler, der ein-

sichtigste Kenner der tirolischen offentlichen Verhaltnisse ini

Jahre 1852 seine gehaltvolle und heute noch lesenswerte Ar-

tikelserie »Tirolische Gedanken* und weiterhin noch Neujahrs-

betrachtungen und andere kleine Aufsatze in der Schiitzenzei-

tung veroffentlichte i), so hat Julius Ficker im Jahre 1856
seine ausgezeichneten Vortrage »Wie Tirol an Oesterreich ge-

kommen« darin drucken lassen, so haben die alten Freunde

Schonherrs, Sebastian Ruf und Joh. Chr. Mitterrutzuer, fleissig

mitgearbeitet. Von iiberallher flossen dem Blatte Originalcor-

respondenzen zu und im Kriegsjahr 1859 war es in der Lage,

eine ganze Reihe von Briefen unmittelbar aus dem Feldlager

zu bringen. In den Jahren nach 1859 war die Schiitzenzeitung

l
) Die .Tirolischen Gedanken* und ein im Juli 1859 geschriebener

Artikel ,Der Friede« sind in Schulers Gesammelten Schriften S. 221—296
wieder abgedruckt.
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der Mittelpunkt einer gehaltreichen Discussion ttber die Ge-

staltung der kiinftigen Landesvertretung und iiber die Ausge-

staltung des Landesvertheidigungswesens.

Bei solchen Tendenzen und bei einem so ungenirten Bede-

werk konnte es nicht ausbleiben, dass die Schiitzenzeitung in

Conflicte mit den hohen Behorden gerieth. Es ist uns wol

gestattet ein paar Details in dieser Hinsicht zu bringen um
das friiher schoh angedeutete Bild jener Zustande ein bischen

zu erganzen, von denen die heutige Generation keine Vorstel-

lung mehr hat. Am Schlusse einer Mittheilung tiber eine

Ueberschwemmung im Oberinnthal im Sommer 1853 hiess es

in der Schiitzenzeitung: »In den letzten Tagen (freilich ein

bischen spat) sind auch von oben einige Verordnungen ge-

troffen worden*, und um dieselbe Zeit wagte sie iiber die er-

schreckende Anzahl von Arretirungen durch die Gensdarmerie

zu sagen: »Unter den Ursachen dieser bedauerlichen Erschei-

nung diirffce wol auch eine in der neuen Gesetzgebung zu

finden sein«. Die Staatsanwaltschaft erklarte so was als Herab-

wiirdigung der Verfiigungen der Behorden und erhob auf Grund

des § 300 (Aufwiegelung) die Klage gegen die Bedaction.

Allerdings wurde dann die Klage in erster und zweiter Instanz

abgewiesen. Gleich zu Anfang des nachsten Jahres passirte

ein neuer Fall. In den Neujahrsbetrachtungen der Schiitzen-

zeitung hatte Professor Schuler mit massvollen aber treffenden

Worten die Situation und Stimmung gezeichnet: das Jahr

1853 habe keine der friiheren Hoflfnungen verwirklicht, es sei

ein sehr fiaues gewesen, habe keinen Fortschritt in der Ent-

wickelung unseres staatlichen Lebens gebracht. Die Polizei-

direction aber erblickte in diesen Worten »einen boshaften

Angriff auf die Begierung*, und da noch ein anderes schweres

Verbrechen der Schiitzenzeitung hinzukam, die namlich grosse

Tabakeinkaufe des Staatos darauf zuriickgefiihrt hatte, »weil

der Mund beschaftigt sein und das jetzt so notwendige Still-

schweigen mit Tabakqualm versiissen will*, so wurde wiederum

der § 300 angerufen und die Sache gieng diesmal bis zum

obersten Gerichtshof. Da scheint sie ad acta gelegt worden zu
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sein, wenigstens erhielt der Redacteur niemals Kenntniss von

einer Entscheidung. Die Geschichte hatte aber diesmal docli

sonst noch Folgen. »Auf hohere Weisung* wurde die Schutzen-

zeitung ^nach vorausgegangenen mehrmaligen fruchtlosen schrift-

lichen Verwarnungen* im Janner 1854 auf einen Monat sus-

pendirt und zwar geschah dies, wie der damalige Statthalter

in einem eigenen Schreiben an den Bischof von Brixen ver-

sichern zu miissen glaubte, lediglich aus politischen Griinden,

da man im iibrigen gegen das Blatt nicbts einzuwenden babe,

»das ja vom Standpunkt des Katbolicismus eine lobenswerte

Haltung beobachtet«. Nichts "aber beweist scblagender die

Beliebtheit der Scbiitzenzeitung, als dass die nach der Suspen-

dirung zuerst eintreffende Nummer derselben an mehreren

Orten unter Begleitung einer Musikbande von der Post abge-

bolt wurde. Eine andere Geschichte spielte Ende 1858, An-

fang 1859. Vom bairischen Zuchtpolizeigericht Zweibrucken

war der alte Arndt wegen Ehrenbeleidigung des bairischen

Feldherrn Fiirsten Wrede in seinem Buch » Meine Wanderuiigen

mit dem Freiherrn von Stein « zu 50 fi. Strafe verurtheilt

worden. Als Erwiderung gegeniiber dieser Massregelung, die

iiberall Aufsehen erregte, irachte nun die Schutzenzeitimg in

Form eines offenen Sendschreibens an Arndt eine Schilderung

der von den Baiern unter dem Befehl Wredes im Jahre 1809

in Schwaz vertibten Grauel. Die oberste Polizeibehorde war

entsetzt dariiber, dass die Redaction »nicht soviel Tact hatte

einzusehen, wie pnziemlich, ja unpatriotisch unter den gegen-

wartigen Verhaltnissen das Heraufbeschworen jener ungliick-

lichen Erinnerung sei«. Und im selben Jahre 1859 musste

sich die Redaction von anderer hoher Seite auch noch zur

»Klugheit und Massigung in den Ausdrucken* gegeniiber den

Italienisch-Tirolern ermahnen lassen. Den letzten Pressprocess

hatte die Schiitzenzeitung im Jahre 1864 wegen eines »revo-

lutionaren* Artikels iiber Schleswig-Holstein auszufechten, er

endete mit der Freisprechung Schonherrs durch den obersten

Gerichtshof.
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Aber die Bltite der Schutzenzeitung begann zu schwinden

seit dem Eintreten der constitutionellen Aera in Oesterreich.

Diese auf den ersten Blick auffallende Erscheinung erklart sich

ganz und gar aus der Personlichkeit des Redacteurs. Schon-

herr war kein Politiker, dazu war er viel zu eanguinisch ver-

anlagt, viel zu leicbt vom Augenblick bestimmt und verstimmt.

Auch sind ihm Zeit seines Lebens die constitutionellen Formen

und parlamentarischen Fragen ini Grunde innerlich etwas fremd

geblieben und nie so recht sympathisch und vertraut geworden.

Er war eben doch schon vierzig, als diese Zeit anbrach. Mit

dem constitutionellen Leben entstanden ferner notwendiger-

.

weise Parteien, in Tirol vor allem der Gegensatz zwiscben

Clericalen und Liberalen, der bei der Frage der Glaubensein-

heit im Jabre 1861 zuin erstenmal die Geister in ganzer

Schroffheit schied. Weder der einen nocb der andern dieser

Parteien mochte sich Schonherr jemals vollstandig ergeben,

wenn er auch wie so mancher andere in den siebziger Jahren

etwas liberaler, in den spateren achtziger und in den letzten

Jahren starker conservativ gestimmt war. 1st all das an sich

eine sehr wol zu begreifende Sache, so ist doch ein solcher

Standpunkt bei einem politischen Blatte mitten im Kampf der

Parteien nun einmal auf die Dauer nicht haltbar. Die Schiitzen-

zeitung als eine Art vermittelndes Organ konnte es bald nie-

mandem mehr recht machen, sie verlor den Riickhalt, den ihr

in den fiinfziger Jahren die allgemeine, einmutige Opposition

gegen das Polizeiregime und das bureaukratische Kegiment ge-

geben hatte. Sie verlor an Mitarbeitern und Correspondenten,

sie hatte mit neugegrundeten reinen Parteiblattern zu concur-

riren. Und da Schonherr selbst oft Monate lang durch seine

anderweitigen Verpflichtungen besonders als Schiitzenmeister

von der Redaction abgezogen und seit 1866 in eine neue ihn

dauernd fesselnde Laufbahn, die archivalische, eingetreten war,

entschwand ihm im Laufe der sechziger Jahre immer mehr

auch die Lust und Freude an der Redaction. Im Jahre 1872

hat Schonherr die Redaction niedergelegt und die Schutzenzei-

tung gieng ein. Aber er durfte mit Stolz darauf zuruckblicken,
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was die Schutzenzeitung in schwieriger Zeit durch ihn geworden

und gewesen war und mit Kecht konnte ihn ein Wort Michael

Etienne's freuen, der einmal die Schutzenzeitung das beste

Provinzialblatt genannt hatte.

111.

In engster Beriihrung mit seiner Redaction der Schutzen-

zeitung stand Schonherrs Wirksamkeit ftir das tirolische Schiitzen-

wesen.

In den ersten Jahrzehnten der Kestaurationszeit hatte man
aucti den Tirolern ihr altgewohntes Recht des Waffentragens

und der Volksbewaffnung nicht mehr anvertrauen wollen. Die

Erhebung des Landes im Jahre 1809 erschien den Machthabern

doch imraer in deni gewissen verdachtigen Licht einer eigent-

lict eben doch revolutionaren Bewegung, eines ungehorigen

Volksaufstandes. Da gab das glanzende Fest der Erbhuldigung

fiir Kaiser Ferdinand im Jahre 1838, wo 15000 Schiitzen aus

dem ganzen Land in Innsbruck zusammenkamen, den Standen

die Gelegenheit und den Mut, an die Regierung mit Vorstel-

lungen und Entwtirfen fur Hebung des Schutzenwesens im

Frieden und Organisirung der Landesvertheidigung im Kriege

heranzutreten. Man konnte sich in Wien der Einsicht doch

nicht verschliessen, dass Tirol eine gewisse Ausnahmsbehand-

lung verdiene. Am 5. April 1839 ergieng eine kaiserliche

Entschliessung x
), welche massgebend blieb und wirkte bis zu

den Neuorganisationen des Heereswesens nach dem Jahre 1866.

Es wurde ftir den Kriegsfall die freiwillige Bildung von Com-

pagnien mit freier Wahl ihrer Officiere gestattet und die Gleich-

stellung der Landesvertheidiger mit der Armee ausgesprochen

;

im Frieden aber sollen »die eigenthumlichen Elemente der in

Zeiten der Gefahr stets bewahrt gefundenen freiwilligen Volks-

bewafiFnung zur ruhmlichen Vertheidigung des eigenen Bodens

gegen die Feinde* erhalten und gepfiegt werden und zu diesem

Zweck soil »das eigenthiimliche Institut der Schiessstande die

!
) Sie ist gedruckt in Zottls Tiroler Schutzenzeitung 1846 S. 3.
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moglichste Ausdehnung im Lande und die zweckmassigste Ein-

richtung« erhalten, mit dem leitendeu Grundsatze, »dass das

Schiessstandswesen aller militarischen Organisation und allem

Zwange fremd bleibe*. Durch den Erlass einer neuen Sehiess-

standsordnung im Jahre 1845 wurde der kaiserlichen Ent-

schliessung der praktische Untergrund gegeben. Mit hellem

Jubel ward in Tirol diese Anerkennung altvaterlandischer In-

stitutionen begrttsst. Mochte jenem Grundsatze, weleher das

Schiitzenwesen von aller militarischen Organisation und von

allem Zwange frei wissen wollte, vielleicht auch das Motiv

einer gewissen Vorsicht zu Grunde gelegen sein, die Folge

war doch die, dass nun ein neues, frisches, ungezwungenes

Schiitzenleben im Lande emporbltihte, dass Alt und Jung,

Bauer und Burger, Beamter und Geistlicher den Stutzen in die

Hand nahm, dass alliiberall neue Schiessstande aus dem Boden

wuchsen. Unser Hermann v. Gilm hat in herrlichen Liedern

dies frisehe Leben besungen und den ernsten Sinn des heitern

Waffenspiels in die Worte gepragt:

Und brechen die Feinde herein ins Land,

Lass tausend kommen und tausend;

Wir haben pfeifendes Blei zur Hand

Und Eisen singend und sausend.

Und zoge die Freiheit aus dieser Welt,

Wir baun der Verbannten ein sicheres Zelt

Auf unseren ewigen Bergen.

Die zwei Decennien bis 1866 waren die Bliitezeit dieses

freien Tiroler Schutzenlebens und die Jahre 1848 und 49, 1859

und 66 haben bewiesen, dass auch im Ernst der Tiroler Schutze

seinen Mann gestellt hat. Dahinein fiel nun Schonherrs Wirken

und er hat als Kedacteur der Schutzenzeitung und als Schtitzen-

meister des Landeshauptschiessstandes in Innsbruck (1851—1868

Unter-, 1868
#
—1871 Oberschlitzenmeister) sich hervorragende

Verdienste um Schiitzenwesen und Landesvertheidigung erworben.

Schonherr war seit Mai 1849 dem Landeshauptschiessstand ein-

rollirt, und war selbst ein famoser Schutze ; beim Kaiserschiessen

in Innsbruck im Jahre 1855 gewann er als Schutzenkonig den

Digitized byVjOOQIC



— 15 —
Preispokal des Erzherzogs Johann. Aber was mehr wert war, hier

zeigte sich zuerst glauzend seine Fahigkeit, thatkraftig und ini-

tiativ fur das Leben zu wirken. Er hat wesentlich zur Besserung

der schlimmen Finanzlage des Landeshauptschiessstandes beige-

tragen, er hat den Bau eines neuen, schonen Gebaudes fur

denselben durchgefuhrt. Auf seine Anregung wurde am Josefi-

tag 1853 an alien Schiessstanden des Landes durch ein Frei-

schiessen die gliickliche Genesung des Kaisers nach dem Atten-

tat des 18. Februar gefeiert. Damals war es, wo ein patrio-

tischer Festdichter in Zirl seinem Abscheu gegen das Ver-

schworerasyl England und dessen Minister Luft machte in dem

Spruch, der auf einer Schiitzenscheibe paradirte:

Hat der Teufel einen Sohn,

Ist's gewiss Lord Palmerston.

Diese und andere anziigliche Verse fanden den Weg auch

in englische Blatter und es kam infolgedessen sogar zu einem

kleinen diplomatischen Notenwechsel zwischen London und

Wien. Zur Erinnerung an das einmiitig mit Jubel gefeierte

Fest Hess Schonherr eine eigene Denkschrift erscheineu.

Noch zwei andere friedliche, aber nicht bedeutungslose

Schutzenfeste mussen wir erwahnen, an denen Schonherr den

wesentlichsten Antheil hatte. Einmal das Schutzenfest in Frank-

furt im Sommer 1862. Schonherrs umsichtige und erfolgreiche

Thatigkeit brachte eine stattliche Schaar Tiroler Schiitzen in

die alte kaisertreue Eeichsstadt. Schonherr glanzte durch

Schiitzenleistungen, die Aufsehen erregten. Damals hat Wil-

dauer, durch Fickers Zuspruch ermuntert, bei einem Bankette

in mannhafter Kede das Wort von den »deutschen Schmerzens-

kindern in Oesterreich* zuriickgewiesen — die Tiroler Schiitzen

aber wurden bejubelt, wo sie sich zeigten und wo sie auf der

Heimkehr in den grossdeutsch gesinnten Sudstaaten sich auf-

hielten.

Das schonste dieser Feste, das hauptsachlich Schonherrs

unermtidlicher, aufopfernder Thatigkeit sein glanzendes Ge-

lingen verdankte, war das grosse Landesfest im September 18G3
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zur Feier der 500jahrigeu Vereinigung Tirols init Oesterreich.

Nahezu sechsthalbtausend Schiitzen kamen aus ganz Tirol und

weiterher zusammen und mehr als 8000 nahmen an dem

grossen Fest- und Schiitzenzuge theil, der das grosse Frei-

schiessen eroffnete. Mit gerechtem Stolze hat Schonherr immer

von dieser imposanten Betheiligung gesprochen, denn trotz

Eisenbahnen und starkerer auswartiger Theilnahme hat keines

der spateren grossen Schtitzenfeste auch nur annahernd jene

Zahl erreicht 1
). Es war ein herrlicher Ehrentag Tirols und

seiner Treue und ist heute noch nicht vergessen.

Aber auch in den beiden Kriegsjahren 1859 und 1866

hat Schonherr das seinige geleistet, hat energisch an der Or-

ganisation der Landesdefension mitgewirkt. Im Jahre 1859

hat er als Kreis- und Landesdefensionscommissar auf eigene

Kosten im Oberinnthal in rascher und umsichtiger Weise die

Bildung von Schutzencompagnien durchgefiihrt, hat 1866 als

von der Stadt Innsbruck bestellter Vertrauensmann die Be-

ratungen tiber Organisirung des zweiten und dritten Aufge-

botes mitgemacht, hat die Innsbrucker Scharfschutzencompagnie

gebildet, die ihn zu ihrem Commandanten wahlte. Ins Feld

kam er nicht, es trat Waffenstillstand und Friede ein. Noch

in den nachsten Jahren ward Schonherr vom Landtag dem

Landesoberschiitzenmeister als Beirat an die Seite gegeben

und war in verschiedenen Comites in Sachen der Landesver-

theidigung thatig.

Man darf wol sagen und es ist aus dem Erzahlten ge-

wiss erklarlich, dass Schonherr im Laufe der fiinfziger und

sechziger Jahre einer der popularsten Manner Tirols geworden

war. Seine Thatigkeit und seine Person wirkten zusammen.

Ein in dieser Zeit entstandenes Portrat von der Hand Hell-

wegers zeigt ihn uns, auf den theuern Stutzen gelehnt, mit

leicht gewelltem vollen Haar, mit dem braunen Auge fest und

doch freundlich blickend, einen leisen Zug des Humors um

!
) Im Jahre 1863 schossen 5438 Schiitzen, in Frankfurt 1862 beim

Bunde88chiessen 2300, beim 2. osterr. Bundesschiessen in Innsbruck 1885

3996, beim tirolischen Bundesschiessen in Bozen 1896 2058 Schiitzen.
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die Lippen, das ziemlich energisch vortretende Kinn von dera

Stutzbart verhtillt. Er hatte ein urspriingliches, frisches Wesen,

das mit sich fortreissen konnte. War er von eiuer Sache er-

fiillt und warm, dann ruhte und rastete er nicht, bis er dafiir

geworben und sie durchgefiihrt hatte. Er verstand mit den

Menschen zu reden, sie zu packen, oder wenigstens zu interes-

siren. Mit Hoch und Nieder traf er den rechten Ton. Er war

dem Erzherzog Johann und dessen Gemalin und Sohn sowie dem

Erzherzog Karl Ludwig wahrend dessen Statthalterschaft in Tirol

naher getreten und wie von Seite solcher Personlichkeiten

dem schlichten, geraden, treuen Mann bis an sein Lebensende

eine immer nur steigende Hochachtung entgegengebraeht wurde,

so hat Schonherr auch gegenuber diesen Kreisen mit einer

wahrhaft und tief empfundenen Anhanglichkeit doch immer

ehrliehe und mannliche Offenheit zu verbinden gewusst. Seine

Loyalitat wq,t Herzenssache, niemals Streberthum. Die ausseren

Ehren, die ihm damals schon zahlreich zu Theil geworden, hat

er nie erstrebt, wohl aber verdient. Er erhielt 1859 das gol-

dene Verdienstkreuz mit der Krone, 1862 den Franz Josefs-

orden, 1863 die vollste kaiserliche Anerkennung und einen

Brillantring, 1866 den Titel eines kaiserlichen Eathes.

Die Eeorganisation der osterreichischen Armee nach dem

Jahre 1866 zog auch das tirolische Landesvertheidigungswesen

in ihre Kreise. Durch die Errichtung eines Landesschiitzen-

Corps mit militarischer Organisierung wurde dem tirolischen

Sehiitzenwesen ein guter Theil seines ernsten Zweckes wenn

nicht genommen, so doch der Verwirklichung entzogen. Das

alte tirolische Sehiitzenwesen hatte seine Aufgabe gelost, seine

Zeit war erfullt. Zu diesen allgemeinen Verhaltnissen kamen

personliche Motive, um Schonherr zu dem Entschluss zu bringen,

dem Sehiitzenwesen Valet zu sagen. Im Jahre 1871 legte er

seine Wurde als Oberschiitzenmeister nieder. Und merkwiirdig,

wenn er auch zeitlebens dem Schiitzen- und Landesvertheidi-

gungswesen stets das lebendigste Interesse bewahrte, activ hat

er sich seitdem ganzlich davon zuriickgezogen, er, der passionirte

Schiitze, hat niemals wieder einen Stutzen in die Hand genommen.
FercL-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 2
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IV.

Diese grundliche Wandlung in Schonherrs Lebensweg kam
durchaus nicht unvorbereitet. Er hatte als Redacteur gleich

anfangs offenbar das Bediirfniss gefuhlt, seine Bildung nach

jener Seite zu erweitern, die fur einen Zeitungsleiter von prak-

tischer Bedeutung ist. So horte er von 1852 bis 1&55 ju-

ristische Vorlesungen an der Innsbrucker Universitat, horte im

Sommersemestef 1854 auch Geschichte des Mittelalters bei

Ficker und bestand im November 1858 sogar das erste juristische

Bigorosum mit Erfolg. Allein die Juristerei war doch durchaus

nicht seine Sache. Vielmehr zog ihn eine innere Neigurig und

ein natiirlicher Blick und Geschmack zur Kunst. Zwar war es

zunachst Kunstliebhaberei, fur die damals Tirol ein unend-

lich ergiebiges Feld bot. Schonherr hat oft bedauert, dass es

ihm seine Mittel nicht gestatteten Altertuuier zu kaufen, die

man damals urn Spottpreise haben konnte und die dann massen-

haft ins Ausland giengen. Doch hat er verschiedene schone

Stiicke erworben, welche den Grundstock seiner auserlesenen

Sammlung bildeten. Schon seit 1857 finden wir ihn im Aus-

schuss des tirolischen Landesmuseums, dem er fortan bis zu

seinem Tode die wertvollsten Dienste geleistet hat, schon 1864

wurde er zum Correspondenten des osterreichischen Museums

in Wien ernannt.

Aber aus dem Kunstliebhaber wurde nach und nach ein

Kunsthistoriker. Verkehr und Freundschaft mit einer Reihe

von Mannern , welche uberhaupt sich der Historie ergeben

batten, war der nachste Anstoss hiezu. Seit Ficker an der

Universitat lehrte, hatte sich in der zweiten Halfte der fiinf-

ziger Jahre ein Kreis von tuchtigen, strebsamen Schiilern heran-

gebildet, unter denen Alfons Huber und Josef Durig, in spatern

Jahren auch Arnold Busson und Franz v. Wieser mit Schon-

herr in die freundschaftlichsten Beziehungen traten. Schonherr

wurde Fickers und seiner Schuler Schuler. Er lernte nicht im

Hoisaal, gondern am Wirtshaustisch im ^Noricum^. Sein reger

Geist ward da hingelenkt auf die befriedigendste geistige Tha-
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tigkeit- des reifen Mannes , auf das Forschen und geistige

Schaffen. Durch die geschulten Historiker und ihr Beispiel

ward er von selber gewarnt und abgelenkt von der Gefahr des

Autodidacten und Dilettanten, sich abzumiihen mit secundarem

Stoff und Nebendingen, er ward hingefuhrt auf das priraare

archivalisfche Material. Er lernte so aueh die Kunstgeschichte

als eine vor allern andern mit den Mitteln des Historikers zu er-

forschende Entwickelung betrachten und hat dies spater ein-

mal gelegentlich in einer Denkschrift mit folgenden Worten klar

ausgesprochen:, »Ich bin von der Meinung befangen, dass alles

wenn aucb noch so geistreiche Gerede iiber Kunst und Alter-

turn ohne urkundliehe Grundlage keinen vollkommenen Wert

haben kann, dass bier vor allem auf dem Gebiete historiscber

Forschung vorgearbeitet werden muss*.

So wurde Sehonherr ein Forscher, aber er wurde nie ein

Gelehrter, hat sich auch nie als solchen betrachtet. Denn er

war ja doch zu spat und zuerst doch nur nebenher an diese

Dinge herangetreten, um sich die Grundlagen einer umfassen-

deren historischen und kunsthistorischen Bildung noch aneignen

za konnen. Zunachst reizten ihn einzelne interessante Objecte

und die Vergangenheit des tirolischen Schutzenwesens zu Nach-

forschungen an '). Dann aber war es ein besonderer Anlass,

der ihn ganz entschieden auf die Bahn seines kunftigen Be-

rules lenkte und Ursache war, »dass ein schlichter Schutzen-

meister das profane Pulver mit dem ehrwiirdigen Staube von

Urkunden vertauschte*. Im Fruhjahr 1863 war Wilhelm Liibke

in Innsbruck, sah sich wieder einmal das Maxgrabmal an und

ausserte sich im abendlichen Kreis der Innsbrucker Geschichts-

und Kunstfreunde, es musste denn doch iiber die Entstehung

dieses grossartigen Werkes etwas urchivalisches aufzutreiben

sein, besonders ob seine Vermutung zutreffe, dass die beiden

schonsten Statuen, Arthur und Theoderich, von Peter Vischer

*) Vgl. die im Anhang chronologisch zusammengestellten Schriften

Schonberrs. Ebenso verweise ich betreifs der genauen Titel und des

Ortes der VerSffentlicbung der im folgenden angefubrten Arbeiten Scb6n-

heri-8 auf das Verzeicbniss am Seblusse.

2*
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herriihrten. Auf diese Anregung Liibke's hin macbte sieh nun

Schonherr auf die Suche im Innsbrucker Statthaltereiarcbiv.

Der Erfolg war bald ein iiberraschender. Nicht bloss fand er

eine Keihe von Zeugnissen, welche zusammen den Indicienbe-

weis herstellten, dass wirklich der beruhmte Niirnberger als

der Meister jener beiden Gestalten angenommen werden darf,

sondern er.fand auch die wichtigsten Documente fur die Ge-

schichte des Grabmals und der Hofkirche iiberhaupt, sowie

noch manches andere. Dieser erste' Erfolg ermunterte natiir-

licb Schonherrs Forschereifer und er tritt nun in den nachsten

Jabren gleicb mit einer ganzen Flille von kunstgeschichtlichen

und bistorischen Arbeiten auf die wissenscbaftlicbe Arena.

Wir begegnen Schonherr sogleich mitbetheiligt an einem

verdienstlicben Unternehmen, das eben damals entstand, deni

»Archiv fur Geschichte und Altertumskunde Tirols\ welches

von 1864 bis 1868 von Durig, Alf. Huber, P. Justinian La-

durher, Schonherr und I. V. Zingerle herausgegeben wurde.

Schonherrs Arbeiten uber das Grabmal K. Maximilians I. er-

offneten die neue Zeitschrift unter dem Titel »Beitrage zur

Kunstgeschichte von Tirol «; dem Aufsatze tiber das Maxgrab-

mal waren gleich noch weitere beigegeben fiber die Grabdenk-

maler des letzten Grafen von Gorz zu Lienz und Herzog

Friedrichs IV. und seines Sohnes Sigmund zu Stams, sowie

uber die Harnische Konig Franz I. von Frankreich. Gleich im

nachsten Jahrgang 1865 folgten weitere wertvolle Arbeiten

tiber die Kiinstlerfamilie Dax !), uber den Glasmaler Thomas

*) Den altesten und bedeutendsten dieser Dax, Paul Dax (1503—1567),

einen vielseitigen Mann mit wechselreichen Schicksalen wollte Schonherr

einmal zum Helden einer historischen Erzahlung machen. Ein Gedicht

Schonherrs — er wird sicher in jiingern Jahren so manches gemacht

haben — ist gedruckt in den ,Herbstblumen« (1870) S. 161: ,Auf

Greifenstein*. Mit Bezug darauf schrieb Angelika v. Hormann ihr Ge-

dicht »Auf der Schlossruine Greifenstein « (Amthors Alpenfreund 2, 127

und in den ,Neuen Gedichten* S. 165 mit der Widmung an D. Sch.).

Die duvch Schonherrs Forschungen ans Licht gebrachte Kiinstlergestalt

des Gilg Sesselschreiber bildet den Vorwurf fur A. v. Hornianns neuestes

Werk » Meister Gilg*.
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Neidhart, und ausserdem um dieselbe Zeit ein Aufsatz liber

Kaspar Rosentaler (Mittheil. d. Centralcommission 1865) mit

dem wichtigen und unwiderleglichen Nachweis, dass dieser kein

Maler und Schiiler Durers, sondern ein Schwazer Gewerke ge-

wesen. Im Jahre 1866 erschien eine Abhandlung uber die

Glashiitte in Hall, im nachsten Jahre die umfangreiche Arbeit

iiber den Einfall des Kurfiirsten Moriz von Sachsen in Tirol 1552

und die Ausgabe von Franz Schweygers Chronik der Stadt Hall,

mit welcher Schonherr eine Sammlung »Tirolischer Geschichts-

quellen* inaugurirte. Ausserdem noch eine Menge kleiner histo-

rischer Schnitzel. Mit diesen an Zahl und Stoff reichen Arbeiten

hatte sich der in den Vierzigern stehende neue Historiker

riihmlichst eingefiihrt; sie bilden ein beredtes Zeugniss, wie

Schonherr mit jenem jugendlichen Feuereifer unci jener Energie

die neue Bahn betrat, die ihn bis in seine letzten Jahre aus-

gezeichnet haben. Und das alles machte er, trotzdem er Re-

dacteur und Schtitzenmeister war, trotz der Storungen des

Kriegsjahres. Er bemitzte tibrigens diese Arbeiten um sich

1866 an der Universitat Tubingen die philosophische Doctor-

wtirde zu erwerben.

Eben im Jahre 1866 ward Schonherr, wie wir schon friiher

andeuteten, an jene Stelle gertickt, die ihn mitten unter die

archivalischen Schatze versetzte und sie in seine unmittelbare

Obhut gab, an das Innsbrucker Statthaltereiarchiv. Wir wollen

seine Thatigkeit als Archivar spater im Zusammenhang be-

trachten und hier seine Wirksamkeit auf dem Gebiete wissen-

schaffchcher Production weiter verfolgen. Nachdem ihn in den

nachsten Jahren die dringenden archivalischen Ordnungsarbeiten

und der Neubau von Archivraumen in Anspruch genommen,

begann in den siebziger Jahren eine neue Periode fruchtbarster

Thatigkeit nicht bloss in Forschung, sondern auch in praktischer

Verwertung seines Wissens und seiner Erfahrung auf dem Ge-

biete der Erhaltung von Kunstdenktnalen.

Es waren um diese Zeit mehr culturhistorische Stoffe, wie

sie ihm in der reichen Fundgrube des Archivs aufstiessen und

zur Bearbeitung lockten. Es lag in Schonherrs Vergangenheit
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als Zeitungsredacteur, in seinem Bildungsgang und in seiner

rasch zugreifenden Art, dass er mit Vorliebe Stoffe erfasste,

die entweder ein gewisses actuelles Interesse besassen oder

einen etwas romantischen, oder auch pikanten Beigeschmack

hatten, und dass er dann so etwas mit frischem Mut und ge-

wandter Peder zu einem anschaulichen und anziehenden Auf-

satz gestaltete. So interessirte ihn die Gestalt Wilhelm Bieners,

des ungliicklichen Kanzlers von Tirol, und nachdem er schon

1869 in der Schiitzenzeitung iiber Bieners RichtstStte und

letzte Augenblicke gehandelt, scbrieb er 1873 einen griindlichen

Aufsatz iiber Bieners Gattin und Kinder. So veroffentlichte er

1872 etwas iiber einen Wiedertaufer-Process, 1873 iiber den

Zauberer Matthaus Niederjocher von Schwaz und seinen Cri-

rainalprocess von 1650 und zwei Jahre spater iiber fiinf Ga-

leerenstraflinge. So packte ihn die abenteuerliche Geschichte

der Entfiihrung der Prinzessin Clementine Sobieska aus Innsbruck

(1719), der Braut des englischen Kronpratendenten Jacob Stuart

(1877) und so gestaltete er aus ungedrucktem Materiale des

15. Jahrhunderts die merkwiirdige Geschichte vom wahnsinnigen

Ritter Christof Beifer von Altspaur (1881 und 1882).

Daneben gab es besondere Anlasse. Aus gelegentlichen

offentlichen Vortragen erwuchs • das kostliche » Innsbruck vor

300 Jahren« (1875), ein aus intimer Kenntniss des archiva-

lischen Materials und der Vergangenheit Innsbrucks mit prach-

tigstem Humor gemaltes Bild, das lange noch von sich reden

machte. Ebenso die Abhandlung »Der Krieg K. Maximilians

I. mit Venedig 1509* (1876), wertvoll besonders durch die auf

archivalischer Grundlage rubenden bemerkenswerten Darlegungeu

iiber die Kriegsfiihrung jener Zeit. Ein paar andere Arbeiten

dieser Jahre entstanden aus dem warmen Interesse des Gemiites,

mit dem Schonherr an Statten seiner Jug'enderinnerungen und

spaterer Beziehungen hieng. Daher denn die Arbeiten »Ueber

die Lage der angeblich verschiitteten Romerstadt Maja« (1873),

iiber Erdbeben in Hall im 16. und 17. Jahrhundert (1876),

und besonders die allerdings spater fallende Monographic iiber

Schloss Schenna, seine Geschichte und seine Besitzer (1886),
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em pietatvolles Denkblatt fiir Erzherzog Johann, der ja Schloss

Scheuna erwarb, und dessen Gemalin Anna Grafin von Meran

;

die letzten Parfcien des Biichleias sind ein ebenso interessaater

wie anmutender Beitrag zur Geschichte dieses bedeutenden

kaiserlichen Prinzen und seines Hauses.

Allein neben diesen Arbeiten war Schonherrs Interesse fiir

Kunst und Kunstgeschichte keineswegs erkaltet. Es war viel-

mehr durch seine 1875 erfolgte Ernennung zum Conservator

der k. k. Centralcommission fur Kunst- und historische Denk-

male nur noch lebhafter angeregt und jetzt besonders auch

auf Fragen der Kunsterhaltung hingelenkt. Solche Fragen auf

die wir gleich zuriickkommen, regten Schonherr auch zu For-

schungen an und so entstanden Arbeiten, wie die Buchlein

iiber das Schloss Runkelstein (1874) und iiber die alte landes-

furstliche Burg in Meran (1875, % Aufl. 1892), die Aufsatze

iiber Erzherzog Ferdinand II. von Tirol als Architekten (1876),

iiber den spanischen Saal im Schloss Amras (1878), iiber zwei

Erztafeln vom Salzberg in Hall (1882), iiber das »goldene

Dachl« in Innsbruck (1883), iiber das Schloss Velthurns (1885),

die Pfarrkirche in Schwaz (1886).

Eine ganz bestimmte Kichtung erhielten aber Schonherrs

kunsthistorische Arbeiten durch das Inslebentreten des »Jahr-

buchs der Kunstsatnmlungen des a. h. Kaiserhauses*. Fur die

Aufarbeitung des iiberaus reichen kunsthistorischen Materials

im Innsbrucker Statthaltereiarchiv kounte die Redaction des

Jahrbuchs natiirlich niemand anderen und besseren ins Auge

fassen als Schonherr. Im Jahre 1881, als er eben nach gliick-

lich iiberstandener schwerer Krankheit mit dein frischen Mute

des Genesenen an neue Arbeiten dachte, ergieng an ihn die

Einladujgjg zur Mitarbeit an dem grossartigen Unternehmen.

j'reudigen Herzens schlug er ein und mit froher Arbeitslust

gieng er nun daran, sein Archiv moglichst erschopfend auszu-

beuten und das Material in Regestenform zu publiciren. Der-

artige langwierige Geduldarbeit wie das Regestenmachen war

sonst gerade nicht nach seinem Geschmack und seiner Art,

aber trotzdem hat er nun mit ud verminderter Unverdrodsenheit
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und Liebe zur Sache Jahre und Jahre an diese Aufgabe ge-

wendet. Es fehlte daftir nicht an lohnenden Ergebnissen und

die umfangreichsten, aber auch inhaltlich wertvollsten und

reifsten Arbeiten gehoren diesem letzten Lebensabschnitt Schon-

herrs an.

Fiir den Zeitraum von 1490 bis 1626 bat Schonherr das

Innsbrucker Archiv im ganzen wol erschopfend in seinen kunst-

historischen ^Urkunden und Kegesten* ausgebeutet. Welch

riesiger Stoff damit bewaltigt wurde, erhellt daraus, dass es

gegen 6000 Nummern sind, die Schonherr nach und nach

in den Jahren 1884, 1890, 1893 und 1896 im Jahrbuch pub-

licirte. Es ist ein Material, dessen Bedeutung weit liber die

Grenzen tirolischer Kunstbethatigung hinausreicht, das eine Un-

masse von Neuem iiber Kiinstler und Kunsthandwerker und

ihre Arbeiten, iiber Baudenkmale, liber die grossen Sanimlungen

Erzherzog Ferdinands in sich birgt, ein Stoff, dessen Wert im

einzelnen immer mehr zu Tage treten wird, je mehr die kunst-

geschichtliche Forschung sich desselben bemachtigen wird.

Schonherr selbst hat dies nach bestimmten Bichtungen hin in

drei grosseren Arbeiten gethan. Das vor dem Jahre 1490 lie-

gende Material des Innsbrucker Archives hat er in einer ge-

diegenen Arbeit iiber die Kunstbestrebungen Erzherzog Sig-

munds von Tirol verwerfcet, welche im ersten Bande des Jahr-

buchs (1883) erschien. Sie bietet ein Bild der mit dem herzog-

lichen Hofe zusammenhangenden Kunstthatigkeit in Tirol im

15. Jahrhundert, welches uns das Leben des Landes in jener

Bliitezeit auch von dieser Seite als reich und fruchtbar ent-

faltet nachweist. Der Verlauf der Kegestenarbeit fiihrte Schon-

herr nun wieder zu jenem Kunstdenkmal zuriick, an dem er

sich vor einem Vierteljahrhundert die Sporen verdient hatte,

zum Maximiliansgrab und der Hofkirche. Seitdem war durch

seine eigenen Nachforschungen und die Publicationen

anderer ein viel reichhaltigeres Material zu Tage gefordert, seit-

dem hatte Schonherr selbst sehr viel gelernt, hatte sich so

recht auch in den kiinstlerischen Geist des 15. und 16. Jahr-

hunderts hineingelebt. So entstanden die zwei bedeutendsten
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Arbeiten Schonherrs: Alexander Colin und seine Werke 1562

bis 1612 (1889) und die Geschichte des Grabmals Kaiser Ma-

ximilians I. und der Hofkirche zu Innsbruck (1890). Wahrend

man fruher von Colin eigenfclich nur von seiner Mitarbeit am

plastiscben Schmuck des Heidelberger Schlosses und seinen Be-

liefs am Maxgrabmal wusste, hat Schonherr erst das reiche

Schaffen dieses hervorragenden Meisters aufgedeckt und eine

Eeihe bisher namenloser Werke als Arbeiten Colins nachge-

wiesen. Die Geschichte des Grabmals aber ist eine erscho-

pfende Darstellung der Entstehung dieses grossartigen Denkmals,

welches nicht bloss an sich durch seinen kunstlerischen Wert

bedeutsam ist, sondern auch als das Werk dreier Generationen

von fiirstlichen Auftraggebern und zahlreichen Ktinstlern

die Wandlung des Stils und Geschmackes in lehrreichster

Weise verfolgen lasst. Wir diirfen hier wol die Worte an-

fuhren, die ein berufener Fachmann fiber die Biographic Colins

schrieb *), die aber auch ebenso fiir die Arbeit iiber das Max-

grabmal gelten: »es ist nicht bloss eine archivalische, sondern

eine kunsthistorische Arbeit im vollen Sinn des Wortes. Schon-

herr schopft dort wo die schriftlichen Nachrichten nicht zu-

langen, seine Kriterien aus den Kunstwerken selbst, wobei er

ein ganz bestimmtes aus genauer und liebevoller Betrachtung

hervorgegangenes, auf voller Ueberzeugung beruhendes Urtheil

entfaltet*.

In diesen kunsthistorischen Arbeiten liegt zweifelsohne das

Schwergewicht und die dauernde Bedeutung von Schonherrs

Thatigkeit auf literarisch wissenschaftlichem Gebiete. Ohne

Uebertreibung darf man sagen, dass durch Schonherrs Arbeiten

flir die tirolische Kunstgeschichte des 15-> 16. und theilweise

noch des 17. Jahrhunderts der sichere Grund gelegt und ein

Ueberblick der Kunstbethatigung erst ermoglicht worden ist,

J
) A. Riegl in den Mittheil. des Instituts f. osterr. Geschichtsf. 11,

343. Riegl richtet sich zwar nicM ausdriicklich, aber darum nicht

minder deutlich gegen eine recht gehassige Kritik Ilgs iiber diese Arbeit

Schonherrs, in den Mittheil. des Oesterr. Museums 1889 S. 383.
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class zahlreiche Kiinstler uud Kunstwerke infolge seiner For-

schungen erst bekannt oder wenigstens recht gewiirdigt warden,

dass seine Arbeiten eine Menge bemerkenswerter ^rgebnisse

auch fur die allgemeine Kunstgeschichte gebracht haben und

noch bringen werden. Eine kurzgedrangte Uebersicht der Ent-

wickiung Von Malerei und Plastik in Tirol gab Schonherr

selbst noch in der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchic in

Wort und Bild (1893), in der letztgenannten Hinsicht sei aber

noch hingewiesen auf Schonherrs Aufsatze iiber Tizian und

seine Werke in Innsbruck (1878), iibei* niederlandische Tapeten

(1879) und Wenzel Jamnitzers Arbeiten fiir Erzherzog Fer-

dinand (1888).

Aber Schonherr war nicht der Mann sich mit Forscher-

thatigkeit allein zufrieden zu geben, er war von je ein Mann
der frischen That, des lebendigen Wirkens. Da bot sich denn

Gelegenheit genug zu mannigfacher thatkraftiger Fiirsorge fiir

Kunstdenkmaler, fiir Kunst und Kunstgewerbe, und seine Stel-

lung als Conservator, die ihm wie gesagt 1875 ubertragen

ward, die er aber 1884 niederlegte, gab um so mehr dazu

Veranlassung. Tirol war noch in den fiinfziger Jahren voll

von Werken alter Kunst und heimisch alien Kunsthandwerks.

Dann aber haben die grossen Museen in Miinchen und Niirn-

berg, auch von Dresden und Berlin sehr viel von diesen Schatzen

an sich gezogen; das arme Land Tirol, aber auch Wien ver-

mochte oder verstand auch oft nicht erfolgreich und recht-

zeitig zu concurriren. Da hat sich nun Schonherr in zahl-

reichen Fallen um die Sicherung und Erhaltung von Kunst-

und Altertumsgegenstanden fiir Tirol verdient gemacht. Das

Museum in Innsbruck hat seinen Bemiihungen eine Reihe seiner

schonsten Stiicke zu verdanken. So den prachtvollen Renais^

sancealtar von 1517 und den in reichster Gothik ausgefuhrten

Chorstuhl aus der Schlosscapelle von Annaberg, so den Wappen-

stein Herzog Sigmunds, Erzbilder Erzherzog Leopolds und seiner

Gemalin Claudia, die Grabdenkmaler von Seusenhofer und der

Familie Rumler, die Erztafeln vom Haller Salzbergwerk, Schilde

aus dem 14. und 15. Jahrhundert, den kostbaren SchurPschen
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Helm, einen romischen Meilenstein und eine Ara, Genialde von

Sebastian Scheel, Paul Dax, Theophilus Pollak, Josef Koch und

zahlreiche andere Objecte. Manch anderes schone Stiick erwarb

er fur die Burg von Meran, oder er fand einen kunstsinnigen

Kaufer, oder trat wol selber als Kaufer ein, um es vor Ver-

schleppung zu retten. Dem Museum vermachte er schliesslich

eine Anzahl wertvoller Stiicke aus seiner Gemaldesammlung

und seine ganze auserlesene Zinnsammlung. Ueberhaupt lag

ihm das Museum immer ganz besonders am Herzen. Der Saal

patriotischer Erinnerungen verdankt seiner unablassigen Obsorge

eine Keihe seiner grossten Zierden und ein Hauptanziehungs-

punkt des Museums war endlich ganz und gar Schonherrs

eigenstes Werk, das er trotz anfanglicher Bedenken von man-

cher Seite zustande gebracht hat, namlich der Defreggersaal.

Im Jahre 1884 richtete er eine Einladung an alle, »denen Herz

und Sinn ftir die Geschichte und den alten Kuhm unseres

Landes Tirol nicht abhanden gekommen ist
;
ihr Scherflein bei-

zutragen*, um Gopien der beruhmten Bilder Defreggers aus

der Geschichte des Jahres 1809 unter der Leitung des Meisters

selber herstellen zu lassen und in einem Kundsaal des Museums

aufzustellen. Dank seinen weitausgebreiteten Verbindungen und

dank der Kunst des Bettelns, die er meisterhaft verstand,

konnte Schonherr im September 1885 den zahlreichen Spendern

bereits den vollen Erfolg seiner Unternehmung mittheilen. Es

war in der That nur ein wolverdienter Dank, wenn das Mu-
seum im Jahre 1889 Schonherr zu seinem Ehrenmitglied er-

nannte.

Wir diirfen im Anschluss daran wol erwahnen, dass Schon-

herrs Anregung eines der neuesten Bilder Defreggers seine

Entstehung mitverdankt, namlich Peter Sigmayr. Ebenso ist es

hauptsachlieh Schonherr gewesen, der dazu mitwirkte, dass die

Schopfung des Andreas Hoferdenkmals auf dem Berg Isel an

Heinrich Natter iibertragen wurde.

Eine besondere Preude machte aber Schonherr das fie-

stauriren alter Baudenkmale. Schon 1874 war er in Ange-

legenheiten der Restaurirung des Schlosses Runkelstein und
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seiner beruhmten Fresken thatig. Im Jahre 1877 hat er die

Kestaurirung des Rathhauses der Stadt Hall geleitet und sich

den Dank der Stadt verdient, 1882 ward unter seiner Aufsicht

eine Renovirung des »goldenen Dachls* in Innsbruck durch-

gefiihrt. Vornehmlich aber zwei Zeugnisse seiner unermiidlichen

Thatigkeit in dieser Hinsicht hat er hinterlassen , die alte

landesfurstliche Burg in Meran und das Schloss Tirol. Die Burg

in Meran, von Herzog Sigmund nach der Mitte des 15. Jahr-

hunderts erbaut, heute als erste Sehenswiirdigkeit der Stadt

gepriesen, dankt es einzig und allein Schonherr, dass sie iiber-

haupt noch existirt. Ein einstimmig gefasster Geineinderatsbe-

schluss hatte sie iin Jahre 1875 schon zum Niederreissen be-

stimmt, um an ihrer Stelle ein Schulhaus zu errichten. Da
setzte Schonherr alle Mittel, alle Altertumsfreunde , alle hohen

und hochsten Kreise in Bewegung, eilte nach Meran, hielt

einen offentlichen Vortrag, um die Burg zu retten. Und es

gelang. Nun machte sich Schonherr rastlos daran, das sehr

vernachlassigte Bauwerk wiederherzustellen. Er brachte 6000 fl.

zusamnien, restaurirte den Bau, fullte die reizenden, aber meist

ausgeleerten Raume mit stilgemassen spatgothischen Getafeln,

Geratschaften und Kunstwerken und hat so, wie es schon

offcers mit Recht genannt worden ist, ein wahres Schmuckkast-

lein der Stadt und des Landes geschaffen. Mit Stolz erzahlte

er die Geschichte, wie er einmal dem bekannten Architekten

Oberbaurat Haase aus Hannover die in alien Theilen restaurirte

Burg zeigte und dieser zu ihm am Schlusse sagte: »Ich habe

nun alles gesehen, es ist alles so gut und wol erhalten; ich

hore, Sie wollen restauriren, ich bitte Sie, lassen Sie das!« Er

konnte sich koniglich daruber freuen, dass jeder »Altertiimler«

ohne weiteres das Get£fel in einem Zimmer des zweiten Stockes

fiir ganz urspriinglich ansah, wahrend er es doch von einem

Edelsitz im Pusterthale hergebracht hatte. Man wird ja nun

verschiedener Meinung sein konnen, wie weit iiberhaupt bei

solchen Restaurirungen gegangen werden soil, ganz unbestreit-

bar bleibt aber Schonherrs eminentes Verdienst um die Rettung

und Wiederherstellung dieses kostlichen Denkmals und die Stadt
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Meran hat es rait vollstem Kecht im Jahre 1885 durch die

Verleihung des Ehrenbiirgerrechtes an Schonherr auerkannt.

Ermuutert durch diesen glanzenden Erfolg wandte sich

Schonherr bald einer anderen, grosseren Aufgabe zu, der Re-

staurirung des Stauimschlosses der alteu Landesfiirsten , des

Schlosses Tirol. Der ehrwiirdige Bau, eine der wenigen Burgen

des Landes die noch in romanische Zeit zuriickreichen, war

allmalig in schlimmen Zustand geraten, ja theilweise dem Ab-

sturz nahe. Friihere Versuche zu helfen waren an dem Kosten-

punkte gescheitert. Da brachte Schonherr durch einen gliick-

lichen Vorschlag die Sache in Gang; es wurde jahrlich eine

freilich nicht allzugrosse Summe hiefur bewilligt. So wurden

nach und nach die bedrohten Theile der Burg gesichert, sodann

an die Restaurirung der Capelle und des grossen Rittersaales

geschritten. Nun kann man von den reizenden Rundbogen-

fenstern, die abscheulich vermauert gewesen waren, hinabschauen

in das herrliche Etschthal bis zur ktihn vorspringenden Ab-

schlusslinie der Mendel. Jahr fur Jahr erfreute sich Schonherr

an dem steten Weiterschreiten dieses seines letzten Lieblings-

werkes und konnte in den letzten Jahren mit immer grosserer

Genugthuung die nahende Vollendung desselben erhoffen. Hat

er sie auch nicht mehr erlebt und war es ihm nicht mehr ver-

gonnt, was er schon lange zu thun gedachte, eine Geschichte

des Schlosses Tirol zu schreiben, so konnte er doch mit dem

Bewusstsein scheiden, dass das Werk gelungen und gesichert sei.

V.

All diese Wirksamkeit Schonherrs war aber eigentlich nur

eine nebenhergehende neben seiner Berufsthatigkeit, in die er

seit 1866 eingetreten, neben dem Archive. Wir haben gesehen,

wie Schonherr seit den ersten sechziger Jahren durch seine

eifrig betriebenen Eorschungen ins Innsbrucker Statthalterei-

archiv gefuhrt und mit archivalischen Dingen bekannt gemacht

wurde. Der Riickgang der Schlitzenzeitung liess ihm um dieselbe

Zeit eine anderweitige Stellung wiinschenswert erscheinen. Da

ward ihm anfangs 1866 durch Vermittlung H. Hollands in
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Miinchen unter vortheilhaften Bedingungen eine Stellung im

f&rstl. Thurn und Taxis'schen Arcbiv in Regensburg angeboten.

Allein um dieselbe Zeit waren von Seite raehrerer Innsbrucker

Historiker Schritte geschehen, um eine Ordnung des Statthalterei-

archives in Anregung zu bringen und Schonherr dafiir zu ge-

winnen. Schonherr verzichtete aus Liebe zur Heimat auf die

guustigere Stellung und wurde nun am 25. April 1866 gegen

eine jahrliche Remuneration von 600 fl. zur Ordnung des Statt-

haltereiarchives, aber zugleich auch uoch zur Dienstleistung bei

der Landesvertheidigungs-Oberbehorde bestellt

Das Statthaltereiarchiv bildete damals nur den alten Theil

der Registrator und wurde von dem Registtaturdirector und

seinen Beamten verwaltet, oder eigentlich nicht verwaltet. Seit

Jahrzehnten hatte sich nur ein Registratursbearater aus Liebe

zu den alten Sachen -des Archivs angenommen und mehrere

zwar sehr unvollkommene, aber doch immerhin nutzliche Re-

pertorien angefertigt, Georg Pfaundler. Die Archivalien waren

fiirchterlich uber- und ineinander zusamraengepfropft in theil-

weise sehr dunkeln, theilweise nicht feuersicheren Raumen ; eine

Uebersicht war unmoglich ; ein Arbeitszimmer fur Archivbenutzer

gab es natiirlich nicht. Fiir den neuen, beim Archiv >ver-

wendeten« Mann musste erst jenes Zimmer adaptirt werden,

welches heute fiir die Repertorien dient. In diesem unwirt-

lichen Raum fieng er denn seine Arbeit an, gauz allein, und

ganz allein ist er voile zehn Jahre lang geblieben. Da zeigte

sich so recht die Bedeutung der Personlichkeit. So mancher

Hochgelehrte, der in gleich bescheidener Situation hatte be-

ginnen miissen, wurde derselben nicht in solcher Weise Herr

geworden sein, als wie dieser Autodidakt. Da machte wirklich

der Mann das Amt und nicht wie gewohnlich umgekehrt. Denn
das Amt war ungemein bescheiden : zuerst mehr als zwei Jahre

bloss »in ausserordentlicher Verwendung«, dann ;von 1869 bis

1875 Archivs -Official und von 1875 bis 1881 Hilfsamter-

Directionsadjunct mit dem Titel Archivar und dem Registratur-

director unterstellt, 1881 erst ad personam in die achte Rangs-

classe eingereiht und unmittelbar dem Stutthalter untergeordnet,
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das waren die damaligen Verhaltnisse der Archivbeamten. Allein

was hat Schonherr trotz dieser minderwertigen Kangsclassen und
Titel aus seinem Amt und seiuem Archiv zu machen verstauden

!

Die Lebensfrage ftir die Zukunft des Archive war die

Raumfrage. Auf dringende Vorstellungeu Schonherrs und nach-
driickliche Verwenduug der Statthalterei wurde 1871 der Bau
eines neuen Archivs genehmigt. In zwei Jahren war der Neubau
vollendet, sebr stattliche, durchaus lichte, trockene, vollstandig

feuersichere Raume, Raume wie sie kein anderes staatliches

Archiv in Oesterreich besitzt. Alles was ftir die Bedtirfnisse

eines Archives uotwendig ist, das war hiebei Schonherrs Werk,
der hier seinen Blick ftir das praktisch Nutzliche und zugleich

auch hiibsch sich Prasentirende aufs wertvollste bethatigen

konnte. Dann gait es die Einrichtuug. Graf Taaffe, der da-

malige Statthalter, der sich ftir Schonherr personlich und ftir

das Archiv lebhaft interessirte, erwirkte die notigen Mittel.

Schonherr hatte sich inzwischen andere Archive angesehen und
hat nun die schwierige Frage der Einrichtuug in glticklicher

Weise gelost. Besonders die Urkundenkasten, die im Princip

nach dem von Zahn im Grazer Landesarchiv durchgeftihrten Sy-
stem, aber mit mehrfachen praktischen Modificationeu durchgeftihrt

warden, sind wol die rationellste Aufbewahrungsart fur Urkunden
und haben sich, wie Schreiber dieser Zeilen aus eigener vieljahriger

Erfahrung bezeugen kann, in jeder Richtung bewahrt. Am
1. Juli 1877 konnte Schonherr die erste Urkunde in die neuen
schonen Raume tibertragen und von da an gieng nun die Neu-
aufstellung und Ordnung des Archivs ihren regelmassigen Gang
weiter, da Raum, Luft und Licht vorhanden waren und da nun
endlich seit Ende 1876 Schonherr eine Hilfskraft und seit Ende
1881 einen zweiten Beamten erhalten hatte.

Allein nicht bloss auf schone Raume und elegante Urkunden-
kasten kommt es in einem Archive an, sondern wie tiberall

auch auf den leitenden, herrschenden Geist. Nun war gerade

seit den letzten sechziger Jahren ein machtig wirkendes Beispiel

von Seite des ersten Archives in Oesterreich gegeben worden,

vom Haus-, Hof- und Staatsarchiv und seinem neuen Director
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Alfred v. Arneth. Wie die vorurtheilslose Oeffnung des Staats-

archivs fur die Zwecke ehrlicher Forschung in den weitesten

Kreisen als eine wissenschaftliche That von grosster Bedeutung

empfunden wurde, so hat sie auch entschieden auf unsere eigenen

staatlichen Archive zuriickgewirkt. Dass unsere Ministerial-

archive und unsere staatlichen und anderen Provinzialarchive

vom Geiste liberalen Entgegenkommens im Bewusstsein ihres

doppelten Zweckes fiir Verwaltung und Wissenschaft durch-

drungen sind, das darf man ganz gewiss den unwillkiirlichen

Wirkungen jenes grossen Beispieles zuschreiben. Und Schon-

herr war nun gerade der Mann, um frei von jeder bureau-

kratischen Geheimthuerei und Voreingenommenheit das Archiv

zu verwalten, es wissenschaftlicher Arbeit zuganglich zu machen

und diese zu fordern wo er nur konnte. Die wenigstens that-

sachliche Trennung von der Kegistratur und thatsachliche Selb-

standigkeit des Archivars seit 1869 gaben Schonherr die voile

Freiheit- des Handelns in diesem Geiste. Den notigen Tact,

welchen die Vertrauensstellung des Archivars erfordert, besass

er auch ohne Instruction und Dienstesordnung. Auch besass

er jene warme Theilnahme an den Arbeiten anderer, die keinem

Berufe notiger ist als dem Archivar, der ja die Erzstufen seines

Archives in erster Linie fur andere Schatzgraber herzurichten

hat. Wie freute es ihn, wenn einer der Archivforscher einen

schonen Fund gemacht hatte, wie eifrig half er oft selber an

der Arbeit des Fremden mit. Ueberhaupt war es ein ausser-

ordentlich wohlthuendes personliches Verhaltniss, in das er sich

zu den Archivbeniitzern setzte. Wie viele von den alteren

Besuchern des Innsbrucker Archives werden noch heute mit

herzlicher Erinnerung daran zuriickdenken , wenn der Herr

kaiserliche Kath mit seiner langen Pfeife aus seinem Zimmer

herauskam, um sich nach dem Befinden und den Arbeiten seiner

lieben Forscher zu erkundigen, oder irgend etwas Interessantes

mitzutheilen, was er selbst gerade gefunden hatte, oder auch

wol um irgend eine lustige Geschichte zu erzahlen. So hat

Schonherr schon in der ersten Zeit den Schweizer Forschern,

welche fiir die eidgenossischen Abschiede in Innsbruck arbeiteten,
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solche Dienste geleistet, dass er 1867 zum Ehrenmitglied der

allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz er-

wahlt wurde, hat in den nachsten Jahren. die Officiere des

Kriegsarchivs, welche mit der Bearbeitung der Feldztige des

Prinzen Eugen beschaffcigt waren, aufs hilfsreichste und opfer-

willigste unterstiitzt, so dass ihm hiefur 1875 der vollste Dank
des Keichskriegsministeriums ausgesprochen wurde. Und so

wird jedem, der unter Schonherr am Innsbrucker Statthalterei-

archive gearbeitet hat, der Dank fur entgegenkommende Unter-

stiitzung, fordernde Theilnahme und freies zwangloses Arbeiten

aus aufrichtigem H^rzen gekommen sein.

Unter solchen Umstanden wurde das Statthaltereiarchiv in

Innsbruck, von dessen Bedeutung fruher nur die nachstver-

trauten Fachkreise eine ungefahre Vorstellung gehabt hatten,

bald bekannt als ein ebensb wichtiges und reiches, wie trefflich

verwaltetes Archiv. Durch die Neuaufstellung und fortschreitende

Ordnung zeigte sich immer mehr, dass das Archiv nicht bloss

fur tirolische Geschichte, sondern in manchen Jahrhunderten

auch fur allgemeine osterreichische und deutsche, ja bis zu

gewissem Grade europaische Geschichte Material in sich schliesse.

So mehrte sich denn von Jahr zu Jahr die Zahl der Beniitzef.

Die Innsbrucker Historiker und Geschichtefreunde giengen jetzt

fleissig ins Archiv und Bentitzer und Anfragen kamen allmalig

von uberall her, aus der Schweiz, dem ganzen deutschen Beiche

und ganz Oesterreich-Ungarn, aus Italien und Frankreich. Von

1872 bis 1882 haben iiber 500 Besucher das Archiv benutzt,

von 1882 bis 1891. bereits 900. Auch die Inanspruchnahme

des Archivs durch die Behorden wuchs mehr und mehr, je

mehr man aus den eingehenden Gutachten des Archives erkannte,

wie denn doch auch fiir die moderne Verwaltung eine historische

Begrundung ihrer Verfiigungen nicht bloss oft nxitzlich, sondern

geradezu notwendig und entscheidend sei. In dieser Hinsicht

hatte Schonherr seine Specialfreude an Adelsangelegenheiten,

die ja zu den haufigsten Schmerzen fiir Archive gehoren. Solche

Affairen betrachtete er wie seine eigene personliche Sache, gab

sich eine unendliche Miihe mit Kecherchen in und ausser dem
.Terd.-ZeitBcbrift, III. Folge. 42. Heft. 3
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Archive und mehr als eine Familie verdankt seinem Eifer und

seiner Umsicht die Anerkennung ihres alten vergessenen

Adels.

Auch fiir die innere Ausgestaltung des Archives sorgte

Schonherr nach besten Kraften. Nach manchen Widerwartig-

keiten und Hindernissen gelang es ihm nach und nach an-

standige Raumlichkeiten fur die Beamten und die Beniitzer zu

erringen, die in seinen letzten Jahren, gleich den eigentlichen

Archivraumen, dank der thatkraftig entgegenkommenden Fiirsorge

Sr. Exc. des Statthalters Grafen Merveldt noch wesentlich

vergrossert und verschonert wurden. Die Einrichtung der

Zimmer machte Fortschritte von hochst ehrwiirdigen Bureau-

mobeln zu moderneren Stucken, die schliesslich einer geradezu

eleganten Garnitur Platz machfcen. Er stellte seine an Tirolensien

reiche Privatbibliothek dem Archiv und den Beniitzern zur

freien Verfligung, er liess theilweise auf seine eigenen Kosten

das Archiv mit den Portrats einer Keihe von tirolischen Histo-

rikern schmiicken. Neben dieser ausserlichen Verschonerung

des archivalischen Daseins bemiihte sich Schonherr erfolgreich

um die Ausgestaltung des Archivs. Schon in den Jahren 1876

bis 1878 unternahm er Bereisungen in alle Theile Tirols, um
die im Lande zerstreuten Archive und Kegistraturen der staat-

lichen Behorden zu untersuchen und allfallig die Einziehung

gefahrdeter, schlecht untergebrachter Archivalien ins Auge zu

fassen. Diese Inspectionen, tiber welche er schrifkliche Berichte

zusammenstellte, verschafften ihm eine umfassende Kenntniss

des staatlichen archivalischen Materials in Tirol und er hat nun

weiterhin sich dafiir eingesetzt, dass eine Reihe wertvoller der-

artiger Bestande in das Statthaltereiarchiv gekommen sind.

Darunter z. B. die zahlreichen, weit zuriickreichenden und viel-

fach sehr wertvollen Archivalien aus den Steueramtern des

Landes, welche theilweise 1878 und 1879, besonders aber 1884

und 1885 an das Statthaltereiarchiv abgegeben wurden; eine

grosse Sammlung von Landtagsabschieden und Protokollen so-

wie von Trientiner Copialbttchern, dann die wertvollen Bozener

Landeshauptmannschaftsacten und Meraner und Vinstgauer Corn-
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missionsacten, welche 1887 von Seite des Landesgeriqhts in

Innsbruck abgegeben wurden ; eine Beihe von alteren Gerichts-

archivalien aus Gufidaun, Zell a. Ziller, Schwaz und Bozen;

das hochst reichhaltige und wichtige Salinenarchiv von Hall.

Schonherrs Initiative und Arneths Entgegenkommen ist es zu

verdanken, dass im Tauschwege von Seite des Haus-, Hof- und

Staatsarchivs eine Anzahl von wertvollen Handschriften Tiroler

Provenienz, darunter die Serie der altesten landesfiirstlichen

Rechnungsbiicher an das Archiv zuriickgelangten, in welchem

sie ja friiher gewesen waren. So wurden Tirolensien durch

Austausch auch von Karlsruhe und Graz erworben *).

Zur wissenschaftlichen Ausbeutung des Archivs hat Schon-

herr durch seine eigenen Arbeiten, die wir kennen lernten, das

allermeiste beigetragen. Ausserdem hat er in einer eigenen

verdienstlichen Abhandlung, die zuerst 1884, dann in erganzter

und erweiterter Gestalt 1886 in der Archivalischen Zeitschrift

erschien, Nachricht liber die Geschichte, uber die Bestande und

die Einrichtungen des Statthaltereiarchives gegeben 2
).

Schonherr hat recht eigentlich das Innsbrucker Statthalterei-

archiv als Archiv im modernen Sinne geschaffen, zu Bedeutung

und Ansehen gebracht und zu Erfullung der Aufgaben, welche

Verwaltung und Wissenscbaft einem Archive stellen, fahig

gemacht. Alle Landeschefs, »unter denen Schonherr nacheinander

wirkte, haben zu vielen Malen seine ausgezeichneten Dienste

gewtirdigt und anerkannt, zuerst und ausserordentlich warm
Graf Taaffe, der auch als Ministerprasident seines alten Archivars

nicht vergass und zweimal aus Anlass von Gutachten Schon-

herrs ihm seine Anerkennung aussprechen Hess. Im Jahre 1881

wurde sodann Schonherr vom Kaiser in besonderer Weise durch

Verleihung des Ordens der eisernen Krone III. Classe aus-

i) In der Zeit von 1877 bis 1893 sind dem Archive bei 3000 Ur-

kunden, 1070 Arcbivalien in Bucbform und 1270 Actenfascikel zuge-

wachsen.
2
) Sie wnrde, nocb weiter erganzt und theilweise umgearbeitet, im

Jabre 1894 von M. Mayr in den Mittb. der Archivsection der Central-

commission 2, 147—211 herausgegeben.

3*
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gezeichnet. Infolgedessen hat dann Schonherr urn Verleihung

des Adelsstandes nachgesucht, welche ihm 1885 gewahrt wurde*

Die k. Akademie der Wissenschaften in Wien wahlte ihn in

voller Anerkennung der grossen und dauernd fortwirkenden

Verdienste, die er sich besonders auch als Archivar erworben r

im Jahre 1891 zu ihrem correspondirenden Mitglied. Alle

diese Ehrungen und Auszeichnungen waren dem einfachen

Archivar zu Theil geworden. War Schonherr personlich vollauf

mit dieser Stellung zufrieden, so wtinschte freilich auch er im

sachlichen Interesse des Archives sehnlichst eine Organisirung

unseres staatlichen Archivwesens. Diese kam endlich itu Jahre

1894 in Gang und 1896 geschah der erste bedeutende Schritt,

indem die staatlichen Archivbeamten ihrer Vorbildung ent-

sprechend als Conceptsbeamte erklart, eine Anzahl von Archiv-

stellen geschaffen und alle dem Ministerium des Innern unter-

stehenden Archive in einen Gesammtstatus vereinigt wurden.

Jetzt, nach dreissigjahriger Dienstzeit, wurde Schonherr 7.um

Archivdirector I. Classe in der siebenten Eangsclasse ernannt.

Aber Schonherr war indes ein Siebziger. geworden. Hatte

er auch seit Jahren sich mehr und mehr auf seine kunsthisto-

rischen Forschungen zuruckgezogen, so sehnte er sich doch

schliesslich nach voller ungezwungener Freiheit und Ruhe.

Auch wollte er in seiner vornehm edlen Denkungsart nicht

langer den hinter ihm stehenden Jungeren den Platz verstellen.

So reichte er denn Ende 1896 urn seine Pensionirung ein.

Sie erfolgte im Janner 1897 unter auszeichnend^ter und ehren-

vollster Anerkennung seiner Verdienste und Verleihung der

Hofrathswurde. Wie schmerzlich, dass ihm das reichverdiente

otium cum dignitate nur mehr so kurze Zeit zu geniessen be-

stimmt war.

Was wir zu schildern versuchten, war kein gewphnlicher

Lebenslauf und kein gewohnlicher Mann. Haben wir im ganzen

auch nur das aussere Wirken Schonherrs zu betrachten gehabt,

so sprach doch auch dies deutlich genug, dass er eine Person

-
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lichkeit war, dass all dem, was er nach so yielen Bichtuiigen

gethan und geleistet hat, der Stempel individuellen Geprages

aufgedriickt war. Man darf wol sagen, der eine, Motor all

seines Handelns war die ehtlichste uneigenntitzige Liebe zu

Tirol, zu Oesterreich und dessen Herrscherhaus, der andere

der Trieb zu fbrschen und zu schaffen. Er kannte keinen

Ehrgeiz fur sich, sondern nur fur sein Land und Reich und

fur sein Archiv; und mit dem echten Forschertrieb verband

er, was dem Mann der Wissenschaft nicht immer eigfcn ist, den

Trieb ins allgemeine und furs allgemeine zu wirken. Schon-

herr war ein ausgesprochener Sanguiniker, leicht zu Eifer und

Zorn erregt, leicht besanftigt; wenn die guten Freunde im

Noricum ihn ab und zu ein bischen neckten, so war das nur

die unschuldige Eeaction gegen seinen feurigen Eifer, der ktihlere

Naturen leicht zum Lacheln herausforderte. Er gab sich immer

natiirlich, mit jener Ursprunglichkeit, die dem selbstgemachten

Manne eigen; er war mittheilsam^ lebhafl gesprachig und an-

geregt, ein witzspriihender Gesellschafter. Aber mit diesem

Naturell verband sich be\ ihm Ausdauer und eine frische that-

kraftige Energie, die manchen jiingern Mann beschamen konnte.

In der Vereinigung all dieser nicht immer beisammen zu fin-

denden Eigenschaften lag wol ein Hauptgrund seines erfolg-

reichen Wirkens und der Sympathien, welche er bis in die

hochsten Kreise genoss und welche ihm ihrerseits wieder mit

zum Erfolge so mancher Unternehmung verhalfen, die eben

nur mit fremder Hilfe durchzuftihren war.

Edle Warme und Selbstlosigkeit bildeten auch den Grund-

ton in seinem Verhaltniss zu den ihm Nahestehenden. Sie

zeigten sich in der aufopfernden Liebe fur seine Gattin, in der

herzlichsten Zuneigung gegfeniiber alien seinen Angehorigen,

die ihren ^Onkel* vergotterten, in dem wahren Wolwollen und

durch und durch humanen Wesen, das er seinen Untergebenen

bezeugte. In den ganzen elf Jahren, die ich im Innsbrucker

Archiv unter Schonherr verbrachte, habe ich keinen Augenblick

in ihm den gestrengen Amtschef empfunden, sondern zu jeder

Zeit nur den wolwollenden Gonner und Freund. Er war eben
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auch frei von jeder kleinlichen Pedanterie. In der That »ein

goldenes Herz, ein Kopf ohne Zopf«.

Kein Wunder, wenn die zahlreiehen Freunde und Ver-

ehrer dieses seltenen Mannes bei seinem Sciieiden aus dem

Archive es als ein wirkliches Bediirfniss empfanden, ihm ein

sichtbares und dauerndes Zeichen ihrer Treue und Hochschatzung

zu geben. Im Februar 1897 ward ihm eine kiinstlerisch aus-

gefiihrte Adresse mit mehr als dreihundert Unterschriften und

eine Medaille iiberreicht, welche auf der Vorderseite sein Bild-

niss, auf der Ktickseite das Innere der Hofkirche mit dem

Maximiliansgrabmal darstellte, von Stephan Schwartz in Wien
vortrefflich ausgeftihrt. Am Abend des 19. Februar aber ward

ihm zu Ehren eine Festfeier veranstaltet, in welcher die all-

gemeine Verehrung fur den hochverdienten Mann zu beredteni

aufrichtigen Ausdruck kam. Voll ungeschwachter Frische und

Eiistigkeit verbrachte Schonherr diesen Tag, der, wie er sagte,

einen Sonnenschein iiber den Abend seines Lebens breitete.

Allein wenige Wochen spater trat auf einem Ausflug nach

Meran mit unvermuteter Heftigkeit ein Leber- und Magenleiden

auf. Krank kehrte er nach Innsbruck zuriick. Er erholte sich

dann anscheinend so ziemlich wieder auf dem Lemmenhof bei

Innsbruck, den er schon seit Jahren noch mit seiner Gemalin

und Schwagerin als Sommeraufenthalt liebgewonnen hatte.

Allein die Krankheit kehrte im Spatsommer neuerdings wieder

und nun gieng es unaufhaltsam abwarts. Nach Mitte Sep-

tember fiihlte er selbst schon mit Bestimmtheit, dass es nimmer

besser werden wtirde. Am Abend des Kirchweihsonntags, den

17. October 1897 ist er sanft entschlafen.
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Verzeichniss

der Schriften David v. Schonherrs,

geordnet nach der Zeit ihres Erscheinens x
).

1853.

Ein Schiitzenfest in Tirol und Vorarlberg. Denkbuch zur

Erinnerung an den 19. Marz 1853. Innsbruck, Wagner.

1855.

Die silberne Kapelle. Volks- und Schutzenzeitung 1855 Nr. 17.

Die Ambraser Sammlung. Ebendort Nr. 145 ff.

1861.

Ueber eine Kneipstube in Bruneck aus dem 16. Jahrhundert.

Volks- und Schiitzenzeitung 1861, Nr. 119, 120.

1862.

Der Studenten-Clubb beim Fasserl in Innsbruck im Jahre 1793.

Volks- und Schutzenzeitung 1862, Nr. 7, 9.

Erzfiirstliche JSger und Schutzen. I. Erzherzog Sigismund.

Ebendort Nr. 20.

1863.

Das Bad Brenner. Volks- und Schutzenzeitung 1863 Nr. 3, 10.

Das LSwenhaus in Innsbruck. Ebendort Nr. 31.

Das Landhaus in Innsbruck. Ebendort Nr. 33.

Der Landesoberstschutzenmeister. Ebendort Nr. 34, 35.

1864.

Beitr&ge zur Kunstgeschichte Tirols. I. Zur Geschichte des

Grabmals Kaiser Maximilians I. zu Innsbruck von 1505—1519.

*) Von 1849 bis 1872 war Schonherr Redacteur der Volks- und

Schutzenzeitung; als solcher schrieb er ausser zahllosen grosseren und

kleineren Artikeln und Nachrichten auch eine Reihe von Beeprechungen

fiber neuerschienene Bficher.
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II. Gregor Lofflers Antheil am Grabmal Kaiser Maximilians I.

III. Der Meister der Grabmonumente der letzten Grafen von Gorz

und der Freifrau Barbara von Wolkenstein zu Lienz, IV. Meister

Hans Radolt und das Grabmal Heraogs Friedrich m. d. leeren

Tasche und Erzherzogs Sigismund zu Stams. V. Die Harnische

KSnigs Franz I. von Frankreich. VI. Der Schreiber des Helden-

buchs in der k. k. Amraser Sammlung. Archiv f. Geschichte

Tirols 1, 1—106.

Die Ausgrabung in Hotting im October 1864. Ebendort 1,

328—332.

Weingarten des Kaisers Maximilian im Innthal. Volks- und
Schiitzenzeitung 1864 Nr. 155.

Ein blinder Organist. — Lebensmittel-, Vieh- und andere

Preise von 1549 in Tirol. Ebendort Nr. 156.

Der Kaiserthurm der Festung Kufstein. — Pfriindner-Fuhr-

leute in Stams. Ebendort Nr. 157.

1865.

Die silberne Platte im Kloster Schnals. — Ertragniss der

landesfurstlichen Zolle in Tirol 1530 und 1531. — Wie man im

16. Jahrh. die Gefangenen transportirte. — Juden-Zoll und Kontra-

band. — Zur Saltner-Ordnung. Volks- und Schiitzenzeitung 1865
Nr. 1.

Das Luterthum im Kloster Stams im Jahre 1524. Archiv f.

Geschichte Tirols 2, 82—91.

Das alteste katholische Gesangbuch in Deutschland, die alteste

Buchdruckerei und die alteste Papierfabrik in Tirol. Ebendort 2,

199—202.

Beitrage zur Kunstgeschichte Tirols. VII. Paul Dax, Maler,

Glasmaler, Feldmesser, Freundsberg'scher Landsknecht, Hauptmann
der Innsbrucker beim Schmalkaldner Einfall, und dessen Sohn und
Enkel Kaspar, Christoph und Hans Dax, Maler zu Innsbruck.

VQI. Thomas Neidhart, Glasmaler von Feldkirch. Ebendort 2,

317—364.

Kaspar Rosenthaler. Mittheil. der Central-Commission f. Kunst-

u. histor. Denkmale 10 S. XXI—XXIV.

1866.

Beitrage zur Kunstgeschichte Tirols. IX. Die Glashiitte in Hall

1533—1604. Archiv f. Geschichte Tirols 3, 1—22.
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1867.

Franz Schweygers Chronik der Stadt Hall 130
rolische Geschichtsquellen 1. Bd). Innsbruck, Wagnl

Der Einfall des Churfursten Moritz von Sachsen

Archiv f. Geschichte Tirols 4, 193—336; (auch in

Innsbruck, Wagner 1868).

Der Haller Kiibel. Volks- und Schiitzenzeitung 1867
75—77.

Die alte Freiheit im Lechthale. Ebendort Nr. 96.

Die Heuschreckenplage in Tirol. Ebendort Nr. 146, 147.

Das urkundlich filteste Freischiessen auf dem Lande. —
Taufschein des Schlosses Kxonburg. — Der Decanatswidum in

Flaurling. Ebendort Nr. 150.

Die Kuratiekirche in Landeck. Ebendort Nr. 156.

1869.

Bieners Bichtstatte und letzte Augenblicke. Volks- u. Schiitzen-

zeitung 1869 Nr. 102—107.

1870.

Der Winteraufenthalt der Kaiserin (Schloss Trautmannsdorf).

Yolks- und Schiitzenzeitung 1870 Nr. 126, 127.

1871.

Aus der guten alten Zeit. (Viermal begraben. — Die Er-

mordung des Karl Freiherrn von Trautmannsdorf 1627). Volks-

nnd Schiitzenzeitung 1871 Nr. 10, 12.

Der Zug der Scharfschtitzen von Ehrwald, Lermoos und
Biberwir naph Baiern zur Befreiung von fiinf Wildpretschiitzen

1797. Ebendort Nr. 16— 19.

Die alte Innbriicke Innsbrucks. Ebendort Nr. 23—26.

1872.

Bernhard und Arnold Abel, Bildhauer, und Florian, Maler

aus Kbln. Meyer Allgem. Kiinstler-Lexikon 1, 17— 19.

Marx Treytz - Saurwein, Geheimschreiber K. Maximilians I.,

dessen Heimat und Familie. Archiv f. 6sterr. Geschichte 48,

355—374.
Ein WiedertSufer-Process. Volks- und Schiitzenzeitung 1872

Nr. 25—27.
Casimir Schumacher, Biirgermeister von Innsbruck 1809.

Ebendort Nr. 157.
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1873.

Ueber die Lage der angeblich verschiitteten ESmerstadt Maja.

Innsbruck, Wagner.

Dr. Wilhelm Bieners Gattin und Kinder. Ein i3eitrag zu des

Kanzlers Geschichte nach urkundlichen Quellen. Tiroler Bote 1873
Nr. 77—86.

Der Zauberer Matthaus Niederjocher vulgo Loisl von Schwaz.

Ein Criminalprocess aus dem Jahre 1650. Tiroler Bote 1873
Nr. 181—190.

1874.

Das Schloss Runkelstein bei Bozen. Mit einem Inventar des

Schlosses von 1493. Innsbruck, Wagner.

Die alten Gassennamen Innsbrucks. Tiroler Bote 1874 Nr. 64, 66.

Die vier altesten Ansichten von Innsbruck. Ebendort Nr. 283.

1875.

Die Erdbeben in Hall im 16. und 17. Jahrhundert. Tiroler

Bote 1875 Nr. 2, 3.

Erzherzog Ferdinand Karl und der maskierte Adel im Fasching

1653. Tiroler Bote 1875 Nr. 21.

Innsbruck vor 300 Jahren. Innsbrucker Nachrichten 1875
Nr. 87—93.

Die funf GaleerenstraHinge. Ein Beitrag zur Geschichte des

Salinen-, Justiz- und Gefangnisswesens im vorigen Jahrhundert.

Nach amtlichen Acten. Tiroler Bote 1875 Nr. 119—125.

Die alteste Urkunde der von Wolkenstein. Ebendort Nr. 152.

Das Urbar Sigmunds von Gufidaun. Ebendort Nr. 156.

Die alte landesfurstliche Burg von Meran. Mit einem An-
hange: Aus dem alten Fiirstenhause zu Meran von Max Graf von
Luttichau. Meran, Stockhausen. Vgl. 2. Auflage bei 1892.

1876.

Erzherzog Ferdinand als Architekt. Mit einem Kuckblick auf

die Kunstbestrebungen der Habsburger in Tirol. Repertorium f.
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Schloss G-eirenstein

und seine Herren.

Von

Dr. Josef Egger.
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1- Das Schloss Gerrenstein.

Zwei Stunden sftdwarts von der altehrwiirdigen Bisehofs-

stadt Brixen am Sudwestende des noch alteren Stadtchens

Klausen bricht ein Bach aus dem westlichen Eisackgelande

hervor, die Tinne, um bald in den Fluten des Eisackflusses zu

verschwinden. So unbedeutend derselbe auch erscheint, so ge-

sehichtlich merkwiirdig ist er doch, denn er bildete wahrschein-

lich schon zu Romerzeiten die Grenze zwischen dem Haupt-

lande des romischen Kaiserreiches, Italien, und der Provinz

Ratia. Und nicht minder wichtig war er in Mittelalter und

Neuzeit, denn sein Unterlauf schied den Gau Norital von der

Grafschaft Bozen, dann das Bisthum und Fiirstenthum Brixen

von dem Bisthum Trient und der Grafschaft Tirol bis in den

Beginn unseres Jahrhunderts. Und sein Mundungsgebiet ist

gleichfalls ein geschichtlich hochinteressantes Fleckchen Erde.

Von seinem linken Ufer nordostwarts hin zieht sich das schon

genannte Stadtchen Klausen, tiberragt von der Ruine des

Schlosses Branzoll. und eng sich an den Felsen anschmiegend,

auf dem einst das romische Castell Sabione, dann die bischof-

liche Besidenz Saben und das Schloss gleichen Namens thronten

und nun das aus dessen Ueberbleibseln erstandene Benedictine-

rinnenkloster in verjungter Gestalt sich erhebt. Auf dem rechten

bereits zur Gemeinde Villanders gehorigen Ufer der Tinne

stehen auf engem Raume um das Capuzinerkloster mit dem

Meinen Hiigel nicht weniger als vier ehemalige Adelsansitze

:

hart am Fusse des genannten Hiigels Glatsch, nahe dem Ein-

gange des Seitenthales, Branzoll gegentiber, Ansheim, etwas

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 4
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hdher sttdwarts im WeUer Frag Rechegg und weiter zurlick

am Wege nach Villanders Fragburg. Gegeniiber aber am linken

Eisackufer ruhen in einiger Entfernung am Fusse des ostlichen

Thalgelandes die oftgenannten Hofe Glun und Camp, noch

weiter nordwarts das stattliche Schloss Anger und auf der

Hohe in einem Wiesenplan der Edelsitz Lusenegg.

Das Thai des Tinnebaches dringt in nordwestlicher Rich-

tung tief in das westliche Gelande ein und spaltet sich auf

halbem Wege in zwei Thaler, von denen das eine der Villar-,

das andere der Blanken- oder Muhlbach durchfliesst. Sein Aus-

gang ist eng, schluchtenartig. Rechts und links steigen die

Schieferfelsen steil empor und drohen auf den Wanderer hinab-

zustiirzen. In der Thalsohle rauscht die Tinne tiber Felsblocke

und Steinriffe dahin. Bald aber wird es etwas weiter und freund-

licher und gestattet den Aufblick zu den Weingarten, die einen

Theil seiner noch immer steilen Abhange bedecken. Hoher droben

erblickt man zur rechten den kleinen Weiler Pardell, dessen

Hofinhaber als Burgfriedner einst die Burg Saben bewachten,

und dariiber ruht das Kirchlein des Dorfleins Verdings, das

aber erst spater zum TKeil sichtbar wird. Nachdem die sachte

ansteigende gute Strasse von dem rechten Ufer iiber eine hohe

Briicke auf das linke gefuhrt hat, wird der Ausblick wieder

enger und diisterer. Auf beiden Thalseiten senkt sich Fohren-

und Fichtenwaldung bis zum Rinnsal des Baches herab, doch

an der Sudseite durch Wiesgelande ein paarmal durchbrochen,

und mitten aus der sudlichen thiirmen sich dann, vollig ver-

einsamt, ein hoher Kegelberg, ringsum vom Walde bekleidet,

und daneben ein zweiter steiler Felsen hoch empor, denen

gegeniiber auch die andere Thalseite schroff ansteigt. Bald aber

gestaltet sich die nordliche Thalseite wieder freundlicher, auf

den Hohen unterbrechen einzelne Gehofte die Waldeseinsamkeit

und senken sich immer tiefer ins Thai. Einen ganz andern

Anblick gewahrt dagegen die Sudseite; hier fallt das Gelande

noch immer steil ab, und wo nicht Wald es bekleidet, da be-

deckt es rothliches Steingerolle uud Schutt, die sofort sich

als Auswtirfe von Bergwerksstollen und Schachten verrathen.
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Ein kleines weisses Kirchlein St. Anna, das auf halber Berges-

hohe aua dem Waldesdickicht blinkt, eine Keihe restaurierter

stattlicher Gebaude in der Thalsohle, mit langen, hohen Wasser*

rinnen, zum Bucher genannt, Pochwerke also vor alters schon,

bestatigen die Vermuthung des Wanderers. Der Abhang heisst

bezeichnend Rothlahn und das Bergwerk, das schon im 12. Jahr-

hundert aus dem geschichtlichen Dunkel emportaucht, ist das

sogenannte Pfunderer-Bergwerk, nun von gar magerem Er-

trage, da es nur geringe Mengen Silber, Kupfer, Blei und Zink

liefert. Gegen den Schluss des Mittelalters in hoher Bltite, so

dass die Knappen nach Hunderten, ja selbst einmal gegen 3000

gezahlt haben sollen, gerieth es am Ende des 16. Jahrhunderts

in raschen Verfall und gieng dann auf 100 Jahre vollig ein.

Wieder aufgenommen, erlebte es im 18. Jahrhundert eine neue

Bliite, im 19. Jahrhundert eine neue Periode des Verfalles und

kurzer Wiederauflassung. Dem vor kurzen begonnenen aber-

maligen Betrieb verdankt das Thai vor allem die gute Strasse.

Hoch fiber dem Bucher erscheint auf einem sanften Ab-

hange hingelagert das uralte Dorf Latzfons, der Mittelpunkt

des einstigen Gerichtleins gleichen Namens, das mit seinem

stattlichen Kirchthurme freundlich ins Thai blickt. Weiter

thaleinwarts zeigt auch die siidliche Thalseite an waldfreien

Stellen noch ein paar Hofe, an der sonnigen Nordseite aber

riicken sie nun bis zur Tinne herab. Eine andere Scenerie

iiberrascht uns am Punkte, wo das Thai sich spaltet Der nun

nach Siidwest sich wendende, vom Villarbache durchtoste Zweig

ist eine enge dlistere Thalschlucht, ganz vom Walde iiberzogen

und ohne menschliche Ansiedlungen, der andere, das Thai des

Blankenbaches, eroflhet in nordlicher Kichtung die freundliche

Aussicht auf die zerstreuten Gehofte der Viertel Bied und

Rungen, einst Malgreien genannt. Der steil ansteigende Berg-

riicken aber, der beide Thaler scheidet, zeigt auf seiner sanfter

geneigten Hohe acht Hofe, die Malgrei oder das Viertel Rung-

aim, wahrend auf seinem untersten iiberall steil abfallenden,

an der Nordostseite ganz schroff abstiirzenden Theile ein stolzer

Bau hoch in die Liifte ragt, der durch seine Neuheit und
4*
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Pracht sowie durch seine kunstvolle Ausfiihrung gar sebr in

dieser Abgesehiedenheit und Einsamkeit iiberrascht und ge-

waltig von der schmucklosen, ernsten Umgebung , absticht: es

ist das herrliehe Schloss Gerstein, ein Bau im romanischen oder

Rundbogenstil, der vor wenigen Jahren aus den Trummern der

alten Burg Gerrenstein, wie der Vogel Phonix aus seiner Asche,

erstanden ist,

Dieser Neubau besteht aus drei Theilen: dem eigentlichen

Schlosse oder Schlossthurme, der Gartenterrasse, die nur durch

einen schmalen Zwischenbau verbunden, im ftbrigen aber

durch den kleinen mit Platten bedeckten Hofraum von einander

getrennt sindr und einem Vorbau. Das Schloss selbst ist ein

viereckiger auf fast quadratischer Grundflache liber die jahen

Felswande, theilweise diese gleichsam fortsetzend, emporstei-

gender Thurm von bedeutendem Umfange, der in ein Felsen-

geschoss und drei Stockwerke sich gliedert und an der Stelle,

wo er mit der Terrasse zusammenhangt, von einem angebauten

kleinern Thurme noch um ein Stockwerk iiberragt wird. Beide

sind oben durch ein stark ausladendes Bogengesimse und

kraffcige Zinnen, die das Dach verdecken, bekront. An der

Hofseite sind ebenso viele Loggien als Stockwerke, die nach

derselben mit grossen romanischen Doppelbogen sich oflFnen

und durch eine Treppe miteinander verbunden sind. Von diesen

gelangt man in die drei Gemacher jedes Stockwerkes, ein

grosseres zur rechten Hand und zwei kleinere zur linken, welche

alle von malerischer Unregelmassigkeit und an den Seiten-

wanden bis zur halben Hohe mit schonem Holzgetafel

geschmuckt sind. Auch die Oberboden der Hauptgemacher be-

stehen aus solchem oder holzernen stark hervorkragenden Dramen.

Zahlreiche FensteroflFnungen, im untersten Geschosse schmale

Kundbogenschlitze, dann theils einfache, theils doppelte Rund-

bogenfenster, die von stilgerechten romanischen Saulen getheilt

siud, spenden alien Raunien eine hinreichende Fulle von Licht

und Luft und machen sie zu einem angenehmen Sommerauf-

enthalte. Von dem Hauptgemach im mittlern Stockwerke, dem

Empfangssaale, wie vom anstossenden Schlafgemache der jetzigen
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Besitzerin fiihren schmale Thiiren auf eine kleine Altane, von

der man einen noch ungehemmtern Ausblick thalauswarts hat,

als von den Fenstern dieser Schlossseite, und den gegeniiber-

stehenden Bergriicken mit dem Dorfchen Verdings und die

ausgedehnten, von einer Kingmauer umschlossenen Bauten des

Nonnenklosters Saben uberblicken kann. Schwindelerregend

ist der Blick von des Daehes oder gar von des Thurmes Zinnen

hinab in die Thalsohle, besonders auf der Nordostseite, wo die

jahen Wande noch fiinf Stockwerke (iberragen. Hier gewahrt

auch das Schloss vom Thale aus den imposantesten Anblick,

denn hier schliessen sich Thurm, Sehlosshof, Terrasse und Vor-

bau zu einem Ganzen zusammen, aus dem nur ein Ausbau des

Vorbaues starker hervortritt. Ueber die hohe Gartenterrasse,

die zur Soinmerszeit ein reicher bunter Blumenflor belebt, er-

hebt sich ein etwas kleinerer sechseckiger Thurm von demselben

Stile und derselben Bekronung. Der vor dem Hoffchore stehende

Vorbau enthalt einen Pferdestall, Wagenremise und die Wohnung
des Schlosswartes.

Pietatvolle Brinnerung an langst heimgegangene beriihmte

Ahnen bat unser an Burgen so reiches Vaterland mit diesem unter

seinesgleichen fast einzig dastehenden Sehlosse bereichert und

verschont und neues Leben in die Thaleseinsamkeit gezaubert,

die einst gar oft von dem Wiehern der Pferde erzbepanzerter

Bitter und von dem Getose ihrer Waffen und ihren Schlacht-

rufen oder von den Gesangen lebensfroher Knappenscharen

widerhallte. Am 3. April 1880 erwarb Se. Bxcellenz Fritz von

Gerstein-Hohenstein, Generallieutenant in der deutschen Arinee,

von Josef Siller, Bauer in Latzfons, dem damaligen Besitzer,

die vollig verfallene Kuine des alten Sehlosses Gerrenstein und

eine Waldparzelle (urn 1000 fl.) und liess dann den Neubau,

durch Wilhelm Suitner, Baumeister in Brixen, ausfuhren ; denn

er glaubte in der Kuine die Keste des Stammschlosses seiner

Ahnen gefunden zu haben. Der Bau nahm mehrere Jahre in

Anspruch, so dass es dem Erbauer nicht vergonnt war, sich

seines Werkes durch eine langere Reihe von Jahren zu er-

freuen. Nun nimmt seine Witwe dort regelmassig ihren Sommer-
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aufenthalt, den die Ankunffc so mancher Gaste aus Fern und

Nah belebt. Die neue Strasse bis zu den Pochwerken, die

dann in einem eigens fiir das Schloss erbauten Weg ihre will-

kommne Fortsetzung findet, macht jetzt selbst fur Kutschen

den Zugang moglich, und eine kostbare Wasserleitung von

dem Gebirge herab versorgt die Schlossbewohner mit gutem
Quellwasser.

Beim Anblicke des herrlichen Neubaues drangt sich dem

denkenden Beschauer unwillkiirlich die Frage auf, was wohl

einst ein angesehenes Bittergeschlecht bewogen haben mag, in

solcher Thalesabgeschiedenheit seinen Wohnsitz aufzuschlagen.

Gerrenstein war durch Jahrhunderte, wie so viele andere Burgen

unseres Vaterlandes, ein sogenanntes Gerichtsschloss, d. h. der

Schlossinhaber oder Schlossbesitzer war zugleicb der Inhaber

der Gerichtsbarkeit im umliegenden Gebiete; in den altern

Zeiten, im 14. und 15. Jahrhundert, heisst das spatere Gericht

Latzfons, mit dem schon friih das vormals jedenfalls auch

selbstandige noch kleinere Gerichtlein Verdings verbunden er-

scheint, fast ausnahmslos Gericht Gerrenstein. Aber dieser

Eigenschaft verdankt die Burg Gerrenstein so .wenig wie die

meisten andern ihren Ursprung, denn in der Kegel sind nicht

die Burgen um der umliegenden Gerichtsbezirke willen, sondern

diese um der Burgen willen entstanden. Nicht das Bedtirfnis

des Volkes und seine Bequemlichkeit, sondern der Wunsch der

Herren und ihr Vortheil war in der Blutezeit des Mittelalters

massgebend. Hatten diese in einem mehr oder weniger ortlieh

abgeschlossenen Bezirk grossen oder gar ausschliesslichen Be-

sitz, da wunsehten sie diesen moglichst dem Einflusse anderer

Herren oder auch des Gaugrafen und Landesherren zu ent-

ziehen und strebten darum nach der Gerichtshoheit in dem-

selben. So bildeten sich in den Gauunterabtheilungen bald

einzelne kleinere Gerichtssprengel mit grosserer oder geringerer

Gerichtshoheit, und endlich traten lauter solche an die Stelle

jener, wenn es nicht etwa einem machtigern Herren gelang,

die ganze Unterabtheilung an sich zu bringen und darin die

voile Gerichtshoheit zu erlangen.
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Auch die ersten nachweisbaren Besitzer des Schlosses

Gerrenstein sind in dem Bezirke Latzfons reich, wenn auch

nicht ausschliesslich, begiitert gewesen, und das ist wohl der

erste und wichtigste Grund, der sie zur Erbauung der Burg

Gerrenstein bewogen haben mag. Es kann dabei aber auch

noch ein anderer Umstand mitgewirkt haben. Bekanntlich er-

bauten die Bitter ihre Burgen mit Vorliebe an Punkten, die

auf grossere oder geringere Entfernung die Gegend und nament-

lich die durch dieselbe ziehenden Strassen beherrschten. Das

scheint nun freilich bei dem in einem abgelegenen Thales-

winkel stehenden Gerrenstein gar nicht der Fall zu sein, aber

es steckt doch ein Kern von Wahrheit in der noch im Volks-

munde lebenden Sage, es habe einst ein viel besuchter Weg
iiber Gerrenstein gefiihrt, der von der Hohe des Villanderer

Berges hinab in das Thai und auf der andern Seite wieder

emporstieg, um dann uber Velturns nach Brixen zu fiihren-

Ein solcher Verkehrsweg hat freilich kaum je bestanden, denn

die Terrainverhaltnisse erlauben eine derartige Annahme nicht.

Wohl aber war einst der Uebergang uber das Joch ins Sarn-

thal an der Cassiansspitze vorbei, wie urkundliche Zeugnisse

erharten* viel besuchter als jetzt und die Beziehungen des Ei-

sackthales mit jenem weit lebhafter. Gehorte ja doch einst die

Feste Sarnthein und wohl auch die Gerichtsbarkeit fiber das

Thai den Bischofen von Brixen, die sie zuerst den Herren von

Velturns und dann Graf Meinhard II. von Tirol-Gorz ver-

liehen *), und der Kiichenmeierhof von Viersch hatte noch im

15. Jahrhunderte Parcellen jenseits des Joches im Bezirke von

Eeinswald 2
). Es kann also immerhin der lebhaftere Verkehr

durch das Thai des Tinnebaches auch zur Erbauung der Burg

Gerrenstein gereizt haben.

*) Statthalterei-Archiv, Abtheilung Schatzarchiv Nr. 4398. Fr. A.

Sinnacher, BeytrS-ge z. Gescliiclite der bischofl. Kirche Saben u. Brixen

in Tyrol 4, 477.

2
) Statth.-Arch. Brixner Arcb. Nr. 1561.
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2. Die alten Gerrensteiner Oder Gerronen.

Die Burg Gerrenstein hatte in der nicht kleinen Zahl von

Jahrhunderten ihres Bestandes der Herren gar viele: zuerst

sehen wir zwei brixnerische Adelsfamilien, die sich nach ihr

benannten, in ihrem Besitze, dann legten sie die Brixner Bi-

schofe in die Hande verschiedener Pfleger, und inzwischen ward

sie ihnen zweimal auf einige Zeit von den Landesfursten ent-

fremdet; hierauf belehnten sie abermals eine Adelsfamilie, die

Linder, damit, die gleichfalls das Pradicat von Gerrenstein

annahmen; nachdem der tirolische Zweig dieser Familie er-

loschen war, zogen sie die Burg wieder an sich, und dieselbe

verblieb nun wohl in bischoflicher Verwaltung bis zur Secu-

larisation des Stiftes; dann ward sie an einen Bauern ver-

aussert, von dem sie der gegenwartige Besitzer erworben *).

Die ersten beiden der genannten Familien gehorten zur Mini-

sterialist der Bischofe von Brixen; denn diese besassen ja, seit-

dem sie in ihrem bisehoflichen Sprengel durch kaiserliche Huld

und unzahlige Schenkungen von Geistlichen und Laien reiehen Be-

sitz gewonnen und dann die Doppelgrafschaft Norital(1027—28)

und die Grafschaft Pusterthal (1091) von den Kaisern Kon-

rad II. und Heinrich IV. zu Lehen erhalten hatten, nicht allein

so manche und darunter sehr machtige Vasallen, wie die

Grafen von Andechs und Herzoge von Meran, die Grafen von

Tirol, von Eppan und von Gorz, sondern auch zahlreiche Mini-

sterialengeschlechter, die einst fiber ihr ganzes Grafschaftsge-

biet zertreut waren und besonders dicht im Eisackthale wohnten.

Unter ihnen waren die altern Gerrensteiner oder Gerronen, wie

wie sie sich selbst wiederholt nennen, und noch mehr ihre

Erben und Nachfolger, die Gerrensteiner aus dem Hause Voits-

berg, eines der hervorragendsten. Allerdings wurden beide

an Besitz von der Mehrzahl der andern tibertroffen; aber dass

sie ein grosses Ansehen genossen haben, bezeugt unwiderleg-

lich eine Reihe von Thatsachen: ihr Platz in der Reihe der

*) Tirol. Weisthiimer 4, 349. 356f.
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Zeugen, ihre Theilnahme an yielen wichtigen Zeitereignissen,

ihre Verschwagerung und Verwandtschaft sowohl mit den ersten

Stiffcsministerialengeschlechtern als auch mit den ersten Adelsfa-

milien der Grafschaft Tirol. Wenn sie aber von manchen

Standesgenossen in der Grosse des Besitzes fiberholt wurden,

so ist daran wohl nicht wenig der Umstand schuld, dass sie

dem Stifle grossere Treue und Anhanglichkeit bewiesen, als

manch andere brixnerische Ministerialenfamilie und dass die

altern Gerrensteiner gar nie in ein Lehensverhaltnis zu den

Grafen von Tirol traten, die spatern nie einen engern Anschluss

an dieselben suchten; denn gerade hierin haben nicht wenige

brixnerische Dienstmannen, wie die Herren von Eodank, Vel-

turns, von Vels u. a. eine wesentliche Forderung und Ver-

mehrung ihrer Machtstellung gefunden.

Die Familie der Gerronen oder altern Gerrensteiner *) lasst

sich mit einiger Sicherheit nicht tiber die Mitte des 12. Jahr-

hunderts zuriick verfolgen. Allerdings erscheint bereits in der

Urkunde vom Jahr 1082, womit Konig Heinrich IV. den Hof

Castellaro bei Mantua dem Bischofe von Trient verleiht 2
), unter

den Zeugen ein Johannes Gero de Tobaldo, aber diese Urkunde

ist von zweifelhafter Echtheit, und dann hat man dabei wohl nicht

an einen Tiroler zu denken. Weit eher ist ein Zusammenhang

zwischen dem ofter auftretenden Zeugen Hougo de Lacefons

und der Familie der Gerronen anzunehmen, denn hiefiir spricht

entschieden, dass jener zu Latzfons wohnt und neben dem be-

kannten Burggrafen Keginbert von Saben, dem Stifter des

Klosters Neustift, auftritt 3
) ; ebenso das verwandtschaftliche

Verhaltnis des muthmasslichen Stammvaters des Geschlechtes

und Griiuders des Schlosses Gerrenstein zu diesem letzteren.

*) Ihre ' Geschichte behandelt ein Aufsatz im Geschichtsfreund

J. 1867 S. 261—68, auf Grund der Genealogie Steph. v. Mayrhofens.

2
) Rudolf Kink, Codex Wangianus (Font, rerum Austr. Diplom. et

Acta V. Bd.) S. 19. Stumpf-Brentano, Regg. Nr. 2847.

») Th. Mayrhofer, Neustift. Urkbch. (Font. rer. Austr. D. XXXIV. Bd.)

Nr. 10. 55. 78.
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Als solchen nimrat namlich der Genealoge von Mayrhofen *)

einen Heinricus an, der bei seinem ersten Auftreten i J. 1155

als Zeuge in einer Tradition des Burggrafen Reginbert von

Saben an Neustift mit dem Zusatz ipsius Reginberti gener be-

zeichnet wird, Heinricus heisst zwar im Neustifter Memoriale

Benefactorum nobilis liber 2
), doch da dieses erst im 15. Jahr-

hundert 3
), wo die Standesverhaltnisse schon ganz anders waren,

zusammengetragen wurde, verdient seine Angabe nicht viel

Beachtung; was sonst aber von Heinrich bekannt, spricht ent-

schieden fur seinen Ministerialenstand. Heinrichs Gemahlin

fiihrt den Taufnamen Gisila und wird in der Tradition vom

J. 1161, womit sie nach dem Tode ihres vermuthlich im Janner

1160 verstorbenen Gemahles an Neustift ein predium (Grund-

stiick) zu Praitinloch und eine Hube ad Urslingen schenkt,

ministerialis filia fratris nostri Begenberti genannt 4
). Demnach

war der Stammyater der Gerronen der Schwiegersohn des

reichsten Ministerialen der Kirche Brixen, den freilich die viel

spatere Griindungsgeschichte des Klosters Neustift zu einem

noch weit vornehmern Herren gemacht hat, indem sie ihn

nobilissimus dynasta 5
) nennt. Es lasst sich aber ebenso wenig

ermitteln, was jener selbst besessen, wie, welchen Theil von

dem grossen Besitze seines Schwiegervaters seine Gattin ihm

zugebracht hat; nicht einmal die beiden oberwahnten Orte, wo

Gisila Besitz hatte, sei es Morgengabe oder Heimsteuer, lassen

sich feststellen. Ganz dunkel und unsicher bleibt es auch, ob und

in welchen Beziehungen Reginberts Schwiegersohn zu zwei andern

Zeitgenossen, die gleichfalls im Gerichte Latzfons oder Gerren-

steiu wohnten : zu Heinricus und Ermenrichus de Lacefons ge-

standen ist, von denen der erstere auch in Laien Besitz hatte 6
)

;

!
) v. Mayrhofen, Genealogien lebend. u. verstorbcner tirol. Adels-

Familien, Mscrpt. in der Biblioth. des Ferdinandeums : Fam. Gernstein.

2
) GeschicMsfreund 1867 S. 33.

») Ibid. S. 9.

4
) Th. Mayrhofer, Neust. Urkbcb. Nr. 52. 84.

*) Gescbichtsfreund 1867 S. 41.

«) Th. Mayrhofer, Neust. Urkbch. Nr. 29. 59. 173.
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jedenfalls kann Heinricus de Lacefons mit jeiiem nicht identisch

sein, da er noch im J. 1160 lebt *). Ich mochte sie, wie ein

paar andere Latzfonser dieser Zeit, hamlich Chunradus, Ernu-

stus, Heinricus Ratgebe , Occozus und Wernhere 2
) eher ftir

Dienstleute der Gerrensteiner oder Sabner ansehen. Nach

Latzfons nennt sich fibrigens einmal auch Reginbert von Saben

und seine Tochter, die Stammmutter der Gerronen, als sie im

J. 1172 eine Unfreie an Neustiffc schenkt 3
).

Somit ist der muthmassliche Stammvater der Gerronen ein

Zeitgenosse Konig Konrads III. und seines Neffen Friedrichs I.

und sein Herr Bischof Hartmann von Brixen (1140—64), der

Nachfolger Reginberts. Damals standen die Bischofe dieses

Stiftes noch machtig da, denn sie galten ja noch als die Herren

des ganzen Noritals, das zwei Grafschaften, die des mittlern

Innthales vom Mellach- bis zum Zillerflusse und auf den

Brenner und die des Bisackthales vom Brenner bis zum Brei-

und Tinnebache, umfasste, und der Grafschaft des Pusterthales,

doch thaten eben um diese Zeit die Inhaber des Stuhles der

hi. Ingenuin und Albuin, entweder Reginbert oder Hartmann,

vielleicht erst der Erwahlte Otto, jenen verhangnisvollen Schritt,

der ihre Machtstellung untergraben sollte: sie verliehen den

grossten Theil ihres Gebietes als Lehen und zwar den Grafen

von Tirol den Norden und andere Theile der Grafschaft des

Eisackthales, den Grafen von Andechs die Grafschaft jenseits

des Brenners und die des Pusterthales und machten diese noch

zu ihren Vogten. Das war um so bedenklicher, als die beiden

Grafengeschlechter auch ausser dem bischoflichen Gebiete, das

eine in Baiern, das andere im Etschlande, Grafschaften und

Grafschaftstheile besassen und als die Bischofe die ihnen vor-

enthaltenen Stucke nicht unmittelbar in ihren Handen behielten,

sondern ebenfalls vergaben und damit den zweiten verderblichen

Schritt thaten. Sie belehnten namlich mit dem siidlichen und

mittlern Eisackthale und mit dem Westen des Pusterthales ein-

i) Ibid. Nr. 45. 73. 107.

*) Ibid. Nr. 39. 61. 84. 87. 173.

«) Ibid. Nr. 126. 472. Sinnacher 3, 309.
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schliesslich der Nebenthaler ihre machtigsten Ministerialen-

familien. So waren sie ganz auf die Treue ihrer Vasallen an-

gewiesen, die in so sturmbewegten Tagen, wie die Zeit der ge-

nannten Keichsoberhaupter und ihrer Nachfolger waren, nur zu

leicht ins Wanken kommen konnte. Und wenn sie etwa

glaubten, durch die Vertheilung ihres Besitzes auf mehrere

Familien einer grossern Gefahr vorgebeugt zu haben, so hat

sich ihre Hoffnung nicht errullt, die Gleichheit des Interesses

hat nicht selten die verschiedeuen Familien zu gemeinsamem

Kampfe gegen ihren Herren zusammengefdhrt. Zu den mit Ge-

richtslehen betheilten Ministerialenfamilien haben sicherlich

auch die der Gerronen und der Sabner Burggrafen, ihrer

nachsten Verwandten, gehort, denn zu einer andern Zeit

konnen kaum die Gerichtsbezirke von Latzfons (Gerrenstein)

und Verdings aus der Grafschaft des Eisackthales ausgeschieden

worden sein, doch fehlt jeder Anhaltspunkt fur eine nahere

Bcstimmung des Verhaltnisses des Stammvaters der Gerronen

zu Bischof Hartmann oder seinem Vorganger.

Heinrich Garro tiberlebte seine Gemahlin Gisila von Saben

um wenigstens zehn Jahre, da sie nicht vor dem J. 1170,

vielleicht aber erst am 27. Marz 1075 starb *). Aus ihrer Ehe

stammten fiinf Sohne: Reginbert, Ekkehard, Heinrich, Walther

und Bernhard und eine Tochter, namens Bichza, die jedoch

lange Zeit vor ihren Eltern aus dem Leben schied und im

J. 1147 bereits todt war. Unter den Sohnen war wohl Kegin-

bert der alteste, der das erstemal schon im J. 1160 als Zeuge

vorkommt, dann aber nur mehr im J. 1174 und diesmal ge-

meinsam mit seinem Bruder Ekkehard 2
). Von seinen andern

Briidern erscheint Heinrich nur in den Jahren 1172 und 1195,

das erste Mai zugleich mit Ekkehard, Walther und Bernhard,

das zweite Mai allein als Zeuge 3
). Walther findet sich ausser

*) ITi. Mayrhofer, Neust. Urkbch. Nr. 530. Geschichtsfreund 1867. S. 264.

2)Neust. Urkbch. Nr. 81. 127.

8) Ibid. Nr. 126. 182. Der Liber tradition, hat 1172, nicht 1173;

der ins Register d. Neust. Urkbchs. aufgenommene Heinricus de Cherre

(Nr. 184) ist wohl nicht ein Gerrensteiner, sondern ein Ministeriale aus

dem Pusterthale (curia Chere bei Montan) od. ein miles von Gam (Nr. 185).
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in dem ebenerwahnten Falle noch zweimal mit seinem altera

Bruder Ekkehard in gleicher Eigenschaft *), beide Male hinter

ihm, Bernhard nur im gedachten Jahre 1172. Dagegen be-

gegnet uns Ekkehard noch ofter vor und nachher und hat also

wohl alle seine Bruder und zwar lange iiberlebt; er mag um
das J. 1235 hoch bejahrt gestorben sein 2

). Doch verbrachte

er die letzten Jahre seines Lebens im Kloster Neustift, in das

er mit Erlaubnis seiner Gemahlin Mathilde eingetreten war;

in offentlicher Wirksamkeit, als Zeuge einer Urkunde des Bi-

schofs Berthold, erseheint er zuletzt im J. 1221 und hier mit

Wilhelm von Velturns und Priedrich von Kodank an der Spitze

einer langern Reihe brixnerischen Ministerialen 3
).

Demnach lebte Ekkehard durch drei Generationen, gleich-

zeitig mit fiinf deutschen Konigen und Kaisern, mit Friedrich L,

seinem Sohne Heinrich VI., den Gegenkonigen Philipp von

Schwaben und Otto IV. von Braunschweig und Kaiser Fried-

rich II. und nannte nicht weniger als 7 Bischofe von Brixen

seine Herren, namlich Otto v. Andechs (1165—70), Heinrich II.

(1170—74), Richer (1174—78), Heinrich III. (1178-96),

Eberhard (1196—1200), Konrad v. Rodank (1200-1216) und

Berthold I. v. Neifen (1216—24). Wahrend dieser langen Zeit

vollzogen sich in unserem Vaterlande grosse Veranderungen

auf politischem und socialem Gebiete. Die Wirren, die zeit-

weise im deutschen Reiche herrschten, und der dadurch mit-

bedingte rasche Wechsel der Inhaber des Brixner Bischofs-

stuhles konnten der bischoflichen Macht nur abtriiglich sein

und gewahrten den Stiftsvasallen und Ministerialen einen weiten

Spielraum zur Vermehrung ihrer Macht.

Der Versuch Bischof Konrads, nach der Aechtung des

Markgrafen Heinrichs von Andechs, des Theilnehmers an dem

Plane zur Ermordung Konig Philipps von Schwaben, der da-

mals die brixnerischen Lehen seines Hauses im Inn- und Puster-

») Neust. Urkbch. Nr. 149. 151.

») Ibid. Nr. 126. 228.

3) Ibid. Nr. 195. 246.
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thale und die Stiftsvogtei inne hatte, dieselbea dauernd einzu-

ziehen misslang, indem er schon wenige Jahre darauf den

letzten Grafen Albert III. (IV.) von Tirol mit der Vogtei be-

lehnen musste, und vermochte die weitere Entwickelung der

Verhaltnisse, die vorztiglich dem Grafen von Tirol und seinen

Anhangern sowie dem Stiftsadel zugute kam, nicht wesentlich

zu hemmen. Zu deren Machtaufschwung trug aber vot

allem die Umwalzung auf socialem Gebiete bei. Gerade in der

ersten Halfte des 13. Jabrh. geriethen alte machtige Adels-

gescblecbter, wie die Grafen von Eppan, die Herren von Taufers

u. a. in Verfall oder verloren ibren Besitz im bischoflichen

Gebiete. So erbielten die Grafen von Tirol und ihr wie der

brixnerische Dienstadel Gelegenheit zu neuem Erwerb, und

dieser musste des letztern Macht und Ansehen um so mehr

heben, je gtinstiger ihm die allgemeine Entwickluug des Stande-

wesens war. Die Ministerialen ruckten auf diese Weise nacb

und nach ganz an die Stelle der alten Adelsgeschlechter, die

theilweise selbst in sie aufgiengen, und streiften die Bande der

Unfreiheit bald vollig ab. Neben ihnen aber gewannen die

von beiden einst ganz abhangigen niedern Diensfcleute, milites

genannt, die erst v. Zallinger fur das baierische Stammesge-

biet nachgewicsen hat *), immer grossere Bedeutung. Deren

Zahl war im Gebiete von Brixen nicbt gering, und sie er-

scheinen sowohl im Dienste ehemaliger Freiherrngeschlechter,

wie der Herren von Taufers, als auch im Dienste von Mini-

sterialengescblechtern, wie der Herren von Eodank, von Schon-

eck, von Velturns, von Velsecke u. a. Sie hatten zwar Lehen-

und Zinsgiiter von ihren Herren, fiihrten aber wie jene den

Titel dominus und zogen ebenso fur ihre echten Lehen mit

Schild und Speer ins Feld. Doch trugen sie in dieser Zeit,

wo selbst Ministerialen noch nicht ohne Erlaubnis ihres Herren

aus der » Families hinausheiraten durften, noch ganz den Cha-

rakter der Unfreiheit an sich, sie werden in den Urkunden

auch bisweilen ausdriicklich homines oder milites proprii, ja

!
) 0. v. Zallinger, Ministeriales unci Militea.
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sogar servi genannt, also mit denselben Ausdriicken (homines,

proprii) bezeichnet, wie die gemeinen Eigenleute, von denen

sie nur die Titel dominus, miles sicher unterscheiden *).

Dass Ekkehard von Gerrenstein zu den hervorragendsten

brixnerischen Stiftsministerialen seiner Zeit gehort, beweist

seine haufige Zeugschaft und seine wiederholte Anwesenheit

bei wichtigen Handlungen, beweist sein nachweisbarer Besitz

an Giitern und Dienstleuten. Abgesehen von den schon

oben erwahnten Fallen ist er anwesend, als der Vogt

Berthold III. von Andechs der Kirche von Brixen (Bischof

Heinrich II.) durch die Hand des Grafen Ulrich von Eppan

den Sohn und die Tochter Purchards d. j. Castellans von Saben

zu Ministerialenrecht iibergibt und als Graf Egno von Eppan

mit Bischof Heinrich III. Sohne der Ministerialen Ott von Velseck

und Gotschalk von Valwenstein vertauscht 2
) ; ebenso wohnt er

der Schenkung des Markgrafen Heinrich von Istrien an Bischof

Konrad und einem Verzicht dreier Ministerialen zugunsten

Bischof Bertholds I. bei 3
). Noch weit bezeichnender fiir seine

Stellung unter den Stiftsministerialen ist seine Theilnahme an

einer ganzen Keihe von Verhandlungen und Processen, die

unter Leitung des Stiftsvogtes und des Bischofes selbst gefuhrt

wurden. So war er mit vielen Preiherren und Ministerialen

bei der Entscheidung des Streites zwischen dem Kloster Neu-

stift und der Brigida von Voitsberg um dasLandgut inPlaichen

und als demselben Stifte die von Albert von Keischach ange-

strittene Hube zu Elves zuerkannt wurde 4
). Als erster welt-

licher Zeuge erscheint er in dem Vergleich, den der Bischof

Konrad zwischen Neustift und Walter von Brixen um andere

Giiter in Plaichen i. J. 1205 zustande brachte 5
), und als

zweiter, das eine Mai hinter Arnold von Eodank, das andere

Mai hinter Albert von Wanga, in zwei Gerichtsurkunden des

*) Neust. Urkbch. Nr. 124.

2
) Oswald Redlich, Die Traditionsbiicher d. Hochstiftes Brixen

(Acta Tirol. I.) Nr. 501. 531.

«) Ibid. 538. 542.

4
) Neust. Urkbch. Nr. 149. 159.

*) Ibid. 185.
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Bischofes Berthold a. d. J. 1218, in denen dem Stifte strittige

Eigenleute zuerkannt wurden *). Ebenso wohnte er als zweiter

Zeuge, nach dem Freih. Albert von Nifen, der Beilegung des

Streites bei, den Bischof Berthold im namlichen Jahre zwischen

dem Domcapitel und der Frau Chunigund schlichtete 2
). Fttr

seine Besitzungen gibt es mehrere Belege. So schenkte er im

J. 1175 einen Hof zu Pueren (Beuern=St. Sigmund im Puster-

thale) an das Kloster Neustift und um das Jahr 1200 eben

dahin zur Suhne dafur, dass er den Neustifter Cborfrauen aus

zwei Schafhofen die Schafe weggenommen, den Hof Cuchen-

perch zu Latzfons 3
) ; bei seinem Eintritte in dies Kloster iiber-

liess er demselben einen Meierbof zu Umste (Imst) im Inn-

thale 4
). Durch seine Hande erbielt Neustift vom dominus

Chuonradus de Uotenheim ein Grundstiick zu Wizenbach

(Weissenbach) im Taufererthale. Der eben genannte ist offen-

bar sein Dienstmann (miles), wie der in der namlichen Urkunde

so bezeichnete Purchardus, der auch in der Schenkung vom

J. 1175 sich findet 5
); ein dritter und vierter Dienstmann

ritterlicher Art (miles) erscheint neben ihm als Zeuge im J.

1193: Ekkehardus Garro, miles suus Chuonradus et Heinricus

dispensator suus 6
). So hatten also schon damals die Gerrorien

so gut wie audere vornehmere Stiftsministerialen und freiherr-

liche Stiftsvasallen ihre ritterlichen Dienstleute.

Ob Ekkehards friiher dahingeschiedene Briider vermahlt

gewesen und Nachkommen hinterlassen oder kinderlos ver-

storben, ist uns unbekaunt; Ekkehard selbst hatte eine Frau,

namens Mathildis und von dieser sicher zwei Sohne, Reimbert

und Ekkehard, mit deren Hand sie im J. 1235 einen Hof

4
) Brixner Traditionsb Nr. 543. 544.

2
) Ibid. Nr. 548.

8
) Neust Urkbcli. Nr. 130. 258. Nach Prof. H. Ammans Abschriffc

der Stiffcsurkunde im Stiftsarchive GG 8 muss statt 1243i 1200 od. 1202

in der Urkunde Nr. 258 d. Neust. Urkbch. angesetzt werden.
4
) Ibid. Nr. 246.

G
) Neust. Urkbcli. Nr. 130. 139.

«) Ibid. Nr. 176.
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(curiam) Albes zur Keinigung vbuSiinden anNeustift schenkte *).

Der Genealoge von Mayrhofen gibt ihm noch einen dritten

Sohn Perchtoldus, canonicus et custos Aguntinus, einen Wohl-

thater dieses Klosters, und eine. Tochter, namens Sophia. Nun
kommt allerdings ein Perchtoldus custos et oblaiarius ecclesie

sancti Candidi de Indechingen, der nach Innichen einen Hof

schenkt und einen Vater Ekkardus hat, ungefahr im J. 1225

vor, aber der geschenkte Hof liegt in Sexten, seine Mutter

heisst Agnes und Heinricus ein nepos suus 2
): das stimmt alles

wenig zu von Mayrhofens Annahme. Wo aber dieser Ekke-

hards Tochter Sophia gefunden hat, vermag ich nicht zu eru-

ieren. Doch da er diese als die Stammmutter der spatern

Gerrensteiner ansieht und mit Ernestus de Voitsperg vermahlt

sein lasst, ihr also in der Geschlechtsfolge dieser Familie, eine

so wichtige Kolle zutheiit, so darf man ihm doch wohl auf

das Wort glauben; denn sind auch seine Stammbaume von

mancherlei Irrthiimern nicht frei, so ist doch anderseits sicher,

dass er ein riesiges Material beniitzt hat und im ganzen sorg-

faltig und grtindlich verfahren ist. Der ofifenbar altere der

beiden BrQder, Keimbertus, wird zum ersten Male neben seinem

Vater im J. 1218 8
) und zum letzten Male im J. 1241 er-

wahnt 4
) und ist sicher. im J. 1245 schon todt 5

). Er lebt also

gleichzeitig mil Kaiser Friedrich TL, dessen Sohnen den Konigen

Heinrich und Konrad IV. und den Bischofen Heinrich IV.

(1224—1239) und Egno von Eppan (1240—1250) sowie mit

den Herzogen Otto I. und Otto II. von Meran und Grafen

Albert III., der ihn aber noch um etliche Jahre langer uber-

lebt, als der eben genannte Gemahl seiner Tochter Elisabet,

Herzog Otto II. Es waren ein paar bewegte Jahrzehnte, in Tirol

noch. weit bewegter als in den andern deutschen Gauen. Die

4
) Ibid. Nr. 228.

2
) Urk. c. 1225 im Archive des Stiffces Innichen Lade 45 Nr. 1 lit. A.

*) Brixn. Traditionsb. Nr. 548.

*) Hormayr, Beytr. lb, 104, Or. im Brixner Mensalarch. J. 1241

Jnni 5. Sinnacher 4, 341.

6
) Bibl. tirol. Dip. 677 f. 46 (n. 60).

Ferd.-Zeitschrift HI. Folge. 42. Heft. 5
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Bischofe sahen ihre Machtstellung durch ihre machtigen Va-

sallen wie durch ihre Ministerialen im hohen Grade gefahrdet

und erlitten trotz aller Anstrengung unersetzliche Verluste.

Bischof Heinrich IV, von Taufers wurde wiederholt vom eigenen

Vogte bekriegt und vermochte so wenig den unbotmassigen

Adel in seinetn Stifte im Zaume zu halten, dass Eaiser Fried-

rich II. ihm sogar, um die Kirche besser zu schiitzen, die

weltliche Verwaltung des Stiftes in den letzten Jahren seiner

Kegierung nahm und hiefiir den Eichter Haward bestellte-

Sein thatkraftigerer Nachfolger Egno von Eppan suchte ver-

geblich durch engen Anschluss an das deutsche Konigthum

und konigliche Freiheitsbriefe die stark erschiitterte Stellung

zu festigen und durch Biindnisse und Vertrage sich fiir den

Fall eines Angriffes zu riisten; er wurde trotzdem mit Grafen

Albert von Tirol in einen Krieg verwickelt und musste im

Friedensschlusse demselben versprechen, ihn und seinen Schwieger-

sohn Otto unzertheilt mit ihren Lehengiitern zu belehnen und

ungeachtet aller Feindseligkeiten die Schirmvogtei belassen.

Diese Kampfe und Verlegenheiten beniitzten begreiflicherweise

die Stifksministerialen moglichst zur Erweiterung ihrer Macht

und Erwirkung einer noch freiern Stellung, einzelne entzogen

sich bereits ganz ihrem rechtmassigen Herren und schlossen

sich voriibergehend oder ftir immer dem Grafen von

Tirol an.

Welche Politik Eeimbert von Gerrenstein gegeniiber dem

Grafen Albert und den Bischofen von Brixen befolgt hat, lasst

sich bei dem Schweigen der Quellen schwer sagen; am wahr-

scheinlichsten ist wohl^ dass er zu beiden sich freundlich ver-

halten hat und sie zu versohnen bemiiht war. Dafur spricht,

dass er zweimal als Alberts Zeuge auftritt und an dessen wich-

tigsten Vertragen mit dem Bischofe auch betheiligt ist So

bezeugt er Alberts Verzicht auf seine Grafenrechte bezttglich

des Landgutes in Strazze zugunsten Neustifts und desselben

Schenkung von 12 Fuder Salz an eben dieses Stift x
). Er unter-

*) Neust. Urkbch. Nr. 199. 234.
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zeichnet dann des Grafen Uebereinkommen mit dem Bischofe

Heinrich IV. betreffs Verehelichung ihrer Dienstleute nebst vielen

andern vornehmen Ministerialen im J. 1227 l
) und ist der

zweite unter den zehn Ministerialen, die Bischof Egnos Friedens-

schluss und Vertrag mit dem Grafen yon Tirol und Herzog

Otto II. vom J. 1241 eidlich fur ihren Herren bekraftigten

und so die Garantie fiir die Einhaltung desselben iibernahmen

Ja der Bischof wahlte ihn sogar neben Heinrich v. Aicha in

die Zahl der vier Schiedsrichter, welche die Streitigkeiten be-

ziiglich Neuraute zwischen ihnen zu entscheiden hatten 2
).

Ausser in diesen Fallen treffen wir fieimbert noch viermal als

Zeuge Bischof Heinrichs: in einer Urkunde fur Neustiffc aus

dem Jahre 1233 und in einer andern fur Wilhelm Yon Velturns

und seine zweite Frau Grafin Agnes, v. J. 1237, 3
) in einem

Vertrage wegen Eigenleute zu Matrei mit dem Kloster Pol-

lingen 4
) und in einem Schiedsspruche fiir die Sohne Alberts

von Keischach: Albert, Heinrich und Friedrich in einem Streite

urn die Besitzungen zu Weinberch (?)
5
); beide letzteren Acte

geschehen im J. 1239 und mit Zustimmung des kaiserlichen

Eichters Haward und der Stiftsvasallen. Einmal bezeugt er auch

am bischoflichen Hofe eine Urkunde des Grafen Meinhard von

Gorz 6
). Alle diese Falle gestatten wohl den Schluss, dass

Reimbertus kaum minderes Ansehen als sein Yater genossen

habe.

Beimbert II. war mit einer Frau, namens Agnes, vermahlt,

die nach dem Genealogen von Mayrhofen eine Tochter Arnolds H.

von Bodank war und einen Sohn gleichen Namens, Reimbert

(Reimprecht) III. hatte, als dessen Vormiinder der eben ge-

J
) Hormayr Beytr. V>, 197. Sinnacher 4, 207. Bibl. tir. Dip. 966

coll. Reach, n. 21.

2
) Orig. im Brixn. Mensalarch. Hormayr Beytr. 1*>, 327; 335. Bibl.

tir. Dip. 966 c. R. f. 28. n. 32.

•) Neuat. Urkbch. Nr. 219. Bibl. tir. Dip. 966 coll. Resell f. 22

(n. 24).

4
) Orig. im Brixner Mensalarch. J. 1239 Nov. 13.

*) Bibl. tirol. Dip. 677 n. 41.

«) Neuat. Urkbch. Nr. 216.

5*
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nannte Bodanker und Albrecht von Voitsberg erscheinen, denn

mit deren Einwilligung schenkt die Mutter ihres Miindels nach

des Vaters Ableben drei Hofe, eineu zu Barbian, einen zweiten

unter Stein bei Gerrenstein und einen Schweighof »Schwent«

an das St. Elsbeten-Kloster zu Brixeri x
). Ob von Mayrhofen

seine Annabme noch auf eine andere Urkunde als diese Schenkung

stiitzt, ist mir unbekannt, jetzt feblt es an jedem weitern Be-

leg. Beimberts Bruder Ekkehard II. tritt nur in drei Urkunden

auf und in alien zugleich mit ibm : in den schon erwahnten

aus den Jabren 1235 und 1239 und in einer aus dem J. 1248

datierten, die aber unmoglich diesem Jahre angehoren kann,

da ja Beimbert II. schon im J, 1245 als todt erscheint 2
). In

der zweiten aus diesen drei Neustifter Urkunden werden auch

fcwei Dienstleute der beiden Gerrensteiner, namens Otto und

Hteinrich, als Zeugen angefuhrt, in der dritten schenkt ein

Chunradus de Pflange (?) mit Zustimmung seiner Frau durch

die Hande der beiden, also wohl seiner Herren, einen Acker

super Pflangen, an Neustift; die dabei neben dem Pfarrer von

Pfalzen erscheinenden weltlichen Zeugen : Pernhardus de Kiens,

Chuonradus miles konnen gleichfalls mit Gxund als Dienst-

leute der Gerronen betrachtet werden 8
).

Keimberts II. Sohn gleichen Namens Beimbert III. wird

nur in der oben citierten Urkunde vom J. 1245 erwaiint^ wo
er noch als minderjahrig erscheint, und ist wohl schon um
das J. 1250 todt. Mit ihm ist sehr wahrscheinlich die Familie

erloschen. Es werden allerdings nooh zwei Manner derselben

zugerechnet, doch wohl nicht mit Grund. v. Mayrhofen gibt

namlich Beimbert II. noch einen Sohn, den schon oben er-

wahnten Heinricus, canonicus Inticensis, Perchtoldi nepos, aber

ausser der schon citierten Innicher Urkunde vom J. 1225, die

eben einen Heinricus Perchtoldi nepos nennt, findet sich fiir

ihn kein weiterer Beleg, und dass Perchtold schwerlich der

») Bibl. tirol. Dip. f. 46 (n. 60).

») Neust. Urkbclu Nr. 228. 246. 265.

8
) Ibid. 265. Der liber testam. bezeicbnet den .ersten Zeugen Gfa.

als plebanus de Pfalzen.
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Familie Gerrensteiner angehort, wurde schon oben auseinandef

gesetzt. Schwerer zu beantworten ist dagegen die Frage, wo-

^hin man den Wilhelm v. Gerrenstein zu stellen hat, der auf

eine Urkunde des Probstes Heinrich von Neustift c. im J. 1230,

die Beiinbert II. bezeugt, neben dem Aussteller sein Siegel

drtickt *). v. Mayrhofen kennt ihn nicht. Sollte er nicbt ein

Bruder Beimberts II. gewesen sein, so miisste man in ihm wobl

scbon ein MitgKed der jttngern Gerrensteiner seben und sicb

sein so friihes Auffcreten als » Gerrensteiner* durch die An-

nabme erklaren, dass er von dem im Erloschen begriffenen

Geschlecbte bereits als Erbe in Aussicht genommen und es

iheilweise vielleiebt schon geworden war. Dass solche Ver-

haltnisse schon damals bestanden haben, dafiir fehlt mir frei-

lich jeder andere Beleg.

Es wurde frtiher angenommen, dass wahrscheinlich schon

der Stammvater der Gerronen im Besitze des Gerichtes Latz-

fons oder Gerrenstein, wie sein Schwiegervater Beginbert von

Saben in dem des Gerichtes Verdings, gewesen sei. Sollte dies

nicht zutreffen, so dlirfen wir es sicherlich fur -deren Erben

und nachste Nachfolger annehmen. Treten nach ein paar De-

cennien ja auch schon die spatern Gerichtsschlosser Bodank und

Voitsberg, bald auch PfeflFersberg aus dem historischen Duikel

hervor, und besteht kaum ein Zweifel, dass seit der Mitte des

12. Jahrhundert dieselbe Familie, welche die Gerichtsbarkeit in

der Stadt Brixen hatte, zugleich der Umgebung den Bichter

gab: die Familie der Herren von St. Michaelsthor. Wie hatte

den gewiss ebenso bedeutenden Familien von Saben und

Gerrenstein ein Zugestandnis langer vorenthalten bleiben konnen,

das jener schon gemacht worden war ? Nur aber als ein

solches kann die Schaffung yon so kleinen Gerichtsbezirken

aufgefasst werden, ein anderes Bediirfnis lag hieftir sicherlich

nicht vor. Bilden sie doch beide gegenwartig nur eine und

nicht einmal eine grossere Gemeinde und eine kleinere Pfarrei

Es sind auch die Gerrensteiner und Sabner darin die einzigen

») Neuet. Urkbch* Nr. 241.
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Ministerialenfamilien, alle andern Herren nur Dienstleute mindern

Ranges, sog. milites und wohl ausschliesslich ihre Dienstleute.

Als eine solche Familie muss ich nun auch alle Herren von

Verdings ansehen, soweit sie nicht etwa einer jener Familien

angehoren, und kann darum nicht mehr, wie fr&her, annehmen,

dass um ihretwillen dieser Gerichtsbezirk entstanden sei. Darin

hatte doch neben den machtigen Herren von Saben, deren

Burg ja auch im Bezirke liegt, keine zweite Familie je zu

grosserer Bedeutung gelangen konnen 1
). Es muss noch be-

sonders betont werden, dass die Inhaber des Gerichtes Latz-

fons sicher, wohl aber auch die des Gerichtes Verdings die voile

Gerichtshoheit, Stock und Galgen, besassen. Beziiglich des

erstern lasst es sich fur die spatere Zeit unwiderleglich darthun,

beziiglich Verdings freilich nicht, da dieses Gerichtlein in der

Folge ja immer mit jenem und dann auch noch mit dem

Stadtgericht Klausen verbunden erscheint.

3. Die jiingern Gerrensteiner, ein Seitenzweig der Herren

von Voitsberg.

Die Mitte des 13. Jahrhunderts, wo die jiingern Gerren-

steiner, ein Seitenzweig der Voitsberger, in den Besitz des

Schlosses und Gerichtes Gerrenstein gelangten, sowie die darauf

folgenden Jahrzehnte, sind fiir die Entwickelung des Landes

Tirol von grosster Bedeutung geworden, denn in dieser Zeit

hat sich der Grundstock der Grafschaft Tirol sowie der Fiirsten-

thiimer Brixen und Trient ausgebildet und die Abhangigkeit

der letztern von der erstern ihren Anfang genommen, in der

zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts hat sich auch ein grosser

XJmschwung in den standischen Verhaltnissen vollzogen und im

wesentlichen der Zustand entwickelt, der fiir die weitere Aus-

bildung dieser Verhaltnisse massgebend geworden ist. Wie aber

grosse Veranderungen im geschichtlichen Leben nie ruhig sich

vollziehen, so hat auch unser Vaterland damals der stiirmischen

Tage genug gesehen, Es standen sowohl die Fiirsten im Lande

J) Tirol. Wei8th. 4, 356. Geschichtsfr. 1867 S. 262 Anm.
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einander wiederholt in Kampf und Streit gegeniiber, als auch

griffen ihre Vasallen und Dienstmannen mehrmals, bald im

Dienste ihrer Herren, bald gegen sie, zu Schild und Schwert,

so dass die Thaler weithin vom Waffenlarm und Kampfesruf

wiederhallten. Gleich im ersten Decennium traten neue Manner

auf die ersten Posten des historischen Schauplatzes : Bischof

Egno von Eppan vertauscht den Stuhl der hi. Ingenuin und

Albuin mit dem des hi. Vigilius, um hier mit der gleichen

Zahigkeit die Rechte seines Stiftes wie seines Geschlechtes zu

verfechten, den Brixner Bischofssitz besteigt ebenfalls eiu Mit-

glied eines Grafengeschlechtes, . Bruno Graf von Kirchberg im

Schwabenlande, und die Erben des Grafen Albert III. (IV). von

Tirol, des letzten seines Stammes, der am 22. Juli 1253 zu

Greifenburg in Karnten gestorben, werden seine beiden Schwieger-

sohne: Graf Meinhard III. von Gorz, der Gemahl seiner altera

Tochter Adelheid und Graf Gebhard von Hirschberg, der Ge-

mahl der jiingern Elisabet, die sich im Jahre 1254 so in das

ererbte Gebiet theilen, dass der Hirschberger alles Gebiet im

Innthale von der Brienner Briicke abwarts und das Eisuckthal

bis zur Peisser Briicke bei Oberau nebst der Vogtei iiber das

Stift Brixen, alles Uebrige aber, also den Best des obern Inn-

thales, den Vintschgau, Etschland, das untere Eisack- und Puster-

thal und die Besitzungen in Walschtirol nebst der Trientner Vogtei

der Gorzer bekommt. Doch der erste Acteur in dem grossen, scenen-

reichen Drama, das sich in derzweiten Halfte des 18. Jahrhunderts

in unsern Bergen abspielte, wurde keine der genannten Per-

sonlichkeiten, sondern der altere der beiden Sohne Meinhards

III. (I.) von Gorz, Meinhard II. von Gorz-Tirol, ein naher Ver-

wandter Bischof Brunos, der mit rastlosem Eifer das von seinem

Grossvater begonnene und schon zu hoher Vollendung ge-

brachte, aber durch die Theilung seines Vaters mit dem Grafen

Gebhard von Hirschberg ernstlich gefahrdete Werk fortsetzte

und zum gliicklichen Abschlusse brachte: die Bildung eines

grossern Fiirstenthums, der Grafschaft Tirol, in die einst zwei

Ftirstenthumer, die Bisthiimer Brixen und Trient, aufgehen

sollteQ.
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Fast gleichzeitig mit Brunos Begierungsantritt scheinen

auch die Voitsberger die Nachfolger der Gerronen geworden

zu sein, aber wie der Zeitpunkt der Nachfolge nicht genau be-

kannt isi, so kennen wir ebenso wenig den Bechtstitel der-

selben. Zugegeben, dass dabei die Verwandtschaft mit den

altera Gerrensteinern mitgewirkt hat, ein Erbrecht kann nicht

den Ausschlag gegeben haben, denn Schloss und Gericht

Gerrenstein waren ja bischofliche Lehen und konnten als solche

damals sicherlich nicht an eine Frau fallen. Lehen vererbten

sich urn die Mitte des 13. Jahrh. hochstens nur ausnahmsweise

auf Frauen, selbst in geistlichen Fiirstenthtimern, und kaum
war dies moglich, wenn das Lehen hohere Gerichtsbarkeit in

sich schloss; denn diese konnte ja nur vom deutschen Konig

verliehen werden. So miissen wir also wohl Belehnung durch

den Bischof und Bestatigung derselben durch das Beichsober-

haupt als die Quellen des Bechtes der jungern Gerrensteiner

auf Schloss und Gericbt Gerrenstein ansehen. Zuerst nach

diesem neuen Besitze nennen sich Wilhelm uud Beimbert von

Voitsberg, die Sonne des Ernestus von Voitsberg und nach von

Mayrhofens Meinung der Sophia von Gerrenstein, Tochter Ekke-

hards von Gerrenstein; doch sie erscheinen nur ein einziges

Mai, in einer Urkutfde fur das Clarissenkloster in Brixen aus

dem J. 1253, mit diesem Titel x
), dann nie mehr, wenngleich

Wilhelm noch einige und Beimbert noch fast drei Decennien

lebt. Es wird bis zun> J. 1277 tiberhauptnur noch ein Mit-

glied des Geschlechtes nach dem neuen Besitze genannt, Wil-

helms alterer Sohn Ekkehard im J. 1260 2
) ; sonst fuhrt auch

dieser wie sein Bruder Heinrich und ihr Oheim Beimbert stets

das Pradicat »von Voitsberg «. Sie bevorzugten also offenbar

den alten Namen, solang sie den neuen Besitz noch gemein-

sam hatten. Allerdings fand schon im J. 1256 eine Theilung

des Gesammtbesitzes der Familie statt, doch diese betraf nur

die Giiter und Bechte in der Stadt Brixen und im Umkreis

*) Bibl. tir. Dipl. 677 n. 77.

«) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2264. Bibl. tir. Dip. 677 n. 101.
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derselben sowie einige dazu geschlagene Hofe in andern Theilen

Tirols. Dabei bekamen der alteste Voitsberger weltlichen

Standes, Albert von Voitsberg, und seine Sohne das Gericht in

der Stadt, den Hiigel Salem, die Vogtei iiber die Leute deg

Klosters Hohenwart, Hofe zu Bozen und Villnoss, einen Zeliend

in Schalders u. a., die beiden Sohne seines schon verstorbenen

Bruders Ernest, die obenerwahnten Briider Eeimbert und Wil-

lielm von Gerrenstein, den Gerichtsbezirk ausserbalb der Stadt x
),

der damals wohl noch das ganze spater in die Gerichtsbezirke

Salern und Pfeffersberg getheilte Gebiet an der Westseite

Brixens umfasste und in der Burg Voitsberg seinen Mittel-

punkt hatte. Nacb dem Tode seines Bruders Wilhelm ver-

waltete namlich, wie es scheint, Keimbert eine Zeitlang allein

noch ihr ganzes Erbe, sowohl den Bezirk ausserhalb der Stadt

Brixen als auch Schloss und Gericht Gerrenstein, da er zugleich

Vormund seiner Neffen Ekkehard und Heinrich von Gerrenstein

gewesen sein mag, bis die Theilung vora J. 1277 beide Com-

plexe fur immer schied.

Mit Bischof Bruno hatte ein Mann von nicht gewohnlicher

Thatkraft und regem Pflicht- und Standesgefiihl den Stuhl der

hi. lngenuin und Albuin bestiegen. Eine solche Personlichkeit

that dem Stifte wahrlich noth, sollte sein Besitz nicht noch

argere Verluste erleiden oder vielleicht ganz verloren gehen.

Bruno war vom Anfange seiner Kegierung an nach Kraften

bemiiht, zu retten, was noch zu retten war, und womoglich

Verlorenes wieder. zu gewinnen. Dabei niusste er aber auf die

namlichen Widersacher stossen, wie seine Vorganger, auf die

Stiftsvogte und den Stiftsadel, die beide die schwierige Stellung

der fruhern Bisch6fe moglichst ausgebeutet hatten. An den

Eampfen und Priedensschliissen, die infolge dessen stattfanden,

haben die jiingern Gerrensteiner keinen geringen Antheil ge-

nommen, ja sie erscheinen mitunter in der vordersten Keihe

der Kampfenden und Compactierenden. Schon in den ersten

J
) Orig. im Brixn. Menaalarch. J. 1256 Juni. Bibl. tir. Dip. 677

n. 84 u. 612, V f. 80 (n. 56).
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Jahren der Regierung Brunos, offenbar durch sein energisches

Vorgehen gereizt, bildete sich ein gegen ihn gerichteter Adels-

bund, an dessen Spitze Ulricli von Taufers stand und worin

auch die Briider Wilhelm und Reimbert von Voitsberg sich

befanden, und als es im Juni 1255 zum Frieden kam, bestellte

der damals abwesende Bischof neben seinem Bruder Eberhard

und dem Domherrn Albert von Aicha nocb Albert und Hein-

rich von Voitsberg und Heinrich von Saben zu seinen Ver-

tretern. In diesem Priedensschlusse gelobteu sich beide Theile

feierlich, Frieden zu halten und sich gegenseitig nach dem
Ausspruche ihrer Vertreter zu entschadigen ; sie biirgten fUr die

Ealtung ihrer Genossen, und die Ministerialen erklarten sich

bereit, den Bischof gegen diejenigen zu untersttitzen, die nicht

von ihm Recht nehmen wollten oder ihn beleidigten; dagegen

wurden ihnen die von ihren Vorfahren ererbten Lehen zuge-

sichert 1
). Hit diesem Friedensschlusse kehrte aber keineswegs

Ruhe in das Eisack- und Rienzthal ein, im Gegentheil nach

wenigen Monaten tobte, wie der im Mai des folgenden Jahres

abgeschlossene Friede bezeugt, ein noch viel heftigerer Kampf.

Machtige Ministerialenfamilien hatten neuerdings sich zu eiuem

gemeinsamen Waffengange gegen den Bischof verbunden und

durch Bestechung, Freundschaft, Hass oder Verschwagerung*

bewogen, hatteu auch minder machtige Ministerialen und ritter-

liche Dienstleute (milites) sich mit ihnen eidlich verbunden.

Die Kampfenden machten den Weg von Saben nach Bozen

ganz unsicher, indem alle Durchziehenden, Laien und Geist-

liche, ihren Ueberfallen ausgesetzt waren, die Hauptburg der

Gegend, die Feste Saben, wurde hart bedrangt, und Bruno

dankte ihre Kettung allein der treuen Anhanglichkeit und

Opferwilligkeit des damaligen Castellans Hugo von Velturns.

Der Bischof hatte die Bebellen diesmal schwerlich zu bewal-

tigen vermocht, wenn ihm nicht sein Verwandter Graf Mein-

hard III. v. Gorz zu Hilfe gekommen ware. Als endlich mit

dem Friedensschlusse vom 15. Mai 1256 die Kuhe wiederkehrteT

i) Bibl. tir. Dip. 677 n. 87.
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mussten die machtigsten Ministerialen alien Standen die Sicher-

heit des Verkehres von Saben nach Brixen geloben und' sich

verpflichten, die nachsfcen fiinf Jahre niemanden zu verletzen,

sonderji in Streitfallen vor dem Bischofe Kecht zu suchen; sie

mussten weiter die minder machtigen Ministerialen und Bitter

ihres Bundeseides entbinden und sollten es nicht iibel nehinen,

wenn minder machtige Ministerialen, die das Eecht verweigerten,

mit Gewalt und bei Verlust ihrer Lehen dazu verhalten wurden.

Im Falle sie diese Punkte brachen, waren Bischof und Graf

berechtigt, ihnen ihre Lehen zu entziehen. Unter den Mini-

sterialen, die dieselben mit ihrem ganzen Besitze, Eigen und

Lehen, verburgten, waren an letzter Stelle auch Albert von

Voitsberg und seine Neffen Wilhelm und Beimbert von Voits-

berg 1
).

Diese Erfolge Bischof Brunos schreckten zwar die Mehr-

zahl der brixnerischen Ministerialen von neuen XJnruhen ab,

aber durchaus nicht einzelne und natnentlich nicht die mach-

tigsten unter ihnen. Waren deren Aufstande und Fehden auch

an und ftir sich weit weniger gefahrlich, so endigten sie doch

nicht alle ohne empfindliche Verluste oder Opfer fur den

Fursten. Hiezu trug namentlich die Haltung des neuen Stifts-

vogtes nicht wenig bei. Dieser war namlich des obgenannten

Meinhards III. von Gorz (Meinhards I. von Gorz-Tirol) gleich-

namiger Sohn, der durch einen neuen Theilungsvertrag mit

dem Grafen Gebhard von Hirschberg aus dem Jahre 1263

diesen auf einen Theil des Innthales — das linke Innufer vom
Telfser Bache bis zum Heubache gegeniiber dem Zillerflusse

und den Gerichtsbezirk Rottenburg — zu beschranken wusste

und so mit dem Eisackthale auch die Vogtei liber Brixen er-

langte. Obwohl Meinhard II. als Schutzherr des Stiftes weit

mehr Ursache zur Hilfeleistung gehabt hatte, als sein Vater,

so war er doch zu sehr auf seinen eigenen Vortheil bedacht,

als dass er je eine uneigenniitzige Hilfe geleistet hatte; er

nahm vielmehr keinen Anstand, die Verlegenheiten Brunos zu

i) Ibid. .677 n. 89.
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«einem Vortheile auszunutzen und Stiftsgebiete ftir seine Dienste

sich abtreten zu lassen oder Stiftsvasallen auf seine Seite

heriiberzuziehen.

Auch an den neuen Ereignissen waren die Herren von

Oerrenstein und Voitsberg nicht unbetheiligt, doch nar mehr

Reimbert und seine beiden Neffen Ekkehard und Heinrich,

nicht aber mehr der letzteren Vater Wilhelm, denn dieser

wird noch vor dem J. 1260 gestorben sein, da in dem oben-

erwahnten Jahre Ekkehard allein auffcritt. Ihre Haltung gegen

den Bischof war aber die ersten Jahre kaum eine feindliche,

viel eher eine freundliche oder vermittelnde. In der Kegel

tritt da Reimbert mit seinem Vetter Heinrich, Sohn Alberts

von Voitsberg gemeinsam auf, sowohl bei den Friedensschlussen

als bei andern wichtigern Verhandlungen. Das war der Fall,

als im J. 1263 Bruno semen Oetreuen Hugo von Velturns fur

seine oberwahnten Verdienste mit Besitzungen uud Leuten auf

den Bergen Saubach und Bitten von Kollmann bis Lengmoos

beschenkte x
), danii als die beiden Herren von Aichach nach

ihrer Besiegung und Gefangennahme im J. 1264 dem Bischofe

und den Grafen Meinhard und Albert von Tirol-Gorz Urfehde

schwuren und auf das Schloss Castelrutt und andern Besitz

Verzicht leisteten 2
), und endlich als Bruno die Grafen ftir ihre

Hilfe gegen diese unbotmassigen Ministerialen mit Gutern von

50 Mark Einkunften zu belehnen sich gezwungen sah 3
). Ebenso

wohnten die beiden dem Priedeusschlusse bei, der im J. 1266

zwischen den Briidern Friedrich und Arnold von Bodank und

ihrem bischoflicben Herren zuwege kam, nachdem dieser ihr

Schloss in der Stadt Brixen dem Erdboden gleichgemacht hatte 4
).

i) Bibl. tirol. Pip. 677 n. 110.

2
) Orig. im Brixner Mensalarchiv v. J, 1264 Aug. 27. Bibl. tir.

Dip. 677 n. 111. 112; 612, V. f. 92. 93. Font, rer, Austr. Dipl. I, 61.

Sinnacher 4, 554 ff.

8
) Statth.-Arch. Brixn. Arcn. Nr. 1374. Bibl. tirol. Dip. 677 n. 116.

4
) Orig. im Brixner Mensalarch. 1266 Marz 6. Bibl. tir. Dip. n. 125

;

612, V n. 69. Statth. Arch. Brixn. Arch. L. 119 n. 1 B. u. Cod. Ferd.

f. 96 (nach Schonach).
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Dagegen fehlten beide bei der Zusammenkunft zu Sterziug im

Sept 1265, auf welcher Bruno mit den Grafen Meinhard und

Albert von Tirol-Gorz auf fiinf Jahre Frieden scbloss und

seinen Getreuen Hugo von Velturns zu ihrem Dienste bei einer

Strafe von 200 Mark verpflichtete *), und desgleichen Reim-

bert bei der neuen Vereinbarung zwischen dem Bischofe und

Wilhelm d. j. von Aichach, wozu auch Heinrich von Voitsberg^

sich eingefunden hatte 2
). Gemeinsam erscheinen beide wieder^

wie begreiflich, und diesmal vefreint mit Reimberts Neffen und

dem Geschlechtshaupte Albert von Voitsberg bei dem Verzichte,

den sie im J. 1269 zugunsten des Stiffces Brixen auf etliche

Eigenleute thun, womit sie von demselben belehnt waren 8
).

Sehen wir hier noch alle Voitsberger in gutem Einvernehmen

mit dem Bischofe, so muss doch schon am diese Zeit das Ver-

haltnis Reimberts zu ihm sich zu andern begonnen haben*

denn es ist im hohen Grade auffallig, dass im folgenden Jahre,.

wo Bruno und die Tiroler Grafen ihren Friedens- und Freund-

schaffcsvertrag erneuerten, Reimbert denselben, mitten unter

tirolischen Ministerialen, fur die Grafen beschwort 4
). Dieser

Yoitsberger war offenbar schon damals in das Lehenverhaltnis

zu Meinhard und Albert getreten, in dem wir ihn ein paar

Jahre hernach bereits nachweisen kSunen 6
), und darin mag

wohl der Keim zu dem spatern Zerwurfnisse zwischen Bruna

und seinem Ministerialen zu suchen sein. Die Einigkeit des

Hauses Voitsberg litt jedoch allem Anscheine nach unter

dieser Haltung Reimberts nicht, denn wir sehen ihn auch in

den nachsten Jahren vereint mit seinem Vetter Heinrich, wie

vorher, auftreten, und vermuthlich hat erja auch fur seine Neffen^

die nur selten vorkommen, die Geschaffce bis zum J. 1277 ge-

*) Hormayr Gesch. Tir. 1*>, 393. Statth.-Arch. Cod. Ferd. f. 93 (nach

Schonach) Bibl. tir. Dipl. 1038, 33.

2
)
Orig. im Brixn. Mensalarch. J. 1266 Dec. 19.

3
)
Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2293, Bibl. tir. Dip. 677 n. 139.

*) Hormayr Gesch. Tir. H>, 436. Bibl. tir. Dip. 677 n. 142; 678 n.

38. Vergl. Sinnacher 4, 472.

5
) Stiftaarchivs-CopiaTbuch von Wilten c. 1448 f. 136a (nach Sch5nach)-
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fithrt. Mitsammen iibergaben im J. 1275 Albert, Heinrich

und Reimbert v. Voitsberg das Eigenthum eines Ackers durch

die Hand des Bischofes der Frau Sigela, Witwe Welfes 1
), und

neben Albert von Voitsberg bezeugt Eeimbert die Schenkung

des Brixner Dekans Konrad an die Brixner Frauenkirche 2
).

Allein als Zeuge des Bischofes hingegen tritt letzterer nur

einmal auf, namlich in einer Urkunde vom J. 1274, wo Bruno

mit den Grafen von Tirol die Kinder des Dietrich von

St. Michaelsburg und einer Schoneckerin theilt 3
),

Wilhelm von Gerrenstein und Voitsberg, der wahrschein-

lich altere Bruder des eben wiederholt genannten Reimbert,

war mit Margareta von Starkenberg vermahlt gewesen und

hatte aus dieser Ehe ausser den beiden schon erwahnten

Sohnen noch eine Tochter, namens Sigla, hinterlassen 4
), die

mit Friedrich von Schoneck sich verheiratete und zu Neustift

begraben liegt; er muss aber bei seinem Tode noch jung ge-

wesen sein, denn sein Bruder tiberlebte ihn urn fast ein

Vierteljahrhundert und seine Sohne diesen um vierzig Jahre.

So erklart es sich, dass es erst am 15. Marz 1277, wo jeden-

falls beide herangewachsen waren, zwischen Oheim und Neffen

zur Theilung ihres Besitzes kam. Dabei wurden alle Giiter,

Leute, Eigenthums- und Lehenrechte in zwei flaupttheile ge-

schieden; Reimbert nahm das Schloss Voitsberg mit alien da-

zugehorigen Besitzungen und tiberdies noch die Giiter in der

Pfarre St. Andre, die Bruder Ekkehard und Heinrich erhielten

das Schloss Gerrenstein mit allem, was bisher iiber das Dorf-

lein Verdings hinaus und sonst dazu gehort hatte, nur den

Hof des Lehensmannes Frie ausgenommen; dieser wie andere

Stiicke, die etwa noch als ihr Eigenthum sich erweisen sollten,

blieben einer weitern Vereinbarung vorbehalten, von der aber

nichts bekannt ist. Auf die Giiter und Rechte in Pinzagen,

die auch den beiden Gerrensteinern erblich zufielen, leisteten

Reimbert und seine Frau Adelheid, eine Tochter Engelmars

A
) Bibl. tirol. Dip. 678 n. 32.

>) Ibid. 678 v. 154.

8
) Ibid. 227, I, g.

4
) v. Mayrhofens Genealogie d. Fam. Gernatein.
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von Tarant und der Adelheid von Lichtenstein x

), noch aus-

driicklicli Verzicht Mit beiden Schlossern waren selbstver-

standlich auch die Gerichtsbezirke, das Gericht Latzfons mit

dem einen und das Gericht ausserhalb der Stadt Brixen mit

dem andern, verbunden und ausserdem noch die Vogtei liber

die Guter des baierischen Klosters Hohenwart in Pinzagen mit

dem Antheil der Gerrensteiner 2
). Da die Linie Alberts von

Voitsberg um diese Zeit wahrscheinlich noch im Besitze des

Gerichtes und des Eigens und der Lehen in Brixen sich be-

fandy so waren damals drei Gerichtsbezirke mit drei Haupt-

schlossern in den Handen derselben Familie und stand diese

auf dem Hohepunkt ihrer Macht, doch nur mehr fiir kurze

Zeit.

Die Burggrafen Albert und sein Sohn Heinrich sind jeden-

falls noch vor dem 6. Juni 1277 gestorben 3
), und diese Ge-

legenheit beniitzte Bischof Bruno zu einer vollstandigen Aende-

rung der von seinen Vorgangern seit der Mitte des 12. Jahr-

hunderts beobachteten Politik. Er berief die Pralaten und

Chorherren des ganzen Capitels zu einer feierlichen Sitzung

und fasste mit ihnen den gemeinsamen Beschluss, die Gerichts-

barkeit der Stadte Brixen und Bruneck und des Marktes Matrei

und ebenso die Schlosser in diesen Stadten und das Schloss

Saben, zugleich Gerichtsschloss fiir die Stadt Klausen, wie die

andern, die noch nicht verliehen worden, nimmer mehr als

Lehen zu verleihen, sondern durch Eichter und Castellane

yerwalten zu lassen, die auf Widerruf bestellt werden sollten 4
).

Dieser Beschluss traf zunachst Reimbert v. Voitsberg und seinen

Sohn Engelin und war wohl die Hauptursache der wilden

Fehde, die noch im Herbste desselben Jahres zwischen ihnen

und dem Bischofe entbrannte. Die beiden Voitsberger be-

*) Desselben Genealogie d. Fam. Voitsberg u. Tarant.

*) Orig. im Brixn. Mensalarchiv. J. 1277 Marz 15. Statth.-Arch.

^rixn.. Arch, Nr. 2504. Bibl. tirol. Dip. 678 n. 48. Sinnacher 4, 570.

») Neust. Urkbch. Nr. 309. Sinnacher 4, 571.

<) Statth.-Arch. Brixn. Arch. L. 8t, Nr. 2 A fol. 5. Bibl. tirol. Dip.

678 n. 49.
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ntftzten die damalige Abwesenheit des Bischofs zum An*
griffe und erfiillten sein Stiffc mit Eaub und Brand. Aber der

Bischof hob nach seiner Biickkehr den ihm zugeschleuderten

Fehdehandschuh muthig auf, lieferte dem Gegner, von seinen

Ministerialen und dem Capitel unterstiitzt, siegreiche Kampfe
und belagerte ihn in seiner Hauptburg Voitsberg. Die Voits-

berger mussten im Friedensschlusse vom 8. December 1277

das wohi schon jetzt zerstorte Schloss Voitsberg und seinen

Grand nebst den anliegenden Giitern, die Halffce des unweit

davon gelegenen Sees und die Wiese auf der Flae bei Vahrn

sowie die Gerichtsbarkeit ausserhalb der Stadt von dem Orte

Wer bei Velturns bis in den Wizenbach und Valakenbach

(beim Peisser in der Aue) an den Bischof abtreten und be-

hielten nur mehr, was sie noch dartiber inner- und ausserhalb

der Stadt hatten, sowie die Lehen des Grafen Meinhards IL

von Tirol, der auch sein Siegel an dies Friedensinstrument

hangte. x
) Damit war die Macht der Voitsberger fur immer

gebrochen, und Reimberts sowie Alberts Linien erloschen auch

bald; urn so krSftiger dagegen bltihte der andere Zweig, di0

Gerrensteiner, eine Zeitlang, die durch das Schicksal ihrer

Vettern gewarnt, entweder im engen Anschlusse an das Stift

oder in einer klugen Politik ihr Interesse zu fordern suchten.

Da die Brlider Heinrich und Ekkehard von Gerrenstein

beim Tode ihrer Vaters Wilhelm offenbar noch recht jung ge-

wesen sind, so konnteu sie denselben leicht um circa 60 Jahre

iiberleben und bei ihrem Hinscheiden erwachsene Sohne hinter-

lassen. Ekkehard hatte von seiner Frau Perchtlina von Castel-

rutt zwei Sohne, Friedrich und Ekkehard, und drei Tochter:

Katharina, Sigla und Gertrud 2
), ausserdem noch einen ausser^

ehelichen Sohn Waltmann. HeinricTi, der mit einer noch vor-

nehmern Gemahlin, mit Elisabet von Rottenburg 3
), vermahlt

f
) Orig. im Brixn. Mensalarch. J. 1277 Dec. 8. BibL tiroL Dip,

coll. Sp. f. 36; 678 n.-44. Sinnacher 4,564. 588.

2
) v. Mayrhofen Genealogie, Fam. Gernstein.

8
) Tirol. Archiv 4, 42. Neuat. Arch. GG, 24 (nach Amman).
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war, er erzeugte bei ihr vier Sobne : Wilhelm und Ekkehard,

sowie die fruh yerstorbenen Heinrich und Peter *), und zwei

Tochter: Utta, die Gemahlin Eeimberts von Vels, und eine

Unbenannte, die in das Brixner Clarissinnenkloster trat 2
).

Beide Bruder yerwalteten allem Anscheine nach ibr Erbe ge-

meinsam, jedenfalls das Gericht und Schloss Gerrenstein, denn

es findet sieb beziiglich dieses Besitzes keine Spur einer Thei-

lung und ebensowenig irgend eines Zwiespaltes zwiscben ibnen;

ibr ganzes Auftreten lasst vielmehr schliessen, dass sie stets in

bester Eintracht miteinander gelebt haben mussen, denn inei-

stens treten sie gemeinsam auf, selten einer allein. Fiir die

noch iibrige Kegierungszeit Bischof Brunos~ist ihr gutes Ein-

vernebmen allerdings nur durch gleicbzeitige Theilnahme und

Zeugschaft bei ein paar offentlichen und Privatangelegenbeiten

bezeugt 3
). Ebenso standen sie zu . ihren Herren lange in un-

getrtibten Beziehungen; zu Biscbof Bruno war ibr Verbaltnis

von ibrem ersten Auftreten bis zu dessen Ableben gut, drei-

mal treten beide als seine Zeugen auf 4
), ein paarmal Ekkehard

allein 5
). Dass sie schon zu Lebzeiten Brunos bemtiht waren,

ihren Besitz zu mehren und abzurunden, bezeugt der Kauf

zweier Hofe im Dorflein Earn von Hugo von Trostberg 6
).

Doch konnten sie auch einen fast gleichzeitigen Verlust nicht

verhindern: sie mussten i. J. 1282 ihren Rechten auf die

Giiter des Stiftes Eichstadt zu Pinzagen, niit Ausnabme der

Vogteit die sie von Grafen Meinhard II. zu Lehen trugen, ent-

sagen; aber diesen Verlust haben sie in der Folge wieder wett

zu machen gewusst.

4
) Neuat. Arch. EE 4 (nach Amman). Vgl. Neust. Urkbch. Nr. 422.

J
) Neust. Arch. QQ 2 (nach Amman), v. Mayrhofen, Genealogie

Fam. Gernstein.

«) Neust. Urkbch. Nr. 340. 341.

4) Neust, Urkbch. Nr. 340. Brixn, Mensalarch. J. 1278 Febr. 27 (?)

u. 28. Bibl. tir. Dip. 678 n. 51.

8
) Brixn. Mensalarch. J. 1284 Juni 28 und 1286 Febr. 13. Bibl.

tirol. Dip. 678 n. 113 u. 128.

6
) Orig. im Brixner Mensalarchiv J. 1280 Nov. Bibl. tirol. Dip.

966 coll. R. n. 44.

Ferd.-Zeitschrift. IU. Folge. 42. Heft. 6
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Mit dem Tode Bischof Brtmos von Brixen im J. 1288

brach fur dies Stift eine verhangnissvolle Zeit ein, denn es

folgten zwei Bischofe, von denen der eine gar keine Macht

besass, der andere aber die Gliter der Kirche verschleuderte.

Heinrich V. von Travejach (1290—1295) ist wahrscheinlich

gar nie in den Besitz der Temporalien gelangt, denn lasst sich

anch seine Anwesenheit in Brixen wahrend obiger Jahre ein

paarmal nachweisen *), so doch kein weltlicher Regierungsact.

Eine Uebereinkunft zwischen dem Stiftsdekan Friedrich und

Meinhard II. vom 28. April 1292 drangt vielmehr zum Schlusse,

dass der Graf von Tirol, nun auch zugleich Herzog von Karnten,

das Stift ganz unter seinen Einfluss gebracht habe, denn der

Stiftsdekan muss geloben, weder heimlich noch offentlich etwas

gegen Meinhard II., seine Sohne und Diener zu thun und

dem Bischofe nicht anzuhangen, solange der Herzog mit ihm

nicht einig geworden; wenn er mit einem Beschlusse der

Mehrzahl des Capitels nicht einverstanden ware, so sollte er

denselben an den Herzog bringen 2
). Meinhard H. hatte offen-

bar die Capitelsmehrheit auf seine Seite gezogen und vermuth-

lich auch als Stiftsvogt die Festen mit seinen Anhangern be-

setzt 8
). Dabei giengen auch die Gerrensteiner nicht leer aus,

denn am 19. April 1290 schwuren Heinrich und Ekkehard von

Gerrenstein, das Schloss Veldes in Krain, das ihnen Mein-

hard II., Herzog von Karnten, als brixnerischer Stiftsvogt und

das Domcapitel anvertraut hatten, auf Verlangen des letzteren

und nach des ersteren Rath unweigerlich zu raumen 4
). Dass

die Beziehungen der Braider zum Stifte damals gut waren,

ergibt sich aus einer Schenkung derselben an das Gotteshaus

vom 7. Juni 1295, worin Ritter Heinrich und sein Bruder

Ekkehard Waltmann, des letzteren Sohn von einer Magd, an

die hi. Ingenuin und Albuin uberliessen; es ist derselbe, der

mit Breiden, der Tochter des Chunrat Diemo, eine unechte

i) Neust. Urkbch. Nr. 368. Sinnacher 5, 10. 12.

2
) Bibl. tir. Dip. coU. Sp. 966 Spergs f. 96 n. 63.

8
) Sinnacher 5, 21.

*) Bibl. tirol. Dip. 678 n. 139. Sinnachei 5, 10.
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Nebenlinie mit dem Sitze 2u Latzfons begrtindete *). Far ihr

gegenseitiges gates Einvemehmen spricht auch ihre gemein-

same Anwesenheit bei einem Belehnungsacte des Gotschalk yon

Gufidaun a
).

Der zweite der beiden obgenannten Bischofe, Landolf

(1296—1301), gelangte zwar ohne grossere Schwierigkeiten

zum Antritte seiner Kegierung, da die Sohne des inzwischen

(1295) gestorbenen Herzogs Meinhards II. auf Verwendung des

Papstes Bonifazius VIII. und gegen einige Zugestandnisse die

besetzten Gebiete herausgaben, doch der neue Bischof war ein

ebenso gewaltthatiger als verschwenderischer Herr und zerdttete

durch seine leichtfertigen Ausgaben und Verpfandungen die

Finanzen des Stiftes derart, dass dessen Einnahmen auf den

fimfzehnten Tbeil herabsanken und bald grosse Scbulden das-

selbe driickten 8
). Die beiden Gerrensteiner werden zwar nicht

xmter jenen Adeligen ausdrticklich genannt, die von der Ver-

schwendungssucbt des Bischofes besondern Vortheil zogen, allein

sicher ist, dass sie mit Landolf in bestem Einvernehmen standen.

Sie treten ja wiederholt an seinem Hofe oder bei seinen Re-

gierungsacten als Zeugen auf, wie bei seinen Vereinbarungen

mit dem Herrn Jakob Trautsun 4
) und mit Nicolin von Miibl-

bach 5
) und bei dem Rechtsspruche, den Probst Eberhard in

seinem Namen that 6
). Ja Ekkehard fuhrt i. J. 1297 den Titel

eines Vicedoms, wohl Brixens 7
), und Heinrich von Gerrenstein

wurde am 2. Febr. 1301 von Bischof Landolf an seiner statt

dem Cholen von St. Michaelsburg als Eichter im Bisthume

gegen alle, wider die er zu klagen hatte, bestellt, und Ekke-

hard erscheint dabei als erster Zeuge 8
). Bei solchen Be-

*) Die Traditions!), d. Hochst. Brixen Nr. 672. 673.

2
) Statth.-Arch. Parteibr. G.

») Sinnacher 5, 38 ff. 47. 55.

*) Orig. im Brixner Mensalarch. J. 1297 Nov. 10. Bibl. tirol. Dip.

678 n. 186. 204; 612, V. f. 142.

6
) Orig. im Brixner Mensalarch. J. 1297 Nov. 9.

*) Neust. Arch. CC 2.4 (nach Amman).
7
) Sinnacher 5, 36.

8
) Ferdinandeums-Bibliothek Urkk. Nr. 25.

6
#
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ziehungen zwischen den Gerrensteinern and ihrem gnadigen

Herrn ist die Annahme wohl gestattet, dass auch sie von der

Freigebigkeit des Bischofes namhaflen Gewinn gezogen haben

werden. Urkundlich lest steht eine andere wertvolle Erwer-

bung derselben wahrend seiner Regierungszeit. Am 21. Febr.

1300 verkaufle namlich der Bischof Konrad yon Eichstadt dem
Bitter Heinrich von Gerrenstein und seinem Bruder Ekkehard.

den ganzen Weiler Pinzagen mit alien Rechten und Zugeho-

rungen um 100 Mk. Die Ursache des Verkaufes war die Ent-

legenheit dieser Tafelgiiter seines Stiftes und cleren geringer

Ertrag infolge der vielen Angriffe, denen sie in den letzten

Zeiten ausgesetzt gewesen waren l
).

Mit Landolfs Nachfolger, Bischof Johann II. (1303—1306),

bestand dasselbe Verhaltnis ; als dieser mit Heinrich v. Flilein

wegen eines Thurmbaues zu Aufhofen eine Fehde hatte und

ihn gefangen nahm, btirgten bei dessen Freilassung die Gerren-

steiner noben vielen andern mit 20 Mk. 2
), und als sie wegen

des Hofes Aelpling und einer Miihle zu Bruneck Streit hatten

und sich dann verglichen, leistete Ekkehard von Gerrenstein.

fiir seinen Herren Btirgschaft und bezeugte mit Heinrich den

Act der Vereinbarung 3
). In einem andern Falle liessen sich

beide Bruder vom Bischofe als Biirgen gebrauchen 4
). Ekke-

hard nimmt auch, wohl als Vicedom des Stiftes, an der Mass-

regel theil, die vom Capitel, Reimbert von Saben und ein paar

Biirgern i. J. 1302 zur Abzahlung der Stiftsschulden ergriffen

wird, und siegelt die Urkunde; ebenso unterzeichnet er als

Zeuge den Kevers, den Beimprecht und Paul von Saben wegen

der erbauten Burg Branzoll dem Bischof ausstellen 5
). Wie

diese Falle, so beweist noch ein weiterer, wo sie in einem

Streite des Propstes Albrecht von Neustift mit Hugo von Vel-

turns um die Vogtei uber fiinf Hofe neben Peter Trautsun und

») Statth.-Arclu Brixner Arch. Nr. 1866. Sinnacher 5, 45.

2
) Sinnacher 5, 51.

») Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 1996.

4
) Sinnacher 5, 77. 78.

6) Sinnacher 5, 55. 56. 65.
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dem Kellner von Neustift das Schiedsrichteramt ttbten, ihr be-

deutendes Ansehen in damaliger Zeit 1
), und die Freilassung

der Kinder des Weissen ab dem Berge durch Heinrich und die

Schenkung derselben an Neustift dessen mildthatigen Sinn und

sein Wohlwollen ftir dies Kloster 2
). In einer weitern Urkunde

fur Neustift tritt ausser Ekkehard noch ein Albertus de Gerren-

stein als Zeuge auf, degsen Verhaltnis zu den beiden Briidern

jedoch dunkel bleibt 3
). Die guten Beziehungen der Briider zu

einander bezeugt fiir diese Zeit noch eine Schenkung Heinrichs

an das Clarissenkloster zu Brixen, namlich die Schenkung des

Hofes Mureit, die Ekkehard durch Besiegelung der Urkunde

bekraftigte 4
). Ala Bitter nicht bloss von Geburt, sondern auch

durch den Bitterschlag, als Inhaber der Bitterwtirde, mag Hein-

rich noch mehr als sein Bruder sich veranlasst gefiihlt haben,

die streng kirchliche Gesinnung, die iiberhaupt den jungern

Gerrensteinern so gut wie den altern eigenwar, und insbesondere

die besondere Zuneigung des Geschlechtes zu den Klostern der

Chorherren von Neustift und der Clarissinnen zu Brixen durch

solche Acte zu bethatigen.

Das gute Einvernehmen der beiden Brtider Heinrich und

Ekkehard von Gerrenstein dauerte auch noch unter der Be-

gierung des nachsten Bisehofes von Brixen, Johannes HI. Wul-

fing von Schlackenwert in Bohmen (1306—1322), ja wohl bis

zum Tode Heinrichs fort, der spatestens im Anfange des Jahres

1318 eingetreten sein kann. Als Heinrich seinen Hof zu

Schnauders an der Gassen an Neustift schenkte, leistete Ekke-

hard ftir diese Schenkung Zeugschaft; beide beurkunden ge-

meinsam mit Albrecht von Voitsberg, Brixner Chorherr, dass

Dureich von Lienz seiner Hausfrau Matze, Keimbrechts von

Voitsberg Tochter und des ebengenannten Albrecht Schwester,

zur Morgengabe. ein Euder Wein gegeben habe 5
), beide be-

i) Neust. Urkbch. Nr. 399. -

2
) Neuat. Arch. XX99 (nach Amman).

8
) Neust. Urkbch. Nr. 402.

*) Archiv-Berichte aus Tirol 2. Bd. Nr. 3005.
5
) Orig. im Brixn. Mensalarch. J. 1313 Jan* 19.
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siegeln die Schenkung von drei Hofen an Neustift durch Sig-

linne von Velturns *), beide sind auch als Zeugen anwesend*

als fiischof Johann durch Geschworne seines Stiftes Bechte in

Pfunders und auf Seitwald feststellen lasst 2
), and als er mit

Peter Trautsun sich vereinbart 3
) und die Entscbeidung eines

Streites zwischen dem Domcapitel und Werner yon Schenken-

berg und semen Sohnen iibernimmt 4
) ; in derselben Eigenschaft

besiegeln sie mit dem Bischofe einen Belebnungsact des Hugo
von Velturns 5

). Da sie so haufig mitsammen, selten allein 6
)

auftreten, so haben sie wohl auch in diesen Jahren noch ihren

Hauptbesitz gemeinsam verwaltet, doch hatte sicherlich schon

jeder besondern Besitz in seinen Handen. Das ergibt sich

nicht allein aus obigen Schenkungen Heinrichs, sondern auch

aus einem Verkaufe desselben und seiner Gemahlin Katharina,

>Frau Berchten tochter*, an den Bischof, womit sie diesem

um 35 Mk. alle Bechte auf ein Haus sammt Hofstatt und

Garten an der Stadtmauer Brixens iiberlassen 7
), und aus der

Verleihung einer Wiese und eines Bautes in Schalders 8
).

Nicht ungetriibt dagegen verblieb dais Verhaltnis der beiden

Gerrensteiner zu Bischof Johann EL In den ersten Jahren

bildete die Biirgschafb, die sie einst fur dessen Vorganger ge-

than hatten, den Gegenstand eines Streites, doch wurde dieser

vermuthlich durch Vermittelung des Abtes von Wilten beglichen 9
),

und von nun an hei*rschte zwischen dem Herrn und seinen

Ministerialen voile Eintracht bis zu Heinrichs Tode. Dies be-

weist ja hinreichend die bereits belegte, wiederholte Anwesen^

heit beider Briider am bischoflichen Hofe. Ausser den schon

erwahnten Fallen sei noch besonders ihrer Gegenwart bei der

i) Neust. Urkbch. Nr. 413.

*) Statth.-Arch. Brixn. Arch. L. 95 Nr. 1 A.

*) Orig. im Brixner Mensalarch. J. 1312 Dec. 28.

4
) Archiv-Bericlite Nr. 2215.

*) Ibid. Nr. 2235.

•) Statth.-Arch. Parteibr. Bibl. tir. Dip, 613 f. 37.

7) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 1680.

8
) Ibid. Nr. 2505,

») Sinnacher 5, 76. 78.
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Zusammenkunft der geistlichen und weltlichen Stande des Hochr

stiftes am 3. Apr. 1316 gedacht, durch welche der FGrst die

Rechte seines Stiftes erfahren und feststellen lassen wollte.

Diese merkwiirdige Versammlung lasst auch erkennen, zu wel-

chem Ansehen es die beiden Gerrensteiner bereits gebracht

hatten: sie stehen da ja an der Spitze des zahlreicheu Stifts-r

adels x
). Bald hernach muss aber Heinrich gestorben seint

denn als am 19. Nov. 1317 Arnold von Schoneck seine Rechte

anf die Giiter des Klosters Stams zu Terenten an den Abt

Hermann verkauft, da erscheinen zwar alle andern mannlichen

Mitglieder der Familie, die damals lebten, aber neben Ekke-

hard nicht mehr sein Bruder, sondern dessen Sohn Wilhelm 2
).

Nach Heinrichs Tode bekamen Ekkehard und seine Sohne

Fritz und Ekkehard sowie Heinrichs Sohne Wilhelm und Ekke-

hard mit dem Bischofe wegen einiger Hofstatten am Gries von

Brixen und der dahinter liegenden fiinf Garten und Baumgarten

und wegen Hauser und Hofstatten in der Stadt und des Wind-

korns auf dem Berge Tils und zu Pinzagen Streit. Doch die

von beiden erwahlten fiinf Schiedsrichter : Seifried von Rotten-

burg, Ritter Heinrich von Aufen stein, der Brixner Chorherr

Reynger, Spitaler zu Klausen, Tagen von Vilanders und Aebl

der Halbsleben sprachen im Jahre 1318 den Gerrensteinern die

strittigen Gegenstande und eine Summe von 30 Mark zu, nur

mussten diese fiir die Hofstatten und Garten und fur das Wind-

korn bestimmte Zinse zu zahlen versprechen, die Hauser in der

Stadt vom Bischofe zu Lehen nehmen und geloben, daraus der

Stadt und dem Stifte keinen Schaden zuzufiigen, auch keine

Feste ohne des Bischofs Erlaubnis zu bauen 3
). Nach diesem

Ausgleiche tritt auch Ekkehard nur mehr zweimal auf, am
21. Mai 1320 entscheidet er neben Jakob Trautsun, Reimprecht

Sabner und Aeblein Halbsleben als gutlicher Richter einen Streit

des Brixner Domcapitels mit Heinrich und Goschel den Neuen-

burgern wegen eines Zehents der Pfarre Olang, den sie zum

*) Ibid 5, 102.

*) Neust. Archiv G 71 3 (nach Amman).
8
) Stattb.-Arcli. Brixner Arch. Nr. 2506.
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Schaden des Capitels verkauft hatten x

), und am 21. Apr. 1321

besiegelt er eine Schenkung Heinrichs des Neuenburgers und

seiner Fran Elsbet an Neustift 2
).

Mit den beiden Brtidern Heinrich und Ekkehard von Gerren-

stein hatte diese Familie ofifenbar den Hohepunkt ibrer Macht

und ihres Ansehens erreicht, dieselbe dauerte zwar noch durch

zwei Generationen fort, allein sie geht sichtlicb ihrem Verfalle

entgegen. Dieser zeigt sich schon in ihrer sehr geringen Be-

theiligung an den ofifentlichen Ereignissen der Zeit. Obwohl

eineBeihe bedeutender Bischofe im weitern Verlaufe des 14 Jahr-

hunderts den Stuhl der hi. Ingenuin und Albuin zierte^ Albert

von Enna (1323—36), Matthaus Konzmann (1336—63), Johann

von Lenzburg (1363-—74) und Priedrich von Erdingen, so

konnen wir doch Gerrensteiner am bischoflichen Hofe oder

sonst in Gegenwart ihres Fiirsten nur selten nachweisen.

Ebenso selten treten Mitglieder der Familie mit den gleiehzei-

tigen Landesfursten : Konig Heinrich von Bohmert und Polen,

Markgraf Ludwig von Brandenburg und Margareta Maultasch

oder den ersten Habsburgern in nahere Beziehungen ; auch

hehmen sie an den so wichtigen politischen Vorgangen im

Lande, an denen der Landesadel im hohen Grade interessiert

erscheint, keinen irgeud erheblichern Antheil. Ihre ganze Sorge

und Thatigkeit ist vielmehr ihren hauslichen Angelegenheiten

zugewendet. Viel hat hiezu wohl die Theilung ihres Besitzes

beigetragen, die unter den Sohnen der obgenannten beiden

Briider ohne Zweifel eingetreten ist, wenn sich auch keine

Theilungsurkunde vorfindet. Dabei fiel, wie man aus den Ver-

haltnissen und Vorfalien der Folgezeit schliessen muss, den

Sohnen Heinrichs, Wilhelm und Ekkehard, ofifenbar das Stamm-

schloss und der hiezu gehorige Gerichtsbezirk zu, doch behielt

dieser Zweig auch noch ausserhalb desselben, in unci urn Brixen

und anderswo Besitz ; allein der Haupttheil der auswartigen Giiter

muss den Sohnen Ekkehards : Friedrich und Ekkehard zugefallen

sein, und diese behielten auch noch einenAntheil am Schlosse"2*):

i) Archiv-Ber. 2. Bd. Nr. 2240.

2
) Neust. Urkbch. Nr. 455 und Ammans Abschrift des Originals.

*>) Tirol. Arch. 4, 355 Nr. 962; 371 Nr. 1030.
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Diese Theilung trat jedoch kaum schon in den ersten

Jahren nach dem Tode der Vater der genannten Vettern ein,

und jedenfalls stand damals das Anseben des Hauses noch im

alten Glanze da, denn sowohl Wilhelm als seine beiden Vettern,

Ekkehards Sohne, fuhrteji Frauen aus den vornehmsten Adels-

familien heim : Wilhelm selbst vermajilte sich in erster Ebe mit

einer Tochter (Margareta?) Gebhards von Starkenberg, die ihm

140 Mark Mitgift zubrachte a
), und in zweiter mit Margareta

von Freiindsberg 2
), Friedrich yon Gerrenstein nahm Agnes von

Liebenberg, die Tochter Ulrichs von Liebenberg, zur Frau 3
),

und Ekkehard heiratete eine Verwandte derselben, Elsbet, die

Tochter Sweikers von Liebenberg, die nichtweniger als 160 Mark

Aussteuer bekam 4
). Wer die Gemahlin des firiih und kinderlos

verstorbenen Bruders Wilhelms, Ekkehards, die nach v. Mayr-

hofens Genealogie Gertrudis geheissen haben soil 5
), etwa ge-

wesen sein durfte, ist unerfindlich. Den damaligen Flor des

Hauses bezeugen auch die Vermahlungen ihrer Schwestern.

Utta, Wilhelms Scbwester, wurde die Gemahlin Eeimberts von

Vela 6
), Sigla, die Schwester Friedrichs, die Gemahlin Eeimberts

von Saben 7
) und eine andere Schwester des letzteren, namens

Gertrud, die Gattin Ekkehards von Vilanders 8
) und eine dritte,

Katharina geuannt, die Gattin Heinrichs von Aufenstein 9
),

Ihre Manner gehorten also, wie die Frauen der Gerrensteiner,

den ersten Adelsgeschlechtern des Landes an und zwar, was

auffallig ist, meistens tirolischen und nicht brixnerischen Mini-

sterialenfamilien an. Die obgenannte Aussteuer Elsbetens von

*) Stattb.-Arcb. Scbatz-Arcb. Nr. 3876. A. Noggler, Der Streit der

Starkenberger etc. Innsbr. GymDasialprogramm 1882 S. ll.

*) Arcbiv-Ber. 2. Bd. Nr. 3071. 3074.

8) Stattb.-Arcb. Scbatz-Arcb. II 239. 247.

4) Ibid. II 717. 761.

8
) v.- Mayrbofen Genealogg. Fam. Gernstein.

?) Neust. Arcb. QQ2 (nacb Amman).
7
) Neust. Urkbcb. Nr. 471.

*) v. Mayrbofen Genealogg. Fam. Gernstein.

») Ibid.
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Liebenberg verbiirgten, ausser Wilhelm von Gerrenstein, Hein-

rich der Hofmeister yon Eottenburg, Georg von Yilanders,

Berthold der Preundsberger, Heinrich von Aufenstein and Hein-

ricli von Velturns, und als Zeugen waren unter andern Sei-<

fried von Rottenburg, Heinrich der Gralaut, Eeimbert von Saben

und Heinrich der Velser zugegen, somit der Mehrzahl nach

hervorragende Landherren x
).

Nach dem Tode Ekkehards von Gerrenstein war entschieden

dessen Neffe Wilhelm, Heinrichs Sohn, das bedeutendste Mit-

glied der Familie und wohl auch zugleich das alteste, da er

bereits im J. 1304 als Zeuge auffcritt 2
) und spatestens im J.

1320 sich vermahlt hat 8
). Er kommt am oftesten unter alien

Geschlechtsgenossen in den Urkunden vor und nimmt an alien

wichtigern Familienereignissen theil. Als Geschlechtshaupt be-

lehnte er im J. 1328 den Aebel von Platsch, Eichter zu Miihl-

bach, mit dem Hofe, gen. »auf der March*, zu Terenten, seinem

uud seiner Vettern Lehen. Seines fruh verstorbenen Bruders

Ekkehard wird ausser den oberwahnten Stellen nur noch drei-

mal neben ihm gedacht. Im J. 1320 gaben sie gemeinsam

ihre Zustimmung zum Verkaufe eines Weingartens zu Pin-

zagen 4
), und im J. 1322 verkaufte Wilhelm mit Zustimmung

seiner Frau Margareta und Willen seines Bruders Ekkehard

das Gutel in Schalders, gen. Vernerwise 5
). Als ihre Mutter

Elsbet von Rottenburg am 24. April 1324 dem Kloster Neu-

stift zu ihrem Seelgerat ihren Schweighof in der Pfarre Latz-

fons, gen. Cukenperch, eignet, gibt Wilhelm durcb Besiegelung

der Schenkungsurkunde und Ekkehard durch das Versprechen,

spater, wenn er ein Siegel gewinne, auch zu siegeln, seine Zu-

stimmung kund 6
).

i) Statth.-Arch. Schatz.- Arch. II 717.

8
) Sinnacher 5, 373.

8) Stattb.-Arch. Schatz-Arch. Nr. 3876. Tirol. Arch. 2, 403 Nr. 438.

*) Orig. im Brixner Mensalarch. J. 1320 Oct. 16.

6
) Neust. Archiv. Z 6 (nach Amman). Neust. Urkbch. Nr. 461.

6
) Neust. Arch. GG 24 (nach Amman).
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Nicht so selten ist Wilhelms gleichzeitiges Auftreten mit

seinem altera Vetter Fritzel oder Friedrich von Qerrenstein, der

zum erstenmal im J. 1312 *) und zuletzt im J. 1330 als Zeuge

vorkommt, und mit dessen Zeitgenossen ira Adelstande. Ge-

meinsam und zugleich mit Hilpolt von Weinecke bekannten

sie im J. 1325, dass Ekkehard, Fritzels Bruder, Elsbet, Sweikers

von Liebenberg Tochter, zur Ehe zu nehmen geschworen haber

und bestimmten mit deren Vater und dessen Briidern Jakob,

Ulrich und Peter die Hohe der Mitgift 2
); beide setzteri ihr

Siegel unter die Urkunde, womit Bartholome Chovele den Hof
Collesel in Groden an die Aebtissin Kunigund und das Clarissen-

kloster zu Urixen verkaufte 3
). Friedrich thut im J. 1326

dem Kloster Bftrgschaft fiir die 15 Mark, die sein Vetter Wil-

helm demselben fur das Seelgerat seines Bruders Ekkehard

schuldig geworden 4
). Beide siegeln auch den Brief Gebhards

des Schulaers, weiland des Geltingers Sohn, der im J. 1329

seinen Schweighof, gen. Novals, in der Castelrutter Pfarre

seinem Herrn Gebhard von Sabeu um 45 Mark kauflich uber-

lasst 5
). In demselben Jabre ist Wilhelm noch anwesend, als

Konrad von Schonecke seinem Oheim Friedrich von Gerrenstein

sein Giitlein, gen. »ze Wald«, ob Schoneck gelegen, sammt

der Vogtei aus dem Hofe »ze Peyen* auf Terenten verkaufte 6
).

Noch weit wichtigeren Vertragen der eben genannten beiden

Herren driickte er dann im folgenden Jahre sein Siegel auf.

Im J. 1330 iibergab namlich Konrad von Schoneck seinem

Oheim Friedrich von Gerrenstein das Gericht zu Schoneck und

die Vogtei in dem Gerichte, alles darin gelegene Gut und alle

darin hausenden Eigenleute, wie es bei der Theilung mit seinem

Bruder Arnold in seinen Besitz gelangt war, und gelobte ihn

pchadlos zu halten, wenn er wegen dieses Kaufes einen Schaden

*) Die Brixner Traditionsb. Nr. 7 II.

*) Statth.-Arch. Sohatz-Arch. II 717.

») Archiv-Ber. 2. Bd. Nr. 3025.

4
) Neust. Arch. EE 22 (nach Amman).

6
) Statth.-Arch. Parteibr.

«) Ibid. Parteibr. S.
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^erleiden sollte x
), wogegen der Kaufer dem Verkaufer versprach,

ihm den Kiickkauf binnen drei Monaten mit eigenen Mitteln

imd fiir sich und seine Erben ^ii , gestatten 2
). Friedrich er-

scheint nur einmal ohne Wilhelm als Siegler und Zeuge, nam-

lich im J. 1328 fiir seinen Neffen Arnold von Schoneck, Kon-

xads Bruder, in einer Schenkungsurkunde desselben zugunsten

des Klosters Neustift 3
). Am 11. December 1330 wird seiner

zum letztenmal als lebend gedacht, indem Ebel der Polle von

Latzfons sein Eigengut, gen. »ze Bikke«, seinem Herrn Fried-

rich von Gerrenstein um 9 Mark zu Eigen xiberlasst 4
), am

28. Marz 1331 ist er bereits todt 5
). Sein friiher Tod ist wohl

die Ursache, dass obiger Vertrag mit Konrad von Schoneck

nicht perfect geworden. Ohne Friedrich begegnen wir dessen

Vetter Wilhelm in den uns erhaltenen Urkunden ebenfalls nur

einmal, namlich als Siegler einer Urkunde Elsbetens, der Witwe

weil. Ulrichs von Castelrutt, neben Aeblein von Hauenstein 6
).

Nach Friedrichs Tode niusste Wilhelm von Gerrenstein

gemeinsain mit dem jtingern Bruder Ekkehard des verstorbenen

Vetters die Vormundschaffc fiber dessen hinterlassene Kinder

iibernehmen. Da bei Friedrichs Tode der Besitz der beiden

Bruder noch ungetheilt war, so bestimmten die erwahlten Schieds-

richter: ausser Wilhelm von Gerrenstein noch Kandolt der

Teiser, Beimbert von Saben, Aeblein der Platscher und Peter

Probst, dass von den 290 Mark, die an Vermachtnissen und

Schulden fur Friedrich von Gerrenstein zu zahlen waren, dessen

Kinder 30 Mark zum voraus, den Best aber zu gleichen Theilen

mit ihrem Oheim zahlen sollten 7
). Fortan tritt auch Ekke-

hard selbstandig auf, und Wilhelm hatte offenbar nur, neben

*) Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 237. Statth.-Aixh. Parteibr. Tirol.

Arch. 2, 412 Nr. 504. 505.

*) Statth.-Arch. Schatz-Arcb. II 758.

8
) Neust. Arch. K 4 (nach Amman), Neust. Urkbch. Nr. 474.

4
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2508.

;

*) Statth.-Arch. Schatz-Arcb. H 239.

•) Statth.-Arch. Parteibr. S. _.--. \

') Statth.-Arch. Schatz-Arcb. II 239.
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diesem und Keimbrecht von'Saben, das Erbe der .Kinder Fried-

richs zu verwalten. Doch muss auch zwischen Wilhelm und
Ekkehard stets ein gutes Einvernehmen bestanden haben, denn

sie erscheinen wie Bruder neben einander in den Documenten.

So siegelte Wilhelm die Urkunde, womit Ekkehard seiner Hans-

frau 100 Mark Heimsteuer auf einen Hof zu Runke, einen Hof
in dem Holze bei Tetscbingen, eine Miihle am alten Markter

einen Anger und ein Gut auf Ellen anwies, und gelobte mit

ihm, die etwaigen Lehen aus der Hand des Lehensherrn zu er-

wirken x
). Als er der Allerheiligen-Capelle auf dem Michels-

friedhof zu Brixen den Hof zu Curnol verkaufte, da siegelte

hingegen Ekkehard fiir und neben ihm 2
). Dasselbe war der

Fall beim Verkaufe zweier Huben in Pinzagen um 120 Mark

an Eandolt den Teiser, wozu ausser des Verkaufers Frau Mar-

garet noch seine Vettern, Ekkehard und seine Sonne Heinrich

und Johann ausdrficklich ihre Zustimmung gaben 3
). Gemein-

sam mit Keimbert von Saben entsagten sie auch am 8. Juni

1335 fur sich und als Gerhaben der Kinder Friedrichs, Hein-

rich und Johann, und mit deren Willen alien Eechten auf

Elsbet, Aengelleins Tochter an dem Griesse, und ihre Nach-

kommenschaft zugunsten des Hochstiftes 4
), und yereint besie-

gelten sie wiederum den Vertrag Tom 1. Apr. J. 1340, womit

Wilhelm von Gerrenstein seiner zweiten Gemahlin, Frau Mar-

garet von Freundsberg, ihre Morgengabe und Heimsteuer auf

eine Eeihe von Gtitern anwies. Es waren dies ein Gut zu

Pinzagpn, das Gut, genannt der Gasser von Rungalm, das Gutr

gen. die Aychen, der Pantunner, ein Hof zu Tschotsch, ein Hof

zu Grunberch, der Hof Palau, der Neuenhof zu Sagschmel, ein

Zehent des Kellners von Latzfons, der Hof Polles, 2 Urnen

Weingeld aus Vidmetz und einige andere Zinse von Giitern in

Latzfons und bei Brixen und aus einem Hofe zu Castelrutt 5
)-

*) Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 761.

*) Archiv-Ber. 2. Bd. Nr. 2273.

8
) Orig. im Brixner Mensalarch. J. 1334 Apr. 18.

<) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2302.

5
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2509.
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Ebenso wareu beide Vettern am 31. Jan. 1342 zu Brixen an-

wesend, wo Niclas, Konrad und Johann von Basen, Sohne wei-

land Arnolds von Basen, den Burgberg Neurasen sammt der

Ton ihnen in den Zeiten Bischof Alberts darauf erbauten Feste

dessen Nachfolger Bischof Matthaus urn 160 Mark verkauften,

indem Wilhelm die Vertragsurkunde besiegelte, Ekkehard sie

bezeugte *), und zu der Heiratsverabredung vom 1. Oct. 1343,

welche die Vermahlung von Wilhelms einziger Tochter mit

Berthold von Bubein betraf, erschien Ekkehard mit seinem

Sohne Franzel und den hervorragendsten Landherren, wie dem

Hofmeister Heinrich von Bottenburg und Tagen von Vilanders 2
).

Bei zwei weitern Verhandlungen zwiscben Wilhelm und seinem

Eidam jedoch fehlte Ekkehard, namlich als jener dem Bubeiner

Gewerschaft um die seiner Tochter verschriebenen Guter ver~

sprach 3
), und dann, als dieser seinem Schwiegervater den

Buckkauf der an ihn um 81 Mark verausserten drei Hofe zu

Gerrenstein auf die Dauer von drei Jahren zusicherte 4
). Hin-

gegen besiegelte Wilhelm wieder, zugleich mit seinem Vetter

selbst und Eeimbert von Saben, die Schenkung des Hofes Poblit,

welchen jener mit seiner Gemahlin Elsbet Willen und in

Gegenwart des jtingern Vetters Heinrich am 23. Apr. 1343 zu

Brixen dem Kloster Neustift tibergab 5
).

Mit dem eben genannten jtingern Vetter Heinrich, dem
altera Sohne Friedrichs von Gerrenstein, seinem Miindel, ist

Wilhelm noch zweimal nachweisbar und beide Male am 18.

Febr. 1346: das einemal leistete er Zeugschaft, als Heinrich

zwei Guter im Gerichte Wolkenstein dem Bitter Bandolt von

Teis verkaufte 6
), das andere Mai in einer Urkunde, worin Hein-

rich sein Gutlein zu Vessin, gelegen unter Urtail im Gerichte

Gerrenstein, an ihn iiberantwortete 7
). Auch einem andern Ver-

J
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 1474.

2
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2510.

8
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2510.

4
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2511.

*) Neust. Urkbch. Nr. 500.'

6
) Orig. im Brixner Mensalarch. J. 1346 Febr. 18.

') Statth.-Arch. Biixner Arch. Nr. 2512.
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wandten leistete er ein trial Zeugschaft, namlich seinem Oheim

Heinrich von Kottenburg, dem ersten Landherrn seiner Zeit,

in den letzten Lebensmomenten, indem er neben Volkmar yon

Burgstall, Friedrich dem Velser, Berthold von Freundsberg und

Albrecht von Eottenburg zu Gargazon dessen reichem Vermacht-

nisse fur Kirchen und Kloster am 30. November 1337 bei-

wohnte *).

Mag in diesem Falle seine GegenWart unter den ersten

Landherren seiner Zeit die nahe Verwandtschaffc zum Sterben-

den veranlasst haben, so sprechen drei andere entschieden fiir

das bohe Ansehen, das er genossen haben muss: es sind die,

wo er als Schiedsrichter in wichtigen Angelegenheiten mit

mehrern angesehenen Standesgenossen aufkritt. Im J. 1325

iibertrug.Konig Heinrich dem Seifried von Eottenburg, Hein-

rich dem Hofmeister, Heinrich dem Starkenberger und Engel-

mar von Vilanders, ihm und Heinrich dem Trostberger die

Entscheidung in einem Streite zwischen Konrad von Schoneck

und Peter dem Schueler 2
) ; im J. 1326 ernannte derselbe ihn,

Tagen von Vilanders, Ekkart von Minkenun, Heinrich von

Pradel ab Vilanders und Christan Bichter von Gereutte zu Urteil-

sprechern in dem Streite zwischen Engelmar von Vilanders,

Georg von Vilanders, seinem Bruder und Gotschel dem Tobhan

um die Vormundschaft tiber Berthold von Gufidaun 3
), und im

J. 1344 wurden Engelmar von Vilanders, er selbst, Tagen von

Vilanders, Bandolt der Teiser, Heinrich der Velser, Heinrich

von Vilanders, Burggraf auf Salern, Reimbert von Saben, Hein-

rich von Aichach und Heinrich von Mulsetz als Schiedsleute

in dem Streite fiber den Nachlass Arnolds von Schoneck zwi-

schen dessen Bruder Konrad, Elsbet dessen Tochter einerseits

und dem Bischofe Matthaus von Brixen bestellt 4
). Im Jahre

1337 ist er erster adeliger Beisitzer bei einer Gerichtssitzung

zu Laien unter dem Bichter Georg von Vilanders 4b
).

*) Neust. Arch. Zx (nach Amman).

») Neust. Urkbch. Nr. 466.

») Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr, 3558.

4) Statth.-Arch. Brixner Arch. L. 34 Nr. 9 H.

*) Ibid. Parteibr. V.
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An Privatangelegenheiten, die seine Familie nicht betrafen,

nahm Wilhelm von Gerrenstein nur ein paarmal zu Brixen

theil, wo er sich wiederholt aufhielt; so bezeugt er einen Kauf-

vertrag zwischen Heinrich dem Glatz von. Klausen und der

Abtissin Peterse (:wohl des Clarissenklosters) *), und einen andern

zwischen dem Burger Jakob dem Halbesleben von Brixen und der

Katharinencapelle daselbst 2
), die Testierung eines Weingartens

durch den Brixner Burger Fritz Ernst 3
), und den Vollzug

eines Vermachtnisses Gebhards von Saben durch dessen gleich-

namigen Sohn und dessen Witwe Agnes zugunsten des Klosters

Neustift 4
). Zum letztenmale wird seiner in einer Belehnungs-

urkunde des Domcapitels far Kunze des Hammerleins Sohn

von Stufels als lebend und Zeuge am 16. Jan. 1347 gedacht 6
)t

am 23. Oct. 1349 erschejnt seine Gemahlin bereits als Witwe 6
)t

er muss also innerhalb dieses Zeitraumes gestorberi sein. Die

erwahnten Vorfalle gestatten die Annahme, dass zu Heinrichs

Lebenszeiten der Glanz seines Hauses noch nicht erblichen war,

und darauf mochte man auch aus dem Titel schliessen, der

ihm wiederholt gegeben wird: der edle Eitter; allein manche

Erscheinungen und Thatsachen lassen doch sicher den Beginn

des Verfalles des gerrensteinischen Hauses erkennen. Hiefiir

spricht nicht allein dessen seltene Theilnahme an den wichti-

gern Zeitereignissen und die ebenfalls seltene AnwesenheitWil-

helms oder seiner Vettern am Hofe des Bischofes oder Landes-

fiirsten, sondern noch weit mehr der Mangel jeder neuen Er-

werbung und der wiederholt vorkommende Verkauf von Be-

sitzungen. Von einem so rapiden Verfalle, wie wir ihn bei den

verwandten Herren von Schoneck in dieser Zeit sehen, kann

allerdings keine Rede sein, aber die Gerrensteiner hatten auch

nicht soviel.zu verthun, und bei ihnen feichte, wie die Folge

*) Arcbiv-Bericbte 2. Bd. Nr. 3018.

2
)
Ibid. Nr. 2313.

3) Ibid. Nr. 2310.

4
) Neust. Urkbcb. Nr. 490.

5) Arcbiv-Ber. Nr. 2356.

«) Ibid. 3056.
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gelehrt hat, ein grosserer Unglucksfall hin, urn der Familie

den Untergang zu bereiten.

Mit Wilhelms Tode eilte die Familie in der That mit

raschem Schritte dem Verderben entgegfcn. Nun war sein

Vetter Ekkehard, der bisher nur ein paarmal, so in einem

zwischen Brixner Btirgern abgeechlossenen Kaufirertrag, sich

ohne jenen nachweisen lasst *), der alteste Gerrensteiner ; aber

da sowohl seines Bruders Friedrich alterer Sohn Heinrich, als

auch der diesem gleichnamige Sohn Wilhelms schon herange-

wachsen und selbstandig waren, so hatte er auch keinen

grossern Einfluss auf die Familie iiben konnen, wenn er noch

langer gelebt hatte und ein besserer Wirt gewesen ware. Er

muss aber seinem Vetter schon nach wenigen Jahren ins Grab

spatestens im J. 1350, nachgefolgt sein, da am 31. Juli dieses

Jahres seine Frau Elsbet bereits als Witwe erscheint 2
), und

hatte auch bereits angefangen, Giiter zu veraussern. So ver-

kaufke er seinen Hof zu Obervahrn dem Bitter Bandolt von

Teis um 32 Mark Berner 8
), an das Brixner Hochstift schenkte

er mehrere Eigenleute 4
). Ekkehard hinterliess bei seinem Ab-

leben keine mannlichen Sprossen, wahrscheinlich iiberhaupt

keine Nachkommenschafk, denn seine Sohne Johann und Franzl

waren ihm wohl schon im Tode voran geeilt, denn jeder von

beiden wird nur einmal neben ihm erwahnt, Hans im J. 1336 5
),

Franzl im J. 1343 6
), und sicherlich auch die eine Tochter

Clara, die Gemahlin Friedrichs von Schoneck, die ihm von

Mayrhofen zuschreibt 7
), wenn er tiberhaupt Tochter gehabt hat.

Sein Erbe wurde seines Bruders Sohn Heinrich, wie dieser

selbst behauptet 8
).

!) Stattk-Arch. Parteibr. Z.; — Brixner Arch. Nr. 498.

2
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2514.

8
) Orig. im Brixner MensalarCh. J. 1347 dec. 7.

4
) Neust. Arch. NN 14.! (nach Amman).

6
) Statth.-Arch. Parteibr. Z.

«) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2510.

7
) v. Mayrhofen Genealogg. Fam. Gernstein.

8
) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2514; — Schatz-Arch. II 896.

Ferd.-Zeitschriffc. III. Folge. 42. Heft 7
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Was cms von Heinrich von Gerrenstein, dem Sohne Frie-

drichs und NefFen Ekkehards von Gerrenstein, iiberliefert ist,

das sind meist Yerkaufsvertrage, und das muss um so mehr

auffallen, als er ja nicht bloss seinen Yater, sondern auch

seinen Oheim geerbt hatte; ein Beweis, wie sehr es mit diesem

Zweige der Familie abwarts gieng. Zum erstenmale tritt Hein-

rich selbstandig am 18. Febr. 1346 auf, indem er damals

seine beiden oberwahnten Giiter im Gerichte Wolkenstein an

den Bitter Bandolt den Teiser unter Zeugschaft seines ehe-

maligen Vormundes Wilhelm verkaufke !

) und an dem nam-

lichen Tage an diesen das Gtitlein zu Yessin unter Urtail im

Gerichte Gerrenstein dberantwortete, bis er seinen Schwestern

die drei an Bandolt verausserten Pfund auf dem Gute in

Buchenstein ob Zilfeyer widerlegt hatte 2
). Am 13. Oct. 1347

brachte er einen Streit mit seiner Mutter Agnes vor dem Bi-

schofe Matthaus zu Brixen zum Austrag. Es wurden die vier

Schiedsrichter Etzlein von Enna, Bandolt der Teiser, Gerhard

und Johann, weiland Peter Praustes Sohne, erwahlt, wozu der

Bischof noch Berthold von Gufidaun, Burggrafen auf Saben,

als Obmann gab. Diese entschieden: Agnes solle bei den

4 Pfund Gtilte aus dem Pfeffrerhofe und bei den 60 Pfund

Gtilte aus den drei Hofen zu Sagschmel, dem Steiner und dem

Zant, auf Lebenszeit bleiben^ ebenso bei den weitern 24 Pfund

aus dem Hofe Ekke, wenn sie erweist, dass dieselben mit dem

Gelde der in ihrer Obhut befindlichen jiingern Kinder Ekke-

hards gelost worden seien, und diese sollten 40 Mk. zu gleichen

Theilen losen, dies aber Agnes mit ihren Tochtern, Frau Else

und Frau Agnes, wissen lassen 3
). Noch in dem namlichen

Jahre verkauffce Heinrich an seine in Brixen sesshafte Mutter

sein Eigenthum aus seinem Hofe, gen. Pfeffrer in Pinzagen,

4 Mutt Roggengtilte, um 24 Mark 4
), drei Jahre darauf an

Bertold von Gufidaun einen Anger zu Velturns 5
).

i) Orig. im Brixn. Mensalarch. J. 1346 Febr. 18.

*) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2512.

3
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2513.

4
)
Orig. im Brixner Mensalarch. J. 1347 Juni 18.

5
) Neust. Arch. EE 18 (nach Amman).
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Um diese Zeit beerbte Bitter Wilhelm seinen Oheim Ekke-

hard von Gerrenstein, wodurch ohne Zweifel sein Besitz sehr

ansehnlich sich mehrte. Trotzdem horten die Verausserungen

seines Besitzes nicht auf. Noch in dem namlichen Jahre 1350

traf er mit der Witwe seines Oheims wegen der ihr schuldigen

Aussteuer und Morgengabe, 260 Mark, eine Vereinbarung. Er

tlberliess ihr namlich die zwei Hofe im Dorfe Pinzagen, die

er von Ekkehard geerbt hatte, und den grossern Weingarten

an der niedern Kreuzstrasse bei Brixen, zwei Giiter zu Payer-

dorf, den Weinhof zu St. Valentin in Vilanders, den Schweig-

hof, gen. Paschoer, in Groden und zwei Schweighofe auf dem

Gerrensteiner Berge zu Latzfons 1
). Dieselben Giiter und noch

einen Hof zu Eunke verkaufte er aber am 10. April 1353 den

Bittern und Briidern Nikolaus und Jakob von Vilanders um
397 Mark, wobei der Weinhof zu St. Valentin als Trientner

Lehen, die andern Stticke als Eigen bezeichnet worden sind 2
).

Er muss also von dem Rucklosungsrecht, das er im Vertrage

mit Elsbet sich ausbedungen, Gebrauch gemacht haben, aber

die Befriedigung seiner Mume mussten die Vilanderer iiber-

nehmen. Im J. 1361 bekannte Elsbet von Jakob von Vilanders

200 Mark erhalten zu haben und sagte ihm das Haus zu Pin-

zagen, wo sie bis an ihr Ende wohnen soil, fur den Fall des

Todes, die zwei Hofe daselbst, die zwei Huben zu Payerdorf,

und den Weinhof auf Vilanders sofort frei 3
). Trotzdem er-

hob in der Folge ihr Erbe, Hans von Liebenberg, em Enkel

ihres Vaters Sweiker, Anspruch auf dieselben, und die von

beiden Theilen erwahlten Schiedsrichter, Graf Berthold von

Sulz, Commentur zu Lengmoos, Vogt Ulrich von Matsch und

Erhart von Thael, sprachen in der That im J. 1371 ihm

350 fl. ftir den Verzicht auf diese Giiter und den Hof Eund-

schein im Gerrensteiner Gericht zu 4
), die er auch im folgen-

den Jahre (1372) von Jakob von Vilanders erhielt 5
).

i) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2514.

») Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 898.

8) Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 957.

«) Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 1077. Tirol Arch. 4,364 Nr. 1001.

») Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 1041.
7*
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An dieselbe Fran Elsbet verkaufte Heinrich der Gerren-

steiner auch noch das von ihm besessene Viertel des Passauer-

hofes in Groden, den er kurz vorher seinem gleichnamigen

Vetter abgekauft hatte *), und an das Brixner Domcapitel den

Schweighof zu Obersagschmel und eine Wiese im Gerichte

Gerrenstein a
). An seinen Oheim Cyprian von Vilanders, den

Sohn Tagnos IV. des Flaschen, verausserte er die Lehenschaft

eines Ackers in Vahrn 3
) und den Hof, gen. Obertinner, im

Gerichte Gerrenstein 4
). Zwei Gfiter, jenseits Haslach bei Schon-

eck gelegen, die ebenfalls erblich an ihn gefallen waren, hatte

er schon viele Jahre friiher, im J. 1352, an den ehrbaren Knecht

Andreen, weil. Bischof Albrechts Diener, um 16 Mark ver-

kaufk 5
), und den Steinhof ob Gerrenstein wegen einer Schuld

von 20 Mark, die seine Frau Agnes bei ihren Lebzeiten dem

Kloster Neustift fur ihr Seelgerat auf einen Hof in Groden an-

gewiesen hatte, diesem im J. 1364 verpfanden mtlssen 6
). Wie

zerriittet gegen Ende der sechziger Jahre (1368) seine Ver-

mogensverhaltnisse bereits geworden waren, zeigt die Thatsache,

dass er sich von seinem »Knechte« JakeldemEussetzerdenZehent

von mehrern Gutern in Groden auf drei Jahre vorausbezahlen

liess 7). Er mag um diese Zeit kaum mehr viel anderes be-

sessen haben, als was in dem Lehenbriefe Bischof Johanna

v. J. 1369 enthalten ist, namlich den Hof an dem Saubacht

gen. der Mohle, den Hof Asprian und einen dazugehorigen

Weingarten unter Saben, einen andern und etwas Korngtilte

zu Tils, Pinzagen, Payerdorf und Tetschningen, gen. Wirtkorn^

das Haus zu Gerrenstein bei dem finstern Thore und etliche

Hofstetten zu Brixen am Gries 8
).

l
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2519. 2520.

*) Archiv-Ber. 2. Bd.Nr. 2456.

8) Statth.-Arch. Schatz-Arch. Nr. 3305.

*) Ibid. II 1033.

*) Statth.-Arch. Parteibr.

•) Ibid. G. Tirol. Arch. 4, 345 Nr. 919.

») Ibid. Schatz-Arch. II 992.

8) Tirol. Arch. 4/355 tfr. 962.

Digitized byGoogle



ij*V*r-* ™x.

— 101 —
Auch die letzte Urkunde, die seiner Erwahnung thut, vom

12. Janner 1373, bezieht sich auf eine Verausserung, namlich

des Zehents aus dem Hofe zu Panigel in Latzfons 1
). Am

29. Sept. 1369 ist er bereits todt. Seine Lehen fielen natiir-

lich nun dem Bisthume heim 2
).

Seine Gemahlin Agnes war wahrscheinlich schon im Jahre

1364 gestorben; von seinen Kindern diirfte ihn nur seine

Tochter Else, die er an Lasarie von Trins mit 100 Mark ver-

heiratet hatte 3
), uberlebt haben. Heinrich f&hrt in seiner

Lebenszeit manchmal den Kittertitel 4
), ofters auch nicht; ein-

mal, in den ersten Jahren seines Auftretens, wird er sogar

strenuus miles genannt 5
). Er ist wohl auch der Bitter gewesen,

der im Hofgesinde des Bischofes Johann gegen die ins Land

eingedrungenen Baiern fair die ersten Habsburger in Tirol ge-

kampffc und darum 50 fl. fur einen Hengst angewiesen er-

halten hatte 6
) ; denn es ist wohl immer an ihn zu denken,

so oft in den- Jahren 1350—1373 ein Heinrich von Gerren-

istein mit dem Rittertitel erscheint und nicht an seinen gleich-

namigen Vetter, der ihn urn viele Jahre uberlebt hat. Sein

gewohnlicher Aufenthalt muss allem Anscheine nach die Stadt

Brixen gewesen sein 7
), und wahrscheinlich befand er sich

auch im Besitze der Vogtei iiber die Gtiter der Abtissin von

fiohenwart in deren Umgebung oder im vorderen Gericht zu

Brixen an der Kreuzstrasse, wie es heisst 8
).

Heinrich von Gerrenstein, Wilhelms Sohn, war der letzte

mannliche Sprosse seiner Familie, aber auch der ungliicklichste.

») Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 1753.

*) Tirol. Arch., 4, 371 Nr. 1030.

8
) Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 911.

*) Neuat. Arch. AA 31.8 (nach Amman). Statth.-Arch. II 1008. —
Brixner Arch. Nr. 2521. — Parteibr. V.

6
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 441.

c) Sinnacher 5, 605.

7
)
Archiv-Ber. Nr. 2385. 2816. Statth.-Arch. Parteibr! S. V. —

Schatz-Arch. II 1045.

8
)
Statth.-Arch. Lehenreverse, Tirol, Lade 3—5.
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Er wird zum erstenmale bald nach seines Vaters Tode genannt,

namlich im J. 1351, wo er als Inhaber des Gerichtes Gerren-

stein einen Urtheilsspruch verkiindigt und siegelt x
). Doch

nach ein paar Jahren hatte ihn das Verderben schon ereilt,

Wodurch er dasselbe herbeigerufen, bleibt vollstandig dunkel;

wir erfahren nur seinen Sturz und zwar durch seinen Herrn

selbst. Bischof Matthaus beurkundet namlich am 16. Marz 1356

seine Entlassung aus der Gefangenschafk und deren Bedingungen.

Danach hatte ihn der Kirchenfiirst wahrscheinlich in seiner

Feste Gerrenstein belagert und gefangen genommen, aber gegen

den Schwur der Urfehde mit dem Beding wieder frei gegeben,

dass. er fur einige Zeit aus dem Lande ziehe und Feste und

Gericht abtrete. Bei der Buckkehr sollte er zwar seine Frei-

heit behaupten, und fur den Fall der Besserung wurde ihm

selbst voile Begnadigung und die Wiedereinsetzung in den

fruhern Besitz in Aussicht gestellt ; doch sollte diese nur auf

seine Bitten nach dem Ausspruche der Edlen des Stiftes oder

im Kechtswege erfolgen, und falls er Burg und /Herrschaffc*

zuriickbekame, sollte er die Halfte der inzwischen aufgewende-

ten Burghutskosten iibernehmen. Sein Antheil an der Vogtei

iiber Guter und Leute im Gerichte oder ausserhalb desselben

ward ihm nicht entzogen 2
). Die Verbannnng aus dem bischof-^

lichen Gebiete kann nicht lange gedauert haben, denn im

Febr. 1359 war Heinrich v. Gerrenstein jedenfalls schon wieder

zuriickgekehrt, da er ja damals den Passauer Hof in Groden

an seinen gleichnamigen Vetter verkaufke 3
). Schloss und Gericht

bekam er aber niemals wieder, und was ihm von seinem Be-

sitz noch verblieben war, reichte zu einem selbstandigen Unter-

halt vom Anfange an oder wenigstens spater nicht mehr hin.

Sagt er doch selbst in der letzten Urkunde, die er ausstellt

und die noch von ihm Nachricht gibt, am 21. Jan. 1380, dass

er Mangel an Nahrung und Kleidung gelitten und elend und

verwaist nach dem Tode seiner Mutter Margareta gewesen sei. 4
).

*) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2515.

2
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2518. Sinnacher 5, 249.

3
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2519.

*) Statth.-Arch. Scbatz-Arch. II 1122. Tirol. Arch. 4, 386 Nr. 1089.
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Danach mocfate man schliessen, Heinrich sei zu seiner

Mutter, die zu Brixen sich aufhielt, gezogen, und dieser Schluss

findet seine Bestatigung in den von ihr aus dieser Zeit erhal-

tenen Urkunden. Denn als sie im J. 1373 von ihrer Heim-

steuer und Morgengabe den Hof in der Tinne, den Hof in

dem Aichach, das Gut Pantiin und einige Zehenten, alles im

Gerichte Gerrenstein, dem Kloster Neustift schenkte, bedang

sie sich nicht allein fiir sich selbst deren Genuss auf Lebenszeit

und einen Jahrtag nach ihrem Tode aus, sondern auch fur

ihren Sohn auf seine Lebensdauer 30 Pfund jahrlich fiir Ge-

wand und nach seinem Ableben ebenfalls einen Jahrtag und

die Bestattung *) ; auch gedachte sie in dieser Urkunde wie in

einer weitern Schenkung fur Oel zu Licht in den drei Kirchen

(Unser Frauenkirche, St. Peter und St. Jakob) zu Latzfons 2
)

seiner Zustimmung und Siegelbitte neben der ihrer Tochter Els-

bet, nur dass diese auch als Mitsieglerin erscheiut, Heinrich

aber nicht als Mitsiegler. In der oberwahnten Urkunde voin

J. 1380 sab sich Heinrich, da ofFenbar seine Mutter nicht

mehr am Leben war, gezwungen, die Vogtei von sechs Hofen

im Gerichte Gerrenstein an Jakob von Vilanders zu verkaufen,

namlich aus dem Gute zum Kuher von JJunke, den Hofen zu

dem Wiser, Prachmauler, »zu dem Luntzen, zu dem Winkler

und zu dem Zokkelein*, wohl sein letztes Besitzthum. Er

scheint aber erst gegen Ende der achziger Jahre gestorben zu

sein. Ob er vermahlt gewesen oder nicht, ist unbekannt, doch

sicher, dass er keine Nachkommen hinterlassen hat; denn die

beiden Gerrensteiner, Ekkehard und Albrecht, die als Zeugen

in einer Urkunde Herzog Leopolds III. vom 18. Marz 1374

auftreten, sind gewiss nicht seine Sohne, viel eher Sohne seines

gleichnamigen Vetters, wenn sie iiberhaupt der Familie ange-

horen 3
).

Nach Heinrichs Tode lebte iiberhaupt kaum mehr ein an-

deres Mitglied der Familie der Gerrensteiner, als seine Schwester

!) Neust. Urkbch. Nr. 567.

s
) Neust. Urkbch. Nr. 568.

*) Neust. Urkbch. Nr. 570.
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Elsbet, die Witwe des Berthold von Rubein. Ihr Andenken

haben ihre Schenkungen an Kirchen und ihr Process mit dem Bi-

schofe Friedrich von Erdingen erhalten. Zuerst stiftete sie mit

100 Marken zu St. Ulrich in lister fiir sich, ihren Vater, Bruder

und alle Vordern einen Jahrtag, dann eignete sie dern Kloster

Neustift ihren Hof bei Schoneck, gen. der Huber zu Nieder-

hausen *), und machte am 8. Jan. 1381 eine Schenkung an

das Clarissenkloster in Brixen, namlich eine Giilte aus dem

Laner Weingarten in Vidmetz auf Tschotsch 2
). Am 8. Jan.

1389 traf sie aber auf den Bath ihres Oheims Heinrichs von

Rottenburg eine Vereinbarung mit dem Bischofe wegen der

Forderungen, die sie nach dem Tode ihres Bruders an Feste

und Gericht Gerrenstein, an Vogtei, Leuten und Giitern er-

hoben hatte. Sie erhielt fur ihren Verzicht, was die von beiden

Theilen bestellten Schiedsrichter, Ludwig Probst, Richter zu

Brixen und der junge Gerhard Probst, Biirger daselbst seitens

des Bischofes, und Niklaus Vintler und Caspar Nesius von

Innsbruck ihrerseits, mit dem Obmanne Joachim von Vilanders

ausgesprochen hatten, namlich 90 Mark 3
). Am 26. Febr. 1402

ist auch Elsbet todt 4
) und damit wohl das Geschlecht vollstandig

erloschen.

Ebenfalls noch im 14. Jahrhunderte erlosch der unechte

Stamm der Gerrensteiner, der neben dem echten seit dem Ende

des 13. Jahrkunderts bestand und von dem frfiher genannten

Waltmann von Latzfons, dem Sohne Ekkehards von Gerrenstein,

begriindet wurde. Auffallig dabei bleibt, dass Waltmann selbst

und seine Nachkommen trotz dessen Schenkung an das Stift

Brixen den Adelstand behauptet haben, wie ihr Rang unter

den Zeugen und ihre Familienverbindungen schliessen lassen.

Waltmanns Frau Breide, Kunrads Tochter, des Eidams Diemo

von Albeins, war allerdings wohl biirgerlich, worauf schon ihre

i) Neust. Urkbch. Nr. 572.

2) Archiv-Ber. 2. Bd. Nr. 3098.

3
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2524.

4
) Archiv-Ber. 2. Bd. Nr. 3120.
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geringe Mitgiffc von 35 Mk. hinweist x

), allein Diemo von Al-

beins sicherlich nicht und ebenso wenig die beiden Frauen, die

der Genealoge von Mayrhofen den Sohnen Waltmanns: Jakob

und Nikolaus gibt, namlich des erstern Gemahlin Justina oder

Juliana, eine Enkelin Erharts von Zwingenstein und des letztern

Gattin Petronilla, Tochter des Jakob von Naz. Auch Jakob d. j.,

Jakob des alteren von Latzfons Sohn, hatte nach dem namlichen

Gewahrsmann eine Edle, Thekla, Tochter Heinrich Fuchsens und

der Begina von Schrofenstein, zur Frau, und dessen Tochter Anna
heiratete einen Edelmann, Johann von Niederhausen zu Bozen.

Von den iibrigen Mitgliedern der Linie, wie von den beiden

andern Sohnen Jakobs d. a. : Heinrich und Wackerlin von

Latzfons und Jakobs d. j. Sohn Swicher, dann von Nikolaus
t

Sohnen: Friedrich und Albert von Latzfons und von des ersteren

dieser beiden Sohnen: Mathias und Achatius, sind freilich

Frauen nicht bekannt 2
).

Doch als brixnerische Ministerialen sind Waltmann und

seine Nachkommen schwerlich anzusehen, denn sie werden nie

so genannt, was allerdings nicht viel beweisen kann, da diese

Bezeichnung im Laufe des 14. Jahrhunderts immer seltener

wird; sie erscheinen aber auch die wenigen Male, wo sie vor-

kommen, in den Zeugenreihen stets hinter bekannten ehema-

ligen Ministerialen und stehen in anderen Beziehungen als

diese. Sie haben allem Anscheine nach nur den Bang von

Dienstleuten der Ministerialen, den Bang der Bitter (milites)

des 13. Jahrhunderts. Die letzten Sprossen der Linie dtirften

aber auch aus jeder Verbindung mit dem Stifte Brixen ge-

schieden sein, denn sie lebten nicht mehr zu Latzfons sondern

Swicherus, Jakobs d. j. Sohn, auf dem Bitten und die Sonne

Friedrichs von Latzfons zu Barbian, und wie diese von ihrem

neuen Aufenthaltsorte den Namen annahmen, so nannte jener

sich nach dem Gute Tachgrube auf dem Bitten. Zwei weitere

Sprossen der Familie, die sich nicht sicher in den Stammbaum

i) Die Brixner Traditionsbucher Nr. 673. Bibl. tir. Dip. 678 Nr. 170.

*) v. Mayrhofen, Genealogg. Fam. Gernstein C.
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einfugen lassen, sind Jakob von Haberberg, Sohn weiland

-Herrn Jakobs von Tachgrube (1354) und Valentin von Bar-

bian (1371), doch ist ersterer wahrscheinlich identisch mit Ja-

kob d. j. von Latzfons und wohl der Erwerber des Gutes

Tachgrube, und letzterer vermuthlich ein Sohn Friedrichs von

Latzfons 1
).

Mil Recht haben die echten Gerrensteiner stets vom
Schlosse und Gerichte Gerrenstein sich den Namen gegeben,

denn hier hatten sie immer den Hauptbesitz. Die Gtiter, die

ihnen in den Gerichten Latzfons und Verdings, entweder als

Eigen oder Lehen zustanden oder Zinse reichten, bildeten eine

stattliche Reihe, es werden ausdriicklich als solche genannt:

Der Tinnerhof, Obertinnerhof, Hof in Aichach, die Hofe Pan-

tiin, Urschein, Plasekke, Gonnenbach, Panigel und Kuckenbercht

Kolelegut, Pfeffrergut auf Sagschmel, Pylau-(Palau)Hof, Kaser

zu Runkalm, Steinhof, Gutlein Vessin, ein Grut im Bied und

die Wiese Urtayl. Nachst dem Latzfonser Besitz war der be-

deutendste jener in den Gerichten inner- und ausserhalb der

Stadt Brixen, die Hofe und Huben zu Pinzagen, zu Payerdorf,

auf Tschotsch und zu Curnol, die Gliter zu Tschotschling, zu

Tils, zu Vahrn und in Sehalders und die Hauser und sonstigen

Besitzungen in der Stadt selbst und deren nachster Umgebung.

Dagegen misslang der Versuch grossern Erwerbs im Puster-

thal, wo spater nur mehr drei Guter jenseits Haslach, ein Hof
zu Terenten, Giiter zu Schoneck und Neunhausern als gerren-

steinisches Eigenthum erscheinen. Nicht unbedeutend waren

auch die Erwerbungen der Familie im Thale Groden, besonders

im Gerichte Wolkenstein und zu Earn, Schnauders und Vel-

turns im gleichnamigem Gerichte, vereinzelt dagegen blieben

die in den Gerichten Castelrutt und Vilanders. AufFallen muss

es, dass kein Zeugnis fur Besitz der Gerrensteiner im Inn-

thale spricht, obwohl mehrere von dort ihre Gemahlinnen

holten.

Als ein hervorragendes Ministerialengeschlecht des Stiftes

Brixen besassen die Gerrensteiner aber auch Dienst- und Lehens-

>) Ibid.
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leute, doch ist es sehr schwer, die einzelnen Familien sicher

zu bestimmen. Gewiss fur solche gelten dxirfen: Marquard

von Verdings *), Aebel von Sal 2
), Aebel der Platscher 3

)t

Fritz, Aebel und Heinrich, des Scherien Sohne von Pinzagen 4
)t

Niklein Marchleins Sohn von Latzfons 5
) sowie dessen Vater

und Bruder Johann 6
) ; sehr wahrscheinlich auch Ulricus miles

ceeus von Latzfons 7
), Albert, Friedrich und Dietmar von

Vintel 8
), Diem von Albeins 9

), Wilhelm von Orlens 10
), Walt-

mann von Aichach, sein Bruder Franzli und seine Sohne Walt-

mann.undKunz n), Paul von Tschotsch 12
), Heinrich der Stieben-

weger (von Stiebenreich) und Hertel sein Bruder 13
), Aebel und

Heinrich die Satzunge u), Jakel von Latzfons 15
), Jakel der Rus-

setzer 16
), Ulrich der Ekker 17

) und Nikla von Latzfons oder

Camp zu Latzfons 18
). Jedenfalls hieher zu stellen sind auch

alle Unterrichter zu Latzfons, welche die Gerrensteiner im

*) Brixner Traditionsb. Nr. 711.

*) Ibid. Nr. 730. Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2507.

«) Orig. iiii Brixn. Mensalarch. J. 1328 Dec. 28.

*) Ibid. J. 1320 Oct. 16.

5
) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 1753.

«) Ibid. 2508. 2517. — Schatz-Arch. II 755.

7
) Neust. Arch.: Liber testamentor, 39ab .

8
) Brixner Traditionsb. Nr. 604ab . 646.

9
) Neust. Urkbch. Nr. 422. Neust. Arch. G 71,3 (nach Amman).

Brixner Traditionsb. Nr. 680.

*°) Brixner Traditionsb. Nr. 672. 680. Statth.-Arch. Brixner Arch.

Nr. 2512.

i 1
) Statth.-Arch.. Parteibr. a. d. J. 1289 u. 1330. Neust. Urkbch.

Nr. 461. Neust. Arch. Z 6 (nach Amman). Statth.-Arch: Brixner Arch.

Nr. 2509. — Schatz-Arch. II 634.

") Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2512.

i 8
) Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 821. — Brixner^ Arch. Nr.^508. 2509.

u
) Neust. Urkbch.. Nr. 455. erg&nzt nach Ammans Abschr. Statth.-

Arch., Schatz-Arch. II 1035.

**) Statth.-Arch. Schatz-Arch, Nr, 3722.

") Statth.-Arch. Schatz-Arch. II £92.

*') Statth.-Arch. Schatz-Arch. II 1033. — Brixper Arch. Nr. 1753.

w
) Neust. Urkbch. Nr. 461. Neust. Arch. Z 6 (nach Amman).

Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2508.
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Laufe des 14. Jahrh. bestellt haben; wir kennen von ihnen

folgende: Marquard (von Latzfons vor 1321 *)r Marchlein (1321,

1327, 1329) 2
), Marquard (1330) 8

), Aebel der Platscher (1331),

Albrecht der Polle (1344, 1345, 1351) 4
), und Heinrich der

Payer (1359) *).

Es soil aber damit nicht behauptet sein, dass alle die ge-

naunten Dienst- und Lehensleute Bitter gewesen sind und eine

ritterliche Lebensweise gefuhrt haben. Sind ja doch in Tirol

schon im 13. Jahrhunderte die Falle gar nicht selten, wo achte

Lehen in den Handen von Bauern sich befinden. Im 14. Jahr-

hunderte mtissen aber nicht wenige ehemalige Kittergeschlechter

in den Bauernstand hinabgesunken sein, wie anderseits einzelne

sich zu Ministerialen oder Landherren, wie sie nun heissen,

emporgeschwungen haben. Beide Falle haben die Entwickelung

der standischen Verhaltnisse im Lande machtig beeinflusst,

jener hob den Bauernstand sichtlich und erhielt ihm seine

Wehrfahigkeit, was unbestreitbar viel dazu beigetragen hat,

demselben den Eintritt in die tirolische Landschaffc und die

Vertretung in dem Landtag zu verschaffen; der zweite Fall

verminderte den Unterschied zwischen Bittern und Landherren

und ist so Mitursache geworden, dass diese beiden Standes-

classen in der tirolischen Landschaffc und im Landtage stets

nur einen Stand und eine Curie bildeten und dass auch die

spatern Versuche zur Trennung scheiterten 6
). Und durch diese

beiden Eigenthiimlichkeiten unterscheidet sich der alte tirolische

Landtag ja wesentlich von den Landtagen der andern deustch-

osterreichischen Lander, wo tiberall der Bauernstand gar nicht,

der Adel jedoch durch zwei Curien, die des Herren- und Bitter-

standes, vertreten ist.

*) Neust. Arch. GG 22 (naeh Amman).
2
) Ibid. GG 49 {nach Amman). Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 2507.

— SchatzArch. II 755.

s
) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr» 2508.

*) Statth.-Arch. Brixner Arch. Nr. 498. 2759. 2515.

fi
) Neust. Arch. GG 23 (nach Amman).

e
) Die Entwickelung der alttirolischen Landschaffc. Innsbr. Gymna-

sialprogr. 1876. S. 8.
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Selbstverstandlich hatten die Gerrensteiner auch gemeine-

Eigenleute, erwahnt werden solche in den Jahren 1311, 1333r

1335 und 1339 l
) ; auch von ihren Dienstleuten lassen sich

solche nachweisen, wie von Marquard von Verdings, Aebel von

Sal, Albert und Friedrich von Vintel und andern 2
).

4. Die Inhaber des Schlosses und Gerichtes Gerrenstein

seit dem Jahre 1356.

Feste und Gericht Gerrenstein blieben auch nach denx

Sturze des letzten Gerrensteiners noch einige Zeit vereint, doch

vergaben die nachsten Bischofe beide nicht mehr als Lehen.

Bischof Johann bestellte zunachst zu deren Verwaltung einen

Burggrafen, Heinrich Chreidorfer 8
), und als der andere Hein-

rich von Gerrenstein im Jahre 1373 gestorben war, verlieh er

wohl, was dieser im Gerichte und Schlosse noch besessen, in

derselben Eigenschafk, als Eigenthum, Lehen oder Leibgedingr

seinem Oheime Johann Segenser 4
), aber nicht, wie es scheint,

des erstern Heinrich Besitz. Bischof Johanns Nachfolger, Bi-

schof Friedrich von Brixen, verpfandete dann im J. 1389r

nebst den Gerichten und Festen Buchenstein und Thurn am
Gader sowie den Festen St Lambrechtsburg und Saben sammt
Zugehor, auch die >verprunnen Vest* und das Gericht Gerren-

stein an Joachim von Vilanders und dessen Sonne Hans und

Konrad fur die Forderungen, die sie an das Gotteshaus zu

stellen hatten 5
), und um dieselbe Zeit erscheint auch ein an-

derer Herr von Vilanders, Joachims > besonderer Freund« Ci-

prian, im Gerichte Gerrenstein im Besitze mehrerer Giiter, die

er aber theils an Joachim, theils an Georg von Saben-Velturns

*) Neust. Arch. XX 99 ; NN 14.! (nach Amman). Statth.-Arch.^

Brixn. Arch. 2302. — Schatz-Arch. II 247.

«) Brixner Traditionsb. Nr. 604a. 711. 730 u. a. a. 0.

8
) Sinnacher 5, 253.

*) J. Jak. Staffler, Tir. u. Vorarlb. 2, 970. Die Urkunde ist jetzt

im Schatzarchive nicht mehr vorfindlich. Tir. Arch. 4, 371 Nr. 1030.

5
) Orig. im Brixn. Mensalarch. J. 1389 Marz 23. Staffler 2, 970.
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veraussert >). Von den genannten Sohnen Joachims oder ihm

selbst ist darauf die Feste Gerrenstein und wohl auch das Ge-

richt auf die Sohne Hansens, Georg von Vilanders und Ekke-

hard, iibergegangen ; am 7, Dec 1405 gelobte ersterer fur sich.

und seinen in Burgund abwesenden Bruder, einen Gegenbrief

nach Weisung des erhaltenen Behausungsbriefes auszustellen 2
).

Drei Jahre darauf verlieh (1408) ihnen aber auch Herzog

Triedrich, dessen Marschall Ekkehard geworden war, die Burg-

hut auf dem genannten Schlosse mit 100 Ducaten Provision 3
).

Es ist nicht sicher zu ermitteln, wie das Schloss in des

Herzogs Gewalt gekommen ist ; wahrscheinlich wurde es wohl

von den Vilanderern ihm in die Hande gespielt, die ihn als

Schlossherren vorziehen mochten. Dafiir scheint mir die zweite

Verleihung an sie i. J. 1415 durch dennamlichen Bischof Ulrich zu

sprechen. Hiebei gedenkt zwar Ulrich ihrer geleisteten treuen

Dienste und gewahrt ihnen als Burghutgeld 30 Mk. aus dem

Zolle 2u Klausen, er behaust sie wieder auf Lebens^eit und

will selbst ihren Nachkommen Feste und Hutgeld nicht ent-

ziehen, bevor nicht die etwa auf deren Bau verwendeten Sum-

men abgeledigt waren, allein er trennt von der Feste nun das

Gericht Gerrenstein flir immer und untersagt ihnen ausdrtick-

lich, sich in dieses oder in das Gericht Verdings zu mengen

und mit den Meierleuten sich zu schafFen zu machen 4
). Die

beiden Gerichte aber verbindet er mit dem Schlosse Saben, zu

dem von jeher das Gericht der Stadt Elausen gehort hatte,

und ubergibt diese Burg dann zwei Jahre darauf Sigmund von

Oufidaun 5
). Diese Verleihung an die Vilanderer Herren be-

statigte Bischof Sebastian am 24. Febi. 1418 6
) und erlaubte

ihnen zugleich, aus seinen Wajdern in Latzfons das nothige

Bau- und Brennholz fur die Feste zu nehmen und ihr Vieh

*) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2522. 2523.

2
)
Ibid. Nr. 2525.

3
) Staffler 2, 970.

*) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2526.

8
) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 1722.

«) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2527.
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auf der Latzfonser Aim nach Nothdurft zu weiden x

). Bischof

Berthold that im nachsten Jahre dasselbe 2
).

Bischof Georg, Herzog Friedrichs IV. Kanzler, jedoch ge-

rieth mit dem jfingern noch lebenden der beiden Briider, Georg

von Vilanders, wegen der Burghut in Streit and traf darum

ein neues Uebereinkommen mit ihm, wornach das Hutgeld auf

18 Mark beschrankt wurde, wahrend sonst die alten Bedingungen

fortdauern sollten 3
). Dieser wird in dem namlichen Jahre

auch einmal »J6rg von Gerrenstein* genannt 4
). Eine weitere

Yerleihungsurkunde findet sich nicht mehr, allein die Feste

blieb noeh iiber vierzig Jahre in den Handen der Vilanderer

und erlangte in dieser Zeit neue Wichtigkeit durch die Ent-

deckung und Entstehung eines Bergwerkes in ihrem Bezirke.

Als im J. 1460 Cardinal Nikolaus von Cusa, Bischof von Brixen,

Herzog Sigmund alles, was er und seine Nachkommen vom

Stifte zu Lehen hatten, tiberliess, compromittierte er des Berg-

werkes von Gerrenstein halber auf Herzog Albrecht 5
). Es ist

xinbekannt, wie dessen Schiedsspruch ausgefallen, aber das

Bergwerk war es offenbar, weshalb Herzog Sigmund nach dem

Besitze der Feste strebte und sich dieselbe am 21. Febr. 1479

von dem damaligen Inhaber, Pancratius von Vilanders, wahr-

scheinlich einem Sohne des obgenannten Georg, nebst seinen

Eechten auf das Schloss Cles und andere gegen eine jahrliche

Provision aus der herzoglichen Kammer abtreten liess 6
). Am

1. Febr. 1480 erklart Pancratius, der Herzog habe ftir seinen

Verzicht ihm selbst jahrlich 30 Mark aus der herzoglichen

Kammer, seinen Kindern 25 Mark und seiner Gemahlin 50 Mark

fiir Heimsteuer und Morgengabe zugesichert 7
).

Wilhelm Putsch, der im J. 1546 das Schloss inne hatte,

behauptet, Herzog Sigmund hatte Gerrenstein vom Stifte ge-

l
) Ibidem.

«) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2528.

») Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2529.

*) Statth.-Arch. Brixn. Arch. Nr. 2530.

*) Staffler 2, 970.

e) Statth.-Arch. Schatz-Arch. Nr. 1720.

') Statth.*Arch. Schatz-Arch. Nr. 1685.
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kaufk tfnd es dann Pancraz von Vilanders iiberlassen *), aber

dagegen spricht der frUhere Besitz desselben seitens der Vilan-

derer, der Widerspruch Bischof Melchiors gegen Sigmunds Er-

werbung und die spatere Zuriickstellung der Feste an das Bis-

thum. Wahrscheinlich erwarb es Sigmund ohne Wissen des-

gleichzeitigen Bischofes Georg II. und bekam darum wegen.

Burg und Bergwerk mit Melchior Streit; da vermittelten

Kaiser Friedrich und Konig Max und brachten im J. 1489-

einen Vertrag zustande, wornach dieser Streit durch einen

scbiedsrichterlichen Spruch geschlichtet werden sollte 2
). Wir

wissen nicht, ob und wie dieser Spruch gefallt worden ; aber fest

steht, dass die Feste noch bei sechzig Jahre in der Gewalt der

Landesfiirsten verblieb. Von ihnen hatten sie zu Leben Kon-

rad Stadion, Ulrich Putsch, dessen Sohn und Wilhelm Putsch.

Doch bewohnte sie schon Ulrich nicht mehr, und seitdetn ver-

odete sie. Wilhelm Putsch verkauffee die dazu gehorigen Giiter

dem Wilhelm von Wolkenstein und wollte auch das baufallige

Schloss veraussern, fand aber trotz des geringen Preises von

100 fl. keinen Kaufer fur dasselbe. All dies erzahlt Putsch

selbst in einem Berichte vom 1. Febr. 1546 an den konigL

Bath Sigmund von Thun zu Trient 3
). Ein Decennium darauf

aber ist Gerrenstein wieder in der Gewalt Brixens, denn Car-

dinal Christof, Bischof zu Trient und Brixen, ertheilte am
10. Marz 1556 dem Domcapitel von Mailand aus den Befeh^

die Feste dem Gardehauptmann Friderico von Heudorf von dort

zu verleihen, und seine Familie blieb in deren Besitz durch die

nachsten flinfzig Jahre 4
).

Die letzte Familie, die sich nach der Burg Gerrenstein

benannte und durch langere Zeit dieselbe von Brixen zu Lehen

trug, waren die Linder zu Gerrenstein. Diese stammten au»

Muhlbach, und ihr Stammvater ist der im J. 1525 daselbst

verstorbene Ludwig Linder. Sein Enkel gleichen Namena

i) Statth.-Arch. Brixner Arch. L. 122, 6 D. Rep. 3, 2413.
2
) Staffler 2, 970.

») Statth.-Arch. Brixner Arch. L., 122, 6 D. — Rep., 3, 2413.

*) Statth.-Arch. Brixner Arch. L.,122, 6 E. -^Rep. 4 3, 2413.
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wurde furstlich-brixnerischer Rath und Kammermeister und er-

hielt von Kaiser Rudolf II. den Adelstand *). Bischof Chri-

stof IV. Andreas Freiherr von Spaur verlieh ihm ini Anfange

des J. 1607 die Feste Gerrenstein als verschlafenes Lehen, da

die Familie Heudorf sich rechtzeitig damit belehnen zu lassen

versaumt hatte 2
). Von Ludwig Linder kam dieselbe an seinen

einzigen Sohn Christof Andre 3
) und von diesem an den Enkel

des erstern Georg Linder, der, wie so mancher andere Sprosse

der pusterthalischen Adelsgeschlechter, nach den ostlichen

Erblandern auswanderte und als Oberstfeldproviantmeister in

Graz im J. 1687 starb 4
). Sein Grossvater und Vater waren

beide zugleieh Pfleger der Herrschaft Anras, jener fur das Jahr

1612, dieser fur 1630 hachweisbar 5
). Georgs Bruder Christof

wurde Canonicus des Collegiatstiftes zur hi. Jungfrau Maria in

Brixen, ein jtingerer, namens Ludwig, schied ledig aus dem
Leben; Georgs altere Sonne Anton und Johann Christof ver-

blieben, wie es scheint, in Tirol, und mit des ersteren Tode

im J. 1719 endete der tirolische Zweig, der wohl bis zu seinem

Ende Gerrenstein besessen hat; der im J. 1719 noch allein

lebende jungste Sohn Johann Georg hatte einen Sohn, nameus

Georg Josef Linder von Gerrenstein, dessen Nachkommen noch

in Steiermark leben 6
). Diesem Zweige muss der Wiedererbauer

Gerrensteins, der fruher genannte Fritz von Gerstein-Hohenstein,

angehoren. Doch die alte Burg Gerrenstein ist kaum jemals

in der Gewalt dieses ausgewanderten Zweiges der Linder von

Gerrenstein gewesen ; aber es steht fest, dass sie in der Folge

in den Besitz des in nachster Nahe wohnenden Siler Bauern

gelangt ist und so dasselbe Schicksal erfahren hat, wie die

meisten andern Burgen Tirols. Damit war auch ihr weiteres

Los: volliger Verfall, bestimmt. Im J. 1830 stand der grosste

') v. Mayrhofen, Genealogg. Fam. Linder.

2
) Statth.-Arch. Brixner Arch. L. 122, 6 F. G ; — Rep. 3, 2414.

«) Ibid. L. 122, 6H.;- Rep. 3, 2414.

4
) v. Mayrhofeu, Genealogg. Fam. Linder.

5) Statth.-Arch. Brixner Arch. L. 104, 6 E — Rep. 3, 2007.

*) v. Mayrhofen, Genealogg. Fam. Linder.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 8
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Theil derselben noch wohl erhalten da, nur der vorderste Theil

hatte bereits das Dach und die obersten Theile der Mauern

verloren x
), ein Menschenalter daraitf war der grossere bereits

eingestiirzt und der noch stehende Rest bot einem arraen

Handwerker nur diirftige Unterkunft.

Der Streit um das Bergwerk hat jedenfalls friiher geendet

als der um die Burg, denn als diese Wilhelm Putsch iune

hatte, war jenes bereits dem Stifte zuerkannt, wie sich aus dem

oberwahnten Bericht desselben ergibt. Im Protokolle des

Brixner Domcapitels vom 23. Mai 1738 wird gemeldet: »Der

Fttrstbischof (Kaspar Ignaz Graf von Kiinigl) habe sich in Ge-

meinschaffc mit dem Capitel entschlossen, das Bergwerk selbst

bearbeiten zu lassen; allein man sei bald genothigt gewesen,

das ganze kaum begonnene Werk als nicht lohnend aufzugeben* 2
).

Der Gerichtsbezirk Gerrenstein hingegen wurde dem Stifte

niemals entfremdet, sondern blieb seit seiner Trennung von der

gleichnamigen Burg stets, gemeinsam mit dem Gerichtlein Ver-

dings und Klausen, dem Schlosse Saben, als Gericht Latzfons

einverleibt und wurde wie diese zuerst von den Burggrafen von

Saben, dann von den Schlossverwaltern auf Saben, auf Schloss

Branzoll uud zu Klausen und endlich von den Richtern da-

selbst verwaltet, bis alle drei nach der Sacularisierung des

Stiffces Brixen mit dessen andern Gerichten an den Landes-

fiirsten kamen und nun in das neuerrichtete Landgericht Klausen

aufgiengen 3
). Doch hatte das Gericht Latzfons stets seinen

eigenen Richter wie Klausen, die eben beide den Burggrafen

von Saben und ihren Rechtsnachfolgern in wichtigern Fragen,

namentlich politischen Handlungen, untergeordnet waren.

Die Gerichte Latzfons und Verdings hatten aber auch ihre ei-

gene Ordnung und ihre besondern Rechte. Dass Latzfons die voile

Gerichtshoheit besessen, wurde schon friiher betont. Die Hin-

richtungen fanden auf der Wiese Urtail statt, wo Stock und

Galgen waren, das Malefizrecht wurde vor dem Meierhofe zu

*) At>bildung in der Isser'schen Sammlung im Ferdinandeum.

2) Staffler 2, 970.

8) Tirol. Weisth. 4, 349 f.
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Latzfons an der »Gnain« gehalten. Hier gab es noch Vollver-

sammlungen, wie in altgermanischer Zeit, und zwar mussten

alle Gerichtsinsassen bei Strafe nicht allein zu den ehelichen

Tadingen, sondern auch zu den andern Bechtstagen, zu den

sonstigen Malefizrechten und Landrechten, ja sogar zu den

Gaetrechten erscheinen. Bei den Malefizrechten war dies aller-

dings in den Gerichten des Flirstenthums Brixen noch meist

der Fall, aber in den landesftirstlichen scbon selten, da hier in

der Eegel die Geschwornen allein tagten, zu den Gastrechten

erschienen sammtliche Insassen nur in einzelnen brixnerischen

Gerichten, wie noch in Salern und Niedervintl. Gastrechte

waren pamlich Bechtstage fur Fremde, die in ausserordentlichen

kurzen Termfnen angesetzt wurden. Die Gerichtsordnung ver-

bietet ausdrucklich, Bechtssachen vor fremde Gerichte zu ziehen

und setzt fest, dass ausser den drei ehelich Tadingen noch zu

je vierzehn Tagen, die Zeit der Gerichtsferien ausgenommen,

Landrechte, ausserdem aber noch vor jedem ehelich Tading ein

Vorgericht abgehalten werde. Selbstverstandlich durfte auch im

Latzfonser Gericht kein angesessener Mann urn eines andern

Vergehens als eines criminalischen seiner Freiheit beraubt

werden. Verletzung des Gerichtsfriedens und Verweigerung des

Bechtes belegte die Gerichtsordnung mit den hochsten Strafen.

Hart, aber eigenartig und fur die wirtschafklichen Verhaltnisse

bezeichnend war die Strafe, welche einer, dem sein Baurecht

entzogen wurde, bei Bechtsverweigerung an dem Thater nehmen

durfte, ohne dem Gerichte verantwortlich zu sein: er konnte

mit seinen Freunden vor dessen Haus ziehen, es an drei Ecken

-anziinden und mit dem Inhaber und alien Insassen nieder-

brennen, Gerichtsleuten Gut zu verlegen war sowohl den Ge-

richtsgenossen als den Fremden versagt, Pfandvieh und andere

Pfande durften bei Strafe von 50 Pfund nicht sofort aus dem

Gerichte gebracht werden ; erst wenn sie zu Latzfons durch

drei Tage vergeblich feilgeboten worden, war es erlaubt, sie

nach Klausen fiihren oder tragen zu lassen. Dieselbe Strafe

traf diejenigen, welche bei einem Feuerlarm oder einem andern

Bilferuf nicht zu Hilfe eilten. Die Strafansatze fiir den Miss-

8*
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branch der Waffen lassen erkennen, dass die Latzfonser noch

bewehrt waren und das Eecht hatten, Waffen zu ffthren. Sie

besassen auch das Jagdrecht in Bezug auf alles Wild, mit

Ausnahme des grauen Hasen and des Eebhuhns. Wenn sie

diese Thiere erbeuteten, mussten sie dieselben dem Eichter aus-

liefern *)* Das Eecht, im Tinnebach zu fischen, stand ihnen

jedoch nicht, sondern dem Schlossherrn zu 2
). So hatten also

die Insassen des Gerichtes Latzfons oder Gerrenstein 8
) manche

Freiheiten und Eechte, deren andere Gerichtsleute sich schon

lange nicht mehr erfreuten.

*) Tirol. Weisth. 4, 356—367.

*) Statth.-Arch. Brixner Arch. L. 122, 6 H. — Rep. 3, 2414.

8
) In den Urkunden heissen Schloss and Gericht meist > Gerren-

stein*, seltener ,Gern- oder Gamstein*, das Yolk spricht heutzutage

,Garnstein«.
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Vorbemerkung.

Gelegentlich der Bearbeitung der demnachst im ^Jahr-

buche der kunsthistorischen Sammlungen des Kaiserhauses*

erscheinenden Fortsetzung und Erganzung von Scbonherrs

»Urkunden und Eegesten aus dem k. k. Stattkalterei-Archiv in

Innsbruck (1490—1G26)« wurde auch das im Statthalterei-Ar-

chive vorhandene kunstgeschichtliche Material der vorhabsbur-

gischen Periode gesammelt. Dasselbe soil hiemit in Kegesten-

form weiteren Kreisen bekannt und zuganglich gemacht werden.

Die grosste und wertvollste Ausbeute gewahrten die landes-

fiirstlichen Rechnungsbiicher , welche gegen das Ende des

13. Jahrhunderts beginnen und einen fur die Erkenntnis des

alteren geschichtlichen Lebens in Tirol meist noch ungehobenen

Schatz bilden, urn den das Land mit Eecht beneidet wird.

Zur Vervollstandigung wurden die im Allgemeinen Reichs-

archiv in Mtinchen und im Haus-Hof- und Staatsarchiv- in

Wien befindlichen, organisch dazu gehorigen tirolischen Rech-

nungsbiicher dieser Periode, soweit sie mir bisher bekannt ge-

worden sind, herangezogen 1
). Wahrend ausser diesem fremdes

ungedrucktes oder gedrucktes Material nur ganz ausnahmsweise

berucksichtigt wurde, fanden dagegen alle im Statthalterei-Ar-

chive erreichbaren Nachrichten uber Kunstbestrebungen im

weitesten Sinne Verwertung. Die Grenzen fur deren Aufnahme

wurden moglichst weit gezogen, da viele fur sich allein that-

sachlich oder anscheinend unbedeutende Notizen in diesem oder

jenem Zusammenhang, namentlich fur die quellenarme altere

Zeit, oft eine im Voraus nicht bestimmbare Bedeutung gewinnen

konnen und in dem Falle lieber multum et multa verlangt

werden darf.

') Hevr Dr. F. Wilhelm wird in nachster Zeit iiber Anlage und In-

halt dieser seltenen Qeschichtsquellen eine Abhandlung veroffentlichen.
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Inhaltlich beleuchten die Regesten die Forderung der Kunst

und des Kunsthandwerkes durch die alteren tirolischen Landes-

fiirsten, durch die Trientner und Brixner Bischofe und einzelne

Private. Nicht haufig wird aussertirolisches Gebiet beriihrt,

gewohnlich sind es dann nur die alteren Hausbesitzungen der

Gorzer Grafen.

Im ganzen werden 575 Urkunden und urkundliehe Auf-

zeichnungen geboten, gewiss mehr als ein anderes osterrei-

chisches Kronland far diesen Zeitraum aufzuweisen vermochte.

Fiir die altere heimatliche Kunstgeschichte, namentlich fur die

Baugeschichte und die Geschichte der Goldschmiedekunst, er-

gibt sich daraus reichlicher Gewinn. Zur Erreichung moglich-

ster Vollstandigkeit ware es wiinschenswert, wenn neben diesem,

den Grundstock bildenden Materiale des Statthalterei-Archives

und neben den bereits in den Archiv-Berichten aus Tirol ver-

offentlichten Urkunden auch die kunstgeschichtlichen Bestande

der iibrigen grosseren Archive des Landes in ahnlicher Weise

bekannt gemacht wiirden.

BeziigUch der Art und Weise der Bearbeitung war in

erster Linie der Zweck der Veroffentlichung massgebend. Des-

halb wurde der sonstige Inhalt der Urkunden nur soweit be-

riicksichtigt, als es das Verstandnis erforderte. Auch in der for-

mellen Behandlung der Quellen wurde mehr auf Kiirze als

auf diplomatische Vollstandigkeit Bedacht genommen. Die Da-

tiruug nach dem Festkalender wurde nur in eigentlichen Ur-

kunden zur Kontrole beigesetzt, alle ubrigen Daten sind

ohne weitere Angabe aufgelost. Ebenso sind die Citate

nach Moglichkeit gekiirzt worden. Zur Orientierung dieue

folgendes

:

U. = Urkunde.

Cod. = Codex.

Reg. = Regest.

T. R. Cod. = Tiroler Rechnungsbuch Codex.

Reg.-Sch. - A. - Rep. = Regest-Schatz-Archiv-Repertorium.

Reg.-Gorz.-Reg.-B. = Regest-Gorzisches-Registratur-Buch.

T. 1. = Trientner lateinisches Archiv.
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T. L. B. = Trientner Lehen-Buch.

C. W. = Codex Wangianus.

Bei der muhevollen Sarnmlung des sehr zerstreuten Stoffes

und bei der Verarbeitung unterstiitzten mich in dankenswer-

tester Weise die Herren Archivbeamten Dr. Fr. Wilhelm und

Dr. K. Klaar. Manche Notizen und Hinweise haben auch der

verewigte v. Schonherr, Universitatsprofessor 0. Kedlich und

Gymnasialprofessor L. Schonach beigesteuert.

Innsbruck, den 15. Mai 1898.

Der Herausgeber.
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Vor 1022 (wahrsch. s. IX.) Das > Breve recordationis de dotis et

decimis S. Marie, Virginis deplebeCaldare* des Dominicus Ermachore

Diaconus erwahnt folgende Kirchenschatze u. zw. in Kaltern: YI mis-

sales, IV gradualia, III antiphonarii, IV lectionarii, IV matutinales,

IV textus evangelii duo cum tabula aurea et gemmis pretiosia

per crueem impositis duo cum tabulis argenteis, IV turribula

duo ad aurum duo ad argentum, VIII candelabra duo aurea ex

illis, V sisinelle,, XII cophini, IV oflrenule, argentee,, VI calicea

unus ex auro alii ex argento et gemmis ornati, IV doscalia duo
de palio, XII toalie, que, pertinent quatuor de pallio sex ad lu-

endum manus, XX cassule, cum omnibus necessariis que, ad ser-

vicium dei in ecclesia pertinent. In Castello: II missales, II can-

delabra, IV toalle,, I graduale, I lectionarium, I antipbonarium,.

IV turribula, sequentiale imnarium, calices II et omnia necessaria.

Die Kirche in Tramin iibergab der Erbauer, Henricus, filius

cuiusdam Eeginero comitis, qui fuit habitator in vico Tramino,.

lege vivente Langobardorum, welchen der hi. Vigilius bekehrt

hatte (?), >cum candelabra aurea* an Kaltern. Copie s. XVI.

(nach einem Not.-Instrum. v. 119l), T. 1. C. 10 n. 52, Cod.

105 f. 5, 6 (deutsche Uebersetzung). Vgl. Bonelli, Not. II. 357 ft%

Archivberichte aus Tirol I, 203. 1
1145 September 29. Bischof Altmann von Trient weiht die

Kirche zu S. Michele. >Indictione VII. III. kal. octobr*. Orig.-

Notitia s. XII. U. II. 410, Beg.-Sch.-A.-Rep. VI, 1045. Vgl. Bo-
nelli, Not. n. 391. 2

1161 November 29, Riva. Bischof Adalpret von Trient belehnt

Gumpus und Boninsegna von Madruz mit zwei BauplStzen im Schlosse

Madruz, »quod noviter est inceptum edificari*, und mit der Hut
dieses Schlosses. C. W. 42, Fontes II. 5, 28. ff. &

1163 April 25, Pressano. Bischof Albert von Trient belehnt

Boco aus dem Dorfe Stenico mit der Hut eines ober dem
Schlosse Stenico neugebauten Hauses unter der Bedingung, das-

selbe dem Bischofe jederzeit zu iiberlissen. C. W. 8, Fontes II

5, 32 ff. 4
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1172 April 3, Riva. Heinrich von Egna belehnt Bischof Al-

bert von Trient mit einem Grundstiick zum Baue eines Hauses
im Gebiete von Egna in valle giara, wogegen ihm der Bischof er-

lanbt daselbst ein Schloss zu bauen. C. W. 2, Fontes II

5, 39 ff. 5
1180. »A di 5. may ist s. Niclauskiirchen, die man nent

die alte pfarrkurchen auf dem freythof, zu Bozen geweicbt worden
von ainem pischof von Triendt mit namen Saloman*. Cod. 173
(Chronik v. Bozen) f. l'. 6

1180. >Den 6. may bat gemelter pischof (Salomon) unser

lieben frauen khiirchhoff zu Bozen geweicht*. Cod. 173 (Chronik

v. Bozen) f. 1'. 7

1180. »Den 7. may obbemelts iar weicht er (Salomon) auch

s. Johanneskurchen im dorf ob Bozen, item s. Lorenzen- und s.

Paulu8ktirchen zu Bentsch und s. Martinskhiirchen im Compill*.

Cod. 173 (Chronik v. Bozen) f. l'. 8

1180. — >Ist die cappellen bei Clausen unter dem Schloss

Seben gelegen, so man das spital nent, vom pischof Conrath von
Prixen geweicht worden, wellicher ermelte capellen gestifft hat.«

Cod. 173 (Chronik v. Bozen) f. 2. 9

1188 Jftnner 28, Trient. Bischof Albert von Trient erlaubt

dem Notar Albertus in der Pfarrgemeinde Fondo, wo es ihm be-

liebt, ein befestigtes Schloss zu bauen. Dasselbe soil dem Bischofe

jederzeit geOffnet sein, und er kann fur sich neben dem Schlosse

ein Wohnhaus bauen. C. W. Ferd. 185, Fontes II 5, 70. 10

1189. — Die Gemeinde von Clamaun (Clemona) iibergibt dem
Grafen Heinrich von Tirol und Gorz den dritten Theil des Marktes.

Fur jeden Schritt, der daran gebaut wird, soil die Gemeinde 4 Frie-

sacher zinsen. Mit dem nicht gebauten Theile kann der Graf nach

Belieben verfahren. Reg.-Gorz.-Reg.-B. 499. 11

1 194 August 1 1. Bischof Konrad von Trient weiht die Kirche

des von Ulrich von Arco neugegrundeten St Thomas-Spitals zwischen

Arco und Riva. C. W. 54, Fontes II 5, 126 f. 12

1194 — 12, (Tisens). Bischof Konrad von Trient belehnt

Odolricus Rufos, Enricus de Pocale fur sich und seinen Bruder

Federicus, Marquardus und Artoichus de Teseno (Tisens) mit einem

Hugel in der Pfarre Tisens namens Casac oberhalb Nals, und
ertheilt ihnen die Erlaubnis, daselbst ein Schloss, Gebaude

und einen Thurm mit beliebiger Befestigung und in belie-

biger H5he zu erbauen gegen die Verpflichtung, das Schloss

dem Bischof im Kriege gegen alle offen zu haiten ausser

gegen die Grafen, deren Gefolge sie zugehb'rten. Not. In-

Digitized byVjOOQIC



— 124 —
strum. Copie von 1215. T. 1. c. 61 n. 3., C. W. 1], Fontes II.

5, 124 ff. IS
1199 Juli 17, Metz. Bischof Konrad von Trient belehnt Al-

bertin und Manfredin von Thun und Lutus von Marostega fur

sich und ihre Genossen mit der Hohe von Visiaun, um dortselbst

ein Schloss zu bauen. C. W. 48, Fontes II 5, 140 f. 14

1208 Februar 28, Trient. Engelpret, Sohn Otto's von Beseno,

verkauft u. a. an Friedrich, den erwahlten Bischof von Trient, - seinen

halben Antheil an dem Schlosse Beseno sammt dem neuen Thurni

fiir 6000 Pfond Berner C. W. 5, Reg. Tr. L. B. L 5, Fontes

II 5, 164 ff. 15

1209. — Bischof Friedrch von Trient vertauscht an Friedrich

und Berald von Wanga den Hiigel zu Alanliecco sammt dem Hof
gegen einen Weingarten zu Zivedo bei Bozen und erlaubt ihnen.

eine Befestigung darauf zu bauen mit ewiger Oeffnung fiir das

Stift Trient. Reg. Tr. L. B. I. 6. 16

1209 November 5, Trient. Bischof Friedrich von Trient belehnt

die BrMer Adalbero und Berthold von Wanga mit der Anhohe
und dem Meierhofe zu Langeck, um daselbst ein befestigtes Schloss

zu bauen, das dem Bischofe jederzeit geoflhet sein soil. C. W. 79,

Reg. Tr. L. B. I. 6', Fontes H 5, 181 ff. 17

1210 April 8, Cognola. Abgeordnete der Gemeinde Pao ver-

sprechen Bischof Friedrich von Trient, wahrend er das Schloss Pao

belagerte, innerhalb eines Jahres auf eigene Kosten ein neues

Schloss auf einem dem Bischof gelegenen Platz zu bauen. Dieses

soil Allod des Bischofs sein und von ihnen auf ihre Kosten be-

wacht werden. C. W. 81, Fontes II 5, 186 f. 18

1210. — Graf Meinhard von G6rz bekennt, von Kaiser Otto die

Erlaubnis erhalten zu haben, den Markt zu Gorz zu bauen. Er
habe am St. Johannestag zu bauen angefangen und die Burger

fur sieben Jahre, ausgenommen den Briickenbau, gefreit. Reg.-

GSrz.-Reg.-B. 1865'. 19

1211 April 24, Trient. Bischof Friedrich von Trient erlaubt

dem Brianus (von Castelbarco) auf einem dem Bischof zum Lehen
gegebenen Grundstiick bei Brentonico ein gemauertes Haus zu

bauen gegen Oeflhung fiir das Stift Trient. C. W. 59, Reg.-Sch.-A.-

Rep. VI, 795, Fontes II 5, 226 f. . 20

1211 August 8, Trient. Bischof Friedrich von Trient, Peter

von Malosco, Johann von Pergine, Albrecht und Heinricj. von Per-

igne, letztere beide zusammen, theilen die Anhohe von Tamazolo

im Nonsthale. Jede dieser Parteien darf auf ihrem Antheile ein

Schloss bauen. C. W. 55, Fontes II 5, 233 ff. 21
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1214 Marz 8, Trient. Die Gemeindebiirger zu Vigolo schworen

dem Bischofe Friedrich von Trient, das Schloss Vigolo vom nachsten

Mchaelstag an innerhalb drei Jahren auf ihre Kosten neu auf-

zubauen und ihm dasselbe stets offen zu halten. C. W. 40,

Fontes II 5, 274 f. 22
1214 October 17, Trient. Bischof Friedrich von Trient will

dem von ihm mit Hilfe des Priesters Johann von Mori neu-

gebauten Spitale sammt Kirche zwischen Ala und Marco verschie-

dene Eechte verleihen. C. W. 14, Fontes II 5, 280 f. 25
1214 November 2 2, (in capella domini episcopi). BischofFriedrich

von Trient investirt Waldemannus Teleus, Geruncus, Martinus und
Trentinus, Sohn des Sporellus von Tremenum (Tramin) fur sich

und im Namen der Gemeinde Tremenum mit dem auf seine Er-

laubnis zu erbauenden Castell (mit drei Wachthurmen und einer

Schutzmauer) »in dosso de Castilazo supra s. Jacobum*. Der

Bischof soil das Holz liefern, wogegen er sich den Platz far eine

Kapelle wahlen darf, Orig. Notariats-Instr. U. 8376. 24
1214 November 22, Trient. Die Abgeordneten der Gemeinde

Tramin versprechen dem Bischofe Friedrich von Trient auf dem Ka-

stellatzer-Hiigel ein befestigtes Schloss auf ihre Kosten zu erbauen.

Der Bischof kann sich dort eine Wohnst&tte und eine Capelle

bauen, von der Gemeinde Tramin hat jeder Einzelne das

Kecht, sich daselbst einen Keller anzulegen. C. W. 16, Reg. Tr.

L. B. I. 9, Fontes II 5, 287 ff. 25
1216 Februar 16, Trient. Bischof Friedrich von Trient ertheilt

dem Rodulfus Scancius das Recht, bei Segonzano ein befestigtes

Schloss zu bauen, doch soil er es dem Bischofe im Kriege offnen

und die Festungswerke zur Verfugung stellen. C. W. 77,Reg.-Sch.-A.-

Rep. VI, 796, Fontes II 5, 302 f. 26
1216. — Kundschaft, dass die Leute im Lagerthale zu Isera,

Brancolino, Marano etc. verpflichtet sind, das Schloss Pradaya zu

mauern und einen Maurer zu halten. Reg. Tr. L. B. I. 9', Reg.-

Sch.-A.-Rep. V, 1249. Vgl. n°. 29. 27
1216. — Mehrere Herrn von Firmian schwSren Bischof Fried-

rich von Trient, ihre Thurme und Hauser nicht hSher zu bauen.

Reg. Tr. L. B. L 10. 28
1216. — Kundschaft, dass die Gemeinden im Thai Pretalia

schuldig sind, das Schloss Pretalia zu mauern. Reg.-Sch.-A.-Rep.

HI, 898. Vgl. n°. 27. 29
1220 September 1, Trient. Die Sonne Albert Buonvicino's er-

klaren, dass durch einen Ausspruch der Curie der Vasallen ihnen

aufgetragen worden sei, den Thurm in Ponale bei Riva, den sie

wider des Bischofs Friedrich Befehl aufgebaut, bis auf den Grund
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abzutragen. Bischof Albert verleiht ihnen jedoch denselben wieder

zu Lehen, doch soil er dem Bischofe stets offen stehen. C. W. 17,

Fontes II 5, 328 ff. 30
1225 Marz 15, Stenico. Bischof Gerard von Trient belehnt

Aldriget, den Sohn des yerstorbenen Nicolaus von Garduno, und
seinen Bruder Zordanus und dessen Gemahlin Nicca, die Tochter

des weiland Nikolaus von Garduno, mit dem Hiigel Gresta in Gar-

duno oder mit einem anderen Hiigel daselbst, um darauf ein

Schloss zu bauen gegen Oeffhung desselben far Trient. Notar.-

Instr. Copie s. XVII. T. 1. c. 32 n°. 45, C W. Ferd. 208,

Fontes II 5, 338 f. 31
1225. »A di 13. iuli ward die kiirch zu Lengmoss am Eiten

von pischof Conrathen von Triendt geweicht*. Cod. 173 (Chronik

von Bozen) fol. 2.
v

32
1225. — Der Bischof von Trient (Gerard) erlaubt dem Jacobi-

nus von Lizzana in der Pfarre und Grafschaft Lizzana ein oder

mehrere Schlosser zu bauen. Eeg.-Sch.-A.-Rep. VI, 795. 33

1234 April 21, Trient. Bischof Aldrich von Trient belehnt

die Bruder Bonifaz und Gumpo von Gardumo mit der Hut des

alten Schlosses von Gardumo und erlaubt ihnen, daselbst Befestigungen

anzulegen, doch soil das Schloss dem Bischofe stets offen sein.

C. W. 42, Fontes H 5, 349 f. 34

1235. — Erlaubnis das Schloss Boimont zu bauen. Eeg. Tr.

L. B. 14. (Die Urkunde wird erwahnt als enthalten in einem

Trientnerischen Notariats-Protokoll von 1235 und 1236). 35

1235 Juni 24, Trient. Bischof Aldrich von Trient belehnt

die Bruder Oluradin und Albertin, Sonne Adalperts von Castelnuovo,

mit dem Hiigel von St. Lazzaro beim Dorfe Pederzano, um darauf

ein befestigtes Schloss zu bauen. Dasselbe soil dem Bischof

jederzeit offen stehen. (Castelnuovo). C. W. 41, Fontes II 5,

364 ff. 36

1235 Juli 8, Trient. Die Bruder Eudolf, Aincino und Arnold

von Cagnd versprechen dem Bischofe Aldrich von Trient, in ihrem

neugebauten Schlosse zu Caldes niemals Strassenraubern oder Feinden

des Bischofs Aufnahme zu gestatten. Dafiir erneuert ihnen der

Bischof die schon von seinem Vorganger Gerhard ertheilte Erlaubnis

zum Baue dieses Schlosses. C. W. 39, Fontes II 5, 367 f. 37

1235 September 23, Trient. »Magister Otobonus der Maurer €

erscheint als Zeuge in einem Notariatsinstrument liber die Ver-

leihung des Briickenzolls am Avisio. Transsumpt von 1288 Juli 22
Trient, enthalten in einem weiteren Transsumpt von 1320 und
1327. U. 3828. 38
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1236 Juni 8, bei Clanisio. Moroellus von Thunn (de Tonno)

trifft als Vormund der Sonne weiland Zordanus, namlich Zordanus,

Bovolkinus und des Jacominus, des Sohnes weiland Aldriget's de Gar-

duno eine Vereinbarung mit Herrn Bonifacinus und dessen Sohnen,

sowie mit Otolinus und dessen Vater Gomporis de Garduno bezug-

lich des Aufbaues der SchlSsser Gresta, Garduno und Gromi. Orig.

Not.-Instr. U. 3421. 39
1237 Februar 10, Trient. Bischof Aldrich von Trient er- .

laubt Friedrich und Beral, den SQiinen weiland Adelperos von

Wanga und ihren Erben nach Belieben Geb&ude, Befestigungen

und Kastelle auf dem Hiigel Runchenstayn (Runkelstein) genannt

bei Bozen iiber der Talaverna (Talfer), zwischen dem Hause

de Riado und der Kirche St. Peter gegen Wangen gelegen, zu er-

bauen. Da der Hiigel ihr Allod sein soil, konnen sie und ihre

Nachkommen zu ihrer Vertheidigung Befestigungen nach Belieben

anlegen, jedoch miissen diese dem Bischofe von Trient jeder-

zeit im Frieden und im Kriege offen sein. Der Bischof verzichtet

auf alle allfalligen Rechte an diesen Hiigel. Inseriert in einem

Notar.-Instr. s. XHI. T. 1. c. 59 n°. 140. Regest Tr. L. B.

I. f. 71, 40

1237. — Propst Heinrich von Neustiffc verleiht dem Ekehardus

balistarius den Hof in Metzan auf Lebenszeit. Unter den Zeugen:

Dietmarus, Gebhardus balistarii. Orig.-Ausfertigung ohne Ort und
Datum, Parteibriefe. Vgl. Fontes 2. XXIV, 105 n°. 241. 41

1240. — Der kaiserliche Podestat und Antian zu Trient er-

laubt dem Bonifacimus de Bolono zu Curano gegen die Brescianer

eine Befestigung zu bauen, welche jedoch dem Stifte Trient ewige

Oeffhung halten soil. Reg. Tr. L. B. I. 15. 42

1256 Mai 2, Trient. Die Domherren des Kapitels von Trient

protestieren im neugebauten Schlosse des Bischofs Egno gegen

die von Egno dem Grafen Albrecht von Tirol zugestandene

erbliche Belehnung mit alien Trientner-Lehen. C. W. Ferd. 242;

Fontes H 5,.386f. 43

1156 Juli 26, Schloss Ulten. Graf Meinhard von Gorz-Tirol

und seine Gemahlin Adelheid verleihen dem Schreiber Friedrich

(Fridericus scriba) wegen seiner treuen Dienste, welche er ihrem

Vater Albert und ihnen erwiesen, den kleinen Zoll in Bozen.

Unter den Zeugen: Albertus scriba. Or.-Perg., anh. Siegel fehlt.

U. 3645. 44

1261 August 28, Trient. Bischof Egno von Trient belehnt

Peramusius, den Sohn des Boninsegna von Livo, fur sich und seine

Briider mit einem Hiigel in der Pfarre Livo, genannt Mastocal,
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an dem unten das Wasser Nu$is (Noce) vorbeifliesst, um auf dem-
selben ein festes Schloss zu erbauen. Orig. Not.-Instr. T. 1. c. 60
n°. 4. 45

1262 September 16, Trient (in palacio episcospatus). Bischof

Egno von Trient verpf&ndet das Eecht zur Ausmiinzung von 20 den.

gegen 150 # an Facinus Hosterius, Thuresendus Yphothecarius

und Benvenutus Corec,olla . wie es bisher Jacobinus und seine Ge-

sellschaft besessen hatte. Orig. Not.-Instr. T. 1. C. 2 n°. 5. 46
1266. — Die Grafen Meinhard und Albert von Gorz-Tirol ge-

stagen Bischof Konrad von Freising sein Schloss Haberberg (im

Pusterthal) wieder aufzubauen. Reg.-Sch.-A.-Rep. VI, 947. 47
1268 Marz 31, Riva. Bischof Egno von Trient iibergibt der

Gemeinde Riva den Thurm und den bischflflichen Palast, welche

zu Riva zum Schutze und zur Beherrschung sowie zur Ehre Gottes,

des hi. Vigilius und des Bischofes selbst als auch zur Zierde und
Erhaltung der Gemeinde Riva erbaut wurden, gegen die Verpflich-

tung der Riickgabe, wenn es ein Bischof verlangt. Orig.-Not.-Instr.

T. 1. c. 5 n°. 60. 48
1269 Mai 12, Bozen (in palacio episcopatus). Bischof Egno

von Trient bestellt den Beliottus de Drobosattis aus Florenz zum
Miinzmeister in Trient auf ein Jahr gegen 300 f£ kleiner Denare

unter den naher angefuhrten Bedingungen. Orig.-Not.-Instr. T. 1.

c. 2 n°. 54. 49
1270 Januar 2, bei Eppan. Friedrich, scriba librorum, er-

scheint als Zeuge in einer Urkunde iiber die Investitur mit den

Kapellen St. Peter und Maria Magdalena in Eppan. Orig.-Not.-

Instr. U. 5433. 50
1270. — Bischof Egno von Trient kassirt Sffentlich sein Insigel,

da es ihm mit seiner anderen Habe genommen worden war. Regest

Tr. L. B. I. f. 22. 51
1272 Marz (Anfang). Heinrich von Hohenstetten, erwShlter

Abt von Stams, bezieht mit 12 Monchen das provisorisch aus Holz

neu erbaute und gut ausgestattete Kloster Stams, dessen Ueber-

reste bis zum Brande des Jahres 1593 erhalten waren. W. Leber-

sorg's Chronik von Stams (s. XVII). f. 8. Orig. in Stams, Ab-
schriffc Statth.-Archiv. 52

1272 November 23, Trient. *Benedictus aurifex de Scaguatis*

erscheint als Zeuge bei der Abschriffc eines Notariats-Instrumentes

vom 11. Nov. 1272. Not.-Instr. vom 8. Marz 1295, Partei-

briefe. 53
1272. — Der Bischof von Trient (Egno) erlaubt Leonhard von

Castelbarco, zu Lizzana auf den Giitern des Stifts Schlosser zu er-

bauen. Reg.-Sch.-A.-Rep. VI, 796. 54
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1275. — Graf Meinhard von Tirol tLbergibt seinem Bruder

Graf Albert von G6rz das Schloss Heinfels gegen die Mxinze zu

Meran. Reg.-G6rz.-Repert. 366. 55

1277. — Biscbof Conrad von Trient weiht die Kirche zum
Spital unter Arco. Reg.-Sch.-A.-Rep. Ill, 629. 56

1278 Juli 18, Bozen. » Jacobus gladifex, filius condam 01-

rici € , erscheint als Zeuge bei der Verleibung eines Grundstiickes.

Or.-Not-Instr. Parteibriefe. 57

1278 December 6, Bozen. » Jacobus gladifex* erscheint als

Zeuge bei einer Weinzehentverleihung. Or.-Notar.-Instr. Par-

teibriefe. 58

1280 August 9, Schloss Strassberg. Es wird verrechnet:

»pictori XL S>., aurifabro per iussum domini mei marc. XXIII. *

Orig. Perg. U. 12. - 59

c. 1280. Swiker von Culsun (Galsaun) verordnet in seinem

vor einer Pilgerfahrt nach Rom aufgesetzten Testament u. a. : » pro

anima carpentarii qui hie obiit pro missarum remedio 1 libram*.

Cone. U. II. 823. 60
1282 October 29, Bozen. » Jacobus gladifex* erscheint als

Zeuge bei einer Belehnung mit einem Grundsttick in Oberbozen.

Or.-Not.-Instr. Parteibriefe. 61
1284 November 3, Stams. Die neue Kirche und das neue

gemauerte Kloster vQn Stams werden unter grossen Feierlichkeiten

eingeweiht und die zwtJlf von Tirol her iibertragenen Leiber des

G5rziscb-tirolischen Furstenhauses daselbst beerdigt. Meinhard, der

Stifter des Klosters, sorgte neben aller Nothdurft auch fiir Glocken

und Kelche. (Es folgt eine Beschreibung dieses Klosterbaues, der

Kirche, Grabmaler und Altare mit Abbildungen). W. Lebersorg's

Chronik v. Stams f. 16, 19. 62
1285. — Otaker von Newenburg belehnt Wernher maler, Bur-

ger zu Lienz, mit einem Zehent zu Clanz auf Puchern. Reg.-G6rz.-

Repert. 1321. 63
1286 August 5, Bozen. »In domo Apelini aurificis in pre-

sencia dicti Apelini, . . . Jacobi gladificis . . .« stellt Albert von

Greifenstein fiir seinen Bruder Concius Pfaffus eine Quittung aus

und triflpfc mit demselben Vereinbarungen iiber Besitzungen. Orig.-

Not.-Jnstr. U. II. 250. (Zwei gleiche Urkunden). 64
1286 October 22, Judenburg. Herzog Meinhard erlasst im

Verein mit Erzbischof Rudolf von Salzburg eine neue Miinzordnung

fiir Karnten: Die Miinzmeister zu St. Veit, zu Volkermarkt und
Friesach sollen rechtes Wiener Gewicht in den Miinzen haben,

sollen die Pfennige um Lichtmess erneuern so zwar, dass sie das

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 9
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Silber versuchen und lo*tig macben, der Mark lfltigen Silbers ein

Lot Kupfer beisetzen, daraus zwei Mark und zwanzig Pfennige

scblagen und iiberdies von jeder Mark fur ihn nach alter Gewobn-
heit vier Pfennige abfallen lassen. Die neugeschlagenen Pfennige

sbllen unverandert an Gestalt, Zahl, Schwere und Gute besteben

von Licbtmess bis Jacobi und von da an zwei ganze Jabre.

Die iibrigen Bestimmungen betreffen die Wabl und Rechte der

Munzverweser. »X. kal. novembris daz ist des nahsten tags nacb

der ainlif tausentb maid tach.« Deutsche Uebersetzung s. XIV. Cod.

108 f. 15' ff. n°. 33. 65
1287 Februar 4, Trient. Bonus, Goldscbmid von Trient, und

Heinricb von Sopramonte, Notar, schatzen als Taxatoren der Kom-
mune Trient Steuern ab. Not-Instr. U. II. 108. 66

1287 Marz 31, Gries. Herzog Otto beauftragt den Meraner

Burger Scbilbaerius fur ihn eine Scbuld von 56 Veroneser Pfund

beim Goldschmied Chunlinus zu begleichen. Or. Pap., Siegel

ruckw. aufgedruckt. T. R. Cod. 280 f. 77 c
. 67

1287 Dezember 30, bei Scbloss Boimont. Oldericus von Tab-

lant belehnt den Conradus Gandenar, carpentarius de Domo Nova,

mit einer Wiese unterbalb der Briicke von Neuhaus. Or.-Not.-Instr.

Parteibriefe. 68
1288 Juli 31. H. de Vlurlingen (Flaurling), prepositus, ver-

recbnet: »ad opus castri in Omeraz (Ambras) usque nunc marc.

LXII gross. II. Item ad opus bospicii quondam Alberonis 8> LX
sol. V. Item pro ligno et clavulis ad turrem 8> XXV sol. XV. . . .

Item ad opus in Chemenatb (Kematen) 8> XXXVIII gross. IIH.

Item ad opus domus in Steinacb marc. XI U II gross. VII. . .

Item ad opus in Omeraz (Ambras) $ XLIITT gross. VII, siliginis et

ordei modios VHI. Item $ XXI, siliginis et ordei modios nil.*

T. R. Cod. 277 f. 22', 23, 23'. 69
1289 Marz 7. Swikerus, gastaldio de Sporo (Spaur), ver-

rechnet: »$ III muratori qui fecit portam.* T. R. Cod. 277 f 30. 70
1289 Marz 16. H., prepositus de Vlurlingen (Flaurling), ver-

recbnet: »ad opus in Omeraz (Ambras) # XLVTl gross. II. € T.

R. Cod. 277 f. 25'. 71
1289 Marz 29, Burgstall. Geroldus, iudex de Griez (Gries),

verrechnet: »pro platten et tegulis ad capellam et circuitum 8> XIIII

sol. X. Item pro tegulis ad turrem novam et ante capellam $ III.

Item pro refeccione olle enee et caldarie sol. XXX. Item pro refeccione

marstalli et tecti turris ti XI. « T. R. Cod. 277 f. 36, 36'. 72
1289 April 24. Ebersperger pro H., preposito (de Vlurlingen)

(Flaurling), verrechnet: »ad opus in Omeraz (Ambras) siliginis et

ordei modios VI operariis.« T. R. Cod. 277 f. 25'. 73
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1289 April 28. Ch., iudex et claviger montis S. Petri

(Petersberg), verrechnet: »operariis ad turrem panes DCCCC. . . .

Item muratoribus pro II mensibus siliginis et ordei modios TITT,

caseos XL, oves IIII, vini urnas II. Item lapicidis siliginis et

ordei modios VIII, caseos LXXX, oves VIII pro duobus mensibus.

Item eisdem (pro uno mense tantum) siliginis et ordei modios n,

caseos XX, oves II Item H. zimberman siliginis et ordei

modios III, caseos L. . . . Item muratoribus latinis siliginis et

ordei modios II, caseos XX, armenti quartale I, vini urnam L Item

duobus muratoribus pro mense qui durabit XV11 dies siliginis et ordei

modios II, caseos XX, oves H, vini urnam I €
. T. R. Cod. 277 f. 12'. 74

1289 December 22. Tenga, monetarius de Merano, verrechnet:

,Bono (wohl aurifex de Tridento) # Vmi pro II feresis*. T. R.

God. 277 f. 28. 75
1290 Janner 8. Vlricus de Coredo verrechnet: »8> XL pro

refeccione .castri Fundi (Fondo). Item U LXXX pro edificacione

castri de Flaono (Flavon). Item & XXXV pro edificacione domus
de Wanga. Eodem die: H. purchravius, capitaneus vallis Ananie

(Nonsberg), verrechnet: de marc. XX receptis pro honore ad edi-

fieium castri Fundi v(Fondo). Item ad castrum eastri Fundi (Fondo)

marc. XXV*. T. R. Cod. 277 f. 27'. 76
1290 Janner 12, Schloss Tirol. Chunzlinus de Friedeberch

(Friedberg), verrechnet: »Chunrado aurifici duos flor.«. T. R. Cod. 8

(Miinchen) f. 37. 77

1290 November 5, Burgstall.. Hainricus de Supramonte, mas-

sarius curie Tridentine, verrechnet: >pro edificiis supra por-

tam Aquile # XIX Item pro edificanda stupa in castro

Boniconsilii Ostermanno 8> XV. Item pro cooperiendo castro Boni-

consilii ti XIHI et sol. VI. « T. R. Cod. 8 (Miinchen) f. 45. 78
1291 Marz 11, Tirol. Herzog Meinhard von Karnten

belehnt Konrad, seinen Groldschmied in Meran, fur sich und seine

Erben beiderlei Geschlechts mit jahrlich 12 Yhrn Wein aus einem

Hofe zu Algund. (Copie) Urk. Samml. des Ferdinandeums I, 197. 79
1291 Dezember 8, Meran. ^Magister Henricus pictor* er-

scheint als Zeuge bei der Belehnung des Henricus Lonsius mit

einem Hause in Bozen. Or.-Not.-Instr. U. EL. 229. 80
1292 Juni 20, Tirol. Albero et Chunradus, monetarii

de Merano, verrechnen: > aurifici ^ II pro plumbo et ar-

gento ad rosas faciendas. Item "fib VII operariis dictarum rosarum

mille*. T. R. Cod. 8 (Miinchen) f. 35. 81
1292 November 2, Trient. »Gabardus caipentarius* erscheint

als Zeuge bei der Verleihung ernes Weinzehents. Or.-Not.-Instr. Par-

teibriefe.

"

82

Digitized byVjOOQIC



— 132 —
1292 November 13, Tirol. Ch. de Frideberch (Friedberch),

verrechnet: »de argento dedit Chunlino aurifici marc. Ill ar-

gentic T. R. Cod. 8 (Munchen).f. 53'. 83
1292 November 20, Tirol. Tengo, monetarius de Merano,

verrechnet: »Bono aurifici argenti marc. V minus J que faciunt marc.

VI minus sol. XXX«. T. R. Cod. 8 (Munchen) f. 36'. 84
1293 Juni 12, Meran. »Chunradus aurifex in Merano com-

morans* erscheint als Zeuge bei einem Grundverkauf des Yban
Supan an Konrad Burggraf, genannt Gandiner. Or.-Not.-Instr.

. Parteibriefe. 85
1293 Juli 21, Petersberg. Wernherus, index de Hertenberch

(Hertenberg), verrechnet: >II muratoribus de VII mensibus a die

palmarum (Mftrz 22) usque Michaelis (September 29) siliginis et

ordei modios XHU mensure s. Petri (Petersberg), oves XIIIT, ca-

seos CXL, vini urnas VII pro expensis et in precio ff XL, pro

tunicis S> VII, pro cirotecis sol. X. Item pro asseribus ad ianuam
turris et rotam 2? I. Item duobus lapicidis a festo Michaelis us-

que Martini (November ll) et a dominica post ascensionem domini

(Mai 10) usque in dominicam post Jacobi (Juli 26) in precio et

expensis 8> XLllll. Item aptanti lapides in ebdomadis VHI usque
Jacobi 8> XI in precio et expensis. Item facienti calcinam eodem
tempore U IX minus sol. ITTI. Item illi qui preest operariis eodem
tempore ti VII gross. IHL Item pro ferro acili et fabro 9> X 1 1 1 i minus
sol. I. Item carpentariis pro LXII diebus # XVIH| in precio et expensis.

Item operariis hucusque siliginis et ordei modios VHI Brixinensis

mensure. « T. R. Cod. 279 f. 30. 86
1293 October 16. Cursius Forensis de societate Friscabal-

dorum verrechnet: »VI. die Aprilis Bono aurifici de Tridento in

Veneciis pro speciebus et aliis rebus domino portatis gross. #
mi sol. XVIH den. IDA T. R. Cod. 278 f. 55. 87

1293 December 15, Tirol. Tenga, monetarius in Merano, ver-

rechnet: »magistro Ch. aurifici pro vestibus domicellorum argenti

marc. IITE pro # LIE. . . . Item pro prilumbo (!) aurifici # I*.

T. R. Cod. 279 £ 23. 88
(1294) Februar 24. Ch., camerarius de Vrideberch (Friedberg),

verrechnet: >magistro Ch. aurifici pro vestibus domicellorum # L*
T. R. Cod. 278 f. 7.

'

• 89
1294 April 6, Gries. Daniel et Dominicus, iudices de Ehna

(Enn), verrechnen: »tribus muratoribus in Enna pro IHI mensibus

in expensis siliginis modiolos XVIH, vini urnas XII, pro carnibus et

caseis 8> XXIIII, in precio # LX pro tunicis et calciis U VIIJ.

Item magistro Jacobo et suo socio pro II mensibus siliginis modiolos

VI, vini urnas HH, pro carnibus et caseis U VIII. Item pro cal-
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cina ad castrum Enne marc X. Item pro trabibus pi. . . ., as-

seribus, frammeis et aliis ad opus in Enna marc. XII & III sol.

I inelusis U VIIHJ facientibus cementum datis*. T. R. Cod.

279 f. 53.
4

90
1294 April 29, Brixen. H. Celner, propositus, verrechnet:

»pro mille CC tegulis ad palacium et alias domus (in Brixen).

Item carpentariis siliginis modios II, caseos L, vini urnam I. € T. R.

Cod. 279 f. 37,'. 91

12S4 Mai 10, Sterzing. H., propositus de Inspruck, ver-

rechnet: »pro lignis et ferro et carpentariis pro edificiis in castro

et turris in Inspruck marc. XIII U II gross. IIII«. T. R. Cod.

279 f. 29. 93
1294 Mai 15, Hall. Eberhardus de Vrideberch (Friedberg)

verrechnet : » pro refeccione turris in Vrideberch et tectura granarii

<& XV*. T. B. Cod. 279 f. 26'. 93
1294 Mai 31, Tirol. Jacobus Celnerius verrechnet: » pro re-

feccione" palacii episcopatus et aliis edificiis (in Brixen) marc. X.«.

T. R. Cod. 279 f. 38'. 9*
1294 Juli 6, Saltans. Geroldus, index de Griez (Gries), ver-

rechnet: »pro duobus ianuis ferreis ad novam turrem in Griez 8>

XXVI. Item pro X caldariis novis S> LXI{. Item ad opus palacii

novi marc. XX minus U IH{.«. T f R. Cod. 279 f. 46. 95
1294 August 4, Petersberg. Wernherus, iudex de Hertenberch

(Hertenberg), verrechnet: > duobus lapicidis a festo s. Jacobi (Juli

25) usque Michaelis (September 29) pro expensis et precio 8> XXV.
Hem Torerio qui aptavit lapides ad turrem in eodem tempore U
XHJ. Item facienti cementum pro eodem tempore U X minus
sol. IHI. Item ei qui prefuit operariis pro eodem tempore 8> Vffi

gross. IIII. Item pro IIIJ stateris ferri pro instrumentis murato-

rum et pro ianua turris et fabro in precio 8> V sol. VII|. Item

tribus carpentariis et uni qui prefuit operariis ante festum s.

Michaelis et post in precio et expensis & XX minus sol. V
Item operariis a festo s. Jacobi (Juli 25) usque Michaelis (Sep-

tember 29) panes MDCC et post operariis lignorum panes CCCLVE
.... Item operariis lignorum de isto anno ad calcinam et turrem

panes MDCL . . . Item duobus muratoribus ab annunciacione

domini (Marz 25) usque Laurencii (August 10) pro V mensibus

siliginis et ordei modios X mensure s. Petri (Petersberg), oves

X, vini urnas V, caseos C. . . . Item dominis de Stams pro ope-

rariis siliginis modios VH mensure s. Petri. . . . Item naute re-

ducenti .operarios ad calcinam strichmaz U. Item Till operariis ad

calcinam pro XXITTI diebus et uni qui prefuit operariis per V
ebdomadas 8> XXVQ sol. U Item quinque carpentariis
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magistris et III adiutoribus a festo s. Georii (April 23) usque ad

vincula Petri (August 1) pro precio et expensis marc. XVII 8> II.

Item pro slifstein gross. X. Item pro asseribus 8> II. Item pro

Vni arboribus gross. VIII ad turrem\ T. R. Cod. 279 f. 30'. 96
1294 August* 22. Wernherus, iudex de Hertenberch (Herten-

berg), verausgabt: >pro vlechen XX ad ianuas turris sol. L. . . .

Item ad turrem pro IX milxbus DC tegulis 8> XXXIII, pro clavu-

lis U XXII. . . Item duobus muratoribus pro expensis usque

Michaelis (September 29) siliginis et ordei strichmaz XIIII, oves

IIIJ, vini pacedas XXI, caseos XXXV. Item carpentariis pro domino

vim* pacedas IJ. Item a racione usque bodie VIII carpentariis in

expensis et precio f? XXXIII. Item muratoribus pro estate ista

in precio # XLVII sol, V.

Postmodum dedit idem iudex pro lignis ad fenestras in turre

U IIJ. ... Item carpentariis in precio U XXII. Item muratori

pro tunica 8> II. « (folgen Ausgaben fur Maschinen etc.) T. R. Cod.

279 f. 31. 97

1294 October 17, Meran indomoCh. aurificis. »presentibus

Ch. aurifice«. T. R. Cod. 278 f. 56'. 98

1295 Janner 2, Tirol. Cursius et Vanny verrechnen: »sol.

VII gross, eidem (sc. Ch. sar,tori) pro nodulis deauratis. C et

sol. Ill den. IX gross, pro C nodulis argenteis eidem Ch. . . .

Item magistro Nicolao aurifici pro monilibus duobus Ven. gross.

# Ell sol. XVIH den. VIHIJ.«. T. R. Cod. 278 f. 56. 99

1295 Marz 15, Tirol. Hiltprandus Perhtingerius verrechnet:

»magistro Ch. machinatori pro necessariis ad machinas Veron. 2?

IIIJ. Item U XX Veron. pro II struibus ad machinas et edifica-

cionem castri (Rattenberg) «. T. R. Cod. 279 f. 36'. 100

1295 Marz 30, Tirol. Dominicus et Daniel, iudices de Enna
(Enn), verrechnen: »Ch. clavigero de Salurno (Salurn) ad opus ca-

stri in Meczo (Metz) pro lignis 8> LXXXVII minus sol. I. Item

pro lignis et ferris ad opus castri in Enna et precio magistrorum

# LXXVIII sol. XII. « T. R. Cod. 279 f. 62. 101

1295 Juli 14. Ch., iudex de Castro s. Petri (Petersberg),

verrechnet: » carpentariis duobus reficientibus turrim et castrum

# VI. Item duobus carpentariis reficientibus turrim in castro s. Petri

tribus ebdomadis modios IJ siliginis et ordei, caseos XV, oves IJ vini

urnam V.«. T. R. Cod. 279 f. 3. 102

1295 Juli 16, S. Petersberg. Ch. venator, iudex in Sern-

tina (Sarnthein), verrechnet: » magistro Dietmaro cum VIII aliis

carpentariis et aliis operariis ad turrim in Serntina pro expensis

siliginis modios VJ, caseos CCX et pro carnibus & VIII et pro IIII ur-
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nis vini 8> X et in precio U XVIHI, pro ferro et fabro U IHL«.

T. R. Cod. 279 f. 3'. 103
1295 August 2, Innsbruck. F., iudex de Tawer (Thaur), ver-

rechnet: >pro nova porta in Tawer ad castrum $> XIII «. T. R.

Cod. 279 f. 5'. 104
1295 August 7, Petersberg. Wernherus, iudex de Hertenberch

(Hertenberg), verrechnet: » tribus carpentariis pro XII diebus # XI
pro lignis # II{. Item famulo qui prefuit operariis pro expensis

XVIII dierum & XV. Item duobus muratoribus usque Michaelis

(September 29) in precio U XL et pro tunicis U VII et in ex-

pensis VII mensium siliginis et ordei modios XHII mensure s.

Petri (Petersberg), oves XIIII, vini urnas VH, caseos XL. Item

naute transportanti operarios siliginis et ordei strichmaz II. Item

uni carpentario qui fecit arcum in porta siliginis strichmaz I

Item Hanchampf cantori # III. . . . Item lapicide uni qui aptat

lapides pro X ebdomadis in expensis et precio $ XIIII usque modo.

Item duobus lapicidis a festo s. Viti (Juni 15) .usque modo #
XVIIJ in precio et expensis. . . . Item famulo qui preest operariis

pro XI ebdomadis $ X gross. IHI. Item pro ferro acili et fabro

aptanti instrumenta muratorum & VII sol. V. . . . Item operariis

siliginis et ordei in ebdomadis X modios XIJ mensure s. Petri.*

T. R. Cod. 279 f. 31, 34'. 105
1295 August 8. Hilprandus Perehtingerius verausgabt: »ma-

chinatori pro expensis & XII. Item pro edificio castri (Rattenberg).

et porta una U X.« T. R. Cod. 279 f. 36'. 106

(1295) September 25. Vanni Dulceben verrechnet: >pro duo-

bus cingulis nigris cum argento dominis 0[ttoni] et Lud[ovico]

ducibus U II gross. Item Chunczlino fratri Rainoldi de Bozano

pro domino duce Lud[ovico] 9> XIII sol. Ill den. IX gross, quos idem
computavit. Item pro XVI cultellis figalibus, cultellis tribus pa-

ribus cirotecarum de ferro, tribus collariis de ferro et baingereit,

XX cultellis parvis, duobus manubriis eburneis, IIII cultris ad

mensam eidem domino Ludfovico] # III sol. Ill den. Ill gross. . . .

Item pro decern milibus perlinorum deauratorum den. gross. XV.
Item pro XXIIII unciis alborum perlinorum # VI sol. V den. IX.

gross. Item pro duobus tassel de argento sol. XVIII. gross. Item

LVIII anulis aureis # III sol. IIII gross. Item pro lapidibus

preciosis % I gross, et sol. XIIII. Item pro foliis de auro

sol. I gross. Item pro XII milibus corallorum parvorum den.

XV gross.* T. R. Cod. 278 f. 54. 107

(1295) October 31. Caulus et Vanny verrechnen: »pro X
monilibus deauratis et gemnatis Ven. gross. U VI sol. XI gross.

II. Item pro X cingulis de serico cum opere deaurato et uno
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argenteo per totum et XII ghlandis argenteis deauratis el gem-
matis Ven. gross. # XX. « T. R. Cod. 278 f. 53'. 108

1295 December 31, Tirol. ^Iricus de Cordo (Coredo), capi-

taneus Tridenti (Trient), verrechnet: »# XXXII bone monete pro

edificacione et refecturis domus Boniconsilii. Item de marc. C
impositis pro edificacione castri Fundi (Pondo) date sunt pro

ipso castro marce XLI«. T. R. Cod. 279 f. 9. 109

1296 Februar 3. Ch. de Fridberch (Friedberg), camerarius

Tirolensis, verrechnet: >dedit Chunlino aurifici argenti boni marc.

II lotonem I ponderis Tridentini pro cingulo ducis Ludovici.* T.

R. Cod. 281 f. 11. 110

1296 Februar 15, Tirol. Hainricus, celnarius (von Tirol), ver-

rechnet: »pro coopertura palacii siliginis modios II, caseos XX, oves

III, pacedas vini HII. Item hominibus de Speng pro tegulis ad

cooperiendum monasterium (in Brixen?) modios EL, caseos L.

Item pro aliis D tegulis ad monasterium U VI. « T. R. Cod.

279 f. 11. ' 111

1296 Mai 8, Tirol. Ch. de Fridberch (Friedberg), camerarius

Tirolensis, verrechnet: »magistro Chunrado aurifici marc. XV
lotones III ponderis Tridentini ad vestes dominorum. Item

Chunlino et Aehterio aurificibus marc. XXX ponderis Triden-

tini ad easdem vestes et ad cingulum ducis Ludovici marc.

CXLV lotones HJ ponderis Tridentini*. T. R. Cod. 281 f.

11', 12. 112

1296 Mai 24, Tirol. Hupoldus, officialis de Laas, verrechnet:

» aurifici de Tarres modiolos m.«. • T. R. Cod. 280 f. 21, Cod.

282 f. 2'. 113
1296 Juni 5, Tirol. Toldo, iudex de Serntina (Sarnthein),

verrechnet: »magistro Ch. aurifici de curia sua sol. XXX «. T.

R. Cod. 280 f. 24', Cod. 282 f. 3. 114
1296 Juni 20, Tirol. Ger., iudex de Griez (Grries), ver-

rechnet: »pro trabibus ad palacium et turrem novam U XX,

pro lignis # XII, pro tegularum mille schot ^ XXXV. Item

pro XX milibus CCC clavulis ferreis ^ XLVI.«. T. R. Cod.

280 f. 30. 115
1296 Juni 20. Tenga, Ch. aurifex et Adesperius (wohl

Adelperius), moneterii de Merano, verausgaben: »magistro Ch.

aurifici pro fertone argenti ad calicem reparandum *t£ III. gross.

ITT. Item aurifici pro XII anulis # XXX. Item pro cingulo

domino duci Lud[ovico] # XXVU. Item pro plumbo ad aquilas

sol. XXX.« T. R. Cod. 280 f. 29', Cod. 282 f. 4. 116
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1296 Juni 23. »dimisit dominus Bono aurifici, Stephano no-

tario de Tridento et sociis eorum canipam in Tridento ad annum
unum pro Veron. marc. XTTTT & V bone monete*. ..... T.

R. Cod. 282 f. 107. 117
1296 Juni 24, Tirol. Wernherus, sartor de Merano, et Gots-

linus de Bozano verrechnen: »pro cingulis argenteis deauratis

XVmi Ven. gross. U XIX sol. XVII den. VHIJ. Item pro II mo-
nilibus aureis cum gemmis Ven. gross. XIIJ. den. VII gross. Item

pro XV monilibus argenteis deauratis Ven. gross. 8> XII sol. XVI.

Item pro calice sol. XVIII gross. IHI. Item pictori qui depinxit

clipeos sol. I gross. Item pro C granatis perforatis den. XIIII gross.

Item pro XI girlandis argenteis deauratis Ven. gross. & VIII sol.

XVI. Item pro feresis albis Ven. gross. U II. Item pro CC sma-

ragdis sol. XXXIX. den. IJ gross. Item pro CC saphiris et CC
granatis integris sol. X gross. Item pro XXV baldekinis Ven. gross.

8> XXVHII minus gross. X. Item pro duobus peciis de
,
purpura

sol. XXVI den. X gross. Item pro IIII cannis de filis aureis et

duobus argenteis sol. IX den. Ill gross Item pro XVL unciis berli-

norum alborum Ven. gross. U HI. sol. XVIH. Item pro X milibus

corallis et XIIII milibus berlinorum deauratorum sol. VI. den.

VHI gross.* T. R. Cod. 280 f. 4, Cod. 282 f. 6. 118
(1296) Juli 9. Cursius et Vanni verrechnen: »in suplecione

II millium nodulorum # II sol. XVIII den. IIII gross, in quibus

prius date sunt IIII 8> gross, per Wernherum sartorem quos qui-

dem nodulos habet Ch. de Vrideberch. Item pro II girlandis de

argento hodie portatis U VI sol. V gross. Item pro lapidibus

preciosis ad tasellos YJJLL girlandis VL et baltheum 8> LXXVI sol.

X Villi den. IX gross. Item pro quatuor girlandis aureis de auri

marc. VQI fertone dimidio et saectinis III et tasellis de marc.

XVHI lot. X saectin. Ill auri # CXX sol. IX gross. . . . Item

pro factura tasellorum et girlandarum VI in precio U XVII gross.

Item pro cingulo aureo per totum de auri marc. VII fertonibus

HI de karekteribus XVIH et dimidio # XXXV den. VII gross,

ad racionem & IIII sol. VIIIJ et pro factura sol. XLVIII gross.

«

T. R. Cod. 278 f. 54'. 119
1296 August 9, Kematen. Jacobus [notarius de Hallis] et

Ch[unczlinus werhslaber] verrechnen: »pro ferrea ianua ad turrem

in salina (Hall) cent. H.« T. R. Cod. 282 f. 14. 120
1296 August 20, Volders. F., iudex de Tawer (Thaur), ver-

rechnet : » pro edificiis in Tawer, castro et porta marc. XVII prout

constat castellanis ibidem «. T. R. Cod. 280 f. 48. 121
1296 August 25, Petersberg. H., prepositus de Inspruk, ver-

rechnet: »pro reparacione ferree ianue et edificiis turris et domus
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in Inspruk U XXII gross. VIII. . . Item pro tectura turris et

domorum in castro Omeraz (Ambras) & VI gross. H.« T. R. Cod.

280 f. 50. 122
1296 August 29, Pfaffenhofen. Petrus, iudex de Landek, ver-

rechnet : » pro sera ad portam ad castrum & IIII. Item pro ferro

ad opus castri 8> X. Item fabro $ X. Item tribus muratoribus

pro expensis VI mensium usque Michaelis (September 29) sili-

ginis et ordei modios XVIII, oves XVQI, caseos schot Mil, vini

urnas IX pro # XLV. Item eisdem pro precio et tunicis # LX
minus sol. X. Item duobus carpentariis pro mense siliginis et ordei

modios II, oves EL, vini urnam I pro 8> V, caseos schot VI.

Item duobus carpentariis ad V menses siliginis et ordei modios X,

oves X, caseos schot XXX, vini urnas V pro 8> XXV. Item duo-

bus carpentariis in precio de VI mensibus usque Michaelis H
XXXmi den. HII ad racionem den. IIII defalcatis XVI diebus

festivis«
;

T. R. Cod. 280 f. 53'. 123
1296 September 2, Kematen. Otto Chaerlingerius verrechnet:

»ad structuram et expensas castri Erenberch (Ehrenberg) marc.

XIIH gross. VII «. T. R. Cod. 281 f. 3'. 124
1296 September 25. Tenga, Ch. aurifex et Adelperius, monetarii

de Merano, verausgaben: »& XL ad magistrum Ch. aurificem

pro nodulis et cingulo domino duci Otftoni] datis*. T. R. Cod.

280 f. 29'. 125
1296 October 27. »Liutpoldus, famulus Friscobaldorum de

Padua, tuHt domino in Griez (Gries) cingulos deauratos LXXXI pro

U LIII sol: XIIII den. XI Ven. gross. Item monilia XLI quarum
VI sunt aurea reliqua argentea deaurata pro Ven. gross. # XXXVI
sol. XVIIJ. . . . Item CC nodulos argenteos deauratos pro & II. Ven.

gross, et den. XI. Item crucem argenteam pro $> I den. IX gross.

Item duos cingulos nigros aptatos argento pro U II sol. II{. T. R.

Cod. 281 f. 41'. 126
1296 October 31, Tirol. Cauolus et Vanni Dolcebene de societate

domini Lambertucii de Florencia verrechnen : » pro X monilibus deau-

ratis cum gemmis que ipsi nunc apportaverunt Ven, gross. $ VI sol.

XI den. II. Item pro X cingulis cum frisis de serico et cupulis deauratis et

uno cingulo toto argenteo et pro XII girlandis argenteis deauratis et

gemmatis Ven. gross, ti X sol. X.« T. R. Cod. 281 f. 41. 127
129B December 16, Bozen. Heinrich Pere von Bozen ver-

spricht Konrad, Goldschmid von Meran, eine alte Schuld von

50 $ Berner an einem naher angegebenen Termin zu zahlen.

Orig.-Not,-Instr. U. H. 353.
c

128
1296 December 30, Tirol. VI. de Cordo (Coredo) et H.

purchravius, capitanei vallis Ananie (Nonsberg), verrechnen: »de
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marc. C. impositis pro edificacione castri Fundi (Fondo) date sunt

pro ipso castro marce XLI*. T. R. Cod. 280 f. 5'. 129
1297 Marz 2, Tirol, "^lricus de Badekka, capitaneus Tenni,

verrechnet: »Palauserio, capitaneo Castelmannii, marc. L bone mo-
nete pro edificacione eiusdem castri*. T. R. Cod. 282 f. 25' Vgl.

n<>. 131. 130
1297 Marz 6, Tirol, "v'lricus Badekka, capitaneus Tenni, ver-

rechnet: »Paluserio pro edificacione castri Manii marcas L bone

monete ..... Item expendit in castro Manii quando cepit

montem # XXVnnj veteris monete*. T. R. Cod. 280 f. 62, Cod.

3 (Miinchen) f. 3' Vgl. n°. 130. 131
(1297) Marz 29, Tirol. Gotslinus (de Bozano) verrechnet:

»pro cingulo argenteo duci Ottoni marc. XV1IL* T. R. Cod.

280 f. 12, Cod. 3 (Miinchen) f. 4. 132
1297 April 23, Tirol. Tenga, Ch. aurifex et Adelperius (no-

tarius), monetarii de Merano, verausgaben: » domino duci Austrie

cingulum cum argento valentem f? XXTTTT. Item magistro Chun-
rado aurifici pro pellicio # IHI « T. R. Cod. 280 f. 29, Cod. 282 f.

28', Cod. 3 (Miinchen) f. 7. 133
1297 April 25, Tirol. H. celner verrechnet: »pro reparanda

porta, tecto, stallis et furno 2? X. ... Item pro reedificacione

turris in Gufdun (Gufidaun) quam ventus diripuit marc. XJ.«

T. R. Cod. 280 f. 65 Vgl. n°. 135. 134
1297 April 25, Tirol. H. celnaer, iudex de Mulbach et

prepositus de Guueduna (Gufidaun), verrechnet: »pro reedificacione

turris quam ventus destruxit in Gufdun marc. X U V.* T. R.

Cod. 282 f. 29 Vgl. n°. 134. 135
1297 Mai 2. Johannes, claviger (in Tirol), verausgabt: »awri-

fabro qui pilleum rosacicum refecit gross. II. « T. R. Cod.

283 f. 3 Vgl. n°. 137. 136
1297 Juni 3. Johannes, claviger (in Tirol), verausgabt: »au-

rifabro pro refeccione pillei rosarum sol. X. . . . Item gross. HIT

pro refeccione caldaris ad stupam balniarem .... Item magistris

duobus facientibus pavimentum in camera gross. XX. « T. R. Cod.

283 f. 1', 2 Vgl. n°. 136. 137

1297 Juni 25, Tirol. Chunczlinus, frater Rainoldi de Bozano,

verausgabt: »in decern monilibus, IIH gyrlandis et IIII cingulis

U Xm sol. HI den. IX gross.* T. R. Cod. 280 f. 12'. 138
1297 Juni 25, Tirol. Nigrellus et Gotslinus verrechnen: »pro

CC nodulis de argento sol. VIII. den. I| gross. Item pro XVI an-

nulis aureis sol. XVLH gross, et den. XJ gross. Item relinquerunt

Symoni aurifici de Verona pro arra III cingulorum Ul IIII Ven.

gross.« T. R. Cod. 280 f. 12'. 139
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1297 August 3, Petersberg. H., prepositus de Inspruk, ver-

rechnet: »ad opus civitatis Inspruk hoc anno marc. X. Item
pro tectura turris in Omeraz (Ambras) # IHL* T. R. Cod.

280 f. 50'. 140
1297 August 16, Innsbruck. Ch. Schaller verrechnet: »duo-

bus inuratoribus de IHI mensibus pro expensis sfciginis et ordi

modiQs VIII, casei schot XXim, pro carnibus U IIU, pro TTIT

urnas vini U XVI, pro precio # XXVII minus gross. I ITT, et

de calcina # V. Item tribus carpentariis pro VI mensibus qui ex

spirabunt Michaelis (September 29) in expensis siliginis et ordei

modios XVIII, casei schot LIIII, pro carnibus # IX, pro IX
urnis vini # XXVI, in precio ti LULL Item pro ferro U VULL,

fabro in precio U VI, pro aruina 8> I, pro furno sol. X. . . .

Item pro tegulis turris et caniparum $ X.« T. R. Cod.

280 f. 53'. 141
1297 August 21, Ambras. Nicolaus, iudex et claviger montis

s. Petri (Petersberg), verrechnet: »ad expensas in Ernberch (Ehren-

berg) quando edificabatur castrum & HI gross.. IIII, sigilinis mo-
dios XXIII|, ordi modios XXVI, caseos DXXXII, vini carradam I

pacedas II. « T. R. Cod. 280 f. 69, Cod. 3 (Miinchen)f. 14'. 142
1297 September 3. Johannes, claviger (in Tirol), verausgabt:

>pro ianua ecclesie et pro sera pomerii ac pro circulis ad depen-

dendum balistra # L« T. R. Cod. 283 f. 2.
e
143

1297 September 6, Petersberg. Christanus, iudex de "Vmst

(Imst), verrechnet: »duobus muratoribus turris in ^mst de isto

anno pro expensis ad VI menses qui fuerunt in festo s. Michaelis

(September 29) sigilinis et ordei modios XQ. Item carpentario ad

eandem turrim in precio et expensis U XXXVI. . . . Item pro

ferro ad portam et calibe pro instruments muratorum S> VII.

Item H. carpentario turris in tmst U XXX de illis XXVI marc,

que sibi debent dari pro edificio turris de quibus eciam Nicolaus

computavit H LXXX. Item pro scharnegel ad tectum eiusdem

turris & XXX. « T. R. Cod. 282 f. 38', Cod. 3 (Miinchen) f. 18'. 144
1297 September 16, Tirol. Niger et Grotschlinus de Bozano

verrechnen: »pro X cingulis militaribus sine gemmis et uno cin-

gulo cum gemmis pro domino Ven. gross. U IX sol. V.

gross. VHI|. Item dimiserunt magistro Symeoni (in Verona) auri-

fici pro arra X monilium et duorum bonorum cingulorum Ven.

gross. # VI. « T. R. Cod. 282 f. 39', Cod. 3 (Munchen) f. 19' Vgl.

n°. 146. 145.
1297 September 16, Tirol. Gotslinus et Nigrellus verrechnen:

» magistro Symeoni aurifici de Verona pro arra X monilium et du-

orum baltheorum # VI. « T. R. Cod. 280 f. 12' Vgl. n°. 145. 146
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1297 September 17, Tirol. Perktoldus dictus Gruber, cani-

parius in monte s. Zenonis (Zenoberg) verrechnet : » magistro Ch. aurifici

sigilinismodiolosX,caseosC.« T. R. Cod. 282 f. 40' Vgl.n°.148. 147
1297 September 17, Tirol. Toldo Gruberius, claviger de s.

Cenone (Zenoberg), verrechnet: » magistro Ch. aurifici siliginis mo-
diolos X, caseos C.« T, R. Cod. 280 f. 72' Vgl. n°. 147. 148

1297 October 18, Tirol. Tegna de Florencia, Ch. aurifex et

Albero notarius de Tridento, monetarii de Merano, verrechnen:

^magistro Ch. aurifici pro duobus cingulis argenteis dominis O[ttoni]

et H[einrico] ducibus marc. XII Item Ch. ^ht^rio (auri-

fici) pro plumbo et carbonibus # HE sol. V. Item magistro Ch.

aurifici pro carbonibus et plumbo # II Item ChunHno
aurifici pro fasione argenti $ XXX. Item Bono aurifici pro exa-

. minacione argenti marc. XV. Item pro argento ad fialem (stuc-

zam ducis) L[udovici] tfl. € T. R. Cod. 282 f. 41', Cod. 280 f. 29',

Cod. 3 (Miinchen) f. 20'. 149

(1297) October 19. »XIIT. exeunte Octobri dimisit dominus

Tengoni de Florencia, magistro Ch. aurifici et Al. notario monetam
in Merano a festo sanctorum XI milium virginum (October 21) modo
venturo ad annum cum omnibus iuribus suis pro CCL marc. Veron.

sibi dandis in terminis deputatis etc.* T. R. Cod. 280 f. 89. 150
1297. — Graf Albrecht von G6rz schenkt ein Feld und einen

Platz zum Baue der HI. Kreuzkirche zu Portolatisona. Reg.-G8rz.-

Rep. 1628'. 151
1298 Jfinner 24, Salurn. 6ttlinus Mezeseum et Jacobus de

Latona verrechnen: »Bono aurifici & XIX gross. HII iussu ducis

Lud[ovici].« T. R. Cod. 3 (Miinchen) f. 40. 152
1298 Februar 20, Tirol. Ch. de Fridberch (Friedberg), ca-

merarius Tirolensis, verrechnet: »Aehterio aurifici argenti boni

marc. VII fertones III et ponderis III vigintiariorum ponderis

Tridentini. Item magistro Ch. aurifici argenti boni marcam I pon-

deris Tridentini utrique datas pro ornamentis vestium et mitrarum

dominorum . . . De florenis auri dedit magistris Ch. et Aehterio

aurificibus ad opus mitrarum flor. IX. « T. R. Cod. 281 f. 14'. 153
1298 Mfirz 4, Tirol. Jacobus, index de Serntina (Sarnthein),

verrechnet: J pro ianua ferrea et aliis ferramentis et reedificacioni-

bus castri U XXXVE.« T. R! Cod. 280 f. 78, Cod. 282 f. 46'

(mit der Variation: pro ianua ferrea, seratura, cancellis, ferreis et

aliis edificiis in castro # XXXVII.) 154
1298 Marz 10, Tirol. Wernherus sartor una cum Gotslino

verrechnen: »Pro X monilibus et duobus cingulis argenteis et de-

auratis Ven. gross. ^ XII sol. XJ. Item pro XVII unciis berlino-

rum alborum gross. $ VIII sol. V. . . . Item pro II calicibus
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domino duci Ludovico gross. $> II den. IX. . . . Item pro IX
tapetis gross. & HI boL Xm.« T. R. Cod. 280 f. 64 f., Cod. 3
(Miinchen) f. 24 Vgl. n°. 156. 155

1298 MSrz 10, Tirol. Wernherus sartor de Merano et

Gotschlinus de Bozano verrechnen: »pro II cingulis argenteis cum
gemmis deauratis et X monilibus eiusdem materie factis Verone

Ven. gross. U XII soL X|. Item pro XVII unciis berlarum

albarum Ven. gross. # VIII sol. V Item pro arra mille

nodulorum deauratorum et mille nodulorum argenteornm qui

nondum venerunt # IIII Ven.« T. R. Cod. 282 f. 47 Vgl.

n°. 155. 156

1298 Mai 24, Tirol. Christanus, iudex de "^mst (Imst), ver-

rechnet: »Hainrico carpentario turris ibidem marc. XXIL*
T. R. Cod. 282 f. 54', Cod. 3 (Miinchen) f. 29 (carpentariis pro

opere . . .) 157

1298 Juli 10. Chunradus de Fridberch (Friedberg), came-

rarius, verrechnet: »Aehterio aurifici marc. XXXIIHJ. T. R. Cod.

281 f. 15. 158

1298 Juli 11. Cursius Foresii und Vanni Dulceben verrech-

nen: >pro IX tapetis continentibus brachia LXXV1IIIJ Ven. gross.

$ VI sol. VII den. IIII Item pro nodulis argenteis

II milibus deauratis Ven. gross. # II sol. XVIII den. IIII. ul-

tra illud quod Wernherus et Got(slinus) dederunt pro arra eorun-

dem nodulorum. Item pro II gaudeolis argenteis deauratis Ven.

& VI sol. V. Item pro gemmis ad VIII tasellis et VI gaudeolis

# LXXVII minus grods. III. Ven. gross. Item ad IIII gaudeolas

auratas dederunt auri marc. IX fertonem J setinos III quod au-

rum totum valet Ven. gross. 8> CXX sol. IX ad racionem 8> IIII

sol. VI den. IX gross.' et debet habere aurum ipsum karatos

XIX. Predicte gaudeole et taselli sunt hodie Ch. camerario assi-

gnate. Item pro precio facture predictarum gaudeolarum et tas-

sellorum Ven. gross. & XVII. Item pro II preparamentis sacer-

dotis assignatis domino duci L[udovico] Ven. gross, sol. XXV. ....

Item pro smelzglas gross. III. . . . Item eodem die computaverunt

se dedisse ad cingulum domine mee auri marc. VII fertones 111

ad karattas XVIIIIJ pro Ven. gross, ft XXXV den. VII ad racio-

nem # IIII sol. VIII pro marca I. Item pro precio facture

eiusdem cinguli sol. XLVIII Ven. gross, scilicet iste cingulus hodie

est domino assignatus. « T. R. Cod. 281 f. 42. 159

1298 Juli 14, Tirol. Geroldus, iudex de Griez (Gries), ver-

rechnet: »pro caldaribus XXII quorum V sunt in coquina Griez,

X apud Rainoldum de Bozano, in Novadomo (Neuhaus) IIII et
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in monte s. Zenonis (Zenoberg) III. Dedit Veron. marc. XVIII

ft VII salvis # LXII quas camerarius dedit in solutione caldari-

orum eorundem«. T. E. Cod. 282 i 62. 160
1298 October 6, Tirol. Ch., purchravius, verrechnet: »De

Tenga aurifice marc. IX . . . Item Boclino ad Chunlinum auri-

ficem U XII«. T. E. Cod. 280 £ 83'. 161
1298 December 18, Tirol. Gotschlinus de Bozano et Wern-

herus verrechnen: » pro XVI baldikinis ad rukkolachen Ven. # IX
sol. III. Item pro XXXVIH frisis auratis et V (VI) Frisis cum
berlis Ven. gross. U VI sol. VII. Item pro Kstis VII auratis

ad duploides dominorum Ven. 8> II sol. XVLH. .... Item pro

V monilibus (presaturis) argenteis deauratis (cum gemmis) Ven.

gross. # III. sol. VI. Item pro cultris II domini gross.

XXVIHI. Item pro baldikinis XXXIII (textis) cum clipeis (domi-

norum) Ven. gross. 8> XXXII sol. Ill den. V (Ven. gross.).

Item pro D saphiris et granatis Ven. (gross.). 8> II soL XVII.*

T. E. Cod. 282 f. 79, T. E. Cod. 9 (Miinchen) f. 16 (enthalt

bios » pro VII listis 8> II « mit der Bemerkung : erhalten von der

Gesellschaffc Friscabaldi zu Venedig, Padua und Verona), Cod. 3

(Miinchen) f. 33' mit dem Eechnungsleger » Gotschlinus, iudex de

Enna*, und den in Klammern angezeigten Textabweichungen. 162
1299 Janner 24, Salurn. Otlinus Meczescume et Jacobus de

La Dona de Tridento verrechnen unter den Ausgaben und Ein-

nahmen von der Maut in Trient : » Bono aurifici de Tridento S XIX
gross. IIII per litteras domini Ludovici ducis*. T. E. Cod. 9

(Miinchen) f. 27. 163
1299 Februar 3, Freiburg. »Ut pictura poesis que si pro-

pius stes te capiet magis et quedam si longius abstes*. Feder-

probe auf der Euckseite des Conceptes einer Schuldurkunde des

Grafen Hartmann von Kiburg. Conc.-Perg. Parteibriefe. 164
1299 Marz 7. Ch. de Fridberch (Friedberg), camerarius, ver-

rechnet: »Aehterio aurifici marc. II| ad vestes dominorum. Item

magistro Chunrado aurifici argenti marc. I saetinum I ad facienda

coclearia X. * ... . Nota : Ch. camerarius assignavit domino H.

Gralando in Wiena V concas argenteas, scutellas IIII, fialam I

quas vendidit. Item obligavit ipse dominus Gralandus stuciam I

magnam et camerarius ciphos III argenteos obligavit in Wiena.

Item dominus dux H[einricus] perdidit scutellam I apud Eenum.
Item ipse camerarius vendidit concam et scutellam I argenteam.*

T. E. Cod. 281 f. 16 Vgl. n°. 166. 165
1299 Marz 10 (Datum der Ausgabe). Chunczlinus, camera-

rius de Vrideberch (Friedberg), verrechnet: »Aehterio marc. II

J

ad vestes dominorum. Item magistro Ch. aurifici marc. I saetinum

Digitized byVjOOQIC



— 144 —
I ad X coclearia. Pro capistro et scutella argenteis $ X sol. Ill

de magistro coquine. Nota insuper V capistra, scutellas IIII,

stuczam I argenteam vendita per Gralandum magistrum coquine et

cifos III deauratos et stuczam altam cum gemmis obligata in

Wienna preter capistram et scutellam superius positam. Item scu-

tella I argentea perdita est per camerarium domini ducis H[einrici] in

Sweuia«. T. B. Cod. 278 f. 19 Vgl. n°, 165. 166
1299 Marz 11, Tirol. »Tenga, Ch. et AL, monetarii de Me-

rano «, verrechnen : » Aehterio et Chunlino aurificibus plumbum pro

9f III sol. V. Item Aehterio pro vestibus domini ducis Lud[ovici]

pro II marc, argenti & XXVII minus gross. II «. T. E. Cod. 9
(Miinchen) f. 29' Vgl. n°. 168. 167

1299 Mftrz 11, Tirol. Tengna (de Florenzia), Adelperius et

Ch. aurifex, monetarii (de Merano), verrechnen : » domino duciO(ttoni)

anulum aureum pro marc. XX. . . Item pro fertone I argenteo assignato

Chunlino aurifici pro refeccione calicis ad montem s. Zenonis (Zeno-

berg) U III gross. IIII. Item pro carbonibus # II magistro Ch.

aurifici ad faciendas scutellas argenteas .... Item Bono aurifici

marc. VTI| pro examinacione predicti anni. Item pro marca I

argenti data magistro Ch. ad mitras dominorum # XIII gross.

IIII. . . . Item Chunrado aurifici pro pellicio 8> IIII. Item Chun-
lino et Aetherio pro plumbo *& III sol. V Item 8> XXVII
Bono aurifici pro parte salarii sui de anno ante preterito

Item Aehterio pro vestibus domini ducis Lud[ovici] pro II marc,

argenti # XXVII minus gross. II. « T. E. Cod. 28 2 f. 7 2', Cod. 9 (Miinchen)

f. 29', Cod. 3 (Miinchen) f. 42 zum 12. Marz Vgl. n°. 167. 168
1299 Marz 27, Tirol. Gotschlinus cum Friczlino sartore ver-

rechnen: »pro III listis de auro Ven. sol. XXX. Item pro IX

baldikinis bonis et VI levioribus Ven. gross. 8> VIE sol. XIX
gross. V. Item pro XIIII frisis cum auro Ven. sol. LII den.

III. .... Item pro VI canellis auri filati Ven. sol. Villi gross.

IL Item pro unciis VI auri malleati Ven. sol. IX gross. IX. . . .

Item pro IIII pectinibus eburneis sol. V den. I. Item pro unciis

XVi| karattis XVI berlarum albarum Ven. # V sol. XIIII den. VII.

Item pro IX milibus berlis deauratis et XX milibus corallis gros-

sos LIIJ. Item pro IIII forficibus gross. XXXII. Item magistro

Florio pro arra ad faciendum III frisos cum berlis Ven. $ I. . . . .

Item pro XXXIIII anulis aureis Ven. gross. # IIII sol. II.

Item pro smaragdis CXIX, saphiris D magnis et parvis, granatis

mille CCC Veron. gross. % IIII sol. XII minus den. I.« T. E9 Cod.

282 f 70.. . 169
1299 Marz 30. Tengna, Adelperius et Ch. aurifex, monetarii

et Bonus aurifex verrechnen: »dederunt Aehterio 'th LXII iussu
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ducis H[einrici] . . . Item Chunlino aurifici argenti marc, I ad

vestes ducis H[einrici] pro U XIII sol. V. . . . Item Aehterio ar-

genti marc. II ad vestes domine mee pro U XXVIJ. Item ma-
gistro Ch. aurifici argenti lotones III ad cingulos ducis L[udovici].

(que valent sol. L).« T. E. Cod. 282 f. 74, Cod. 9 (Munchen)

f. 29'. 170
1299 Juni 23, Tirol. Cursius et Yanni de societate de Flo-

rencia verrechnen: * domino duci Lud[ovico] monile aureum in

forma aquile ponderans auri marc. Ill
J quod aurum constitit U

XV Ven. ad racionem 8> HII sol. V den. IX. Item pro gemmis
ad idem monile Ven. 9» VIII. sol. X. Item pro precio facture

eiusdem monilis Ven. sol. XLIIII den. HII. Item pro II cifis de

nucibus aptatis argento deaurato Ven. sol. XXXIII den. VIII. Item

pro duobus belvibus, scuciis duobus, ampullis II argenteis

ponderahtibus . marc. . . . Ven. U VIII. sol. mi den. VIII. Item

pro duobus calcidris cum tabulis paldekinis # ITTT sol. XTTIT den.

IILJ. Item pro duobus preparamentis sacerdotum Ven. sol. XXVIH
den. HII. Item pro mi paldeckinis # II sol. XVI. den. IHL
Item pro granatis, saphiris, smaragdis, curallis ad mitras sol. Vm
den. IX Ven. Item pro berlorum unciis II sol. X Ven. . . .. .

Item pro Jill anulis aureis sol. XXXVIII den. ITU. Ven. Item

pro cingulo de argento filato ponderante marc. IX Ven. & VI
sol. I inclusis sol. XXTTTT datis pro factura eiusdem cinguli

Item pro argenti marc. II lot. { et auri florinis m et karactis

VII datis ad faciendum cifum de ovo strucii sol. XXV den. IX
et pro factura et capsa eiusdem cifi sol. VI den. m Ven. Item

pro ornatura cornu de bufalo adhuc apportando # I Ven.« T. R.

Cod. 278 f. 43*, Cod. 283 f. 34'. 171
1299 Juli 9, Tirol. Gruberius, quondam claviger in s. Ce-

none (Zenoberg), verrechnet: ^Ch. aurifici sigilinis modios X, ca-

seos C.« T. R. Cod. 9 (Munchen) f. 36'. 172
1299 Juli 16, Kematen. Ch., purchravius de Tirol, verrechnet:

»pro CXX schot tegularum ad ecclesiam & LX ad castrum s. Ce-

nonis (Zenoberg). Item pro LX tignis ad novum cenaculum S XVI
ibidem. Item pro CC tignellis ad idem $ V. Item pro XL schot tegu-

larum ad turrem et domum magistri curie ibidem # VHI
Item domini remiserunt magistro Ch. aurifici marc. X nuncius

Ch. camerarius.« T. R. Cod. 9 (Munchen) f. 37', 38', Cod. 3

(Munchen) f. 45'. 173
1299 September 3, Petersberg. Otto Cherlingerius verrechnet:

»pro vectura capelle et altarioli de faucibus usque in castrum s.

Petri (Petersberg) # V gross. VIII. « T. R. Cod. 3 (Munchen)

f. 52. 174
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129$ September 4, Petersberg. H., propositus in iAsprakk,

verrechnet: »IJtherio aurifici 8> III iussu ducis Lud[ovici]. € T. R.

Cod. 3 (Munchen) f. 53. 175
1299 September 7, Petersberg. H., propositus de Ihsprtik, ver-

rechnet: »pro reparacione turris et iauua pomerii (sc. in

Kematen) Q> V1LL. gross. YULL. Item pro porta et tectura turris

et domorum in Omeraz (Ambras) 8f XX den. X. Item pro refec-

tione portarum civitatis # IX. Item pictori # X iussu domini

ducis Lud[ovici].* T. R. Cod. 10 (Munchen) f. 7'. 176
1299 September 13. Christanus, index de ^mst (Imst),verrechnet

:

»duobus muratoribus de anno preterito ff XLVII in precio. Item

muratori facienti pavimentum et zinnen ff XI11I et pro stabulo

iudicis # HI. Item pro asteribus ad turrem # V. Item pro fer-

reis fenestris ad turrem # "VI. Item $S X pro clavulis ad turrem.

Item pro clausuris et ligaminibuB ferreis ad turrem. #11.* T. R.

Cod. 10 (Munchen) f. 7. 177
1299 September 17, Innsbruck. Eberhardus, prepositus de Vride-

berch (Friedberg), verrechnet: »pro cupro ad caldarias X 8> LXVI,

pro ferro ad eftsdem # XII magistris in precio # XX.* T. R.

Cod. 10 (Miinchen) f. 11. 178
1299 September 20, Innsbruck, ^to, iudexvin Insprukk, ver-

rechnet: »Swikero de Liebenberch pro ornamentis hastiludii U X.*

T. R. Cod. 3 (Munchen) f. 56. 179
1299 November 23. »Nota quod Tenga et Bonus (monetarii de

Merano) assignaverunt Friscabaldis de moneta duas magnas stateras

et unam stateram de ramo de marc. XII. Item unum alium de

cupro de marc. XVI. Item unum de marca una. Item folles II.

Item caldariam qua dealbantur denarrii. Item cribrum (?) cupreum.

Item pacellam de ferro. Item fusorium de ferro. Item forcipem

unam et duas alias forcipes.* T. R. Cod. 9 (Munchen) f. 40'. 180
1298— 1299. »pro XXXIII baldekinis cum clipeis $ XXXIT

sol. Ill den. V gross. Item pro D saphiris et granatis & II sol.

XVII gross.* T. R. Cod. 9 (Munchen) f. 15'. 181
1298—1299. Chunczlinus, camerarius de Vrideberch (Fried-

berg), verrechnet: »Aehterio aurifici boni argenti marc. XXXIHIJ.*
T. R. Cod. 278 f. 17'. 182

1300 Februar 3, Tirol. Swikerus, iudex de Merninga (Mar-

ling), verrechnet: » Ckunlino aurifici marc. XII per litteras eiusdem

0[ttonis]*. T. R. Cod. 10 (Munchen) f. 14, Cod. 3 -(Miinchen)

f. 58'. 183
1300 Februar 5, Tirol. H., claviger de s. Cehone (Zeno-

berg), verrechnet: ^magistro Ch. aurifici (duabus vicibus) sili-

ginis modios (modiolos) XX, caseos parvos CC iussu ducis
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Ot[tonis]«. T. R. Cpd. ID (Munchen) f. 15', Cod. 3 (Munchen)

i 60.

*

l$l
1300 Februar 12, Griea. Ja., iudex de Serntina (Sarnthein)

•et Griez (Gries), verreohnet: »Ot. notarip de Bozano pro cpllariis

jet cirothecis ferreis S> LXXXI per litteram ducis Ottonis*. Ferner:

>Item ad murum circuitus (in Grjez) anno XCVTII marc. XV $>

HI muratoribus 1111 preter marc. XIII antea computatas. Item

pro calcina ad idem % XXII. Item operariis ad idem pro pane

$ XXI It?m muratoribus ad murum circuitus hoc anno

anarc. XXX ff VIIJ. Item pro CCLX modios calcine # LII. Item

pro lapidibus ft VI. Item operariis pro pane & X. Item ad cel-

larium novum pro omnibus vecturis marc. XXX # 1JJLL sol.

XXV. « T. E. Cod. 10 (Munchen) f. 19, 19'. 185
1300 Februar 18, Tirol. Niger (de Tridento) et Gotslinus

{de Bozano) verrechnen: »prp duabus listis de auro spl. XVI Ven.

.gross. . . . ... Item pro VLQ baldekinis bonis de Grana 8> VIIJ

den. I Ven. gross. Item pro XUTI aliis baldekinis S> VI sol. XHII
den. I Ven. gross. Item pro CC nodulis deauratis sol. XVIHJ Ven.

gross. Item pro XII ferisis aureis sol. XXVI den. Ill Ven. gross.

Item pro auri filatis spulis VI sol. IX den. HJ Ven. gross. Item

pro XX milibus corallorum perforatorum sol. IIJ Ven. gross. Item

pro cuppa et fusorio de berlinis 8> VII| den. VII Ven. gross. Item

pro XX milibus berlinorum deauratorum sol. V den. VLH Ven. gross

—

Item pro CCC saphiris, granatis MCCC 8> II sol. TTTT Ven. gross

Item pro tribus paribus ludorum scati taxillis IX de cristallo den.

XHII Ven. gross.* [Diese Gegenstande wurden, nach den iibrigen

Eechnungen zu schliessen, in Padua gekauffc]. T. R. Cod. 10

(Munchen) f. 21, Cod. 3 (Munchen) f. 67 f. mit folgenden Aende-

rungen: Item pro cifo de berillo et vase uno similiter de berillo

in forma galli cum pedibus argenteis # VIIJ den. VII Item

pro III pariis lapidum ad ludum scatorum et taxillis de christallo

den. Xini. 186
1300 Marz 15, Tirol. Ber., iudex de Mulbach, verrechnet:

»pro pavimento et edificacione turris in Mulbach sigilinis galenas XV,

-caseos L, oves aridas IIII, bernam borcinam I, scapulas VI, vini ur-

nas II H IIJ. Item pro edificacione curie villicalis in Mulbach si-

liginis modios II, caseos C, oves aridas VI, bernam porcinam I, scapulas

VLH, vini urnas III U X. Item ad turrem superiorem in Haselach

(Haslach) pro tegulis et clavulis $ XVII. . . . Item pro refectione

muri in Haselach siliginis modium I, caseos XX, vini urnam I, oves

aridas H.« T. B. Cod. 10 (Munchen) f. 28, 28'. 187
1300 Marz 22, Tirol. Niclinu^, iudex et prepositus de Guf-

•dun (Gufidaun), verrechnet: »Ek . . . . modios II siliginis, caseos L
10*
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pro edificio turris (sc. in Gufdun). Item H* de Riede ft V pro

expensis quando duxit clainodia in Karinthiam. « T. R. Cod. 10
(Miinchen) f. 30. 188

1300 April 16. Cufsius et Lippus Furnainus verausgaben:

»primo in VI milibus perlinis deauratis, VI milibus corallis et

tribus ligatis perlinorum viridium, plaveorum et nigrorum, unciis

V perlinorum alborum, VI unciis sericis Ven. gros8. sol. XXXVI. den.

IQJ pro sluka domine. Item in DCC granatis datis domino Lud[ovico]

sol. VII gross. Ven. Item in duobus listis, 1111 frisis, smaragdis

XXVIII, tribus pannis de serico datis domino duci Lud[ovico] et com-

plemento eorum ultra sol. XYlll gross, prius computatis Ven. gross.

ft im sol. VI den. VULL. Item in tribus pannis baldikinis cum
ymaginibus domini Lud[ovici] Ven. gross, ft VII sol. XTTTT den.

XI. Item pro XII unciis perlinorum alborum domini Ot[tonis] ft

HI sol. XV Ven. gross. . . . Item domino Lud[ovico] inanulo aureo

cum saphiro sol. XXX den. VI Ven. gross Item in tribus

cingulis habentibus argenti marc. VHI unc. V. quint, m. deauratis .

gross. Ven. ft VI sol. XI}.« T. E. Cod. 278 f. 43'. 189
1300 Mai 23, Tirol. Ber. propositus, iudex de Sterczinga,

verrechnet: »]£hterio aurifici ft LXXXXV pro equis venditis

duci. . . . Item Chunlino aurifici ft X.« T. R. Cod. 3 (Miinchen)

f. 75, Cod. 10 (Miinchen) f. 32, 32'. 190
1300 Mai 25, Tirol. ^1. de Cordo (Coredo), capitaneus val-

lium Ananie (Nonsberg) et Solis (Sulzberg) et civitatis Tridentine,

verrechnet pro se et H. 'filio magistri curie: » pro edificiis

ipsius castri (sc. castri Manii) & LX veteris monete.* T. R. Cod.

10 (Miinchen) f. 34. 191
1300 Juni 2. (Datum der Ausgabe). Chuncslinus, camerarius

de Vrideberch (Friedberg), verrechnet: »magistro Ch. aurifici VI

aureos flor. commodatos.* T. R. Cod. 278 f. 22. 192
1300 Juni 2. Jacobus, iudex de Serntina (Sarnthein) et

Griez (Grimes), verrechnet : »pro scrineo ducis 0[ttonis] ^XIH cum clau-

sura. Item pro tegulis ad turres in Griezze et s. Affra ft V.

Item pro muro et privata in nova canipa muratori ft XV et pro

calcina ft X et pro.L trabibus II planis statuis II ad idem«. T.

R. Cod. 10 (Miinchen) f. 20. 193
1300 Juni 3, Tirol. Jacobus, officialis de Tschardes,

verrechnet: »Aehterio aurifici marc. XVII per litteras ducis 0[ttonis]«.

T. R. Cod. 282 f. 84, Cod. 10 (Miinchen) f. 36, Cod. 3 (Miinchen)

f. 78. 194
1300 Juni 7, Tirol. Hupoldus, officialis de Laas, verrechnet:

»muratoribus in Chastelbel (Kastelbell) ft LIII per litteras ducis

L[udovici]. Item in Chastelbel pro vlekken CCCLXXXIIII ft LXI
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gross. VOL Item muratoribus duobus in Chastelbel pro carnibus

ft XX minus sol. X.« T. R. Cod. (Miinchen) f. 37. 195
1300 Juni 8, Tirol. Ingenuinus, officialis de Glurns, ver-

rechnet: »pro tectura turrium SI* T. R. Cod. 10 f. 38. 196
1300 Juni 30, Tirol. Gotschlinus de Bozano, iudex in Enna

(Enn), verrechnet: »pro III frisis cum berlis datis domine du-

cisse ft XXX soL Villi. Item domine Elzbete de Brixina ad slu-

cham domine pro berlis diversorum generum, auro filato, et auro

laniato, corallis ft LI. ... Item pro tribus caldariis ft VIIJ.«

T. R. Cod. 282 f. 85', Cod. 10 (Miinchen) f. 39' (in kiirzerer

Fassung). 197
1300 Juli 4, Tirol. Tanto et Bernhardus, prestatores in Griez,

verrechnen: » domino duci O[ttoni] cingulum unum cum friso rubeo

et argenteo deaurato ft XX sol. mj.« T. R. Cod. 3 (Miinchen) f.

82, Cod. 10 (Miinchen) f. 39 (bios: feriseum rubeum cum argento

ft XX sol. mj> 198
1300 August 3, Petersberg. Es werden verausgabt: »pro fe-

nestra in turri sol. XXX. « T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 46. 199
1300 August 10. Ot., camerarius ducis Ludovici, verausgabt

:

>pro duobus anulis ft XL.« T. R. Cod. 284 f. 52. 200
1300 Sept. 1, Stams. H., iudex de Landek, verrechnet: »pro

asseribus ad turrem ft HE. Item pro ferrea ianua ad turrem ft

XV. « T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 47. 201
1300 September 28, Tirol. Swikerus, iudex de Merninga

(Marling), verrechnet: »Chunlino aurifici de Merano ft XXX per

litteras eiusdem ducis 0[ttonis].« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 14',

Cod. 3 (Miinchen) f. 58'. 202
1300 November 18, Ories. Chunczlinus, camerarius de Frid-

berch (Friedberg), verrechnet: » aurifici domine ducisse ad vestes

domine ipsius fertones til lotonem J auri .... Ex hiis expedivit

Chunlino aurifici ad cornu domini ducis 0[ttonis] marc. II argenti

boni. Item Aehterio argenti boni fertonem I ad cultellum domini

ducis H[einrici].« T. R. Cod. 281 f. 16', Cod. 278 I 22' mit

folgendem Text : Dedit aurifabris pro cultellis eorum et veste do-

mine mee flor. XI. . . . Aehterio pro cultello ducis Lud[ovici]

fertonem argenti boni. 203
1300 December 14, Gries. Nicolaus et Dantus, negociatores

in Griez de societate Friscobaldorum, verrechnen: »pro VIII frisia

magnis domino duci Ofttoni] ft LI. . . . Item domine ducisse

frisos II pro ft XII. ...... Item pro berlarum albarum unciis XI
magnarum quarum medietatem habuit dux Lud[ovicus] et aliam

partem dux Q[tto] et berlarum parvarum unciis XTITT qua-

rum III similiter utriusque dominus pro Ven. gross, ft VTIJ
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den. VHl computando unciam magnarum sol. VIIJ et parvarum
sol. Illl|. Item XX miiia corallos eisdem dominis pro Ven. grdssV

sol II|. Item eisdem auri filati uncias VIII pro Ven. sol. XI. c

T. R Cod. 282 f. 89. 204
1300 December 17, Neumarkt. Gotschlinus de Bozano, iu-

dex in Enna (Enn), verrechnet: ^tapetia VI pro Ven. sol. XXXHH den.

Vim. Item nodulos deauratos CCC pro Ven. sol. XVULI^
Item duos cingulos rubeos de serico cum ornamentis deauratis

datis ducibus L[udovico] et H[einrico] prp sol. XXXIIJ. . . ..

Item frisos XVII inclusis Vt quos habuit domina ducissa pro-

s' II sol. XVII den. VTI. Item pro anulis XIIII aureis inclusis

tribus quos habuit domina Ven. sol. XXXVL Item gaudeolas IIII

argenteas quos habuit domina sol. X. Item dedit Silvestro

aurifici et Johanni mercerio Testes ducis pro U II sol. HJ.
Item pro forficibus III et rasoriis TTTT sol. Ill den. {. Item auri

laniati uncias VHI et auri filati uncias VIII sol. XXV. " T.

R. Cod. 282 f. 89', Cod. 3 f. 90 mit der Aenderung: Item
pro gaudeolis mi domine mee cum avibus argenteis deauratis-

sol. X. 205>

1300 December 23, in valle Eny (Innthal). Ot., camerariua

ducis Lud[ovici], erh&lt von Chunradus camerarius de Tyrol : » stu~

zam I argenteam et schalas VI argenteas. « I. R. Cod. 284
f. 40'. 20ft

c. i300. Listen der zu Cugre und beim Schlosse Campo*

(Judicarien) geraubten Hausger&the und Lebensmittel mit genauen

Werthangaben (darunter: Schwerter, Bucher etc.). 9 Blatter Orig.-

Papier in vulgar-italien. Sprache. T. 1. c. VIII. 47. 207

1301 Jftnner 2, Tirol. Cauolus de societate Friscobaldorum

de Florenzia et Nueius, monetarius de Merano, verrechnen : » Chun-
lino aurifici (de Merano) argenti marcas IIJ ad eoppam (pro cifa

facto) domini ducis O[ttonis] que valent Veron. <th XXXV. ....
Item Chunlino aurifici 8> XVI pro domino duce Lud[ovico] per

litteras eiusdem. .... Item Chunlino examinatori argenti marc.

VIIJ pro dimidio salario anni unius.^ T. R. Cod. 282 f. 90',

Cod. 10 (Miinchen) f. 62, Cod. 3 (Miinchen) f. 91. 20&

1301 J&nner 2. >Ot., camerarius ducis Lud[ovici], assignavit

Echterio aurifabro in Tirol lapides smaragdos XXVIII, granatos et

saphiros XXIIII. Item pro expensis domini ducis Lud[ovici] ob-

ligavit ad H., feneratorem in Merano, unum furspan et "cingulum

unum H. canipario s* Zenonis (Zenoberg). Item eidem obligavit

cingulum I quern recepit Lanchouer cocus. Item duos cingulos

pro Ch. de Slozperch (Schlossberg) pro marc. X. Item pro do-
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mino Cbunrado Tirautsun, (Trautson) cingulum u^om pro niaro*

sex.« T- B. Cod. 284 f. 1'. ' 209
1301 Janiijer 1,—8. Ok, camerajrius ducis Ludovici, veraus-

gabt: »post ckcumcisionem.domini pro libro missali Millauner 9?

XXX. « T. B. Cod. 284 f. 50. 21ft

1301 Janner 20, Tirol. Niger de Tridento verausgabt: »Ch.

aurifici marc. XIX 8> HL per litteram ducis Ottonis. Item pro

berlinis domino duci Ot[toni] U XXXIII. Item duci L[udovi<?o}

pro feresis # VL« T. B. Cod. 10 (Miinehen) f. 21'. 211
1301 Marz 14, Innsbruck. Ot., camerarius ducis Ludovici,

erbftlt von B. de Gotscb., iudice de Egna (Neumarkt), : »Item . . .

lapides preciosos scilicet granatos, sapbiros et smaragdos centum
et L« T. B. Cod. 284 f. 38'. 2J2

1301 Marz 27. Ot., camerarius ducis Ludovici, verausgabt:

» . . . aurifebro in Inspruka U V domino meo umbe ein gesmeide.

«

T. K. Cod. 284 f. 49. 21$
1301 April 1 3, Tirol. Ber., iudex de Passira (Passeir), verrecbnet

:

»Cbunlino aurifici (in Merano) # XX. « T. B. Cod. 10 (Muncben)

f. 64, Cod. 3 (Miinehen) f. 94'. 214
1301 Mai 5, Gries. Got., iudex in Enna (Enn), et Niger de

Tridento verrecbnen: »pro gemmis CII videlicet sapbyris, smaragdis

et granatis Ven. sol. V| duci Ludfovico]. « T. B. Cod. 3 (Muncben)

f. 95', Cod. 10 (Muncben) f. 66. 2lD
1301 Mai 26, Gries. Cb. de Vridberch (Friedberg), camera-

rius, verrecbnet: »de Chunlino aurifice marc. XXII de moneta in

Merano primo intrante Februario .... Ex biis dedit : . . . . primo

magistro Cb. aurifici ad deaurandos cingulos dominorum ducum
H[einrici] et L[udovici] flor. X1TII. . . . Item domine ducisse

flor. Ill ad deaurandam rosam unam et alia. Item Aebterio

ad deaurandum res quasdam dominorum flor. XVIII. . . . loto-

nes VI pro tribus cocleariis ducis Lud[ovici]. Item Aebterio marc.

VIII lotonem I ad ornamenta vestium dominorum et ad cul-

tellum ducis H[einrici]. Item ducisse lotones II ad rosam unam.*
T. B. Cod. 281 f. 18 f. Vgl. n°. 217. 216

(l30l) Mai 27. Cbuncslinus, camerarius de Vridebercb (Fried-

berg), verausgabt: » magistro Cb. aurifici flor. XHII ad duos cin-

gulos dominorum ducum Lud[ovici] et H[einrici]. Item Aebterio

aurifici pro mitris, pilleis et cultellis dominorum ducum flor. XVIII.

Expedivit duci Lud[ovico] lotones VI pro III cocliariis argenteis.

Item Aehterio marc. VTII lotonem I pro vestibus dominorum.* T. B.

Cod. 278 f. 23'. Vgl. n°. 216. 217
1301 Juni 3, Tirol. Jacobus, iudex de Serntina (Sarn-

tbein) et Griez (Gries), verrecbnet: »colono magistri Ch. aurificis
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ft III remisit dux Otto per litteras. Item ad murum circuitus in

Griez ft XLVIII minus gross. II. Item pro tectura capelle s.

•Tacobi in Griez ft XX. « T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 20', 22,

Cod. 282 f. 92' (bios: dominus remisit colono Chunradi aurificis

de Merano in Serntina S III de stiura anni preteriti). ' 218
1301 Juni 5, Tirol. Nichelinus, iudex de Gufdun (Gufidaun),

verrechnet: »redemit tapetum ducis H[einrici] pro sol. XXXV
per scolarem obligatum.« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 31'. 219

1301 Juni 8, Tirol. Sivridus de Rotenburch, iudex in Tawer
(Thaur), verrechnet: »pro ianua ad turrem in Vrideperch (Fried-

berg) (. . ;fihlt).« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 48. 220
1301 Juni 10, Gries. Cursius et Vanni de Friscabaldis ver-

rechnen: »miserunt dominis meis in ianuario et ante cuppas XVIII

argenteas scilicet pro quolibet domino sex et tria vascula ad mis-

cendum que constant Ven. gross, ft XHH sol. V den. I{.« T. R.

Cod. 278 f. 44. 221

1301 Juni 19, Tirol. Jacobus, officialis de Tschardes,

verrechnet: »pro tegulis ad Castelbel ft XII. Item duobus carpen-

tariis pro expensis et precio ad tectum turris faciendum ft XXVIII.

Item pro tegulis, clavulis ad turrem et pro sera ad portam mai-

orem ft XVI gross. X.« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 36'. 222
1301 Juli 30. Ot., camerarius ducis Ludovici, verausgabt:

». . . . Pomerlino ft XLII pro anulis de Ehterio.« T. R. Cod.

284 f. 45'. 223.

1301 October 9. Oi, camerarius ducis Ludovici, verpfandet:

»cingulum aureum ad monetam pro marc. X.« T. R. Cod.

284 f. 1'. 224
1301 October 13. Ot., camerarius ducis Ludovici, verpfandet:

»Chunlino aurifabro in Merano bonam halspergam pro ft XXX.*
T. R. Cod. 284 f. l'. 225

1301 October 16. Ot., camerarius ducis Ludovici, verausgabt:

»fratri Henrico magistro architecto de Ror ft XXII. « T. R. Cod.

284 f. 43', 43. 226

1301 October 25. Ot., camerarius ducis Ludovici, verausgabt:

». . . . fratri H. architecto pro coramine et duobus linteaminibus

ft VI. « T. R. Cod. 284 f. 43. 227

1301 October 31. Ot., camerarius ducis Ludovici, veraus-

gabt: ». . . . fratri H. architecto pro lecto ft V.« T. R. Cod.

284 f. 43. 228

1301 November 5. Ot., camerarius- ducis Ludovici, veraus-

gabt: » . . . fratri H. architecto pro calipso gross. VI. « T. R.

Cod. 284 f. 43. 229
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1302 Janner 12. 0t., camerarius ducis Ludovici, veraus-

gabt: » domino B. capellano pro psalterio novo # YHL* T. R.

Cod. 284 f. 37'. 230
1302 Janner 16, Tirol. Hilt. Perhtingerius, capitaneus in

Ratenberch (Rattenberg), verrechnet: »pro edificacione domus in

castro Ratenberch (fehlt).« T. R. Cod. 10 (Miihchen) f. 72. 231
1302 Janner 29, Tirol. Hertwicus (gener Plonschilti), civis

de Insprukk, verrechnet die Ausgaben von den 3000 Mark Bres-

lauer Gewichts, welche er von Herzog Bolko von Schlesien als

Mitgift von dessen
#
Tochter erhielt: »expendit primo itinere

una cum magistro Ch. aurifice de Merano eundum ad accipiendum

ipsum argentum in Poloniam argenti marc. XXII eiusdem pon-

deris .... Item magister Ch. aurifex predictus accepit de eodem
argento marc. XIII eiusdem ponderis.« T. R. Cod. 3 (Miinchen)

f. 106, Cod. 10 (Miinchen) f. 63. 232

1302 Janner 30, Tirol. Gotslinus, iudex de Enna (Enn), ver-

rechnet: »redemit V anulos dominorum a prestatoribus in Griez

(Gries) quorum II obligavit Staeublinus, Ch. de Vrideberch (Fried-

berg) II et dominus Ch. de Vuenstein (Aufenstein) marc. X # IX.

Item pro III caldariis quas habet iudex U XVIIJ. Item aurifici

de Bozano pro vestibus domine ornandis 8> X{. Item pro III fe-

resis ducis Ot[tonis] # XII. « T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 73', 74, Cod.

3 (Miinchen) f. 112' mit folgendem Text: nuncio eunti Venecias

et portanti chlainodia ducis H[einrici] Veron. gross, sol. VI
Item pro solucione ornamentis argenteis domine mee aput aurificem

in Bozano U XJ. 233

1302 Februar 2, Steinach (bei Meran). ^Gerlinus carpenta-

rius* erscheint als Zeuge bei der Verleihung einer Wiese in Al-

gund. Or.-Not.-Instr. Parteibriefe. 234

1302 Mftrz 14. Ot., camerarius ducis Ludovici, recepit de

Tlrico de Maisters hec infrascripta : »im listas aureas. Item II

corporalia ad altare. Item frisos aureos X. Item scripturale unum
et nodulos deauratos parvos et magnos CCCC et I.« T. R. Cod.

284 f. 3. 235

1302 Mai 15, Hall. Ch. venator (in Hall) verrechnet: »mu-
ratoribus in Traczperch marc. LVII et debentur eis adhuc marc.

Xim. Item pro instrumentis ferreis et ferro U XXIIII sol. XV.

«

T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 79'. 236

1302 Mai 26, Hall. Sivridus de Rotenburch, iudex in Tawer
(Thaur), verrechnet: »hominibus de Halle pro destruccione castri

Caldesii Sf XXX per litteras ducis H[einrici]. Item pro tectura

turris in Tawei & X.« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 48'. 237
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1302 Jtrai 4, Petersberg. Nioolaus, iudex et claviger montis-

s. Petri (Petersberg), verrechnet: » muratoribus ecclesie nove i^
Eeztal (Oetz) in precio U LX et pro expensis sigilinis et ordei

modios III, oves III, caseos XXX, vini urnas I| pro men&e. Item

duobus muratoribus in Hertenberch (Hertenberg) de anno preterita

caseos CXL pro mensibus VII et oves Vffl pro mensibus fflL

Item de isto anno pro mensibus tribus usque in octavam s. Johannis-

Bapt. (Juli i) caseos LX. Item muratoribus in Ernberch (Ehrenberg>

de anno preterito pro VII mensibus sigilinis et ordei modios XHH,
caseos CXL, oves XIIII, vini urnas VII. Item de isto anno pro

mensibus nil usque Jacobi (Juli 25) oves VH, caseos LXXX, vini

urnas IHI. Item Jacobo qui preest operariis in Eeztal ordei nun
dios I, caseos X. Item pro refeccione domus, pro turribus, pro

saccis, clausuris ianuis et instruments necessariis in domo 8T

XXXIX gross, mi, ordei modios II. « T. R. Cod. 10 (Mun-

chen) f. 87'. ' 23&

1302 Juni 14, Sterzing. Ber., propositus et iudex in Wip-
tal, verrechnet: »pro refeccione castrorum in Strazperch (Strass-

berg) et Reiffenstein 9» VTO gross. U. Item pro calcina ad ca-

pellam in Juvone (Jaufen) U XV. Item muratoribus ibidem #
XXIIJ. « T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 90'. 23»

1302 Juni 14. Ok, camerarius ducis Ludovici, verausgabt:

»Ortlino aurifici U X.« T. R. Cod. 284 f. 35. 240

1302 August 11, Tirol. Ber., iudex de Mulbach (Mtihlbach),

verrechnet: »pro refectione porte in Haselach (Haslach) et pontis

in Mulbach sigilinis modios II. Item pro caldaria et frixorio per-

ditis per cocos ducum Austrie U V. Item et tectura

castri in Rodancho (Rodeneck) et domus in Mulbach et curie vil-

licerie marc. XXVI U Vim gross. VH, caseos VIII, pabuli mo-
dios XIU, galenas Vffl vini, pacedas XDH. Item pro reparacione

turris exuste in Haselach marc. IX SVffl siliginis modios V, ga-

lenas II, milii galenas VI, caseos CCX, vini carradam I urnam
J,

scapulas X.« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 29'. 241

1302 August 29, Tirol. Ch., claviger de Salurno (Salurn),

verrechnet: »pro II caldariis magnis 8> XLH et pro in ollis eneis

8> Vnj. Item ad edificium novum in Salurno marc. ITTT 8> II

gross. I, siliginis modiolos XI, caseos LXXVI, vini carradam I, ur-

nas UJ.« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 101'. 24£

1302 September 24. Ch. Gandener, qui fait purchravius,

verrechnet: »Bono aurifici examinanti monetam U VJ. Item pro

construction domus sive turris in Purchstal (Burgstall) marc. X
tt VII. « T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 104. 24&
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1302 September 28, Tirol. Nicolaus, fiUus Httpoldi de Lad,

verrechnet: »Ehterio aurifici marc. VIII pro Priunsrtpergerio. *

T. E. Cod. 3 (Munchen) f. 133'. 244
1302 October 1. »Anno domini MCCC secundo primo die Oc-

tobris dominus dux Otto ordinavit apud Chunlinnm atirificem de

Merano . . dicto Plasbart # LX. Item Chimburgerio #LX. . . Item

pro vini urnis XX minus { qttas ab eo recepit Wilhalmus Vuller

U tl. Ex hiis recepit idem Chunlinus a Schilherio Veron. % LVI
in reliquis autem tehetur ei dux Otto. Item dominus dux Hain-

ricus tenetur eidem Chunlino Veron. marc. VIII littera ista teste. c

T. R. Cod. 10 (Munchen) ad f. 126. 245
1302 October 3. Ot., camerariuS ducis Ludovici, verausgabt:

». . . . Ortlino aurifabro pro ceiisu cubiculi sui in Inspruka sol.

L.« T. E. Cod. 284 f. 32. 246
1302 December 23, Trient. »Magister Bonensigna, nlius con-

dam magistri Pauli carpentarii Valis Ananie«, wird fur sich tmd
seinen Bruder Heinrich mit einem Hofe bei St. Martin erblich be*

lehnt. Or.-Not.-Instr. Parteibriefe. 247
c. 1302. F. Vischpek, claviger de Griez (Gries), xibergibt am

seinen Substituten Fr., nunc canipario in Griez, »caldarias XII,.

ollas ITU eneas, mortarium I, pacellas II, cremaculas X, lectos X,.

vasa vinaria vacua XLIX, tinacios X, platten ferreos VII, galeros

ferreos IX, clavos magnos ad machinas VH, parvos III et alia fer-

ramenta ad machinas, ferramenta equorum sive babaga XXIIH.*

T. E. Cod. 10 (Munchen) f. 54. 24&
1303 Jfinner 10, Gries. Eberlinus Plonschilt de Inspruk

verrechnet: »Aehterio aurifici marc. IX ff I per litteras duci&

0[ttonis].« T. E. Cod. 10 (Munchen) f. 63'. 249
1303 Februar 25. 6t., camerarius ducis Lud[ovici], recepit

de Vlr. de Maisters et de Diep. sartore hec infrascripta de Veneciis

adportata: »CCC granatos perforatos. Item L smaragdos. Item

L smaragdos et balascos. Item HH cultellos pro mensa cum vai-

gina .... Item VI uncias auri filati. Item II uncias auri fo-

liati .... Nota duo paltikina bona ad vestem domini et ad coo-

perturam pulvinaria.* T. E. Cod. 284 f. 4. Vgl. n°. 279. 250
1303 M&rz 16, Zenoberg. Tenga, magister Ch. aurifex et

Al. notarius de Tridento, monetarii de Merano, verrechnen: »ma-

gistro Ch. aurifici pro X anulis et C nodulis deauratis S> LXIf

per litteras ducis 0[ttonis). Item eidem pro III cingulis de argento

marc. XII U III per litteras ducis 0[ttonis]. Item domino duci Lud[ovico]

cingulum I pro marc. VII littera eius teste. Item dederunt sine

litteris Aehterio pro argento ad cingulum ducis H[einrici] & VIIJ. Item

magistro Ch. aurifici eunti in Bozanum % II pro expensis et equo.
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Item duci H[einrico] pro argento et auro ad foresum ft IHIJ. T.

R. Cod. 10 (Miinchen) f. 61', 62. 251
1303 Mftrz 19, Zenoberg. Tengo de Florencia verrechnet:

»domine ducisse duos frisos aureos pro ft XL Item in berillis,

gemmis, scudatis, frisis et aliis minutis duci 0[ttoni] datis marc.

XVIIH minus ft II. « T. R. Cod. 3 (Miinchen) f.
: 140, Cod. 10

(Miinchen) f. 61 (Tenga de Merano: pro VI scudatis, berlinis et

feresis m marc. XVIHI minus ft II). 252
1303 Marz 20. Oi, camerarius ducis Ludovici, assignavit:

^Ortlino aurifici puri argenti marc. II minus lottones IIJ.« T.

R. Cod. 284 f. 3'. 253
1303 Mftrz 20, Zenoberg. Stamphardus, propositus de Guf-

dun (Gufidaun), verrechnet: »pro reparacione porte in Gufdun
«V,« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 98'. 254

1303 April 2, Innsbruck. Oi, camerarius ducis Ludovici,

verausgabt: »6rtlino aurifici pro carbonibus ft I.« T. R. Cod.

284 f. 25'. 255
1303 April 3. »Anno domini MCCCIH die tercio intrante

Aprili dimisit dominus dux Otto presente duce Heinrico fratre

suo Tengoni de Florencia, magistro Ch. aurifici et Al. notario de

Tridento monetam in Merano a die quo anni eorum exapiraverunt

scilicet a kalendis marcii preteritis ad annos III pro marc. DC sub

condicionibus infrascriptis quod videlicet anno quolibet dare de-

bent marc. CC pro rata temporis et pecunie alie condiciones

in eorum privilegio continentur. « T. R. Cod. 10 (Miinchen)

f. 129'. 256
1303 April 11. Ot., camerarius ducis Ludovici, assignavit:

»(Ortlino) aurifici unum norentinum aureum.« T. R. Cod.

284 f. 3'. 257
1303 April 12, Kematen. Ot., camerarius ducis Ludovici,

verausgabt: ». . . . duobus famulis qui tulerunt tabulam depictam

de monte s. Zenonis (Zenoberg) ft I.« T. R. Cod. 284 f. 25. 258
1303 Mai 2, Innsbruck. Ot., camerarius ducis Ludovici,

verausgabt: ». . . . pro solucione II wagenrossen qui tulerunt

sellas deauratas et alia necessaria de monte s. Zenonis (Zenoberg)

grossos X.« T. R. Cod. 284 f. 24'. 259
1303 Mai 6, Gries. Bonus et Johannes, prestatores in Griez

(Gries), verrechnen: »Stoublino marc. XXX pro quibus obligatus fait

cingulus aureus sub fideiussione domini R. et F. notariis et Stou-

blini.« T. R. Cod. 3 f. 142'. 260
1303 Mai 9. Nicolaus (de Friscabaldis habitans in Gries)

verrechnet: »pro duobus feresis ft XVEU. Item duobus ystrioni-

bus de Bawaria ft XX. « T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 78. 261
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1303 Mai 14, Tirol. Gotslinus, iudex in Enna (Enn), ver-

rechnet: »pro nova domo edificata in Aura (Auer) marc. XIII 8T

Nil. Item magistro Arnoldo muratori de LXTTIT passibus in muro
marc. XVI ad racionem sol. L Item pro cooperiendo castro

Enne ft IHL Item pro mundificacione castri $ XL. Item pro.

stabulo in ipso castro # XV. Summa ad castrum marc. LII 0f

IX. Item . et aureis baldikinis, calicibus, cingulis, ana-

lis.« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 109'. 262
1303 Mai 17, Tirol. Christanus, index de Serntina (Sarn-

thein) et Griez (Gries), verrechnet: »dominus dux Ludovicus remisit

colono magistri Ch. anrificis U III per litteras eius.« T. R. Cod. 10
(Mtinchen) f. 112. 263-

1303 Mai 18. Ot., camerarius dncis Ludovici, assignavit:

»Eidem (6rtlino anrifici) II florentinos anreos et II scutellas ar-

genteas. Item nota: idem Ot. camerarius assignavit Ortlino auri-

fici argenteas scutellas VII ad renovandas. Nota: quod 6t. came-
rarius assignavit 6rtlino aurifici stuczam argenteam ad renovandam

;

hec habuit in pondere marcas HJ. Item Ch. camerarius assigna-

vit eidem puri argenti marcam L« T. R. Cod. 284 f. 3'. 264
1303 Juni 11. Jaenlinus, caniparius in Tirol, verrechnet i

j> magistro Ch. aurifici siliginis modiolos X, caseos C parvos.« T.

R. Cod. 10 (Miinchen) f. 53'. 265

1303 Juni 20, Tirol. Ber., purchravius (dictus Gruber), ver-

rechnet: »muratoribus pro faciendo muro in via de s. Cenone

(Zenoberg) ad Meranum % IX gross. VIII. Item remisse sunt

per litteras ducis Heinrici Chunlino aurifici $> X.« T. R. Cod. 10

(Miinchen) f. 60, Cod. 3 (Miinchen) f. 167. 266

1303 Juli 5, Castelbell. Ja., officialis de Tschardes,.

verrechnet: »pro tegulis ad castrum $ XXIffl. Item pro ligami-

nibus ferreis ad octo fenestras sive balciones et furno U VII. « Tv

R. Cod. 10 (Miinchen) f. 118. 267

1303 Juli 6, Laas. Nicolaus, officialis de Las, verrechnet:

»H. platnerio % XL per litteras ducis Ottonis.* T. R. Cod. 10

(Miinchen) f. U8'. 268

1303 Juli 18, Hall. Ch. venator, provisor in Halle, ver-

rechnet: »dieto Kunter ad domum, pomerium et coquinam in Halle

maru. X U VI gross. VIII et pro muro circuitus marc. XXXV
U m Cripponi.« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 120. 269

1303 August 5, Hall. Sivridus de Rotenburch, iudex in

Tawer (Thaur), verrechnet: »ad faciendum murum circularem in

Halle marc. XXVI # III iussu dominorum.* T. R. Cod. 10

(Miinchen) f. 49'. 270-
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1303 August 7, Friedberg. Eberhardus, propositus (de Frid-

fcerch), verrechnet: »ad reparandam portam in Trazperch (Tratzberg)

g VIII gross. IHI.« T. R. Cod. 285 f. 8. 271
1303 August 19, PfafFenhofen. ^1., iudex in Hertenbercji

{Hertenberg), verrechnet: ^magistro Jacobo muratori et socio sue

usque Michaeleni futurum festum (September 29) pro expensis VII

mensium siligiuis modios XIII, caseos CCLXXX, oves aridas XTTTT,

vini urnas septem in precio 8> L. Item TTTT operariis ad mu-
rum et uni portanti aquam in ebdomadis XXI -usque Michaelem

pro expensis et precio marc. IX. gross. X. Item HDL lapicidis in

•ebdomadis XXIIDL usque ad instans festum s. Bartholomei (August

24) pro expensis et precio marc. XII U V. Item iacienti sabu-

lum in ebdomadis XX usque Bartholomei pro expensis et precio

8> XXVI sol. V. Item pro sex wagen ferri M im sol. £ et febro

aptanti ferramenta murarorium in precio 8> VI. Item ei qui preest

operariis in ebdomadis XVI usque Bartholomei & XVI. Item mu-
ratoribus in Ernberch (Ehrenberg) vini urnas VH|.« T. R. Cod.

10 (Miinchen) f. 122. 272
1303 August 21, Petersberg. Nicolaus, index et claviger

montis s. Petri (Petersberg), verrechnet: » duobus muratoribus in

monte s. Petri pro II mensibus siliginis et ordei modios ITTI,

•caseos XL, oves IIII, vini urnas II et in piecio U XXIIII. ....
Item uni muratori caseos X iussu ducis Lfudovici]. Item adiu-

vantibus muratores in precio et expensis & XL minus $ II. Item

pro instrumentis muratorum ordei modium I, sol. XXVII. Item mu-
ratoribus duobus ad Ernberch (Ehrenberg) pro anno preterito pro
11 mensibus usque Michaelis (September 29) caseos XL. Item

tribus muratoribus in Ernberch pro tribus mensibus hue usque et

pro aliis tribus usque Michaelis siliginis et ordei modios XVLLL,

caseos CLXXX, oves XXXVI. Item pro cupro ad caldarias V et

tabro facienti eas $ XXXXVII. Item ad capellam novam in Ecz-

tal (Oetz) marc. XXXII 8> II gross. II siliginis modios VI,

strichmaz I, ordei strichmaz I et modios VIII, oves XII|, caseos

€XXV, vini urnas VI, pacedas III salvis anno preterito datis.«

T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 123. 273
1303 August 21, Petersberg. H., iudex de Landek, ver-

rechnet: »pro tegulis ad turrem U IX. Item duobus magistris

carpentariis ad ipsam turrem pro mense siliginis et ordei modios II,

caseos schot VI pro ovibus II et urna vini U VJ et in precio 8>

V. . . . Item ad opus in turre et in castro muratoribus marc.

XIII. « T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 123'. 274
1303 August 21, Petersberg. Gotschalkus, iudex de Laudek,

verrechnet: »pro tegulis ad turrem in Laudek U V. Item

pro clausuris ad castrum SI« T. R. Cod. 10 (Miinchen) f. 123'. 275
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1308 September 11. Ot., camerarius ducis Ludovici, veraus-

gabt: ». . . . caidam aurifici pro duobus anulis aureis cam rabino

«et saphiro SL.« T. R. God. 284 £ 21- 276
1303 November 16, TiroL Bainoldas de Bozano verrecbnet:

». . . . ad cameram in pannis de Ypra et aliis pannis et YDI bal-

dekinis Veron. marc. XLH per litteras ducis Ot[tonis].« T. R.

Cod. 10 (Munchen) f. 107. 277
1303 December 10. Ot., camerarius ducis Ludovici, veraus-

gabt: ». . . . 6rtlino aurifici pro carbonibus et plumbo gross.

XXIIL« T. R. Cod. 284 I 19'. 278
1303. — >Hec sunt recepta pro vestibus domini ducis L[udo-

vici] de biis que ^lr. de Maisters (Mestre?) tulit de Veneciis.

Item 6rtlino aurifici assignavit smaragdos, granatos et sapbyros

ut supra. etc.* T. R. Cod. 284 f. 4' Vgl. n°. 250. 279
1304 Janner 15. Ot., camerarius ducis Ludovici, verausgabt:

»Ortlino aurifici Q> XX quas concessit domino duci Lud[ovico] su-

pra ludum in nativitate domini. « T. R. Cod. 284 f. 19. 280
1304 Jftnner 24. Ot., camerarius ducis Ludovici, verausgabt:

»6r[tlino] aurifici pro carbonibus et quechsilber sol. XXX iussu

H. notario camere.« T. R. Cod. 284 f. 19. 281
1304 Februar 27, Tirol. »Chunlinus aurifex fecit racionem.*

T. R. Cod. 10 (Munchen) f. 61'. 282
1304 Marz 6, Tirol. Hertwicus (gener Plonschilti de Ins-

pruk) verausgabt: »Ch. aurifici in marc. XIII quas debet do-

mino et in equis X.* T. R. Cod. 10 (Munchen) f. 108. 283
1304 Marz 18, Tirol. Gotslinus, iudex de Enna (Enn), ver-

recbnet: »pro reparacione monilis Ven. gross, sol. IHI. Item pro gir-

landa argentea Ven. gross, sol. XV. Item pro X preciis de baldekino

Ven. gross. $ V. Item pro XXV anulis aureis Ven. gross. & IIII sol. X.

Item pro DCCCC saphiris et granatis Ven. gross, sol. XXVII. Item

pro XXXII feresis Ven. gross. $ 1JJI sol. XIHL den. X|. Item pro

DCCC nodulis deauratis Ven. gross, sol. LIX den. VI. « T. R. Cod.

10 (Munchen) f. 110, Cod. 6 (Munchen) f. 4' mit folgenden

Aenderungen: pro refeccione monilis aurei ducis Ofttonis] Ven.

gross, sol. IIII Item pro girlando domine mee sol. XV. 284
1304 April 21. Otto Cherlingerius verrechnet: » iussu et per

litteras ducis Ludfdovici] muratoribus duobus ad castrum in pre-

cio operis montis s. Martini marc. VIII & I Item mura-
toribus ad castrum in Erenberch marcas VIIJ. . . . Item pro psal-

terio uno, ampullis duabus, teka una et ymaginibus ad novam eccle-

siam in Eztal (Oetz) $ X sol. X iussu ducis Lud[ovici]. « T. R. Cod. 6

(Munchen) f. 5', Cod. 278 f. 49 mit der Aenderung: pro ampullis,

scrineo et spalterio etymaginibus ad novam ecclesiam inEcztal S> XJ. 285

Digitized byVjOOQIC



— 160 —
1304 April 23, Tirol. Herzog Otto belehnt auf Bitten seines

Werkmeisters (carpentarius), Meisters Dietmar von Gries, Jakob

von Rotenburg mit den Giitern, welche Dietmar bisber in Paido

innegehabt hatte. * octavo exeunte aprili.* Orig.-Perg., anbfing.

Siegel feblt. U. 3761. 286
1304 Mai 8, Tirol. Ber., iudex in Passira (Passeir), ver-

rechnet: »Chunlino aurifici in Merano # X.« T. R. Cod. 6

(Miincben) f. 6'. 287
1304 October 29, Hall. Cbunradus, provisor (in Hall), ver-

rechnet: >pro reparacione porte et aliorum in Traczpercb (Tratz-

berg) et vectura # X gross. IIIL« T. R. Cod. 285 f.. 28'. 288
1304 November 4. Jacobus de Florencia verrechnet: *Ja-

enslino Dolaherio marc. X et domine mee pro berlinis et frisia

$ LXVm per litteras ducis Ottonis.* T. R. Cod. 10 (Miinchen)

f. 127'. 289
1304 November 7, Innsbruck. Reimboto, caniparius in Ins-

prukka, verrechnet: »sorori aurifabri quondam de Insprukka sili-

ginis modios m, caseos XXX. « T. R. Cod. 285 f. 38. 290
1304 November 13, Petersberg. Got., iudex in Prutsch

r

verrechnet: »pro reparacione turris et hostiorum et sera-

turis ad castrum Laudek % XXVI « T. R. Cod. 285 f. 4a'. 291
1304 November 13, Petersberg. Heinricus Hirzperch, iudex

in Landek, verrechnet: »dedit pro duabus ianuis ferreis ad turrim

in Landek U XXXTTT Item pro supplemento precii ad fa-

ciendum cameras et* ambitus in castro Landek U XX, reliqua sunt

prius computata.* T. R. Cod. 285 f. 42', 43. 292

1304. — Ot., camerarius ducis Ludovici, assignavit: »Diepoldo

sartori LV saphiros quos tulit VI. Item lapides LII saphiros et

granatos parasinos de pilleo domini ad vestem domini.« T. R. Cod.

284 f. 5'. 293

c. 1305 Janner 10. »De precaria dedi (Rudolfus notarius)

magistro Ch. aurifici de Merano marc. CCCCXXXIII portandas do-

mino Ruperto de Lechsperch pro stipendiariis de Swevia et Bawa-
ria« T. R. Cod. 5 (Miinchen) f. 41. 29*

1305 Februar 28, Gries. Gotschlinus Gampser, thelonearius

in Insprukk, verrechnet: »Wernlino aurifici domine ducisse

$ XLV.« T. R. Cod. 6 (Miinchen) f. 14. 295

1305 Marz 3, Trient. »Magister Benus (!), carpentarius con-

dam Nasembeni de Marcho*, erscheint als Zeuge bei der Belehnung

mit einem Hofe in Trient. Or.-Not.-Instr. Parteibriefe. 296

1305 Mai 5, Tirol. Stamphardus, iudex Gufdune (Gufidaun),

verrechnet: »Eberhardo de s. Petro siliginis modios V, caseos C,
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oves VI pro reedificacione castri Trostperch (Trostburg). T. R. Cod.

282 f. 95. 297

1305 Mai 9. Oi, camerarius ducis Ludovici, verrechnet:

»crinale domini argenteum pro domino Chunrado dilecto (?) ad

usurarios obligavit pro U L.« T. R. Cod. 284 f. 11'. 298

1305 Mai 16. Oi, camerarius ducis Ludovici, verausgabt:

»Ortlino aurifici pro expensis $ II. « T. R. Cod. 284 f. 12. 299

1305 Juni 1, Tirol. Vlricus de Ragonia et Vlricus de Cordo,

capitanei Tridentini, verrechnen: *Ortlino aurifici ducis Lu-

dovici] pro cingulo ducis 0[ttonis] marc. X.« T. R. Cod. 6

(Miinchen) f. 17'. 300

1305 Juni 1, Meran. »In domoHainrici clipeatoris « verkauffc

Auto von Schlandersberg dem Konrad Burggrafen von Gereut eine

Hube in Schnals. Or.-Not.-Instr. Parteibriefe. 301

1305 Juni 25, Tirol. Jacobus, officialis de Castelbel, ver-

rechnet: ,(ex mandato ducis H[einrici]) Chunlino aurifici marc.

XX. « T. R. Cod. 282 f. 109. 302
1305 August 18, Tirol. Perhtoldus Gruberius purchgravius

verrechnet: » Chunlino aurifici $ L pro Sueuo sagitario

Item (dominus remisit) Chunlino aurifici $ X. . . . Item Chunlino

aurifici remisit tf X.« T. R. Cod. 282 f. 115'. 303
1305 August 28, Zenoberg. Volchmarus, iudex de Merninga

(Marling), verrechnet: »pro expensis Lucii pictoris 8> XXI. « T. R.

Cod. 282 f. 119. 304
1306 Janner 22, Gries. Got., iudex (gastaldio), verrechnet:

»pro duobus anulis aureis magnis et bonis cum saphiris U
LXini. Item pro anulis IIII aureis cum saphyris bonis & LXXXXVI.
Item pro anulis aureis minoribus XXXI U LXXXV sol. V ad ra-

cionem sol. LV pro quolibet. Item pro unciis XII auri percussi

(laminati) U XXV sol. IIII. Item pro spulis (caunis) VI auri filati

U X1JLLL sol. XII. Item pro cingulis VII (XII) deauratis cum
frisis marc. XII U III. . . . Item pro frisis aureis XXX marc.

XV U II sol. Vm. . . . Item Silvestro aurifici (Padue) pro arra

in stuczis (fiali) IIII et nodulis faciendis (M) et cingulis (X)

marc. XXXVIII. Item pro arra in sellis XXX et clipeis XL fa-

ciendis marc. XVI. « T. R. Cod. 6 (Miinchen) f. 22 f, Cod. 282
f. 124. 305

1306 Juli 28, Petersberg. Otto Kaerlingerius verrechnet: » Jacobo

muratori in Erenberch (Ehrenberg), marc. X in die XIII. ianuarii pro-

ximo preterito . . . Item Fridlino balistario dedit equum unum per

marc. XITIT. Item assignavit domino duci H[einrico] quinque

pannos de Ypra computatas per marc. XL . . . Item pro tegulis

Feid.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 11
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ad turrim Kaerlingaerii U HI.* T. E» Cod. 4 (Miinchen)

f. 2'f. 306
1306 August 23, Hall. Hainricus dictus Bawarus, judex in

Laudek, verrechnet: »per litteras domini ducis 0[ttonis]

Fridlino sagitario Veron. # XLV.« T. E. Cod. 4 (Miinchen) f. 4'. 307
1306. — Die von Eupert Miilser in Stams als Familiengrab-

statte erbaute Kapelle wird eingeweiht. An einem Fenster der-

selben oberhalb des Wappens des Stifters war sein und seiner Ge-

mahlin Bild gemalt, wie sie, die Kapelle in der Hand haltend, die-

selbe Gott darbringen. W. Lebersorg's Chronik von Stams (mit

Abbildung aus dem 17. Jahrh.) f. 12. 308
1306. — »Anno domini 1306 dominus locavit monetam in

Merano Chunlino et Aehterio aurificibus a kalendis marcii (Marz ]

)

eiusdem anni ad tres annos integros pro marc. CCXXX Veron.

annuatim sub condicionibus notatis in privilegio eorum.* T. E.

Cod. 277 f. 1', Eeg.-Sch.-A. Eep. HE, 1522. 309
c. 1306. — »Hec sunt expedita de phantlosa per dominum Lau-

rentium vicedominum et officiales: Item Chunlinus aurifex retinuit

pro se ipso marc. XXXVI.* T. E. Cod. 4 (Miinchen) ad f. 2

(eingeklebtes Blatt.) 310
1307 Februar -22, Gries. Eber., provisor in Hallis, verrechnet:

»pro instrumentis et extraordinariis operibus in phanhus marc. XXIIH
# mi gross. I. Item dedit Gotschlino fabro pro patella una
Veron. marc. XL et pro cudicione eiusdem patelle U LX . . Item

Friderico fabro *t& XXX quas prius computaverat Gotschlinus pro-

visor. Item domino Sifrido de Eotenburch ad castrum in Taur U
XXX. Item eidem domino S[ifrido] et Jacobo fratri eius ad castrum in

Eotenburch # XI. Item Haenrico de Eotenburch pro expensis in

Traczperch marc. XVIH.« T. E. Cod. 4 (Miinchen) f. 5, 5'. 311
1307 Februar 28, Gries. Eberhardus, prepositus in Fridberch,

verrechnet : » Haenrico Spisaerio pro ianua ferrea et alia necessaria

ad reperacionem domus in Fridberch U XXX. Item pro tegulis

ad reperacionem domorum in Fridberch U IX. « T. E. Cod. 4

(Miinchen) f. 6'. 312
1307 Marz 3, Gries. Syfridus de Eotenburch, iudex in Thaur,

verrechnet : » pro reedificacione domus in castro Thaur marc. XI. *

T. E. Cod. 4 (Miinchen) f. 7'. 313
1307 Marz 6, Gries. Gotschlinus, castaldio in Enna (Enn), ver-

rechnet: »pro granatis emptis duci H[ainrico] # XXI1II . . . pro

ULL fialis argenteis que ponderaverunt marc. XLV et uncias nil

dedit pro argento marc. Veron. XXII & II sol. HI salvis marcis

XXXVIII prius computatis quas dederat pro arra earum. Item pro

auro ad deaurandum easdem figelas Veron. marc. VIII *t& Till. Item
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pro precio aurincis marc. X 3> V. . . . Item pro X (singulis deau-

ratis in frisis sericeis marc. XX & I. Item pro XXX sellis et XL
clipGis marc. XXII Veron. salvia marc. XVI datis pro arra earum
prius computatis. T. R. Cod. 4 (Munchen) f. 8, 9, 9'. 314

1307 Marz 11, Gries. Hainricus, prestator de Merano, ver-

rechnet : » dedit ultra in priori sua finali racione facta anno CCCIIII.

Xlin. februarii Veron. marc. XXII $ VULL gross. UTT salvis marc.

liXVIII pro quibus ipse habet obligatum aureum cingulum ducis

Ottonis que non sunt huic racioni incluse . . . Item pro redemp-
cione cinguli argentei duci3 O[ttonis] mar. X quas recepit Stoblinus.

Item pro redempcione cifi et cinguli que obligaverat Wernlinus
aurifex marc. VII. . . . Item excredidit clenodia domini ducis H[ain-

rici] anno CCCVI in januario pro marc. LXX. . . . Item marc. X
quas recepit Gralandus mutuavit domino duci 0[ttoni] ad expen-

9as pro quibus fuerat ei obligatum monile aureum. Item insuper

'habet ipse obligatum sertum aureum domine ducisse Ofm[e] pro

marc. XX datis anno preterito pro elemosina in cena domini (Marz 23) et

pro marc. VJil quas recepit Gesco camerarius suus. Item babet

duos cingulos domini ducis 0[ttonis] obligatos pro marc. XLIIII

# II que omnia non sunt sibi in ista racione defalcata . . .

Item pro redempcione cinguli domino H[ainrico] U XXXIIH.* T. R.

^Cod. 4
m
(Munchen) f. 10, 10'. 315

1307 Marz 18, Trient. Bischof Bartholomaus von Trient be-

lehnt den Maurermeister Egidius, Einwobner von Trient, Sohn des

Terstorbenen Meisters Egidius yon Campigneno, Diocese Como, fur

sich und seine Nachkommen mit alien Lehen, die seine Vorfahren

besessen haben. Orig.-Not.-Instr. T. 1. C. 59 n°. 93. 316

1307 Marz 20, St. Zenoberg. H. de Reychenberch, capitaneus

Terzini (Pergine), verrecbnet: »Spannenvelt carpentario misso ad

vallem Eni % XXXTTTT pro equo et expensis.* T. R. Cod. 4
(Munchen) f. 11. 317

1307 Marz 20, St. Zenoberg. Wirnhardus de Inspruk ver-

rechnet: ^postmodum dedit dominis existentibus in Inspruk vinum
de spina pro marc. Villi minus gross. XVI pro quibus sunt ei

obligata duo vasa argentea ducis 0[ttonis]. € T. R. Cod. 4 (Mun-

chen) f. 11. 318

1307 Marz 22, St. Zenoberg. Jacobus de Florentia, presta-

tor in Bozano, verrechnet : » pro omnibus necessariis ad structuram

domus apud s. Afram. Item dedit domine Ofm[e] ducisse pro

phantlosis fratris eius et domicellorum pro frisis, berlis, serico et

aliis huiusmodi marc. LVII a L . . .« T. R. Cod. 4 (Munchen)

£ 11, 11'. 319
11*
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1307 April 11, Fondo. Odoricus quondam domini Morandi

de Fundo erklart dem Bischof Bartholomaus von Trient auf Treue

und Glauben, er besitze vom Stifte Trient die Erlaubnis ein Schloss

in der Pfarre Fondo auf einem Hiigel oder in der Ebene zu er-

bauen, in welchem der jeweilige Bischof eine Behausung haben

soU. Orig.-Notar.-Instr. T! 1. C. 60 n°. 33. 320

1307 April 19, Zenoberg. Chunlinus et Aehterius auri-

fices, monetarii in Merano, verrechnen : » pro clainodiis ad forisium

in Merano $ VIII. . . . Pro annulis et aliis clainodiis datis dominis

ducibus marc. XXX minus ft II. Item pro redempcione scutellarum

argenteorum ab Ortlino aurifice marc. XXTTTI. Item pro capsis ad

easdem scutellas ft VIII. Item ipsi Ortlino aurifici spadonem pro

ft L.« T. E. Cod. 4 (Munchen) f. 12. 321

1307 [April] 21, Zenoberg. Ber.,iudex dePassira (Passeir), ver-

rechnet : > Sweuo sagitario marc. VII. Item pro edificio domus apud
S. Martinum pro lignis precio et expensis carpentariorum et om-
nibus ad hoc necessariis oves aridas XX, scapulas XH, caseos

CLXXII Veron. marc. XXI ft Vin.» T. E. Cod. 4 (Munchen)

f. 13', 14. 322

1307 Mai 24, Zenoberg. H. de Eotenburch, Vlricus de

Eagonia et Vlricus de Coredo, capitanei Tridentini, verrechnen:

>Fridlino sagitario marc. X.« T. E. Cod. 4 (Munchen) f. 1^. 323

1307 Juni 3, Gries. Frizlinus, claviger in Griez, ver-

rechnet: »baIistario in turri ad menses et terminos supradictos

(pro mensibus XXXV a priori racione citra usque ad festum

purificacionis (Februar 2) in anno CCCVI et pro mensibus IHE
postmodum) siliginis modios CLXXX, caseos DCCCVIHI, urnas

XXI salvo defectu vini. . . . Item magistro Dietmaro carpentario

ad menses et terminos sicut dominabus de Schala (pro . . . wie

oben) tritici modios XX, siliginis modios XXXL, caseos DC,

vini urnas IX preter defectum in vino.« T. E. Cod. 4 (Munchen)

f. 19. 324

1307 Juni 3. »Anno eodem (sc. 1307) III. Junii dominus

locavit canipam in Novadomo Ja. dicto Nonaer de Griez . . . Et

Vischpek antecessor suus assignavit sibi hec: primo tria caldaria

magna ad coquinam, quinque parva, magnum I quod dicitur

pruchessel, pacellam eneam, ollas II eneas, I parvam et I magnam,
morsaerium eneum. Item luttaerium ferreum. Item lucernam I.

Item cremaculas ITTT. Item .... tabulam I de nuce valde pul-

cram « T. E. Cod. 277 f. 8. 325*

1307 Juni 10, Tirol. Egno, iudex in Griez, verrechnet: »Tho-

masinne pro redempcione cuius[dam] cifi argentei tt XX. . . . Item
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Nonario et Hartmano U XLI pro redempcione cuiusdam annuli.*

T. R. Cod. 4 (Miinchen) f. 20. 326
1307 December 18, Tirol. Volchmarus, iudex de Merninga

(Marling), verrechnet: »Aehterio aurifici U L.« T. R. Cod. 4

{Miinchen) f. 25'. 327

1308 Marz 2, Gries. Vlricus de Cordo verrechnet fur sich,

for den Hofmeister H. den jiingeren und fur Rubinarius : » Symoni
Tusco de Merano marc. XXX pro emendis clainodiis domine ducisse. *

T. R. Cod. 4 (Miinchen) f. 33'. 328

1308 Marz 18, Tirol. Christanus, iudex de Saerntina, ver-

rechnet: > Wernlino aurifici marc. XX. « T. R. Cod. 4 (Miinchen)

f. 37'. 329

1308 Marz 26, Tirol. Fridericus de Vineis, Michahel notarius

-de Merano, Fridericus de Geraut et Egno de Saltus, thelonearii

in Telia (Toll) et in Antro (Lueg), verrechnen: »Sweuo sagitario U
L. . . . Item H. Albo de Bozano marc. XX pro pannis et U XX
pro redempcione ciffi argentei.* T. R. Cod. 4 (Miinchen) f. 39'. 330

1308 Marz 30, Tirol. Stamphardus, iudex in Gufduna (Gufi-

•daun), verrechnet :> magistro Dietmaro carpentario in Griez siliginis

modios V, caseos CL. . . Item redemit coddam cornu deauratum et

tapeti pro U XXXI. « T. R. Cod. 4 (Miinchen) f. 42. 331

1308 August 16. »dominus locavit Ch. aurifici, H., prestatori

de Merano, Isaak, iudeo de Luncz (Lienz), et Bonisaac, iudeo de

Gereut, eorumque heredibus monetam in Merano a kalendis marcii (M&rz

l) proxime futuris ad tres annos et theloneum in Auro (Auer) et Telia

{Toll) a festo s. Eatherine (November 25) futuro in anno 1309
ad duos annos: dabunt vevo in duobus primis annis pro quolibet

marc. MCC, de tercio vero de moneta tantum marc. CCXXX in qua-

tuor temporibus anni.« T. R. Cod. 277 f. 7'. 332
1309 Marz 1, Tirol. Vlricus Rubinerius, H. de Rotenburch

et Vlricus de Oordo, capitanei Tridentini, verrechnen: » ipsi

domino Vlrico de Cordo pro subsidio edificacionis castri sui in

Anania Veron. marc. XX. « T. R. Cod. 6 (Miinchen) f. 25'. 333
1309 Juni 10, Tirol. Jacobus Noner, caniparius de Nova-

•domo, verrechnet : Hainczlino pictori de Monako pro ymagine beate

Marie virginis ab eo empta vini carradas V. . . . Item domino Lu-

d[ovico] cappellano in Torlano pro emendo calice U XX. * T. R.

€od. (Miinchen) f. 34' f. 334
1309 Juni 27, Tirol. F., iudex in Passira (Passeir), ver-

rechnet: »pro redemptione chlainodiorum domine ducisse et ex-

pensis eius marc. VIII. « T. R. Cod. 6 (Miinchen) f. 39'. 335
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1309 November 16, Brixen. Agnes, die Gemahlin des Paul

von Saben, schenkt dem Bischof Johann von Brixen und seinem

Stifte ein gemauertes Haus niit einem Thurm oberhalb Klausen,

unter dem Schlosse Saben. Reg.-Br.-A. - Repert. L 78 n°L

2. B. 33G
1310 Janner 27, Aries, H. Hirzperch, iudex in Laudekke,.

verrechnet : » H. Minnerio civi Augustensi in solucione clenodiorum

domini ducis 0[ttonis] marcas XXXIIII{.« T. R. Cod. 6 (Miinchen)

f. 66'. 337
1310 Februar 17, Tirol. Vlricus, iudex in Hertenberch, ver-

rechnet: »Wernlino, aurifici de Insprukk, siliginis modios V. c T. IL

Cod. 6 (Miinchen) f. 75'. 338
1310 Mai 28. Inventar des Schatzes Herzog Otto's im Thurma

des Schlosses Tirol und Verzeichnis der davon durch die Herzogin,

(Eufemia) verpfandeten und verschenkten Stiicke. >Anno domini

millesimo CCCX in die ascensionis post obitum quondam O[ttonis] illu-

stris ducis Karinthie H. Stovblinus habuit in turri Tyrol duos

cyfos de berillis cum pedibus argenteis deauratis et coopertoriis

deauratis. Item V cyfos de nucibus magnis cum pedibus argenteis-

et quibusdam deauratis. Item cyfum habentem formam scutelle

argenteum deauratum cum pede. Item VII cyfos quorum dux>

sunt totaliter deaurati et ceteri de argento albo in pedibus altis

et unus eorum in parte ruptus est. Item tria coopertoria argentea

deaurata et duo coopertoria de argento albo. Item stuczam I de-

nuce cum pede argenteo. Item cyfum unum corneum cum circulis

deauratis. Item cyfulos tres argenteos cum cooperatoriis et cyfulum

unum intrinsecus deauratum cum pede depresso. Item cuppas X
magnas et parvas argenteas et unum coopertorium parvuluuu

Item cuppas XI rotundas argenteas sine coopertoriis. Item duas

flaschas argenteas. Item duo barilia argentea. Item aliam unam
totarn argenteam cum tabulis argenteis et taxillis. Item cyfum
cristallinum cum pede alto deaurato et cyfum cristallinum cum
duobus circulis argenteis deauratis. Item cyfulos VI in forma cy-

forum quondam domini R. notarii. Item duo ova magna struc-

zionis. Item cyfos duos fladrinos intrinsecus furratos cum leoni-

bus et pedibus argenteis deauratis. Item cyfum unum fladrinum

intrinsecus furratum de argento cum pede argenteo. Item cyfos

duos fladrinos cum duobus leonibus auratis intrinsecus positis et

pedibus argenteis. Item quatuor cocliaria argentea. Item cyfos

IX fladrinos omnes in pedibus altis argenteis et quibusdam de-

auratis magnos et parvos. Item zendatos VI rubeos et unum al-

bum et pannum rubeum ultramarinum cum rosis aureis intextis.

Item gaudeola X argentea deaurata cum gemmis preciosis. Item
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monilia V argentea deaurata cum gemmis et moniliari tota aurea

cum saphyro magno. Item cingulos tres totos argenteos et cingulos

YTTT in frisis et corrigiis. Item cyfum magnum cum coopertorio

quern- dominus emit a Wernlino aurifice. Item anulos L aureos

. et argenteos. Item florenos aureos LXXVII. Item nodulos argenteos

deauratos. Item listas quatuor aureas. Item cutellos magnos VULL

Item lapides cristallinos et iaspoidinos pro duobus tabulis scachorum.

Item frisum unum argenteum deauratum in forma phtisacorum

super integram vestem.

Hec sunt clainodia que habuit Stovblinus in duobus cameris

in Tyrol in habitaculo notarii domus. Primo duos cyfos deaurato*

cum coopertoriis et altis pedibus et cyfos quatuor deauratos

sine coopertoriis et testudinem quandam in forma galli deaurati

et testudinem unam in pede alto deaurato cum coopertorio et

unum stuczlinum parvum cum coopertorio. Item cornua duo magna
cum metallo argenteo deaurato et coopertoriis. Item cuppas sex

magnas habentes intrinsecus circulos sex deauratos. Item loricam

unam, hersnerium, duas calligas ferreas. Item mensalia XXIII.

Item platas III cum sameto et III platas Sweuicas. Item sabanas

tres. Item balistas VIII. Item tres pannos ultramarinos quorum
unus est virgulatus et alii duo cum stellis aureis et unus pannus

metenellus (?). Item culcidram de zendato. Item in castro s. Zenonis

(Zenoberg) X scutellas argenteas. Item duas cuppas argenteas et

coclearia XVIII. Item cyfum unum argenteum cum coopertorio sine

pede et cyfos duos deauratos cum pedibus. Item cyfum unum
argenteum cum leone intrinsecus deaurato. Item gladium ducis 0[ttonis]

Item grubam (?) unam cristallinam cum catena argentea. Item

cingulum unum argenteum deauratum in friso rubeo. Item pedem
unum argenteum magnum pertinentem ad stuczam unam. Item

duo tegmina ferrea super dextrarios. Item panczeria duo et lori-

cas II. Item quatuor calligas ferreas, hersneria duo, manicas fer-

reas duas. Item collerium unum. Item escarium unum cum anulis

LVII et nodulis. Item calcaria II deaurata. Item vasculum ar-

genteum pro minucione. Item monile unum quod fuit domini

Morhardi de Greifenstein. Item iuveni ducisse assignatum fuit

unum gaudeolum aureum cum gemmis XIII.

Nota postmodum domina ducissa accepit de turri in Tyrol

prope terrazyum me F. preposito Brixinensi presenter monile unum
aureum cum gemmis et uno saphyro magno in medio posito et

cyfum unum spissum deauratum cum coopertorio quern dominus

dux 0[tto] emerat a Wernlino aurifice de Inspruk et obligavit ea J§k-

lino, prestatori in Bozano, pro marc. XL anno domini MCCCX die

XV. iulii. Postmodum recepit predicta domina ducissa de pre-
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diet® turre pannum unum ultramarinum cum rosis aureis, anulum
aureum cum saphiro quern pannum et anulum dedit episcopo

Brixinensi. Item me F. preposito nesciente assignavit domino
Witlino de Schrovenstein ciffum unum deauratum cum pede alto

quern obligavit in Merano pro Q> XL apud suum hospitem. Item

.

III. die intrante augusto domina ducissa obligavit Mayero, iudeo in

Merano, presentiLus domino F. preposito et domino H. Binge al-

tam (?) argenteam cum XXX tabulis et tribus taxillis eciam ar-

genteis pro Veron. marc. XX.

Anno predicto die Veneris ante festum s. Laurencii (August

7) domina ducissa obligavit Ch. Nesierio scutellas tres argenteas

pro S XVI gross. II pro necessariis coquine et pane. Item anno

predicto obligavit domina ducissa Schilherio de Merano scutellas V
argenteas pro marc. X quas comes de Sternberch ibidem expen-

dit. Item domina ducissa obligavit Mayero, iudeo in Merano, scu-

tellas III argenteas et duos ciffos argenteos sine coopertoriis cum
altis , pedibus pro marc. X. Item domina ducissa obligavit Neb-

linne in Merano ciffum unum argenteum cum coopertorio et duas

schalas pro U XXX.
Anno domini MCCCX circa festum s. Thome apostoli (December

2l) domina Vfmia ducissa Karinthie obligavit Jacobo, prestatori

de Bozano, monile unum aureum et gaudeolum I aureum pro

Veron. marc. XVIII. sol. XXX. datis pro phantlosa nunciorum

regis Eomanorum et episcopi Tridentini. Item in vigilia nativitatis

domini (December 24) obligavit domina ducissa quatuor gaudeola

argentea deaurata cum gemmis Nycolao et Mayro iudeo, monetariis

in Merano, pro marc. XX que accepit de turre Tyrolis. Nota

domina ducissa obligavit Jacobo, prestatori de Bozano, unum monile

aureum et gaudeolum eciam de auro pro Veron. marc. XVIII

sol. XXX anno CCCXI III. lebruarii.* H.-H. u. Staatsarchiv Wien
Cod. 383 fol. 51' ff., Beg. -Sch.-A.-Eep. Ill, 1569 (zum Jahre

1308). 339
1311 Marz 1, Gries. K5nig Heinrich von Bohmen gibt seine

Zustimmung zum Baue des Klosters St. Clara in Meran und nimmt
dasselbe in seinen Schutz wie weiland sein Briider Herzog Otto.

»in kalendis martii* Orig.-Perg. m. anhang. Siegel. U. 30. 340
1311 December 6, Trient. »Bonaventura dictus Cacerole, Car-

pentaria/ erscheint als Zeuge bei dem Verkaufe eines Grund-

stiickes. Or.-Not.-Instr. Parteibriefe. 341
1311. — Graf Albrecht von Gorz lasst den Burgern von Lienz

fur funf Jahre die Steuern und Hofzinse nach, damit sie in dieser

Zeit den Markt Lienz mit einer Mauer umgeben. Beg. -Gor-.-Re-

pert, 902. 342
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1311. — »Ain testament von graf Ulrichen von Pfirdt fur sein

gemahel grafin Johanna von Miimpelgart umb XXX fueder weins,

alien hausrat und silbergeschirr, alle rinder, korn und hew zu

RotenbergundTattenried.«Eeg.-Sch.-A.-Kep.IV, 737 Vgl. n°. 423. 343

1312 Februar 21. Vlricus de Cordo, purkravius Tyrolis et

Hainricus de Schennano, collectores magne stiure decimalis, ver-

rechnen : » dominus rex remisit magistro Chunr[ado] aurifici de Me-
rano marc. XII pro quibus vendidit domino cingulum unum . . .

Item ad opus castri Tirolis marc. X.« T. R. Cod. 4 (Miinchen)

f. 57. 344

1312. — »Item nota quod chlaynodis domini regis H[einrici]

restant in Augusta Veron. marc. CC que habet dictus Minner et

eius socii.« T. R. Cod. 105 f. 3 (liber bonorum obligatorum). 345
1312. — Got., iudexdeEnna (Enn), bezahlt nach der Ruckkehr

Konig Heinrichs von Bohmen aus Tirol nach Karnten: » magistro

Nikolao aurifici de Praga, monaterio (monetario) in Merano, Veron.

marc. LXXVI.« T. R. Cod. 105 f. 44. 346

1312.— Johann von St. Amereyn, genannt Nortwint, stellt

dem Grafen Ulrich von Pfirt einen Lehenrevers aus um den Fels

Herfluch in den Gemarken von Aufholtz und Watweiler, auf wel-

chem er ein Schloss bauen soil. Reg.-Sch.-A.-Repert. I, 210. 347

c. 1312. *Nota Jaenlinus de Monteyl, caniparius Tyrolis,

assignavit Fridrico de Geraeut in primo introitu eiusdem officii . . .

ollas eneas magnas et parvas XVIII quarum quedam rupta fuerunt.

Item morseria II. Item caldaria magna III et caldaria parva II,

pacellas III, balistas II magnas, balistas XIII parvas et folles II,

incudem I, malleum I.« Cod. 105 f. l
a '. 348

c 1312. Verzeichnis der Schulden Herzog Heinrichs in Me-

ran: . . . »Chunzlino aurifici marc. XXXVI U IHL« Orig. Pergam.

U. II. 637. 349
1313 Janner 18, Hertenberg. "v"lr[icus], iudex daselbst, ver-

rechnet: »pro turribus, portis ligneis cum appendiciis ferreis in

monte S. Martini S XX. Item pro una machina nova in castro

Hertenberch marc. Villi U III. Item pro ilekkis, lignis et aliud

pro melioratione castri ad predictum terminum et pro precio et

^xpensis et pro novis scalis faciendis Veron. marc. II *& II.

gross. II et pro duobus seris ferreis U mi. Item dotavit eccle-

siam novam S. Johannis in Starns cum curia quam colit dictus

Wehe in Flaurlingerperge . . et cum curia in Tablat * T. R.

Cod. 107 f. 3. 350
1313 April 19, Tirol. Vlr[ricus] de Cordo, purgravius Tirolis,

verrechnet: »exsolvit duas pelves argenteas aput Ortlinum aurifi-
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cem in Merano pro $ LXTTT. . . . Item dominus remisit Chunlino*

et ljhterio, monetariis in Merano, racione monete de stiura civi-

tatis Merany de anno presenti U XX ex privilegio. Item dominus-

remisit Ortlino aurifici, Tybaldino et Lottoni, operariis monete, de

stiura & VEIL* T. E. Cod. 286 f. 7', 8. 351

1313. — »F. aurifex fecit racionem de anno CCCXTTT qui exspi-

ravit in festo s. Johannis baptiste (Juni 24) ut supra de fictis^

molendini in prato Merany.* T. E. Cod. 286 f. 21. 352

1313. — Der Goldschmid zu Stafflach steuert tf JUL. T. E.

Cod. 107 f. 8. 353

1314 Februar 8, Innsbruck. Eeimboto, olim claviger in Ins-

pruk, verrechnet: * Wernlino aurifici siliginis modios V, caseos C«. T.

E. Cod. 4 (Mtinchen) f. 80. 354

1314 Marz 15, Meran. Eltlinus de Schennano, capitaneus

in Berzyno (Pergine), verrechnet: »pro edificiis novis in castro

predicto (Pergine) edificatis Veron. marc. XII. « T. E. Cod. 286
f. 31'. 355

1314 April 23, Meran. Chunlinus, Ehterius et Nicolaus de

Florencia et Bonaventura de Veneciis vice magistri Nicolai de Co-

lonia, monetarii de Merano, verrechnen: » Chunlinus solus dedit

per unam litteram domini H[einrici] regis ipsi domino H[einrico]

regi pro expensis et solucione pignorum domini ducis Austrie

duobus cingulis deauratis, vini boni carradas II, urais VII et

spadone uno Veron. marc. LXXXVQ U m.« T. E. Cod. 286
f. 40. 356

1314 April 24, Meran. Dantus, Lottus, Ducius et Bartolo-

meus pro se et sociis suis verrechnen die Pf&nder, welche sie von
Konig Heinrich haben: »Hec sunt vero pignora que habent: cuppe

argentee deaurate VI et cuppam I cum argenteo pede alio deaurato

dictam berl, anuli TTTT cum saphiris et aliis gemmis, flasca ar-

gentea una, picaria argentea V cum rosis in fundo.* T. E. Cod.

286 f. 40'. 357
1314 Juli. Konig Heinrich verpf^lndet dem Goldschmied

Aehterius von Meran eine jahrliche Giilte von drei Karraden Wein
(Bozener Mass) aus seinem Hofe zu Mais, den die Chestenpaumerin

baut. Cod. 105 f. 13'. 358
1315 Janner 7, Zenoberg. Chvnradus Eumeczer, cani-

parius (s. Zenonis), verrechnet: »deficiunt de curia apud s. Seve-

rinum obligata Chunlino aurifici de Merano tritici modioli Yt

milii modioli V, siliginis modioli XXVIII, ordei modioli XV, sea-

pule VI, porcum I, ova C, Veron. U XIII et de curia an der gazze,

obligata eidem scapule III, panes magni ITU, agnum I, edum Ir
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ova XXX $ X sol. VI que due curie sunt obligate pro mare.

LXXXHH.« T. E. Cod. 286 f. 58. 359

1315 Februar 25, Gries. Gotschlinus, iudex in Enna (Enn),

verrechnet die Einnahmen aus der in diesem JJhre auferlegten

Hochzeitsteuer : »Ex hiis emit domino H[einrieo] regi .... tres

pannos ultramarinos aureos pro marc. XXII. . . . Item pro pannis

XXXI aureis de grana marc. LXXTTI. . . . Item pro brazili in

friso rubeo cum argento deaurato # XVII. Item pro unziis XII

aurei malleati et unziis XII auri filati assignatas Jacobo Volrerio

U LI . . . Item pro X milibus berlis deauratis et totidem curalis

ft XV. . . . Item pro tapetis V et pannis II schalums (?) marc,

VII U VIII. Item pro nodulis argenteis deauratis DCCCC marc.

VUL, Item pro frisis XVI aureis marc. XJ.« T. R. Cod.

286 f. 69', 70. . 860

1315 Marz 5. Laurencius, iudex in Sterzinga (Sterzing),

verrechnet: »exsolvit cuppam argenteam domine regine in Sterzinga

pro # XI.« T. R. Cod. 286 f. 75'. 361

1315 Marz 7, Tirol. Vlricus de Cordo, purchgravius Tyrolis,

verrechnet an Ausgaben von der Hochzeitssteuer : »Ortlino aurifici

de Merano pro vestibus domini regis Veron. marc. X.« T. R. Cod.

4 (Miinchen) f. 69'. 362

1315 Mftrz 13, Tirol. Seifridus de Rotenburch, iudex in

Hallis, verrechnet: »pro edificiis novis in castro Rantenberch

(Rattenberg) U LIIII incluso precio.« T. R. Cod. 286 f. 78'. 363

1315 October 15, Tirol. Jacobus Schencho de Tirol, iudex in

Glurns, verrechnet: »pro novis edificiis in Lichtenberg, pro trabi-

bus, tignis, tignellis, tegulis, precio et expensis carpentariorum et

laboratorum siliginis modiolos VI, ordei modiolos HU, caseos schot

XX, oves vivos II, Veron. U LXXVIII sol. X que edificia viderunt

domini Wernherus de Tablato, Vlr. de Cordo, F. propositus Brixi-

nensis.* T. R. Cod. 12 (Miinchen) f. 18. 364
1315 October 30, Tirol. Rudolfus de Prutschz, officialis in

L^tsch (Latsch), verrechnet : » Ortlino aurifici in Merano pro ve-

stibus domini marc. XXV. « T. R. Cod. 12 (Miinchen) f. 19. 365
c. 1315. Herzog Heinrich von Karnten-Tirol schreibt an

Konrad von Aufenstein, Marschall in Karnten, er werde, wenn
er selbst nach Karnten komme, auch mit dem Erzbischof

von Salzburg wegen des neuen Baues am Ziller verhandeln.

Gleichzeit. Concept, Papier, ohne Angabe von Ort und Datum, U.

n<>. 6581. 366
1299— 1315. Bischof Sigfrid von Chur bestatigt die Ueber-

gabe der von Heinrich, Marschalk, erbauten Kapelle St. Katharina
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in Meran an das Kloster St. Clara daselbst. Orig.-Perg., ohne An-

gabe von Ort und Datum, anhang. Siegel, U. 20. 367
1316 Janner 22, Tirol. Fridericus de Vineis, iudex in Pas-

sira (Passeier), verrechnet: »Chvnlino aurifici de Merano pro

ohlainodiis datis domino Veron. marc. XV. Item Ehterio de Me-

rano pro uno cifo argenteo dato domino regi marc. X.«

T. R. Cod. 12 (Munchen) f. 22. 366
1316 Februar 5, Zenoberg. Heinricus de Partschins, iudex

in Chastelbel, verrechnet: »Chvnlino aurifici de Merano pro uno

«quo marc. IX. Item pro clavis ferreis ad tectum castri

in Juual (Jufal) tribus milibus CCC Veron. ti XVII. « T. R. Cod.

12 (Munchen) f. 23'. 369
1316 Februar 7, Zenoberg. Niger de Tridento verrechnet:

»pro flekchis, asseribus, tegulis, tignellis, carpentariis, laboratoribus

pro precio et expensis pro tectura castri in Salurno (Salurn), do-

mus inferioris sub castro, domorum et stabuli et canipe prope

montem, fornacibus, seris, clausuris, fabe modiolos mi, siliginis mo-
diblos XXVJ, scapulas XXXVIII, vini carradas I, urnas VI, steria VIII,

Veron. marc. IX & TBI gross. I.« T. R. 12 Cod. (Munchen) f. 25'. 370

1316 Juni 2, Innsbruck. Chunradus Prichsner, caniparius in

Innsbruck, verrechnet : » exsolvit chlainodia domine Alfheidis] regine

pro U XXII apud Sifridum in Acia.« T. R. Cod. 12 (Munchen)

f. 40'. 371

1316 Juli 5. Chvnradus Rumezer, caniparius s. Zenonis

{Zenoberg), verrechnet: »pro tegulis, trabibus, tignis, tignellis, as-

seribus, seris, clausuris, clavis ferreis, pro reparacione tocius castri

pro expensis et precio laboratorum siliginis modiolos IX, oves

aridas VI, caseos parvos C, Veron. 8> LXI gross. XII. « T. R. Cod.

12 (Munchen) f. 43'. 372

1316 October 1 1 . Katharina, Witwe des Nicolaus von Florenz,

weil. Miinzmeisters in Meran, trifft mit KSnig Heinrich von Bohmen
iiber das Guthaben ihres verstorbenen Gemahls Vereinbarungen.

Orig.-Pap. m. riickw. aufgedr. Siegel U. 3405 (mit gleichzeitiger

Bemerkung: hec littera est ipsi Grwidoni computata). 373

1316 October 13, Zenoberg. Christanus, iudex in Novadomo
(Neuhaus), verrechnet: »pro caldaribus antiquis pro precio U XVIII

•gross. Ill que remanebunt in domo.« T. R. Cod. 12 (Munchen)

f. 59'. 374

1317 Marz 22. Fridericus de Vineis, iudex in Passira (Passeir), ver-

rechnet an Ausgaben von der Hochzeitssteuer : » Egnoni de Saltaus

marc. XIIII U II pro quibus exsolvit vasa argentea apud dictum

Moien.« T. R. Cod. 4 (Munchen) f. 73'. 375
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1317 Janner 26, Tirol. Heinricus de Partschins, iudex in.

Chastelbel, verrechnet: »denciunt de curia in Angstrein collata-

perpetuo Chunlino aurifici de Merano 8> XXII, porcum unum va-

lentem # m.« T. E. Cod. 12 (Munchen) f. 66'. 376-

1317 Mfirz 24, Zenoberg. Egno, officialis de Las, verrechnet::

» Chunlino aurifici de Merano in debitis domini marc. XX. * T.

R. Cod. 12 (Munchen) f. 71. 377

1317 April 12, Zenoberg. Chunradus Rumeczer, canipariu^

s. Zenonis (Zenoberg), verrechnet: »pro> flekkis, trabibus, tignis^

tignellis, tegulis et aliis lignis pro estuario novo in castro s. Ze-

nonis et pro fonte novo et pro reparacione vie ante portam in-

cluso precio et expensis Veron. # V gross. IX., siliginis modiolos

XII, oves aridas VII, scapulas Ir caseos parvos LXIIII.* T. R.

Cod. 12 (Munchen) f. 76. 378

1317 April 28, Tirol. Heinricus Stainhauser, iudex in Prutsch,

verrechnet: » domino Heinrico Gralando in debitis domini Veron.

marc. LXX S VI pro pannis domino emptis de Genta et de Ypra. «

T. R. Cod. 12 (Munchen) f. 77. 379

1317 Juni 15, Tirol. Seyfridus de Rotenburch verrechnet:

»edificavit in Ratenberch et in chlusa ibidem portas, tecta, pro-

pugnacula et scalas computatas pro 2? LVL« T. R. Cod. 12

(Munchen) f. 82. 380^

1317 November 7, Gries. Gotschalchus, iudex in Enna (Enn), ver-

rechnet: »pro chlainodiis emptis Veneciis domine regine, pro pelli-

bus hermelinis, pro friczigiis (?) de Alexandria, pro V saphiris,-

pro berlis et corallis Veron. marc. XXXTT # VH .... Item

redemit duos cyphos apud Rainoldum de Bozano pro marc. XII

quorum unus est de ovo struzionis in cuius coopertorio est rupta

una particula, secundus est de berillo cum coopertorio et habent

ambo pedes altos. « T. R. Cod. 11 (Munchen) f. 8, 8'. 381
1317 November 29, Tirol. Gotschalkus, iudex in Eiina (Enn), ver-

rechnet: » redemit cyphum apud Meczam uxorem aurificis in Bo-

zano pro Veron. U XXX. Item redemit cyphum unum domini et

cingulum Volrerii in moneta in Merano pro # XXX. « T. R. Cod.

11 (Munchen) f. 9. 382
1317. — Haupoldus, caniparius Tyrolis, vereinnahmt: »de Jo-

hanne fabro, socio Heinrici prescripti (sc. H. von dem Chouel) de

altera media curia casei schot LV, metretas VII, in frustis LXII;

tenetur adhuc casei schot III, metretas III. Item ab eodem sag-

minis metretas Mil in vase I. Item idem tenetur castratas V.

Item recepit ab eodem oves X ad racionem sol. VIII, tenetur ad-

huc oves XmiJ sol. XXX in quibus dedit armenta HI taxata pro.
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fff> X et sic finaliter defalcates ovibus XTTTT| sol. XXX remanent

apud eum sol. HH, casei schot ut supra. Item recepit postmodum
ab eodem panni ulnas XV. « T. E. Cod. 197 f. 28. 383

1317. — Haupoldus, caniparius Tyrolis, vereinnahmt: »de Jec-

lino carpentario scapulas II de Vreienperg post primum rescriptum

iudicis.« T. E. Cod. 197 f. 22. 384

1317.— K6nig Heinrich von B5hmen erlaubt Heinrich Graland

von Lewenberg, das Schloss Freudenstain bei Hermagor gegen

Vorbehalt der LSsung und des Urbars zu bauen. Eeg.-Gbrz.-Ee-

pert. 399. 385

1318 Februar 23, Tirol. Egno de Angestrein, iudex in

Chastelbel, verrechnet: »pro novo campanili in capella in Castelbel

siliginis modiolos II, Veron. 9> X.« T. E. Cod. 11 (Munchen)

f. 22'. 386

1318 Juli 6, Meran. Bonellus, officialis de Las, verrechnet:

»Chunlino aurifici de Merano pro duobus spadonibus ab eo emp-
tis et datis domino Wilhalmo de Gerrenstain eunti in armis cum
domino rege in Franchenfurt Veron. marc. Villi. « T. E. Cod.

11 (Miinchen) f. 39'. 387
1318 September 4, Hall. Purchardus, Wadlerius et Got[schal-

chus] scolaris, provisores in Hallis, verrechnen: »Eudigero Gastge-

boni de Bozano in solucione chlainodiorum domini regis Veron.

-marc. C videlicet alee argentee, duorum cingulorum, trium annu-

lorum quorum unum fuit datum domine ducisse .... Item ad

consecraciouem ecclesie in Hallis Veron. S L et ad consecracionem

ecclesie in Watens # X.« T. E. Cod. 11 (Munchen) f. 50', 54. 388

1318 September 10, Aquileia. Graf Heinrich von Gorz-Tirol ver-

leiht Meister Ulrich, dem Munzmeister zu Lienz, fur seine getreuen

Dienste das von Fritz dem Millawer erkaufte Haus zu unterst in

der inneren Stadt mit aller ZubehSr zu rechtem Burglehen gegen

40 Schilling Berner jahrlicher Steuer und Hofzins. »De» suntages

nach unser frawentage als si geboren wart. <c Orig.-Perg., anhang.

Siegel fehlt, P. A. U. I. 272, Eeg.-G6rz.-Eep. 136'. 389
1318 September 27, Innsbruck. Eberlinus Plonschilt, iudex

in Inspruka, verrechnet : » pro edificiis novis factis in castro in

Inspruka secundum estimacionem dominorum Seyfridi de Eoten-

burch, Hiltprandi Perhtingerii qui per dominum H[einricum] regem
ad hoc fuerunt deputati marc. L. « T. E. Cod. 1 1 (Munchen)

f. 59. 390
1319 Juni 29. Ch. de Vuenstain verrechnet: »reedificavit

castrum in Vltimis (Ulten) cum marc. XCVH ti im.« T. E. Cod.

11 (Munchen) f. 68'. 391
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1319 Juli 25, Innsbruck. Purchardus, Wadlerius, et Got[schal-

-chus] scolaris, provisores in Hallis, verrechnen: »pro structura ec-

-clesie s. Jacobi in Inspruka salis carradas X ad racionem &
HI. Item magistro 6rtlino aurifici de Merano marc. XX quas

mutuaverat domino regi. . . . Item pro structura nove ecclesie in

Willentina (Wilten), salis carradas V ad racionem $ II. « T. R.

Cod. 11 (Munchen) f. 75. 392
1319 August 29, Innsbruck. Seyfridus de Rotenburch ver-

reehnet: » fecit racionem de Veron. marc. XVI U V receptis ab

•6rtlino aurifice de Merano eoncessis domino Item ipse do-

minus Seyffridus] expendit quando missus fuit in Ratisponam pro

-chlainodiis domini ibi obligatis marc. XLV Item edificavit

in castro Traczperch duas domos et pro aliis edificiis, lignis, tec-

turis, ianuis ferreis, muratoribus, carpentariis, precio et expensis

in novem annis preteritis Veron. marc. CLXXXVE sub testimonio

litterarum Jacobi notarii de Hallis, Gotfschalchi] scolaris. Item dedit

pro edificiis novis in Ratenberch Veron. marc. Villi U VI. « T.

R. Cod. 11 (Munchen) f. 77', 82, 82'. 393
1319 October 30, Tirol. Fridericus de Vineis, iudex in

Passira (Passeir), verrechnet : » Chunlino aurifici de Merano in debitis

domini Veron. marc. XIII k II. « T. R. Cod. 11 (Munchen)

f. 91'. 394
1319. — Die Aebtissin von St. Georgen in Karaten (am Leng-

see) verpflichtet sich gegen Pilgrim von Zelckau, einen Thurm auf

ihrer Kirche funf Gaden (Stockwerk) hoch zu mauern, wofiir sie

von ihm 60 Mark Aglayer erhalten hat. Reg.-Gorz.-Rep. 1694'. 395
1320 Februar 6, Zenoberg. Vendo, Wadlerius, Heroldus

•de Monako, Chunlinus de Merano et Gwido de Florencia, lnonetarii

in Merano, verrechnen: »ipsi Chunlino pro anulis datis domino in

nativitate domini in anno CCCXTX marc. XVII Veron. marc.

Vlil pro anulis datis domino in nativitate domini in anno

CCCXVJLLL . . . Item magistro Ortlino aurifici pro uno anulo ab

• ^o empto cum rubino marc. X et pro anulis XXX Villi datis

domino regi per Chunlinum predictum in nativitate domini anno

€CCXX. Veron. marc. Xm.« T. R. Cod. 11 (Munchen) f. 110. 396
1320 Februar 8, Meran. Locco (Lotto) de Florencia pro se et sociis

suis, prestatoribus in Merano, verrechnet: »restituit eyfum magnum
cum alto pede et cyfum parvum domine regine obligatos pro marc.

XX pro pecunia capitali quos retinuit pro pignore tribus annis.

Item restituit cingulum unum domini H[einrici] regis obligatum

pro Veron. marc. X pro pecunia capitali quern servavit duobus

a,nnis. . . Item restituit cyfum unum argenteum obligatum pro

& VI quam servavit per annum unum et menses II. Item pro
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reparacione, tectura et melioracione doinus domini in Merano 9T

XXVIJ in predictis annis (1317— 19). . . . Item restituit anulum
domini cum saphyro obligatum pro Veron. $ XXVlLL.« T. E. Cod.

11 (Munchen) f. Ill', 112. 397
1320 M&rz 4, Gries. Niger de Tridento verrechnet: »pro

tegulis, trabibus, flechis, renovacione scalarum et melioracione to-

cius castri in Salurno, tectnra, precio et expensis carpentariorum

et aliorum laboratorum in predictis duobus annis (1318—1320)
U XXXIII gross. Vn.« T. R. Cod. 11 (Munchen) f. 113'. 398

1320 Marz ll, Tirol. Egno de Angestrey, iudex in Chastel-

bel, verrechnet: »pro edificiis novis factis in castro Chastelbel

Veron. $ XXX, vini carradam I per unam litteram domini Heinrici.

. . . Pro una campana ad capellam ibidem Veron. SI* T. IL

Cod. 11 (Munchen) 116'. 399
1320 Mai 5, Bozen. Gotschalcus, iudex in Enna (Enn), verrechnet:

»redemit duas pelves argenteas pro marc. VIII # VH. . . . Item

emit domino regi tres pannos aureos pro marc. XIII. . . . Item

exsolvit duos cyphos apud antiquum Eainoldum de Bozano et pro

reparacione eorum # VIUI* T. R. Cod. 11 (Munchen) f. I24'r

125. 400
1320 Mai 24, Tirol. Fridericus de Vineis, iudex in Passira

(Passeir), verrechnet : »pro lignis et edificiis in castro Ortenstain U VHI
gross. VI. « T. R. Cod. 11 (Munchen) f. 127'. 401

1320? (oder 1321). »Hie ist daz holcz gemerchet daz da

gehort zu dem paue auf Tyrol.

Des ersten sol der amman von Las her antwurten sehczich

tramen von siben chlaftern und sehczich von sechs chlaftern und
sechczich sulen von zwain chlaftern. Daz machet pfenninge ainund-

zwainzich mark. So sol er her antwurten zwaihundert rafen ie

den rafen von funf chlaftern. Die pringent funfczich pfunt.

So sol der Amman von Eurs her antwurten fumfczich und
hundert schot schintlen.

So sol der amman von Grlurns her antwurten fumfczich schot .

schintlen und vierhundert flechen und tausent latten. Also ma-
chent tausent flechen sehczehen mark und zwaihundert schot schintlen

machent auch sehczehen mark und die tausent latten machent
fumfzehen pfunt. « Cod. 116 f. 6'. 402

1321 Mai 14, Tirol. Egno de Angestrein, iudex in Chastel-

bel, verrechnet: »redemit unum anulum domine regine de Ortlino

aurifice pro Veron. ti VIIH.« T. R. Cod. ll (Munchen) f. 176'. 403
1321 Juni 4, Tirol. Wernlinus de Hetningen, propositus de Ins-

pruka, verrechnet : » pro melioracione castri et turris in Ombras (Ambras)

et tectura Veron. a LX. Item pro tegulis, scalis et melioracione
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castri in Sunenburch Veron. U Villi gross. X.« T. E. Cod. 11

(Miinchen) f. 181. 404
1321 Juni 23. Laurencius, iudex de Sterzinga, verrechnet:

»pro structura capelle s. Andree
x

in Eitschinges Veron. U X.

. . . Item Nikolao de Puscheldorf misso in Veneciam pro chlain-

odiis domine regine Veron. U VII}. Item magistro Jacobo sartori

pro chlainodiis ab eo emptis Veron. marc. VI. . . . Item magistro

Vlrico axirifabro olim existenti in Inspruka Veron. marc. VI.

«

T. E. God. 11 (Miinchen) f. 186, 186'. ' 405
1321 Juli 1, Tirol. Eupplinus, caniparius de Sterzinga, ver-

rechnet: »per unam litteram domini Laurencii, iudicis in Sterzinga,

sub suo sigiilo et per duas litteras domini et domine ad opus

edificiorum in castro Strazperoh et ad domum domini in Sterzinga

prope portam armenta arida VI, bernas porcinas II, ordei modium
I, galum III, siliginis panes VII milia DCCCC qui faciunt siliginis

modios XXXVUn, galum V, caseos mille LX, Veron. # nil gross.

Villi inclusis expensis Zutreiberiorum et kborum in Murran vini

urnas IIII, pacidas VII. « T. E. Cod. 11 (Miinchen) f. 193. 406
1321 Juli 17, Meran. Heroldus de Monako, Vendo, Chun-

linus de Merano et Gwido de Florencia, monetarii de Merano, ver-

rechnen: » domino Got[schalco], iudici in Enna, in debitis magistri

Nikolai aurifabri de- Bohemia Veron. marc. C. . . . Item magistro

Ortlino aurifabro examinatori monete pro jure suo Veron. marc.

X. . . . Item dedit (Chunlinus) domino H[einrico] regi annulos in

nativitate domini pro Veron. marc. Villi $ V. ... Item Chun-

lino aurifabro predicto pro uno spadone ab eo empto et dato

fratri Chunrado Veron. marc. Villi. « T. E. Cod. 11 (Miinchen)

f. 196', 197. 407
1320

—

1321. »Nota Stevblinus assignavit Gralando, magistro

coquine in Griez (Gries), cingulum unum in friso argenteo datum

domino duci Ottoni per domimam reginam Eomanorum.
Item assignavit eidem cingulum unum similiter in friso ar-

genteo et datum predicto duci Ottoni per dominam reginam Bohemie.

Item obligavit apud Bonizingam cingulum unum deauratum

in friso rubeo pro medicinis.

Item obligavit cingulum unum cum friso argenteo dicto

Daume de Inspruka pro gallone pro U XXXII.

Item Epplinnus Speiserius obligavit in Inspruka unum cifum

rotundum bonum deauratum cum cooperto pro pane pro 8> XXIII}.

Item Laurencius Schenche obligavit tassel magnum aureum et

unum cingulum argenteum in friso argenteo apud Tihtenpalch.

Item Lechspergerius obligavit unum tassel bonum et aureum

H. prestatori in Merano pro Veron. marc. X.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 12
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Item Laurencius Schenche obligavit cifum unum deauratum

in In&pruka pro U XITI pro vino.

Item Gallo obligavit ibidem cifum unum pro 9> X.

Item cingulus unus aureus et monile magnum aureum sunt

obligata in Augusta.

Item Stephlinus obligavit unum cifum deauratum pro & XXI
gross, nil pro cera in Inspruka.

Item Huntlinus Schencho recepit unum monile bonum et unum
cingulum totum argenteum obligatum pro vino in Brixina.

Item cingulus unus argenteus in friso argenteo ducis H[en-

rici] obligatus est per Chunradum camerarium in Inspruka apud

prestatores ibidem pro marc. YII U III super Platzinzgut.

Item cingulus deauratus in friso nigro qui fait ducis Ludwici

obligatus per Henricum Plumber prestatoribus in Inspruka pro

# XVII.

Item cingulus unus deauratus qui fuit ducis Ludwici est ob-

ligatus ibidem pro Veron. marc. VI.

Item scapelum ipsius Ludwici deauratum obligatum apud eos-

dem per Ottonem camerarium pro marc. IX.

Item due pelves obligate sunt apud Ellam dictam Brichsnerin

in Inspruka pro cera et lichno pro & XLVII.

Item Heinricus scolaris obligavit apud eandem cingulum unum
deauratum in friso argenteo qui fuit predicti ducis Ludwici pro

marc. XI # I gross. VOL* Cod. 116 fol. 7', 8, Cod. 287 f. 1. 408
1320— 1321. »Daz sint dev pfant meins heren versatz an

Meran :

So stet der Miniginnen ain vingerle funfczich pfunt.

So stet der gurtel von Chastelbark ahtedhalb mark Berhtolden

und ain silberzuzel dreizich pfunt an zehen schilling.

So stet Petern von Gratsch ain vingerle vierzehen mark. Der

hat er von hern Volkmar emphangen fumfczich pfunt.

So stet den wucherern ain gurtel und ain mezzer zehen pfunt.

So stet Fridlein dem choche ain gurtel sibenunddreizich pfunt.

So stunt Ortlein ain vingerle. Daz loste der grave.

So stet vergoltes silbers dacz Ortlein neun mark und siben

pfunt. Des hat er ain halbe mark silbers und ain lot.

So stet im (Chrophlein) auch ain chopf ahtundfumfczich

pfunt.

So stet dem Tyroler ain silbrain parel das versatz der

Schettertevr.

So stet aber ain horn und zwen silberchophe zehen

mark dacz den wucherern an Meran fur den Lechsperger. « Cod.

116 f. 7. 409
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1321 Juli 14, Trient. Bischof Heinrich von Trient verleiht

alien Ablass, welche zur Vollendung des Baues der Magdalenen-

kirche in Breore, die bisher auf eigene Kosten des verstorbenen

Florius, mansionarius maioris eeclesiae Paduanensis, gebaut wurde,

beitragen. Orig.-Perg. anhang. Siegel fehlt. T. 1. c. 49 n°. 44. 410
1322 Mai 21, Tirol. Chunradus Arbergerius, castellanus in

Tauuers (Taufers), verrechnet: »pro edificiis et muris castri in

Vltimis (Ulten) duobus annis inclusis lapidibus, cemento, murato-

ribus precio et expensis Veron. marc. CXXXV & EI.« T. K. Cod.

13 (Munchen) f. 4'. 411
1322 Mai 31, Tirol. Fridricus de Gerut, thelonearius in

Antro (Lueg) et in Telia (Toll), verrechnet: »Ehterio de Merano

pro anulis venditis domino Veron. marc. XE.« T. E. Cod. 14 (Mun-
chen) f. 4'. 412

1322 November 26, Gries. Tschwenno de Eppiano, caniparius

.in Griez, verrechnet: »Nykolao filio quondam Ehterii aurificis in

Merano pro uno cingulo vendito domino et dato nunciis de Sycilia

vini carradas E pro $ XL computatas Item Vlrico aurifici

de Bozano pro uno cingulo vendito domino et dato nunciis de

Sycilia vini carradas EI pro Veron. U XXXXV.« T. E. Cod. 13
(Munchen) f. 11', 12. 413

1323 Janner 28, Tirol. Got. de Hallis, iudex in Hertenberch,

verrechnet: »pro edificiis ad castrum in Hertenberch, muris, calcina,

muratoribus, stupa, pisternalis, precio et expensis in anno pre-

dicto Veron. marc. XXVEI S II et ad castrum in Slozperch

Veron. ti E.« T. E. Cod. 13 (Munchen) f. 19'. 414
1323 Juni 10, Tirol. Vendo et Chunlinus de Merano et

Gwido de Florencia, monetarii in Merano, verrechnen: »pro reedi-

ficacione monete exuste iuxta inquisicionem et consideracionem

domini Vlrici de Cordo carpentariis pro lignis, trabibus, tichnis,

tignellis, tegulis, lapidibus et aliis vecturis, pro precio et expensis

marc. LI S. VIE. . . . Item dederunt domino anulos pro $ XX.

. . . Item pro anulo uno dato domino Ot[toni] Volerio in de-

sponsacione uxoris sue $ X. Item Gwido solus dedit pro edificiis

in moneta Veron. marc. XEE U VEL« T. E. Cod. 14 (Munchen)

f. 17', 18'. 415
1323 September 30, Tirol. Heinricus Chugelweger, olim

prepositus in Mays, verrechnet: »magistro Chunrado aurifici in

Merano vini carradas E pro eo quod restituit equum venditum

per Paulum de Partschins in dampnum domini.* T. E. Cod. 11

{Munchen) f. 252'. 416
132:3 December 5, Zenoberg. 0. Cherlingerius pro se et quon-

dam fratre suo domino Chunrado verrechnet: »pro lignis et tegulis

12*
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pro reedificacione castri et turris in Insprukka et precio et ex-

pensis carpentariorum et clavis ferreis et aliis necessariis Veron.

marc. XIII U V. Item carpentariis deponentibus machinas Veron.

g L.« T. E. Cod. 13 (Miinchen) f. 58'. 417
1324 Marz 13. Fridricus de Vineis, index in Passira (Passeir),

verrechnet: >pro edificiis in castro s. Zenonis (Zenoberg) pro tra-

bibus, tichnis, tignellis, flechis, clavis ferreis magnis et parvis,

tegulis, calcina et vectnris omnium predictorum et precio murato-

rum, carpentariorum, portitorum et laboratorum et aliarum rerum

pertinencium ad ipsum edificium et reparacione piscine in Purna
per dies CXLV Veron. marc. XLIHI sol. L.« T. E. Cod. 13
(Miinchen) f. 68'. 418

1324 Marz 16. Fridericus de Vineis, iudex in Passira (Pas-

seir), verrechnet: »ad expensas carpentariorum, muratorum, vec-

torum lapidum, calcine, zabuli, lignorum et laboratorum in domo
pertinencium ad edificium in castro s. Zenonis et piscinam in Purna
per dies CXLV fabe modiolos mi, siliginis modiolos CXI, ordei tritici

modiolos III, porcum I|, oves aridas Hill, casei schot XL, caseos

pan? os mille L.« T. E. Cod. 13 (Miinchen) f. 70. 419
1324 Juni 19, Vorst (bei Meran). Alb[ertus] de Camiano,

olim purchgravius Tyrolis, verrechnet: »magistro Chunrado aurifici

eciam per priyilegium domini Veron. f& XVILL.« T. E. Cod. 13
(Miinchen) f. 95. 420

1324 Juni 28, Meran, Vendo, Chunlinus et Gwido de Flo-

rencia, monetarii in Merano, verrechnen : » magistro Ortlino aurifici

pro prebenda sua qui est examinator monete Veron. marc. X.

Item eidem Ortlino pro instruments novis factis pro parvulis

Veron. cudendis Veron. marc. VII. Item pro edificiis novis in

moneta pro operariis $ VI. Item Chunlinus solus dedit domino
H[einrico] regi in nativitate domini anulos aureos pro Veron. marc.

XTTTT. .... Item dedit (sc. Gwido) pro novis edificiis factis

in moneta # XLV.« T. E. Cod. 14 (Miinchen) f. 18', 19a , 19a'. 421
1324 November 29, Bozen. Arthesius de Florencia, thelone-

arius in Bozano, verrechnet: »redemit spadonem domini et vasa

argentea et alia pignora apud Winterlinnam in Bozano pro Veron.

marc. XXXVm.« T. E. Cod. 14 (Miinchen) f. 2l'. 422
1324. — Graf Ulrich von Pfirt verschafffc testamentsweise

seiner Gemahlin Johanna von Mompelgard den dritten Theil seines

Gutes, alle Kleinodien und das Silbergeschirr. Eeg.-Sch.-A.-Eep.

iv, 738. 42a
1324. — Konig Heinrich von Bohmen verspricht als Gerhab

des Grafen Johann Heinrich von Gorz, dem Burgrafen Heinrich von
Gorz die Kos^en, welche er zum Baue am Schlosse Neuburg (in
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Friaul) aufwendet, nach der Schatzung zwoier Manner neben dem
Pfandschilling, den er auf dem Schlosse hat, bei der AblSsung zu

vergiiten. Eeg. - Gorz.-Eep. 1008 (mit der Bemerkung, die Ur-

kunde sei zerschnitten). 424
1325 Janner 21, Tirol. Arthesius de Florencia, thelonearius

in Antro (Lueg) et in Telia (T611), verrechnet: »restituit domino
pignora sua videlicet vasa argentea, cyphos, cingulos, .anulos et

alia pignora ipsi Arthesio obligata pro Yeron. marc. LXH.« T.

E. Cod. 14 (Miinchen) f. 34'. 425
13 25 Marz 22, Tirol. Heinricus de Annenberch, purchgravius

Tyrolis, verrechnet: »duos anulos domini apud Miniginnam in

Merano pro Veron. marc. X & IX Item dedit pro reedifi-

cacione castri in Ortenstein Veron. & XLV gross. IX. « T. E. Cod.

13 (Miinchen) f. 115, 115'. 426
1325 April 9, Tirol. Seyfridus de Eotenburch verrechnet:

»ad expensas sui ipsius, domini episcopi Tridentini, nobilis viri

de Pictingen, famulorum et nunciorum suorum versus Lutzelburch

(Luxemburg), pro refeccione castri et turris anterioris in Eaten-

berch (Eattenberg) et pontis ibidem et melioracione castri et turris

in Traozperch (Tratzberg) inclusis omnibus expensis suis quas fe-

cit veniendo in Paduam ad dominum in Tyrol et in Griez (Gries)

et inclusis dampnis que accreverunt super predictas expensas us-

que per diem mercurii XIII februarii in anno CCCXXY Yeron.

marc. CCC.« T. E. Cod. 13 (Mtinchen) f. 117'. 427
1325 Mai 20, Bozen. Got., iudex in Enna (Enn), verrechnet:

»chlainodia domini in Bozano obligata per Volrerium pro vestibus

regine Sycilie apud Gartnerium et socios suos, cives de Bozano

pro marc. L, totum in una littera sub sigillo domini. Summa
huius littere marc. CCCLX & III Item dedit magistro

Ortlino aurifici de Merano pro chlainodiis factis domino Yeron.

marc. LYIII # nilJ et sic dominus tenetur adhuc eidem Ortlino

Yeron. marc. XVIII pro uno vase argenteo et de gracia.* T. B.

Cod. 13 (Miinchen) f. 136', 137'. 428
1325 Juni 12, Hall. Got[schalcus], provisor saline in Hallis,

verrechnet: »Chunlino aurifabro de Merano in sale U X. . . . Item

ad opus ecclesie s. Marie in Willentina (Wilten) in sale &XVI.« T.

B. Cod. 14 (Miinchen) f. 43. 429
1325 Juni 22, Hall. Eelicta quondam Purchardi Wadlerii,

provisoris saline in Hallis, verrechnet: ,>per litteras domini H[ein-

rici] regis ad opus s.Marie in Willentina (Wilten) Veron. $ XVI.

«

T. E. Cod. 14 (Miinchen) f. 47'. 430
1325 August 31, Innsbruck. Wernlinus de Hettningen, pre-

positus in Inspruka, verrechnet: »pro uno calice emendo ad ca-
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pellam in Sunenburch (Sonnenburg) Veron. $ X. Item dedit ad

opus ecclesie s. Marie in Willentina (Wilten) f£ L. . . . . Item
dedit pro mensis et stampnis novis factis in castro et aliis edificiis

novis factis in Sunenburch et muris et ambitu et tecturis in pre-

dicts duobus annis Veron. marc. XXmi # Vm.« T. R. Cod.

13 (Miinchen) f. 148, 149. 431

1325" September 13, Innsbruck. Heinricus Hirzperch, iudex

in Inspruka, verrechnet: »idem dominus Heinricus exsolvit chlai-

nodia domini in Inspruka pro Veron. 8> V Item pro porta

nova et edificiis novis factis in ^mst (Imst) Veron. & XXVII.* T.

R. Cod. 13 (Miinchen) f. 153. 432

1325 November 6, Tirol. Hermannus de Ried, iudex in

Nauders, verrechnet: » dominus remisit hominibus de Nauders pro

edificacione castri novi in Nauders steuram coquinariam totam de

anno uno tantum videlicet armenta XII t oves C. . . . Item dedit

domino Eblino de Voitsperch pro duobus spadonibus ab eo emptis

et datis duobus istrionibus Veron. marc. VIII. Item dominus re-

misit hominibus de Nauders pro serviciis exhibitis domino et edi-

ficacione castri novi ordei modiolos C. . . . Item pro instrumentis

ferreis ad castrum novum in Nauders Veron. U III. Item pro cal-

cina ad castrum novum in Nauders Veron. marc. VIII $ V. Item

pro edificiis novis factis in castro Nauders videlicet stupis duobus,

camera, coquina, tectura domus, clavis ferreis, seris et trabibus

Veron. marc. XVIII # in gross. III. « T. R. Cod. 13 (Miinchen)

f. 158. 433

1325. — Konig Heinrich von Bohmen bewilligt als Gerhab

Johann Heinrichs von G9rz dem Heinrich Gralant und Niklas von

Flaschberg, den Burgstall Goldperg bei der Gail zu bauen. Reg.-

G6rz.-Rep.1555. 434

(c. 1325.) Februar 6, Tirol. Konig Heinrich verleiht das

Gut, genannt »der Perch*, das an der oberen Seite an die Giiter

weiland des Goldschmiedes Chunlinus von Meran stSsst, dem Ott-

linus de A$r.« Concept Cod. 108 f. 26 n°. 57. 435

1326 Marz 8, in chlusa Sabione (Klausen). Ekhardus, filius

quondam Heinrici de Vilanders, verrechnet: »pro edificiis novis fac-

tis in castro Rodanko (Rodeneck) Veron. 3> L.« T. R. Cod. 13

(Miinchen) f. 169'. 436
1326 April 16, Hall. Got[schalcus], provisor in Hallis, ver-

rechnet: ^Chunlino aurifici de Merano ex mandato domini 8> X.*

T. R. Cod. 14 (Miinchen) f. 53'. 437
1326 Mai 2, Innsbruck. Heinricus Hirzperch, iudex in Ins-

pruka, verrechnet: » exsolvit chlainodia domini apud Ruplinum di-
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ctum Morn in Inspruka in castro 3> X. « T. R. Cod. 1 3 (Munchen)

f. 177. 438
1326 Juni 9, Zenoberg. Magister Ortlinus, aurifex de

Merano, verrechnet: » examinatori monete magistro Chunlino auri-

fici pro prebenda sua et aliis laboratoribus in moneta infra predic-

tum tempus Veron. marc. VIII U I gross. IHI.« T. R. Cod.

14 (Munchen) f. 56. 439
1326 Juni 9, Zenoberg. Chunlinus aurifex et Eberlinus

Fornax de Merano, monetarii ibidem, verrechnen: » magistro Ortlino

'aurifici pro chlainodiis ab eo emptis Veron. marc. L Item

pro edificiis novis factis in moneta exusta Veron. marcas XL in-

clusis lapidibus in quibus funditur argentum. Item magistro Ort-

lino aurifici pro prebenda sua pro examinacione monete pro anno

predicto Veron. marc. X et pro Veron. parvulis cudendis Veron.

marc. VII. Item restituit (Chunlinus) domino anulos duos sibi

obligatos pro Veron. marc. VII. . . . Item dedit domino anulos

aureos triginta VI et quatuor cingulos deauratos et duos pannos

integros et in parata pecunia pro Veron. marc. XL.« T. R. Cod.

14 (Munchen) f. 56, 56'. ^ 440
1326 Juni 16. » Chunlinus, aurifex de Merano, fecit racionem

de Veron. marc. CXITT S VII que provenerunt racione lucri de

Veron. marc, duobus milibus CCLXXTTTI que pervenerunt ad mo-
netam a die s. Michahelis (September 29) in anno CCCXXV usque
per diem dominicum in die s. Viti (Juni 15) in anno presenti

videlicet CCCXXVI.« T. R. Cod. 14 (Munchen) f. 57'. 441
1326 Juli 26. Jacobus de Florencia pro se et fratribus suis

verrechnet: »pro edificiis factis in domo domini apud s. Af-

fram videlicet stupa, una camera et transitu ad turrim in anno

predicto (1325) Veron. marc. XXV. . . . Item restituit domino
cingulum unum ipsi domino Jacobo obligatum per dominum Ch.

de Auuenstain pro Veron. marc. LX que date fuerunt in solucione

expensarum comitis H[einrici] de Goricia.* T. R. Cod. 14 (Mun-
chen) f. 24'. 442

1326. — »Hec sunt pignora domini in Insprukka obligata:

Primo Herman dictus Polk, Smidinna in foramine et Rencho habent

pelvem argentejm et cyphos argenteo8 II pro marc. VHH U V.

Item Geysel et Rankarinna habent infusorium argenteum deauratum

et scutellas II deauratos pro marc. XLI 8> III. . . Item Petrus dic-

tus Zvk habet cyphos argenteos deauratos IHI pro marc. XXII.

Item Vlricus gener dicti Ztfk habet cyphum unum argenteum de-

auratum pro U LXXIIII. Item Engelschalchinus habet cyphum
unum argenteum pro marc. XV. Item Jaeklinus Straeno habet

scutellas argenteas II pro U XXXIIII. Item Fullesach habet scu-
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tellas parvas II pro f& IIII. Item Heinricus Snel habet scatellam

parvam pro f& III gross. III. Item Herman Poelk habet zsalam

I argenteam pro S V Item dictus Eughaw habet scutellam

I pro $ XIX gross. I. Item domina Merchlina habet cyffum chri-

stallum deauratum pro marc. XI # HI gross. XI. Item habet

peccarium super pedem deauratum pro f& X. Item domina Moe-

rinna habet cingulum super frisonem argenteum deauratum et pe-

cias duas integras de brvschel pro marc. XLIH gross. XV. Item eadem

domina habet cyphum christallum deauratum pro 8f LXITT. Item

Kristanus Premier habet scutellas argenteas II, cornu magnum,
ovum I dictum stravzaye cum coopertorio pro marc. XXIII *& H
gross. HI. Item Heinricus Eencho habet scutellas HH argenteas,

berllum sine coopertorio et warcusium dictum sameit pro marc. XXXH
$ YIH gross. I. Item Friczo sartor habet scutellas argenteas H
et parvas scutellas H pro U LVH. Item cocus habet zsalam ar-

genteam pro # I gross. V.« T. R. Cod. 287 f. 2'. Vgl. n°. 510. 443
1327 April 22, Meran. Lotto de Florencia verrechnet pro

se et soeiis suis prestatoribus de Merano: » Tschanittoni cingulos

quatuor in frisis sericis deauratos pro Veron. marc. VHI 8> V per

litteras domini .... Item assignaverunt domino parellum unum
argenteum eis obligatum per pueros quondam Chunradi Tyrolis et

scutellas argenteas et cifum argenteum et caldaria magna et parva

et ollas hereas magnas et parvas ad Tyrol et ad montem s. Zenonis

(Zenoberg) etipsis prestatoribus pro usura Veron. marc.XLHH ffUH in-

clusis Veron. marc. X datis ad elemosinam in cena domini (April 9)

per unam litteram domini. Item assignaverunt domino berillos et

cifos et alia chlainodia eis obligata inclusa usura pro Veron. marc.

XVH # VI inclusis Veron. marc. X datis domino Alberto de

Camiano.« T. E. Cod. 14 (Miinchen) f. 58, 58'. 444
1327 Mai 4, Tirol. Chunlinus de Merano, iudex in Vltimis

(Ulten), verrechnet: »ex mandato domini H[einrici] regis episcopo

Laventino pannum unum de Mechel pro marc. XI. Item dedit ma-
gistro Ortlino aurifici pro domino Chunrado de Schennano Veron.

marc. VH pro vestibus.« T. R. Cod. 62 f. 8. 445
1327 Juli 28. Chunlinus, aurifex de Merano, fecit racionem

de Veron. marc. LXXVHI gross. IX que provenerunt racione

lucri de Veron. marc, mille LXIJ, que pervenerunt ad monetam
a die dominico in die s. Viti (Juni 15) in anno CCCXXVI
usque per diem raercurii predictuin (Juli 28) in anno presenti

videlicet CCCXXVH.« T. E. Cod. 14 (Miinchen) f. 67. 446
1327 Juli 31, Meran. Got., iudex Enne (Enn), verrechnet:

»per litteras domini H[einrici] regis magistro Ortlino aurifici in

debitis domini Veron. marc. XVIH.« T. E. Cod. 61 f. 16'. 447
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1327 August 22, Imst. Vlricus Pocznerius, iudex in Prutsch,

verrechnet: »pro edificiis factis in castro Laudek et fonte

facto ibidem et fornacibus et fenestra una magna facta in

stupa in predictis duobus annis ft XXVI. « T. E. Cod. 13 (Miin-

chen) f. 217'. 448
1328 Juni 3, Tirol. Eblinus de Pletsch, iudex in Mulbako

(Mtihlbach), verrechnet: »pro novis edificiis ecclesie s. Marie

in Brixina ft L.« T. E. Cod. 13 (Miinchen) f. 227'. 449
1328 November 16, Tirol. Gwido de Florencia, propositus

de Inspruka, verrechnet: »redemit pelvem unam argenteam et cifos

duos argenteos de Eenchone carnifice et Smidinna pro marc.

XXVUl minus gross. VIII Item dedit ad edificacionem

castri in Sunenburch (Sonnenburg) Veron. ft XI. « T. E. Cod. 13

(Miinchen) f. 238', 239. 450
1328 December 5, Tirol. Heinricus Pocznerius, olim iudex

montis s. Petri (Petersberg), verrechnet: »pro edificiis factis

in monte s. Petri in turribus ibidem et pro tectura domus et aliis

utensilibus et necessariis domus et tegulis secundum estiraacionem

carpentariorum Veron. marc. XTTTT ft Till Item assignavit

domino Hermanno de Swangev (Schwangau) qui sibi successit in

eodem iudicio caldaria sex, ollas heneas VI, gremaculam I, morta-

rium L« T. E. Cod. 13 (Miinchen) f. 242. 451
1329 Marz 30, Tirol. Adelperius, filius quondam Nigri de

Tridento, verrechnet: »ad expensas domini prioris de Maur-

bach et fratrum suorum conspicientibus montem Cafril pro claustro

ibidem edificando (Schnals) ft XII gross. VIII. « T. E. Cod. 13

(Miinchen) f. 245. 452
1329 Juli 24, Meran. Got., iudex de Enna (Enn), veraus-

gabt fur: »cupas argenteas domini apud dictum Chunzzel pro ft

XV, dedit pro panni ulnis XVII de Genta domino et iuveni de

Bohemia ft LI.« T. E. Cod. 62 f. 33. 453
1329 October 1, Innsbruck. Konig Heinrich von Bohmen

eiiaubt Georg von Vilanders, Eichter zu Gufidaun, neben dem
grossen Thurm zu Gufidaun, den er zu Lehen hat, ein Gesass auf

dem Berge Soramersberg mit Mauern und Holzwerk zu erbauen.

»dez suntags nach s. Michelstag. « Orig.-Perg. anhang. Siegel fehlt.

U. 4182. 454
1329. GrSfin Beatrix von GOrz erlaubt dem Matheus von

Fiaschberg auf dem Berg Goldperg eine Feste zu bauen, mit welcher

er der Herrschaft von Go'rz gewartig sein soil. Eeg.-Gorz.-Eep.

1599. 455
1329 (Marz 19, Tirol). Johann, Konrad und Peter von

Schlandersberg stellen K5nig Heinrich von Bohmen fiir die friiher
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eigenen Festen Schlandersberg und Galsaun einen Lehenrevers

aus, wogegen ihnen der Konig erlaubt, Galsaun zu bauen. Reg.-

Sch.-A.-Repert. I, 193. Vgl. Archiv-Berichte aus Tirol II, 10

n°. 35. 456
1330 Marz 12, Tirol. Lotto de Florencia verrechnet pro se

et sociis suis prestatoribus de Merano: » tenet in obligatis pignora

domini H[einriei] regis videlicet ciffum unum deauratum cum pede

alto sine coopertorio. Item ciffum unum altum cum pede argen-

teuin. Item ciffum unum argenteum cum coopertorio, scutellas

duas argenteas, cornu unum magnum cum coopertorio ornatum

argento deauratum, anulum unum cum balasio aureum, cucellum

unum magnum ornatum argento. Summa pignorum pecie V1LL

que omnia obligata sunt sibi et sociis suis pro Veron. marc.

XXim # VnH.« T. R. Cod. 14 (Miinchen) f. 86'. 457
1330 April 10, Tirol. Kbnig Heinrich von BGhmen theilt

Konrad von Arberg, Burggrafen auf Tirol, mit, dass er seinem

Hausschreiber Albrecht von Tirol und dessen Bruder Friedrich den

Stock zu Aichach zu bauen erlaubt habe, und befiehlt ihm, die-

selben daran nicht zu hindern. »des eritags in der Osterwochen. c

Orig.-Perg. rtickw. aufgedr. Siegel. U. 4183. 458
1330 October 1, Hall. Arthesius de Florencia, olim provisor

in Hallis, verrechnet: »Chunlino aurifabro de Merano S X. ...

Item exsolvit vasa argentea in cameram domini in Inspruka pro

marc. XI # VI sub indiccione XI teste Zauit.« T. R. Cod. 14

(Miinchen) f. 93, 94. 459
133 1 Februar 18, Gries. Got., iudex in Enne (Enn), ver-

rechnet: » exsolvit cingulos et vasa argentea et alia pignora

domini obligata Winterlinne de Bozano pro Veron. marc. XXII t&

V que pignora assignata sunt Je. camerario #per litteras domini.

Item misit domino et domine vestes de Genta et Ipra et varias

pelles pro vestibus per Johannem sartorem domini que omnia empta
fuerunt pro Veron. marc. XL per litteram domini. Item domino
regi pannum unum de Genta viridi coloris pro marc. XV # ILL*

T. R. Cod. 62 f. 40. Vgl. Cod. 287 f. 1'. 460
1331 April 17, Tirol. Es wird erwahnt : » Chunlinus aurifaber

de Merano. « T. R. Cod. 62 f. 46. 461
1331 April 26, Tirol. Jacobus de Florencia verrechnet : » domine

Anne ducisse Babarie (Bavarie) Veron. marc. XXVII pro peplis emen-
dis quas defalcavit in marcis mille sibi permissis pro expedicione

sui matrimonii .... Item dedit pro edificiis factis in domo do-

mini in Bozano apud s. Afram Veron. marc. XXV in predictis

quinque annis (1325—3l).« T. R. Cod. 14 (Miinchen) f.

26, 27. 462
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1331 Mai 24, Tirol. Johannes dictus Comes, vicedominus

Karinthie, verrechnet: »abbati de Landestrost pro subsidio edifica-

cionis sui claustri Aquil. marc. XX. « T. E. Cod. 287 f. 16'. 463
1331 Juni 5, Tirol. Erwahnt wird: »Chunlinus aurifaber de

Merano.* T. R. Cod. 62 f. 46. " 464
1331. Heinrich Fulein von Welsberg beurkundet, dass Bi-

schof Johann von Brixen fiber Verlangen des Grafen Hein-

rich (von G6rz) den Markt zu Bruneck, welchen er iiber den
Graben hinausgebaut hatte, wieder hinein verlegen musste mit dem
Versprechen, ausserhalb keinen neuen Bau mehr zu beginnen. Reg.-

Gorz.-Repert. 1185'. 465
1332 Mai 14, Tirol. »Egno de Culsaun, iudex in Las (Laas)

dedit per litteras domine regine magistro Ortlino aurifabro de

Merano in debitis domine Yeron. marc. XXIJ.« T. R. Cod. 62
f. 53'. 466

1332 September 15,Zenoberg. Volkmarus, purcbgravius Tirolis,

verrechnet: »Huglino de Florencia pro cendatis datis domine regine

et vario Veron. marc. LIU. Item exsolvit quatuor cuppas ar-

genteas apud usurarios de Merano pro U LX quas misit in Ins-

prukam per Haupoldum. Item exsolvit chlainodia domine regine

apud usurarios pro marc. XTTTT que assignata fuerunt Haupoldo.

Item exsolvit scutellas argenteas apud Morinnam in Inspruka pro #
LII pro episcopo Curiensi (Chur).« T. R. Cod. 62 f. 59, 59'. 467

1332 September 17, Zenoberg. » Volkmarus dePurchstal, pro-

visor in Ratenberch, ostendit privilegium in quo dominus profite-

batur sibi teneri ultra predicta debita pro edificiis factis in castro

Ratenberch usque ad diem s. Martini (November 1 1) proxime pre-

teritum Veron. marc. CCX # m.« T. R. Cod. 287 f. 29. 468

1333 Juni 12, Tirol. Volkmarus de Purchstal, provisor in

Ratenberch, verrechnet: »ex hiis impendit pro edificiis in castro

Ratenberch et pro fossato ibidem facto Veron. marc. L. * T. R.

Cod. 287 f. 37. 469

1333 September 4, Tirol. Hermannus de Swangev, iudex

montis s. Petri (Petersberg), verrechnet : » dominus remisit Nicolao

maler .... de anno ultimo totum censum Item ipse domi-

nus Hermannus exsolvit dominum et dominam et familiam curie

in anno cum sibi commissum fuit iudicium et chlainodia ipsorum

pro Veron. marc. CCCXVJLLL et 8> IIH super quibus habet privi-

legium domini.« T. R. Cod. 287 f. 42, 43. 470

1334 Janner 31, Tirol. Gwido de Florencia, propositus in

Inspruka, verrechnet: »pro edificiis factis in Ombras (Ambras) in

castro domini Veron. marc. XXH U V. Item dedit pro edificiis
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factis in Stainako (Steinach) in domo domini Veron. marc. VIII

tf V.« T. R. Cod. 287 f. 48. 471
13 34 Mfirz 5, Tirol. Gotschalchus, iudex Enne (Enn), ver-

rechnet: » domino pro pannis aureis HI, cendatis XX et aliis VIII

pannis cambi coloris et alterius colons Veron. marc. CXI S> V
gross. II prout patet in dictis XVI litteris.* T. R. Cod. 62
f. 73. 472

1334 Juli 5 — September 7. Chunrat von Anfen stein, Mar-

schall, Hannes der Comes, Vicedom von Karnten, Otto von Lichten-

stein, K&mmerer in Steier und Hauptmann zu Friesach, und Mein-

bard, Vicedom daselbst, erneuern auf Befehl Kbnig Heinrichs und
Erzbiscbofs Friedrich von Salzburg die in deutscher Uebersetzung

inserirte Miinzordnung Herzog Meinhards von 1286 October 22
Judenburg mit folgenden auf die Pragung und den Feingehalt be-

ziiglichen Zusatzen : Der Wiener Mark lotigen Silbers soil ein Lot

Kupfer beigesetzt und daraus zwei Mark und vierund-

zwanzig Pfennige geschlagen werden, so dass auf jedes Lot einund-

zwanzig Pfennige und ein Helbling kommen; die Pfennige die

man schlagt, » sullen haben zwen rizz und acbt 6rter«; von je

funfzebn Mark soli man eine und nicht mehr zu Helblingen

schlagen »mit einem rizz*, von denen zwei die Schwere eines

Pfennigs haben sollen. Concept Cod. 108 f. 15 ff. n°. 33. 473
1334. Konig Heinrich von Bohmen bewilligt den Kindern

Morhardts von Greifenstein die Feste Greifenstein zu bauen. Dieselbe

soil jedoch tiroliscbes Lehen und den Landesfiirsten offen sein.

Reg.-Scb.-A.-Repert. I, 14. 474
s. d. (1334?) >Ez ist zu wizzen, daz ich in dem vierden

iar seit s. Jorgen tag ban gepezzert daz baus auf s. Zenen-

bercb (Zenoberg) mit stiegen, mit chamern, mit niwen turn und
mit pencben und mit einen wurbzgarten (?), den man zu meins

herren chamer gemacbet bat. . . . (folgt die Aufzfthlung der K&ufe

dafiir, sowie die Bezablung der Arbeiter). T. R. Cod. 62 f. 67a
. 475

1335 Janner 18. In der Verrecbnung des H. comes de Eschel-

loch, iudex in Vltimis (Ulten), wird erwabnt: »Chunlinas auri-

faber de Merano.« T. R. Cod. 62 f. 82'. 476
1335 April 3. Inventar des Schatzes Ktinig Heinrichs von

B5hmen : » Hec sunt chlainodia inventa in potestate Jeelini camerarii

post obitum regis H[einrici] pie memorie. Sub anno domini

MCCCXXXXV die lune IE. aprilis.

Primo scapelum unum cum berlis albis et gemmis preciosis.

Item cursus beate Virginis parvus. Item crux una parva aurea.

Item cultellus unus cum cum argento decoratus. Item cerotecce due
auree et calcaria mi argentea et deaurata. Item burse mi, cinguli
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m, escaria HI. Item cultellus unus magnus. Item chruces II parve.

Item annuli magni et parvi XXXII. Item lapides pro anulis XVIII

magni et parvi. Item pavo unu[s] argenteus et deauratus. Item

scapelum unum cum saphiris XII. Item agnus Dei. Item paternoster

HI. Item acus auri. Item monile I cum gemmis preciosis. Item crux

bona cum berlis II magnis et duobus rubinis et uno smaragdo

viridi magno. Item corona una aurea bona et magna cum gemmis
preciosis que est obligata domino Chunrado plebano de Flaurlingen

per marc. XX. Item monilia XVII parva aurea cum berlis. Item

aquile et leones argentee et deaurate XXX cum coopertorio uno-

Item coccHar unus christallinus et cocliaria VI argentea. Item na-

gellum unum argenteum. Item falco unus argenteus et deauratus.

Item V1LL frusta de scapelo aurea cum gemmis. Item cu(l)telli ma-
gni X pro mensa. Item peccaria lignea VI cum altis pedibus ar-

genteis et deauratis.

Hec omnia inventa sunt in turri parva in inferiori terrazich.

Hec sunt inventa in terrazio superiori: cendata duo, cok-

liaria argentea VI et cu(l)tellus unus magnus de ebore et lectister-

nia sua.

Hec sunt clainodia inventa in camera domini sub ecclesi :

Primo berl I cum pedibus altis. Item lingua serpentina. Item

ovum struzionis in alto pede. Item berl unum cum alto pede de-

aurato. Item cifus unus argenteus et deauratus. Item schale ar-

gentee VH. Item cokcliaria argentea VI. Item scutelle parve IIIL

Item coopertorium unum de cifo uno deauratum. Item peccarium

unum de flade in alto pede. Item libri boni tres. Item arbor ar-

genteus cum lignis serpentinis. Item escaria HIT. Item christallus

unus cum alta pede pro sanctuario. Item cornu unum decoratum

cum argento. Item teca una de christalio. Item alea una christal-

lina. Item burse II auree. Item pomum mambre (?) decoratum

argento. Item cu(l)telii magni HI in una fagina rubea decoratum(!)

argento. Item cu(l)telli IHI de ebore in duabus faginis. Item cingu-

lus unus argenteus. Item tabule II unum cum sanctuario et sine

sanctuario. Item cu(l)telli IIH cum jaspide et christalio. Item cu(l)telli

mi in una fagina. Item vitrum unum argenteum. Item cifus unus

de busco decoratum argento. Item furca I. Item duo ova struzionis

cum altis pedibus argenteis et deauratis. Item gladii V militum.

Item trukula una rotunda de corio. Item frenum unum cum aliis

necessariis equi preter sellam. Item baliste VIII. Item duo ova

struzionis simplicia. Item pannum laneum et padlach. Item cu(l)telli

HI de berlo. Item pellis una hermellina . . . Item clipei VI mi-

lltares. Item panzerium I, collerium I, mitral ia I. Item grufiner II,

schoz I, slap IJ. Item galee II, zwo gurthosen, zwen flech. Item
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Jeclinus assignavit Grifoni linguam serpentinam cum pete (pede) alto

c ristallino.

Ex hiis recepit dominus Grifo et Sebnerius die jovis ante

diem palmarum (April 6) arborem cum Unguis serpentinis et aliam

linguam serpentinam de camera sub ecclesia. Item domine Marga-

rete cokliaria argentea IIII et cornu magnum. Item berl duo et

ovum struzionis est obligatum per dominum H[einricum] de

Annenberch pro expensis Rasponis. Item fleche II date sunt Jo-

h[anni] marito domine . . . Item crux bona cum rubinis et pe-

rillis magnis et smaragdo obligata est domino Ch[unrado] de

Schennan pro stipendio in Tridento. Item dominus habet ciffum

unum deauratum et schalas quatuor et unum halsperch.* T. R.

Cod. 24 f. 33—36, Reg.-Sch.-A.-Rep. Ill, 1569. 477
1335 Mai 15, Tirol. GTfaido de Florencia, propositus de Ins-

pruka, verrechnet: »pro edificacione capelle nove in Stainako

(Steinach) marc. X.« T. R. Cod. 287 f. 59. 478
1323—1336. Aus dem Anras'schen Urbar des Brixner Bi-

schofes Albert: »Item ibidem (Dorf Asch, Gerichts Anras) huba
quondam per pueros pictricis solvit eundem (redditum) sicut pro-

xima huba hoc est VII U Veron.« Orig.-Urb. Br.-A. 106
n» 2 E. 479

1337 Marz 22. Volchmarus, purchgravius Tirolis, verrechnet:

>pro uno caldari 8. XXX in quo falsarii evertebantur magistro

machinarum marc. XX. « T. R. Cod. 62 f. 103'. 480

1337 MSrz 22. Volchmarus, purchgravius Tirolis, verrechnet:

»per litteras domini Karuli et domini Johannis domine in

festo nativitatis pro annulis marc. VI U 1111. « T. R. Cod. 62

f. 102'. 481

1337 September 24. Gwido de Florencia, propositus de

Inspruka, verrechnet: »pro edificiis in castro in Inspruka et in

Chemnaten (Kematen) et in Ombras # XXXTTTTj. « T. R. Cod.

287 f. 80'. 482

1338 Februar 2, Lienz. Graf Albrecht von Gorz-Tirol erbaut

in dem Schlosse Heinfels eine Kapelle. Reg. -Br.-A. Repert. 21

n°. 7 A. 483

1338 Marz 9, Meran. Tegno de Vilanders pro sua filia, re-

licta quondam domini Chimradi Arbergerii, verrechnet: >pro edifi-

ciis factis in castro Tauuers (Taufers) infra predictum Veron. marc.

C.« T. R. Cod. 287 f. 98. 484
1338 November 12. H. Raspo, iudex montis s. Petri (Peters-

berg), verrechnet: »pro edificiis factis in capella montis s. Petri

# XXXVII gross. Villi. « T. R. Cod. 287 f. 105'. 485
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1333 November 16. Gotschalchus de Hall, index in Herten-

berch, verrechnet: »pro edificiis factis in Slozperch (Schlossberg)

et famnlis suis ibidem et fossatis factis ibidem et portis novis 8>

XXX. « T. E. Cod. 287 f. 111'. 486

1338 November 27. Berhtoldus de Freuntsperch, iudexin Hallis,

verrechnet: »pro edificiis factis in domo domini in Hallis Veron.

marc. CCXXXV super quo habuit privilegium Hfeinrici] regis.

«

T. R. Cod. 287 f. 114'. 487

1338. —- An Wein wird jahrlich u. a. gegeben: »carpentario

domus (Tirolis) urnas VI, item tornatori de Pitscholis urnas II.

«

T. R. Cod. 24 (Munchen) f. 35, 39' (zu 1339). 488

1339 Janner 7. Paltramus, iudex Enne (Enn), verrechnet:

»pro omnibus edificiis tarn ferreis, lapideis ac ligneis factis in ca-

stro Enne racione exustionis ac nove turris facte ac stabuli et

aliis Yeron. marc. XXXV 8> VHI gross. II et pastus duo millia

etc. pro quibus computantur. « T. R. Cod. 62 f. 121'. 489

1339 Janner 7. Paltramus, iudex Enne (Enn), verrechnet:

»cuidam mercatori pro* claynodiis per unam litteram domini

Veron. marc. L. Item ipsi domino Nycolao magistro camere pro

expensis versus Veneciam Veron. marc. X et pro claynodiis emptis

domino # XL. Item dedit per unam litteram domini pro tapetis,

cortinis et aliis claynodiis emptis duci Veron! marc. VIII U I

grossos VH.« T. R. Cod. 62 f. 122. 490

1339 Janner 17. Tschampana de Florencia verrechnet: »Hein-

rico de Hertenberch pro laboribus suis in Slozperch marc. XX.

«

T. R. Cod. 15 (Munchen) f. 31. 491
1339 Marz 22. Johannes Eusterius, iudex in Vmbst (Imst),

verrechnet: »dominus remisit hominibus in Vmst pro subsi-

dio edificacionis castri in Verrenstain (Fernstein) oves CL de pre-

dictis tribus annis ad racionem L ovium pro anno et hec gracia

durabit adhuc annos duos proxime futures.* T. R. Cod. 287
f. 121. 492

1339 April 16. Berhtoldus de Rubein, iudex in Landeke,

verrechnet: »ipsi Rubeinerio pro custodia novi castri facti in monte

dicto Arl (Arlberg) de anno uno Veron. marc. VIH per litteram

domini Item impendit pro edificiis factis in castro Landek

Veron. # XXXTTT gross. mi.« T. R. Cod. 287 f. 123',

1 24. 492
1339 April 28. Heinricus Schencho de Mecz, iudex in Prutsch,

verrechnet: »pro edificiis factis in castro Laudek videlicet pro

duabus eameris et pro fonte conducto ad castrum et pro clau-
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suris et pro iurno pistrine et farno cacubarum et aliis edificiis

Veron. marc. VIII & VIII gross. nn.« T. K. Cod. 287
f. 127. 494

1339 Mai 9. Georius de Vilanders f. r. vice puerorum

quondam Wernheri Vinchonis verrechnet: »pro edificiis factis

in Salurno (Salurn) in castro in predictis annis (1337 und 1338)
et in fossato facto extra clusam Veron. marc. Villi U V. gross.

IX per duas cedulas.« T. K. Cod. 6 2 f. 129. 495

1339 August 31 Innsbruck. Georius de Vilanders, iudex

in Gufduna (Gufidaun), verrechnet: » domino Georio pro edi-

ficiis factis in castro Gufdun Veron. marc. CL.« T. R. Cod. 287
f. 131'. 496

1339 November 19. Otto de Owr, iudex in Passira (Pas-

seir), verrechnet: »tapetum domine in camerneit pro gross. XIII

per litteram domine. Pro edificiis factis in turri in Chalb U XX.*
T. E. Cod. 62 f. 131'. 497

c. 1339. »Hec sunt clenodia empta per Paltramum, iudicem

Enne, in Veneciis

:

*

Primo (pro) anulo sigilli secreti flor. XL Item pro I tapedo

flor. HIJ. Item pro confectera a copa domine flor. LIILL et gross.

VIIJ Venet. que ponderabant marc. VIII et IJ quarterium, valuit

due. VI gross. Venet. XVIII. Item pro scutellis et nappis LXXII,

ponderabant marc. CVII unc. mi et quarteria UlJ. Summa
flor. DC gross. XVTTTI| Venet., valuit marca flor. V et gross. XTTTT

Venet. Item pro TTTT stagnates, ponderabant marc. XVH| et

uncias VI|, valuit marca flor. VI. Summa flor. CXH gross. XXI
Venet. Item pro setis variis coloribus florenos. . . . Item pro

filato argento flor. I. Item pro fodris de corio flor. V gross. Venet.

VI. Item pro II scrineis flor. II gross. XX Venet. Item pro tribus

unciis de ferrensis gross. XVII. Venet. Item pro ferro figurandi

scutellas gross. HI Venet. Item pro II cocleariis pro confecta

flor. II et II gross. Venet. Item Gabrino sensali qui fecit merci-

monia nobis flor. I. Item pro canavacio et fune pro palla plicandi

gross. XVIH Venet. Item pro gemmis rubeis gross. III. Item

$ XX bone monete qui faciunt flor. VI $ II pro wappenchlait

in Tridento. Item pro II flascis facte de corio flor. II. Item pro

cu(l)tello ebereo flor. II. Summa flor. DCCCX Venet. gross. VI.

Item Haidelwergerius expendit in reversione et socii $ X.

Item dedit pro II sametis strangulatis pro domina mea ducissa

flor. LX. Item pro IIII anulis domino meo de Tirol flor.

XVHJ. Item pro bolitta panni serici flor.
J.

Item pro pisci-

bus et politta flor. V. Item pro expensis Danielis cum ivit
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Yeneciis Yeron. f£ -X. Item expendit idem Paltramus eundo Vene-

ciis in expeneis et pro precio ductarum illas res et alias neces-

. sarias in itinere eundo et redeundo Veron. marc. XI 8f L € T. R.

. Cod. 62 f. ad 130 (beigebundenes Blatt). Vgl. n°. 500. 498

1340 Janner 2 J, Meran. Franciscus Blank de Tridento et

Parciuallus de Florencia et Vlricus de Maniaco verrechnen: »pro

edificiis factis in domo monete Veron. marc. LXXIX S> I gross.

V. . . . Item dedit in edificiis factis in domo thelonei in Antro

(Lneg) Veron. marc. XXXV ultra predictas XXXV marc, que sunt

prius scripte quia edificia eiusdem domus fuerunt pro marc. LXX.

«

T. R. Cod. 15 (Miinchen) f. 16', 17', 18. 499

1340 April 7. Paltramus et Nikolaus fratres, iudices in

Enna (Enn), verrechnen: »emit domino in Veneciis chlenodia

scilicet vasa argentea de scutellis et picaria, setas universi coloris,

sametas strangulatas, anulos, canulas et clenodia empta domine pro

flor. aureis DCCCCXXXVII| qui faciunt Veron. marc. CCLXXXI
ft II| inclusis precio, expensis, vectura, theloneo, cooperturis et

aliis minutis prout particulatim invenitur in presenti cedula que

est infixa libro.* (Vgl. oben n°. 498.) T. R. Cod. 62 f. 134. 500

1340 Mai 20, Meran. Schino de Florencia, provisor saline

in Hallis, verrecbnet: » domino ad ludum aucipitris (domini)

et laboratoribus in Slozperch (Schlossberg) U XIII. . . . Item

magistro Heinrico muratori pro edificiis in Slozperch marc. L. . .

Item pro edificiis in Rotenburch et in Traczperch Veron. marc.

CXXXH ft VII gross. VI inclusis marc. VIII # V| datis

pro dampno pecunie minuate.* T. R. Cod. 15 (Miinchen) f. 25,

26', 28. 501

1340 Mai 22. Engellinus Engelschalch, prepositus in Ins-

pruka, verrechnet: »per litteras domini de steura nova pro edifi-

ciis novis factis in Slozperch (Schlossberg) Veron. marc. LX. . . .

Item emit domino ollas eneas quinque pro U XXIHI et pro repa-

rations unius olle # XIH.« T. R. Cod. 187 f. 132'. 502

1340 November 9. Volkmarus de Purchstal, capitaneus in

Ratenberch (Rattenberg), verrechnet: ». . . residuas marc. CCLXXXI
U V minus gross. V impendit pro edificiis factis in castro Raten-

berch etc. . . . Item impendit pro edificiis in castro Ratenberch

in anno MCCCXXXI1II factis in turri, in techtis, in stuppa, in ca-

meris, in coquina et in aliis necessariis Veron. marc. CXVIII. . . .

Item impendit pro una stuppa magna in castro in Ratenberch et

pro una priveta murata et pro una scala et pro plecione muri
circularis in Ratemberch marc. XXII $ I gross. IIII per unam
litteram domini Johannis Item dedit Swiczerio pro purchuta

Ferd.-Zeitscbrift. III. Folge. 42. Heft. 13
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eluse et turris de novo edificatis de ultimis sex annis Veron.

marc. LX per unam litteram domini Hainrici regis. 5 T. E. Cod.

287 f. 136', 137, 137'. 503
1340.— » TJmb sunabenten wart das erst gwelb an U. L^ F. pfarr-

kirchen zu Bozen erpauen von den Wenndlstainer hinab und
was der pfarrer derzeit kirchprobst. * Cod. 173 (Chronik von

Bozen) f. 5'. 504
c: 1340. »Dicz ist der pawe von Nauders zfi der feste daz

ich drey sumer gepawen han und han angevangen den ainen

sumer acht tage nach ostern und maurten zwen raaurer huncz

cehen tage nach s. Michelstag. Item der erste sumer pringet

C tage und LXXX tage und V tage mit den veigertagen.

Item den andern sumer vieng ich an vierczehen tag nach

ostern und maurte drey tage nach s. Gallentag. Item der

ander sumer pringet C und LXXXX und II tage mit den veiger-

tagen.

Item den dritten sumer hur vieng ich an drey wochen nach

ostern und pawet hincz auf s. Gallentag und gab ie dem
maister drey zwainziger von dem tage die weil si worchten und
die zway iar gab ich in zwen plawe roke und chauft ie den rok

umb vier phunt. Item der dritte sumer pringet C tag und LXXX
und II tage mit den veigertagen.

Item und zwen belch (?) hies ich prennen und gab dem maister

kost und Ion da waz er pei mir mauran und mir prennan acht

wochen.

Item summa CCCCC tage und LVIII tage mit den veigertagen.

Item und zwen sumer han ich ainen zimmerman gehabt dem
hab ich geben III ze Ion und dy kost; daz pringet als vil als

ainem maurer von zwaygen sumer pringet und zwen roke die

k6stent XII #. Daz schiif mein herre.

Item in den dreigen sumer sint veigertage gewesen, sunnen-

tage und ander pauveigertage LVI veigertage.* T. R. Cod. 62
f. ad 211 (beigebuudenes Blatt). 505

1341 Mai 9. Schino, provisor saline in Hallis, verrechnet:

»magistro Alberto tornatori de Inspruka pro subsidio exustionis

& X per unam litteram domini .... Item dedit per de3truccio-

nem castri in Strasfrid Veron. marc. XIIII 9f Y gross. II.* T.

B. Cod. 15 (Miinchen) f. 41, 42'. 506
1341 Juli 2, Meran. Franciscus Blank de Tridento et Par-

ciuallus de Florencia verrechnen: »Christoforo pictori domini in

debitis suis Veron. marc. IX. . . . Item dedit pro una tunica de
armis dicto wapenrochk Veron. marc. VI. « T. B. Cod. 15 (Miin-

chen) f. 54', 56'. 507
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1341 August 31, Innsbruck. Parciuallus de Florencia ver-

rechnet: »pro cendatis, frisis aureis, mensalibus, cera ad capellam

s. Pangracii Veron. marc. XY U II. « T. E. Cod. 15 (Munchen)

f. 62'. 508
' 1341 December 16, Meran. Petermannus de Schennano ver-

rechnet: »ipsi purchgravio pro edificiis factis in Ortenstein et de

gracia speciali marc. XX.« T. R. Cod. 62 f. 150'. 509
1331—1341. »Hec sunt clanodia domini que pro domino

hinc et inde sunt obligata.

Primum apud Petrum dictum Zvk cyffos quatuor argenteos

deauratos pro marc. XXII pro dextrario domini purchravii de

Nvrenberch. Item apud Yllinum notarium generum dicti Zvk cyffum

unum argenteum deauratum pro # L pro quatuor tunicis familie

purchravii et domino pro vino . . . Item Heinrico Renchoni Yeron.

marc. XXI U YEL gross. IQI pro quibus habet in pignore pel-

vim unam argenteam et cyffos duos argenteos deauratos

Item Geysla et Rancherinna excreditrices habent unum fusorium

argenteum deauratum in pignore pro $> LII. . . . Item domine

Moerinne iuniori 8> L pro quibus habet in pignore pelvem unam
argenteam quam dominus H. Hirsperch redimere debet.

Hec sunt pignora domini apud dominam Winterlinnam in

Bozano obligata: Item primo habet' cingulos argenteos deauratos

septem, cyffulum argenteum deauratum. Item habet unum dictum

berlle cum uno membro, annulos duos et zsalas sex. Item Hein-

ricus comes de Eschenloch obligavit annulum domini cum saphyro

apud usurarios in Bozano pro U XXX. Item Tschauit apud pre-

dictos usurarios obligavit scutellas argenteas II pro $> XX. Item

Nyklinus carnifex de Bozano habet zsalam argenteam pro 8> XXY.
Item iidem habent cingulum in friso argenteo deaurato pro marc.

YH« T. R. Cod. 287 f. 1' Ygl. n°. 443. 510
1342 Januar 17, Tirol. Margaretha von Tirol belehnt

Hans den Schlandersperger und dessen Gattin Ursula, Tochter

weil. G-eorgs von Yilanders, und ihre Erben mit dem neuen Bau
zu Gufidaun, Summersperg genannt, den Georg von Vilanders selbst

erbaut und seiner Tochter bei der Heirat zugesprochen hat. »Des
naechsten phineztags vor s. Agnesentag. « Orig.-Perg. anhang. Siegel

fehlt, U. 2886; Reg.-Sch.-A.-Rep. I, 23 (zum Jahre 1341), 40 (zum
Jahre 1342). 511

1342 Februar 21. Schencho de Mecz verrechnet: »Tegedino

apotekario de Merano pro cendatis, seris, frisis, speciebus, confecto,

manuteriis, anulis, candelis magnis, nunciis et aliis minutis a die

XXI. aprilis in anno CCCXLI usque per diem Saturni IHI. exeunte

decembre in anno XLH. Veron. marc. XY1 # II gross. TTTT. Item

13
#
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Christoforo pietori de Merana & XX. Item dedit Rudlino aurifabra

de Bozano pro clanodiis ab eo emptis per dominam Yeron. marc.

XI U V.« T. R. God. 62 f. 154. 512

1342 Febrnar 22. Vrellus de Reichenberg, iudex in Nauders,

verrechnet: »pro edificiis factis in castro Nauder3 per tres estates

prout sonat una cedula infixa huic racioni Veron. marc LX.*
T. R. Cod. 62 f. 156. . 51&

1342 Februar 23. Vlricus, notarius de Merano, verrechnet:

»exsolvit vasa argentea domini de aurifabro de Merano pro Veron.

marc. XXXIIH.« T. R. Cod. 15 (Munchen) f. 65'. 514

1342 M&rz 3, Tirol. Taegno de Vilanders, iudex in Enna (Enn),.

verrechnet: » dedit et exsolvit clanodya nostra in Praga

pro Veron. marc. XXX Item dedit per litteram unam
ipsius domini Johannis mutuatam prompta pecunia pro redimendis

clanodiis suis in Praga Veron. marc. CXXX.« T. R. Cod. 62
f. 151', 152. 515

1342 M&rz 16. Schino de Florencia, provisor saline in Hallis,

verrechnet: »cuidam speciario pro perlis Veron. 8> LII. . . . Item

dedit domino Heinrico olim provisori in Traczperk de purchuta re-

tenta et pro edificiis ibidem marc. XIITI. « T. R. Cod. 15 (Miin-

chen) f. 77. 516
1342 Marz 23. Schyno de Florencia verrechnet fur sich und

seine Genossen: » assignaverunt domino pro redimendis clainodia

sua ipsis obligata Veron. marc. XXVIII per litteram domini.

«

T. R. Cod. 15 (Munchen) f. 81'. 517

1342 April 29, Bozen. Botscho de Florencia verrechnet:

»Jaeklino camerario domine Margarete pro redempcione annulo-

rum suorum U VII gross. XI. « T. R. Cod. 15 (Munchen)

f. 85V 518
1342 Mai 15. Hainricus Auztrunch, caniparius montis s. Ze-

nonis (Zenoberg), verrechnet: »pro edificiis factis in castro et tec

tura domus et aliis utensilibus emptis ad domum prout - particu

latim in libro ipsius caniparii continetur siliginis modiolos II, edos

II, Veron. marc. XXIX $ III gross. VI. « T. R. Cod. 62
f. 158. 519

1342 September 16. Christanus de Geraeut, iudex in Nova-
domo (Neuhaus), verrechnet: »pro edificiis factis in eodem castro-

Veron. 8f XII. Item dedit per litteras domine Margarethe ducisse

Karinthie ipsi domine pro perlis U XX. « T. R. Cod: 62
f. 161. 52a

1342. — Ulrich Graland von Lewenberg verweist. Ulrich von.

Reiffenberg mit den Kosten des Baues, welchen dieser an seinenx
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Theil de* Schlosses Dornberg vorhat, auf diesen seinen Anti*«il.

Beg.-G6rz.-Rep. 1689. 521
1343 M&rz 11. Chfinradue de Schennano , purchgravius

Tyrolis, verrechnet: »ad anniversarium H[einrici] regis pie

memorie pro aureo panne 9f XXX et pro candelis magnis #
XXXIII. Item exsolvit dominam apud dictum Romer pro & L
in duobus pannis purpurei plavei coloris .... Item exsolvit

domine unam stuczam argenteam et ligwam* sperentis (1) pro

# XTOT totum per unam litteram etc.* T. R. Cod. 62
f. 169'. 522

1343 M&rz 21, Innsbruck. Markgraf Ludwig von Branden-

burg belehnt Friedrich, seinen Schnitzer von St. Petersberg, mit

einem Hofe zu Heimingen und erl&sst ihm die 30 Schilling

Zins, welche dieser Hof jfihrlich zu leisten hatte. Cod. 20
f. 82'. 523

1343 April 24. Heinricus, comes de Escheloch, verrechnet:

»per unam litteram domini pro perlis, pro pellibus hermelinis et

vario pro usibus domini et domine Veron. marc. LV. Item dedit

per unam litteram domini Ottoni aurifici de Monaco Veron. marc.

XXHL« T. R. Cod. 62 f. 172', 173. 524

1343 August 4, Trient. »Antonius quondam domini Nicolai

aurificis, civis et habitator Tridentinus «, erscheint als Zeuge bei

der Verleihung eines Hauses in Trient. Orig.-Not.-Instr. Partei-

briefe. 525

1343 October 24, Ortenstein. Hainricus Auztrunch, canipa-

rius montis s. Zenonis (Zenoberg), verrechnet: »per litteras domine

marchionisse primo pro reedificacione capelle s. Marie Magdalene

conbuste videlicet in Chracz (Gratsch) Veron. U X.« T. R. Cod.

62 f. 180. 526

1343 December 28. Taegno de Vilanders, iudex in Enna
(Enn), verrechnet : » pro refeccione castri in Enna (das abgebrannt

war, vide n°. 489) et domus in Awra (Auer) et sta-

bule in burgo et coquina meliorata et camino facto novo, cuppis,

tegulis, asseribus et trabibus marc. VII 8> I.« T. R. Cod. 62
f. 166'. 527

1343. — »In disem iar wart das closter in der Au bei

Bozen unters Griess geweicht von ainen patriarchen von Aglay

genant Salmon und von ain bischof genant Gerardus so unter

den patriarchen von Agley wart.« Cod. 173 (Chronik von
Bozen) f. 8'. 528

1344 M&rz 24, Meran (in domo domini Chunradi de Schen-

nano). Schyno de Florencia, provisor saline (in Hallis), verrechnet

:
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»aurifabro de Hallis in clanodiis factis domine pro precib $ XXXV. c

T. E. Cod. 288 £ 9. 52£

1344 August 16, Innsbruck. Chunradus de Schennano,

purchgravius Tyrolis, verrechnet: »# XLVIII pro quibus ex-

solvit domino cingulum apud aurifabrum de Merano . . . *. Item

dedit per unum privilegium domini primo marc. CCXXX # VH
gross. VH quas impendit pro edificiis factis in castro Orten-

stain .... Item dedit per litteras domine Margarethe marchio-

nisse : primo exsolvit apud Steynam dictam Faelschlin de Ins-

prukka clanodia argentea tempore quo dominus H. de Escheloch

fuit magister curie domine pro Veron. marc. XII. « T. E. Cod.

288 f. 13, 13', 14. 530

1344 August 31, Meran. Danyel, index in Chastelbel, ver-

rechnet: »pro edificiis factis in castro U XX. « T. E. Cod. 62
f. 189. 531

1344 November 5, Meran. Botscho de Florencia verrechnet

:

» exsolvit clanodia domine pro U LXHH.« T. E. Cod. 288 f. 15'. 532

1344 November 9, Meran. Taegno de Vilanders, iudex in

Enna (Enn), verrechnet: »pro refeccione castri in Enna, domus in

Awra (Auer), stabuli in burgo et torcuiaris in Awra et in burgo

pro tegulis, cuppis, asseribus, trabibus, clavis et aliis necessariis

Veron. marc. VIII gross. X in predictis duobus annis.« (Vgl. n°.

527). T. E. Cod. 62 f. 191. 533

1344 December 14, Trient. » Magister Albertus murarius*

erscheint als Zeuge bei einer Belehnung mit einem Weingrunde

bei Trient. Or.-Not.-Instr. Parteibriefe. 534

1345 Marz 7, Meran. Schyno de Florencia, provisor saline

in Hallis, verrechnet: »pictori in Inspruk marc. Villi S I.« T.

E. Cod. 288 f. 17. 535

1346 Februar 4, Tirol. » Dominus Engelmarus (de Vi-

landers) habet litteram pro CC marc, domino Johanni de Slanders-

perg debendis pro quibus dominus ab ipso novam structuram in

castro Gufedun (Gufidaun) per Georgium de Vylanders construc-

tam comparavit super officiuin Gufedun computandum.* T. E.

Cod. 129. f. 9. 536

1346 Marz 22, Neumarkt. (Botschonus de Bozano): » habet

litteram pro marc. XI et U V pro quibus dominus exemit cin-

gulum et alia clanodia.* T. E. Cod. 129 f. 39'. 537

1346 April 6, Tirol. »Littera pro LX marc, prescripto

Slandersperger in refusionem adustionis castri Lawdekk. Eodem
die et loco littera ut castrum predictum combustum reedificare
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debeat ad computacionem iudicii idem ad taxacionem. -« T. R. Cod.

129 f. 17. 538

1346 Mai 30, Brixen. » Dominus dat domino Petermanno

pro edificatura castri Inspruck et aliis pro utilitate dbmine expo-

sitis de prediis L edos, MDC ova.« T. R. Cod. 129f. 35. 539

1346 Juni 6, Meran. Haupoldus, iudex in Passeyr, ver-

rechnet: >pro XV 8> datis pro clainodiis galcedoni.* T. R. Cod.

129 f. 13. 540

1346 August 8, Innsbruck. »Alhaydi dicte malerin de

Inspruk data est littera ad magistrum coquine pro IX marc, in qui-

bus dominus eidem obligitur et que ante ipsi apud Schynno erant

deputate.« T. R. Cod. 146 f. 24'. 541

1346. — » Littera quod dominus vult et mandet ipsi Peter-

manno (de Schenna) ut edificaturam pro necessitate castri montis

s. Petri (Petersberg) faciat quam edificaturam secundum esti-

macionem trium fidedignorum quid ipsis dignum fieri videbitur

pro eadem manu propria computacione de eodem iudieio defalcabit. «

T. R. Cod. 129 f. 23. 542

1347 Marz 4, Meran. Egno de Culsavn, iudex in Las (Laas),

verrechnet: » pro exsolucione cianodiorum videlicet cyphorum de

prestatoribus marc. X. Item dedit domino Nicolav de Brunna,

iudici in Enna, per litteram suam ad edificium in castro Tyrol

marc. VI. « T. R. Cod. 62 f. 20l', 202. 543

1347. Haupoldus, iudex in Passeyr, verrechnet: »pro eo quod
dicitur fameit pro clainodio domini parando videlicet alam super

galea flor. 2.« T. R. Cod. 129 f. 14. 544

1348 Februar 6. Jorg von Starchenberch kommt mit seinem

Vetter Hans uberein, dass keiner ausserhalb des Grabens an der

Veste Starkenberg etwas baue ; der Vetter darf aber in seinem

Antheile einen Weg anlegen. Innerhalb des Grabens solle jeder

nach Belieben bauen diirfen, Jorg bis zum ^Pacbhel*, Hans bis in

die aSulfesen*. »an S- Thoroteentag. « Or.-Perg. mit anhang. Siegel

U. 3892. 545

1348 November 11. Heinricus Chrippo et Heinricus Fugaerr

provisores pro parte domini officii saline (in Hallis), verrechnen:

»exsolverunt chlainodia domine apud aurifabris in Hallis pro marc.:

VIIL« T. R. Cod. 288 f. 42'. 54ft

1348 December 20, Meran. Johannes Slanderspergerius ver-

rechnet: »pro edificiis factis in castro Chastelbel tempore gwerre
Veron. marc. XXim.« T. R. Cod. 62 f. 205. 547
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1348. — Markgraf Ludwig von Brandenburg erlaubt Graciadei

von Castelcamp, auf dem Berge Rokutta Belluni, Runckofurno, Pa-

lude mit dem Carrarer See in der Pfarre Lomaso ein Schloss zu

bauen gegen ewige Oeffhung. Reg.-Sch.-A.-Rep. II, 739. 548

1 349 J&nner 1 2, Meran. Haupoldas, iudex in Passira(Passeir), ver-

rechnet: »pro chlainodiis ad galeam domini # XV. « T. R. Cod.

62 f. 206. 549

1350 Juli 10, Hall. Heinricus Chrippo et Heinricus Fugaer,

provisores saline, verrechnen: »dederunt in claynodia empta

per dominam per nativitatem domini flor. LXXI qui faciunt

Veron. marc. XX U I gross. X.« (Vgl. n°. 546). T. E.

Cod. 288 f. 48. 550

1351 November 8, Tirol. Markgraf Ludwig von Brandenburg

beauftragt Peter von Schennan, die von ihm vorgenommenen Bauten

auf dem Schlosse Zenoberg durcb zwei seiner Rathe schStzen zu

lassen, und verweist ihn betreffs der Summe auf das genannte

Schloss. Cod. 59 f. 75' n°. 234. 551

1351. — GrafMeinhard von Gorz bekennt, den drei Briidern

von Florenz (Hans, Gilg, Niklas), Miinzmeistern zu Lienz, 100 fl.

und andere Schulden zu bezahlen. Reg.-Gorz.-Repert. 1472', 1690'

(durchgestrichen und bemerkt, das Original sei zerschnitten). 552

1352 Februar 3. Hainricus de Prantach, iudex in Passira

(Passeir), verrechnet: >magistro H. pictori in Merano U XX. * T.

R. Cod. 62 f. 210. '553

1352.— Die Grafen Meinhard undHeinrich von Gorz bekennen,

den Gorzischen Miinzmeistern zu Lienz, Hans, Gilg und Niklas von

Florenz, 200 fl. und 50 Mark Aglayer zu schulden und diese

Schuld zu Georgi bezahlen zu wollen. Reg.-G6rz.-Rep. 1501, 1706'

(durchstrichen und bemerkt, das Original sei zerschnitten). 554

1353 Marz 18, Wien. Markgraf Ludwig von Brandenburg

schreibt an Heinrich Kripp und Heinrich Fueger, Salzmair, er

wolle, dass der Hallschreiber Albrecht die Kleinode, welche er in

einem Fasslein hinaufsende, in Verwahrung nehme und Niemand
ausfolge ausser der Markgrafin, seiner Gemahlin. »an montag
nach dem palmtag.* Concept der ]. Halfte s. XV. P. A.

I. 214. 555

1354 October 21, Prutz. Markgraf Ludwig von Brandenburg
verpfandet Margs Praust aus Innsbruck fiir ein »strazzrossel%

fur ein Pferd und fur sein Wappen, das ihm zu Gorz in seinem

Dienste verdarb, sowie fiir eine Anzahl weiterer Pferde den Hof
zu Alreys. Cod. 59 f. 94 n°. 299. 556
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1355 M&rz 6, Tirol. Markgraf Ludwig von Brandenburg ge-

etattet Potscho von Florenz am Schlosse Salurn- 100 Mark zu ver-

bauen. Cod. 59 f. 88' n°. 275. 557
1355 Marz 23, Feldkirch. Meister Johans der Huser, genannt

der Alt Insigler, Burger zu Feldkirch, schwSrt dem Grafen Eu-

dolf von Montfort-Feldkirch, der ihn seiner Gefangenschafb entledigte,

Uhrfehde. »an dem mantag vor dem palmtag.* Orig.-Perg. mit

anhang. Siegel. U. II. 904. 558

1355 Marz 24, Trient (in nostra ecclesia Tridentina). Die

(genannten) Bisthumsverweser von Trient schreiben an Balduin,

Pfarrer von Vilanders, dass sie Nikolaus von Vilanders gestatten,

statt der drei erflflheten GrSber in der Pfarrkirche mit den Ge-

beinen seines Vaters, seiner Ahnen und Verwandten drei andere

Gr&ber zu errichten, wenn die Kirchenmauern nicht abgetragen

werden. Orig.-Pap. mit vorne aufgedr. Siegel U. II. 282. 559

1355 October 16, Miinchen. Markgraf Ludwig von Branden-

burg verleiht Fricz dem Goldschmied von Augsburg und andern

nebst ihrer Gesellschaft das Bergwerk im Geficht zu Landeck.

Cod. 109 f. 57. 560

1356 J&nner 26. Spronelle von Castelbarco, Witwe Engel-

mar's von Vilanders, bestimmt testamentarisch u. a. einen Meierhof

zu Miihlbach fur die neue von ihrem Gemahl gestiftete Kapelle

zu Neustift, fur Adelheid die Patscherin 46 Pfund Perner, wofiir

sie 3 silberne Schalen als Pfand hat, Arnold von Bozen 1 5 Mark,

wofiir er einen silbernen Kopf und zwei Einge, einen mit einem

grossen Saphir, den andern mit einem »Balas« als Pfand hat.

Ihre zwei goldenen Eocke bestimmt sie zu Messgewandern fur die

neue Kapelle zu Neustift, ebenso den Mantel, welcher von Meister

Dyemut ausgelSst werden soil. Fur zwei beschlagene kleine Becher

hat der grosse Goldschmid 1 1 Pf. Berner zu erhalten. > des

naechsten eritag nach s. Angnesentag. * Pap. nicht besiegelt, U.

n°. 3650. 561

1356 Marz 11, Miinchen. Markgraf Ludwig von Brandenburg

gestattet dem Eath und den Biirgern zu Ingolstadt, das Haus
weiland Erringers, gelegen an der Eingmauer, von dessen Kindern

zu kaufen und auf demselben einen Thurm aufzufuhren. Cod.

59 f. 62' n°. 188. 562

1356 November 11, Tirol. Markgraf Ludwig von Branden-

burg verleiht Engelhard, seinem Goldschmied zu Miinchen, fur ge-

leistete Dienste und aus besonderen Gnaden eine j&hrliche Giilte

von 25 Pfund Heller aus dem Zoll zu Wasserburg. Cod. 59 f. 76

n°. 241. 563
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1357 April 4, Miinchen. Markgraf Ludwig von Brandenburg

verpf&ndet Lienhard dem Waldegger fur 1000 Pfund Heller Ge-

richt und Kasten zu Aibling ausgenommen den Zehenthpf zu Xirch-

dorf, den Meister Heinrich der Goldschmied inne hatte. Cod.

59 f. 72 n°. 220. 564

1357 December 17, Tirol. Markgraf Ludwig von Branden-

burg beauftragt Zacharias, dem Meister Chunrad, Goldschmied in

Miinchen, 250 Gulden zu geben, fur welche «r von ihm Kleinodien

nahm. Cod. 59 f. 108 n°. 360. 565

1357. Markgraf Ludwig von Brandenburg belehnt Ott von

Aur mit dem von der Abtissin zu Miinchen am Anger erkauften

Hof auf der Tifrags (Fragsberg) sammt dem Berg, Maiser Pfarre,

und erlaubt ihm, darauf eine Feste zu bauen mit Burgfrieden

und Gerichtszwang mit Au9nahme des Malefizrechtes. Reg.-Sch.-A.-

Eep. I, 30. 566

1358 Janner 7, Tirol. Markgraf Ludwig von Brandenburg

verspricht dem H., caniparius zu Tirol, die 8 Mark Veroneser,

welche er dem Hofmeister Wolfhart von Gaczenhofen fur 1 2 Wurf-

maschinen (baliste) zu Landeck auszahlte, bei der nachsten Rechnung
abzuziehen. Cod. 59 f. 109 n°. 366. 567

1358 Janner 7. Tirol. Markgraf Ludwig von Brandenburg

verspricht Egen, Richter zu Schlanders, die 1 8 Mark Berner, welche

er dem Einharfc von Helb zu der Zeit gab, als das Schloss Fiirstenfeld

mit Wall und Graben versehen wurde (circumvallavit), bei der

nachsten Rechnung abzuziehen. Cod. 59 f. 109 n°. 367. 568

1358 September 27, Wien. Johann von Tyrna, Miinzmeister,

erscheint als Zeuge beim Verkaufe eines (naher bezeichneten) Hauses

des Ritters Niklas Scheck in Wien an Herzog Rudolfs Kanzler

Johann von Plalzheim. ^pfinztag vor Michael.* Orig.-Perg. 3 an-

hang. Siegel, 8 fehlen, U. 83. 569
1358 November 26. Hainricus Rossel, thelonearius in Paz-

zira (Passeir) , verrechnet: ^Ruczmanno aurifabro marc. VI. . . . .

Engelh(ardo) aurifabro flor. Yin.« T. R. Cod. 288 f. 64. 570
1359 August 4. Georg von Starchenberch triffb Bestimmungen

iiber sein Leichenbegangnis zu Imst und zu Stams und bestellt

u. a. einen Vorreiter mit seinem Wappen und Vei*wendung von gol-

denem Tuch. »an S. Dominicustag. « Orig. Perg. 2 anhang. Siegel.

P. A. U. I. 648. 571
1359 September 13, Bozen. Bischof Blasius von Feldkirchen

aus dem Predigerorden beurkundet die in der Pfarrkirche zu Gries

bei Bozen vollzogene Weihe der Altare. Orig.-Perg. mit anhang.

Siegel. U. 85. '572
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1360. — Gregor Gor von der Weiden verpflichtet sich, dem

Grafen Meinhard von G6rz for die bestandsweise Verleihung der

Gold- und Silbermunzung zu Lienz auf zwei Jahre 4000 fl. zu be-

zahlen. Reg.-G6rz.-Rep. 902. 573
1363 Janner 16, Meran. Markgr&fin Margaretha von Tirol

gestattet Friedrich von Greifenstein, an der Veste Greifenstein, die

sein vaterliches Erbe ist, ohne Irrung Neubauten vorzunehmen und
dieselbe j&hrlich zu bessern. Cod. 59 f. 15' n°. 34. 574

1363. — Graf Meinhard von GGrz verweist 60 Mark, welche

er am Thurme zu Portolatisana verbauen soil, fur Franz Gluzoio

und Heinrich von Coloret auf die Pfandschaft Portolatisana. Reg.-

Gorz.-Rep. 1026 (mit der Bemerkung, die Urkunde sei zer-

schnitten). 575
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Die

Banten Herzog Siegnninds

des Munzreichen von Tirol.

Von

Dr. Heinrich Hammer.
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Einleitung.

Das Lob Herzog Siegmunds des Miinzreichen von Tirol

nicht bloss als eines namhaften Bauherrn, sondern als ernes

Tragers und Forderers von Schopfungen geistiger Cultur iiber-

haupt wurde schon zu seiner Zeit, aus humanistischem Munde

beredt verkiindet. Verdienstvolle Arbeiten der heutigen tiro-

lischen Specialgeschichte x
) haben diese zeitgenossischen Stimmen

nur bestatigen und erganzen konnen. In gewissem Sinne lassen

dies auch die Zeitverhaltnisse, wie die Art des Herzogs von

vornherein erwarten. Die Wendezeit des Mittelalters zur Neu-

zeit, der Gothik uod Scholastik zu Renaissance und Humanis-

mus, in die Herzog Siegmunds Regierung fallt, war nicht nur

eine Zeit allgemeinen Aufschwunges des geistigen Lebens, der

kiinstlerischen wie literarischenBestrebungen, derfortgeschrittenen

Lebensformeu : die geistige Bewegung dieser Zeit hat sich auch,

wie kaum eine zweite, gerade um die Fiirstenhofe gesam-

melt und ein unternehmendes, den Glanz kiinstlerischer wie

literarischer Leistungen und Verdienste suchendes Fiirstenthum

gezeitigt. Diese Richtung ergriff allmahlich mehr oder minder

alle Hofe. Giengen Italiens Stadteherren, deren Gewaltherr-

schaft dieses Glanzes nach aussen vor allem bedurfte, hie-

rin schon friih voran, so folgte allmahlig auch Deutschland.

J
) Voran stehen hierin Zingerle, Der Humanismus in Tirol unter

Erzh. Siegmund d. M., u. ders., De carminibus latinis 8. XV. et XVI.

(Btge. z. Gesch. der Philologie I. Theil, Innsbr. 1880) u. Sch5nherr
f

Eunstbestrebungen Hz. Siegmunds v. Tirol. (Jahrb. der Sammlungen des

allerh. Kaiserhauses Bd. I. S. 181 ff.)
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Der macenatische und kunstschopferische Geist fand in dem an
Macht und Bedeutung so sehr steigenden deutschen Territorial-

fiirstenthum bald hervorragende Vertreter, bis Maximilian L
vollends das classische Beispiel hoher Antheilnahme und fttrst-

licher Mitarbeit an dem allgemeinen Aufschwung aufstellte*

Der Innsbruckerhof, nicht der letzte der deutschen Fiirsten-

sitze, musste, an sich gewiss voll mittelalterlicher Traditionen

und kleinbiirgerlicher Verhaltnisse, unter dieseu Umstanden

von der modernen Bewegung gestreift werden. Und Herzog

Siegmund selbst, obwohl am Hofe Kaiser Friedrichs ID. sicher-

lich nicht in modernen Tendenzen aufgewachsep, brachte doch

dieser Lage in seinem beweglichen Geiste, seinen ausgepragten

fiirstlichen Liebhabereien und verschwenderischen, pracht- und

ruhmliebenden Neigungen mehr als eine Eigenschaffc entgegen

;

in seinem Wesen und Wirken mischen sich mit echt mittel-

alterlichen Ziigen auch solche, die denen der Renaissancefiirsten

schon vielfach vergleichbar sind.

So wurde auch am Innsbruckerhofe fur alle Gebiete der

Zeitcultur, in Siegmund fur den neuen Ftirstengeist mehr und
mehr Raum. Lebhafte Beziehungen zu den Statten der Wissen-

schaft, namentlich den siiddeutschen neugegriindeten Universi-

taten, Dienstverwendung, Besoldung, ftirstliche Auszeichnung

vieler Manner derselben, bald aber auch zahlreicher Humanisten,

— auf der andern Seite Huldigungen, Widmungen, Lobge-

dichte der vielgenanntesten Manner der neuen Literatur, da&

alles sind die Zeugnisse daflir auf literarischem Gebiete. In-

dessen lasst uns vielleicht das volltonende Lob, das dem Gonner-

thum Siegmunds von dieser Seite bereits gespendet wird, nicht

mit Nothwendigkeit auf ebensoviel Begtinstigung, als vielmehr

— Gunstwerben dieser Literaten schliessen, und nach unserer

Meinung bleibt das fordernde und theilnehmende Verdienst

Siegmunds gerade auf literarischem Gebiete vielfach unsicher

oder doch unzureicheud belegt *).

i
l
) Wir behalten uns vor, iiber dieses literarische, wie auch da*

musikalische Leben und die kunstgewerblichen Verdienste des Innsbrucker*

hofes bei anderer Gelegenheit aufgesanimeltes Material mitzutheilen.
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Unstreitbar aber ist wohl ein reges am Hofe genahrtes

und von ihm angeregtes und unterstiitztes kiinstlerisches Leben.

Vertreter der damals durch niederlandischen Einfluss zu grossem

Schwunge gehobenen deutschen Tonkunst fehlten auch am
Innsbrucker Hofe nicht, — das musikalische Leben des Hofes,

an dem eine reiche Hofcapelle, eine Singknabenschule gehalten

wurde und fahrende Spielleute stets gern gesehen und gut be-

zahlt wurden, war iiberhaupt ein sehr reges.

Eeich aber ist die Bethatigung des Hofes vor allem auf

dem Gebiete der bildenden Kiinste. — Er stand da inmitten

einer bliihenden, schafiFensfreudigen Volkskunst und nicht min-

der an der Spitze eines iiberaus kunstregsamen Landes. Denn

die Zeit des Ausganges des grossen gothischen Kunststiles, in

die Siegmunds Leben fiel, — der Eenaissancestil drang erst

spater in seinem Lande durch —, ist ja nichts weniger als

eine Niedergangszeit des Kunstbetriebes iiberhaupt; und gerade

fSr Tirol war jene Zeit vielleicht die schonste und reichste

Kunstperiode. Die unzahligen Fresken, die kostbaren alten

Schnitzaltare der Gotteshauser von der Kathedrale bis zum ein-

fachen Bergkirchlein gehoren grosstentheils dem ausgehenden

15. Jahrh. an; fast in jedem Thale bliihten Malerschulen, ein-

zelne errangen weite Beriihmtheit: wir stehen in der Zeit der

Schnitzaltarmeiater Michael Pacher, Hans Miieltscher, Hans

Schnaterpeck, der Brixner- und Schwazer-Kreuzgangsmaler.

Auch das Kunstgewerbe aller Art — Glasmalerei, Seiden-

stickerei, Goldschmiedekunst, Siegelschneide- und Mtinzkunst,

Erzguss, Glockengiesserei — reifte seiner grossen Bluthe unter

Kaiser Max entgegen.

Diesem ganzen regen Kunstbetriebe — und in erster Linie

gerade dem Kunsthandwerk stand der Hof als schirmende,

satzunggebende Gewalt, — vor allem aber in reichstem Masse

als Arbeitgeber gegeniiber. Seine Trager wurden von dem

prachtliebenden und freigebigen Hofe mit Arbeit betraut, durch

standigen Sold an den Hof gekettet, ihre Kunst durch Bei-

ziehung auswartiger Errungenschafken gefordert. In manchen

Zweigen des Kunstgewerbes, wie der Munzkunst und Harnisch-

Ferd. Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 14
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schlagerei wird der Hof durch Errichtung eigener, zu bedeuten-

dem Rufe gelangender Werkstatten zum leitenden und tonange-

benden Mittelpunkfc.

Hat Siegmund auf literarischem Gebiete vielleicht am meisten

Lob geerntet, auf kunstgewerblichem am rneisten wirkliches

culturelles Verdienst errungen, so hat er wohl durch nichts

solchen ausseren Glanz und so dauernd populares Angedenken

erlangt, wie durch seine baulichen Unternehmungen. Ein Theil

der von ihm oder mit seiner Mitwirkung erricbteten Kirchen,

Stadthauser, Schlosser ziert heute noch, die Vollendung der da-

maligen architektonischen Kunst auf uns verpflanzend, das

Land, — mit dem Namen der nach ihm getauften Schlosser

lebt sein Name im Volke fort. In diesen fiber das ganze Land

erstreckten baulichen Unternehmungen tritt uns vor allem der

individuelle Unternehmungsgeist des Herzogs am klarsten und,

im obenbesprochenen Sinne, modernsten entgegen, — was in-

dess nicht ausschliesst, dass sich seine Bauthatigkeit auch auf

das Gebiet gemeinntitzigen Baues erstreckte. Diese Seite

hat sich die vorliegende Arbeit zu naherer Darlegung vorge-

setzt. —
Auch hier stand der Herzog ubrigens mitten in wetteifern-

der Thatigkeit seines ganzen Landes.

Die Architectur zeigt in Tirol gerade damals einen ausser-

ordentlichen Aufschwung. Die iiberwiegende Anzahl alterer

Bauwerke Tirols gehort dieser Saculumswende an, vor allem

der kirchlichen, deren Anzahl, bloss soweit uns solche noch

erhalten sind, schon gegen zweihundert betragt. Aber auch der

profane Bau, namentlich in den Stadten war ein iiberaus reger.

Die Grundlage dieser auflFallenden Bauthatigkeit in Tirol

in der zweiten Halffce des 15. Jahrh. hat man mit Becht guten-

theils in dem Bergsegen erblickt, der damals Tirol zum „reichsten

Lande" machte.

Die reichen Gewerken waren es auch, die selbst an der

allgemeinen Baulust theilnahmen und mit die herrlichsten

Kirchenbauten ins Leben riefen l
), Durch solche Mithilfe ent-

*) Vgl. Atz, Kunstgesch. v. Tirol und Vorarlb. S. 250 ff.
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stand die „grosste Kirche Tirols% die des Knappenmarktes

Schwaz (1465—1492) 1
), die des beDachbarten Eattenberg (1474)

und Jenbach 2
), das lierrliehe Gotteshaus zu Sterzing, an dessen

Ban nanientlich auch der deutsche Bitterorden Antheil nahm,

(1450—96) 3
), und viele andere 4

).

Aber dieser allgemeine Wohlstand erlaiibte auch den Ge-

meinden selbst, ihren frommen Baueifer zu bethatigen; das

kleinste Dorflein baute sich seine gothische Kirche, — vor

allera aber schritten die stadtischen Kaufleute* und Burger, die

durch den rasch aufgebluhten Handel zwischen Venedig, Augs-

burg und Niirnberg zu Reichthum gelangt waren, die wohl-

habenden Handwerkerziinfte zum Baue monumentaler Kirchen

und Rathshauser oder doch zum Umbau, zur Vergrosserung

und Verschonerung derselben.

Wir nennen nur die schonsten der so entstandenen

Baudenkmaler: die Pfarrkirche zu Hall (1436—1490) 5
),

Imst (1460—93) 6
), Feldkirch (1478) 7

), Lienz (1444—
1457) 8

), Obermauern (Virgen, 1456) 9
),. Taufers i°), Brixen

!
) Vgl. Tinkhauser, Diocesanbeschreibung II. 552 ; Staffler, Tirol

tmdYorarlb. 1.641; Schonherr »Ueber denJBau der Pfarrkirche in Schwaz

und deren Baumeister* (Tirolerbote, Jahrg. 1886 S. 1271); Schonherr,

Kunstbestrebungen H. Siegmunds. S. 191.

2
) Tinkhauser II. 768.

9
) Vgl. Fischnaler, Zur Gesch. der Pfarre Sterzing und des Pfarrkirchen-

baues, Zeitschr. des Ferdinandeums III. Folge 28. Heft. 1884 S. 1373 ff.

4
) Ueber die von Knappen erbaute St. Magdalenakirche in

Ridnaun Tinkhauser, Mitth. d. Centralcommission II 325 ff., dasFried-

hofkirchlein zu Gossensass Atz, ebda N. F. 11. Bd. p. CXXIV.
6
) Tinkhauser, Diocesanbeschreibung II. 362; Schwaigers Chronik

von Hall, her. von D. SchSnherr (Innsbruck 1867) S. 16, 17, u.

Lind, Mitth. der Centralconiin. 19. Bd. 218 ff.

6
) Atz, Kunstgesch. Tirols 250.

7
) Durch Baumeiater Hans Sturm 1478 vollendet, Atz, Kunstgesch.

295; Staffler, Tirol u. Vorarlb. II. S. 83, vgl. auch Vonbank-Schoch,

Mitth. der Centralcomm. III. S. 162.

8
) Tinkhauser, DiScesanbeschr. I. S. 564; Tinkhauser, Mitth. der

Centralcomm. II. 175 ff., Atz, Kunstgesch. S. 251:.

'
. ») Tinkhauser, DiOcesanbeschr. I. S. 623, Tinkhauser, Mitth. d. Cen-

tralcomm. II. 175 ff.

10
) Tinkhauser, Diocesanbeschr. I. 412. . #
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(Pfarrkirche 1503 geweiht) i), Neustift (1452) 8

), Velthurns.

(1499) 8
), Klausen (St. Andreaspfarrkirche, 1434—1494) 4

).

Der Dom zu Bozen erhielt gegen Schluss dieses Jahrhunderte

seinen herrlichen Glockenthurm 5
), einen gleichen auch die

Kirche von Tramin 6
) ; die schonen Pfarrkirchen von Meran 7

),

St. Pauls s), Vill, Neumarkt 9
) fallen gleichfalls in diese Re-

gierungsepoche 10
).

Die Edlen des Landes steuerten den Gemeinden zu solchen

Bauten Stiftungefn bei, baulustige Priester nahmen die Leitung

in die Hand oder giengen sammeln und erwirkten eintragliche

Ablassbriefe.

Die geistlichen Fiirsten des Landes zeichneten sich selbst

durch Baulust aus. Bischof Johann Hinderbach von Trient

baute am dortigen Castell vecchio den inneren Saulenhof und

die schone, der Stadt zugewandte Loggia, sowie die St. Peters-

kirche in seiner Bischofsstadt ll
). An Cardinal Cusas Bischofs-

*) Tinkhauser, Diacesanbeschr. I. 24.

*) Tinkhauser 1. c. I. 267.

8
) Vgl. Neeb-Atz, Der deutsche Antheil des Bistums Trient I.

S. 35 u. Spornberger im ,Kunstfreund € VIII. Jahrg. S. 67; fiber die

ehemalige Kirche von Saben vgl. Spornberger ebda IV. 61 ff.

4
) Neeb-Atz, 1. c. I. S. 7, 11, sowie Spornberger > Kunsttreund < V.

S. 27 ff., 34 ff.

8
) Mesner, Mitth. der Centralcomm. II. 97 ff. — Atz, Kunstgesch.

S. 294.

•) Atz, Mitth. der Centralcomm. N. F. V. Bd. p. XI, N. F 6. Bd.

p. CXXII f. u. 7. Bd. LXXIX.
7
)
Sacken, Mitth. der Centralcomm. I. S. 41.

8
) Vgl. Spornberger, Kunstfreund II. 43 ff., 50 ff., Mesner, Mitth.

der Centralcomm. II. 120.

- e
) Atz, Mitth. der Centralcomm. 14. Bd. p. I.

10
) Eine umfassende Zueammenstellung der wichtigsten Kirchen des

goth. Stils in Tirol bes. aus dem 15. Jahrh. gibt Atz, Btge. z. Entwicke-

lung der kirchl. Baukunst in Tirol (2 Lfg., 3. Gabe des christl. Kunst-

vereins von Bozen), S. 19—41.
u

) Vgl. Hofmann-Wellenhof, Johann Hinderbach, Ferdinandeums-

Zeitschr. III. Folge, 37. Heft 208 ff. — Mitth. der Centralcomm. IV. S.

100, 156, sowie N. F. XIII. pag. XLV. — Ueber den Baumeister von St.

Peter, Hans Dietmar von Tramin vgl. » Kunstfreund « 2. Jahrg. S. 47.
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Mrche in Brixen bestand nach alien Anzeichen eine stSndige

Dombauhiitte *), er selbst gab ihr einen neuen gothischen Chor

(1462), in dem zum Angedenken noch sein Wappenschild

prangt, und brachte auch umfassende Umbauten im Kreuzgang,

Capitel- und Bibliothekshause in Gang (1460—75) 2
).

Leonhard von Gorz, dem letzten seines Hauses, (f 1500)

dem fiirstlichen Eachbar Siegmunds, dessen Herrschaft ganz

Pusterthal unterstand, verdankt sein stolzes Stammschloss Bruck

bei Lienz den letzten Ausbau und den Gemaldeschinuck der

Schlosskapelle 3
) ; Lienz selbst, seine Besidenz, baute unter ihm

seine machtige Pfarrkirche. Er und seine Gemahlin waren

auch die Hauptforderer des Baues der St. Leonhardskirche in

Kartitsch, die 1487 erweitert wurde. Beide sollen sogar, auf

dem nahen Heimfels residirend, taglich zum Bau geritten sein

und daselbst mitgearbeitet haben 4
).

Ueber soviel thatigem Leben und Bauen steht also nun

der Landesfiirst, — der Vogt der Bischofskirchen, der oberste

Herr und Inhaber jener segensreichen Bergschatze, jenes regen

Handels und Gewerbes, die die materielle Grundlage der kiinst-

lerischen Unternehmungen bildeten. Zu ihm sieht die bedtirftige

Gemeinde, die einen Kirchenbau angefangen, empor, seiner Frei-

gebigkeit, steht es zu, ungebeten fromme Eifer zu unterstutzen,

sein Land verschonern zu helfen; in ihm selbst muss das all-

gemeine Streben gipfeln, er muss selbst geistig in alles ein-

greifen, alles umfassen. — Wieder drangt sich bei solchen Ge-

danken eine Gestalt in die Anschauung, die dies alles auf das

yollendetste erfiillt, das kleinste selbst geleitet und doch das

Ganze iiberblickt, — die den Frommen der Kirche, den ge-

1

) Vgl. ,Kun8tfreund« VIII. S. 25, 33 und Spornberger, ebenda

VIII. S. 47.

2
) Sinnacher, Beitr^ge zur Gesch. des Bistums Saben-Brixen, VI.

S. 643 f., Tinkhauser, Mitth. der Centralcomm. I. S. 17 ff„ ebda VI.

S. 68, 90.

8
) Vgl. Gradt, das Schloss Brack, Mitth. der Centralcomm. N. f. I. 37 ff.

*) Vgl. Sinnacher, 1. c. VI. S. 666, Tinkhauser, Diftcesanbeschr.

I. S. 541, 560. Staffler, Tirol und Vorarlberg II. Bd. 406.
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meinen Fortschritt im Auge hatte und das Unternehmen doch

kiinstlerisch erfasste: Kaiser Maximilian I., der Erbe Sieg-

munds. Wir wollen sehen, wie weit dieser sein wiirdiger Vor-

ganger gewesen ist. .

I. Kirchenbauten.

Herzog Siegmund hatte zunachst schon von seinen fiirst-

lichen Vorgangern Begonnenes fortzufiihren : — Herzog Fried-

rich mit der leeren Tasche hatte ihm den Kh'chenbau yon See-

feld, Kaiser Friedrich III. jenen von Kaltenbrunn im Kaunser-

thale hinter] assen.

Im Jahre 1438 war das alte, der Sage nach vom bussfer-

tigen Edelmann Schenkenberger (gest. 1300) erbaute Wall-
fahrtskirchlein von Kaltenbrunn, woselbst schon

Herzog Friedrich eine Caplanei errichtet x
), abgebrannt, und

der Einsiedler Hans Stob hatte dabei zugleich seine Be-

hausung verloren 2
). In ihm tritt uns nun so recht die Ge-

stalt des gotteseifrigen Kirchenbauers entgegen. Von dem

grossen Plane erfiillt, nun ein Mttnster mit sieben Altaren

zu Ehren der sieben Freuden Maria zu erbauen; zog er aus,

um Gelder zu sammeln. Der Pfarrer von* Prutz hatte ihm

einen Beglaubigungsbrief gegeben, — nun wandte er sich an

die Haupter der Welt um „Sammelbriefe", — Mahnschreiben

an dereu Unterthanen, den Bau des Miinsters zu untersttitzen.

Einen solchen erwirkte er noch im selben Jahre von Bischof

Georg von Brixen, — 1442 einen weiteren von Kaiser Fried-

rich III., der damals gerade in Innsbruck weilte, die Stiftung

zugleich genehmigte und ihm Grund, Boden und Weide, sowie

einen jahrlichen Beitrag von einem Fuder Salz aus dem Haller

Pfannhause dazu verlieh. Der Patriarch Alexander von Aqui-

leja, damals gleichfalls in Innsbruck, gab ihm einen Ablass-

J
) Staffler, II. 208.

2
) Vgl. zum Nachfolgenden Tinkhauser, Diocesanbeschr. IV. 382 ff.,

Staffler II. 218, »Der Pilger zum Gnadenbild zu Kaltenbrunn* (Innsbr.

1866) S. 21 ff., Atz, Beitr. zk Entwicklungsgesch. der kirchl. Baukunst

in Tirol, II. Lfg. (3. Gabe des christl. Kunstver. v. Bozen) S. 25.
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brief (16. April 1442), der bischofliche Vicar zu Constanz ein-

Empfehlungsschreiben (24. Nov, 1442), Georg von Brixen

(7. Marz 1443) einen neuerlichen Sammelbrief. Am 26. Marz

1445 endlich erhielt er von Friedrich IIL zu Salzburg neue

Besiimmungen Uber Stiftung, Bewidmuhg und Redite der Kirche

:

— iiberall ward dem Sammelbruder Verstandnis fur seinen

stoken Plan entgegengebracht.

Bereits im ersten Jahre seiner sdbststandigen Regierung,

am 2. Juli 1446 bestatigte aber auch Herzog Siegmund die Ur-

kunde seines Oheims vollinhaltlich *), und 1453 stellte er ihm

gleichfalls ein Mahnschreiben an alle seine Unterthanen, ihn

bei seiner Sammlung zu fordern, aus 2
).

Dann verrann geraume Zeit. Um 1460 aber tritt uns

Siegmund, dessen beliebtes Jagdrevier jene Gegend war, plotz-

lich mit dem Plaue entgegen, in Kaltenbrunn ein Cisterzienser-

hospiz zu bauen. Der Conveutuale Pater Friedrich Degenhart

von Stams wurde zum Bnumeister und kiinftigen Leiter des

Klosters bestimmt. In diesem Jahre noch erhielt er Betrage

„auf paw zu unser lieben frawen zum kaltenprun" 3
), 1464 er-

liess der Herzog dann ein Schreiben an alle Glaubigen zur

Unterstiitzung dieses Baues 4
) ; von Vintschgau gegen Landeck

ziehend machte Siegmund im folgenden Jahre selbst eine „Kirch-

fahrt zum Caltenprunnen u 5
). Auch diese Unternehmung zog

sich lange hin. 1470 und 1473 begegnen uns neuerliche Zah-

lungen an Bruder Friedrich, im letzeren Jahre scheinen Herzog

und Herzogin neuerdings Kaltenbrunn besucht zu haben 6
) und

gab der Herzog seinem Pfleger zu Pfunds die Weisang, 10 Mark

Berner aus den Ntttzen und Gulten seines Amtes zum Bau zu

') Vgl. iiber das Gesagte Ottenthal-Redlich, Archivberichte a. Tirol.

1./1. S. 337 ff.

») St. A. Schatzarchiv Urk. Nr. 5728.

») Statth.-Arch. Raitb. 146*3/6 f. 113.

4
) Tinkhau8er (nach einer Urkundencopie vom Stiftsarch. in Stams),

Di5cesanbeschr. IV. 338, Sinnacher, Saben-Brixen, 6. Bd. 688 ff.

«) Statth. Arch. Raitb. 1463/6 f. 599.

«) St. A. Raitb. 1471/2 f. 18, 1473 f. 66.
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steuern l

). Einen noch dringlicheren Auftrag stellt er 1479 an

seinen Pfleger zu Landeck: er moge, „als dann zu dem paw

zum Kaltenprunn Stain und Holtz und ander far ze thun not-

durft" sei, mit den Leuten seiner Verwesung von des Herzogs

wegen reden und sie „giitlich bitten, daz Sy solch fur zetun

verhelffen." Das will der Landesfurst dann „zusambt dem lone,

So Sy von gote darumb werden emphahen, gnediglich gen In

erkennen" 2
).

Darin liegt die letzte bezeugte Nachricht vor, die sich von

diesen Planen findet. Das Kloster kam nicht zur Ausfuhrung:

wie es heisst, Kess Siegmund iiur die Kirche erweitern und

verschonern. Er stiftete ausserdem 1483 ein Beneficium zu

Kaltenbrunn mit 20 Mark Berner, das nach zwei Jahren

nach Stams verlegt wurde, 1494 aber wieder nach Kalten-

brunn zuruckkam.

Weit grosserer Erfolg kronte die Fortfiihrung des Kirchen-

baues von Seefeld durch Herzog Siegmund. Noch heute ge-

hort die St. Oswaldskirche in Seefeld zu den schonsten des

Landes. Eine geraumige dreischiflFige Hallenkirche, weist sie

sich in dem reichen Netzgewolbe, den muskelartig emailder

durchflechtenden Diensten der Strebesaulen, dem Fischblasen-

masswerk der Fenster als echtes spatgothisches Baudenkmal

reichster und feinster Art aus. Den kunstlerischen Gipfel er-

reicht sie in dem leider stark zerstorten Portal mit dem Relief-

tympanon, den prachtvollen beiderseitigen Strebepfeilern mit

Heiligenstatuen unter Baldachineu, dem Blendmasswerk, das

das Ganze ziert, — alles in edelster Steinmetzarbeit dargestellt.

Vom Thiirsturz herab aber blicken uns, von Engeln gehalten,

das osterreichische und tirolische Wappen, Krone uud habs-

burgischer Pfauenstutz entgegen 3
).

Herzog Fried^ich mit der leeren Tasche hatte 1452 den

Thurin und vielleicht auch den Chor der Kirche ausgebaut;

*) St. A. Cod. 123 f. 226.

«) St. A. Copialb. 1466/83 f. 53.

8
) Beschreibung der Kirche v. Th. Hutter in d. Mitth. d. Central-

comm. VII. 307 ff.
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unvollendet hinterliess er das fronime Werk seinem Sohne.

Doch erst nach langerem Stillstand, i. J. 1465 und wahrschein-

lich auf Eingreifen Herzogin Eleonorens nahm dieser den Bau

wieder auf. Burkhart von Hausen, der Pfleger auf Schlossberg,

und der jeweilige Pfarrer von Seefeld wurden als Bauleiter be-

stellt, 12 Steinmetze mit Meister Hans als Werkmeister,

sowie die Zimnierleute Hermafln und Asum Payr am 1. Janner

zum Bau gesandt. Im Jahre 1466 war das mit schonem Blatt-

werk verzierte Gewolbe vollendet; 1472 treffen wir keinen ge-

ringeren als Meister Peter von Tramin, den Baumeister an

der Kirche zu Vill bei Neumarkt, den Schopfer des herrlichen

Thurins von Tramin *), 1473 die Steinmetze Johannes, Hein-

rich, Hans Zwick und Caspar Musak, 1474 den Meister Tho-

man von Inzing mit den beiden letztgenanuten als Gesellen

am Bau beschaftigt. Mit Vollendung der Sacristei schloss in

diesem Jahre der Bau. Gleichzeitig hatten die Maler Mang und

Ludwig Cornreuter, der Bildschnitzer Gall, die Schlossermeister

Bab und Lorenz an der inneren Ausschmuckung der Kirche

gearbeitet, die Goldschmiede Hans Singelsberg und Meister Ja-

kob von Innsbruck kostbare Monstranzen geliefert 2
).

Auch Ulrich Glier, Tischler von Augsburg (1472) und

Meister Gilgen Tischler (1466) wurden Auftrage auf „Tafeln"

fQr die Kirche 3
), desgleichen 1466 Josen Wennger Maler auf

„Werch und tavel auf das Seefeld tf gegeben 4
).

Nicht Siegmunds Freigebigkeit allein trug die Kosten dieser

Kunstschopfung. Seit langem war das weitberlihmte Wallfahrts-

gotteshaus mit Schenkungen begUtert worden ; hohe Wohlthater,

Sammlungen, Opferstocke steuerten noch jetzt immer zu dem

Baue bei. Doch trat der Herzog mit reichen Gaben an die

Spitze aller. lm Jahre 1465 schaflFte der Herzog mehrmals

Silber 5
), 1466 ein n Stuck Silber" im Werte von 46 Mark

i) Vgl. Atz Kunatgesch. S. 316 ft. Mitth. der Centralcomm. 14. Bd. I.

8
) Dies nach der ausfiihrlichen Baugeschichte bei SchSnherr, Kunst-

bestrebungen H. Siegmunds (Jahrb. der kais. Sammlungen I.) S. 187 ff.

») St, A. Raitb. 1466 f. 203, 1472 f. 95.

«) St. A. Raitb. 1466 f. 225.

*) St. A. Raitb. 1463/6 f. 245 u. 249.
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Berner „fur den paw auf dem Seefeld" *) ; 1467 widmete er der

Kirche ein silbernes Bild des hi. Siegmund. 1470 bekennt er,

ihr 400 Mark Berner schuldig zu sein und ordnet daher zu

besserer Versorgung des Gottesdienstes 20 Mark Zins an a
),

1483 sicherte er ihr eine Stiftung von 3 Gulden jahrlich 3
).
—

Diesen hervorragendsten sicheren kirchlichen Bauten Her-

zog Siegmunds gesellt sich als dritter, an dem er wesentlichen

Antheil nahoi, die Pfarrkirche von Landeck, eines der

schonsten nordtirolischen, Gotteshauser bei. Die Erbauungszeit

wurde bisher in die Jahre 1497—1506 verlegt; diese Zahlen

tragen namlich die Grabsteine Oswalds von Schrofenstein und

Antons Freiherrn Ivan, die mit Becht als eigentliche Haupt-

griinder des Banes gelten mogen 4
). Doch wird die Erbauung

des Langhauses besser in fruhere Zeit verlegt, und eine Weih-

urkunde fur dasselbe weist auch in das Jahr 1493 zuriick 5
). Be-

reits 1471 indessenertheilte Herzog Siegmund „der Frauenkirchezu

Angedair" den ihr „schon friiher gewahrten" Weglohn von

Landeck, „nach.dem dieselbe Kirchen mit paw schon angevangen

und nicht vollbracht ist", auch ohne diese Htilfe nicht voll-

bracht werden konne 6
). Wirwerden also in viel fruhere Zeit

zuriickversetzt, und der Antheil Herzog Siegmunds an dem Baue

bestand charakteristischer Weise nicht in directen Geldzah-

lungen, sondern in der Abtretung einer landesfurstlichen Ein-

nahme. Im Jahre 1478 wandte er diese letztere freilich den

Gerichtsleuten auf zwei Jahre zum Baue von Strassen und

Bracken zu, die durch Ueberschwemmungen Schaden gelitten,

— jedoch mit der ausdriicklichen Bestimmung, dass die Land-

») St. A. Raitb. 1466 f. 33.

2
) Tinkhauser, DiScesanbeschr. III. S. 101. Die entsprechende Ur-

kunde (St. A. Schatzarch. no 941) zeigt die Jahrzahl 1477.

s
) St. A. Copialb. 1483 f. 126.

4
) Vgl. Atz, ,Kunatfreund« N. F. 9. Jahrgang (Bozen 1893 No. %

S. 12, vgl. auch Staffler, Tirol und Vorarlb. II. 225, 227 ff.

6) ,Kunstfreund« N. F. 9. Jahrg. Nr. 2 S. 13. — Tinkhauser, Dio-

cesanbeschr. IV. S. 50 f.

«) Lichnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg VII. Bd. p! CCCCVIII
no. 1514.
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ecker Geriehtsleute dann die Fuhr zum Baue der Kirche auf

eigene Kosten vollbringen sollten •*). Die Stilahnlichkeit mit

dem Seefelder Baue ist eine auffallende. Die Rombenmuster

der Gewolberippen in den Seitenschiffen, die Pfeiler mit blosa

zwei Rundstaben, die durchkreuzenden Dienste erinnern, obwohL

allgemein spatgothisch, in diesem Zusammentreffen unwillkiir-

lich an die gleichzeitige St. Oswaldkirche. Auch hier aber er-

scheinen unter den zahlreichen durch die Kirche verstreuten

Griinderwappen — an den Thiirsturzconsofen des herrlichen

Hauptportals der osterreichische Bindenschild und der Tiroler-

adler*).

Nur unsichere Tradition bringt Herzog Siegmund ausser

mit den genannten noch mit einigen andern Kirchenbauten in

Verbindung. Reuige Busse fttr die einst dem Cardinal Cusa za

Bruneck zugefiigte Gewalt soil Herzog Siegmund bewogen

habeu, in der Nahe dieser Stadt, im Dorfchen Paiern das

alte, von Wallfahrern vielbesuchte Siegmundskirchlein r

an dem schon sein Vorfahre Rudolf (Jier Stifter 1363 eine Messe

gegrundet, zur schonen gothischen Kirche zu erweitern; delr

beriihmte Valentin Winkler von Pfalzen soil sogar der Archi-

tect ge^esen sein, der den Stthnbau vollbrachte 3
). Das spate

kirchliche Visitationsprotokoll von 1577 bezeichnet Herzog

Siegmund auch ausdriicklich als „Griinder und Erbauer* des>

Kirchleins 4
). In den gleichzeitigen urkundlichen Nachrichten

Tiber den 1450 begonnenen und bis 1589 fortgeschleppten Ban

findet sich jedoch keine Erwahnung von Beitragen Siegmunds 5
)-

Der Meier und Kirchprobst Lienhard von Pflang verkaufte

1450 und 1451 mehrere Lehen „wegen anliegender Not dea

*) St. A. Copialb. 1476/30 f. 22.

2
) Vgl. ausfahrliche Beschreibung (von Atz?) , Kunstfreund « N. F.

9. Jahrg. (1893) S. i ff.

») Vg!. Tinkhauser 1. c. 1. 358 ff. IV. S. 51 Anm. 23. -r- Sinnacher,

1. c. VI. 656. Staffler 1. c. V. 227.

*) Tinkhauser 1. c. I. 360.

6
) Vgl. zum Folgenden den Aufsatz : , Hat Herzog Siegmund von

Osterreich die Kirche in St. Siegmund als Denkmal seiner Siihne er-

baut?« Geschichtsfreund von Tirol I. Jahrg. (1866) S. 32 ff.
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Baues, den man an der Kirche zu St. Siegmund gethan hat

•und noch thut." Hiebei erscheint ein „Heinrich Mayr in Gruben

*b Thorenndtn" als „Paumaister tf (Bauleiter?) der Kirche 1
).

Auch das Kirchenrechnungsbiichlein von St. Siegmund von

1489 und eine Raiturkunde erwahnen mit keinem Worte

Siegmund als Miterbauer, sondern bezeugen uns durchaus die

Errichtung auf Gemeindekosten. Thatsache ist nur, dass Sieg-

mund i. J. 1470 eine Wiese, die sein Vater zu jener

Rudolfschen Stiftung hinzugeschenkt, dem Pfarrer zu

Pfalzen neuerdings zu freier Nutzniessung im Interesse der

Kirche empfahl und derselben ausserdem eiuen wappenge-

schmiickten silbernen Kelch widmete. Welche Bewandtnis es

mit dem in der Kirche bewahrten lebensgrossen holzernen und

mit Wachs iiberzogenen Standbilde Siegmunds hat, ist nicht

T)ekannt. Vielleicht hat — neben dem Namen des Kirchleins

— gerade dieses zu jener Ueberlieferung Anlass gegeben, die

1577, zur Zeit der Kirchenvisitation, schon verbreitet gewesen

«ein muss. — Ebenso wenig bezeugt ist die Mitwirkung Sieg-

munds fur die 1468 geweihte Kirche zu St. Corbinian bei

Assling (in dem damals noch gorzischen Pusterthal) 2
) und fur

jene zu St. Siegmund in Sellrein (1470), die beide durch

•die Tradition als Bauten Siegmunds bezeichnet werden 8
). Nur

in einer Capelle der letzteren findet sich ein altes Tafelgemalde

mit der Inschrift: „Siegmund von Gotts Gnaden Erzherzog zu

Oesterreich etc. hat lassen machen die Tafel Gott zu Lob anno

Domini 1491 "
4
).

Wohl aber lieh Siegmund seine furstliche Fiirsprache dem

Baue d^r Kirche St. Peter und Paul zu Sterzing,

welche die Gebriider Lienhard und Hans Jochl im Auftrage

ihres Vaters urn 1478 erbauten 5
). Diese reichen Stadtbiirger,

*) Mairhofer, Urkundensammlung von Neustift S. 584 ff.

2) Vgl. Tinkhauser 1. c. I. 587 if., Sinnacher VI. 668, Staffler V.

451, Walchegger ,Kunstfreund« N. F. 9. Jahrg. (1893) S. 6, 13.

3) Tinkhauser VI. S. 285, Staffler III. S. 539. — SchBnherr, Kunst-

bestrebungen S. 190 Anm. ].

*) Tinkhauser 1. c. II. 287.

*) ebenda I. S. 668.
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die Sterzing nicht nur mit ihrem eigenen Edelsitz, dem Jochels-

thurm geschmuckt, sondern sowohl am Baue des Kathhauses-

und Thurms, als der grossen Pfafrkirche mitgewirkt l
), hatten,

schon 1473 den Plan fassten, an ihren Edelsitz eine Kirche

anzubauen. Herzog Siegmund wandte sich, hievon horend, im

selben Jahre an Heinrich v. Freiberg, den Landkommenthur

des deutschen Ordens, welch letzterer in Sterzing ein Hospital

inne hatte, und an den Bischof von Brixen mit der Aufforde-

rung, dies Unternehmen zu bewilligen und zu fordern — „da~

mit der Gottesdienst, den wir albey zu fiirdern, geneigt seinr

geraert werde" : — so gibt Siegmund ausdrUcklich den Zweck

an, um den es ihin hiebei zu thun ist. Von dem Lohne Gottes

abgesehen, verspricht er, bei giinstiger Gelegenheit, die gege-

bene Bereitwilligkeit zu erwidern 2
).
—

Ebenso trat er 1473 mit begiiustigendem Mahnworte an.

die Aebtissin von Mfinster und den Domprobst von Chur

heran, den Bau eines Spitals „in St. Jacobskirchen" daselbst

zu unterstutzen und ausgebrochene „Irrung* zu beseitigen 3
)

;

zur Mithilfe an der Aufrichtung eines Spitals und Seelhauses

in Imst hatte er die dortigen Gemeindeleute schon 1467 auf-

gefordert 4
). — Weit unmittelbarer griff der Herzog in der ei-

genen Kesidenzstadt in bauliche Unternehmungen ein. Die

St. Jacobspfarrkirche in Innsbruck erfuhr schon seit

1438 bestandige Erweiterungen, Zubauten und Verschonerungen,

2u deren Forderung Cardinal Cusa in dem angegebenen Jahre

einen auf 20 Jahre giltigen Ablass ertheilt hatte 5
). Der Lan-

desfiirst liess 1461—66 durch „Meister Hans Maurer" „Stein-

werch und Glas tf — also wohl ein gothisches Masswerkfenster

!
) Vgl. Fischnaler, Beitr. z. Gesch. der Pfarre Sterzing und des

Pfarrkirchenbaues, Zeitschr. des Ferdinandeums III. Folge 28. Heft S.

137, 142. — Staffler, 1. c.II.26 f.— Zum Zwolferthurm hatte Siegmund

selbst den Grundstein gelegt, vgl. Atz Kunstgesch. S. 249.

*) Statth. Arch. Codex 123 f. 27.

s
) St. A. Codex 123 f. 16. — Ueber St. Jacobspfarrkirche

und Spital vgl. auch Tinkhauser IV. 669.

*) Ottenthal-Redlich, Archivberichte aus Tirol I./l S. 60 no 126.

5
) Vgl. Primisser, Denkwurdigkeiten von Innsbruck S. 3, 29.
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auf seine Kosten errichten x

). Dass Wohlthater einfach bestimmte

Theile eines Baues auf sich nehmen, begegnet uns auch sonst injener

Zeit 2
). Auch stiftete hier Herzog Siegriiund am St. Nicolausaltar

^in Messbeneficium, seine zweite Gemahlin Katherina 1490 ein

solches fiir die von ihr gebaute Kapelle der hi. Dreifaltigkeit

in der Pfarrkirche 3
).
—

. In Wilten beschaftigte Herzog Sieg-

mund 1490 den Maurer Niclas an dem Baue einer Kapelle 4
).

Vielleicht isfc es die St. Michaelskapelle im Pfarrfriedhof, die

1497 geweiht wurde 5
). Vielleicht baute der Herzog auch die

Kapelle St. Georg zu Amras 6
). Fiir das. Jahr 1484 finden

wir wenigstens „paw auf Ombras" bezeugt 7
), — um dieselbe

Zeit wurde sie geweiht 8
). Am Schlusse seiner Regierung end-

lich unterstiitzte Siegmund den Bau der Spitalkirche in

Meran, die 1483, nach andern I486 errichtet wurde 9
). Spat-

gothische Steinmetzkunst feiert auch in diesem von schonem

Netzgewolbe iiberdeckten Hallenbau ihre schonsten Triumphe,

<ias Portal wetteifert an Pracht mit jenem in Seefeld 10
).

Naheres liber seine Mitwirkung an diesem Baue ist nicht

bekannt. —
Wenn auch nicht immer in sicheren Umrissen und in sehr

-ausgedehntem Massstabe, lasst sich nach dem Gesagten doch

i) St. A. Raitb. 1461 f. 208, 1466 f. 309, 1473/4 f. 77.

*) So an der Kirche zu Sterzing, wo geradezn die einzelnen Strehe-

pfeiler von verschiedenen Biirgern gestiftet wurden vgl. Fischnaler 1. c.

Zeitschr. des Ferd. 3. Folge, 28 Heft S. 144.

s) Tinkhauser II. 109, 111.

4
) St. A. Urkunden Nr. 4540, vgl. auch Schonherr, Kunst-

bestr. S. 190 Anm. 1.

6
) Tinkhauser II. 247.

6
) SchSnherr 1. c. S. 190 Anm. 1.

7
)

St. A. Schatzarchiv-Repertorium II. S. 1355. .

») St. A. Raitb. 1463/6 f. 363, 144.

9
) Stampfer, Chronik von Meran (Meran 1864) S. 29, Beda

^Weber, Meran (Innsbruck 1845) S. 59 f., Tinkhauser, . Mitth. der

•Centralcomm. I. S. 323.

10
) Vgl. Lind, Archaolog. Notizen aus Tirol, Mitth. der Centralcomm.

19. Bd. 227.
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eine Betheiiigung Siegmunds an zahlreichen und gerade den

bedeutendsten und kunstschonsten Kirchenbauten seiner Zeit

aufweisen, — in Qestalt directer Geldbeitrage, der Zutheilung

landesfiirstlicher Einnahmen oder doch seiner fiirstlichen Befiir-

wortung. Dies alles gieng Hand in Hand mit einer noch gros-

.

seren Anzahl von Beneficien und Messstiftungen x
), — ja es ist

eben selbst vor allem anderen als religiose Stiftung genieint,

— „damit der Gottesdienst, den wir allbey zu furdern geneigt

sein, gemert werde." Siegmund steht damit ganz mitten im

frommen Werkeifer des letzten mittelalterlichen Jahrhunderts.

Gering aber ist doch diese Theilnahme an den Kirchen-

bauten gegenuber der profanen Baulust des Herzogs, die sich

mit dem grossten Aufwande vor allem auf personliche Unter-

nehmungen erstreckt, die wir nun im Folgenden zu betrachten

haben: in ihnen zeigt Siegmund viel von den Individualitaten

der kommenden Eenaissancezeit.

H. Hofbauten.

Seit Siegmunds Vater, Herzog Friedrich, den tirolischen

Furstensitz von Meran nach Innsbruck verlegt und hier un-

weit der Ottoburg, der alten Residenz der Grafen von Andeehs

eine neue, den „Newenhoftf — das spatere Haus mit dem gol-

denen Dachlein — gebaut hatte 2
), pflanzten sich Hofbauten

zu Innsbruck von Herrscher zu Herrscher fort : wir weisen hin

auf Maximilians I. neue Burg mit dem Wappenthurm, Ferdi-

nands H. „Ruhelust a
u. s. f. Von Herzog Siegmund ist nur

*) So ausser den schon genannten solcbe zu Tarrenz, St. Magdalena

im Hallthal, St. Siegmund im Luegpass, Mutters und Natters, Oberper-

fu8s, Maria Waldrast, Pfunds, Vendels, Pettneu, Nassereit (vgl. Tink-

hauser, Diocesanbeschr. II. 16, 314, 495,111. 60, 504, IV. 141, 331, 490;

Sinnacher VI. 678, 682, 685, Lichnowsky 7. Bd. no 1467 b.) Sonstige

Widmungen (z. B. Grundstttcke) vgl. Tinkh. II. 324, 799; Sinnacher VI

685, Pockstaller, Chronik v. St. Georgenberg, Beilage 117 ff. 125, 127,

130, 143, 145.

«) Zoller, Gesch. Innsbrucks I. S. 126, Staffler III. 415, Tinkhauser

II. 77.
'
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der .Bau einer Capelle im „Mitterhof*, — dem dritten der lan-

desfiirstlichen Kesidenzhauser, zwischen den beiden obenge-

nannten *), bekannt. Doch auch am „Newenhoftf scheinen fort-

wahrend einzelne Bauten und Verbesserungen vorgenommen

worden zu sein. Arbeiten finden sich aus den Jabren 1464»

1466, wo der „Vorhof im Fravnzimmern und zu Newenhof*

von einem Pflastermeister aus Miinchen „gepflastert tf wurde?

1483, wo die Stiege ein neues „Holtzgetter* erbielt. Im Jahre

1482 wurde „ein glocklein gen Newenhoftf erworben, 1483 ein

„Casten a gezimmert, den der Maler Ludwig Cornreuter mit

Saffran bemalen musste 2
). — Umfassender baute der Herzog

in der alten Eesidenz Meran, wo haufiger Aufenthalt zu Staats-

geschaften, wie zur Kurzweil Grund genug boten, uin sich

eine zweite fiirstliche Burg zu errichten: das sog. Fiirsten-

haus in Meran, imHofe des alteren Kelleramtsgebaudes. Dass

diese kleine Bauschopfung nicht die alte Grafenburg Konig

Heinrichs von Bohmen und der Margaretha Maultasch ist 8
)t

also ins 14. Jahrhundert nicht zuriick reicht, beweist

schon sein baulicher Zusammenhang mit der alten Stadtmauer,

deren Bau sich durch das 15. Jahrhundert hinzieht. Bauart,

Getafel, Malereien, Wappen des Schlosses weisen deutlich in.

die 2. Balfte des 15. Jahrhundert. 'Die Eingange zum furst-

lichen Wohnzimmer, zur „Kaiserstube a sind mit Wappen Ti-

rols und Schottlands geschinuckt; ein Fresco im Erker des-

selben Gemaches scheint sich direct auf die Vermahlung Her-

zog Siegmunds mit der schottischen Konigstochter Eleonore

zu beziehen, ein anderes rathselhaftes im Schlafgemach auf

einen der altdeutschen Bomanstoffe, denen Eleonore in ihren

eigenen schriftstellerischen Bestrebungen nahe stand; die

schonen Bankenornamente im Wehrgange stellen uns in einer

der Jagdscenen, die sie umflechten, wohl vielleicht die furst-

*) Tinkhauser II. 114.

*) St. A. Raitb. 1463/6 f. 699, 1466 f. 30, 1483 f. 321, 1482 f. 3l9r

1483 f. 322.

s) Vgl. Stampfer, Geschichte der Stadt Meran I. 260, Mitth.

der Centralcomm. N. F. I. p. LXIV.
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liche Jagerin selbst dar, in rother Tracht, wie uns diese auch

sonst von der Herzogin berichtet wird *). Dies alles zeigt, dass

das Meraner Fiirstenhaus der Zeit der Ehe Siegmunds mit Ele-

onore von Schottland angehort, damals neu gebaut und neu

ausgestattet wurde; ja es gewinnt geradezu den Anschein eines

ehrenden Denkmals des Herzogs far seine erste Gattiu.

Sonderbar genug finden sich bisher keine Einzelnachrichten

und Rechnungen iiber diesen Bau; die vorhandenen Inventare

sind alle aus der Zeit Maximilians I. (1518, 1528), der viel-

leicht manche Verschonerung angebracht haben mag, — aus

Siegmunds Zeit ist kein einziges erhalten. Dafiir steht das

Schlosschen selbst, was von so wenigen Bauten des letzteren

gilt, gut erhalten und wohl in urspriinglicher Form vor uns.

Besehen wir uns aber seinen Kunstschmuck, so spricht sich in

ihm eine wahrhaft kunstsinnige Tendenz in der Gestaltung

der eigenen Behausung aus. Die kleine Burg, die, wie so viele

Bauten jener Zeit und gerade Siegmunds, mit zinnengekronten

Giebeln und einem spitzbedachten Eckthiirmchen emporragte,

deren Mauer aber auch einen kleinen engen Hof barg, unischliesst

neben der schongewolbten, mit Fresken geschmiickten Kapelle

nur wenige Gemacher, und auch von diesen kommen nur zwei

dem Fiirsten selbst zu, — ein Wohngemach und eine Schlaf-

kammer, die seit Kaiser Max so benannten „Kaiserzimmer tf
.

Einfach mag das Moblement geweseii sein — in der Schlaf-

stube stand ein Himmelbett, in der Wohnstube wohl ein Tisch,

wahrend statt der Sessel Banke an der Wand hinliefen.

Aber um so sorgfaltiger waren die Wande gotafelt, die Decken

mit profilierten Balken und Consolen gezimmert ; die gothischen

Thuren trugen treffliche Schlosserarbeit, fast fiber keiner fehlte

eine fein modellirte Wappentafel; die Fenster hatten Butzen-

scheij)en. Den ausfuhrlichsten Schmuck erhielten aber die Erker

der beiden Gemacher in Gestalt prachtiger Malereien. Der eine

birgt jene romanhafte Darstellung, deren wir oben erwahnten,

*) Vgl. hiezu und zum Nachstehenden Schonherr, Gesch. der Burg

in Meran 1. c. S. 26 ff. neue Ausgabe S. 28 ff.

Ferd.-Zeitschrift* III. Folge. 42. Heft. 15
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tind die Bilder des Schraiedes Tubalkain und Konig Davids, der

beiden Brfinder derMusik; der andere, prachtigere in der Wohn-
stube prangt in seinem unteren Theil in feiner Tafelung, deren

sechs Felder die beriihmtesten mittelalterlichen Geschichts- und

Sageogestalten darstellen; dariiber befindet sich Herzog Sieg-

munds Bild in Rustung, Herzogsmantel und Pfauenhelm, wie

er seiner Braut Eleonore die Schleppe halt, — sowie ein alle-

gorisches Bild, eine am „Ehrenbrunn" versammelte freund-

scbaftsselige Gesellschaft von Herren und Damen. Das Stern-

gewolbe des Erkers aber schmuckte der phantasiereiche und

meisterliche unbekannte Maler mit allerlei Jagdscenen. Die

Kacheln des Ofens, der in der „Kaiserstube tf steht, schmticken

Beliefs, wie die Darstellung der synibolischen Jungfrau mit

dem Einhorn, Si Jorgs mit dem Drachen, daneben aber auch

das Bildnis des deutsehen Kaisers mit Schwert und Apfel, der

habsburgische Bindenschild, der Tiroleradler, das Wappen von

Meran. Wie bezeichnend sind die Stoffe aller dieser Darstel-

lungen! Jagd, Hochzeit, Geselligkeit, — Sage und Allegorie —
alles zeigt uns den lebendig-romantischen, ritterlichen Zug, der

als einer der vorherrschendsten und zugleich sympathischesten

Siegmunds auch sonst oft wiederkehrt. In wurdigem Contraste

hiezu verkorpern die fast tiberzahlreichen Wappenschilder des

Herzogs entwickeltes furstliches Selbstbewusstsein. —
Aber auch sonst hatte es sich der biirgerfreundliche Fiirst

iiberall in den Stadten seines Bereiches wohnhaft gemacht. Zu

Hall, wo Siegmund nach dem Zeugnis des Chronisten der

Stadt „in seinem Leben viel fiirstliche und fruntliche wonung
gehalten tf x

), besass er in der alten landesfiirstlichen Burg

Hassegg, die schon seit dem 13. Jahrh. bestand 2
), ein H^im;

1482 verlieh er diese seine „Behausung a zwar an Leopold

Fuchsmagen, behielt sich aber freie Wohnung und Nutzniessung

der Garten i-m Falle seines Aufenthaltes in Hall vor 3
). Ein

J
) Schwaigers Chronik von Hall, her. von Schonherr S. 69, vgl.

auch S. 31.

2
) Vgl. Mitth. der Centralcomm. N. F. 12. Bd. p.CXXXII.

») St. A. Copialb. 1482 f. 291.
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Inventar aus jener .Zeit x

)
gibt uns Kunde von dem mannig-

fachen Mobelwerk, das die verschiedenen Kammern und Stuben,

unter denen auch eine „Silberkanimer u hervorgehoben ist, er-

fullte. Tisch und „Credenztischl tf erscheinen hier vielfach von

StiiWen umgeben, doch fristet auch noch die alte, schlichte

„Vorbank tf in den fiirstlichen Gemachern ihr Dasein. Der

ganze Kram an kleinen Dingen — Geschirr mannigfachster

Art, daneben „pergamen tf — liegt in den zahllosen Truhen;

manche Kostbarkeit ist darunter: ein silberbeschlagenes Horn,

ein silberner Becher, ein „Agstein g (Bernstein), eine „Grallen tf -

Kette. Die „Sideltruhen g dienen zur Aufbewahrung von Klei-

dern und Stoffen. Von den Kasten blicken zinnerne und hol-

zerne Teller („Plan tf

) herab; die „Spannbetten tf (Bettstatten)

sind rait seidenen Tiichern umhangen. Daneben begegnen

Schwerter, Lanzen, Armbriiste, Hellebarden und Mordhacken,

— selbst der „Schweinspiess tf fehlt nicht. Vor allem sind

mehrere „Schachzagel a da, — ja eigene Tischchen mit dem

Spielbrett. — Das Inventar bringt uns so recht wieder den

fiirstlichen Jager und Schachspieler in die Anschauung. — Die

Eapelle birgt ein Messbuch und Messgewand.

Zu Trient „im Gsloss* liess der Herzog 1463 durch

Leonhard Zimmermann eine Stiege machen; — gemeint ist

nichts anderes als das altberuhmte Castell Buonconsiglio. Im
selben Jahre aber lieferte der Hofschneider Stefan Tanner

seinem „gnadigen Herrn" gar „tuch und pawmwol zu dem

haymlichen gemach zu Triendt und Botzen" 2
). Endlich

kommt uns noch die Kunde zu, class Herzog Siegmund auch

zu Ehingen, der vorderosterreichischen Stadt, wohin er mit

Vorliebe Fiirsten, Bitter und Grafen zum Turnier lud 3
), ein

„Furstenhaus* besass, an dem er auch 1473 bauen liess 4
).

*) Statth. Arch. Schatzarchiv, Lade 109 unter zahlreiehen andern

Inventaren aus der 2. Halfte des 15. Jahrh., auch palaographisch in diese

Zeit gehSrig.

*) Statth. Arch. Raitb. 1463/6 f. 679, 594 f.

8) Statth. Arch. Copialb. 1481 f. 199, 226; 1482 f. 331.

4
) ebenda Schatzarchiv-Repertoriutn II. S. 1364 vgl. auch Raitb.

1478 f. 56.

15*
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III. Schlosserbauten.

Mehr als alles andere haben die Schlosserbauten Herzog

Siegmunds Bauherrnruhm begnindet und sozusagen fur alle

Zukunft popular gemacht. Alte Tradition schreibt ihm die Auf-

fiihrung einer Reihe von Schlossern zu, die seinen Namen
tragen und ihn damit am unsterblichsten dem Gedachtnis der

Nachweltiiberliefern. Siegmundsburg, Siegrnundslust, Siegmunds-

fried, Siegmundsried, Siegmundsfreud, Siegmundskron, — die

Kunde von alien diesen Bauten, in jedermanns Mund, aber in

der bisherigen Literatur nirgends naher gepriift und geklartr

forderfc zu quellenmassigem Nachforschen geradezu heraus; es

gilt, statt die blosse Ueberlieferung zu wiederholeu, endlicb

einmal Quellenbelege aufzusuchen und ein klares Bild zu er-

streben, wieweit diese Schlosser uberhaupt Siegmunds Schlosserr

wie weit sie seine Bauten — und ob sie seine einzigen Schlosser-

schopfungen sind. — In dieser Hinsicht mag nun freilich vor-

ausgeschickt sein, dass die Quellen ziemlich karge Auskunft

geben. Wir mtissen vor allem.fast iiberall verzichten, architec-

tonische Leistung von Befestigung, Restauration, Einrichtung

klar zu scheiden; wir miissen das Schlosserbauen des

Herzogs im weitesten Sinne betrachten. Allein in Zusammen-

fiigung der verstreuten Angaben, die uns in Rechnungen, In-

ventaren, Copialbuchern etc. begegnen, ergibt sich doch der

oberflachlichen Tradition gegenuber ein weit greifbareres und

wohl auch richtigeres Bild. Bs zeigt sich vor allem, dass die

genannten eponymen Bauten durchaus nicht die einzigen BurgenT

an denen er baute und wo er sich aufhielt, — dass sie anderer-

seits aber nicht durchaus Neuschopfungen Siegmunds sind.

Nicht von vornherein scheint seine Wahl und bauliche Sorge

auf diese Lieblingsschlosser allein gefallen zu sein, — ja gros-

stentheils erst in der spateren Zeit, wahrend er fruher schon

und neben ihnen an anderen Schlossern baute. Wie uns bei

den kirchlichen Bauten nicht eine Sch5pfung begegnet, der er

sich ausschliesslich zugewendet und die sein ausschliessliche&

Werk ware, sondern eine zersplitterte Theilnahme an zahlr^ichea
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TJnternehinungen, so erweist sich auch sein Schlosserbau als ehi

sehr ausgebreiteter ; wir diirfen uns, um das richtige Bild zu

^rhalten, nicht bloss dafiir interessieren, welche Burgen der

Herzog ganz neu aufgerichtet, sondern tiberhaupt, auf welche

er seine Blicke wendete.

Wir begegnen zunachst lauter alten Schlossern, die Sieg-

mund wohl raeist nur vervollstandigte und fiir seine Zwecke

einrichtete. Es sind hauptsachlich die nordtirolischen Schlosser

Tratzberg, Rotenburg, Thauer, Fragenstein, Martinsberg, Schloss-

berg, Klamm. Wir schicken ihre Betrachtung der der „Sieg-

mundschlosser" voran.

Tratzberg. Auf Tratzberg begarm der Bau schon 1452,

wo dem daraaligen Pfleger Conrad Koffer 7 Mark Berner „zu

notdurft des pawes, so Im von uns einpfolen ist" gegeben

wurden x
). Der Hauptbau aber fallt, wie es scheint, in die

Jahre 1461—63. In diese Jahre fiel — nach der uns noch

erhaltenen Raitung Hans Grebingers 2
) — die Anlage eines

neuen Zwingers, eines Thors; der Thurm wurde „verraucht tt

(beworfen), die Wehrgange wurden erhoht und mit Zinnen

versehen, in den Stuben Oefen und Fenster angebracht, — in

eiriem ein „Kranzfenster. tf Auch ein neuer Stadel wuchs hinzu.

Das Material ah „werchstuck", Stain, Ziegeln, „varb, zymer-

holtz, tramholtz"- etc. wurde auf dem Inn herbeigeflosst und

dann mit Pferden zum Schlosse gezogen. Die Kosten des

Baues — ein Betrag von 105 Mark, 6 Pfund und 4 Gulden

-t— wurden durch Abgaben der Bauern und Auszahlungen des

Salzmaiers zu Hall gedeckt. Auch 1484 noch wurde Hoch-

pranden Sandizeller, dera damaligen Pfleger ein Betrag von

fiber 17 Gulden „zu ganzer Bezalung seiner Eemanenz des

paws halben zu Tratzberg" ausgezahlt 3
). — Siegmund scheint

sich — Jagens und Fischens halber — ofters auf dem schonen

Sitze aufgehalten zu haben 4
). Sonst aber iibergab er diesen

*} Statth. Arch. Lose Acten.

;

2
) St. A. Raitb. 1463.
3
) St. A. Raitb. 1484 f. 112.

4
) So 1474 bei Gelegenheit von Jagd und Fischerei am Achensee

und auf Tratzberg Raitb. 1474 f. 237.
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Pflegern, von denen ich ausser den obgenannten 1444—46
Wilhelm Velderer, 1449 Thoman Schindler, 1452 Hans Kauf-

mann von Schwaz vorfinde x
). Eine zweite Bauperiode erlebte

das Schloss dann unter Kaiser Maximilian and unter dem rei-

chen Berggewerkengeschlechte der Tanzl, die es von ersterem

durch Tausch erwarben und neu umbauten 2
).

Rotenburg. Nachst Tratzberg hat sicli Siegmund dann

vor allem Botenburg zugewendet, dem Stammschlosse des ein-

stigen stolzen, von Siegmunds Vater bezwungenen Geschlechtes

der Kotenburger, das schon seit 1441, seit dem Erloschen der

letzteren, landesfiirstlich — und gleichsam eine Schirmburg

des nahegelegenen, von Herzog Siegmund eroffneteu Silber-

stollens am Bingenwechsel war 3
). Bereits 1460 sandte dieser

den Zimmermanu Hans nach Botenburg; 1467 erhielt Conrad

Samer „auf den paw zu Botenburg" iiber dies und das vorher-

gebende Jahr 124 Mark Berner. 1m selben Jahre ward ein

Steg iiber den Ziller und ein „weier gen Botenburg gehorend*

angelegt; das Tagwerk leistete hiebei Hans von Mos sainmt

Gesellen. Jakob Ziegelmeister „zum heyligen Creutz pey Hall"

lieferte 1471—72 Material zum Bau eines Zimmers auf Boten-

burg, der Hafner Siegmund von Hotting zierte (1472) das

Schloss urit zwei Oefen, der Kandler Lienhafd musste den

Dachknopf mit Zinn iiberziehen. Bis z. J. 1473, in welcheni

Jahre auch fur Zehrung Herzog Siegmunds auf Boteuburg „ye-

zuzeiten* 6 Ducaten beglichen wurden, dauerte die Bauarbeit

unter Gilg Tischler und Meister Hans im Beifaoh
als Werkleuten fort; auch ein Brunnen wurde angelegt, -~

gleichzeitig mit dem Bau des nahen Schlittersees, auf den wir

spater kommen werden. Fur die Speisung der Werk- und

Zimmerleute wurde der Pfleger mit 3 Groschen „ye fur ein

*) St, A. Schatzarchiv*Repertorium II, 592, 599, 609.
2
) Vgl. A. Procop, das Schloss Tratzberg in Tirol (her. vom Mahr-

Gewerbemuseum, Brann 1889) S. 5 f. — Tinkhauser (II. 643) und Stafder

(III. 672) lassen die Tanzl irrthiimlich schon 1470 im Besitze des

Schlosses sein.

») Staffler III. 658, 661.

Digitized byGoogle



— 231 —
Tag die speiss* entlohnt^ er lieferte auch Speise und Trank an

den Schlittersee. Die Kosten dieses Jahres 1471—72 beliefen

sich auf 175 Mark B.

Weitere Bauzahlungen erscheinen 1478 auf einen „Hannsen

stainer von Rotenburg* ausgestellt. 1487 endlich wurde bei

Rotenburg am Ziller, der danialigen Grreuze gegen das Bistum

Salzburg, eine Bastei gebaut, die wir 1488 schon besetzt fin-

den *). — Auch dieses Schloss wurde Pflegern zur Verwaltung

gegeben; von solchen finden sich Josef Steudler (1463, 1466),

Marscher, Mathaus Tiirndl (1468—73), 1486 Ulrich Geggy;

1490 wird es voji Heinrich von Rotenstein an xindreas Liechten-

steiner iibergeben 2
). Von der letztgenannten Uebergabe hat

sich auch ein Inventar des Schlosses erhalten, das uns von einer

Kapelle, einer reich mit Riistzeug geftillten Harnischkammer

u. dgl. zeugt.

Tkaur. Unter den Unterinnthaler Schlossern, in denea

Siegmuud sich eine Wohnung geschaffeu hat, darf daun vor

allem Schloss Thaur nicht ubersehen werdeu. Von Bauten

erfahren wir zwar nichts weiter, als dass 1472 die Steinmetzen

Heinrich uud Haus aus Thaur am Thurm des Schlosses bauten;

der damalige Pfleger Martin Schindel musste den Bau auch der

herzoglichen Kammer verraiten 3
). In den Inventaren des

Schlosses 4
) aber, die die Pfleger Melchior von Heimenhofen

1484, Jacob von Spaur, Peter Harber I486 und Hilprand von

Gles 1488 je ihren Nachfolgern ausstellten, werden eine „obere

grosse Stube" und eine „Canier daran" als standige Gemacher

des Herzogs verzeichnet. In der ersteren befandeu sich drei

Tische uud ein „Credenztischl", — ausserdem aber bezeichnen*

der Weiae ein Schachbrett und „ain gemaltz tuch

») Vgl. sum Voratebendeu die Raithucher (St. A.) der betreffenden

Jahre 1460 f. 10*4; 1466 f. 28, 29; 1471/2 f. 19, 26; 1472 f. 16, 18, 19;

1473 f. 17, 19; 1478 f. 56; 1487 f. 439; 1488 f. 298.

*) St. A. 1363/6 f. 113; 1466 f. 28; 1473 f. 39; Schatzarchivreper-

torium II. S. 609, 626; Schatzarchiv, Lade 109. Staffler 1. c. HI. S. 661.

8) St. A. Cod, 110 f. 72 und Schatzarchivrep. II. S. 599.

«) St. A. Schatzarchiv Lade 109.
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mit etlichen landschaften", — ein Gemalde also auf

Iieinwahd; in der „Caraer a
. stand ein „Spanbetta mit einem

Cariol, eine Sideltruhe und — „ain Sweinspiess". Damit tritt

uns zum erstenmal und in typisch einfacher Weise die Schloss-

wohnung des Herzogs entgegen, an3 Wohnstube und Schlaf-

kammer bestehend, wie sie uns auch ktinftig immer von neuem

begegnen wird. Etwas stattlicher erscheint sie in einem In-

ventare von 1488 : bier werden „als meins gnadigen Herrn

Gemache" eine „Silberstube tf

, zwei Kammern mit JBettstatten

und die „obere Stuben" mit jenem gemalten Tuche verzeichnet;

ftir ihn waren auch eigens drei Handtucber, zwei Tischtiicher

und ein „TJmbleg tf verwahrt. — Stube und Kammer hatte aucb

der Pfleger, so gut wie sein Furst. Daneben barg aber das

Sehloss eine „Harnaschkammer" mit reichstem Biistzeug, in

spaterer Zeit einen „grossen newen Saal", in dem wieder ein

grosser Harnischkasten stand, mehrere Knechtstuben und Speis-

gaden, Futterkasten, Marstall und Stadel. Eeich mit kirchlichem

Gerath war endlicb aucb die Schlosskapelle ausgestattet. —

-

Als machtiges Castell mit zwei grossen Eckthiirmen erscheint

Sehloss Tbaur, jetzt Kuine, noch in Merians 1679 erschie-

nener „Topographie tt x
).

Martinsberg. Verlassqn wir das Unterinnthal und gehen

wir liber Innsbruck hinweg flussaufwarts. Da stossen wir bald

auf Martinsberg, das beriihmte Schlosslein am Fusse der Mar-

tinswand. Auch dieses diente wohl Siegmund oftmals als Jager-

quartier. Im Jahre 1450 hatte er JBalthasar Mentelberger „Haus

und Hof auf sand Martinsberg" verliehen; den eigentlichen

Burgstall aber behielt er sich sichtbar vor. Erst 1475 verlieh

er diesen an Dlrich Ramung, der das Sehloss 1481 dem Her-

zog wieder abtr.it. Am 10. Marz 1486 erbielt es dann Dlrich

Kneusl, der getreue Secretar des Herzogs zum Geschenke 2
).

Zuvor aber scheint es in besseren Zustand gesetzt worden zu

!
) M. Merian, Topographia Provinciarum Austriacarum, Francof.

1679 S. 80/81.

2
) Vgl. Noggler, Die Martinswand und der Burgstall Martinsberg.

(Muncben) S. 20 ft.
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sein, 1485 schenkte Siegmund deni genannteu Kneusl das

Zimmerholz, „so in oder bey dem pawstadl unter Fragenstein

ligt", zum Bau auf „sand Martinsberg" 1
).

Schlossberg. Vollauf wohnlich eingerichtet aber ist der

Herzog in Burg Schlossberg auf der Seefeldersenke. Zwischen

Leutasch und Scharnitz, den zwei trefflichen Jagdrevieren liegend",

mochte wohl auch dieser Punkt dem Herzog wertvoll erschienen

sein. Die Hauptbauperiode war hier die Zeit des Pflegers Burk-

hart von Hausen, des Nachfolgers Hannsen Ramungs in der

Pflegerschaft. Schon 1460 begannen die Bauten; 1461—63

wurden Burkhart 114 Mark Berner „umb allerlay paw, so er

am Gslos zu Slosperg getan hat* , gesendet ; 44 Mark davon

kamen unmittelbar von den Gerichtsleuten herein, das iibrige

musste das erzherzogliche Salzmeieramt begleichen. Fur die

Baujahre 1463—65 beliefen sich die Kosten neuerdings auf

129 Mark Berner. Dann scheint eine Pause eingetreten zu sein.

Mit dem Jahre 1472 wurde neuerdings begonnen; 1473 baute

der Pfleger fiber die Heerstrasse, die am Sehloss unmittelbar

vorbeilief eine Klause; bis 1474 zog sich dies Unternehmen

fort, an dem ein „Meister Bartlma" als Zimmermann beschaf-

tigt war. Noch 1484 und 1485 wurde am Schlosse gebaut 2
).

— Auch Schlossberg war durchwegs in Handen von Pflegern.

Auf den baulustigen Burkhart folgte noch Pangratz Han, Si-

mon Pfab und Wolfgang von Windegk (1488) 3
).

Herzog Siegmund selbst aber hatte in Schlossberg eine

„Stube a
, in der nach einem alten Inventar 4

) „vier schlecht

Tisch, der viert in der andern stubn" stand; also zwei Ge-

macher. In den Erkern des Schlosses standen Geschutze, im

einen, gegen Scharnitz gerichteten eiue ^Tarraspuchse", im an-

dern gegen Seefeld gerichteten w5 ClotzenpUchsen." Mit dieser

*) St. A. Copialb. 1485 f. 38.

*) Vgl. St. A. Raitb. 1460 f. 51; 1463; 1463/6 f. 117 f.; 1472 f.

16, 19, 20; 1473 f.*137; 1473/4 f. 39-40; 1484 f. 122; 1485 f. 98.

8
) Vgl. ein Inventar St. A. Schatzarchiv Lade 109 und Raitb. 1487

1 201 und Schatzarchiv-Rep. II. S. 629.

*) St. A. Schatzarchiv Lade 109.
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Angabe iibereinstimmend tritt Schlossberg noch in Burglechjaer*

1611 gezeichneter Karte Tirols als einfaehes Schlosshaus mit

zwei hohen Erkerthurmcben entgegen 1
). Wieweit diese Zeich'

Bung verlasslich ist, ist freilich nicht zu ermessen. Iu einem

ausfiihrlicheren Stiche aus d. J. 1703 tbront Schlossberg als

quadratischer, einen Hof umschliessender Wiirfel, an der Seite

einen Thurm mit spitzem Dache, tiefer herunten von einer

zinnengekronten Kingmauer umgeben auf dem steilen Hfigel 2
).

Jetzt ist es bis auf einen brockelnden Mauerrest verfallen.

Fragenstein. Erst etwas spater, gegen die 70ger Jahre

sclieint Herzog Siegmund seine Aufmerksamkeit Fragen-
stein zugewandt zu haben, dem alten festen Schlosse, das im

13. Jabrh. im Besitze der Grafen von Tirol, dann der Sitz der

stolzen Gescblechter derer von Hirsehberg, Ebenhausen und

Weineck gewesen war 3
).

Schon 1444 erscheint es aber in Verwaltung eines Pflegerst

Christoffen Veglers, und bleibt von nun an in Pflegerhanden*

Nach Vegler erhielt es 1447 Eberbard von Freiberg zu Ach~

stetten (mit 40 Mark Burghut), 1464 gab es Conrad Fridung,

Siegmunds Bath, in dessen Hande zuriick; der Herzog verlieb

das Schloss 1465 Reichart Klieber 4
). Klieber legte bereits

1468 dem Herzog eine Raitung uber in diesem und dem vor~

hergehenden Jahre durchgefuhrte Bauten vor 5
). Sein Nach-

folger Ulrich Ramung setzte 1474 dieselben fort 6
). Am bau-

eifrigston bethatigte sich dann nach kurzer Pflegerschaft Georgs

von Absperg 7
) dessen Nachfolger GotthardHartlieb. Im

Jahre 1479 bezahlte er einem „prunnenmeister, der auf Fragen-

») Burglechner, die Grafschaft Tirol (Innsbruck 1611) Tafel 2.

2
) » Beschreibung der Grafscbaft Tirol, mit Kupfern*, Augsburg

1703, bei S. 172.

8
) Vgl. Zingerle, die Burgen Oberinnthals, Mitth. der Centralcomm.

V. 324, Staffler II. 380.

*) St. A. Schatzarch.-Rep. II. 572, 590, 606. Lichnowsky VIL
no. 874.

*) St. A. Copialb. 1466/83 f. 92.

«) St. A. Raitb. 1473/4 f. 42.

») St. A. Scbatzarcb.-Repert. II. f. 618.
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stein pawfc*, 10 rh. Gulden, 1482 erhielt er vom Herzog im
Ganzen 412 rh. Gulden fttr Bauten und „masserey, so sein

Gnad kauft hat* *). Aiif ihn folgten noch 1482—87 Han*
Springer und 1488 Degen Fuchs von Fuchsberg (mit 60 Mark
Burgheit); der letztere scheint es noch ini selben Jahre an

Friedrich Winckentaler abgetreten zu haben 2
). — Von den*

Jahre 1482 i&t uns bezeugt, dass Herzog Siegmund, von 1484r

dass seine Gemahlin „ze Fragenstein gelegen ist
tf 3

). Der Her-

zog hatte es sich hier auch thatsachlich wohnlich gemachk

Schon ein Inventar von 1477 verzeichnet „in meins gna-
digen Herrn Gamer ain pettstat mit ainem hyniell%

und diese herzogliche Kammer erscheint in alien folgenden

Inventaren 4
). Als sonstige Raumlichkeiten des Schlossea

treten uns in diesem ein „Schreibstubel" mit einem Schreib-

tisch, eine „MuntzV eine „Silberkanier tf

, ein Saal, in dera.

ein Harnischkasten aufgestellfc war, zwei Erker, ein Frauen^

geraach, eine „Kammererkammer" und zahlreiche andere

Stuben und Kammern entgegen; — endlich eine Kapelle r

welche eine Altartafel, die zwolf Boten darstellend und nebst

Messgewandern, Leuchtern und Kelchen auch „ein Tuchl

darauf ein Crucifix mitsambt ettlichen heiligen darauf ge-

nial^, sowie „ein hultzeine Tafel* daneben enthielt. Gemeini

ist wohl nichts anderes als ein Gemalde auf LeinwanJ, ein

zweites auf Holz. — Die Kapelle wurde 1469 von Bischof

Golser geweiht, scheint also gleichfalls in dieser Zeit ent-

standen zu sein.

Klamm, So manchesmal fuhrte den Herzog sein Weg
endlich auch nach dera romantischen Schlosse Elamm im

i) St. A. Raitb. 1479/81, Oopialb. 1482 f. 279.

*) St. A. Raitb. 1485 f. 18, 1486 f. 58, 1487 f. 484; Copialb.

1488 f. 58; 1488 f. 100. — Schatzarch., Lade 109, Inventar Fragen-

stein 1488.

«) St, A. Raitb. 1482 f. 22, 1484 f. 373.

*) St. A. Schatzarch. Lade 109.
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^Miemingerberge *), das ihm ergebene Pfleger yerwalteten. Seit

1499 von den Starkenbergern an den Landesfiirsten gekommen 2
),

•erhielten es wahrend Siegmunds Kegferung die Pfleger Jorg

Klammer (1447), Lorenz Neef (1460), Hans Lider (1466), Chri-

stof Fragensteiner (1480—1489). Hannsen Freeh wurde es

{1487) fur den Zeitpunkt von Christof Fragensteiners Tod ver-

-sprochen 3).

Herzog Siegmund trug vor allem dem Hanns Lider Bauten

-am Schlosse auf,— so namentlich auch den Bau eines Brunnens 4
).

— Viel jedoch scheint nicht geschehen zu sein. Als Hanns

Freeh 1508 die Pflegerschaft wirklich antrat, war das Schloss

an der Dachung, dann „am Umgang am Thurm* ganzlich bau-

fallig, die „Hochbrucken« verfault 5
).
—

Siegmundsburg* Wenn wir nun iibergehen zu den

^Siegmundsschlossern", so tritt von ihnen keines bekannter und,

wie sich zeigt, auch in den Quellen erkennbarer hervor, als

Siegmundsburg. In einem der einsam schonsten Punkte nord-

tirolischer Landschaft, auf halbem Wege zum Fernpass liegen

noch heute die verodeten Trummer der alten Siegmundsburg,

mitten im griinen Fernsteinsee auf hohem, waldigem Inselberge,

-der nur dureh eine schmale Furt mit dem Lande verbunden

ist. Die Grundmauern zeigen uns ein weites, rechteckiges Ge-

baude, durch einen laDglichen Hot in zwei Fliigel getheilt, an

*) ,Dem Hausknecht auf Clam [1465] zu letz, als mein gnediger

Herr dasmal obn ass 6 gr.« St. A. Raitb. 1463/6 f. 740. ,Eadem die

dem Narriscben vogler, der mein gnedigen daselbst zu Clam gevogelt

bat, trinkbgelt 2 8\« ebda f. 740 »Stoffel Fragensteiner pfleger auf klam

(1478) bab icb bezablt an Freitag vor purificationis marie etlicbe Zerung

So m. g. b. bei Im verzert hat 2 mr. 5 ff«, Raitb. 1478 f. 49.

2
) Vgl. Zingerle, ,Burgen Oberinntjials*, Mittb. der Centralbomni.

V. 341. Tinkhauser III. 266, Staffler II. 354.

*) VgL St. A. Scbatzarcbivrep. II. 1447, 607, 623. Urkunden Nr.

1131, ,1120, 1080; Pestarcbiv (Scblosser) no 53; Raitb. 1483 f. 167;

Lichn. VIII. no 301.

«) St. A. Raitb. 1466 f. 31, 149.
. .

*) St. A. Pestarchiv XXXVII. n. 53. Eine Abbildung a/d. J. 1603

hei Burglechner, Grafschaft Tirol Taf. 2.
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den Ecken mit vier runden stattlichen Eckthurmen versehen

'

l
)r

in deren einem wir auch noch drei viereckige Fenster gewahren t

— es ist also nicht eine kriegerische Feste, sondern das echte

Lust- und Jagdschloss im Stile des 15. Jahrh., man mochte^

sagen, im siegmundianischen Stile. Am einen Ende des Burg-

hofes ffcgt sich eine Kapelle ein. Wandpfeiler und Portal wur-

den seit langer Zeit fortwahrend von den Umwohnern stiick-

weise geplundert und zu Grrabsoekeln verwendet. Was uns

aber noch erhalten ist, die Reste der feingemeisselten Streben,.

die schlanken gothischen Fenster, denen freilich das Masswerk

fehlt, zeigt uns ein Kirchlein voll wunderbarer Schonheit der

Form, Feinheit der Steinarbeit 2
).

Die Tradition besagt, dass zur Vertbeidigung des Fern-

iiberganges und Einbebung des dortigen Zolles schon vor Zeiten

zu Fernstein eine K 1 a u s e bestanden habe, 3
) die auf der Ost-

seite, aufdem Seehiigel durcb einen dort errichteten be-

festigten Thurm eine Deckung fand ; diesen letzteren liess dann

Herzog Siegmund zu einer Jagdburg erweitern und nannte sie

Siegmundsburg. Zu Fernstein aber liess er eine Kapelle

bauen, worin ihm ein Caplan Messe las. Noch im Visitations-

protokoll vom J. 1646 wird diese Kapelle „ereeta ab Archiduce

Sigismundo" genannt 4
). So weit die Tradition. Die wenigen

tjuellennachrichten liber Bauzeit und Bauschopfer, vor allem die

Inventare, diese schriftlichen Ruinen aus jener Zeit geben uns

*) Auch Burglechner (Grafschaffc Tirol, Taf. 2) bildet es mit diesen

4 Eckthurmen, doch als einheitliches, geschlossenes, hochgiebeliges

Schlosshaus ab.

2
) Vgl. Zingerle, Burgen Oberinnthals, Mitth. d. Centralcomm, W

343. — Atz, Kunstgeschichte Tirols S. 314.

8
) So erscheint schon 1384 ein Hans von Egelsee als ,Pfleger von:

Clausen Ferrenstein* (St. A. Schatzarchivrepert. II. 519), 1425 Siegmund

Handlein (ebda II, 579), 1435—38 N. Handl als Inhaber von Pfleg.

und Zoll Fernstein.

«) Vgl. zu dem Gesagten Tinkhauser III. 525; Staffier II. 274;

Beda Weber, das Land Tirol I. 685 f.; SchSnherr ,Erzh. Jager und

Schutzen I. Erzh. Siegmund*, Volks- und Schiitzenzeitung,. Jahrg. 1862:

No. 20, S. 102 f.
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manchen erganzenden und manchen abweichenden Aufschluss

$ber die Tradition hinaus; schwer genug ist freilieh die Bau-

und Behausungsgeschichte aus diesen sparsamen Quellen zu

^ntwirren und raanches der Hypothese anheim gegeben.

Zweifellos war Siegmundsbiirg das erste der „Siegmund-

schlosser", an dem der Herzog baute, in dera er sich einen

Lieblingsitz erwahlte. —
1m Jahre 1446 ward von Herzog Siegmund dem Hans

Kellner die „Vesten Vernstain mit Ihrer zugehoren, auch allem

zewg und varender Hab, so meiner gnedigen Herrschaft zuge-

liort und mir ingeantwurt und empholen ist", in Pflegweise

verliehen x
). Als dann 1462 Christof Kellner (sein Sohn ?) „zu

Siegmungsburg" dem Caspar Freeh auf Geheiss des Landes-

fiirsten die Pflege abtrat, finden wir den Herzog hier bereits

Tollig wohnlich eingerichtet; das „untere Haus und Ge-
sass zu Siegmundsburg", das Caspar Freeh in diesem

Jahre iibernimmt, weist nach dem hiebei ausgestellten Inventar 2
)

folgende Raumlichkeiten auf: „Meins gnedigen Herrn kamer

Tor dem Oberen Stiiblein", das „obere Stiiblein" und die „Gast-

kammer neben meins Herrn Kammer" ; ausserdein einen „Stein-

.gaden" und „oberen Kelder". Die nothwendigen Mobiliarien

und Gebrauchsgegenstande sind in diese Eaume in Fiille ver-

theilt, wenn sich auch nicht der mindeste Prunk darin aussert:

sahlreiche Bettstatten („Spanbetten") mit reichem Bettzeug

(Polster, Decken, Federbetten, „leilach", „golter«, auch Pelze),

Tische und ^Furpenkh" (doch keine Sessel), Truchen mit Tuchern.

TJnter dem Glasgeschirr begegnen „2 glesrein kopf, ain griin,

der ander plaV, „1 braunes Kredentzglas", „1 glesrein pecher",

unter dera Zinngeschirr bezeichnender Weise >1 grosse Fisch-

plann" und — »15 zinnschiisseln zu Ambtessen". — Die Be-

mise birgt Wagen und Schlitten, — im See sind 3 „SchinV

-angekettet; „27 Satznetze", »1 Garnreuschen" u. dgl. zeigen

uns die Fischerei im vollem Betriebe. Aber auch Kappaune,

*) St. A. Urkunden Nr. 1342.

2
) St. A. Schatzarchiv, Lade 109.
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Hennen und Hilhner, Klihe und Schweine bevolkern das erz-

lierzogliche Haus und 3 Oehsen zahlt noch die zugehorige

„Albe«. — Ein Theil des Hausrates des „unteren Hauses" kam
im selben Jahre nach Innsbruck und nach Schloss Hertenberg,

— anderes aber wurde auch wieder hieher gebracht und dem

Pfleger „inn behaltssweis auf meins Herrn gnad zu warten"

tibergeben, vor allem in die Herzogskamuier : darunter z. B.

„8 Tischmesser in aim Fuetteral." —
Das „untere Haus" bildete aber nicht die einzige Be-

hausung der Pflege Caspar Freehs. Dazu gehorte auch ein

„Wasserhewslin zu Siegmundsburg im See", auch „Wasser-

haus" genannt. In diesem gab es wieder eine Herzogskammer

und Herzogsstube ; standen in der letzteren drei Tische und

4 Vorbanke, so barg die erstere „ain guete Pettstutt" nrit

ausserordentlich reichlichem Zubehor, diesmal wie es scheint,

auch auserlesener Art: so „2 par leilach sand Galler leinwat",

*2 gut polster, deraine mit plaber gestreiffter ziehen, der ander

mit prawner" und „1 Deckhn mit seiden genat". Neben Tellern

Loffeln und Trinkgefassen endlich auch noch — „ein Segen-

sail x
) und ein zugsail, 1 Eisennagl zum Zug*. Ein formliches

Fischerlustschlosschen !
—

Eingsherum aber erscheint uns, betrachten wir unser In-

ventar, alles wie ein reger Bauplatz. In der „Holzhtttte* liegen

600 Laden, 400 „stuekh gesniten Holtz", an der Sagmuhle

aind 60 „gesniten Lerch", 13 „gesniten laden", 108 „swart-

lingladen" aufgeschichtet ; daneben Ziegelmodel, Mortelkellen,

„Schabeysen zu Mermelstain", Feilen und 32 „pikl gross und

klein, die dann den Mawrern zugehoren." Vor der Schmiede,

die gleichfalls nicht fehlt, liegen 300 „werchstukh ungehawt",

aber auch behauene, mit dem „Mermelstain tf zusammen 31 an

der Zahl. Zwei Bauhiitten „auf dem See" und „gegen dem
wasserhewsl" weisen gleichfalls geschnittene Laden und Bretter

sowie „kalch und ziegel" auf, all' dies „ain gute notdurft zu

meins gnedigen Herrn paw." —
*) »Segen €

, d. i. ein grosses Zugnetz, vgl. Schineller, bairisches

Worterbuch II. 240.
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Wir sind noch nicht zu Ende# Im gleichen Jabre 1462t

wenige Tage hernach, erhielt ein Heinrich Truchsass das

„Schloss Siegmundspurg" sammt allem „Hausrat und

andern Dingen, das meinem genedigen Herrn Herzog Sieg-

munden zugehort." Von Kammern oder Stuben, Saal oder

Gaden ist hier nicht die Rede, nur „ain zynnen Knopf auf

Kappellen" verrath uns bereits die Anlage eines kirchlichen

Heiras auf dem Schlosse. Riistzeug, WaflFen und Greschiitze aller

Art, Eisenzeug u. dgl. bilden den vorwiegenden Theil; doch

finden sich darunter auch Bettstatten und Betten, Tische (so

2 „feuchten" und 2 „aharnein* Tisch) und \ orbanke, Kiichen-

geschirr und unter den Trinkgefassen sogar manch' hiibsches

Stiickchen, wie „2 glesrein horn", „ain pehemischer trinkhkrug" r

»3 erdein gemalt Taller", „2 erdein gemalt kriigl/ Auch 6
„Hirsgehurner tt sind bereits da. Ihm, dem Heinrich Truchsass

wurden dann auch die Mehrzahl jener Bauwerkzeuge „auf das

Slozz geantwurt", wie die Pickel der Maurer, Mortelkellent

Ziegelmodel, „Schabeysen zum Marblstein" u. s. w. und manch

anderes, wie „2 gross Eysenschlegel, 8 eysen wekhen, Stain

zu brechen", „1 Truhen mit zymerzewg", Hobel und „ain

SchaflF mit Tischlerleim , ein Truhen mit Richtscheittn und

prettern, das den Maurern zugehort" etc.

So tritt uns also Siegmundsburg im Jahre 1462 entgegen.

Der Name Siegmundsburg ist bereits eingefuhrt; zwei Ver-

walter finden sich vor, der erne fur ein „unteres Haus*
sammt Wasserhauslein etc., — der andere fur das „Schloss.*

Im vollsten Betriebe wird bereits gebaut, — zahlreiches Bau-

material ist vorhanden, eine Anzahl Maurer sind beschaftigtp

dem Inhaber des „Schlosses" scheinen mit den Baugeraten wohl

auch die Bausachen iiberhaupt in die Hande gelegt zu seiiu

Zugleich aber finden wir Siegmund bereits heimisch eingerichtet

;

im „unteren fc Haus und im „ Wasserhauslein im See".

Was aber ist nun vor allem dies „untere Haus?" Mit

volliger Sicherheit mag dies vielleicht nicht anzugeben seim

Beachten wir aber nachfolgende Geschichte der PflegerQber-

gaben.
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Im Jahre 1462 iibergab Christof Kellner, offenbar der

Nachfolger jenes Hans Kellner, dem die „Veste Vernstein* ver-

liehen worden war, das „untere Haus und Gesass zu Sieg-

mundsburg" dem Caspar Freeh; bei der urkundlichen Ueber-

gabe an letzteren, die erst im April 1463 vollzogen wurde,

erhielt dieser Freeh aus den Handen eines Conrad Klammer

ausdriicklich „unser Nyders Haus zu Siegmunds-
burg" sammt Garten, Mahdern, Neureutungen, „mitsambt
dem Zoll, weglon und Burgerhew" *).

Wahrend Freeh offenbar dauernd Pfleger des untern Hauses

biieb, — als welcher er z. B. 1468 und 1471 (dies letzeremal

als „Pfleger zu Vernstein") bezeugt ist, werden n e b e

n

ihm 1462 jener Heinrich Truchsass, 1466 ein Wolfgang Diet-

richer alslnhaber der Burgh ut von Siegmundsburg, 1471 ein

Heinrich Kotensteiner und Caspar Etzdorf als Pfleger auf
Siegmundsburg genannt 2

).

Dieser letztere hingegen trat an sand Anthonientag 1471

auf Befehl Herzog Siegmunds dem Caspar Freeh das „Schloss"

Siegmundsburg zu kiinftiger Verweserschaft ab 3
), der Richter

von Lnst wurde beauftragt, letzterem, dem der Herzog die

„vesten Siegmundsburg in pflegweis" ubergeben habe, die Burg-

hut im Betrage von 24 Mark zu zahleu.

Offenbar haben wir also eine vormals getrennte, nun aber

in eine Hand vereinigte Schlosspflege vor uns; dem entsprach

wohl aber auch eine einigenmassen deutliche ortliche Trennung

der Pflegehausungen. Mit dem „untern Hause" finden wir

ausserdem stets den Zoll verbunden, denselben Zoll, der seit

alter Zeit zur Klause Fernstein gehorte.

Im Jahre 1478 legte Caspar Freeh, der seiner grossen

T/erdienste halber zugleich als Rath des Fiirsten eine Pension

von 32 Mark verliehen erhielt, ausdriicklich „Sloss und
clausen Sigmundsburg" in die Hande des Ftlrsten zu-

«) St. A. Urkunden No. 1141.

*) St. A. Raitb. 1466/83 f. 104, 1471 1. 27, 1466 f. 87, 1471/2 f. 37

und Cod. 110 f. 68.

») St. A. Cod. 110 f. 69.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 16
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ruck x

). Dabei erscheinen aber im Inventar, das bei dieser

Uebergabe angefertigt wurde, wieder deutlich die Ortsbezeich-

nungen
fl
zu Siegmundsburg im Schloss", „im See-

hausl", „in der Schmide" und „im Eaus under Sieg-
mundsburg", welch letzteres auch die „Stuba principis",

die oben schon genannte Herzogsstube enthalt 2
).

Als nachste Pfleger erscheinen Ulrich Freitag (1479—81)

und Josef Deberrainer (Oberrainer 1481). Bei ersterem be-

gegnet uns die Bezeichnung ^Obersiegmundsburg" 3
); der letz-

tere erhielt ausdriicklich „das SlosSiegmundsburgmit-
sambt dem Vorderen Haus und Zolldaselbs* in

Pflegweis (mit 100 Mark Burghut) 4
),
— sein Nachfolger Hans

Herr 1482 ebenso das Schloss „mitsambt dem undern Haus

und Zoll daselbs" 5
) ; endlich 1483 wurde Karl von Spaur Ober-

uhd Niederhaus „zu Siegmundspurg mitsambt dem Zoll ynnzu-

haben bevolhen" 6
) ; in einem dem Letztgenannten ausgestellten

Inventar ist gleichfalls wieder ein „0beres Sloss Siegmunds-

burg" unterschieden 7
).

Dieser endlich tibergab 1490 dem Jorg Brandisser alles

Hab und Gut, das „mein gnedigster Herr von Osterreich hat

auf seiner genad pfleg zu Siegmundsburg am Verrenstein" ;

dies Hab und Gut aber erscheint im Inventar dieses Jahres

nochmals scharfer als je in ein „oberes Haus", „heysel auf dem

See herunden" und „unteres Geheyss* vertheilt 8
).

Wir sind mit diesem Ueberblicke, der uns zugleich die

Eeihenfolge der Pfleger vorfiihrte, weit tiber unseren friiheren

Zeitpunkt hinausgeeilt. Aus dem Gesagten diirfte sich aber

wohl deutlich ergeben:

*) St. A. Urkunden No. 4742; Copialb. 1476/80 f. 31 f.

2
) St. A. Schatzarch. Lade 109.

*) St. A. Raitb. 1479/81.

«) St. A. Copialb. 1481 f. 175, Schatzarch.-Repert II. 621.

*) St. A. Urk. No. 1454, Copialb. 1482 f. 324.

«) St. A. Urkunden No. 1450, Copialb. 1483 £ 52; Urk. No. 1464.
7
) St. A. Schatzarch. Lade 109.

8
) St. A. Schatzarchiv Lade 109 u. Repert. IIL 913.
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„Un teres Haus", „vorderes Haus zu Siegmundsburg%

„Haus under Siegmundsburg"
,
„Niderhaus" — aber auch

„Clause" sindoffenbar einunddaselbeGebaude;
der Zoll ist mit jenem ebenso verbunden, wie er es seit alter

Zeit mit dieser war. Deutlich ist dieses Gebaude aber durch-

gangig vom „Schloss tf

,
^obem Haus", „Obersiegmundsburg tf

auseinandergehalten ; — diesen Gebauden kamen anfangs

sogar verschiedene Verweser, erst spater ein gemeinsamer Pfleger

und zugleich Zollinhaber zu. Die alte Bezeichnung „Fernstein"

und die neue „Siegmundsburg tf haben in jener Zeit nicht die

streng getrennte Beziehung auf die zwei Schlosstheile, wie heute

;

die vom Fursten mit so viel Selbststolz nach seinem Namen
geformte neue Bezeichnung aber zog gleichwohl so sehr vor,

dass die alte Klause zu Fernstein schlechtweg „unteres Haus

zu Siegmundsburg" genannt wurde.

Das „untere Haus" ist also, so weit wir blicken konnen,

nichts anderes, als das alte Klausen- und Zollgebaude x
),

hart am See liegend, an dem damals noch die Strasse vorbei-

fuhrte. Hier also richtete sich der junge, jagdliebende Furst

zuerst ein Heim zurecht, — aus zwei Gemachern, wie iminer,

bestehend, denen sich hier — fur uns ein weiterer bedeutungs-

voller Wink — ausserdem noch ein Gastgemach anreihte. Das

„Wasserhauschen", wohl mit dem wSeehauschen
tf der spateren

Inventare identisch, nimmt sich aus, wie ein einstweiliges Ob-

dach auf der lieblichen Insel, der nun einmal der Lieblings-

plan des Fursten gait, ein Fischerhauschen, um jetzt schon

dem stillen Fischervergniigen obliegen zu konnen.

*) Ein geographisches Moment kann noch hinzugefiigt werden. Bei

der Uebernahme des Schlosses 1462 musste sich jener Caspar Freeh zu-

gleich verpflichten >uns ein Mauer (zu) fiirn und machen auf sein aygen

Kost und Lon von dem turn, der ob dem egenanten Nidern Haws liegt,

untz herab an den pach der aus dem See geht.« Dieser Bach kann

nur der bei Fernstein befindliche Ausfluss des Sees sein, der in den

Klausenbach miindet. Noch heute steht auch tiber dem jetzigen Scbloss

, Fernstein* die Ruine eines alten Thurms,' von dem sich Mauerreste bis

herab gegen den See ziehen.

16*
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Jener Lieblingpplan aber erstand Stein fur Stein droben

auf dem wasserumsponnenen Burgberge, von dem man den See

ubersah, in Grestalt des „oberen Schlosses", von dessen Erkern

sich in miissigen Stunden auch das Strassenleben bei der Klanse

drunten uberschauen Hess, dessen abgeschiedene Gemacher des

kiinftigen lauteu oder stillen Fiirstenlebens warteten.

Der Schlossbau rousste 1462 schon vorgeschritten sein;

einzelne Wohnraunie mussten schon fertig stehen, da hier

Pfleger hausten, da, wie wir sahen, bereits eine Menge Hans-

rat anf das Schloss geschafft worden war. —
Aus den nachstfolgenden Jahren bezeugen uns auch wenn

gleich nur wenige Notizen die Fortfiihrung des Baues. Im Jahre

1463 erhielt „Gilg Tischler* gegen 100 Mark Berner „auf den

paw des Dachwerkhs zu Siegmundspurg" , 1464 wnrde der Zimmer-

mann Conrad von Hall mit einigen Gresellen hin gesandt

„von wegen der pruggen und paw daselbs". Anch der Kech-

nuugsabschluss des Eaitbuches von 1464 verzeichnet unter Bau-

ausgaben solche von Siegraundsburg 1
).

Im Jahre 1463 Hess der Herzog eine „puttn newer Friicht*

aus Bozen, im selben Jahre auch ein Boot nach Siegmundsburg

schaffen. Auf seinem Zuge in die Vorlande 1464 hielt er sich

hier auf und von Fussen schickte er dann „ Spiegel, Schelle^

Scheren und Nadeln", die er dort gekauft, in das „Frawn-

zimnier" nach Siegmundsburg 2
) ; denn hier hatte wahrend seiner

Eeise seine Gemahlin Eleonore Hofhalt genommen, hieher kamen
und gieugen Aerzte, Hofleute und Diener vom Hof in Inns-

bruck 3
).

Auch der Herzog bezog, als er, von den Vorlanden zu-

ruqkkehrend, 1465 zu Schlitten von Reute kam, hier Nacht-

quartier, um dann nach Innsbruck zu eilen 4
)* Es lasst sich

nicht sagen, ob diese Besuche schon dem eigentlichen Schlosse

*) St. A. Raitb. 1463/6 f. 121, 117, 395.

*) St. A. Raitb. 1463/6 f. 445, 345, 610, 620.

•) St. A. Raitb. 1463/6 f. 357, 408, 412, 417, 418 u. a. a. 0.

*) St. A. Raitb. 1463/6 f. 666, 668 f.
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galten; doch mochte das wohl zu vermuthen und daher die

hauptsachlichsten Arbeiten in diesen Jahren als abgeschlossen

zu betrachten sein. 1471 wurde der Hauskammerer Iserecker

mit andern ausgesandt, „um Siegmundsburg zu beschawen, der

Paw halben" *). Im selben Jahre besass der Herzog auch be-

reits einen „Vischer von Siegmundsburg* 2
).

Im Jahre 1478 3
) taucht endlich auch eine Kapelle („ec-

clesia", „Kirchen") auf, — vollig vollendet, weil bereits mit

alien kirchlichen Vorrathsstucken, Messgewandern, Altartfichern,

Messbucb, Eauchfass, Leuehtern und Weihkessel versehen.

Selbst eine Uhr blickt uns vom Thore entgegen, im ThUrmchen

hangt eine Glocke. Die Kapelle erscheint mit demselben In-

ventar auch 1483, 1490 urn einen silbernen Kelch bereichert.

Es ist keine andere, als die von Siegmund gegriindete Kapelle
zu Fernstein, — herunten beim „nydern Haus" ; noch 1552

wird fast die gleiche innere Ausstattung ausdrucklich fur die

„Kappellen beim wirthshaus", d. h. eben zu Fernstein ver-

zeichnet 4
). Die Schlosskapelle, das schone kleine Gotteshaus,

das uns die Scblossruinen in der Phantasie wiedererstehen

machen, erscheint in dem Inventar neb en jener — ohne Ein-

richtung; sie erlebte ihre Vollendung, wie wir horen werden,

in den Tagen Siegmunds nicht mehr. —
Die Weiterentwicklung des Schlosses selbst ist aus den

blossen Inventaren 5
), die uns daftir ausreichen miissen, schwer

klar zu stellen. Bauten irgendwelcher Art dauern fort, das

steht wohl ausser Zweifel. Bauwerkzeuge verschiedenster Art,

auch neubeschaffte, gehen von einem Pfleger zum andern liber

;

1478 liegen „under der Holzhtitten* noch „17 stuckstain von

Mittenwald", Dachziegel, Lerchenbalken und 60 ungezimmerte

Baumstamme zum Verbauen bereit; im untern Haus fiuden

sich Werkhammer, „eiu Eysenzang, da man stain mit auf-

i) St. A. Raitb. 1471 f. 90.

«) St. A. Cod. 110 f. 41.

») Inventar a. d. J. 1478, St. A. Schatzarcb. Lade 109.

«) St. A. Pestarchiv XXXVII. 98.

5
) Von 1487, 1483 n. 1490, St. A. Schatzarchiv Lade 109.
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zeucht* u. a. m., 1483 im Sehlosse Zinimerhacken, „Eysene

Wellen zu dem Zug", noch 1490 Zweispitze zum Steinhauen,

Ztegelmodel, ^Dachmodel*, Fensterrahmen.

Das Niederhaus weist neben den friiher genannten Raum-

lichkeiten, deren „fahrende Habe" wechselt, 1478, wie 1483

und 1490 noch eine Harnischkammer auf, die aber ausser Pan-

zern, Eisenhiiten, W&flen aller Art (darunter 7 Wasserbolzen
!)

auch Bettzeug, Tischtucher, ja Kiichenzeug birgt. Die Herzogs-

kammer hingegen ist nun mit Hirschgeweibeu und Zinnsehiisseln,

Bechern und Leuchtern ausgestattet. Interessant ist das Kuchen-

gerat, das nns das Inventar von 1483 iibermittelt; traulich be-

riihrt es uns, darunter auch eine „kestenphann a zu fiuden. Das

Inventar von 1490 hingegen spricht von einem „Neuen Zimmer",

wahrend die ausdriickliehe Bezeichnuug der Herzogsgemacher

Her plotzlieh fehlt.

Im Oberschloss hingegen begegnen uns Schritt fur Sehritt

-sich mehrende benannte Raumliehkeiteii : 1478 ein „Saal tf und

eine „grosse Turnitz", 1483 eine „Silberkammer", 1490 eine

„obere Stube" mit Tisch, Truhen, Hirschgehornen an der Wand;
neben der Stube ein „Ergkerli% in- dem ein Spannbett unter-

,gebracht ist, eine „Gsinnstube a (Gesindestube) und ein „uuterer

Saal", den gleichfalls wieder Hirschgeweihe zieren, der aber,

w6il mit acht Betten gefullt, wohl fur Gesinde oder Mannschaft

gedient haben mag; endlich, doch nur andeutungsweise und

ohne alles Inventar eine „kapellen". — Mehr erfahren wir

nicht. Diirfen wir in eine weit iiber unsern Herzog Siegmund

hinausgehende Zeit vorausgreifen, so weisen Inventare von 1542

1547, 1548, sowie ein Schriftstuck von 1553 *) freilich noch

ganz andere Kaume auf; eine Kammer neben der oberen Stube,

eine „Herzoginstube a
,
— in der sich also zweifellos das An-

denken einer der Gemahlinnen Siegmunds forterbte, eineu oberen

Saal und oberen Erker, eine Pflegerstube und „Kirchstube*

;

auch die Harnischkaoimer erscheint dort in das Schloss selbst

verlegt.

i) St. A. Pestarchiv XXXVII. 98.

Digitized byGoogle



— 247 -

Nach dem trugerischen, wohl moglicherweise liickenhaffcen

Zeugnis der Inventare gewinnt es immerhin den Anschein, dass

mit zunehmender Vollendung des Schlosses das untere Haus

verlassen, das Inventar daraus in jenes hinaufgeschafft worden

sei. —
Siegmund brachte wohl manche Zeit auf seinem Lustsitze

zu, — gar manches gibt davon Zeugnis. Im Jahre 1471 Hess

er ein Fass Eppanerwein auf Siegmundsburg schaffen; 1474

kam er von Imst und dem Spiegelfreudersee auf das Lieblings-

schloss zum „Gejaid a
, ebenso besuchte er es 1475 und 1480.

Die Zehrung, die hiebei er selbst, wie sein Gesinde verbrauchte,

musste er, wie uns gerade fur das letztgenanute Jabr bezeugt

ist, dem Pfleger getreulich vergtiten. — Als 1485 der Kaiser

8ich an Siegmund wendete, urn einen Gastbesuch seiner Tochter

bei des letzteren Gattin zu erwirken, bot Siegmund, da seine

Hofburg im Baue begriffen sei, fur den hohen Gast mehrere

seiner Schlosser als Obdach dar 1
); darunter fehlte Siegmunds-

burg nicht, das Lieblingsschloss, das er zudem gerade eiu Jahr

fruher seiner zweiten Gemahlin Catharina als Morgeugabe ver-

liehen hatte 2
). Galanter konnte er den Wert, den er auf das-

selbe legte, wohl kaum ausdriieken.

Es ist nicht richtig, was neuere Geschichtsschreiber immer

wieder mitgetheilt haben, — dass nach Siegmunds Tode Schloss

Siegmundsburg flir immer verges^en und dem Verfalle preisge-

geben wurde. Vom kaiserlichen Jagdherrn Maximilian I., der

Tirols Berge so sehr liebte und suchte, an den kaum von irgend

einem Schlosspfleger eine Baufalligkeitsklage vergeblich gelangte,

werden wir dies am allerwenigsten glauben. Unsere Erwartung

bestatigt ein altes, gliicklich auf uns gekommenes Document,

iu welchem Asum Vogt und der Hofmaler Jorg Kelderer t

im Jahre 1519 vom Kaiser zur Besichtigung des baufalligen

Schlosses hiugesandt, ihm dariiber Bericht geben 3
). Gar vieles

weist uns darin in Siegmunds Zeit zuriick,

"
i) Vgl. z. Vorstehenden St. A. Raitb. 1471 f. 90, 1474 f. 227, 1475

f. 252, 1479/81; Copialb. 1485 f. 81,

*) Licbnowsky, 8. Bd, p. DXCH no 635.

») St. A. Pestarchiv XXXVI L 98.
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Halb Unvollendetes neben Verdorbenem gab es freilich am
Schlosse genug. Die „Silberkamerstuben tf

, sowie die drei andera

Stuben batten keine FussdieleD, sondern nur den Estrich als

Boden ; die Kamine giengen scblecbtweg durch die Gemacher

hindurch, woraus nicht nur Feuergefahr, sondern aucb das

Uebel des Kauches entstand; unter andern war z. B. der „obere

Saal* „ruessig, wie ain pawern Cuchl" geworden. Die Schloss-

stiege, die, wie wir horen, sammt einem „S6lderli oder Sumer-

hewslj* zur Zeit des Pflegers Jorg Brandisser gebaut worden

war, war ganz verfault; dem Dach batte der Sturm manche

Scbindel entrissen.

Endlicb aber bericbten uns die beiden Augenzeugen, dass

„ein schonneCapellen, rauchgemaurt, mitschonnen
hohen venstern wolvergiitter, auch mit antfanngen
und Crewtziigen gemacht, aber weder verglast, noch

gewelbt" sei. Dies ist die Schlosskapelle, deren Kuinen

uns noeb heute Woblgefallen einflossen, die aucb den dama-

ligen Beschauern Worte der Bewunderung erzwang. Wir ent-

nebmen daraus aber zugleich, dass sie sicb unvollendet von

Siegoiund auf seinen Nacbfolger vererbte.

Dies alles und nocb anderes scblugen die zwei Priifer

dem Kaiser zur Verbesserung und Vollendung am Schlosse

selbst vor.

In ganz veranderte Verhaltnisse treten wir, wenn wir mit

ihnen nun das Schloss selbst verlassen. Sie fiihren uns zu dem

gleichfalls baufalligen Bau der Clause und des — Wirtbshauses,

der „Tafern tf
. Dies Wirthshaus kann wohl nichts anderes

sein, als das einstige „untere Haus tf

, worin damals ein eigener

Pfleger gehaust, worm der Herzog ein Heim genommen. Die

Klausenmauer war hinauf und binauf morsch geworden, der

Thurm „zu obrist der Clausenmauer" war ohne Dach, Die

machtige Stallung, die den Beisigen zum Unterstand ihrer

Kosse diente, — nach der Schatzung der Commission vermochte

sie 34—70 Pferde zu fassen — war gleichfalls dringend ver-

besserungsbediirftig. Die „Behausung der Tafern a selbst aber

war, wie es scheint, am argsten von allem mitgenommen. Das
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Dach war schadhaft; die „hultzene lange want* gegen die

Berglehne war faul und schien den Besichtigern dringend wert,

verbessert, womoglich in Stein neu aufgemanert zu werden:

„dann die schne Lanen gen zu Zeiten herab und stost die

want ein, das der schne In die stubeu hinein scbewst*. Ein

Kamin war zertrumraert, die Stuben hatten Klttfte und

schadhafte Fenster, die Thuren hatten fast durchwegs keine

Schlosser und keine Schliissel, von welch' letzteren der Wirt

nur zwei im ganzen Hause vorweisen konnte. In Erniange-

lung von Leuchtern hatten die Gaste in den Kammern
die Kerzen — an die Wand geklebt, so dass diese Brandstellen

bekam! —
Maximilian hatte das Schloss trotz alledem nicht vollig

aus den Augen gelassen: davon zeugt eine „Essstuben seiner

Majestat", von der die Kede ist, und die Meldung, dass der

Koch des Kaisers in den schlechten Kauchfangen zweimal einen

Kaminbrand hervorgerufen.

Ja, auf einer Fahrt tiber den Fern erkundigte sich der

Kaiser beim Wirte zu Fernstein, wo man daselbst fur ihn

ein Zimmer herstellen konne. Gewahlt sollte hiezu auf

Eat des Wirtes und der geuannten zwei Ueberprtifer der „alte

Stock* werden, „da wo ein alte stuben ist und Camer* —
vielleicht genau die Gemacher weiland Herzog Siegmunds. Dieser

fiaum empfahl sich am besteu, weil in diesen „Ir Majestat zu

ebnen Fues mit der Sefft hinzufarn mag und kain stiegen gen*

— offenbar vermoge der am Hause ansteigenden Bergboschung.

— Unser Konig Ludwig von Baiern hatte also in Fernstein

an Kaiser Maximilian einen Vorganger gleichen landschaftlichen

Geschmackes.

Zugleich hatte Max befohlen, eine vorziigliche Quelle, die

auch den Winter nicht versiegte, zum Hause zu leiten. Der

Voranschlag belief sich auf 120 Bohren, ein Jorg Rauscher von

Aschau hatte sich zur Herstellung der Leitung gegen 14 rh.

Gulden erboten. —
Nach Maximilians Tode — er erfolgte noch im selben

Jahre — verstrich wohl eine geraume Zeit des Stillstandes.
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Kaiser Ferdinand I. baute 1534 die Fernstrasse neu und er-

richtete an der Stelle ihres ersten, steilen Aufschwunges der

Ueberlieferung nach das heutige Schloss Fernstein *), in welches

damals auch die Herberge verlegt worden sein mag. Auch er

Hess mehrmals die Baufalligkeiten des Schlosses besichtigen

und sich Vorschlage zur Kestauration geben: so 1546 durch

Jakob Grafiger „pflegverwaiter zu Siegmundspurg", 1548 durch

Maxen Thanheimer, dem ein Zimmermann beigegeben ward.

Die Kriegslaufte der letzten Zeit waren nicht spurlos am
Schlosse, wie an der Clause vorbeigegangen : das Kriegsv.olk

hatte das Dach des Schlosses aufgebrochen, urn daraus hinab-

zuschiessen, die Fenster standen ohne Balken da, so dass die

Gemacher schutzlos dem Kegen und Schnee preisgegeben waren t

auch an den Nebenbauten und am Wirthshaus musste die

Dachung verbessert werden 2
).
—

Weiter mag hier Siegmundsburgs Geschichte nicht verfolgt

werden. Sein Schicksal im Ganzen zeigen uns am besten —
die heutigen Kuinen. —

Weitere „Siegmundschlftsser". Vermochten wir fur

Siegmundsburg doch eine Art ausseren Gesammtverlaufes der

Baugeschichte zu erkennen und dem Herzogsschlosse sogar auch

stuckweise in seine Gemacher zu blicken, so besitzen wir fiir

die meisten andern Siegmundschlosser ungleich durftigere

Aufschliisse. Vielleicht mpchten die entlegenern davon auch

seltener als Jagdsitze in des Fursten Gebrauch gestanden

haben, — Aus einera alten, einst den Herren zu Ried und

dann den Starkenbergern gehorigen Thurm in Kied im Ober-

innthal, dessen benachbarte wildreiche Berge der Herzog

gerne besucht haben soil 3
), schuf er sich den kleinen Sitz

Siegmundsried. Im Jahre 1471 trat er mit dieser Absicht

hervor und gab zunachst den Gerichtsleuten yon Laudeck den

Befehl, alle bisher dahin geleisteten Dienste an Fuhr u» dgL

!) Vgl. Beda Weber, das Land Tirol I. 685/6.

2) St. A. Pestarcbiv, XXXVII. No. 98.

*) Vgl. Staffler, II, 205, Tinkhauser IV. 490 Anm. 1. Nach letzterem

erinnert auch derHof jHerzogsmahd* bei Feuchten an Herzog Siegmund.
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nun „zu dem paw gen Kied tf zu leisten. Im nachsten Jahre

verschrieb er dazu ausserdem noeh alle Ztusen und Ntitzen des

Gerichtes zur „stattlicheren Vollbringuug des Baues" x
). Die

Leitnng des Baues war dem Hans Vogt, Pfleger zu Laudeck

iibertragen. So cntstand das kleine schmucklose Haus, das

uns auch Burglechner (1611) darstellt 2
), das wir heute noch

wohl in unveranderter Gestalt dortselbst vor uns sehen. —
Noch fciefer gegen das Engadin, in der tiefen Schlucht de»

Finsterraiinzpasses legte Herzog Siegmund ober der alten Pass-

klause einen thurmartigen Bau an, der jetzt noch in Trlimmern

erhalten ist: Siegmundseck 3
). Im Jahre 1472 erhielt Con-

rad Clammer Betrage „auf den paw in der Vinstermunz" 4
)

;

ein Inventar, womit 1478 Cunrat Netz die „zewg zu Sieg-

mundseck" dem Junker Dietrich von Cappel ubergab, zeigt

hauptsachlich Schiesszeug und Waffen, — doch auch ein „Kast-

lein in der Stuben" — 5
); sollte dies die ubliche Herzogsstube

sein? Hans Herr, der hierauf 1482 die Pflege ubernahmT

musste versprechen, „auch die bemelte Clausen [Siegmundseck}

mitsarabt dem Paw und Prugken in guatem wesen und paw

zu halten; was merklich notdurftig paw zu tun sein werde%

soil auf herzogliche Kosten gehen 6
). Hans Herr trat die Pflege

noch im selben Jahre an Christof Rantier (Eantly) ab 7
) ; mit

etwas vermehrten Innenvorrath, . wie 1478 ^ ubernahm es

endlich (1485) 9
) Josef Deberrainer, dem noch 1487 40 rh.

Gulden fur Bau in der Finstermunz ausgestellt wurden 10
). Als

Ueberrainer 1489 die Pflege wieder an Christof Eantler gabr

i) St. A. Cod. 110 f. 13, 116.

2
) Burglechner, Grafsch. Tirol Taf. 1.

») Vgl. Staffler II. 188.

«) St. A. Raitb. 1472 f. 17.

*) St. A. Schatzarchiv, Lade 109.

«) St. A. 'Copialb. 1482 f. 307.

*) St. A. Copialb. 1482 f. 310.

8
)

St. A. Schatzarchiv, Lade 109.

9
) St. A. Urkunden No. 5031, Copialb. 1485 f. 156, Schatzarch.-

Repert, II. 622.

«>) St. A. Urk. No. 4840.
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befand sich unter der Habe auch „ain glogkl, da sol man ave maria

<damit lawtten, hat mein gnadiger Herr dargeben" *). Wenden

vrir uns ins Unterinnthal, da strahlt, heute freilich wohl ganz-

lich umgebaut, ober Vomp auf sonnigem Waldvorsprung daa

Schlosschen Siegmundslust 2
). Sahen wir bisher den Her-

zog an vorhandene alte Bauten ankniipfen, so mangelt uns

tier mindestens alle Kunde von letzteren. Am Eingange ins

wildreiche Vomperthal stehend, bezeichnet es selbst geniigend

seinen Entstehungsgrund. Von seiner Erbauung fehlt aber fast

alle Nachricht. Man hat dieselbe in sehr fruhe Zeit verlegt,

in die 60er Jahre 8
) ; ich finde nur zwei Abrechnungen mit

^inem Glaser Siegmund von Schwaz fur „seine arbait zu Sieg-

mundslust* , beide aus den Jahren 1479—80 4
). — Auch einen

-schonen Fischteich soil sich der Herzog hier angelegt haben 5
).

Fast gegeniiber Siegmundslust, das bergwerkseifrige Schwaz

beherrschend, winkt uus wieder ein Siegmundschloss, — das

alte Freundsberg 6
), die Feste des bertihraten Geschlechtes dieses

Namens. Die Nahe der Bergwerke veranlasste hier wohl den Her-

zog, die Burg, die solange als Lehen veraussert gewesen, an sich

zu bringen, und bereits 1467 (8. Dezember) traten ihm — gegen

Eiritausch von Herrschaft und Schloss St. Petersberg — die Ge-

briider Ulrich und Hans von Freundsberg ihr Stammschloss

ab, mit alien „zubeh6rden tf
. darunter „die Ertz umb das Gslos,

Vischweid, Geeyd und Vederspiel*. Siegmund iibergab es Pfle-

gern: Mathias Pollinger (1469), Burkart von Knoringen (1479),

Siegmund Maxelreiner (1484), Stefan Eppaner (1489) 7
). Unter

i) St. A. Schatzarchiv, Lade 109.

*) Staffler III. 669, Tinkhauser II. 595. — Burglecbner (Grafscbaft

Tirol Taf. 3) bildet es wieder als Scblossbaus mit 4 spitzbedeckten Eck-

thurmen, — ganz ahnlich Siegmundsburg ab.

*) S. Ruf, Chronik des Achentbals (Innsbr. 1865) S. 11.

*) St. A. Raitb. 1478/9 f. 231, 1479/81.

*) S. Ruf, 1. c. S. 11.

*) Staffler III. 647/8, vgl. auch St. A. Pestarchiv XXXVII. 31.

*) Vgl. zu diesen Angaben St. A. Urk. No. 1601, 1207, 1484, 1838,

7080; Scbatzarchiv-Rep. II. 620; Raitb. 1483 f. 159.
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Pollinger wurde 1472—73 am Schlosse gebaut, im letzteren

Jahre von ^Hansen Frey werchmeister" *). Siegmund taufter

das verschonerte Schloss Siegmundsfried 2
). Der machtige

Burgfried schaut noch heute hochthronend iiber das Land und
den Schwazer Markt hin ; ein wahrscheinlich im 16. Jahrhundert

mit reizenden Decorationen ausgemaltes Thurmgemacli ladet

uns mit seinem herrlichen Ausblick in jene Zeit zuriick, wo es

herzogliche Wohuung gewesen sein mochte. Sonst ist freilich

weniges klar erhalten. —
Spater noch fiel Siegmunds Wahl auf ein anderes altes

Besitzthum der Freundsberger, das uns wieder in das Oberinn-

thai zuriickfuhrt: das auf dem lachenden Miemingerberge in

einsamer Stille gelegene „Gesass tf Freundsheim, — . nun Sieg-

mundsfreud geheissen. Der Herzog kaufte es 1475 von den

Brudern Ulrich und Johann von Freundsberg, die es seit 1450
in Besitz gehabt hatten; ein viereckiges thurmahnliches Ge~

baude, mit Graben umgeben, stark baufallig kam es in seinen.

Besitz, — er verbesserte es und wandelte es in ein von freund-

lichen Fischteichen umrahmtes Lustschloss 3
). Ausser dieser

Ueberlieferung erfahren wir aber fiber den Bau nichts. Wie

uns zwei Inventare von 1476 und 1488 4
) beweisen, behielt er

in dem Pflegern tibergebenen Schlosschen doch „ein gross pett-

stat und dabey ain kleine pettstat" sich vor, — also wohl eine^

Kammer; vielleicht auch eine Stube: denn auch Schreibtische^

Credentztisch und das stereotype, „tyschell mit einem Spilbrett^

fehlen nicht. Kingsumher waren ja Walder und Teiche —
und auch der Fuss der gemsenreichen Miemingerberge war hart

hiuter dem Lustsitz. — Noch bei Burglechner 5
) tritt uns der-

selbe in wohlbekaunter Gestalt entgegen: als hohes Schloss-

») St. A. Raitb. 1472 f. 18, 1473 f. 21.

*) Vgl. .Beschreibung der Grafsch. Tirol* (1703) S. 87, Merian,.

Topographie S. 90.

») Staffler II. 356, Tinkhauser III. 248. — J. Zingerla, Burgen des-

Oberinnthales, Mitth. der Centralcomm. V. S. 325.

*) St. A. Schatzarchiv, Lade 109.

5) Burglechner, Grafsch. Tirol, Taf. 2.
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haus mit steilem gebrochenen Dach, an den Erkern hoch droben

zwei schwebende runde Erkerthtirmcben.

Auf uns ist nichts gekommen, als die Grundmauern und

<lie ausgetrockneten oder verschilften Teiche. Ein schoner

Meierhof stent an seiner Stelle. — Von Pflegern finde ich ge-

genannt: 1475 Lienhard Melkamer, 1476 Caspar Freeh, 1478

"Wolf Schilling, 1481 Steffan Eppaner; 1488 ubergibt ein Lien-

hard Langsess das .Schloss dem Siegmund Wechselrainer. 1
)

Sieginuiidskron. Dem Schlusse von Siegmunds Leben ge-

hort als das machtigste und schonste seiner Namensschlosser und

.auch als der uns weitaus am grossartigsten erhaltene Bau Schloss

Sigmundskron an. Es ist wohl ein fast naiver Gedanke, den Namen
dieser Burg als „Krone aller Schopfungen Herzog Sigraunds"

zu erklaren. Wir kennen auch andere Schlosser mit der Be-

zeichnung „Krone" — bei alien aber ist sicher der Fiirsten-

krone gedacht, des schimmernden Reifes, der das furstliche

Haupt umrandet. Doch als Bau gewinnt diese Schopfung,

wie sie als Ganzes noch vor uns Nachkommen steht, wie auch

die Quellen hievon sprechen, thatsachlieh den Anschein eines

Gipfelpunktes furstlicher Schlosserlust.

Er. warf sich hiebei freilich auf eines der grossartigsten

Termachtnisse alter Zeit, die er in seinem Lande vorfand. Als

Formigar war die Burg schon den Romern bekannt, als Firmian

«rlebte sie, eine schon im 10. Jahrhundert im friihesten Rund-

bogenstil erbaute gewaltige Trutzburg 2
), als Grenzfeste des

Bistums Trient gegen das Herzogthum Baiern, als Lehensbesitz

•der Edeln von Firmian durch das ganze Mitt^lalter eine be-

wegte und bedeutungsvolle Geschichte. Im Jahre 1370, als

die Firmianer den Herzogen Albrecht und Leopold von Oester-

reich den „Thurm mit den weissen Zinnen" im Vorhof zu Fir-

mian sammt den zugehorigen Gebauden verkauften, erscheint sie

-demnach als zweitheilige Burg, wie dies noch jetzt erkennbar

ist,, als Doppelherrschaft verschiedener Lehenstrager ; denn

!) Vgl. St. A. Urk. Nr. 1178, 1460; Copialb. 1466/83 f. 232. Raitb.

1478/9 f. 109 und die Inventare V. 1476 und 1488 (Schatzarch. Lade 109).

*) Vgl. Mitth. der Centralcomm. II. 123. -
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die osterreichischen Herzoge gaben ihren Antheil auch wieder zu

Lehen ab.

Herzog Siegmund erkaufte endlich 1473 von Nicolaus und

Vigil von Firmian „das Schloss Pirmian sammt der kleinen

"Firnrian, Burgsbiihel, Burgstall, Holz, Weide, Aeckern, Visch-

weide in der Etsch, sowie auch den Graben zu beiden Seiten

des Flusses*, wofur ihnen Siegmund 1000 rh. Gulden bar, und

eine jahrliche Giilte von 10 Mark Berner gab 1
). Bischof Johann

Hinderbach belehnte ihn 1473 mit der Burg und bewilligte

zugleich die Namensanderung inSiegmundskron. Siegmund

verlieh das Schloss dem Hans Maltitz mit 60 Mark B. als Burg-

huty die er ihm 1480 um 40 Mark erhohte; auf ihn folgten

Hans Heer, 1487 Christof Hohenburger, 1488 Hans von Wein-

eck, 1489 Adam von Weineck, der noch 1506 als Pfleger er-

scheint 2
).

Felix Fabri, der Reisemonch, der 1483 Tirol durchreiste,

«ich in Siegmundskron aufhielt und wie iiberall emsig nach

allem Wissenswerten erkundigte, berichtet uns, Herzog Siegmund

habe das Schloss nuo von neuem erbauen und erweitern, mit

einem Kranze hoher Thiirme und ausserordentlich dicker Mauern

umgeben lassen 3
), welch' letztere sich noch heute als formliche

Doppelmauern mit Verbindungsstiegen, breiten Wehrgangen

und mehr als mannshoher Brustwehr darstellen; auch Rund-

thiirme treffen wir heute noch vier 4
). Auch liess nach Felix

Fabri der Herzog die ungesunden Sumpfe um das Schloss durch

breite, tiefe Graben in die Etsch entwassern «5
).

4
) Ygl. zu dem Gesagten P. J. Ladurner, die Feste Siegmunds-

kron, Archiv f. Gesch. v. Tirol lit. 242 ff. (Innsbr. 1866) ; Atz, Kunst-

gesch. Tirols S. 155; Staffler IV. 905.

2
) Vgl. zu diesen Angaben St. A. Copialb. 1481 f. 155, 1488 f. Ill

Schatzarchivrep. 11.623, 629, 594; Pestarcb. XXXXII. fasc. III.

8
) Fr. F. Fabri Evagatorium ed. C. D. Hassler, Bibliothek des literar.

Yereins in Stuttgart II. S. 73 ff.

4
) Atz, Kunstgescb. Tirols 315.

6) Vgl. Fabri Evag. 1. c. 73.
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Auf dies letztere scheint thatsachlich eiue Quellenstelle zu

deuten, laut welcher i. J. 1479 der Fiirst dem Hans Seldnawer

300 Gulden „zum. graben zu Siegmundscron verbraacht" zurtick-

zahlen liess *), und bereits 1474 hatte Siegmund seinen Zimmer-

mann, Meister Bartlma „gen Firmian" gesandfc, den „paw zu

richten 2
).

tf Seit 1481, vielleicht schon 1480 erscheint dann

aber ein standiger „"Werchmeister auf Siegmundscron tt

, Hans

Hueber, der 1481 ein Zinslehen beim Schlosse, I486 100 Gulden

„zu Siegmundskron zu pawen" und bis 1488 weitere Zahlungen

erhalt; 1489 endlich legte laut einer uns erhaltenen Urkunde

ein Siegmund Gerstl, „bisher pawmeister am Eysak bey Sieg-

mundscron * anderer Geschafte halber diese Stelle nieder 3
).

Geraumig und reich eingerichtet tritt uns das Schloss im

Inventar von 1487 4
)— bei Pflegiibergabe an Cliristof von Hohen-

burg— entgegen. Das Andenken des Erbauers Meister Hans

Hueber lebt in dem „newenTburn genannt MaisterHannsen
Thurn" und in der „Karaer, darin maister Hans gelegen ist%

fort. Zwei wohl mit Ornaten, Biichern, Gold- und Silberzeug

ausgestattete Kapellen besitzt das Schloss, die St. Ulrichs- und

St. Blasienkapelle 6
) letztere enthalt als Widmung des Herzogs

„ain griindamaschken mesgewantmit Aim" 6
) und „zwen gulden,

kertznstab*. Speisgaden, Brotgaden, Keller, „eine grosse Stube"

und „claine Stube« bergen Gerate aller Art, im „obern alten

Gehaus In der Stuben" begegnet eine schwarze Schreibtafel

ui^d ein Brettspiel. Endlich wird ausdriicklich „meins gnedig-

stenHerrnvon Oesterreich zymer * erwahnt. Einer der letztgenannten

Baume ist wohl auch gemeint, wenn noch 1452 Michael Ott,

der damalige Pfleger, an den Kanzler Maximilians I. schreibt,

ein Sturm habe die „undere Behausung, so weiland mein gne-

*) St. A. Schatzarchiv-Rep. II. 1370.

*) St. A. Raitb. 1473/4 f. 281.

») St. A. Copialb. 1476/80 f. 167, 1466 f. 29; Raitb. 1484 f. 126;

1485 f. 138, 280; 1488 f. 105 und Urk. Nr. 4238.

*) St. A. Schatzarchiv, Lade 109.

*) Vgl. auch Atz, Kunstgesch. Tirols S. 132, 239, 336.

fl
) D. i. ,Alben«, Alba, Untergewand.
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digister Herr Erzherzog SiegmuncI von Oesterreich gebauen", fast

des ganzen Daclies beraubt und dringend ansucht, dass man
,,solichs Dach und ettlich Balkhen, so notdurfftig sein, niachen

lasse, dadurch die sehon Stuben und gebewn von mangel wegen

des Dacbs nit verderbe 1)." Zwei machtige Thore fuhren noch

heute in das Schloss, — das eine tragt zum Angedenken des

Bauschopfers das landesfurstliche Wappen mit der Zahl

1484 2
).

Wie ein farbenprachtiges Wunder schildert uns Felix Fabri

die ausseren Anlagen des Schlosses : die iibelriecbenden Sttmpfe

waren von Graben durchstochen, — alsbald breiteten sich statt

ihrer die berrlichsten Wiesen zu Fiissen des Scblosses aus, —
in den Graben und Canalen fuhr man zwischen ihnen mit

Kahnen auf und nieder, und ringsherum prangten, gleichfalls

vom Herzog angelegt, die schonsten Rebenpflanzungen, die den

Schlossbewohnern reichlichst kostbaren Wein trugen. Und
trotzdem musste Felix Fabri horen, dass im Sehlosse niemand

recht dauernd leben konne. Die vielleicht doch noch nicht

ganz behobenen Moordunste, der Mangel des Wassers, das nach

seinem Zeugnis mit einem Rade aus der Etsch heraufgehoben

werden musste, endlieh die windige Position des Schlosses

trugen biezu bei; vor allem letzterer Umstand, wie die hohe

Lage iiberhaupt, liess er sich erzahlen, bewirke in den Bewoh-

nern solche Esslust, „dass sie sich, die Fiille des Vorraths be-

niitzend, iiberhielten und zugrunderichteten 3)."

Mogen wir diesem Berichte Glauben schenken oder nicht,

anfugen konnen wir immerhin, dass uns mindestens die Quellen

von langeren oder ofteren Aufenthalten Siegmunds daselbst nichts

berichten. Der Herzog hielt sich stets mehr in Nordtirol auf.

Und doch baut er fern davon eine wundervolle, kostbare Schopfung

!

Die Angabe Fabris, das Schloss sei als Zwingburg wider all-

1

) St, A. Pestarchiv XXXVII. Fasc. III.

2
) Atz, 1. c. S. 315.

*) Vgl. F. Fabri Evag. 1. c. S. 73 f., 93.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 17
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fallige Aufstande des Volkes* erbaut, entbehrt wohl jeden

Grundes.

Damit sind die eigentlichen Schlosserschopfungen Siegmunds,

denen er irgendwie eigenes Interesse zuwandte, wohl erschopft.

Ueberblicken wir das Gesagte, so mag etwa Folgendes festzu-

halten sein.

Fast durchwegs aus vorhandenen Bauten stellte sich

Herzog Siegmund eine Reihe von Schlossern her, durch Umbau,

Zubau, Neueinrichtung; hauptsachlich sammeln sie sich auf

Nordtirol. In ihnen vollzieht sich wieder so recht der Wandel

der Zeit: eigentliche feste Burgen waren sie nicht, die Trutz-

burg weicht dem Lustschloss, dem Jagdsitz. Architectonisch

durchwegs einfach und schmucklos, zeigen die Schlosser mit

VorHebe viereckige Anlage ; — den charakteristischen Schmuck

bilden Erker, Thiirmchen mit spitzem Dach, Mauerzinnen. Solche

Typen sind vor allem Tratzberg und, soweit es uns alte Abbil-

dungen vermitteln, Siegmundsburg, Siegmundslust, Siegmunds-

freud (Freundsheim), Schlossberg. — Siegmundskron, die thro-

nende Burg mit hohen Mauern und Wallen, in ihrer reichen,

aus alter Zeit ererbten Anlage bildet in beiden Richtungen

eine Ausnahme.

Kapellen besassen Tratzberg, Freundsberg, Rotenburg, Sieg-

mundsburg und Siegmundskron.

Alle diese . Schlosser ohne Ausnahme wurden zeitlebens

Pflegern zur Verwaltung befohlen. Siegmund aber behielt sich

einzelne Raume, gewohnlich eine Stube und eine Eammer fiir

sich vor# Einfach und praktisch, — mindestens doch ohne be-

sonderen Prunk ist die Einrichtung, wie in diesen Schlossern

uberhaupt, so auch in diesen Herzogsgemachen. Ein Spanbett,

gelegentlich ein Himmelbett, ein Credenztisch, ein Schreibtisch

und das bezeichnende Spielbrett- oder Schachbretttischchen

begegnen uns fast durchgehends. Im Schranke stehen Glaser,

Becher, Zinnteller, die Wand zieren gelegentlich Jagdtrophaen,

an ihr lehnen die Jagdwaflfen. Die Harnischkammer birgt die

Garderobe. Die herzogliche Habe, sowohl jene zum Gebrauche
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des Fiirsten selbst, als des Pflegers, geht von einem Pfleger zum
andern, stets neu und bis ins Kleinste inventirt, liber. In eigen-

artiger Schlichtheit und Lebendigkeit tritt uns in diesen Schlossern

die Zeit und auch der Schopfersinn unseres Herzogs entgegen.

Und dennoch! was im Einzelnen weniger an Aufwand aufwies,

konnte zahlreicher und mannigfaltiger in Erscheinung treten.

Wir treffen gleich auf eine grossere Anzahl solcher Bauten!

Sollte Siegmund aller dieser vielen Schlosser wirklich bedurft

haben — nur zu seinen Jagdziigen und Fischeridyllen ? Der

Fiirst, der, wie wir gleich horen wejden, unmittelhar neben

die schonen und fischreichen Seen am Fernwege — in der Ge-

gend von Imst um ungemeine Kosten einen kiinstlichen See an-

legen liess, konnte wohl auch Schlosser bauen aus reiner Bau-

freude, aus Lust an solcher Art von fiirstlichem Glanze. — Noch

ein anderes. Als der Propst Lienhard von Neustift 1479 hart an

den Mauern des Klosters zum Schutze gegen die Turkengefahr

auf dem „Kennerspuhel" einen Thurm zu bauen vorhatte, gab

ihm Siegmund unter der Bedingung der Offenhaltung die Bewilli-

gung hiezu, bestimmte aber zugleich, dass der Thurm
„Erzherzog Siegniundsthurm" heissen solle *). Dies gibt

uns wohl einen unverkennbaren Wink. S o breitete sich auch ein

formliches Netz von neuen oder neuhergestellten herzoglichen

Schlossern fiber das Land aus, die nicht nur durch sich selbst

als glanzende oder frohlich-kecke Bauten von dem Herzog,

seinem Keichthum, seiner Unternehmungslust zeugten, sondern

endlich seinen Nam en trugen und der Nachwelt vererbten.

Zur Jagd und Naturfreude gesellte sich eine Art baulustiger

Kuhmbegierde. Wieder gemahnt es uns, ohne die beiden Manner

gegen einander abwagen zu wollen, an Konig Ladwig von

Baiern, den rastlosen Schlosserbauer.

Sonstige ScWSsser, StMte, Klausen. Bauliche Fiir-

sorge, Mittel und Auftrag hiezu gait es nicht nur den eigenen

Iieblingsschlossern angedeihen zu lassen. Der landesfiirstlichen

Schlosser und Burgen gab es viele, — jnehr, als selbst ein

i) St. A. Cod. 112 f. 184.

17*
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Herog Siegmund ausbauen konnte, und viele bedurften fort und

fort der Verbesserung und Erweiterung. Ueberblicken wir in

Kurzem auch die Bauthatigkeit des Landesfursten nach dieser

Richtung.

In erste Linie verdient da wohl das machtige Taufers

gestellt zu werden, das nach zeitweiliger Verschreibung an

Cardinal Cusa 1460 wieder landesfiirstlich geworden. Ein

lister Hans von Tobl, ehemals Biichsennieister auf Rodeneck,

erseheint hier als „paumeister a
,
— wohl aber nur Bau-

leiter, weil ihm stets bloss die Zahlungen zugestellt werden.

1484—86 erhalt er oder auch der Pfleger Wolfgang Windeck

bedeutende Betrage fiir den Bau. x
) — Ini Jahre 1486 wurde

auf landesfurstliche Eosten auch zu Gufidaun und Greif en-

stein 2
)

gebaut. Fiir Schloss Juval, das seit Herzog Fried-

richs Zeiten landesfiirstlich geblieben, wurden dem Pfleger

Hannsen Hofer in den Jahren 1471, 1478 und 1486 Baukosten

vergtitet 3
).— Die Leute von C a s t e 1 p h u n d, die strafweise einen

Thurm auf der gleichnaniigen Feste bauen mussten, denselben

angefangen, aber stehen crelassen, liess Siegmund 1468 durch

Heinrich Campenner, den Pfleger des Schlosses gebieterischen

Tones verhalten, „den Thurm- furderlich und an langer ver-

ziehen" zu vollbringen 4
). Nach Schloss „Persen a (Pergine)

in Valsugana ward bereits 1460 der Ziniinermann Hans von

Hall gesandt, Baues halber und „die Dacher zu beschauen",

ebenso im selben Jahre Conrad Zimmermann von Hall. Die

Zimmermeister Hans und Hartmann von Trient mussten 1461

„zimmerwerch, Scherm, Pastayn und anders" zu „Bisein tt

(Beseno) herstellen. 6
)
— Schloss Tr asp, die in den Fehden

mit Chur und den Graubiindtnern vielumstrittene Feste im En-

gadin, scheint gerade in jenem Jahre (1464) auch verbessert

l
) St. A. Raitb. 1484 f. 325, Urk. Nr. 4531, Schatzarchivrepert. It.

1378 und 1362.

• 2) St. A. Raitb. 1486 f. 356. — St. A. Urk. No. 4955.

3) St. A. Raitb. 1471 f. 26, 1478/9 f. 30. Copialb. 1486 f, 30.

4
) St. A. Copialb. 1466/83 f. J 63.

•») St. A. Raitb. 1460 f. 102, 128; 1461 f. 248 f.
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.

worden zu sein, d,a Meister Hans Zimmennann und Gilg Tischler

hingesandt wurden. x
) Die vieleh Geldbetrage, die Conrad

Clammer, der Pfleger in diesem Jahre erhielt, mochten wohl

mehr Kriegs- als Baukosten sein. Noch 1485 erhielt aber

Caspar Maltitz 500, 1486 100 rh. Gulden „an Trasp zu ver-

pawen." 2
) — Im nordlichen Tirol erfuhren noch Nauders-

berg (1473), Wiesberg (1488), Vellenberg (1463—5)

Bauten 3
). Zum Baue von Hochfreiberg (bei Fussen) wur-

den 1485—7 bedeutende Summen aufgewandt 4
).

Zahlfeiche Schlosser erhielten in Vorarlberg und den Vor-

landen bauliche Unterstutzung von Seiten des Herzogs: so

Neuburg (Neuenburg), zu dessen Bau Hilpolt von Knoringen

1473 einen Betrag, Peter von Heuen 1480—86 gegen 300 rh.

Gulden erhielt 5); Montfort (1472 6
); Gutenberg, 1488 und

1489 mit 400 rh. Gulden „auf paw" versehen 7
); Magdberg,

rur welches 1488 dem Vogt Jorg von Trebsen gegen 200 rh.

Gulden „fur paw" gegeben wurden 8
), Schloss Pfirt (in Elsass),

1460 und 1489 mit Baugeldern bedacht 9
).

Die Stadte Vorarlbergs und der Vorlande genossen

landesfiirstliche Bauunterstiitzung fur den Bau ihrer Stadt-

festen , wie auch anderer Bauten , so Bludenz in den

Jahren 1471" und 1473 10
); in Feldkirch erhielt Jakob

Wittenbach Hubmeister fur Bauten dortselbst, vorziiglich am
Schlosse in den Jahren 1483—88 zusammen gegen 1900 rh.

Gulden, der Hubmeister Hans Bad ofters Betrage fur einen

i) St. A. Raitb. 1463/6 f. 138, 394, 398.

2) St. A. Raitb. 1463/6 f. 118 if., Scbatzarchivrep. II. 1380.

s) St. A. Raitb. 1473 f. 26, 1488 f. 462; 1463/6 f. 120.

4
) St. A. Raitb. 1485 f. 312, Schatzarchivrep. II. 1381.

fi) St. A, Raitb. 1478/9 1 16, 1479/81, 1486 f. 60. Vgl. Staffler,

It. S. 90.

«) St. A. Raitb. 1472 f. 16.

7) St. A. Raitb. 1488 f. 463, 1489 f. 331.

8) St, A. Raitb. 1488 f. 461.

9
) St. A. Raitb. 1489 f. 331, Schatzarchivrepert. II. 1371.

10
) St. A. Raitb. 1471/2 f. 19, 1473/4 fl 41.
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Muhlbau; 1

) Bregenz, wo namentlich der Zimmermann Hans

Seelos beschaftigt war, wurde 1460, 1465, 1487, 1489 mit

Summen bis zu 500 Mark Berner „auf die pew und Costung

der Stadt" versehen 2
).

Gleiche Fiirsorge gait den Stadten Ensisheim und Triberg,

sowie den *vier Stet am Eein und Swarzwald" Waldshut,

Lauffenberg, Seckingen und Rheinfelden 3
).

In das Gebiet der Befestigungen sind wir mit diesen

Bauten sicherlich schon vollauf getreten. Auch diebefestigten

Pforten des Landes, die Klaus en, bedurften der herzog-

lichen Baugelder, und reichlich flossen sie ihnen auch wirklich

zu. Der Bastei zu Rotenburg und ihrer Erbauung haben

wir schon oben erwahnt; wir haben noch der Klausen zu Ern-

berg und Muhlbach zu gedenken. Jorg Gossenbrot, der Pfleger

von Schloss Ernberg erhielt 1482 den Auftrag, „innerhalb

der Klausen" einen Kornkastenzu bauen, wofiir er noch 1485

erhaltene 300 rh. Gulden quittierte 4
). Aber auch Schloss und

Klause verschlangen ansehnliche Summen fur Bau : ersteres 1484

1070 rh. Gulden, letztere 1484 700 rh. Gulden. Auch 1485 wur-

den Gossenbrot 600 rh. Gulden „auf paw zu Ernberg" zugestellt 5
).

Seit 1460 wurde auch bis gegen 1487 fast ununterbrochen

an der Klause zu Muhlbach 6
), dem Grenzbollwerk

gegen die gorzischen Lande, gebaut. Ein Augustin Tentschner

und spater Benedict Kastner fungierten als Bauleiter. Meister

Hans Maurer von Innsbruck ward schon 1460 „mitsambt an-

dern Maurern gen Mulbach" gesendet, „die Clausen da zu

machen", desgleichen nochmals 1461 und 1480. In letzterem

Jahre erhielt er fiber 70 Mark fur seine Arbeit. Ein Hans

i) St. A. Raitb. 1483 f. 288; 1484 f. 383; 1485 f. 2, 311; I486 f.

355; 1488 f. 463; 1466 f. 30, 95, 291.

2) St. A. Raitb. 1460 f. 55; 1461 f. 20, 258; 1462; 1487 f. 510;

1489 f. 334; Scbatzarchivrep. II. 1379 und Lade 109.

s) St. A. Raitb. 1482 f. 295; 1484 f. 384; 1485 f. 311 f.; 1416 f.

353 i; 1487 f. 463; 1490 f. 263; Cod. 123 f. 48.

*) St. B. Copialb. 1482 f. 396, 274. Urk. 4942.

5) St. A. Raitb. 1483 f. 281, 1484 f. 382/3, 1485 f. 210.

«) Vgl. Staffler V. 135.
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Weckerlj bezog 1461 Lohn, den er „mit Zirumern an der Clause

zu Mulbach" verdient hatte , 1480 „umb Steinhawen an der

Clause u 6 Mark Berner. Hand in Hand mit der Bauarbeit an

der Klause selbst wurden — offenbar in den nahen Briichen —
fortwahrend steinerne Btichsenkugeln gehauen. — Im Verlaufe

der Zeit wuchsen, soweit die Quellen davon Notiz geben, die

Kosten, die den Bauleitern vergiitet wurden, auf ungefahr 260

Mark Berner und 50 rh. Gulden 1
).

IV. Seebauten.

Baute Herzog Siegmund seiner Jagdlust Schlosser, so konnte

er nun auch seiner Fischerliebhaberei Seehauser, — endlich aber

Seen selbst erbauen. Wir sahen, wie er sich zu Siegmund s-

burg, ehe das eigentliohe Schloss fertig dast'and, am See ein

Fischerheim errichtete, um des herrlichen, fischreichen Sees ge-

niessen zu konnen : das Wasserhauslein* mit Stube und Kammer,

mit Netzen und Seilen. Im Jahre 1463 baute er bereits auch

ein „Haus im See" zu Bregenz, liess ein Boot hinbringen

und bestellte dafur einen Verwalter, dem er noch 1472 „der

pfleg und wartenshalb des haws zu Bregenz im see gelegen"

Provision zahlte 2
). Vor allem aber hatte er sich am fischreichen

Achensee festgesiedelt. Abt Johann Teyrling von St. Geor-

genberg, der Besitzer des Sees, lud ihn oft genug dorthin zu

Jagd und Fischerei; 1466 uberliess er dem Herzog endlich

kaufweise den See selbst 3
). Dieser aber baute noch im selben

Jahre daselbst ein grosses Fischerhaus, — das noch heute „Fur-

stenhaus* genannt wird. Meister Gilg Tischler ward 1466—1472

mit diesem Baue beauffcragt 4
). Von dem Thiirmlein des Hauses

sah man, wie uns berichtet wird, iiber den ganzen See, hinter dem

Hause barg ein Fischpark die kostlichsten Fische 5
). Nach dem

!) St. A. Raitb. 1460 i 51, 111; 1461 f. 200, 214, 250; 1473/4 f.

39; 1475 f. 35; 1478/9 f. 86; 1480 f. 49, 51; 1487 f. 450.

2) St. A. Raitb; 1463; 1472 f. 34.

8
) Pockstaller, Chronik von St. Georgenberg, S. 146 und Beilage

114. — S. Ruf, Chronik von Achenthal (Innsbruck 1865) S. 12.

4
) St. A. Raitb. 1466 f. 32; 1472 f. 18.

s) Ruf 1. c. S. 12.
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Abtswechsel in St. Georgenberg im Jahre 1469 forderte das Ca-

pitel den See zuriick ; Herzog Siegniund gab ihn heraus — er be-

hieltsich nur vor, stets darauf fischen und „Kurzweil treiben" zu

diirfen *). Und nach dem Berichte Abt Caspar Augsburgers brachte

er denn auch ganze Tage am Ufer des Sees oder im Kahne, mit Angel

oder Netz- fischend zu, und verzehrte dann die Beute in froh-

licher Gesellschaft im Fiirstenhause. 2
) Nock 1480 arbeitete

„Oswald Schauer werchmaister zu Hall" am „paw und Rechen

auf clem Achense" 3
). — Noch wahrend es Siegmund sich an

den geuannten natiirlichen Gewassern eingerichtet, hatte er an

einem andern Punkte bereits eine grossartige kiinstliche

Seeanlage begonnen. In nachster Nahe der Fernseen zu

Tarrenz ober Imst fieng er einen Arm des Gurgelbaches zu

einem Becken im Uinfaug einer Stunde auf; noch heute sind

die Damme sichtbar 4
). Alle Sorge, alle Versehwendung an

Kosten scheint er eine Zeitlang auf dies Unternehmen gesam-

melt zu haben. Der Beginn ist in das Jahr 1462 zu setzen:

1464 erhielt der erste Werkmeister des Baues, Leonhard Fries,

bereits die Bezahlung „seiner Dienst von zwein Jahren, die er

an dem See zu Umbst gearbeitetV Neben ihm arbeitete Hans

Seelos, der Zimmermann. Noch im selben Jahre aber ward

sogar ein Werkmeister aus Munchen herbeigerufen — Hans

Kast — „von wegen des Sees zu Umbst, den zu beschawen*.

Gelegentlich leisteten die Leute der Umgegend Dienste beim

Bau; 1465 musste der Fischer Wolfgang Zwerher bereits „ain

visch Segen tf — das erste grosse Netz beschaffen; 1466 wurden

„ziige und kloben tf hingefuhrt 5
). Den Bauleitern und Bau-

zahlern aber — als solche erscheinen der Pfleger zu Siegmunds-

burg Caspar Freeh und ein Oswald Kastner — ward in den

Jahren 1464—67 Summe fur Summe „zu notdurft des Seepaws

zu umbst" gesendet. Fur 1465 belief sich die Ausgabe auf

') Pockstaller, 1. c. S. 119 und Beilage No. 117
?
120.

2) Ruf, 1. c. 8. 14.

3
) St. A. Raitb. 1479/81.

*) Staffler II. 271.

5) St. A. Raitb. 1463/5 f. 131, 144: 14B6 f. 29.
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367 Mark Berner. 1466—67 auf iiber 953 Mark i). Die Bauten

dauerfcen fort; 1468 legte Caspar Freeh als Amtniann zu Imst

und Pfleger zu Siegmundsburg mit seiner Amtsraitung auch eine

solche iiber die Seebaukosten ab 2
). 1471 erhielt er zum Bau

neuerdings fiber 200, am Beginne 1472 160 Mark Berner fur

die Unternehmung ; dem Herzog selbst wurden in ersterem

Jahre nach Imst 200 Mark „zu dem Seepaw" gesandt. Hanns

Seelos wurde 1471 abermals „niitsambt andern Werkleuten von

Hall und ander Ende gen Umst, den See zu beschawen" ausge-

sandt; auch ein Meister Peter scheint beim Baue beschaffcigt.

1473 sandte man endlich wie es scheint, zum erstenmal den

Fischer Caspar Steger hin, „daselbs zu vischen" und zimmerten

zwei welsche Schiffknechte „Schiffe tf fur den See 3
). Im folgenden

Jahre ritt der Herzog mit Gefolge an den See, der nun zum
erstenmal „Spiegelfreudersee" genannt wird, an das

„Gejaid" ; Falken und Hunde wurden ihm hingebracht 4
).
—

Im Jahre 1475 gieng Hans Steger wieder nach Spiegelfreud,

um Fische fur die Herzogin zu holen 5
). Die Jahre des eigent-

lichen Baues waren damit sichtlich verflossen ; dennoch wurden

auch 1478—81 Gelder dafiir ausgelegt und noch 1489 erhielt

Jorg Fries 50 rh. Gulden „auf paw des Spiegelfreudersees" 6
).

So zog sich dies Unternehmen fast die ganzen Jahre von

Siegmunds Regierung und Leben bin. In seiner Rastlosigkeit

blieb er aber auch hiebei nicht stehen. Im Jahre 1471, .wo Spiegel-

freud seiner Vollendung nahte, liess er bereits an einem ^See"

zu Schlitters, am Eingange des Zillerthales, unweit seines

Eotenbxirgerschlosses bauen. Der uns wohlbekannte Gilg Tischler

ward hiezu 1471—73 bestellt 7
); der Pfleger der Rotenburger-

») St. A. Raitb. 1463/6 f. 114 ff. 1465 f. 130, 363; 1466

f. 26 ff.

2
) St. A. Copialb. 1466/83 f. 104.

«) St. A. Raitb. 1471 f. 27: 1471/2 f. 16 ff.: 1472 f. 17 f.: 1473 f.

137, 140: 1474 f. 227 f.

*) ebda 1474 f. 227, 291.

5
) ebda 1475 f. 248.

«) St. A. Raitb. 1478/9 f. 86, 1479/87 a. m. 0.. 1489 f. 334.

7
) St. A. Raitb. 1471 f. 25, 1472 f.18, 1473 f. 19.

' Digitized byGoogle



^W^fBlJli

— 266 —
klause Jakob Marchperper scheint Baurechner gewesen zu sein i

).

Etwas spater, 1483—84 errichtete Siegmund sich dortselbst

auch ein Haus. 2
)

Zugleich liess er durch einen Werkmeister Peter von Hoffer

unddessenGesellen(1471)an einem See zu „Wiesen a bauen,

auf welchen ein Fischer Leonhard Wolfel am Kochelsee ein

„Segenu liefern musste 3
). — Endlich soil auch der jetzt aus-

getrocknete See zwischen Seefeld und Mosern von Siegmund an-

gelegt worden sein 4
).

Eigene Fischer oder Seehiiter hielt er ausserdem an den

Seen zu Amras, Natters, dem Sparbereck, am Antholzersee und

Graunsee 5
). — Neben dem Sport mag so auch dem Bedarf

fur die Tafel vollauf geniigt worden sein.

V. Brticken, Strassen, Wasserbauten.

Sahen wir im Vorausgehenden die Bauthatigkeit Herzog

Siegmunds sich auf dem so recht personlichen Gebiete des

selbstherrlichen Seebaues bewegen und Unsummen durch lange

Zeiten hin aufgehen zur Herstellung von Seebecken, die dem
Fiirsten stets fur seine Liebhabereien bereitstanden, von ihm

und seinem Keichthum sprachen, — so wirkt es gleichsam ver-

sohnend, wenn uns nun eine derartige Riihrigkeit auch auf

dem Gebiete des gemeindienlichen Nutzbaues begegnet:

auf dem des Briicken-, Wasser-, und endlich des Strassen-

baues.

Eine Reihe von Thatsachen bezeugt eine solche klar und

deutlich. So baute der Herzog seit 1463 durch seinen Pfleger

auf Rotenburg an einer Briicke uber den Ziller, wobei

Hans von Mos und andere Werkleute das Bautagwerk leisteten;

noch 1482 bezahlt er fur den Bau uber 128 rh. Gulden 6
).

*) St. A. Raitb. 1471/2 f. 17, 19.

2
) St. A. Raitb: 1483 f. 282, 1484 f. 385.

3
)

St. A. Raitb. 1471/2 f. 18—20.
4
) Tinkhauser III. 89.

5
)

St. A. Raitb. 1479/81; 1483 f. 223—225, 305; 1485 f. 243

1485 f. 242; 1486 f. 255—6; 1487 f. 382—383.

*) St. A. Raitb. 1463/6 f. 113, 1466 f. 28; 1482 f. 296.
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Spater ward auch eine Flusswehr am Ziller gebaut, wozu

1473 der Zimraermann Hans Seelos „an der Ziler das wasser

zubeschawen" ausgesandt wurde x
). Als die Leute von Munster

und Heubach 1486 „aus merklicher Notdurft, auch auf unser

geschafft einen paw fiir den Inn fargenomen, den in den alten

Runst zu kern, und deshalben Archen und ainen graben ge-

macht" hatten, daran aber vom Pfleger von Rotenburg gehin-

dert wurden, nahm sie der Herzog gleichfalls in Schutz und

unterstiitzte ihr Unternehmen 2
). Im Jahre 1471 wendeten sich

mehrere Inhaber von Schmelzhiitten zu Pill an den Herzog

um Bewilligung zu einer Innbrucke dortselbst, zu deren Bau

sie 200 rh. Gulden bereits zusammengesteuert hatten. Der

Herzog ertheilte ihnen nicht nur diese, sondern gewahrte zur

Deckung weiterer Kosten auch einen Zoll auf jener Briicke,

solange, bis diese Kosten ganz abgetragen waren 3
). Zu einer

weitern Innbrucke zu Schwaz steuerte der Herzog 1480

35 Mark Berner bei 4
); zu Zirl baute er selbst 1482 eine

solche und bestimmte einen Zoll zur Hereinbringung der Kosten 5
).

— Auf eine Supplication endlich der Einwohner von Telfs

wegen Verarchung des Inns daselbst befahl er dem Pfleger von

Vellenberg Erkundigungen einzuziehen und Vorbereitungen zu

treffen. 6
)

Die Verdienste Herzog Siegmunds als Strassenerbauer
verkiindete mit lautem Lobe schon der Zeitgenosse Felix Fabri

der uns schon bekannte reiselustige Palastinafahrer. Er spen-

det es ihm vorziiglich wegen der Neuherstellung des beriich-

tigten, einst unter Konig Heinrich von Bohmen von einem

Burger Heinrich Conter (1414) gebauten, indes aber ver-

wahrlosten Cuntersweges zwischen Klausen und Bozen.

Als Fabri ihn 1481 passiert hatte, war er „so libel und ge-

*) St. A. Raitb. 1473 f. 21, 133; 1473/4 f. 39; 1488 f. 464.

2
)

St. A. Copialb. 1486 f. 243.

3) St. A. Copialb. 1466/83 f. CC II.

4) St. A. Raitb. 1479/81.

*) St A. Copialb. 1482 f. 352.

*) Ottenthal-Redlich, Archivberichte a. Tirol I. S. 17.
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fahrlich gewesen, dass ein Mensch ihn nur mit grosster Miihe

begehen konnte, vom Pferde aber absteigen und es sick hinter

sich fuhren musste." Zwei Jahre spater 1483, bei seinem

zweiten Auszug ins heiligo Land fand er die Strasse mtihelos

passirbar, von Wagen und Rossen befahren. Denn jetzt hatte

der Herzog mit Feuer und Pulver die Felsen gesprengt, die

uugeschlachten Steintrummer beseitigt und mit vielen Kosten

die unwegsame Bahri geebnet, — nicht hier allein, sondern an

vielen Orten in den Gebirgen seines Bereiches L
). Die Quellen

bestatigen die Aussagen Fabris. Im Jahre 1483 wurde Wolf-

gangNeundlinger, Domherrn von Brixen die Durchfuhrung

des Strassenbaues befohlen und iibertragen und ihm der Er-

trag des Amtes zu Bozen und des Zolles zu Unterrain hiezu

zur Verfugung gestellt 2
). Im Laufe des Jahres wurden ihm

600 rh. Gulden zum Baue gesendet; der Amtmann von Bozen

musste 500 weitere Gulden beisteuern. Auch fur das Jahr

1484 ward eine Auslage von 700 rh. Gulden fur den Wegbau

gezeichnet 3
). Zur Deckung solcher Kosten wurde nun an dieser

StrasSe ein Zoll errichtet, der schon 1485 tiber 300 rh. Gulden

trug. Zu seiner Einhebung aber, wie zur Befestigung der

Strasse baute Siegmund, wie uns gleichfalls Felix Fabri be-

zeugt, ein machtiges Mauthaus 4
). Es steht heute noch, —

in Kollmann, durch zwei Thore die Reichsstrasse durchlassend,

mit seinen Thurmen und Zinnen einer Burg ahnlich und auch

im Innern stattlich gebaut als Rastquartier reisender hoher

Personlichkeiten 5
). An der Strasse, die durch den Humanisten

.

Franz Niger dichterischen Preis fand, scheint endlich nach

*) F. Fabri Evagatorium, Bibl. des lit. Ver. in Stuttg. II. 71.

2
)

St. A. Copialb. 1483 f. 146. Ueber Neundlinger vgl. Sinnacher

VI. 454, 502, 509, 520, 546 u. a. a. 0.

3
)

St. A. Raitb. 1483 t. 101, 281 ; 1484 f. 382 ; 14 f. 13.

4
) F. Fabri Evag. 1. c. S. 71.

5
)
Vgl. Atz-Neeb, deutscber Antheil des Bist. Trient I. Heft S. 6'3.

— Merian, Topograpbie S. 90, gibt eine Abbildung, auf welcher das

Zollbaus gleicbfalls als massiver Wiirfel mit zwei grossen Tbiirmen sowie

Zinnen erscheint.
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dessen Gedichte auch eine Statue des Herzogs errichtet ge^

wesen zu sein *).

Wir haben schon aus dem Munde Fabris gehort, dass

dieser Strassenbau nicht der einzige Siegmunds war. Die Quellen

bestatigen auch dies aufs glanzendste
; ja es ist kaum irgend

ein wichtigerer Thai- oder Passweg, der nicht die furstliche

Fiirsorge genossen hatte. So liess Siegmund am Brenner-
wege im Jahre 1486 urn 300 rh. Gulden bauen 2

),
— durch

den „Wegmacher" Ulrich Samer von Sterzing, dessen Gestalt

in des Herzog Dienst tiberhaupt bedeutsam hervortritt. Ulrich

Samer baute auf herzogliche Kosten an den Strassen in „Pry-

mer" (Primiero, 1485) am Buchberg (1488), amFernpass
(1489), zu Hochfreiberg und am Katzenberg (1489). —
Im Jahre 1488, erhielt er an „Sold und wegpaw" eine Summe
von 186 rh. Gulden 3

). — So vergiitete der Herzog auch (1471)

einem gewissen Conrad Vindler, genannt M^tzger, Wirt zu

Zirl einen, Wegbau daselbst, IJannsen Koch von „Abzon"

(1482) einen solchen beim Achensee 4
).

Seinen Pflegern trug er 1481, da sie „die weg und strassen

nicht gebessert" batten, in einem erzurnten Schreiben auf, un-

gesaumt Vorsorge nach dieser Eichtung zu treffen. Im Ein-

zelnen sandte er 1484 dem Bergrichter Heinrich Putsch, in

Montafon 40 rh. Gulden „auf paw des wegs am Arlberg",

1487 dem Pfleger Josef Ueberrainer zu Siegmundseck 50 rh.

Gulden „auf die Knecht, so den Weg machen Inn der Vinster-

inunz", 1488 dem Ehrenberger Pfleger Jorg Gossenbrot 200

1

)
A. Zingerle (De carminibus latinis saeculi XV. et XVI. Btge.

z. Gescb. der Philol. I. Imisbr. 1880 S. 96) beziebt das Epigramm des

Humanisten allerdings auf die Fernstrasse. Allein da die ScbluBszeilen

des Gedicbtes selbst den Brixner Probst Wolfgang Neundlinger (neben

,Antonius Cavallus*, dem vielgenannten berzoglicben Rathe Anthony
von Ross) als Bauleiter nennen, kann Niger wohl nur den Cuntersweg

meinen.
2
) St. A. Urk. No. 4947.

8
) St. A. Raitb. 1485 f. 313; 1489 f. 203, 335: 1488 i. 294; Copialb.

1488 f. 127; Schatzarchivrep. II. 1380.
4
) St! A. Raitb. 1471 f. 51 ; 1471/2 f. 16, 1477 f. 62, 1482 f. 5, 296.
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rh. Gulden „auf den Wegpaw enhalben des Verrn.* *) Den

letzteren zu „pawen* hatte er schon 1462 dem Caspar Freeh,

Pfieger zu Siegmundsburg aufgetragen 2
).

Gewohnlich aber musste der Wegbau durch den „Weg-

lohn% Zoll und Mauth erhalten werden. Dadurch ergab sich

auch die einfachste Art der Wegeinhaltung, wie Wegerrichtung

:

den betreffenden Strassenorten wurde die letztere befohlen und

ihnen als Kostendeckung die landesfiirstliche Zolleinnahme auf

gewisse Zeit abgetreten : — wieder jene in alter Zeit so durch-

weg iibliche iibertragene Art furstlicher Spenden, die wir schon

oben gelegentlich gesehen. So verlieh der Herzog schon 1447

den Burgern und Gerichtsleuten von Bozen und Gries einen

Wegzoll daselbst, um Brucken und Strassen zu bessern und zu

erhalten, einen ebensolchen 1449 dem Verweser des „Wagen-
wegs am Kitten" zu dessen Einhaltung 3

). Dem Burger-

meister und Eat von Innsbruck, die die namhaften Kosten fur

einen Wegbau tiberSeefeld nach Scharnitz getragen, tiber-

liess er wiederholt (1476, 1479) den Zoll und Weglohn an

dieser Strasse 4
). Auch die Imster Burger bauten 1486 einen

neuen Weg „am Schnellen", „da dann vormalen aufdemalten

weg grosser Schaden durch das wasser dem werbenden man
be^chehn.* Der Herzog gab ihnen hiezu „ein merklich Summa
gelts* und gestattete ihnen einen Wagenzoll zu beheben 5

).

Auch den Gerichtsleuten von Pfunds wurde 1449 zur Her-

stellung ihrer Strassen ein Weglohn verliehen 6
). — Den „Cunters-

weg ab Hallerpruggen 44 — gemeint ist wohl die Strasse von

Hall nach Ampass — nahm der Herzog in eigene Verwaltung

und errichtete auch hier einen Zoll zur Kostendeckung. 7
).

*) St. A. Copialb. 1481 f. 41 ; Raitb. 1484 f. 385 ; 1487 f. 464, 509.

2
) St. A. Raitb. 1466/83 f. CXXIII., Scbatzarchiv-Rep. II. 604.

8
) Lichnowsky, Gesch. d. H. Habsburg 7. Bd. OCLII no. 1278 b;

CCLV no 1473 f.

4
) St. A. Copialb. 1466/83 f. CXXXX., Copialb. 1476/80 f. 91, Cod.

112 f. 175; Lichnowsky, 1. c. 8. Bd. DLII. no. 196.

») St. A. Copialb. 1486 f. 89.

6
)
Ottenthal-Redlich, Archivberichte aus Tirol I. 357.

7) St. A. Copialb. 1486 f. 183.
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Vor allem aber ward die wichtige Arlbergstrasse den

Anwohnern zur Erhaltung und Besserung befohlen. Die Ge-

richtsleute zu Landeck, die „nach unserm geschefffc von pesse-

rung der Strassen und auch gemains nutz willen einen wagen-

weg iiber den Arlberg gemacht, denselben aber in die leng

nicht an unser sunder hilf und gnad in wirden" zu halten

vermocht, bekamen auf ihr Ansuchen daher einen Wegzoll auf

die Strasse geschlagen, der 1481 erneuert wurde 1
); ein eben-

solcher wurde auch den Leuten von „Budnev* (Pettnau) am
Arlberg gewahrt 2

),
— zu gleichem Zwecke. Denn der Herzog

hatte, wie er ausdrlicklich angibt, „angesehen Ir diemiitig bette,

auch den gemainen nutzen, der uns und unserm Lande und

lewten — davon entsteen mag." —

VI. Baumeister und Bauleute.

Die grosse Menge baulicher Leistungen nach verschiedenster

Eichtung, die wir hiemit liberblickt haben, drangt uns mit

Recht die Frage nach den ausfuhrenden Kraften, nach den

technischen Schopfern aller dieser Bauten auf. „Werch-
meister", „Zimmermann" und „Maurer" erscheinen fast

in gleichem Masse mit der Aufgabe betraut, die wir als die

des Baumeisters bezeichnen, — wir vermogen die drei Bezeicb-

nungen kaum auseinander zu halten; sie bezeichneten eben

nur die engere Zunffc, der der Baumeister angehorte, — die

spezielle Arbeit wohl auch, die er, bei seinem Baue stets un-

mittelbar selbst miteingreifend, verrichtete. Als Leiter aber

sahen wir oft genug den Maurer und Zimmermann so gut,

wie den Werkmeister, — und es zeigt uns dies alle diese Ge-

werbezweige auf bedeutender Hohe. Noch mehr, — wir sahen

den Maurer und Zimmermann, — ja selbst den Tischler nicht

nur als Architekt, sondern auch als Ingenieur, als Briicken- und

Wasserbauer.

i) St. A. Copialb. 1466/83 f. CXLIIL, Ottenthal-Redlich, Archivber.

I. S. 309.

«) St. A. Copialb. 1466/83 f. LXXVII, Ottenthal-Redlich 1. c. I. 323.
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Wir haben eine Reihe solcher Bauleute bereits kennen ge-

lernt, — bei den Arbeiteu, die sie dem Herzoge bei seinen

Bauten leisteten; es fiuden sich aber auch eine Anzahl weiterer,

deren Arbeiten wir nicht unmittelbar erfahren. Der Herzog

berief von diesen nianche nur zu bestimmter Arbeit, „Hofarbeit*,

„ Arbeit gen Hof", — die meisten aber hielt er.in seinem
standigen Solde, der ganz kleine Betrage vorstellen, doch

auch bis 100 rh. Gulden steigen konnte. Damit war jedoch

nur ein festeres Verhaltnis zum Hole, ein erster Anspruch auf

sie, — vor alleni das Recht erworben, sie auch zu anderen

Diensten, namentlich im Felde zu verwenden. Die einzelnen
„werch und arbeiten" mussten ihnen eigens „nach
pillichen Dingen" bezahlt werden; bei Sendungen

und Kriegsdienst erhielten sie „ filter und mal" und Ersatz

aller hiebei erlittenen „redlichen Schaden" x
).

Einen „obristeiL Werchmeister und zimmerman" be-

stellte sich Siegmnnd in Meister Bartholonia Pron-

V) Vgl. die Bestellungsurkunde fur den Werchmeister Hanns Sydel

Goldperger, folgenden Wortlautes: , Bekennen, dass wir ansern getrewen

Hannsen Sydel Goldperger ... zu unserem diener und werchmaister

autgenoinmen, . . . mainen und wollen auch, daz Er hinfur alle die

gnadundfreyheit haben und geniessen sol, die ander
unser diener und werchmaister von Recht oder Gewonheit

haben, ... uns all zymmerwerch, wann wir die Im an-

geben lassen, nach dem trewisten und seinem pesten
vermugen machen und mit der a r bait nach notdurft ver-

sorgen, auch alles das thun sol, das ain getreuer werkhmeister seinem

herrn zu thun schuldig ist, und wir haben Im Ierlichen nutz auf unser

Widerrufen -fur solh sein Dienst zu geben zu gesagt nemlichen in diesem

unsern lande hundert guldein Rheinisch, aber in unsern vordern Landen

Sechzigk guldein Rh. . . ., aber die werch und arbaiten. so

Er uns machen und tun wirdet, sullen wir Im auch nach pillichen

Bingen b e z a 1 e n und derselben entricbten, und wann wir In erwordern

und prauchen, da er nit arbait umb Ion thun wirdet, sb sullen wir Im

fueter und mal geben, als andern unsern dienern, wurde er im Feld ain

unser oder unser hauptleut ervordern gegen den Feinden ainicherlay

redlicher schaden nemen, die sulln wir Im auf erkanntniss unser Rate

. . wiederkem . . . Geben zu Innsprugk an phinztag vor dem heiligen

palmtag 1479*. St. A. Copialb. 1476/80 f. 100.
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niii Her, unter ahnlichen, wie den eben genannten Verbind-

lichkeiten, mit 100 rh. Gulden jahrlichem Sold. Schon 1466

erscheint er als „zimmermann von Augsburg" iui Solde des

Herzogs; ihn haben wir wohl in jenem „Meister Barthlma tf

zu erblicken, der 1474 aut Schlossberg arbeitete und im selben

Jahre auch nach Siegmundskron auf Beschau geschickt wurcle.

Im Jahre 1480 erfolgte dann jene Ernennung zum obersten

Werkmeister. *). — Er baute auch wahrscheinlich das Haus

des herzoglichen Hoftrabanten Heidi in der Hofgasse zu Inns-

bruck und meisselte das steinerne Biesenbild desselben auf dem

Hause, sowie dessen Grabmal 2
). Bis 1487 finden sich Sold-

und Arbeitszahlungen 3
).

Die ubrigen in Sold oder Arbeit des Herzogs stehenden

Bauleute aber mogen im nachfolgenden chronologisch — und

mit Hinweis auf die schon oben von ihnen erwahnten Bauten

vorgefiihrt werden.

Werkmeister.

1463. Heinrich Preuss von Elbing, „m. g. h. werch-

maister zu Bregentz", bringt 1463 dem Herzog „ein Werch"

herein von Bregenz 4
).

1464. Leonhard Pries, Werkmeister am Spiegelfreuder-

see bis 1490 (vgl. ds.)

1464. Hans Kast, Werkmeister von Mlinchen, zum

Spiegelfreudersee berufen (vgl. ds.)

1465. MeisterHans, Werkmeister,am Seefelder Kirchen-

bau (vgl. ds.)

1472. Hans Frey, Werchmeister, Maurer zu Schwatz 5
),

1473 auf Freundsberg bauend (vgl. ds.)

i) St. A. Raitb. 1466 f. 179 ; 1473/4 f. 281 ; Copialb. 1476/80 f. 243 ;

Urk. no. 4812.

2
) SchOnherr, Kunstbestrebungen Erzh. Siegmunds S. 190.

3) St. A. Raitb. 1471 f. 58, 1472 f. 94, 1473 f. 97, 1475 f. 222,

1477 f. 232, 1478/9 f. 214, 1487 f. 364.

*) St. A. Raitb. 1463/6 f. 754, 359.

5) St. A. Raitb. 1472 f. 62.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 18
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1479. Hans Sydel Goldperger, in diesem Jahre „zu

diener und werchmaister" mit 100 rh. Gulden Sold aufge-

nommen *).

1480. Oswald Schawer, Werchmeister zu Hall, in

diesem Jahre am Achensee bauend (vgl. ds.)

1481—88. Hans Hueber, Werchmeister auf Siegmundskron

(vgl. ds.) 1485 wegen seiner „willigen und unverdrossen dienst"

auf Siegmundskron mit 30 Mark Berner aus dem Amt zu Bozen

Zimmer- und Maurermeister.
1452— 75. Hans S e 1 o s , Zimmermann von Innsbruck,

1452 mit 4 rh. Gulden Jahrgehalt versehen 3
), 1461—2 als

„Werchmeister und Zimmermann* zu Bregenz beschaftigt 4
),

1464 und 1471 am Spiegelfreudersee beschaftigt, 1471 nach

Bozen gesandt „das wasser zu beschawen* 5
); bis 1475

Soldzahlungen u. dgl. 6
).

1460. Maister Hans Zimmermann 7
), — ein ebenso

genannter 1464 nach Trasp gesandt 8
).

1460. Meister Hans Zimmermann von Hall, in

diesem Jahre nach Pefsen gesandt 9
).

1460. Conrad Zimmermann, 1460 nach Persen, 1461

an die Clause von Miihlbach gesendet 10
).

1460—80. Hans Maurer zu Innsbruck, in diesen

Jahren an der Klause von Miihlbach beschaftigt; 1461 liefert

er tGlaswerch" an der Pfarrkirche zu Innsbruck (vgl. ds.)

i) Vgl. St. A. Urk. 47,61, Cod. 324 f. 25.

2) St. A. Copialb. 1485 f. 143, Cod. 118 f. 20.

») St. A. Urk. II. 259.

*) St. A. Raitb. 1461 f. 20, 258; 1462; Schatzarch. Lade 109.

*) St. A. Raitb. 1871 f. 108.

«) ebda 1461 f. 257; 1463/6 f. 269; 1471 f. 80, 83; 1471/2 f. 97;

1472 f. 29; 1473 f. 105; 1474 f. 201, 1475 f. 225.

') ebda 1460 f. 70, 77.

*) s. oben S. 261.

») s. oben S. 260.

i°) 8. oben S. 260, 262.
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1461. Hans Weckerlj, 1461 und 1480 an der Klause zu

Miihlbach l
). (Identisch mit vorhergehendem ?).

1461. Meister Hans Zimmermann yon Trient,

1461. Meister Hartmann Zimmermann von
Trient, beide im genannten Jahre „zimmerwerch, Scherm,

Pasteyen und anders" zu Bisein (Beseno) bauend 2
).

1461—66. Hans Tengler (Tengel), Zimmermann von

Bregenz, besoldet s
), bringt 1465 mit Heinrich Preuss dessen

„werch" herein an den Hof 4
).

1461—73. Gilg Tischler*), baut 1463 auf Siegmunds-

burg, 1464 zu Trasp, 1466 und 1472 am Achensee, 1471 am
Schlittersee und zu Botenburg; 1466 stellt er eine „Tafel" f&r

die Kirche von Seefeld her 6
); 1472 erhalt er an Sold und

Arbeit fur dieses Jahr ttber 124 Mark Berner 7
).

1464—2. Conrad Weysman Zimmermann, —r 1462

,mit ihm abgerait umb alle Arbeit, so er meinen gn. hern ge-

tan hat zu Hetting, im ptichsenhawn zu Brawnegk und zu Zell

in dem vergangnen Jar* 8
).

1471. Peter von Hoffer, arbeitet in diesem Jahre am
Seebau zu Wiesen 9

).

1471. Ulrich Zimmermann 10
).

1471* Meister Hans von Thaur, in diesem Jahre

,gen Botzen gesandt zu notdurft meins gn. hern und Arbait

zu fiirdern" n
); wohl identisch mit dem tSteinmetz* Hans von

Thaur, der 1472 mit seinem Bruder

1472 Heinrich v. Th aur den Schlossthurm daselbst baut **).

""
*) 8. oben S. 262 f.

*). 8. oben S. 260.

») St. A. Raitb. 1461 f. 249, 1463 f. .756, 1466 f. 226.

*) ebda 1463/6 f. 443.

») St. A. Raitb. 1461 1. 236, 1462, 1463/6. f. 771, 1473 f. 108.

•) ebda 1466 f. 233.

*) St. A. Raitb. 1472 f. 103.

8
) ebda 1462.

.•) s. oben S. 266.

*•) St. A Raitb. 1471/2 f. 91.

") ebda 1471/f. 89.

") St. A. Cod. 110 f. 72.
18*
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1473. Hans im Reisach, auf Rotenburg bauend x

).

1473. Martin Zimmermann von Ulm 2
).

1473.MeisterNiclasvonMemmingen „Hofmaurerg 3
),

wohl identisch mit dem Erbauer der Capelle zu Wilten (1490) 4
).

1473—88. Conrad Widemann (Widman, Widenman,

identisch mit obigem Conrad Weysman?), Zimmermann „zu

Rotefeld" (1474-5), „zuBludenz" (1478-9), „ainSeveld« (1483) 5
),

1488 mit „Arbeit am Graben zu Seefeld* beschaftigt 6
).

1474—84. Hans Humel, Zimmermann von Mais 7
).

1477. Gilg Zimmermann von Rotwil 8
).

1478. Jakob Kluber Zimmermann 9
).

1482—4. Burkart Zimmermann 10
).

1484. Jorg Zimmermann von Ambras 11
).

1485—6. Martin Albrechtshauser Zimmermann 12
).

1486—90. Hans Fronmiiller Zimmermann (Bruder des

Bartoloma), 1486 als solcher aufgenommen, 1487 mit jahrlich

16 rh. Gulden Sold bestallt ™).

1486. Conrad Maurer von Inzing 14
).

1487—8. Jorg Zimmermann (id. mit Jorg von Ambras ?)
15

).

1487. Lienhard Kornmaier 16
).

1488. Heinrich Zimmermann 17
).

i) vgl. ds. *) St, A. Raitb. 1473 f. 15. *) Vgl. Schonherr,

Kunstbestrebungen H. Siegmunds S. 190. 4
) vgl. ds. 5

) St. A.

Raitb. 1473 f. 108; 1474 f. 140, 1475 f. 134; 1477 f. 149; 1478 i. 168;

1478/9 f. 154; 1479/81; 1482 f. 230; 1483 f. 205; 1484 f. 273; 1485 f.

212; 1486 f. 250; 1488 f. 331. •) St. A. Urk. Nr. 4828. *) St. A. Raitb.

1474 f. 193; 1475 f. 113; 1477 f. 149; 1478 f. 95, 102; 1482 f. 110;

1483 f. 121 ; 1484 f. 179. 8
) ebda 1477 f. 217. 9

) ebda 1478/9 f. 176.

io) St. A. Raitb. 1482 f. 99, 1483 f. 117, 1484 f. 249; Copialb. 1483 f. 15.

") St. A. Raitb. 1484 f. 58.- 12
) ebda 1485 f. 212; 1486 f. 239. ») St.

A. Cod. 118 f. 23, 75 ; Raitb. 1488 f. 332, 1490 f. 169. ") St. A. Raitb.

1486 f. 331. 15
) ebda 1487 f. 288, 1488 f. 250. 16

) ebda 1487 f. 366.

") ebda 1488 f. 308.
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Noch einmal die Iss-Namen.

Von

Prof. Dr. Val. Hintner.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Welchem Sprachgebiete die I s s-Namen, die in nianchen

Gegenden der Alpenlander so auffallend zahlreich erscheineu,

zuzuweisen seien, halte ich fur die Sprachforschung, Landes-

und Volkerkunde und vielleicht auch fur die Bedeutungsentwick-

lung und den Bedeutungswandel der Begriffe fiir so wichtig,

dass ich glaube, wir sollten diese Prage nicht eher ruhen lassen,

bis sie entgiltig entschieden ist. Eeichen ja zur Entscheidung

die uns zugebote stehenden Hilfsmittel vollstandig aus, und

neue Quellen, welche die Beurtheilung der Frage beeinflussen

konnten, sind kaum zu erwarten. Auf ein p?iar Is s-Namen

mehr oder weniger kommt es doch nicht an; wir habeu deren

iibergenug.

Zur Aufklarung mogen folgende Vorbemerkungen dienen.

Ich hatte in den Nummern 12, 14 und 15 des „ Boten fiir

Tirol und Vorarlberg" , Jahrg. 1889, unser Wort zu deuten ver-

sucht und es fiir ein und dasselbe mit dem in den Weisthumern

und Schweizer Urkunden oft gebrauchten esch, osch, ess er-

klart. Daraufhin hat Herr Landesschulinspector Schneller in

Nr. 21 des Boten f. T. u. V. (1889) einen Artikel uber das

fragliche Wort aus seinem damals bereits druckfertigen Werke

liber Tirol. Namenforschung abdrucken lassen. Ein Jahr da-

rauf ist Schnellers Buch auch erschienen unter dem Titel : Tirol.

Kamenforschungen, Innsbr., Wagner. Herr Landesschulinspector

Schneller legte das Wort Esse, Schmiede, zugrunde mit Bezug

auf Schmeller und Schopf, nach denen Esse auch den Feuerherd

auf Alpen, die Feuerstatte der Holzarbeiter in den Waldern

bedeuten soil. Es entwickelte sich zwischen uns ein lebhaffcer
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Briefwechsel, der gerade in Oesterreichs Ungliickstage fiel. Da-

her hielten wir es nicht an der Zeit, ofFentlich unsere Mei-

nungen weiter zu verfechten. Doch konnte weder ich meinen

Gegner von der Kichtigkeit meiner Erklarung iiberzeugen, so

iiberzeugt ich auch selbst war und noch mehr jetzt bin, noch

auch er mich. Seine Deutung fand ich namentlich deswegen

nicht wahrscheinlich, weil Esse, Schmiede, im Oberdeutschen

nicht bodenstandig ist.

Ich machte mich an die Suche von Issen und legte zu-

nachst die Karte von Anich zugrunde, die fur raeinen Zweck

geeigneter schien als die Generalstabskarte. Ich brachte auch

eine grosse Zahl von Issen zusammen oder wenigstens von

solchen Namen, die Iss enthalten konnen. Doch es kamen mir

gerade andere dringende Arbeiten in die Quere, und als dann

das oben erwahute Buch von Schneller erschien, in dem er (S.

338 ff. und spater 1891 im Stubaibuche) die Deutung Esse

zwar aufgab, aber eine romanische (insula, issola) an deren

Stelle setzte, erlahmte mein Interesse und ich gedachte nicht

mehr auf die Sache zuriickzukommen. Aufrichtig gesagt, ich

war auch etwas verdriesslich, dass eine so grosse Wortergruppe

ungerechtfertigter Weise wieder dem walschen Moloch geopfert

werden sollte. Denn es war damals wie noch mehr jetzt' dies

meine Ueberzeugung : „Wenn alle Namendeutungen so sicher

waren wie die unseres Wortes, wurde es fortan keine Namen-

forschung, sondern nur mehr eine Namenkunde geben."

In den 9 Sommern, die ich in Stubai zubrachte (1888—96),

stiess ich, ohne gerade darauf auszugehen, auf immer mehr

Issen, bis sich schliesslich herausstellte, dass fast jeder Bauer

eine Iss hat, manche zwei, ja drei. So z. B. gehoren zum

Gasthause Banalt drei Issen. Die „obere Isse* kommt ofter

vor, wenn auch eine untere jetzt nicht mehr nachzuweisen ist.

Es sind diese Issen theils Leger-Mahder theils Galt-

Mahder. Das Wort Leger-Mahd fehlt in den Worter-

biichern (auch bei Schopf und Schmeller). Stalder (Vers, eines

Schweizer Id. II, 153) hat Lagermatte *): wWiese, die nie

*) In der Schweiz wird Matte und Mahd ohne Unterschied ge-

braucht: vgl. Schweiz. Idiot. IV, 72.
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urageackert wird, sondern licgen bleibt .(Bern)/ Im Schweiz.

Idiot. {IV, 72 f.) finde ich es nicht mehr. Um die Bedeutung

von Leger-Mahd zu bestimmen, muss man vom Leger (so

ist zu schreiben, nicht Lager) ausgehen. Leger sind von

Haus aus ebene oder kiinstlich geebnete Platze, wo sich das

Vieh „legen tf

, lagern kann, das Melchvieh iiber Mittag, das

Galtvieh auch wahrend der Nacht. Das Gras, welches in-

folge des sich anhaufenden Mistes auf diesen Legem uppig

wachst, wird vom Vieh nicht abgeweidet, es ist ihm, wie man
sagt, zu wiehe (= fett; vgl. Schopf 815. Schmeller II 2

. 835.

Hintner Beitr. 237). Dieses Gras wird abgemaht, als Heu frisst

es das Vieh schon, wenn der Mistgeruch sich verfliichtigt hat.

Das ist ein Leger-Mahd. Galt-Mahder oder Galt-

Wiesen sind nicht, wie Coll. Egger in seinem trefflichen

Glossarium zu den Tirol. Weisthtimern (IV, 847) meint, „als

Weide benutzte Mahder" oder „ nicht gediingte Wiesen",

sondern Mahder oder Wie sen, die sich zum Getreidebau

nicht eighen oder wenigstens nicht dazu verwendet werden (vgl.

Schweiz. Idiot. II. 296 Galtimattli. Schopf 171. Hbfer (Et. Wb.
der ost. MA. I. 265 ein geldes Feld. Dazu stimmt Tirol. Weisth.

II, 66, 37). Die Mahder waren ursprtinglich Gemeindeland

und wurden etwa in Loosen verliehen, die selbst Mahder

hiessen, giengen dann spater in Privatbesitz fiber (Schweiz.

Idiot. IV, 72). Darauf bezieht sich, wenn es in den zu Ran alt

gehorenden Grundstticken (Cat.-Nr. 3135) heisst: „ein halber

Theil aus den s. g. Mahderstticken auf der Isse.* Diese

ursprlinglich gemeinsamen Mahderstiicke scheinen also Isse ge-

heissen zu haben (= Esch; so schreibt noch Grube Geogr.

Charakterbilder III, 32: Die Gemeindeflur fiihrt den Namen
Esch). Ich fragte einmal einen Bauern — ich redete gewohn-

Uch mit den Leuten in ihrer Mundart — : hast du a an Iss?

„wolla, zwaa". Do geit's jd Issn ginus? „an ganzn haufn,

ilberol umha". was ischt denn an Iss ? „halt a a wisn, a mod-

stuck, mier tilen sell lei aamal mdn
;
was nacha nou wachst

y

war nit da werscht
?

waasche woU, nou amall zi m&n, sell

woerscht nacha in hbrbist og'6tzt
u

. Dasselbe sagten mir auch
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andere Bauern. Wer <Jie Iss-Namen kennen lernen will, der

muss unbedingt langere Zeit in Stubai sieh aufgehalten haben.

Hier sitzt er in einem formlichen Issen-Keste. Er wird sich

dann iiberzeugen, dass die Issen niit der Lage gar nichts zu

schaffen haben, von einem isoliert sein, insulatus, ist keine

Rede; alles weist nur auf „Weide* und „Gras*, oder allge-

meiner „FutterV Doch ich bin bereits mitten in die Beweis-

fuhrung von der Riehtigkeit meiner Deutung hineingerathen,

ohne dass ich es eigentlich gewollt habe.

Den Anlass dazu,, in der iss-Frage noch einmal das Wort
zu ergreiferi, gab mir ein sonst gediegener Aufsatz von Redlich

im letzten Bande der Zeitschr. des deutsch-osterr. Alpenvereines

1897, wo (S. 78) die Schnellersche Etym. als wahrscheinlich

hingestellt wird. Redlich fordert (S. 86^ 17) die Germanisten

auf, auch ihrerseits einmal ihren Speisezettel vorzulegen. Frei-

lich ist es fiir Germanisten nicht gerade sehr ermuthigend,

wenn sie sehen, dass die Romanisten wie der Teufel auf die

Seele passen, um ihnen eineu guten Fang zu entreissen.

Ich will zunachst angeben, was mir von vornHerein gegen

insula zu sprecben scheint.

Zunachst die Form. Schneller sagt nicht ganz deutlich, ob

er von dem angeblichen Lehnworte ahd. faila, mhd. tsile aus-

geht, oder geradezu von insula.. Dazu habe ich Folgendes zu

bemerken : 1). Wenn auch das ahd. tsila
;
mhd. isiU kein Buch-

wort ist, wie Heyne im DWb. (IV, 2, 2139; vgl, auch Kluge

Et. Wb. 5 177) meint, so ist es doch sicher nicht in das Volk

gedrungen, es ist kein Volkswort geworden. Das muss man
schliessen aus dem seltenen Vorkommen im ahd. und mhd.

gegeniiber insele, insel des mhd. (Graff I, 487. BM. I, 752a :

Lex. MWb. I, 1443). 2). Das Wort wurde als isel fortleben,

wie der Berg Isel, mag dieser welchem Sprachstamme immer

angehoren. 3). 1st es unwahrscheinlich, dass el als Zeichen

der Verkleinerung aufgefasst und abgekappt wurde. Da musste

das Volk auch einen grossen Esel einen Es, heissen.

Geht man von insula aus, gilt zum Theil das iiber i$ile

Gesagte. An eine Anahnlichung von ins zu iss (insula: isstda)
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brauchen wir heute nicht ruehr zu glaubGn. Aber gesetzt, es

sei ein issula Oder meinetwegen eine Kurzsprechform issa mog-

lich, so ist doch die Erage bereehtigt : Warum finden sich

nicht die zahlreichen Issen zun&chst in Siidtirol ? Ferner, wenn

unsere Issen noch der romanischen Zeit angehorten, ware es

doch auffallend, dass mit einem * issula oder * issa nicht auch

Siedlungen sollten bezeichnet worden sein. Wenn sich jemand

an einer abgesonderten oder abseits gelegenen (isolierten) Stelle

ein Haus baute, warum sollte dies nicht * issula, * issa be-

nannt worden sein? Und wenn um ein urspriinglich „isoliertes"

Haus, bei der * iss(ul)a geheissen, im Verlaufe der Zeit an-

dere Hauser gebaut wurden, so dass endlich ein Dorf daraus

wurde, warum sollte nicht der ursprungliche Name „bei der

* iss(ul)a v
' geblieben sein ? Da wir nun tH&tsachlich keine Spur

haben weder von einem insula, noch einem * iss(ul)a in Orts-

namen fur Siedlungen, da ein anderes romanisches Wort, von

dem Iss stammen konnte, nicht vorliegt, ziehe ich den Schluss,

dass unsere Issen jiinger sind als die romanische Zeit, also

auch dem romanischen Sprachstamme nicht zugewiesen werden

konnen. Gehoren aber die Issen einem nachromanischen Volks-

stamme an, so kann dieses Volk fur die Gegenden, wo die

Issen so zahlreich auftreten, nur ein germanisches gewesen sein.

Wenn Schneller (S. 340) sagt, das Wort Esck (Ess) sei

heute in Tirol nicht mehr zu horen und vielleicht auch nie

allgemein im Gebrauch gewesen, so ist dies kein stichhaltiger

Einwand. Furs erste hat man zwischen Tirol und Tirol wohl

zu unterscheiden. Es gibt Theile Tirols, z. B. das Pusterthal,

wo weder Esch noch Iss vorkommt. Ich werde spater noch

daruber reden. Sodann ist zu bemerken, dass das Wort Esch

fast tiberall ausgestorben ist, und nur mehr urkundliche Be-

weise von dem einstigen Vorhandensein zeugen. Auch dariiber

spater. Dass aber das Wort Esch (Ess) gerade in den Gegen-

den, wo die Issen erncheinen, allgemein im Gebrauch gewesen

sein muss, davon kann man sich durch einen Blick in das

Glossarium zu den Tirol. Weisthumern uberzeugen. Auch ist

im Stubai, dem Hauptsitz der Issen, wie ich nachgewiesen
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habe, das Wort Esch, Ess in der Form von Iss noch lebendig.

Ein Bauer sagte mir, er habe ein Modstuck, das erst sein

Vater zu einer lss gemaeht habe ; friiher sei es Wald gewesen.

Vielleicht zieht Schneller seinen Schluss aus der Thatsache,

dass es in Tirol keine oder fast keine 2?scA-Nanien gibt. Das

Special-Orts-Repertorium von Tirol (1885) hat (S. 158) nur ein

Eschenbach, das offenbar zum Baumnamen „Esche tf gehort.

Uebrigens sind die l&cA-Namen auch da, wo sie vorkornmen,

schwer zu bestimmen (vgl. Forstemann Die deutschen Ortsnamen,

1863, S. 81). Dass aber esclie, esch, osch, ess, oss gar keinen

Niederschlag in Ortsnamen sollte hinterlassen haben, ware doch

sehr auffallend, ja ein volliges Wunder. An ein solcHes Wunder
brauchen wir nicht zu glauben. Ich ziehe umgekehrt aus dem

Fehlen der JEscA-Nanqfen den Schluss, dass sie unter einer andern

Gestalt vorhanden sind. Das konnen nur die Issen sein. Aber

auch in ungezahlten Namen, die auf es oder is oder bloss auf

8 auslauten, diirfen wir unser esch, ess, iss vermuthen. Mit

demselben Rechte, mit dem die Komanisten z. B. in Fulpmes,
Telfes, Mieders, Milders ein romanisches (e)s finden

wollen, diirfen wir Germanisten — ich bitte um Entschuldigung,

dass ich mich in ihre Gesellschaft irange, ich werde ihnen

keine Unehre machen — in diesem -es, ~s unser ess wiederer-

kennen. Damit will ich durchaus nicht gesagt haben, dass

alle Namen auf -es, -s wirklich unser ess enthalten, oder dass

es keine Namen gibt mit dem rom. s. Die Scheidung dtirfte

jedoch schwer sein, und es musste jeder einzelne Fall fiir sich

untersucht werden.

Ich bin also durch allgemeine Erwagungen zu dem Er-

gebnis gekommen, dass die Ableitung der Iss-Namen von einem

romanischen Worte, besonders von insula, unwahrscheinlich ist,

dass vielmehr alles darauf hindeutet, in den Issen das uralte,

hochst wichtige Culturwort wahrscheinlich aller germanischen

Stamme: esche, esch, mhd. ezzesch, ahd. ezzisc, wahrsch. auch

got. atisk, ags. edisc (idisc) wiederzuerkennen. Allein wir

sind nicht bloss auf allgemeine Erwagungen angewiesen, die

vielleicht mancher nicht ausreichend finden konnte. Wir sind
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in der glucklichen Lage, den bestimmten Beweis von der Rich-

tigkeit der allgemeinen Erwagungen liefern zu konnen. Wir

haben ezzisc-zun in den Leg. Baiuuar. oder der bair.

Landordnung (Schmeller I 2
. 167. Grimm Wb. III. 1181 unter

Etter) neben es-zaun (Tirol. Weisth. IV, 17, 11 vom Jahre

1381) und isse-zaun (Tirol. Weisth. I, 292, 13 vom Jahre

1614). Wer die Gleichheit dieser Worter bestreiten sollte, mit

dem konnte ich freilich nieht weiter rechten. Hiemit ist auch

die Behauptung Schnellers (S. 341), dass nirgends iss, sondern

nur osse, esse, esche, ess, ezz
;

est vorkomme, richtig gestellt.

Gerne bekenne ich, dass auch mir wie Schneller im Jahre 1889

issezaun entgangen war, und dass ich erst durch Eggers Glossar

darauf aufmerksam gemacht wurde. Hiemit ist, denk ich, in

der Etymologie des Wortes Isse das letzte Wort gesprochen.

Wenn Schneller aus sachlichen Griinden an meine

Deutung nicht glauben will, so geht er eben von falschen

Voraussetzungen aus iiber die Bedeutung des Wortes Esche.

Der Umstand, dass unser Wort zu den wichtigsten Cultur-

worterh des Gernianischen gehort, ja eine wahre Perle im

deutschen Wortschatze genannt
%
werden muss, wird es recht-

fertigen, wenn ich etwas genauer darauf eingehe. Es wird sich

zeigen, dass unser Wort in verschiedenen Formen „vom Boden-

see bis an den Belt*, wie es im Liede heisst, und noch viel

weiter im Munde des Volkes war. Freilich ist es jetzt leider

fast iiberall ausgestorben oder im Aussterben begriffen, die

mundartlichen Worterbiicher, in denen es noch zu finden ist,

klagen, dass es nach untriiglichen Zeugnissen und Urkunden

da und dort vorhanden war, jetzt aber fast verschwunden sei.

Dieses Aussterben trat in der einen Gegend fruher, in der an-

dern spater ein. Eine grosse Zahl von Worterbuchern verzeichnet

es nicht mehr, namentlich solche, die nur die gesprochene MA.

beriicksichtigen, ohne altere Urkunden heranzuziehen. Was fur

unseren Fall das Wichtigste ist, auch die Bedeutung ist keine

einheitliche geblieben, sondern mit dem Fortschreiten der Cul-

tur und der veranderten Beniitzung von Grund und Bodett

oder der verschiedenen Bodenbeschaffenheit hat sich auch die
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Bedeutung ganz wesentlich geandert, mag man als Grundbe-

deutung was immer fur einen Begriff ansetzen. Doch alle ver-

einigen sich in dem allgemeinen Begriffe „Futterplatz a
. Dazu

stimmt auch, dass alle drei Geschlechter vertreten sind, was

Grimm (Wb. HI, 1140) noch nicht gewusst hat, obwohl es bei

Adelung steht. Weigand (Deutsch. Wb. I 2
, 414) sagt geradezu:

„falsch die Esch", als ob es bier etwas Palscbes geben konnte!

Das Volk redet eben, wie jedem.der Schnabel gewachsen ist,

unbekiimmert urn das „Bichtig" und „Falsch* der Gelehrten.

Dagegen hat Kluge (Et. Wb. 5 9&) einen unberechtigten Unter-

schied gemacht zwischen Esch m., Esche F., das N. hat er gar

nicht, wahrend Paul (Deutsch. Worterbuch 128) wieder nur das

M. und N. kennt. Lauter unhaltbare Spitzfindigkeiten. Wenn
das Wort schon iiberhaiipt als mundartliches aufgefiihrt wird,

miissen die thatsachlichen Verhaltnisse angegeben werden.

Lassen wir vorerst die wichtigsten neuhochdeutschen

Worterbucher reden, voran Adelung, weil dessen Angaben

wichtig sind. Ad. (Ausg. 1774, I, S. 1819 f.) sagt: „Die teche,

plur. die — n, ein Wort, welches in den gemeinen Mundarten

sdwohl Oberdeutschlands als Niedersachsens haufig vorkommt,

aber selten richtig ver^tanden wird. Es bedeutet, 1. Die sammt-

lichen zu einem Dorfe gehorigen Getreidefelder, wie das hoch-

deutsche Flur, die zu einem bewohnten Orte gehorigen Aecker.

In diesem Verstande ist es in Oberdeutschland besonders in

Schwaben sehr haufig. 2. Mehrere an einander liegende, ver-

schiedenen Besitzern gehorige Aecker, welche nicht anders als

durch Furchen oder Raine von einander abgesondert sind. In

dieser Bedeutung, welche es mit dem Worte Flur gleichfalls

gemein hat, ist es in Westphalen ublich, und wird alsdann dem

Kampen entgegengesetzt, welches befriedigte, mit Zaunen

oder Feldmauern von andern Aeckern abgesonderte Grund-

stiicke bedeutet. 3. Ein Theil der bei einem Orte befindlichen,

oder einem Eigenthumer gehorigen Felder, so fern derselbe zu

einer und eben derselben Zeit bestellt wird. So pflegt man in

Oberdeutschland, besonders in Schwaben, die Felder in drey

Eschen einzutheilen, in die Sommeresche, Winteresche
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und Brache sche. In Sachsen nennt man einen solchen Theil

eihe Art, in Niedersachsen einen Schlag. 4. Das Recht der

Weide oder der Hiithung in der Esche zur gehorigen Zeit,

namlich wenn die Aecker brache liegen, im Oberdeutschen d i e

Esche und Trift haben. Anm. In den gemeinen Mund-

arten lautet dieses Wort auch Osche. In einigen Gegenden

ist es mannlichen Geschlechtes, der Esch u. s. w." Soviel

wusste Adelnng. Wie verschieden sind diese Angaben von den

Bedeutungen, die uns in den Weisthumern und sonstigen Ur-

kunden begegnen! Was Grimm (Wb. Ill, 1140 f.) als Bedeu-

tungen angibt: campus, arvum, seges, und sonst noch beibringt,

eetze ich als bekannt voraus. Weigand (Deutsch. Wb. I 2
, 414)

kennt nur die Bedeutungen: „Ortsflur; Ganzes aneinanderlie-

gender Aecker, die zu einer und derselben Zeit entweder be-

baut und abgeerntet oder als Brachfeld benutzt werden*.

Sanders (Wb. d, deutsch. Spr. I, 376c
) kennt nur das masc.,

fusst sonst offenbar auf Adelnng, wenn er sagt*. »1. neben-

einander liegende Aecker als eine Gesammtheit zusammeuge-

fasst und behandelt, Flur, Zelge, Schlag u. s. w. 2. zivw. wird

es auch als das bebaute dem Brachfeld gegenubergestellt.

3. Andrerseits heissen die einzelnen Schlage oder Arten eines

Peldes nach der Zeit ihrer Bestellung: Sommer-, Winter-,

Brach-E. 4. Die E-e u. Trift haben, -r— als Genosse eines

Esches die Hutgerechtigkeit in der Brache haben. * Auch ira

Erganzungsworterbuche hat Sanders dem nichts beizuftigen.

Kluge (Et. Wb. * 93) tibersetzt es mit ,MurstQck% Panl (D. Wb.

128) mit „Acker", in Westfalen speziell das urspriingliche Ge-

meindeland, welches nicht durch Zaune gesondert ist. Heyne

hat unser Wort auffalligerweise weder in sein dreibandiges,

noch in sein einbandiges Wb. aufgenommen. Auch Diefenbach

hat in seinem Vergl. Wb. (I, 78 f.) manches brauchbare zu-

sammengetragen ; desgleichen bietet er in seinem mit Wiileker

zusammen herausgegebenen „Hoch- und Nieder-Deutschen

Worth, der mittleren und neueren Zeit, Basel, 1885, S, 467

fplgendes Beachtenswerte aus alteren Quellen: Esch bannus,

esche fern, territorium, arms, ags. edisc broel.
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Geben wir zu den mundartigen Worterbfichern fiber!

Da ware zunachst das bekannte Schmellersche zu erwahneu.

Da aber esch in Bayern erloschen zu sein scheint (Bayerns

Mundarten, herausgegeben von Brenner und Hartmann, I, 243),

sind die Angaben Schmellers fiber die Bed. ungenugend. Wohl
durch diese unzureichenden Angaben hat sich Schneller in seinem

Urtheile beeinflussen lassen. Dagegen sagt Schmid (Schwab.

Wb. S. 29): T asch, esch, osch in. Flur, Bann, Zelge; eschehay,

oschay, oschoy Flurschfitz, Feldhuter, beinahe durch ganz Schwaben

und alt." Ferner (S. 171) vespan n. Viehweide" u. s. w. Ueber

den Flur- und Eschgang in Schwaben vgl. Leipz. 111. Ztg.

1866, S. 114 Birlinger (Schwab. Augsb. Wb. 147) hat nur

noch eschai, eschhai Feldhuter, Flurschfitze, Wachter. Bacmeister

(Germ. Kleinigkeiten S. 20) Hainr. Eschhai, Eschai aus dem
,Augsb. Burgerbuch 1339—48. Mdel in Frommanns Zeitschr.

(II, 245) : Espan bedeutet in Mittelfranken, besonders in der

Umgegend von Nurnberg, den Theil der Ortsmarkung, welcher

weder als Feld und Garten, noch als Wiese benutzt wird, son-

dern als ungetheiltes Gemeinde-Eigenthum zur Viehweide dient,

also den Weideanger, die Viehtrift. — In der Schweiz. Tobler

(Appenz. Sprachsch.) und BiLhler (Davos) kennen das Wort nicht.

Auch nicht Hunziker (Aarg. Wb.). Stalder hat esch nicht, wohl

aber (I, 346) ester m. Fallgatter, Gitterthfire (= es-thor). Seiler

(Basl. MA. 17. 230) scheint es auch nur mehr als Ortsnamen

zu kennen: Aasch. Dagegen haben die Schweizer Gelehrten in

ihrem Meister- und Musterwerke, Schweiz. Idiot., auf das

alle anderen Lander mit Neid hinblicken, eine Fulle von Stoff

zusammengetragen (I, 569 £). Fur unseren Zweck ist bemer-

kenswert, dass esch in Graubfinden noch jetzt die Bed. hat:

„Wiese (im Thai)" und: »Gras, das nach dem Grummet noch

waehst*. Ferner aus alteren Urkunden die Bed. „Bann*. —
Vilmar (Id. von Kurhessen S. 95) : Esch m. eine in der Nieder-

grafschaft Hanau ziemlich haufig vorkommende, auch noch

in ihrer ursprunglichen Bedeutung verstandene Benennung von

Flurstrecken : zusammenliegendes, gleichartiges Gelande, welches

auf gleiche Weise und zu gleicher Zeit bestellt und zu gleicher
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Zeit abgeerntet wird. In Althessen — ausserst selten, in

Niederhessen — nicht, in Oberhessen nur einmal: »in dem

Esch" [Crecelius Oberhess. Wb. hat es nicht]. Martin-Lienhart

(Wb. der Elsass. MAA. I, 80): „dsch
;
esch bezeichnet: 1. einen

Feldbezirk mit stehender Saat; 2. die Gemeindeweide, Almende,

Flurstrecke". In den Strassb. StSt. II. nicht verzeichnet. Pulda

(Versuch einer allg. teutsch. Idiotikensammlung S. 22 und 81):

*asch f. Zelg, Bann, Flur, Acker, esch, eschen Feld. osch." Fehlt

bei Klein (Deutsch. Provinzialwb. 2 Bde.). — Auf niederd.

Sprachgebiete: Jellinghans (Westfal. Gramm. 2. Ausg. S. 9) y,esk

= einst gemeinsames Feld oder Wiese*. Bei Woeste (Wb. der

Westf. MA.) nicht verzeichnet. Das Bremer Wb. (I. 319) sagt:

,esk muss auch bei uns vor diesem ein Feld, Flur, eben Feld,

bedeutet haben." Berghaus (Sprachschatz der Sassen. Wb. der

plattd. Spr. I, 425): ^esk, esch Bezeichnung eines freien offenen

Feldes im Flachlande von Westfalen, auch in einigen Gegenden

von Niedersaehsen, ein gemischter Sand- und Marschboden,

fruchtbare Geest zura Kornbau, worin die Ackerstiicke der ein-

zelnen Grundbesitzer oft sehr zerstreut lagen, die aber durch

die Separation zusammengelegt sind; im Gegensatze zumKamp,
eines Ackerstiickes, welches daselbst von hohen Wallhecken

umschlossen ist". Doornkaat-Koolman (Wb. der Ostfriesischen

Spr. I, 406 f.) 9 esk}
bz. esch, esker, escher, esken, eschen und auch

isk) isker, tsken (Arends, Nordseekiiste II, 18), fruchtbares

und zum Getreidebau sich vorziiglich eignendes Land auf der

Geest, sowie auch etwas hoch liegendes Kleiland von sehr

milder Beschaffenheit und leichterem, etwas mit Sand ge-

mischtem Boden, der warmer und besser zu beackern ist, wie

das gewohnliche Marschland und welches deshalb auch nicht

als Weideland, sondern vorzugsweise zum Gemtise- und Getreide-

Bau benutzt wird." D. iibersetzt esk-land od. esker-land nicht

unpassend mit „nahrendes u. fruchtbares Land od. Nahrland,

Speiseland." Schiller-Lubben (Mittelniederd. Wb. I, 745) esch,

m. goth. atisk, ahd. ezisc, offenes, uneingehegtes (Saat)feld. lant,

velt, esch. Teuth. Es bildet den Gegensatz zu kamp, welches

eingehegtes Sondereigenthum bezeichnet, wahrend esch das un-

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 19
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gehegte Eigenthum mehrerer Herren ist. Das Wort begegnet

haufig in Urkh. und ist in Westfalen und Oldenburg noch

iiberall in lebendigem Gebrauch. Fast jedes Dorf hat einen

solchen Esch; in den fries. Landestheilen erscheint das Wort
jetzt nicht mehr, vermuthlich, weil die gemeinschaftlichen Be-

sitzungen, wie die Esche wol urspriinglich gewesen sind, friih-

zeitig sich in Sondereigenthum verwandelt haben." In den

iibrigen niederd. WWb.: Schamhach, Danneil, Richey, Dahnert,

Schiitze, f'ehlt es.

Schauen wir uns noch in unserem Vaterlande urn. Bei

Zingerle (Luserna) und Schmeller (xrimbr. Wb.) ist es nicht ver-

zeichnet. Aucb Lexer (Karat. Wb.) hat es nicht. Ebensowenig

kommt es in den Steirischen und Karnt. Taidingen vor. In

den Salzburg. Taid. erscheint ofter espan, espan, espdmb ; ester,

esster, oster. In Ober- und Niederost. scheint das Wort frtth

abhanden gekommen zu sein. Weder die mundartigen WWb.
(Hofer, Id. Austr., Ziska, Loritza, Castelli, Seidl, Hiigel) noch die bis

jetz ersdhienenen 2 Bde. Weisthiimer, insoweit man sich durch

die blossen Sachregister ein Urtheil bilden kann, weisen das

Wort auf. Moglich, dass Ortsnamen wie Ungerriss (I, 266),

Duipriss, Tiiepriss (I, 258), Hdssldss (I, 258) hieher gehoren.

Ich mochte aber selbst nicht viel darauf geben. Fur Bohmen
(Peters, Knothe, Diefenbach Deutsch-bohm. Wb.) und Schlesien

(Weinhold), Ungar. Bergl., Siebenblirgen (Schroer, Schuller, Wolff),

Gottschee (Schroer, Elze) liegt kein Beleg vor.

Ausser Oesterreich babe ich es noch in folgenden WWb.
nicht gefunden: Schmidt (Westerwald), Spiess (Henneberg),

Liesenherg (Stieger MA.), Wegeler (Coblenz), Prischhier (Preussen),

Schnltze (Nordthiir.), Alhrecht (Leipz.), Koppen (Dortmund), Mi.

(Mecklenburg), Vietor (Nassau), Kegel (Kuhlaer MA.), Gopfert

(sachs. Erzg.), Bernd (Posen), Sallmann (Estland). Gutzeit (Liv-

land).

Zu den bei Grimm Wb. genannten alteren WWb. kommt
noch das des Erfurters Stieler (Spate), der bereits im Jahre

1691 in Thiiringen das Wort nicht mehr vorfand. Bei Dasy-

podins (ich besitze nur die 4 Ausg. vom Jahr 1557) heisst es
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unter ager: „ein Esch, oder bann, die ganz umliegende vel-

der, matten, wald, umb ein statt, dorf od. fleck." Unter esch

ban, ager, territorium. In den Grimmschen Weisthumern findet

sich das Wort oft. Freilich muss man sich die Stellen aus

dem fur unseren Zweck nicht eingerichteten Index von Schroder

muhsam zusammensuchen.

Wir haben also gesehen, dass von einer einheitlichen Be-

deutung des Wortes Esch keine Eede sein kann, sondern dass

sich die Bed. nach der * Bodenbeschaffenheit, Ortslage, ge-

anderten Benutzung von Grund und Boden, und yielleicht auch

aus anderen Griinden geandert hat, oder den wirtschaftlichen

Verhaltnissen angepasst worden ist. In manchen Gegenden

wurde das Wort schon friih ganz fallen gelassen. Als Ersatz

dafur gab es das stainmverwandte atz, etz, ote, atzung, sowie

ateen, etzen, abatzen, die uberall vorkommen. Hier und da

tritt das ebenfalls stammverwandte asung ein; z. B. in Defer-

eggen heisst ein Weiler Asing f. (Special-Orts-Kepertorium von

Tirol S. 100), gesprochen osing, ebenso heissen Wiesen in der

Nahe dieses Weilers. Auch in Karnten findet sich Asinge (Lex.

KWb. 10), von Lexer richtig gedeutet. Verwandt sind auch

die assen, assten bei Schmeller (I 2 , 157), astfn bei Schopf (20).

In Stubai horte ich asche. Der jetzige Besitzer des Pfur-
tscheller- Hofes , des Stammsitzes der zahlreichen P fu r

-

tscheller, sagte mir, es seien friiher daselbst zwei aschen ge-

wesen. Daher der Stubaier Eigeiiname Ascher, wie es ander-

warts Isser gibt. Auch das etymologisch noch unaufgeklarte

agerte, ergerte, ogerste (Schweiz. Id.' I, 129 f. Grimm Wb. IH,

34 f. Schade 2 124 Lexer MWb. I, 512. Hintner Beitr. 9) konnte

zum Theil einen Ersatz bieten. Man beachte auch bei diesem

Worte den Bedeutungswechsel. In Nieder-Oest. huet, bann

(panngdtter = essgatter Weisth. I, 323, bannzaun II, 1126),

fnd, fridt (fridzein Weisth. I, 366, 387), wiszmatt, wieszmath

(Weisth. I, 566. 642), vielleicht auch das von Haus aus stock-

fremde A
) brill, bruhl, mhd. bruel (BM. I, 267. Lex. MWb. I,

J
) brUhl ist keltisches Wort: brogae Galli agrum dicunt (Schol. in

Iuven. VIII, 232 ed. Cramer i p. 347. cf. Zeuss-Ebel Gramm. Celt. t>. 90. 207.

19*
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364), ahd. bregil, broil, proil (Graff III, 282. Schade 2

86),

aber schon mit stark veranderter Bedeutung (vgl. auch Back

Oberd. Flurnamenb. S. 39).

Vielleicht enthalt auch das rathselhafte, aus dem Niederd.

stammende, driesch, dreesch, dresch Brache, als zweiten Bestand-

theil esch.

Was das Verhaltnis betrifft, in dem esch, ess zu atz, etz

steht, ist es dasselbe wie zwischen dem jetzt veralteten, fast

nur iu der Jagersprache fortlebenden asm, dzen. aasen (Stalder

I, 113. Schweiz, Id. I, 497. 623 ff. Diefenbach-WiUcker 97. 3.

Crecelius Oberh. Wb. I, 53. Weig. I 2
, 2. Heyne I, 2. Paul 1.

Sanders I, 2. Lexer MWb. I, 107. Nachtr. 36 u. a.) und dtzen,

etzen. Jenes geht auf ein altes atan „essen a
, dieses auf atjan

„zu essen geben" zuriick. Doch ist eine reinliche Scheidung

nicht moglich, weil beide oft in einandergeflossen sind (Schweiz.

Id. I, 626). Mundartlich wird dtzen sowohl fur pasci als auch

fur pascere gebraucht (Hunziker 75).

Wollen wir die Grundbedeutung unseres "Wortes esch, ess

bestimmen, miissen wir das got. atisk, das allgemein mit Recht

herangezogen wird, etwas naher ins Auge fassen. atisk (n. od.

m.?) ist gleichgesetzt dem Gr. m arcdpifjia (Vulf. ed. Bernhardt:

Luc. VI, 1 = Marc. II, 23 \airh atisk = Sta <37copi(Jiw) d. i.

Saatfeld. Ich halte es fur ein urspriingliches Adj., bestehend

aus at (lat. ed-, gr. £§-) und dem adjectivbildenden Suffixe

-isk, unser -isch z. B. got. barn-iska- kindisch (tarna-Kind),

}>iud-iska~ das Volk betreffend Qpiudisko heidnisch, Ipiuda-Yolk),

deutsch, judaiv-isk- jiidisch (Leo Mayer Got. Spr. S. 14 f.).

Das Suffix -isko~, -iska~ kommt auch im Slay, (-isko-) und Lit.

{-iszka-, Kurschat Gramm. der litt. Spr. S. 105, § 350a), Griech.

Diefenback Origg. Europ. p. 224. Gliick Die kelt. Nam. bei Caes. -3. 26.

Windisck Wb. zu den irischen Texten I, 697 mruig, bruig. Zimmer Kelt.

Stud. I, 117 f. Thurneysen Keltoromanisches S. 50 f. Pick-Stokes 221.

Holder Altkelt. Sprachschatz I, 619 f.) Es bedeutet: umzaunter (kleiner ?)

Bezirk = got. marka, mhd. marc Grenze, Grenzgebiet, Bezirk (Klnge

Wb/ 248).
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(-10X0-) und vielleicht auch im Lat. l

) vor. Es bezeichnet Ab-

stammung, Zugehorigkeit, Angemessenheit, Qualitat (Brugmann

Grundr. II, S. 260. Wilmanns Deutsche Gramm. II, S. 467 ff.).

1st nun got. atisk thatsachlich, wie ich glaube, von Haus aus

ein Adj., so ware etwa ein Subst. wie \>atirj>, haith, hugs, akrs

zu erganzen, atisk wiirde also wirklich „Nahrboden g
, „Futter-

land" bedeutet haben im Gegensatz zu Wald, Sumpf und Moor,

Felsen, Heide. Dass man dies zunachst vom „Grasboden a Yer-

stand, ist wenigstens wahrscheinlich. Man erinnere sich, was

Caes. b. G. VI, 22 von den Germanen sagt: agriculturae non

student, maiorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne con-

sistit. neque quisquam agri modum certum aut fines habet pro-

prios cet. Damit ist zu vergleichen Tacitus Germ. XXVI. Leider

ist diese so wichtige Stelle unsicher tiberliefert und hat eine

ganze Literatur veranlasst (vgl. Schweizer-Sidler, Banmstark, Holz-

mann-Holder zu der Stelle). Zum Uebergang des Begriffes „Gras-

boden" zu „Saatland« bildet lat. ager, gr. afprfc, got. akrs

*) lat. esca (mit e nach Marx Hulfsbiichlein * 30. 'Grflber in piffling

Arch. II, 278. KBrting Lat.-Rom. Wb. S. 289, 2850) lassen die neueren

Forscher — von alteren sehe ich ab — entstanden sein entweder aus

ed-jsca (Brugmann Grundr. II, 259. 1035. Stolz Handb. 2 306. 873. Hist.

Gramm. I, 122. 157, aber anders 161. Giles-Hertel Vgl. Gramm. S. 291,

§ 381) oder aus et-sca (Lindsay The Latin Language S. 310). Jon. Schmidt

(Neutra S. 379) theilt es-ca und setzt ein urspr. edos an, lit. edes-is, ahd.

as, ags. aes (vgl. auch Thurneysen in Kuhns Zeitschr. XXXII, 567). Fick

(Wb. I4 , 362) setzt ein edsqui Speise, an, offenbar dem lit. eska Frass,

Aas, zulieb. Allein lit. eska steht zwar bei Nesselmann (Wb. d. litt. Spr.

S. 20), nach Knrscliat (Litt.-Deutsch. Wb. S. 108) steht es aber auf

schwachen Ftissen. Setzen wir esca statt 6d~(i)sca, so stimmt es genau

zu got. atisk. Stowasger (Lat. Wb. 373 f.) hat das Richtige geahnt, in-

dem er uber esus vom Adj. esicus ,es8bar € ausgeht. esca war vielleicht

ursprunglich ein neutrum plur. und wurde erst im Verlaufe der Zeit in

die A-St&mme iibergefuhrt. Zur Bed. vgl. skt. Miyam, kdydtn (BR. I,

636, kurz. Fass. I, 171) ,was zu essen ist«, ,geniessbar«; subst. , Speise*;

,Korn«. Man konnte hOchstens einwenden, dass das Suffix -isko-, -aim
Lat. sonst nicht nachweisbar sei. Allein dies gilt auch von sea (Stolz

Hist. Gramm. I, 524, § 180 Anm.) posca, das Seitenstiick zu esca, ist

entweder nach esca gebildet, oder es steht fur p6t-fi)sca. Auch priscus

lasst sich zerlegen in pri- iscus.

Digitized byGoogle



— 294 —
Acker von ago = Trift von treiben, einen willkomraenen

Vergleich. ager bedeutete also urspriingKch „Weide. auf welche

das Vieh getrieben wird a
(Pott Wurzelwb. III., 367 ff. Feist

Grundr. d. got. Et. S. 6, 28. Uhlenbeck Et. Wb. d. got. Spr.

S. 8 u. a.). Das lat. odor Spelt, das man gewohnlich heran-

zieht, soil man aus dem Spiele lassen.

Dass man nun in jenen Theilen der Alpenlander, die sich

zum Getreidebau nicht oder wenig eigneten, atisk, ezzisc, ezesch,

esch, ess, oss, iss
;

als Bezeichnung fur „Grasboden* entweder

festhielt oder, falls das Wort von einem einwandernden Volke

in anderer Bed. mitgebr. worden ware, zur Bed. „Grasboden",

^Futterboden" wieder zuriickfiihrte, ist docb leicht verstandlich.

Zu diesen Gegenden gehort besonders das Stubaithal x
) wegen

seiner Lage von Nord nach Slid.

Es drangt sich noch die Beantwortung der Frage anf, aus

welchen Griinden die Erhohung des e
}
6 in ess, oss zu i in iss

eingetreten sei. Das ist zunachst eine lautphysiologische Frage,

die zu entscheiden ich mich nicht berufen fiihle. Wenn eine

Vermuthung gestattet ist, mochte ich auf Folgendes aufmerk-

sam machen. Das Wort ess, oss wird wohl am haufigsten ge-

braucht worden sein mit der Prap. in und dem Artikel:

in der ess, oss. Spricht man in d(e)r oss rasch aus, wie es

das Landvolk thut, hort man nahezu ein i. Aus der Yerbindung

in dr iss ist dann der Nominativ iss herausgeschalt worden.

Uebrigens verweise ich auf den langen Kampf, den der Fluss

Inn zu bestehen gehabt, bis er aus Ainos, Oenus, Aenus, Enus,

Henus, Innus, Inus, -a, ~e, Kin (Pbrstemann Altd Namenbuch

II, 10, Holder Altkelt. Sprachsch.I, 71) den Sieg davongetragen hat

Eine weitere Frage, die ich nur streifen kann, ware : Lasst

sich aus dem Vorkommen des Wortes ess, iss in manchen Ge-

genden, Tirols und dem Fehlen in anderen Gegenden, ferner

l
) Wahrend in Ran alt (1260 m.) und weiter heraus kein Getreide

mehr gedeiht, wachst z. B. im hintersten Dorfe von Defer eggen, in

Erlsbach (1541 m.), also fast 300 m. hoher, noch schones Getreide,

•Hoggen und Gerste, hauptsS,chlich, weil das Thai sich von Osten nach

Westen zieht.
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aus der Form und Anwendung desselben ein Schluss ziehen,

von welchem deutschen Stamme diese Gegenden besiedelt

worden sind? Das Stubaier iss(e) stimmt zu auffallend mit

dem Schweizer ess, dss, als dass dies einem Zufalle zuge-

schrieben werden konnte. Bis jetzt hat man haufig angenommen,

die MA. des oberen Innthales sei der Hauptsache nach dem

alemannischen Sprachgebiete zuzuweisen. Auch ich gehorte

dazu. Das in letzter Zeit erschienene Buch ' von Schatz (Die

MA. von Imst) hat mich in meiner Ansicht nicht wankend zu

machen vermocht. Von welchem deutschen Stamme wurde

also z. B. Stubai besiedelt oder deutsch gemacht? 1

Die nachste Aufgabe fur eine jungere Kraft ware, die

Ortsnamen zusammenzustellen, die als zweiten Bestandtheil

uiiser ess,'iss enthalten. Das wiirde eine treffliche Preisaufgabe

fiir die philosophische Facultat der Universitat in Innsbruck

sein. Mein ehemaliger College Seemiiller soil nur die Sache an-

regen und fordern. H. Landesschulinspector Schneller hat be-

reits iss als zweiten Bestandtheil in einigen Namen auerkannt,-

z. B. in Navis, Clamisse, Pinnis (S. 86 f.). Ueber letzteres eine

Bemerkung! Schneller gibt die Betonuug ^ an. Sollte er da-

mit meinen, dass dies die urspriingliche Aussprache war, hat

er sicher recht. Allein das wollte er, nach Navis (^S) zu

schliessen, offenbar nicht sagen, sondern, dass mau jetzt so

spreche. Das ist ein Irrthum; das kann ich ihn versichern.

Pinntss spricht hochstens ein landfremder Gigerltourist, der

eine andere Aussprache noch nicht gehort hat. Das Volk spricht

Pinniss. Ich habe das diistere, wildromantische Thai, das iib-

rigens nicht erst hinter der Isse oder dem Issen-knger be-

ginnt, wohl dreissiguial vom Anfang bis zum End durchwandert,

kenue sozusagen jeden Stein und weiss auch daruber, wie das

Volk den Thalnamen ausspricht, den besten Bescheid. Wenn
in Beisehandbtichern und auf Karten das Thai Pinnisser-Thdl

heisst, so ist das eine jener gelehrten Verhunzungen, von denen

leider kein Ortsname sicher ist. Das Volk sagt: Pinniss oder

Pinniss'n-Th'dl. Und so ist es richtig. Dieses pin, bin ist nichts

anderes als das zusammengezogene bei den, wie man sagt: bin
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oubern Hiitt'n, bin untern Hiittfn, u. ahnl. Die Zusammenziehung

von bei den zu bin ist nicht erst in neuhochdeutschen MA A.

eingetreten, sondem schon alt (ygl. Wackernagel Altdeutsches

Leseb. 2. Ausg. 654, 6. Ders. Altd. Wb. 55a
.) Es ist also

Pinnissen-Thal soviel wie bin (= bei den ) Issen-Tfhal. Dass

sich im Verlaufe der Zeit die Betonung verschoben hat, ist

nicht auffallend, da es doch ein Zug der deutschen Sprache ist,

die vermeintliche Stammsilbe zu betonen. Selbst lebendig

konnte sich diesem Banne nicht entziehen, und so blieb in

vielen MAA. lempig (Hintner Beitr. 139. DWb. VI, 424 £).

Nur erwarte man bei Ortsnamen kein Lautgesetz, das auch

nur fur mehrere ortlich scharf geschiedene Gegenden Giltigkeit

haben konnte. Navis kann trotz Pinniss ganz gut als zweiten

Theil iss enthalten. Ob aber Navis eine „enge(-naw in ge-waw)

Isse" ist, wie Schn. (S. 86) meint, muss dahingestellt bleiben,

da sich noch andere Worter herandrangen.

Ich bin am Schlusse. Die vorstehende Abhandlung ist

ohnehin langer geworden als ich beabsichtigt hatte. Wenn H.

Landesschulinspector Schneller, der ja jetzt otium cum dignitate

geniesst, seine langbewahrte Sachkenntnis und namentlich auch

seine reichen urkundlichen Sammlungen in den Dienst der an-

geregten Sache stellt, wird er sich ein wirkliches Verdienst

erwerben. Ich nehme fur mich kein Verdienst (Schneller S. 338)

in Anspruch. Sonst konnte einer, der mit der Nase an einen

Baum anrennt und findet, dass er hart war, sich diese Ent-

deckung auch als Verdienst anrechnen.

Wien, Ende Marz 1898.

Digitized byGoogle



Beitrag

zur

Geschichte des Tiroler Erz-Bergbaues

von

Max Reichsritter von Wolfskron
Berg- und Hiitten-Ingenieur.

Digitized byGoogle



T^WWll

Digitized byGoogle



Schwaz.

Wir haben am Schlusse der vorigen Abhandlung *) den

Tiroler Erzbergbau unter ziemlich traurigen Verhaltnissen ver-

lassen. Das neuentdeckte Bleiglanzvorkommen in Haiden, der

gute Ertrag * des Primorer Eisenwerkes und endlich die Aus-

beute des damals noch grosstentheils in der Ausrichtung 2
)

stehenden Zeller Goldbergbaues konnten — so erfreulich sie

auch waren — den riesigen Verfall der Bergbaue von Schwaz,

Rattenberg und Rphrerpttchl bei weiten nicht wett machen.

Leider machte sich aucji kurz nach Beendung des dreissig-

jahrigen Krieges ein in Tirol bisher unbekannter Uebelstand

geltend, der beinahe die fernere Existenz der Schwazer- und

Rattenberger Bergbaue in Frage gestellt hatte. Jener edle

Eifer der Regierung, selbst mit grossen Opfern den von ihren

Gewerken mitunter hart bedriickten Knappen zu ihrem Rechte

zu yerhelfen, war wenigstens zu Beginn dieser Periode ver-

schwunden, und bezeichnet ein Act wahrhaft hiinmelschreiender

Entziehung des gerechten Lidlohties den Anfang dieses Zeitab-

scjinittes.

Bekanntlich bezog die Knappschaft einen nicht unbetracht-

lichen Theil ihres Lohnes in Nahrungsmitteln, dem sogenann-

ten -Pfennwert". Der tiber dessen Wert und noch anderen

1
)
Siehe Zeitschr. des Ferdinandeums III. Folge 41. Heft. pag.

51—110.
2
)
Vorbereitung zum eigentlichen Abbau der Erze, bei" welcher, da

oft; auch taube Schicbten durchfahren werden mussen, die Ausbeute an

Erz meist unbedeutend ist.
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Abziigen yerbleibende Lohnsrest, das sogenannte „Freigeld"

wiirde, obwohl dessen piinktliche Zahlung in der Bergordnung

bei jeder Raitung vorgeschrieben war, in der sogenannten

guten alten Zeit fast nirgends und niemals bezahlt. Schiitzte

ja doch der gelieferte Pfennwert die Arbeiter und deren Fami-

lien Tor dem Verhungern, wie sie sich sonst beim Abgang

jedweden Baargeldes durchschlugen — war eben ihre Sache!

Dass dieses nach zu langer Zeit schliesslich die Arbeiter

in eine nahezu unleidliche Lage bringen musste, ist wohl

sehr begreiflich, und darf es daher Niemand Wunder nehmen

dass die Schwazer Knappen, nachdem ihre flehendlichsten und

wiederholten Bitten um Zahlung nie erf&llt wurden, schliesslich

Anfangs 1649 in ihrer Verzweiflung zum offenen Aufstand

schritten. Derselbe scheint dieses Mai weit ernster als einer

jener friiher yorkommenden Knappenauflaufe oder Bottierungen

gewesen zu sein, weil man es dem desshalb von seinem Posten

entsetzten Schwazer Handelsfactor Georg Gschwendtner am

10. Februar 1649 fiir sehr ubel aufnahm, dass er die in den

Berggerichtshausernverwahrten Waffenvorrathe fiir die Knappen,

gegen .ausdrilcklichen Befehl, nicht schon frtther in der Batten-

berger Veste in Sicherheit gebracht hatte x
). Das den Knappen

schuldig gebliebene Freigeld wurde nun einfach fiir confisciert

erklart, und davon das gegen dieselben aufgebotene Kriegsvolk,

die Zehrungskosten der landesfiirstlichen Gommissare und noch

verschiedenes andere bestritten 2
). Viele Knappen wurden ins

Gefangnis geworfen, und wie es in einem Acte vom 3. Mai

1649 naiver Weise heisst
ff
die in Gefangenschaft unschuldig

befandenen Knappen" nach geschworener Urphed erst ent-

lassen 8
). Nicht Wenige flUchteten sich noch rechtzeitig, und

wurde die Abgabe eines Verzeichnisses sowohl der FlUchtlinge

als auch der auf zwei Jahre abgelegten und „bandisierten*

Arbeiter gefordert. Der zu Battenberg in Verhaft liegende

*) V. f. d. 49 et 50 f. f. 21, 24, 139.

*) m. 49 f. f. 427, 898, 1082, 1133, 1185.

») m. a. h. 49 f. 151 — m. 49 f. 538.
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Knappe Matbeus Hollensteiner wurde auf den Pranger gestellt

imd fiir ewig aus Tirol verwiesen, hingegen die drei im

Krauterhause zu Innsbruck liegenden Knappen Thoman Frisch-

eisen, Eanns Stockel und Sebastian Kirchmayr gegen geschworene

Urphed „de non vindicando carcere* auf freien Fuss gestellt *).

Ausserdem herrschte sowohl in Schwaz als Eattenberg

wegen Proviantmangel arge Noth, und ist aus einem Akte der

Kammer vom 7. Juni 1649 zu ersehen, „wie beweglich der

perckrichter und perckhmaister zu Ratemberg wegen der knapp*

schaft daselbst hecbst erleidenden nothstandt einkomen vnd

umb Remedierung gebeten* 2
). Nichts destoweniger wollten

die Fugger, welche in wohlfeilen Jahren ihre Getreidekasten

gefullt hatten, mit einer Proviantsteigerung vorgehen, was aber

die Regierung, da keinerlei triftiger Grund dazu vorlag, und

desshalb auch vermuthlich eine Erneuerung des Aufstandes

befiirchtete, mit Decret vom 25. Juni 1649 einfach verbat 8
).

Dafiir verdient es urn so lobender hervorgehoben zu werden,

dass mehrere menschenfreundliche Rathe des Regierungs-Colle-

giums am 1. September 1649 zur Linderung dieser Nothlage

einige Tausend Gulden vorstreckten, die ihnen spater von dem

in die Munze zu liefernden Silber zuriickgezahlt werden sollten 4
).

Dass alle diese Vorgange auf den Bergbaubetrieb von Schwaz

und auch Rattenberg von den ubelsten Folgen waren, lasst

sich leicht absehen. Schon am 7. April 1650 wurde es sehr

missfallig aufgenommen, dass die besten Lehenhauer von Schwaz

fortzogen, und nur die abgearbeiteten alten Hauer und Herren-

arbeiter verblieben. Die am 12. September desselben Jahres

erlassene Verordnung, dass die Knappen vor ihrem Abzuge die

Schulden, welche sie beim Oesterreichischen oder Fuggerischen

Handel hatten, frliher zu zahlen verpflichtet seien und widrigen-

falls in Haft zu nehmen waren, diirfte wohl ebenso wenig ge-

nutzt haben, als der in demselben Decrete angefiigte Befehl,

i) V. f. d. 49 et 40. f. 121.

2
) m. 49. f. 793.

3
)
m. 49 f. 909.

4
)
m. 49 f. 1164.
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solche Personen aus Bohmen, Ungarn und andern Landern,

welche die Knappen zum Wegziehen in diese Lander verleiten

wollten, zu verhaften.

Die Tiroler Knappen waren wegen ihrer grossen Geschick-

lichkeit und Korperkraft eben zu gut bekannt, urn nieht iiber-

all mit offenen Armen aufgenommen zu werden, wofiir wohl

die zahlreichen spezifisch tirolischen Eigennamen, die man aller-

warts, selbst bei den entferntesten fretnden Bergwerken an-

trifft, sprechen x
).

Unkluger Weise verbat man auch damals den Knappen

selbst die harmlosesten Belustigungen, deren dieselben nach

ihrer schweren und gefahrlichen Arbeit im dunklen Schosse

der Erde wohl bediirftiger waren, als irgend ein Mensch, so

z. B. die Musik und das Saitenspiel bei Knappenhochzeiten.

Im Jahre 1649 mussten die Knappen sogar bittlich darum

einschreiten, bei denselben singen zu diirfen, was ihnen, wenn

auch nach langen Erorterungen und norgelnden Einschrankungen

schliesslich auch bewilligt wurde 2
).

Endlich dammerte der Kegierung die Erkenntnis auf, dass

der beschrittene Weg den Schwazer Bergbau an den Rand des

Abgrunds bringe. In zahlreichen Acten wird nun yon dem

^sonsten zu grunde gehenden Oesterreichischen perckwerchs-

handl tf und den Mitteln ihm aufzuhelfen geschrieben, wobei

man mitunter in der Noth auch in der Wahl derselben nicht

sehr loyal vorgieng 3
). Unter Andern sollte sowohl von Oester-

reichischer als Fuggerischer Seite eine Berathschlagung darliber

gehalten, und der Berg von Bergverstandigen befahren werden.

Die Fugger wurden bei dieser Gelegenheit auch ersucht, ihre

dortigen 22 Viertel doch wenigstens bis Ende 1650 weiter zu

bauen. Falls sie auf letztere Forderung nicht eingiengen, sollte

man sehen, ob man sie nicht dazu „per viam justitiae* zwingen

konne. Gegen die Auflassung ihres Tuchhandels hatte man

i) m. 50. f. t. 540. 1366.

2) Tyrol. Liber 23. f. f. 494, 495.

•) v. f. d. 49 et 50. f. 212.
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hingegen Nichts einzuwenden. Dass eine promptere Zahlung

als bister auch von Nothen sei, wurde schon weit friiher am
10. Februar 1649 eingestanden, und da „sich dise entstandene

vngelegenheit sonst niemals bessern werde" die Aufhahme von

10.000 Gulden eingerathen i).

In einem Acte vom 7. Marz 1650 „den zu grundt geenden

Oesterreichischen perckwerchshandl und dessen succurs be-

treffendt" wird vorgeschlagen, von Alexander Ziegler Burger in

Schaffhausen Geld zu leihen 2
).

Einen nicht sehr erhebenden Eindruck macht der „Gnaden-

act« der Eegierung, mit dem sie 1651 den an der Rebellion

unschuldigen Knappen das confiscierte Freigeld — also nach

mehr als drei Jahren ihren schwer verdienten Lohn — aus-

zahlen liess. Die andern Knappen erhielten nur die Halfte

davon.

Am 11. Marz 1651 wurde iiber eine Klage der Schwazer

Knappschaft beim Erzherzog, dass der Proviant viel zu hoch

abgegeben wttrde und sie immer ungeburlich lange auf die

Zahlung warten mtissten, und wenn sie bei den Kaufleuten

eine Schuld ttber zehn Gulden hatten, Nichts mehr geborgt er-

hielten — ein Bericht verlangt. Infolge desselben wurde am
30. August 1651 den beiden Factoren in Schwaz mitgetheilt,

dass sie bis auf den nachsten Hiulass in Schwaz, Battenberg

und Sterzing das Star Boggen und Waizen um 6 Kreuzer

billiger abzugeben hatten. Endlich wurde im selben Jahre

noch zu grosserer Beforderung und Erhaltung des Schwazer

Bergbaues die Wiederbelegung der acht Orte am Falkenstein

vorgeschlagen 3
).

Zur Tilgung der Schulden des osterreichischen Handels in

Schwaz waren nach einem am 20. Dezemcer 1651 an den Hof

gesandten Gntachten mindestens 50.000 Gulden nothig und er-

bat man sich von den von der tirolischen Landschaft geleisteten

89.000 Gulden eine Beihulfe von 15.000 Gulden 4
).

i) v. f. d. 49 et 50. f. 21—24, 279.

*) Ausgangene Schriffcen 1650. f. 235.

8
) m. 51 f. f. 307, 332, 796, 1035.

*) g. a. h. 51 f. 535.
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Die Landschaft fiberliess auch wirklich Anfangs Janner

1652 diese verlangte Summe, der Erzherzog hingegen sogar

20.000 Gulden yon den ihm von "seinem Vater Erzherzog Leo-

pold am 21. Marz 1631 verschriebenen 71.000 Gulden. Er ver-

langte dafur aber vom osterreichischen Handel eine diesbeziig-

liche Schuldurkunde *). Ferner wurde vorgeschlagen, zur Er-

haltung des Credites von Seite des osterreichischen Eandels in

Bozen 14—16.000 Gulden abzuzahlen, wozu aber die bei

Michael Fedrigazi, Herrn zu Nomi erliegenden 4500 Gulden

nicht geniigten, wesshalb der Eest von der tirolischen Land-

schaft und anderswo aufgebracht werden sollte, und auch An-

tonio del Monte um 5—6000 Gulden zu ersuchen ware 2
).

Schliesslichwurde dem Hans Perkhofer fur seine von den Kirch-

bergischen xibernommenen Bergwerkstheile zu Schwaz, Ratten-

berg und Sterzing einstweilen eine Bauhtilfe von jahrlichen

200 Gulden und Befreiung von Kupferzoll und Silberwechsel

bewilligt 3
) ; den gesainmten Schwazer Gewerken hingegen, ob-

gleich beim Hinlasse die Silbereinlosung wie seit langer Zeit

mit zwei Drittel in Thalern zu 68 Kreuzer und ein Drittel in

guter Miinze versprochen wurde, mit Decret vom 17. April 1653

nur der halbe Theil in Thalern und die andere Halfte in guter

Miinze zu zahlen, befohlen 4
).

Leider dauerte die unregelmassige und spate Bezahlung

der Arbeiter, trotz aller dabei gemachten tiblen Erfahrungen,

dennoch fort, da Anfangs 1654 die Knappschaft des Falken-

steins Herabsetzung des Proviantpreises, schnellere Bezahlung

und Erhaltung bei den alten Gebrauchen und Freiheiten beim

Fleischkauf und andern Victualien kategorisch verlangte.

Beim letzten Hinlasse waren zwar die Proviantpreise ohnehin

schon etwas herabgesetzt worden, wegen des Andern wurde

aber am 23. Janner 1654 ein ausfiihrlicher Bericht verlangt 5
).

*) e. u. b. 52 f. f. 52, 53.

2
) m. I 53. f. 909.

s
) g. v. h. 52 f. 61.

4
) m. I. 53. f. 563 Ausgegangene Schriften 53 f. 296.

5
) m. I. 54 f. 129.
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Wie bedenklich aber damals die Lage des Schwazer Berg-

baues gewesen, ersieht man aus einem Acte vom 15. Marz 1655,

wo es u. A. heisst: „In was fur ainem betawerlichen standt

vnd nidersinkhen sich nun mehr ain zeit her die edle gottsgab

vnd verporgen schatz des erdtreichs befindet, das ist euch zu

geniigen offenbar vnd bekannt lu
.

Man wiirde wohl sehr unrecht thun, fur all dieses den

damaligen Bergwerks - Inspector fur Tirol verantwortlich zu

machen. Derselbe war — so komisch es auch Nichtosterreichern

vorkommen mag — der ehrenveste fromme Hofkaplan Herr

Michael Adolf Freiherr von Waidmannsdorf, Herr zu Maran,

Lanipersdorf und Seebach. Ausser einem Decrete vom 22. Marz

1655, demselben fur seine Commissionsreise nach Kitzbiihel,

Keise und Zehrung zu zahlen, ist von dessen Amtswirksamkeit

nichts Weiteres vorfindlich 2
). Um so mehr machte sich dafiir

sein Nachfolger Iseppo da Grotta, ein niedertrachtiger walscher

Gunstling des Erzherzogs in unheilvollster Weise bemerkbar.

Da es dem Erzherzoge „sonderbar angeriembt worden, waB-

gestelten Joseph Crotta in perckwerchssachen guete experienz

habeu , wurde er von demselben bewogen im Schwazer Handels-

hause sein Domizil zu nehmen, sich liber den Handel zu in-

formieren, damit ihm nach seiner Aeusserung dariiber eine

eigene Instruction gegeben werden konne. Obwohl man in

Schwaz ernste Bedenken hatte , ihm den zweiten Stock im Han-

delsgebaude, der als Absteigquartier fur den Erzherzog ein-

gerichtet war, zu iiberlassen, wurde dieses dennoch mit Decrete

vom 24. August 1655 wieder angeordnet. Schliesslich wurden

ihm am 9. November desselben Jahres „die perck- vnd schmeltz-

werchen in Tyrol anverthrautu und da er sich erklart hatte,

auch die Schwazer Pactorsgeschafte auf sich zu nehmen, der

kiirzlich ernannte ausgezeichnete Factor Adam Prugger einfach

entlassen. Der friihere Inspector der Tirolischen Berg- und

i) m. I. 55. f. 348.

2) m. I. 55. f. 391.

Ferd. Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 20
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Schmelzwerke Michael Adolph Freiherr von Waidmannsdorf ver-

zichtete einen Tag spater auf Stellung und Sold 1
).

Crotta's erstes Auftreten, er bewirkte namlich, dass beim

Jahresschlusse den Gewerken ffir das nachste Jahr eine erhohte

Silbereinlosung — Zwei-Drittel in Thalern zu 68 kr. und ein-

Drittel in Thalern zu 74 kr. gezahlt werden sollte 2
) — diirfte

ihn bei denselben als genehme Personlichkeit erscheinen lassen

haben. Nur gieng dabei dieser Biedennann, der die Ottischen

Bergwerkstheile in Schwaz und am Schneeberg erworben hatte

und dafur eine jahrliche Silberlosung von c. 30.000 fl. bezog,

auch nicht leer aus. Aehnlich missbrauchte er spater seine

Doppelstellung als landesfiirstlicher Beamter und Gewerke auch

im Zillerthale, wo er im Gerlosthale Waldtheile, die ausschliess-

lich fur den Zeller Goldbergbau bestimmt waren, fur das Ziller-

thaler Eisenwerk am Finsingbache (Kleinboden) in rucksichts-

losester Weise verhacken liess 3
). Crotta, der seine Stellung in

erster Linie seinem Versprechen, in der heillosen Schwazer

Schuldenwirthschaft Ordnung zu machen, verdankt haben

diirfte, erklarte nun um kiinftig Mitfasten eine Handelsschuld

von 5000 fl. den Biirglerischen von Miinchen zu zahlen, am
nachstfolgenden Corporis Christi wieder 5000 fl. und zuletzt

auf St. Aegydi am Bozner Markt abermals 3000 fl. zu erlegen.

Dafur war es ihm aber mit Decret vom 8. Janner 1656 erlaubt,

sich vom Werke bezahlt zu machen 4
). Diese versprochenen

Zahlungen wurden aber einfach nicht geleistet und liefen nun

dafiir von alien Seiten Klagen ein, dass Crotta uberhaupt

Niemandem Etwas zahle. Die Zillerthaler Eisengewerken be-

schwerten sich auch iiber ihn, dass er durch Verzogerung der

Zahlungen beim Eisenhandel, die Existenz ihres Werkes bedrohe,

da die Holzknechte, wenn sie nicht bald bezahlt wurden, die

Arbeit einstellen wollten. Es wurde daher vom Erzherzoge der

strenge Auftrag gegeben, unverzuglich Zahlung zu leisten 5
).

») g. v. h. 55. f. f. 213, 247, 309, 380 — v. f. d. 55. f. 231.

2) v. f. d. 55 f. 281.

3
) g. a. h. 57 f. 203.

*) m. I. 56 f. 25.

*) m. II. 56 f. 71. 82. 338.
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In diese Zeit fallt auch die Fristung aller nicht in Arbeit

stehenden Gruben am Ringerwechsel und Falkenstein bis kom-

menden Georgi x
).

Nach einem Berichte vom 21. Marz 1657 kundeten die

Fugger alle ihre Bergwerkstheile am Falkenstein, Ringerwechsel,

Palleiten und Rattenberg auf, und stellten deren Betrieb ein.

Dieselben wurden aber sogleich vom osterreichischen Handel

ubernommen, um deren Hauen und Bauen in moglichster Weise

fortzusetzen 2
).

Dieser Entschluss wurde zwei Tage friiher in einer Con-

ferenz gefasst, welcher der Erzherzog vorsass, und bei welchei?

sieh die Mitrathe David Wagner Freiherr zu Sarnthein, Dr. Jacob

Hueber von Thierberg, Johann Jacob Arpanell, Zacharias Tnr

gramb zu Liebenrain und endlich der Berg- und Schmelzwerks-

Administrator Joseppo della Crotta einfanden 3
).

Diese einzig das Wohl der sonst brodlos gewordenen

Fuggerischen Knappschaft im Auge habende Massregel sollte

leider fiir Schwaz von den traurigsten Folgen sein. Crotta,

der sich nun dort als unumschrankter von seinem hohen Gonner

gestiitzter Herr fuhlte, benahm sich auch als solcher, und gar

bald sollten die armen deutschen Knappen und Beamten die

schrankenlose Macht jenes elenden walschen Wichtes verspiiren.

Wegen seiner totalen Unfahigkeit das Werk und die Handels-

factorei zu leiten, hatte der seinetwegen abgesetzte friihere

Factor Abraham Prugger dieses zu besorgen. Nichts desto

weniger mischte er sich, obwohl ein completer Ignorant, in

den Betrieb, und bewirkte durch seinen Einfluss, dass der

brave tiichtige Schwazer Bergmeister N. Praxmarer, der sich

dagegen wehrte, als Ungehorsamer vom Dienst entfernt wurde.

Ohne alles Recht und Befugnis setzte er eigenmachtig den

Schwazer Berggeschworenen Friedrich Plank und den Bergrichter

von Rattenberg, Hans Hueber ab, welche Verfiigungen aber die

Innsbrucker Karomer selbstverstandlich sogleich auf die Be-

*) m. I. 56 f. 497.

2) m. I. 67 f. 360. — e. u. b. 57 f. 73.

3
) g. v. h. 57 f. 411.

20*

Digitized byGoogle



— 308 —
schwerden der Betroffenen aufhob *). Auch der tiichtige Ver-

walter der landesfurstlichen Schmelzhiitte zu Brixlegg Gras von

Grasenegg (Erbauer des dortigen sogenannten Herrenhauses)

beklagte sich anlasslich der Ueberreichung von 3 Schmelz-

tabellen, in welchen er nachwies, durch Unterlassung des nicht

nur iiberfliissigen, sondern sogar die Schraelzkosten unbillig be-

lastenden vierten Abdarrens der Kupfersteine, gegen die Eesultate

der Jenbacher Hiitte 50°/ an denselben erspart zu haben —
bitter fiber die bestandigen Verfolgungen des ihm feindseligen

Inspectors Crotta. Jenes Actenstiick von dessen seinerzeitigen

Existenz in Brixlegg ich durch den dortigen nun pensionierten

Herrn k. k. Oberwerkverwalter Sebastian Striemmer berichtet

wurde, soil leider nicht mehr vorfindlich sein.

Noch weit arger ergieng es der armen Schwazer Knapp-

schaft. In Bergwesensacten , mit deren Scartierung ich vor

vielen Jahren betraut war, fanden sich mehrfache Gesuche dieser

armen Arbeiter an die landesfurstliche Kammer vor, die ein

wahrhaft ergreifendes und entsetzliches Bild von der damals

herrschenden Nothlage gaben, in welche jene unglucklichen

Leute. durch jahrelange Nichtzahlung des Lohnes gebracht

wurden. Noch im Jahre 1663 wurde der nachmalige Bergwerks-

Handelsverwalter beauftragt, dem oberosterreichischen Kammer-

procurator in Angelegenheit der Klage der Schwazer Knappen

und anderer Parteien gegen J. Crotta die nothige Information

zu geben 2
). Alles dies that jedoch dem Ansehen Crottas bei

Hofe keinerlei Abbruch, ja es wurde ihm sogar am 6. No-

vember 1657 gegen einen Pfandschilling von 20.000 fl. und der

Verpflichtung, alle bisher aus diesem Zolle geleisteten Zahlungen

zu bestreiten, der Fleimser Zoll pfandweise iiberlassen. Der

Erzherzog gab am 31. Dezember 1657 bekannt,. dass ihm Crotta

personlich 14.000 fl. und zu Amtshanden den Eest tibergeben

habe. Crotta hielt jedoch seine Verpflichtungen nicht ein, in-

folge dessen den oberosterreichischen Kegierungsbeamten * ihr

1

) g. a. h. 57 f. 325. — m. I. 58 f. 753.

2) m. I. 63 f. 210.
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Sold im Betrage von 12.696 fl. nicht ausbezahlt werden konnte,

und erwiderte, diesbeziiglich gemahnt, Crotta in unverschamtester

Weise, der Zoll zu Fleims sei sein erkauftes Gut, und man inoge

ihn mit solchen Anweisungen ein fur allemal in Kuhe lassen.

Noch am 12. August 1658 lieh Crotta dem Kofe 10.000 fl. —
und durften diese Geldgeschafte vermuthlich ein Hauptgrund

seines bisherigen grossen Ansehens gewesen sein — aber nach

einem Akte vom 18. November 1658, sehen wir endlich, wenn

auch viel zu spat, diesen walschen Schadling als „gewesen ad-

ministratoren des perckh vnd schmeltzwerchshandls in Tyrol*

bezeichnet, und damit beseitigt 1
). Trotzdem wurde er aber noeh

immer viel zu glimpflich behandelt, da am 22. Marz 1659 den

Bergwerksdeputierten mitgetheilt wurde, dass J. della Crotta

noch sein Qartiergeld habe, und wenn er in des Erzherzogs

Diensten und Geschaffcen ist, taglich 4 fl. 50 kr. Liefergeld be-

ziehe 2
).

Im Jahre 1661 findet sich Balthasar Wagner, der zwar

schon friiher provisorisch mit diesen Geschaften betraut war,

das erste Mai als Factor von Schwaz erwahnt 3
), und wurde

der verdienstvolle fruhere Factor Abraham Prugger, der ein alter

und treuer Diener wit vielen Kindern war, am 24. Oktober 1662

von der Bergwerksdeputation zum Keithrath vorgeschlagen und

dadurch doch einiger Massen das friiher erlittene Unbill gut

gemacht 4
).

Nachdem schon friiher Hans Perckhofer seine Bergwerks-

theile zu Schwaz, Kattenberg und Sterzing, welche vor ihm dort

die Kirchbergischen besessen hatten, fiir 1000 fl. dem oster-

reichischen Handel iiberlassen hatte, trug auch Joseph della

Crotta seine friiher von den Ottischen iibernommenen Theile

am Falkenstein und Schneeberg an, und forderte ausserdem

noch eine Eemuneration fiir seine fruhere Administration. Es

4
) g. a. h. 57. f. f. 363, 365. — g. v. h. 57 f. 407. g. a. h. 58 f.

f. 8, 304 — g. v. h. 58 f. f. 244, 441.
2
) e. u. b. 59 f. 71.

») m. I. 61 f. 19.

4
) g. n. h. 62 f. 531.
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wurde darauf noch nicht eingegangen, sondern vorerst der Ge-

walthaber der Ottischen Wilhelm Dupart befragt, ob

dieselben vielleicht selber wieder die Theile zurttcknehmen

wollten, und wie viel Schulden darauf stehen ? x
).

Da Crottas hoher Gonner am 30. Dezember 1662 gestorben,

und der neue Landesftirst Erzherzog Sigmund Franz, ein in

jeder Beziehung musterhafter deutscher Furst mit Energie seinen

Hof von all dem walschen Gesindel sauberte, das zum grossen

Schaden des Landes dort nur zu lange sein Dnwesen getrieben

hatte, kamen nun auch fiir Grotta bose Tage. Man erwog jetzt

ernstlich, ob sich Crotta, da er gegen die Bergwerksordnung

seine von den Ottischen iibernommenen Theile durch 8 Raitungen

nicht mit Proviant versehen, nicht derselben verlustig gemacht

habe, und entzog sie ihm auch wirklich, ihm anheimstellend,

gegen diese Massregel den Eechtsweg zu betreten. Seine fruhere

eigenmachtige und widerrechtliche Gebarung, die nun ohne alle

Scheu besprochen und verhandelt werden durfte — hatte er ja

doch z. B. im Jahre 1660 straflos in Abwesenheit des Batten-

berger Bergrichters, dessen Actenkasten und Amtsschriften weg-
genommen und die Wichtigsten bei Seite gebracht — gab nun

geniigendes Material, sogar zu einem Criminalprozesse. Graf

Nicolo von Lodron musste sich desshalb eigens nach Trient

begeben, um insgeheim tiber dessen iible Wirthschaft in Fleims

Erkundigungen einzuziehen 2
).

Diese Erhebungen mussten fiir Crotta sehr bedenklicher

Natur gewesen sein, da man ihm nachweisen konnte, in den

Fleimser Waldungen libel gehaust, und auch zum grossen

Schaden der Amtsgefalle gehandelt zu haben. Es wurde ihm

daher der Prozess gemacht und er am 9. Dezember 1664 auf

Brixnerischer Jurisdiction verhaftet und aus nachbarlicher Ge-

falligkeit an der Grenze ausgeliefert. Da aber in einem spateren

Acte von dessen Ergreifung zu Corfara im Ennebergischen durch

4ie Brixnerischen am 4. Februar 1665 berichtet wurde, diirfte

*) m. I. 60 f. f. 995, 1246 — a. f. d. 62 f. 670.

2
) g. v. h. 63 f. f. 427, 495, 527, 587, 693. m. 60 I. f. f. 917, 735.

— a. f. d. 65 if. 78, 390.
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er sich vermuthlich seiner Auslieferung durch die Flucht ent-

zogen habeu. Ueber die ferneren Schicksale jenes Elenden, der

so viel Noth und Ungliick liber TirOls Bergbau gebracht, ist

nichts Weiteres bekaunt.

Eattenberg.

Ueber den Eattenberger Bergbau, dessen Knappen sich bei

dem letzten Aufstande von 1649 weit gemassigter benommen

hatten, wie ihre Schwazer Gesellen, liegt ausser einem un-

berechtigten Uebergriffe des dortigen Hauptmannschafts-Ver-

walters Gabriel von Neuhaus gegen deren alte Freiheiten und

Gerechtsame, der aber schleunige Abhulfe fand, nicht viel vor.

Es war namlich den Knappen von Alters her gestattet, mit

Birschbiiehsen unverbotenes Wild zu schiessen, und an gewissen

Orten mit der Angel fischen zu diirfen, was Letzterer nicht

nur verbot, sondern auch vollig widerrechtlich Knappen desshalb

bestrafte x
).

Bedenklicher war, dass die Fugger nach einem Berichte

vom 21. Marz 1657 auch in Eattenberg ihre Theile aufgegeben

hatten und dort den Betrieb einstellten.

Am 21. April 1660 wurde dem Jacob Fuchs die erledigte

dortige Stelle eines Waldmeisters und Bergrichters verliehen,

wofur er 1200 fl. baar erlegen musste. Er erhielt dafiir eine

Bestatigung, dass er bis zur Abzahlung dieses Kapitales von

seinem Amte nicht entfernt werden konne, und sich den

laufenden Zins von seinem Amte selbst bezahlt machen moge 2
).

Dass man unter solchen Umstanden auch den Arbeitern nicht

viel Treue und Kedlichkeit zumuthete, zeigen die Bedenken,

welche man am 21. Februar 1661 gegen eine vorgeschlagene

Steigerung des Proviantes in Eattenberg, Schwaz und Sterzing

hatte. Es heisst dort ti. A.: „Wenn aber dabey diese con-

sideration vorkhomben, ob nit ob solcher steigerung bemelte

i) m. 51 ff. 798, 994.

2) v. f. d, 60 et 61 f. 102.
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knappschaft sich stark lamentieren vnd desshalben zu ergreiffung

anderer betriieglichkeiten, so rait dem schaidwerch gar leicht-

lich beschehen kann, anlass gewiinnen mechten 1

)
tf

.

Kitzbiihel und RShrerMhel.

Ueber den Bohrerbiihel-Bergbau findet sich innerhalb der

Jahre 1649— 1653 nichts Erwahnenswertes vor. Am Sinnwell

wollten jedoch die Gewerken Anfangs 1649 wegen Tbeuerung

des Proviautes und geringen Kupferverschleisses bis auf billigere

Zeiten einige Gruben in Euhe stellen. Um die Arbeiter nicht

an den Bettelstab zu bringen, libernahm die fiirstliche Herr-

schaft die von den Gewerken aufzulassenden Gruben am Sinn-

well, im Taxerthal und auch an andern Orten der Herrschaft

Kitzbiihel.

Am Sinnwell war auch damals ein sehr schoner Augen-

sehein, wesshalb die dort befindliche Knappschaft mit 500 fl.

leicht bis Ende des Jahres erhalten werden konnte. Von den

4 Lehenschaften alldort konnte (vermuthlich nach Angabe der

stets jammemden Gewerken) nur Eine ohne Hulfsgeld gebaut

werden. Beim St. Euprechtsbau war man damals mit dem

tiefsten Schachte noch 36 Klafter ober dem Unserliebfrauen

Hiilfsbau entfernt, und wurden auf Letzterem im Jahre 1648

mit 8 Hauern 138 Klafter ausgeschlagen. Je nach dem Ver-

flachen der Kluffce waren noch 100—110 Klafter bis zum Durch-

schlag mit dem Schachte zu bauen, und glaubte man, dass 3

Hauer dieses innerhalb 2 Jahren zuwege bringen durften. Die

Kosten hiefiir wurden auf 1200 fl. veranschlagt, und da. die

Durchfiihrung dieses Unterbaustollens fQr den Bergbau von

grossem Nutzen war, erlaubte man den Gewerken an anderen

Orten ziemlich die Gedinge einzuziehen. Sie waren bei Verlust

des desshalb erlassenen Silberwechsels und kleinen Kupferzolles

jedoch verpflichtet, diesen Unterbau energisch fortzutreiben,

wozu ihnen auch noch auf zwei Jahre die schon im Jahre 1641

erhaltene Frohnbefreiung verlangert wurde, und sie nur die

«) Ausg. Schriften 61 f. 155.
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Verpflichtung hatten, bei Erreichung der Erzklttfte den neun-

zehnten Kiibel davon als Frohn zu sturzen x
). Aus unbekannten

Griinden und affenbar ohne Schuld der Gewerken, zog sich jedoch

die Vollendung jenes Durchschlages hinaus, da sie sich dort

sehr verbauten und ihnen desshalb die 1649 bewilligte Bauhilfe

jahrlicher 300 fl. und der kleine Kupferzoll von 6 Kreuzern be-

willigt wurden, sowie wegen Verbau im Taxerthale, wahrend

der Jahre 1648 bis inclusive 1655 die Frohn nachgesehen

wurde 2
).

Am 3. Februar 1654 wurde vorgeschlagen, dem Matheus

Undterrainer, Bergrichter von Kitzbiihel, fiir seine Miihe bei der

Proviantabgabe am Sinnwell jahrlich eine Kemuneration von

36—40 fl. zu zahlen „weilen guete hoffnung an tage, daz selbige

perckwerch sich mittler zeit durch die gnaden Gottes verpessern

mochte 3)".

Der nun ararische Bergbau am Kohrerbiihel scheint auch

zwischen 1653—1663 nur sehr lau betrieben worden zu sein,

denn der Umstand, dass man in letzterem Jahre erst in Er-

wagung zog, ob man falls dieser Bergbau weiter gebaut werden

sollte, 80—100 Zentner Hanf zur Machung der Gappelseile an-

schaffen solle, berechtigt bei einem fast ausschliesslichen Tief-

baue zu noch weit traurigeren Folgerungen 4
).

Am 26. Janner 1664 wurde der geweste Graf Fuggerische

Verweser der Schmelzhiitte zu Litzelfelden, Georg Kochl, gegen

100 fl. halbjahrigen Sold zum Betriebsleiter des Bergbaues am
Rohrerbuhel emannt, und als solcher vom Bergrichter von

Kitzbiihel der Knappschaft vorgestellt 5
). Gleich am Tage seiner

Anstellung legte er dem Erzherzoge einen eingehenden Bericht

fiber jene Massregeln vor, von denen er sich einen gedeihlichen

Weiterbetrieb des sehr im Argen liegenden Werkes. versprach.

Er wurde dem osterreichischen Handelsfactor in Schwaz zur

i) m. 49. tf. 91, 384, 637.

2
) g. v. h. 55 f. 6.

3
) g. a. h. 54 t 34.

4
)
m. 63 I. f. 437.

5
) m. 64 I. f. 291.
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Begutachtung vorgelegt, die gunstig ausgefallen sein durfte, da

in derselben fur ihn bei Erreichung seines Zieles sogar eine

fiir damalige Zeiten betrachtliche Remuneration eingerathen

wurde. Wenn auch seine Vorschlage ohne Einsicht in eine

dortige Grubenkarte, nicht vollkommen verstandlich sind, so

mogen sie hier doch folgen, da der Einblick in Rohrerbiiheler

Grubenkarten far den sich mehr fiir die Sache Interessierenden

keineswegs ausgeschlossen erscheint, und diese Abhandlung

biermit aucb fiir immer von diesera Bergbaue Abscbied nimrut.

Er scblagt vor: 1. Die Wiedergewaltigung eines alten ver-

druckten Stollens bei St. Nothburg und Geist; 2. St. Daniel

bei der goldenen Rosen am 6. Ftillort (Streckenborizont) ein-

zustellen; 3. Bei der goldenen Rosen am 12. Ftillort gegen den

15. Geisterlauf fortsetzen, das andere „zuin Vaterl" genannt

continuieren, wenn es das Wasser zulasst; 4. Das am 6. Lauf

in Ruhe gestellte Gedingort dort wieder in Angriff nebmen;

5. Bei der Rosen auf dem 12. Lauf in einer alten Zecbe von

dem Wechsel auf den Abend bei 91 Klafter, wo man bei der

letzten Befahrung ziemlich schone Erze fand, selbe iibertreiben;

6. Die wenigen noch bestehenden Gedingorter belassen; 7. Soil

dem Hauer ein gewisser Erzausscblag pro Raitung vorgeschrieben

werden, und zur Probe etwa auf ein halbes Jahr eine bessere

Erzlosung bezahlt werden, und zwar fiir das Star Brucb 1 fl.

12 kr. und fur das Star Kies 48 kr. Stuf- und Kolbenbruch

bleibt bei der alten Taxe. Wenn ein Hauer mit dieser Taxe

in der Raitung mehr als wochentlich 1 fl. macht, wird sie ihin

bezahlt, hat er aber bei Leistung des vorgeschriebenen Aus-

schlages diesen Gulden an Erztaxe nicht erreicht, dann bekommt

er ein Hiilfsgeld. Leistet er den Ausschlag nicht, so wird der

wochentliche Gulden und kein Hiilfsgeld gewahrt und was

abgeht im Verhaltnisse abgezogen. Was sie iiber das vor-

geschriebene Mass ausschlagen, wird ihnen hingegen, um sie

zu fleissiger Arbeit anzueifern, im Verhaltnisse der Mehrleistung

gezahlt; 8. Baare Zahlung wird als sehr forderlich bezeichnet

und konnte daher der Haupthandel von Schwaz dem Rohrer-

biihel die Mittel dazu verschaffen; 9. Alles alte Erz mit Aus-
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nahme des Kolbenbruches soil nach Brixlegg gefiihrt werden,

wo es mit dem Falkensteiner Glaserz einen guten Fluss geben

wird. Der Kolbenbruch soil aber verpocht, und der erhaltene

Schlich nach Brixlegg gefuhrt werden. Man konnte tibrigens

auch . versucbsweise denselben in Litzelfelden vollig zu Kupfer-

und Kaufmannsgut machen x
).

Jedenfalls wurde der von den Fuggern in verlottertstem

Zustande hinterlassene Bohrerbuhel im neuerlichen ararischen

Betriebe wieder lebensfahig, da schon ein Jahr spater in 5

Eaitungen eine Erzeugung von 1854 Star Stufferz und 5503

Star Bruch ausgewiesen wurde, welche Erzlieferung in erfreu-

lichster Weise zunahm 2
).

Der Bergbau am Bohrerbuhel hatte eben das zweitemal

den todten Punkt gliicklich iiberwunden, und wurde nun in,

wenn auch gegen seine glanzende Vorzeit sehr bescheidenen

Verhaltnissen , noch voile 109 Jahre fortbetrieben. Da er

keineswegs dem Erzmangel, sondern lediglich der bei dem da-

maligen niedereu Standpunkte der Maschinentechnik bei seiner

enormen Tiefe unmoghch gewordenen Forderung und Wasser-

haltung erlag, so ist es gar n*icht ausgeschlossen, dass bei dem

immer grosser werdenden Bedarf von Kupfer, derselbe von

kapitalskraftigen Gewerken wieder mit Erfolg in Betrieb gesetzt

werden konnte.

Pillersee, KSssen.

Wie aus einem Acte vom 4. November 1650 zu ent-

nehmen ist, muss sich der Eosenbergische Handel damals in

keinem guten Zustande befunden haben, da dessen bisheriger

Administrator Hans Marquard der Eosenberger wegen „vor-

kombener iibler manegierung amoviert tf und zum Ausziehen

aus dem Rosenbergischen Handelshause in Pillersee verhalten

*) m. 64 I. f. 288.

2
) m. 65 1. f. 951. — F. Posepny Archiv f. pr. Geologie I. Bd.

pg. 333.
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wurde, worijber er aber wie es heisst „supplicando et lamen-

tando" ein Memorial einbrachte. Mit dessen Nachfolger Josef

von Rosenberg scheint man iibrigens auch nicht sehr zufrieden

gewesen zu sein, jedoch weniger wegen dessen Amtsgebarung,

als vielmehr wegen seiner Confession und noch mehr dessen

hochst argerlichen Lebenswandel l
).

Diese Gewerkschaffc war iibrigens auch in Leistung ihrer

Abgaben sehr saumselig und wurde desshalb der Bergrichter

von Kitzbiihel am 17. Mai 1661 beauftragt, die seit Jahren

schuldig gebliebene Bisenfrohn einzutreiben. Am 26. Marz

1665 wurde schliesslich „demnach vorkommen, daz baym Rosen-

bergischen eisengwerchshandl in Pillersee vnd Glemb nicht wohl

gehausst werde tf

, eine landesfiirstliche Commission dahin ab-

geordnet 2
).

Im Jahre 1654 wollte der Erzherzog das Berg- und Schmelz-

werk in Kossen kaufen, und auch die Theile der Witwe des

gewesenenoberosterreichischenKammerrathes Cosmo Sini ablosen.

Ein Gutachten vom 20. Juni 1654, konnte vom Standpunkte

des voraussichtlichen Ertrages und dem Umstande, dass fur Re-

paraturen und Verlag mindestens 5000 fl. nothig waren, auf

den Kauf nicht einrathen. Da aber in den Reiterwinklischen

Waldungen noch 3,100.000 Holzstamme waren, die bei Auf-

lassung des Werkes dann an Churbayern gefallen waren, musste

leider dennoch darauf eingegangen werden. Im Inventar vom
Jahre 1645 wurde dieses Werk noch mit 10.112 fl., bei neuer-

licher Visitation hingegen nur mit 4433 fl. bewertet 3
).

Zillerthal.

Das Zillerthaler Eisenwerk hatte sowohl durch die be-

standigen Nichtzahlungen fiir geliefertes Eisen, die es im Jahre

1654 schon nahezu an den Rand des Verderbens gebracht

hatten, als auch durch Zollschwierigkeiten in Rattenberg und

*) a. f. d. 50 t. 705.

*) m. 61 I. f. 539 — m. 65 I. 398.

8
) e. u. b. 54 f. 169 — g. v. h. 54 f. 181.
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gewaitsaine Verhinderung des Holzschlages durch das Erzstift

Salzburg zu leiden 1
).

Im Jahre 1649 wurde in der Florlplanken im Zillerthale

ein neuerliches Goldvorkommen entdeckt, aber weil der Gold-

halt nach damaliger Ansicht zu arm war, (trotzdem er 6*25 Grms.

pro 1 t betrug) wurde der Schurf wieder aufgelassen. Im selben

Jahre hatte das Erzstift Salzburg in Zell einen neuen Pocher

bauen lassen, der 4000 fl. kostete und muthete nun der Tiroler-

Kegierung zu, davon die Halfte zu zahlen, auf was jedoch die-

selbe nicht eingieng, da der ihr Eigenthumliche vollkommen

ausreichte 2
).

Die auffallende Friedfertigkeit, welche das sonst auf seine

vermeintlichen unbeschrankten fiirstlichen Kechte im Zillerthal

pochende und desshalb stets Streit und Zank suchende hohe

Erzstift Salzburg in dieser Zeit bethatigte, diirfte weniger dem

im Jahre 1647 mit Tirol gemachten Friedenspacte , als dem

Umstande entsprungen sein, dass damals das Streitobject — das

Gold — gefehlt. Ein im salzburgisohen Geheimarchive vor-

findlicher Brief des herzoglich Wurttembergischen Kathes und

Leibmedicus Dr. Johann Oswald von Eieth (auch Etiedt) vom

11. November 1656 an den Salzburger Erzbischof Guidobald,

Graf von Thun gibt uns den Grund jener Erlahmung der Berg-

bauthatigkeit an. Er war ein ausserst bergbaulustiger Mann
von vielen Kenntnissen, der auch im Lungau im Stiibelbau auf

Gold baute und seit vielen Jahren mit den Erzbischofen iiber

Bergbauangelegenheiten im regen schriftlichen Verkehr stand.

Er baute noch in Zell wacker seine Grube weiter, wahrend die

weniger intelligenten anderen Gewerke und vermuthlich auch

Beamten, wegen der immer mehr uberhand nehmenden „iiber-

massigen wildnuss" der Erze sich nicht mehr zu helfen wussten.

Unter „wild" versteht man Erze, welche sich wegen gewissen

Verunreinigungen (hier hauptsachlich Arsen) nicht gut amal-

i) m. 54 I. ff. 1058, 1061—1138 — m. 54 II. if. 644, 701 — m. 56

1. f. 611 — m. 56 II. f. 338 — e. u. b. 65 1. 92, 1)9 — m. 61 II. f. 570.

2
) m. a. h. 49 f. 453.
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gamieren liessen, und desshalb haufig von den damaligen Berg-

und Huttenbeamten, selbst wenn sie reich waren, verworfen oder.

nicht mehr abgebaut wurden. Br schreibt hieruber : „ . . . Euer

hochf. 6n. bergbeambten astimier ich flir hergverstandige. Weil

aber die natur der Zillerthalischen ertz vnd derselben uber-

mtissige wildnuss auf gewohnliche arth weder erlehrnt noch

tractirt sein will, liegen etliche hundert centen gehauen ertz

in Hainzenberg (andere verlassenschaften praterirend) sonderlich

in der St. Michaelsgruben, welche wegen gedachter wildnuss

gantzlich aufgelassen worden. Auch vil centen schlamb (aus-

gequickter schlich) am Korberg vnd in eur fl. gn. ertzhutten.

Wie vil gewerckhen haben vor jahren im Zillerthal mit schaden

gebaut, also dass wie ich berichtet bin, die bergbeamten fernere

gebaue im Zillersthal dissuadirt haben. Bin jetzo der einzelne

(einzige) gewerk, der solcherlei wilder ertze zubauen under-

numben."

Die Erzfuhrung scheint aber mit dem weiteren Vor-

dringen sp^ter ihren unliebsamen Charakter geandert zu haben,

und wieder das leicht amalgamierbare corporalische Gold vor-

herrschend geworden zu sein, da nun vom Jahre 1660—1866

in ununterbrochener Polge die stets sich steigernden Gold-

erzeugungen vorliegen. Von 1660—1665 wurde zwar nur 6*083

Kilogramm Feingold erzeugt, wahrend der ganzen obigen Be-

triebszeit jedoch 2497*897 kg.

Die Leitung des Bergbaues war in den nun folgenden

Decennien eine ganz unfachmannische. So wurde mit Decret

vom 27. August 1662 der hochfiirstlich salzburgische Gerichts-

schreiber und Umgelterer (etwa Steuereintreiber) im Zillerthal

Georg Khapfberger zum Werksleiter bestimmt, und aus einera

Decrete an Christoph Pauernfeindt Hauptmann und Pfleger zu

Kropfsberg vom 1. Oktober 1668 ersieht man, dass der Zeller

Grubenschreiber Bertholome Kapp die Verwaltung tiber die

Bergwerke hatte. Zum Gliicke konnte aber die landesfurstliche

Bergwesens - Factorei in Schwaz auch ein gewichtiges Wort

darein reden, und befanden sich bei derselben so gediegene

Fachleute, dass ihnen das Zeller Aufsichts- und Arbeiterpersonale
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das vollste Vertrauen entgegenbrachte. So sehr dieses auch die

damaligen unfahigen salzburgischen Werksleiter erbitterte, und

sie nicht libel Lust gehabt hatten, die betreffenden Arbeiter wie

halbe Hochverrather zu behandeln, wandten sich die Letzteren

doch in alien kritischen Fallen sogleich nach Schwaz und

fanden dort fur ihre Anliegen immer ein geneigtes Ohr, und

dadurch wenigstens die Abhiilfe der crassesten Misstande x
).

Imst und die kleineren Bergbaue und Erz-Vorkommen
Nordtirols.

Da der osterreichische Handel der armen Imster Knapp-

schaft von den Jahren 1647—1649 noch immer ihren Lohn

im Betrage von 1341 fl. 44 kr. schuldete, bat der dortige Berg-

richter, man moge ihm doch wenigstens 400 fl. anweisen, damit

der Erzflossmann Matheus Eidter auch ferner Victualien bringen

konne und dann die Knappen, wenn ihnen diesesmal nicht

geholferi wiirde, vom Berg ausstehen wollten. Dieses hatte die

Folge gehabt, dass die landesfiirstlichen Theile nach Bergrecht

den Fuggern zufallen wtirden. Sein Bericht hatte aber nur die

fur diesen Armen sehr unerwiinschte Aufforderung zur Folge,

er moge zu diesem Behufe selbst 400 fl. herleihen und die

Knappen — welche aber trotzdem fruher die sechsmonatliche

Kriegssteuer zu bezahlen hatten — befriedigen 2
).

Am 19. Februar 1654 berichtete der Haller Bergrichter

Severin Norl, dass der Fuggerische Factor in Imst den Galmei

mit taubem Erz verfalschte, so dass die Kaufer zu Schaden

kamen, und der Verschleiss zum Nachtheil des Kammergefalles,

aber auch der armen Knappschaft, sich sehr vermindere, wofar

er Zeugen anfiihrte, welche der Kichter von Stams Georg Feich-

tinger von der Kammer zu vernehmen, den Auftrag bekam 3
).

1
) Vergleiche die Abhandlung » Zur Geschichte des Zeller Goldberg-

baues von M. R. v. Wolfakron*. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hiitten-

wesen Jg. 1895 pag. 369—70.
2
) m. 49 ft. 913, 914.

») m. 54 I. f. 267.
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Zehn Jahre spater beklagten sich die Preigewerken des Berg-

gerichtes Imst, dass die Lienzer Messinggewerke Andra Pranger

und Carl Aschauer von ihrem Karntner Werke Drauburg, zwei

Meilen unter Lienz diese auslandischen Galmeie hereinfuhren

und mit tiroler Holz und Kohlen verarbeiten. Wegen dieser

Concurrenz wiirden sie, wenn nicht bald Abhiilfe kame, ihren

Betrieb einstellen, woriiber ehestens ein Bericht verlangt 1
).

Im selben Jahre uberijahm der Imster Bathsbiirger Martin

Vischer durch Kauf und Uebertragung das dortige Fuggerische

Bergwerk, wortiber er am 11. April 1663 die ordnungsmassige

Bescheinigung begehrte 2
).

Das Bergwerk am Erlacherbach in den Ellbogen litt sehr

unter der Geldnoth der Gewerken, und da dessen Augenschein

damals kein guter war, wollte man es nicht weiter betreiben.

Da jedoch eine begriindete bergmannische Hoffnung auf reiche

Erze vorhanden war, wurde am 17. Juli 1649 verordnet, diesen

Bergbau in seinen Eechten zu erhalten und Stollen, Schachte

und Taggebaude nicht eingehen zu lassen. In derselben Ver-

ordnung ist auch eines Eades erwahnt, er diirfte desshalb schon

ein ziemlich grosser Bergbau gewesen sein 3
.

Da der Verfall des Bergbaues immer mehr zu Tage trat,

erhielten am 25. Juni 1650 sammtliche Bergrichter und Pfleger

den dringenden Befehl, die Unterthanen zur Erweckung neuer

Bergwerke und Neuschurfe zu bewegen, und ihnen dabei be-

hiilflich zu sein 4
). Wie vorauszusehen, hatte dieses Mandat,

dem ein ganzliches Verkennen der Verhaltnisse zu Grunde lag,

keinen sonderlicheu Erfolg. Es fehlte eben in Tirol an dem

zum Bergbau allernothigstem Behelfe — an geniigendem Baar-

gelde — und war es daher geradezu eine Gewissenlosigkeit,

grosstentheils unbemittelte Leute in Bergbauunternehmungen

von meist fraglichem Werte hineinzuhetzen. An eine Betheili-

gung von auslandischen Kapitalisten war ohnehin nicht zu

i) m. 63 II. f. 500.

2) m. 63 I. f. 473.

3) m. 49 f. 1024.

4
) m. 50 f. 956.
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denken, da die in erster Linie hierbei in Betracht kommenden

sonst sehr bergbaulustigen Patrizier der grosstentheils protestan-

tischen deutschen freien Reichsstadte, durch die seinerzeitige

Gegenreformation in Tirol zu uble ErfahruDgen gemacht hatten,

urn mit Vernunft in jenem Lande neuerlich ihre Kapitalien

anlegen zu konnen.

Aus eben diesem Grande hort man auch nicht, dass die

damals gemachten Erzfunde in wirklichen bergmannischen Be-

trieb oder Abbau kamen. Es sind dieses die Erzfunde in Leng-

berg (Sb), im Prattingergraben , Plainillengebirge , Parwies,

Sallern. Silz (Ag. Pb. Zn) in der Schlainich (Cu), Navis (Ag.

Cu) im Volderthal und Wattenthal (Fe) und endlich am Saminet-

joch bei Wiesing (Au?) 1
).

Ahrii.

Richten wir unsere Blicke jenseits des Brenners, so finden

wir dort auch keine viel besseren Zustande und lahmte auch

hier der Geldmangel fast jeden erspriesslichen Betrieb. Am
16. Juli 1649 wurde es dem Generalfactor der Wolkensteinischen

Creditoren gestattet, zur Gutmachung einer Schuld von 196 fl.

das entsprechende Gewicht an Blei an das Innsbrucker Zeug-

haus abzufuhren, und wurde ausserdem unterm 6. Oktober 1649

befohlen den Wolkensteinischen Creditoren vom 4. Februar des-

selben Jahres an, fur eine Schuld von 5620 fl. das Interesse zu

Gute zu schreiben a
).

Wegen lange ausstehendem Lohne machte sich gteichwie

in Schwaz und Rattenberg auch in Ahrn eine grosse Gahrung

i) m. 52 f. 106 — m. II. 53 f. 488 — m. 65 II. 1. 607 — g. n. h.

62 f. 231 — m. 51 f. 107 — m. 50 f. 1676 — Ausgang. Schrift. 53 f.

336 — m. 56 I. ff. 89, 150, 680 — m. 56 II. if. 141,
4

^63, 334, 510 —
m. 59 I. f. 517 — g. n. h. 62 f. 231 — m. 60 I. f. 555 — m. 63 II. ff*

684, '1125.

2
) m. 49 ff. 1019, 1490.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 21
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unter der dortigen Knappschaft geltend. Von einer Verordnung

sie doch endlich zu zahlen, findet sich Nichts vor — doch

wusste der dortige Pfleger und Hauptmaun Anton von Eost

ein viel probateres Mittel gegen diesen Misstand, da er sich

erbotig machte, mit 30 bis 40 Musketieren leicht einen all-

falligen Aufstand der Knappen niederzuschlagen 1
).

Dieser befiirchtete Aufstand scheint jedoch nicht erfolgt zu

sein, aber nach einem Schreiben des Ahrner Bergrichters vom

20. Juni 1650 ersieht man, dass die Knappen einhellig wegen

schlecht erfolgender Bezahlung und zu geringer Getreideabgabe

die Arbeit heimsagen wollten. Der Bergrichter erhielt desshalb

am 30. Juni den angenehmen Auftrag, sie zur Geduld zu ver-

trosten, was aber nicht gelungen zu sein scheint, da er am
20. September desselben Jahres vermeldete, dass die Mannschaffc

wegen schlechter Zahlung sehr schwierig sei 2
). Diese Uebel-

stande wurden keineswegs behoben, da der Bergrichter noch

drei Jahre spater fiber „bewegliche lamentationes vmb ires aus-

stendigen lidlohns" berichtet.

Es ging aber den andern Wolkensteinischen Creditoren auch

nicht viel besser, und da sie ausser dem Ertrage des Bergbaues

keinerlei Mittel besassen sich bezahlt zu machen, wollten sie

denselben selbst weiter betreiben und baten daher um Nach-

lassung von Frohn und Wechsel, was ihnen auch am 18. Juni

1653 bewilligt wurde. Auf einer Conferenz dieser Creditoren,

welche am 14. October desselben Jahres in Brixen abgehalten

wurde, waren dieselben Willens, das gesammte Werk mit alien

Mobilien der tirolischen Landschaft kauflich zu tiberlassen 3
).

Ein Befehl vom 1. April 1650, an den Erzherzog 5 Centner

blauen Vitriol einzusenden, zeigt, dass derselbe ebenfalls in

Ahrn erzeugt wurde 4
).

Die tirolische Landschaft gieng auch Anfangs thatsachlich

auf dieses Ansinnen ein, und nachdem sie sich mit Ludwig

i) a. f. d. 49 f. 143.

2) m. 50 ff. 973, 1422.

8
) m. I. 53 ff. 673, 919 — m. 53 II. h. 1116.

*) m. 50 f. 505.
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Perkhofer associiert, wurde auf ihre Bitten ihnen auch unter den

den fruheren Gewerken gestellten Bedingungen am 20. Juni

1654 eine sechsjahrige Frohn und Wechselfreiheit bewilligt.

Obgleich der Bau einen befriedigenden Fortgang nahm, stellte

die tirolische Landschaft schon im Herbste desselben Jahres

ihre Bauthatigkeit am Bettenbach ein, und wurde nun fiir Lud-

wig Perkhofer als einzigen Gewerken der Nachlass der Begalien

am 10. September 1654 eingerathen 1
). Leider zahlte dieser

neue Gewerke den armen Knappen eben so wenig als seine

Vorganger den Lohn, und stellten sie daher 1655 endlich ihre

Arbeit ein 2
).

Zwei Jahre spater zahlte die Landschaft der Gewerkschafb

5000 fl. Kapital an den Innsbrucker Jesuitenconvent zuriick,

und trat im selben Jahre Ludwig Perckhofer erzfiirstlicher Bath

und Pfleger der Herrschaft Taufers ein Drittel seines Kupfer-

bergwerkes am Bettenbach dem Brunecker Biirger Stefan Wenzel

(spater Freiherr von Sternbach) ab 3
).

Im Jahre 1662 bat die Gewerkschaft des Kupfer-, Berg-

und Schmelzwerks am Berg Bettenbach in Pretau in Ahrn durch

ihren Mitgewerken Joseph den Rosenberger „ihr in ansehen der

schmalen klifft vnd gang im perckhwerch aldort, auch erlittenen

prunst vnd merckhlichen wasserschaden halber" den hohern

Kupferzoll bis 1663 nachzusehen, wortiber mit Decret der Kammer
an den Bergrichter von Kitzbiihel am 24. Oktober 1662 ein

Bericht verlangt wurde 4
).

Am 26. Mai 1663 wurde von der Kammer vom Bergrichter

in Ahrn, Jeremias Ramblmayr dem Aeltern, ein Bericht ttber

die Klage der Bettenbacher Knappen, Schmelzer, Kohler, Holz-

knechte und Bergschmiede gegen ihre Gewerkschaft wegen

Nichtzahlung ihres Lohnes verlangt 5
).

i) m. 54 I. f. 438 — g. a. h. 54 ff. 174, 394.

») m. 55 II. ff. 26, 61, 63 — g. v. h. 55 f. 176.

») m. 57 I. fl. 157, 606.

*) m. 62 II. f. 512.

6) m. 63 I. f. 865.

21*
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Am 20. Dezember 1664 wurde Stefan Wenzl, der jetzt

einziger Gewerke gewesen sein durfte, aufgefordert, einen Extract

vorzulegen, wie er durch die letzten 4 Jahre gearbeitet, und

warum er zu Elide des Jahres den Knappen keinen Lohn ge-

geben? Perner wurde der Bergrichter beauftragt zu erforschen,

ob es nothig sei, zum Weihnachtshinlass einen Bergverstandigen

nach Ahrn zu senden, und ob, da nunmehr der Hauptschacht

gegen den St. Niclas-Herrenbau niedergetrieben, sich dort gute

Erzgange zeigen ? Die dort gebaute Wasserkunst ergab nur einen

sehr mittelmassigen Effect *).

Den Beschluss der Ahrn betreffenden Bergwesensacten macht

ein Verbot fiir den dortigen Hauptgewerken Stefan Wenzl, sein

Kupfer ins Ausland zu verkaufen. Er erzielte dort einen urn

einen Gulden hoheren Preis als bei den Lienzer Messing-

gewerken, denen er verpflichtet war, alleinig sein Kupfer abzu-

geben. Es wurde ihm daher am 12. August 1665 dieses im

Interesse wdes bonum publicum" strengstens verboten 2
).

Lienz und die erzstiftlich salzburgische Herrschaft

Windisch-Matrei.

Die bedeutendste Gewerkschaft dieses Berggerichtes war

der Glaureter Handel, der sich aber damals nach einem Berichte

vom 22. Februar 1650 leider in sebr misslichen Verhaltnissen

befand, da seineGauge schmal und grembsig 3
), das Gesteinsehr hart,

die Transportkosten von Holz und Kohle hoch, der Kupferpreis

gering und der Vergcbleiss schlecht waren 4
).

Von den Bleischurfen ware noch der des Obersten Veit

Freiherm von Ktinigl hinter dem Dorfe Haiden (Ampezzo) zu

bemerken, der sehr schone Erze ergab, sich aber leider schon

auf venetianischem Grund und Boden befand. Auf seine dies-

i) m. 64 II. f. 1359.

2) m. 65 II. f. 200.

3
)
Unter grembsig versteht der Tiroler Bergmann, wenn Erz und

Taubes fein vermengt und nicht leicht scheidbar sind.

*) m. 50 f. 290.
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bezuglichen Anfragen sollte der Hauptmann von Peitlstein mit

Zuziehung Kiiniglischer Leute and der Confin erfahrenen Per-

sonen noch vor Einfallen des Schnees sich iiberzeugen, ob diese

Gauge und Kliifte ins Venetianische fallen oder nicht? Ein

Bericht vom 11. Juni 1650 vermeldet von einem Schmelzver-

suche mit 10 Centnern dieser Erze in Brixlegg, bei welchem

*sich, da das Erz nicht silberhaltig war, Nutzen und Schaden

so ziemlich gleich blieben. Ausserdem bauten V. Freiherr von

Kiinigl und der Pfleger zu Lienz Christoph Walter in Nicols-

dorf unter Lienz auf Antimon und erhielten auch im Jahre

1650 das Privilegium in ganz Pusterthal, mit Einschluss der

Herrschaft Lienz, allein darauf bauen zu durfen. Der salzbur-

gische Pfleger von Lengberg setzte sich jedoch in ganz unge-

rechtfertigter Weise dieser Belehnung entgegen, verhinderte

sogar gewaltsam am Bergbaubetriebe, wurde jedoch schliesslich

von der tirolischen Kegierung energisch mit seinen Anmassun-

gen zuriickgewiesen. Im Jahre 1655 schlossen diese Gewerken,

denen sich noch Andra von Winkelhofen Messinggewerke in

Lienz und Dr. Jacob Huber angeschlossen hatten, mit Venetia-

nern wegen Lieferung von Spiessglanz einen mehrjahrigen Con-

tract, was die Innsbrucker Kammer zu der fiir sie etwas eigen-

thumliehen Aufforderung an den Lienzer Bergrichter Clement

Zach bewog, er moge berichten, ob die Gewerken desshalb von

der Frohn befreit seien ? Diese Baue scheinen aber trotz der ge-

wahrten mehrjahrigen Frohnlreiheit, wie die Baue von Haiden,

verlassen worden zu sein, da am 12. October 1662 die Gewerk-

schaft nach der Bergordnung aufgefordert wurde, sie moge

erklaren, ob sie selber noch weiter bauen wolle, widrigenfalls

die Bergwerke einem Bergbaulustigen, der sie verlangt, verliehen

wiirden *).

Im Ennebergischen hingegen fand der Miiller Peter Tolpeit

auf seinem Schurfe schone Bleierze, welche 10 V2 ^°tn Silber

und 52 Pfund Blei hielten, wesshalb nach einem Decrete vom

J
) in. 19 f. 1202 — m. 50 f. 890 — m. 52 f. X06 — m. 53 II f.

488 — m. 55 I. f. 15 — e. 11. b. 62 f. 323.
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17. Dezember 1649 dieses Vorkoramen genauer untersucht wer-

den sollte *).

Im Gebiete des Lienzer Berggerichtes wurde auch Talk-

stein aufgefunden, was bei Hofe — verinuthlich da er einen

Hauptbestandtheil einer feinen Schminke bildete — grosses

Aufsehen uud Interesse erregte, wesshalb der arme Bergrichter

nicht nur mit Anfragen dariiber bestiirmt, sondern auch ein

Herr Nicola de la Tuillerie vom Hofe eigens uach Lienz ge-

sendet wurde, um dieses Vorkommen zu untersuchen 2
).

In Windisch-Matrei dtirfte der Bergbau in dieser Zeit nur

sehr unbedeutend gewesen sein, obwohl am 21. Juni 1655 der

hochfiirstlich salzburgische Bergwerksobmann Christian Geissler

fur seinen Herrn, den Cardinal Guidobald von Thun, Erzbischof

von Salzburg, in der Thaurer und Schilter Aim Leppen hinter

dera wilden See, einen Neuschurf mit zwei zugehorigen Scherm-

bauen verlangte. Ebensowenig horte man von einem Resultate

der Glaureter Gewerkschaft mit ihrem am 3. Oktober 1661 be-

gehrten drei alten verlegenen Bauen in der Tegischer Aim,

und den am 5. Mai 1665 von Jo3ef Trogler am Oberegg in

Deffereggen in der dortigen Muhlklamm begehrten Neuschurfe

und drei zugehorigen Schermbauen 3
). Der Gewerke Christoph

Schultes erhielt am 21. Mai 1663 die Bewilligung, seine zwei

Neuschurfe in Virgen durch 2—3 Jahre unbehindert bauen zu

durfen 4
). Peter Eder, Berggerichtsverwalter in Deffereggen, bat,

da er den Erztheilungen am Berge Plintes beiwohnen musste,

und auch viel in den Hochwaldern zu thun hatte, um eine

Aufbesserung seines jahrlichen Gehaltes. Derselbe wurde auch

mit Decret vom 14. Oktober 1655 von 12 fl. auf 17 fl. 22 kr.

erhoht. Der Rosenbergische Kupferbergbau am Plintes im

Thale Deffereggen wurde 1662 aufgelassen, und der dortige

J
) m. 49 ff. 1386, 1679.

2
)
m. 54 II. f. 442 u. s. w. — m. 55 I. f. 901 — ra. 58 I. f. 614.

3
) Vergleiche ,zur Bergbaugeschichte der einst erzstiftlich aalzbur-

gischen Herrschaft Windisch-Matrei von M. R. v. Wolfskron.* Zeitschr.

des Ferdinandeums III. Folge 31. Heft pag. 107, 123, 124.

*) m. 63 I. f. 819.
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alte Glaureter Hauptstollen neuerlich belegt, woriiber am 3.

Februar 1662 ein Bericht verlangt wurde l
). Nachdeoi der oster-

reichische Handelsfactor in Schwaz am 29. November 1663 den

Auftrag erhalten hatte, uber die Schwierigkeiten, welche sich

beim Glaureter Handel ergeben hatten, zu berichten, sah man
ein, dass es unvermeidlich sei, denselben mit Geld zu unter-

stiitzen und sich dafiir mit der 1664er Kupferlieferung bezahlt

zu machen 2
).

Sterzing, Elausen und Terlan.

Die Bergbaue in Gossensass und am Schneeberg wurden,

wenn auch in im Vergleiche zu ihrer einstigen glanzenden

Vergangenheit sehr eingeschranktem Masse, doch noch fortbe-

trieben. Da sich bei dem kleinen Betriebe offenbar die Haltung

eines eigenen Verwesers nicht mehr gezahlt haben diirffce, bat

der Gewerke Hans Perckhofer, dass der osterreichische Verweser

Christoph Steigenberger auch seine Tbeile am Schneeberg ver-

walten diirfe, was auch am 28. April 1655 bewilligt wurde.

Die iiblen Geldverhaltnisse machten sich auch hier in hem-

mendster Weise geltend, und wurde 1656 der Auftrag gegeben,

die Knappen zu zahlen, da das im Vorjahre eroberte Erz noch

immer in Sterzing liege, von wo es wegen Nichtzahlung des

Fuhrlohnes nicht weiter verfiihrt werden konnte 3
).

Im Jahre 1660 wurde der schon 1638 beschlossene TJnter-

baustollen am Schneeberg zur Entwasserung und besseren For-

derung in feierlichster Weise und mit einem Gottesdienste in

Wiederangriff genommen, woriiber vom 30. Juni 1660 ein sehr

ausftihrlicher Act vorliegt 4
).

Da sich die Bergwerksgesellschaft zu Gossensass und am
Schneeberg, sowie die dortigen Erzfuhrleute und Samer beklag-

ten, dass Crotta ihnen fiber 509 fl. schulde, wurde Letzterem

J
) m. 55 II f. 665 — m. 62 I. f. 117.

*) m. 63 II. fF. 1151, 1298.

») m. 55 I. f. 590 — m. 56 I. f. 310.

*) v. f. d. 60 f. 150.
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am 1. Mai 1661 befohlen, sogleich zu zahlen, was jedoch ein

Jahr spater ebenso wenig geschehen war, und zu einem neuer-

lichen, vermuthlich ebenso wenig befolgten Zahlungsauftrag

nothigte *).

Am 15. Februar 1663 wurde der Contract, der zwischen

dem Schwazer Factor Balthasar Wagner fiir den osterreichischen

Handel, und Georg Triiffer fur die Fugger, wegen Erhandlung

des Erzes sammtlicher Fuggerischer Theile am Schneeberg und

in der Kidnaun, bestatiget. Das darauf fallende Erz betrug im

Jahre 1662 noch 1612 \ Kubel (a 135 W. Pfund) zu c.

5 fl. 30 kr. 2
). Den Kaufern der Ottischen Theile wurde am

18. Jnli 1663 bekannt gegeben, dass sie ein fur allemal mit

alien Ansuchen auf Bauhilfe abgewiesen seien, den Zubau am

Schneeberg zu bauen verpflichtet seien, und ihr in Jenbach

erzeugtes Kupfer nicht billiger als das Brixlegger geben diirften.

Uebrigens mussten sie als Nachfolger J. Crotta's noch seine

den Arbeitern vom Schneeberg noch immer nicht gezahlten

Schulden im Betrage von 600 fl. gutmachen 3
).

Das Navisthal, obwohl noch diesseits des Brenners liegend,

gehorte dennoch zum Sprengel des Berggerichtes von Sterzing.

Im Jahre 1655 schickte der bergbaulustige reiche Schwazer

Burger Georg Tannauer 4 Knappen zu den in Navis liegenden

12 Gruben, die vom osterreichischen Handel vor langen Jahren

erkauft und belehnt wurden, und arbeitete dort, obwohl der

osterreichische Handel dort noch in Rechten war, ziemlich viel

Erz hauend. Er hatte sich durch diesen Vorgang offenbar einer

strafbaren Handlung schuldig gemacht und hatte man ihm ganz

gut den Bau einstellen, die Erze confiscieren und ausserdem

noch zu einer empfindlichen Strafe verurtbeilen konnen, Doch

sah man im Interesse der Wiedererweckung der Bergbaulust

sowohl, als auch weil G. Tannauer diese Verhaltnisse unbewusst

waren, davon ab, und musste er nur die seit 1646 her noch

i) g. v. h. 62 i. 121.

2
) g. v. h. 63 f. 58.

»j e. u. b. 63 f. 414 — m. 64 I. f. 940.
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ausstandigen Freigelder im Betrage von 16 (?) fl. zahlen und

vom Bauen aufhoren. Am 13. Mai 1656 wurde er ordnungs-

niassig mit diesen Gruben belehnt und verhalten, den zehnten

Kiibel als Frohn zu reichen. Die Erzmuster von diesen 12 Gruben,

welche er zu Beginn des Jahres dem Bergrichter zu Sterzing

Gregorius Kockh ubersandt hatte, waren schone Kies- und

Glaserz- (Fahlerz-) Stufen. Im selben Jahre bat er fur diese

Baue urn zehnjahrige Frohnfreiheit, Minderung des Silberwech-

sels und Kupferzolles, und wurde ihm am 16. August 1656

auch fur drei Jahre Frohnfreiheit bewilligt, liber die andern drei

Punkte aber ein Bericht verlangt. Nun wurde, da dieser Bericht

des Sterzinger Bergrichters vom 14. und 28. August „etwas

vnlauter zu sein befunden", der friihere Schwazer Factor Abra-

ham Prugger zur Information dariiber nach Sterzing beordnet.

Da nach dessen Bericht der Naviser Bergbau weit giinstiger

als der Schneeberger gelegen war, hatte Tannauer die Frohn so-

wohl fiir die schon gehauenen als noch zu hauenden Erze zu

liefern. Was Silberwechsel und Kupferzoll anbetraf, so wird

er damit nach Gestalt des Ertrages bedacht werden, und moge

er vor Augen haben, dass ihm dieses Bergwerk ohnehin nur

aus Gnaden uberlassen wurde. Uebrigens kann aus dem Um-
stande, dass die Frohn vom 3. Februar 1656 bis 8. Mai 1659

nur 21 3
/4 Kiibel betrug, was also einem Erzhauen von 217 1

j2

Ktibel in 3 1
j4:

Jahren entsprach, wenigstens damals dieser Berg-

bau trotz seiner geruhmten guten Lage nicht sehr bedeutend

gewesen sein x
).

Ueber den Klausner Bergbau findet sich in dieser Periode

nichts besonders Erwahnenswertes vor, und waren nur noch

in Terlan ein zeitweiliges Aufflackern der fast ganzlich erlo-

schenen Bergbauthatigkeit wieder zu besprechen.

Aus einem Acte vom 8. Juni 1656 an den Bergrichter an

der Etsch Paul Frisch ersieht man, dass Carl Freiherr Fieger

zu Fridtberg dort mit einem Bleierzanstande, den der Knappe

i) m. 56 I. ff. 89, 150, 680. — m. 56 II. if. 141, 263, 334, 510

m. 59 I. f. 517.
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Peter Winkler ober dem Dorfe angetroffen hatte, zu beleh-

nen war.

Zwei Jahre spater wollte Karl Graf Fuchs das alte Terlaner

Bergwerk wieder erheben und bat um Anweisung von Gruben-

holzern und Brennholz fiir drei Knappen. Er musste damit

doch einigen Erfolg gehabt haben, da am 3. Janner 1659 an-

geordnet wurde, das am Knappenberge ober Terlan durch den

Schnee niedergelegte Holz auseinander zu Ziehen, und einen

Theil desselben zum Pocherbau zn beniitzen l
).

Persen und Primtfr.

Einer der hervorragendsten Walschtiroler Gewerken war

Antonio del Monte und spater dessen Erben. Johann Ottelini

aus dem Valle di Ledro machte ihm seinen schon seit 25 Jah-

ren besessenen Vitriolbergbau alia Mandola streitig, und wurde

Antonio del Monte, da der Bergrichter behauptete, er sei nicht

mit demselben im Bergbuche eingeschrieben, mit seinem Kecurse

am 16. September 1649 wirklich abgewiesen. Es stellte sich

jedoch spater heraus, dass dieses keineswegs der Fall war, in-

dem die Vor vielen Jahren wegen. behaupteter Vergiffcung der

Fischwasser, durch die Umwohner bewirkte gewaltsame Zersto-

rung dieser Gruben, nichts an seinem guten Bechte darauf

anderte. Der Bergrichter erhielt also eine Biige und den Be-

fehl, ihn in seine alten Kechte wieder einzusetzen 2
).

Weil Antonio del Monte jedoch seinen Vitriolbergbau bei

Caldonazzo nicht ordnungsmassig baute, machte er sich dieser

Verleihung verlustig, und wurde mit demselben der Oberst

Ferdinand von Someda am 22. September 1650 belehnt, und

ihm der Zoll fiir drei Jahre nachgesehen. Ein Jahr spater bat

derselbe, ihm sechs Knappen von Schwaz oder einem anderen

Bergorte fiir diesen Bergbau zu uberlassen, wortiber man am

i) m. 56 I. f. 814 — m. 58 I. f. 320 — m. 59 1. f. 10.

2
) m. 49 ff. 661, 1234.
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24. November 1651 eineu Bericht verlangte, und aller Wahr-

scheinlichkeit nach diese Bitte erhort haben dtirfte 1
).

Die Someda'schen betrieben jedoch aus Mangel geniigenden

Kapitals diesen Vitriolbergbau zu seinem Ruine. Da dadurch

die furstlichen Kammergefalle auch litteu, wurden sie am
14. April 1654 aufgefordert, einen ordentlichen Betrieb zu

fiihren, widrigenfalls dieser Bergbau einem Andern verljehen

wurde. Kurze Zeit fruher sachte Ferdinand von Someda den

Erzherzog Ferdinand um ein Patent an, das ihn vor den Unter-

thanen der Herrschaft Caldonazzo, die bei jeder Gelegenheit

ihn bei seinem Bergbau verhinderten und ihm nicht einmal

gegen sogleiche baare Bezahlung das nothige Holz abgaben —
schiitze, was auch geschah.

Am 27. April desselben Jahres bat dessen Bruder, der

Hauptmann Julio von Someda ihm das von seinem Bruder

Ferdinand ererbte Vitriolwerk in Caldonetsch zu verleihen, was

ihm mit dem Bedeuten verliehen wurde, dass wenn er dasselbe

nicht besser wie fruher betreibe, man es einem Andern verleihen

wolle 2
).

Someda scheint diesen Bedingungen nicht nachgekommen

zu sein, da sein Vitriolwerk am 3. Juli 1656 dem Josef Bebel

verliehen wurde. Auch dieser Gewerke scheint ebenso wenig

seinen Verpflichtungen nachgekommen sein, ja moglicherweise

gar nicht gearbeitet zu haben, da der Bergrichter von Persen

Ferdinand Ampferthaler am 10. December 1661 beauffcragt

wurde, zu berichten, ob dem oberosterreichischen Regimentsrathe

und derzeitigen Podesta zu Roveredo, Dr. Simon Pietro Barbi,

das von den Someda'schen verlassene Vitriolbergwerk in Caldo-

nazzo uberlassen werden konne. Kurze Zeit darauf wurde auch

der Advocat der Monti'schen Erben, Dr. Pompeati, vom Berg-

richter aufgefordert, das seit Jahren geschlagene Holz fur deren

Vitriolwerk zu bezahlen.

*) m. 50 f. 1711 — m. 51 f. 1367.

*) m. 54 I. ff. 280. 642, 735 — m. 56 II. f. 91 — m. 61 [I. ff. 590,

645 — m. 63 T. f. 861 — ra. 63 If. f. 863 m. 64 II. f. 770.

Digitized byGoogle



— 332 —
Dem Dr. Simon Pietro Barbi, der das Vitriolwerk am Cal-

donazzo-See wieder zu erheben angefangen, wtfrde zwar am
26. Mai 1663 die Frohn nachgesehen, aber auf sein Ansuchen

zwanzigjahrige Zollfreiheit fur sein Vitriol bei den erzfurptlichen

und bischofllichen Zollamtern in Trient, nicht eingegangeii. Im

selben Jahre noch wurde der Persner Bergrichter aufgefordert,

Differenzen zwischen dem Dr. Simon Pietro Barbi und Giacomo

Bertolazi wegen diesem Bergbau zu begleichen.

Schliesslich kamen wieder Antonio del Monte's Erben in

den alten Besitz dieses Bergbaues. Von Seite des Bisthums

Trient wurde zwar diese Investition cassiert, aber „zu Con-

servation der oterreichischen jurium" dieselbe in Beisein beider-

seitiger Bergwerks-Interessenten neuerlich am 6. Oktober 1664

vollzogen.

Am 17. Dezember 1665 wurde dem Dr. Simon Pietro Barbi

und dessen mannlichen Nachkommen das Vitriolbergwerk

alia Mandola rait dem verliehen, dass er es an Niemanden ver-

kaufen dtirfe *).

In diesem Zeitabschnitte wurde unter dem Stabe des Berg-

richters von Persen noch im Augustathal, in Breguzzo, Tel-

phan Belehnungen auf silberhaltige Bleierze, in der Valsugana

auf Kupfererze und in Brentonico schliesslich auf Grunerde vor-

genommen 2
).

Wir wenden uns nun zum Schlusse nach Primor. Die

dortigen sehr vermoglichen Gewerken, die Gebruder Marco An-

toaio und Pietro Castagna, welche in Primor und Tesin Berg-

ban auf Eisen und Kupfer trieben, sollten zwar im Jahre 1649

Unkatholiken im Dienste gehabt haben, und 1652 die Berg-

baue trotz ihrer schonen Mittel so lassig betrieben haben, dass

man sie schon Andern verleihen wollte — wurden aber dennoch

wieder mit denselben belehnt. Marco Antonio Castagna, der

sich hiefiir dem Erzherzoge mit 6000 fl. erkenntlich gezeigt

1

)
m. 65 I. f. 195.

2) a. f. d. 61 f. 435 — m. 63 II f. 1095 — m. 65 II. f. 125 — m.

55 I. f. 620.
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hatte — wurde sogar in den Freiberrnstand mit dem Pra-

dicate „von Aerzberg" erhoben . .
1
). Er sagte diese Bergbaue

im Jahre 1655 auf, und verlangte die Eiickfolgung einer ge-

stellten Obligation von 5000 fl.i was ihm jedoch unterm 20. Juni

1655 nicht nur abgeschlagen, sondern er auch am 25. Juli zur

Zahlung derselben angehalten wurde.

Am 22. August 1657 wurden jedoch ihm, seinem Bruder

und deren Nachkommen das Eisenwerk Primor und Tesin neuer-

lich verlieheu. Er erhielt ein erzherzogliches Proclama oder

Privilegium daruber, hatte das Vorkaufsrecht fur das nothige

Holz, durffce im Nothfalle Proviant auch von andersher beziehen,

und sollte da der Zehent bei Abgang einer erzfurstlichen Schmelz-

butte in natura nicht geliefert werden konnte, denselben in

Geld entrichten.

Im Jahre 1663 bat er um eiue fernere Belehnung seines

Bergwerkes und dass er gegen den Freiherrn von Welsberg, *

der ihm vorziiglich wegen der Waldungen Schwierigkeiten mache,

„manuteniert u werde. Es wurde auch am 3. Marz 1664 dies-

bezuglich die Absendung einer landesfiirstlichen Commission

angeordnet 2
).

Am 26. Juni des Jahres 1665 schloss Erzherzog Sigismund

Franz, unstreitig einer der besten und mildesten Fiirsten Tirols,

seine Augen. Da er ohne mannliche Nachkommenschaft starb,

gieng Tirol durch Erbschaft an die Habsburgische Hauptlinie,

und nahte sich drei Monate spater schon Kaiser Leopold L,

um von seinem neuen Lande Besitz zu ergreifen.

Sein Empfang als oberster Bergherr sollte in Schwaz be-

sonders feierlich sein und wurde zu diesem Behufe von der

Eegierung ein besonderes Programin entworfen, in welchem es

i) m. 49 f. 1305 — g. a. b. 52 f. 102 — g. v. h. 52 If. 83, 142.

2) m. 55 I. f. 878 — m. 57 I. f. 208 — m. 63 II. f. 1312 — g. v.

h. 64 f. 169.
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u. A. heisst: „Viertens werden alsdann zu Schwatz dem ver-

nemen nach die Kayserliche Majestat die perckwerchs gewerk-

hen sambt der knappschafffc in gueter ordnung empfangen vnd

ausser dessen daselbsten weiteres nicht vorgeiiommen werden

khonnen." Ausserdem wurde befohlen, Doppelhacken zu den

Freudenschiissen aufs Schloss zu schaffen und Burger, Euappen

und Landmilizcompagnien zu formieren. Bei Bestimmung des

Hauptquartiers fur den Kaiser heisst es u. A. : „Accomodament

vnd hauptquartier fur jr kayl. Mt. zu Schwatz betreflendt Al-

dieweilen zu negster ankhunffc der Bom. Kayl. Mt. in der her-

einraiss das hauptquartier in der Praunischen behaussung da-

selbst zu Schwatz, auch die hofkuchel in uberlegenden Prauni-

schen behaussungshofen vnd giietern aufzuschlagen angesehen

worden, alss beuelchen wir euch hiermit zu sollichen Enden

die nothwendig hierzu erforderlichen laden, kochholz vnd khol,

wie in dergleichen fallen gebrauchig, auf begeren vnd abfolgen

zu lassen" 1
).

Der Kaiser wurde auch wirklich am 1. Oktober 1665 an

dem Ftirstenbaue, wo eine Ehrenpforte mit vielen auf das Berg-

werk bezuglichen Embleraen stand, von 1200 weiss gekleideten

Erzknappen, und hernach in dem Flecken selbst von den Ein-

wohnern mit vieleni Geprange empfangen und bewirtet, wie es

der beriihmte Petrus Lambecius, der in dem Hofgefolge mit-

gewesen, bezeugte.

Die dem fiinffcen Buche Moses Cap. IIX entnommene In-

schrift dieser Triumphpforte lautete:

„Der Herr dein Gott wird dich in ein gutes

Land fuhren, in ein Land, da Bache, Wasser und
Brunnen sind, da du dein Brod essen wirst ohne
einigen Mangel und alle Dinge im TJeberflusse ge-

niessen: dessen Steine Eisen sind, und aus seinen

Bergen wird Kupfererz gegraben, damit wenn du

nun essen und ersattigeu wirst, dass du alsdann

l
) m. 65 II. f. 428 — a. f. d. 65 f. 433.
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dem Herrn deinem Gott Lob und Dank sagest ftir

das gute Land, so er dir gegeben hat" *).

In Wirklichkeit war dieser Wechsel in der Regierung fiir

das Land, aber auch nicht weniger far dessen Bergbau, von

den besten Folgen. Es ware sonst nicht moglich gewesen, dass

der schon im argsten Yerfalle liegende Schwazer Bergbau noch

bis zur Stunde, und der nicht besser situierte Rohrerbtiheler

Bergbau noch voile 108 Jahre ihr Dasein gefristet hatten.

Gliick auf!

*) J. v. Sperges Tyrolische Bergwerksgeschichte Wien 1765. pag.

268—259.
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Oertlichkeiten.

Die von 1648 bis 1665 neu vorkommenden Bergbaue und Erzvor-

kommen sind Anfangs des Namens mit einem Sternchen bezeichnet.

Die in dieser Abhandlung gebrauchten Kurzungen sind die im

41. Heft. pag. 50 angefuhrten.

1. Ahrn Cu. Kupfervitriol. 28. Plintes, am Cu.

2. *Augu8tathal in Judicarien Pb. 29. *Pratingergraben, in Ag, Pb, Zn.

3. *Breguzzo Cu. 30. Primor Fe.

4. *Brentonico. 31. Rattenberg Ag, Cu.

5. Caldonazzo Vitriol. 32. *Regi8Joch, am.

6. *Bnneberg Ag, Pb. 33. RShrerbiihel, am Ag, Cu.

7. *Flitzerbach. 34. *Roncegno.

8. *Florlplanken in Zillerthal Au. 35. *Sabinerthal in Judicarien Pb.

9.
#
Gleyrs. 36. *Sallem bei Vahrn. Ag, Pb.

10. Haiden (Ampezzo) Pb. 37. •Sammetjoch bei Wiesing Au ?

11. *Hochwart, auf der Ag, Pb, Zn. 38. •Sarnthein Ag, Pb.

12. Imst Ag, Pb, Zn. 39.
#Schlaining bei Marienberg Cu.

13. Jenbach Ht 40. Schneeberg, am Ag, Pb.

14. Kitzbtihel Ag, Cu. 41. Schwaz Ag, Cu.

15. Klausen Ag, Pb, Cu. 42. Sinnwell am, bei Kitzbuhel,

16. Kossen Ht. Ag, Cu.

17..
#
Ledrothal. 43. *St8ckl bei Parwis Ag, Pb, Zn.

18. Lengberg Sb. 44. Sterzing Ag, Pb.

19. Levico Vitriol. 45.
#Stubay Fe.

20. Lienz Ag, Cu, Ph. 46. Taxerthal Ag, Pb.

21. fMaurach Fe. 47. Terlan Ag, Pb.

22. 'Navisthal Ag, Cu. 48. Tesin Fe.

23. Neder, in der bei Imst Ag, Pb. 49. •Valsugana Cu.

24.
#
Oerlbach. 50. *Virgen.

25. Pflersch Ag, Pb. 51. Volderthal Fe.

26. Pill bei Schwaz. 52. Wattenthal Fe.

27. Plainillenberg bei Glurns Ag, 53. Zillerthal Au, Fe.

Pb. Zn.
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1. Znr Stadterhebung Kufsteins.

Bald nach der Feier des 500jahrigen Stadtjubilaums von

Kufstein (1893) wurde der Nachweis zu fiihren versucht, dass

das heutige tirolische Grenzstadtchen nicht erst im Jahre 1393

durch ein eigenes Diploni zur Stadt erhoben worden, sondern

bereits mehr als ein halbes Jahrhundert fruher als Stadt zu

bezeichnen sei x
). Als hauptsachliche Beweisgriinde werden das

landesfiirstliche Privileg vom 20. Juni 1339, durch welches dem

bisherigen Markte bereits eine Municipalverfassung verliehen

wurde 2
), die vom Jahre 1329 an hie und da gebrauchte Be-

zeichnung des Marktes als Stadt und endlich eine zu Gunsten

dieser Ansicht sprechende Erklarung des Schlusspassus im Pri-

vileg vom 7. Januar 1393 geltend gemaeht.

Mag auch diese Erklarung, der zufolge der neue Landes-

fiirst, Herzog Stephan III. von Bayern, in der Stelle des er-

wahnten Privilegs „wan wir Kuefstain nun unser stat hayssen,

nennen und sy haben . . .* nur den Besitzubergang hatte be-

tonen wollen, ausserlich manches Bestechende haben, so durffce

sie doch kaum den allgemeinen Beifall fachmannischer

Kreise finden. Gesetzt auch, sie ware richtig, so stehen dem

doch die viel wichtigeren Thatsachen gegeniiber, dass Kufstein

i) K. Fischnaler im >Wappenbuch der Stadte und Markte der

gefursteten Grafschaffc Tirol* (Innsbruck, Wagner 1894) S. 102.

2
) Vgl. tiber die Privilegien Kufsteins die Aufsatze yon M. Mayr,

Die Freiheiten der Stadt Kufstein und von K. Th. H e i g e 1, Ueber Namen
und Wappen der Stadt Kufstein (Kufsteiner Festschrift, red. y.

S. M. Prem, Kufstein 1893).

90*
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erst durch dieses Diplom vom Jahre 1393 besondere, rein

stadtische Rechte und Preiheiten erhielt, dass es erst jetzt recht-

lich den oberbayerischen Stadten gleichgestellt wurde und

erst von diesem Zeitpunkte an nie mehr Markt tituliert wird.

Unbestreitbar bedeutet erst das Privilegium vom Jahre

1393 seinem meritorischen Inhalte nach, abgesehen von dem
formellen, in rechtlicher Beziehung das Einriicken Kufsteins in

die Reihe der vollberechtigten Stadte, den abschliessenden Aus-

bau der stadtischen Verfassung, deren Entwicklung wie iiberall

in jener Zeit oft Jahrzehnte zurtickdatiert und allmahlich vor

sich gieng.

Von einem allgemeineren Gesichtspunkte aus betrachtet

miissen wir namentlich die erste Halfte des 14. Jahrhunderts

als eine Periode des allgemeinen Aufschwunges fur geschlossene,

besonders fiir handeltreibende Orte oder fttr bequeme Ruhe- und

Knotenpunkte an grossen Verkehrsstrassen kennzeichnen. Wir

wissen, dass gerade auch mehrere tirolische Orte um diese Zeit

sich zu Markten und zu Stadten ausbildeten A
). Diese Ausbil-

dung erfolgte aber nur allmahlich, bald rascher, bald langsamer,

je nach der Lage oder der steigenden Bedeutung eines solchen

Ortes fur Handel und Verkehr. Die Verleihung von Markt-

und Handelsprivilegien und vor allem die Ausbildung einer

Localverfassung sind die nothwendigen Vorbedingungen fiir

die zukunftige Stadt. Erst wenn letztere, welche meist

nach dem Muster einer benachbarten Stadt verliehen wurde,

durch eine eigene Urkunde als Stadtrecht Anerkennung findet,

wird ein Ort thafcsachlich zur Stadt promoviert 2
).

Die gleiche Entwicklung konnen wir auch bei Kufstein

verfolgen. Das Diplom vom Jahre 1339 gab dem seit 1310
bereits Markt genannten Orte eine Localverfassung nach dem
Muster des Miinchner Stadtrechtes. Im Jahre 1356 erhielt der

J
) Vgl. A. Jager, Gescbichte der landstandischen Verfassung 1, 629 ff.

2
) Mit der Erhebung zur Stadt war auch die Pflicht zum Baue der

Ringmauern zu Vertheidigungszwecken gegeben. Wir wissen dies z. B*

von Lienz und Bruneck. Die 1312 geplante Erhebung des Marktes Imst

(* r Stadt scheiterte geradezu an der Nichterfullung dieser Bedingung.
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Markt zwei Jahrmarkte und die Bestatigung aller Rechte und

Freiheiten, welche die tibrigen Markt e Oberbayerns haben.

Wortlaut und Inhalt der beiden Urkunden beweisen klar, dass

Kufstein damals nur Markt war. Da von dieser Zeit bis zur

thatsachlichen Stadterhebung im Jahre 1393 den Kufsteinern

keine neuen Privilegien verliehen worden sind, ist die An-

nahme des friiheren Bestandes eines stadtischen Gemeinwesens

irrig.

Dazu konnte allerdings die misverstandliche Deutung der

ofter vorkommeuden Bezeichnung des Ortes als „oppidum" oder

„stat tf verleiten. Die tirolische Ortsgeschichte dieser und alterer

Zeit weist aber zahlreiche Falle auf, wo bedeutendere Ortschaf-

ten, die niemals Stadte waren und in der Folge auch nie ge-

worden sind, „oppidum* in dem Sinne von „Flecken tf oder

„Ort* genannt werden. Dies ist z. B. mehrfach der Fall bei dem

Orte Muhlbach oder bei Imst, welch letzteres bereits im Jahre

763 „oppiduni tf heisst. Ein klassischer Beweis, wie genau das

Mittelalter die thatsachlichen Unterschiede zwischen Flecken,

Markt und Stadt im gegebenen Falle zu scheiden wusste, ist

das Markterhebungsdiplom von Imst vom Jahre 1282, in

welchem Herzog Meinhard ausdrucklich erkl&rt, er wolle „in

oppido Imbst facere forum et subsequenter construere civi-

tatem" *).

Kehren wir zu Kufstein zuriick. Ftir die Thatsache, dass

der Ort vor dem Jahre 1393 nicht Stadt war, liegt uns nun-

mehr auch ein vollgiltiges formelles Zeugnis vor. Dasvonmirun-

langst aufgefundene Original-Concept des Jahrmarkts-Privilegs

vom 15. September 1356 2
), welches urn so wichtiger ist, als

sammtliche Original-Privilegien fehlen, enthalt zuerst die Be-

zeichnung „stat zu Kufstein". Diese Stelle wurde jedoch von der

gleichen Hand getilgt und in Bmargt
a gebessert. Die Urkunde,

welche, wie erwahnt, das letzte Privilegium fur Kufstein vor

dem Jahre 1393 ist, stellte der Landesfiirst im Beisein seines

4
) Vgl. A. J&ger, a. a. 0. 679.

») Statthalterei-Archiv Innsbruck, Cod. 59 f. 96' n°. 310.
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gesammten Bathes aus. Sie ist somit gewiss ein authentischer

Beweis, dass Kufstein damals noch Markt war, also erst im

Jahre 1393 zur Stadt erhoben werden konnte.

Innsbruck, den 1. October 1898.

M. Mayr.

2. Ein Zenge ans dem Kriegsjahre 1797.

Am 2. Februar 1797 hatte sich die Festung Mantua er-

geben mtissen, und nun ruckte Napoleons General Joubert
unaufhaltsam durch das Etschthal herauf. Die osterreichischen

Generale v. Kerpen und Laudon hatten sicb sammt dem
tirolischen Landsturme bei Lavis, bei Salurn und bei Tramin

dem Feinde entgegengestellt, aber der Uebermacht weichen

miissen, und so zog sich Laudon in die Gegend von Meran

zuriick, wahrend v. Kerpen allmahlich bis nach Sterzing zuriick-

wich. Am 23. Marz besetzte Joubert Umgebung und Stadt von

Bozen, und seine Vortruppen ruckten an demselben Tage

durch das Thai des Eisack den fliichtigen Oesterreichern nach.

Von diesem Umstande nimmt die folgende Erzahlung ihren

Ausgang, die nun in der ihr eigenen Bechtschreibung mitge-

theilt wird und die nur einige Bemerkungen begleiten sollen.

„Vorlaufige Veranlassung und geschichtliche Erklarung,

zum beyliegenden bestatigten Zeugniss.

lmo. Da die feindliche Avandgarde der Franzosen itnmer

naher nach dem Eisackkreise heranriickte, erhielt ich Unter-

zeichneter, vom HErrn Pfarrer und Landrichter zu Lengmos

den Auftrag die bessten Kirchensachen zu verpacken, und vom
Baube zu sichern.

2do. Der Ortsexpositus Florimund Lang, war vor 14 Tagen

zuvor schon verstorben; an dessen Statt ein Kapuziner Pater

vom Botzen zur Seelsorgshilfe hingeordnet worden ist; dem
ich das schone Ziborium sammt Monstranz vom Allerheiligen

auszuleeren anordnete, und solches in den kleinsten Kelch,

Digitized byVjOOQIC



— 343 —
(welchem schon fruher eine Krone zum zudecken in Bereit-

schaft war) einzufassen und in Tabernakel hineinzustellen.

3tio. Diese besten Kirchensachen, als Monstranz, Zibo-

rium, die 2 schonsten Kelch mit Patenen, sammt einer Albe

und einigen reichen KelchtUchlen packte ich in Gegenwart

der Zeugen in ein Kistl, trug es nach Antlas x
) hin und ver-

grub es; bis ich alles wieder nach Abzug der Franzosen, in

Gegenwart obbemelter 2er Zeugen auf den Ostertag zuriick-

stellte.

4to. Am 23 ten Marz 1797 urn 3 Uhr Nachmittags rtickte

die Franzosische Avandgarde in Atzwang ein, wo ich in der

ersten Stunde alle drey vorgesagten Grrauelthaten, als: Blutver-

giessen, Rauben und Weiberschanden ersah.

5to. Eine allgemeine Furcht vor den Feinden durchdrang

alle Gemiither, so, dass sich bereits Niemand in seinem Wohn-
orte zu verbleiben getraute. Der hochwurdige Pater sagte : ich

sollte ihn zum HErrn Pfarrer nach Lengmos begleiten. Ich

nahm die Schliissel zur Kirche und Sakristey, ersuchte den

Backermeister das Licht in der Kirche zu besQrgen, und so

kamen wir ganz ausgeraubter durch die feindlichen Horden

mit Leben noch zum HErrn Pfarrer nach Lengmos um 9 Uhr

Abends an; welcher von alle seine Priester verlassen, alleine

in Widum da stand.

6to. Am folgenden Nachmittag begab ich mich nach

Lengstein zu meinen Aeltern, um zu erkundigen, ob meine

Kirchensachen wohl gesichert bleiben konnten, und ubersah die

feindlichen Horden vom Berg hinab. Da erhielt ich vom HErrn

Pfarrer zu Lengmos ein Briefchen mit Inhalt, die Feinde sind

in der Kirche Atzwang eingebrochen, haben das Allerheiligste

ausgeschiittet, und den Kelch geraubt; ich solle als Messner

mich hinab begeben, und die H. H. Partikel sameln, und nach

Lengmos bringen. Der Ortskaplan von Lengstein Kerschbaumer,

befahl mir, wegen ktirzerem Weg, das Heiligste nach Lengstein

J
) Ein- Weiler, dem man beim Aufstiege nach Lengstein auf der

ersten Berglehne begegnet ; das Kirchlein das den vorspringenden Huge]

kr5nt, ist dem hi. Apostel Andreas geweiht.
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zu bringen. Ich straubte mich Anfangs, allein Er sagte: der

Priester darf sich nicht mit Lebensgefahr unter die Feinde

wagen, ich als Messner muss dem Pfarrer gehorsammen.

7to. Ich. gehorsamte, verfiigte mich nach Atzwang in die

Kirche ; breitete ein meiniges Tiichel aus, legte ein Corporal x
)

darauf, setzte das Allerheiligste in einem aufgefassten Conse-

crier-Capsl auf das Corporal, deckte es mit einer Palla 2
) zu,

umfasste es noch einmal mit den zuruckgelassenen Ciborium-

Rockl, nahm das Tiichl mit den 4 Enden zusammen ; und nach-

dem eben keine feindliche Horden die Strasse passierten,

schliipfte ich aus der Kirche, und iiber die Strasse, um bald

den Berg zu erhaschen ; wo ich in Begleitung des Georg Mitter-

stiller, der ein Licht gemacht hatte, den Berg hinaufstieg, wo
schon viele Leute auf unsere Ankunft warteten. Alles ging in

laut bethender Ordnung bis Lengstein fort, wo schon mehrere

Menschen endlich die Kirche fullten. Eben zu dieser Stunde

war kein Priester wegen seelsorglicher Hilfe da. Ich setzte

das Allerheiligste (welches in 40 kleine, und einem grossen

Partikel bestand) vorn den Tabernakel hin, so wie ich es zu-

sammen gesetzt habe; ging zuriick, bethete 1 h. Rosenkranz

sammt Allerh. Letaney laut vor ; und befahl dem Messner noch

2 extra Lichtampeln anzuzinden, bis ein Prieater kommen werde,

das Allerheiligste in Tabernakel einzusetzen.

8to. Der Lokal Caplan Kerschbaumer, setzte das Heiligste

in Tabernakel so wie ich es gebracht habe ein, nahm aber

Anstand selbes zu Consumieren 3
), aus Ursach es konnte wohl

gar vergiftet worden seyn. Nach 14 Tagen, wie er gesagfc,

war er selbst mit der Consumation glucklich. Diess ist also

der sehr eingeschrankte und kurzeste Bericht, von meiner

auserordentlichen Handlung des Jahres 1797, in welchem

kein Vorzug fur mich anzusehen ist, sondern nur jenes heraus-

zuziehen ist: dass ich auch dieses Mahl mein Leben aus Ge-

*) Ein Stuck reiner Leinwand, auf welchem die hi. Geheimnisse

gefeiert werden.
2
) Kelchdeckel, gewOhnlich aus Leinwand.

8
) Aufeuspeiseii — Consumation = Aufspeisung. •
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horsam fiir den Priesterstand x
) insonderheit geopfert habe; so

wie ich solches zur Allgemeinen Landesvertheidigung durch 4

Ausziige geopfert habe 2
).

(Ich : Mittersackschmoller Messner und Schullehrer zu Atz-

wang, ist urbietihig alle diese Worte eidlich zu bezeugen 3
).

Den 28 ten Tag Monats Merze 1797 Hab ich Johann Mit-

tersackschmoller Messner und Schullehrer, das Hochwiirdigste

Gut mit 40 kleine, und 1 grossen Partikl Hostie v. Atzwang

nach Lengstein in diesem Floret Seiden Tiechl, auf ein Cor-

poral getragen, in Begleitung vieler Menschen welche theils

gebethet, theils geweint haben aus Ursach das sich der Sakra-

mentalische Gott sogar herab lasst, auch von einem Weltmen-

schen begleitet 4
) zu werden/

(L. S.)

Die Begebenheit erscheint zwar fiir den Gang der Ereig-

nisse bedeutungslos, bietet aber dennoch einen Beleg dafur,

dass die Furcht vor masslosen Uebergriffen, welche sich das

Militar der Kepublik leider nur zu oft erlaubte, nicht unbe-

grtindet war.

P. Franz Ant. Lanznaster.

3. Zu Jakob Stainers Lebensgeschiclite.

Die Prosa manches Kiinstlerlebens, knappe Verhaltnisse,

Schulden und daher unangenehme Beziehungen zum Gerichte

J
) Richtiger : aus Gehorsam gegen meine priesterlichen Vorgesetzten.

2
) Richtiger: aui vier Ausziigen — wahrscheinlich auf den vier

Entsatzversuchen nach Mantua (1796 und Anfang 1797) — der Gefahr

ausgesetzt habe.

8
) Das Original -Schriffcstuck sammt dem in demselben erwahnten

Florettseide-Schnupffcuch, auf welchem der folgende Belegschein aufge-

naht ist, besitzt der gegenwartige Herr Expositus in Oberbozen (Gemeinde

Ritten), Josef MittersackschmSller, ein Nachvetter des genann-

ten Lehrers und Messners. Der hochwurdige Herr Besitzer gestattete

mir bereitwilligst die VerSffentlichung des Schriftstucks.

4
) Richtiger: getragen oder bedient zu werden.
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haben auch Jakob Stainers Lebensgang vielfach verbittert. Seine

Gerichtshandel hat letzthin Prof. Dr. Ferdinand Lentner vom

juridischen Standpunkte aus gewlirdigt *), darunter auch seinen

langwierigen Schuldprocess mit Salomon Huebmer von Kirch-

dorf in Oberosterreich, der 1667 begonnen und mehrere Jahre

andauerte. Allein bereits 6 Jahre friiher im Jahre 1661 be-

gannen bereits Stainers Geldverlegenheiten. Denn am 12. Juli

dieses Jahres beauftragte der Hofrath in Innsbruck den Pflegs-

verwalter von Thaur einem gewissen Caspar Gruebhofer dort-

selbst wider Jakob Stainer, Geigenmacher in puncto debiti per

50 A- gebiihrende iustitia angedeihen zu lassen 2
).

Ein Jahr spater, am 26. December 1662 schied Stainers

hoher Gonner der Landesfiirst Erzherzog Ferdinand Karl aus dem
Leben. Dessen Nachfolger Erzherzog Sigmund Franz suchte durch

weise Sparsamkeit die arg zerriitteten Finanzen des Landes zu

sanieren. Er vereinfachte die ausserst kostspielige Hofhaltung

und entliess die zahlreichen italienischen Musiker. Zweifellos

konnte auch Jakob Stainer seine Kunst nicht mehr so haufig

in den Dienst des Hofes stellen, worunter wohl auch seine Ein-

nahmen gelitten haben diirften. Bisher unbekannt aber war,

dass Stainer anfangs Juni 1665 auch an Sigmund Franz mit

der Bitte her&ngetreten ist, ihm den von seinem Vorganger

Ferdinand Karl verliehenen Freiheitsbrief, vermoge dessen

er zum Hofgeigenmacher ernannt und ihm der Titel

eines erzfurstlichen Dieuers verliehen worden, zu besta-

tigen. Allein die Bathe des Erzherzogs waren in ihrem Gut-

achten vom 12. Juni 1665 der „unfurgreiflichen mainung, das

dem supplicanten wegen seiner beriembten kunst das privile-

gium geigen zu machen und zu verkaufen zwar wie anvor er-

thailt, hingegen aber vom diensttitl oder gebetnen exemption a

foro ordinario abgewiesen werden mechte* 3
). Schon 12 Tage

spater am 24 Juni iiberraschte den Erzherzog ein schneller

i) Bote fiir Tirol und Vorarlberg 1898 Nr. 155, 156, 157.

2
)
Statthali-Archiv. Parteibuch 1661 f. 241.

3
)
Ebenda. Copialbuch: An die erzfl. Durchl. und an cbe r5m.

kaiserl. Majest. 1665 f. 354.
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Tod. Sein Nachfolger Kaiser Leopold aber erledigte Stainers

Bitte am 21. Juli d. J. wie nicht anders zu erwarten, nach

dem Gutachten der geheimen Rathe *). Die kaiserliche Ent-

scheidung langte am 30. Juli in Innsbruck an und am 6. August

wurde der Pfleger zu Thaur angewiesen, dieselbe Stainer mit-

zutheilen 2
).

Stainers Ewartungen waren also nur zum geringen Theile

in Erfullung gegangen. Allein um so voller wandte sich ihm

die kaiserliche Gnadensonne zu, als er im Herbste 1668 seine

Bitte erneuerte. Das Diplom vom 9. Janner 1669 erfullte sei-

nen Wunsch, verlieh ihm den Titel eines Dieners und die

Exemption a foro ordinario und emannte ihn zum Hofgeigen-

macher 3
).

Die finanziellen Schwierigkeiten haben Stainer auch in die

diistern Tage seines Wahnsinns hineinbegleitet, denn am 16. Juli

1682 beauftragte der Hofrath in Innsbruck den Pflegsverwalter

von Thaur Ferdinand Triieffer sich liber ein Memorial Franz

Adam Kripps zu aussern, das behufs Verkaufes des Stainer'schen

Hauses und Gartens verlangt, dass dem geisteskranken Manne

ein Curator beigeordnet werde 4
). Noch am namlichen Tage

entsprach Ferdinand Triieffer der an ihn ergangenen Auffor-

derung. Sein Bericht ist uns zwar nicht erhalten, aber sein

wesentlicher Inhalt spiegelt sich in dem Schreiben wieder, das

Triieffer am 26. August vom Hofrath empfieng. Dasselbe lautet

:

„Wir haben euer schreiben von 16. labentis ohne remittierten

memoriali den zwischen Jacoben Stainer und seinen tochter-

man Blasy Keill vorhabenden hausverkauf betreffend, zurecht

erhalten und daraus verstanden, das, weilen bemelter Stainer

in kopf verruckt und sinnlos worden, derentwegen zu werk-

stelligmachung solchen contracts aines curatoris von nethen

*) Ebenda. Copialbuch: Von erzfl. Dt. und rom. kaiserl. Majest.

1665 f. 719' f.

») Ebenda. Partheibuch 1665 f. 228'.

3
) Jacob Stainer, Geigenmacher von Absam in Geschichte und

Dichtung. Innsbruck 1892 p. 14.

4
) Statthalt.-Archiv. Partheibuch 1682 f. 240 u. a. t.
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und sintemahlen derselbe craft vorgewisnen kays. privilegii von

eurer potmessigkait exempt seye, ihr die partheien zu gebrau-

chung der ordnung gewisen und alsdan kein bedenken hetet,

das berierter hauskauf mit vorwissen der Stainerischen ehewiir-

thin und ihres anweisers auch sein Stainers erwaxner tochter

gegen lebenslanglicher zinsfreyer herberig der Stainerischen

eheleith verstattet und zuelassen wiirde, wan wir dan hiran

gleichfals kain bedenken tragen. Als werdet ihr die partheyen

darnach weiters gebiihrend zu verbschaiden wissen. Daran etc.

Den 26. August 1682/ a
)

Dieses Actenstuck beweist, dass Jacob Stainer durch seinen

Conflict mit der Kichenbehorde im Jahre 1669 das Privilegium

der Exemption nicht verloren und es berichtigt andererseits

einen Irrthum, der auf Sebastian Kuf zuruckzufiihren ist.

Buf gab namlich Blasius Keill als Stainers Schwager
aus 2

), wahrend ihn unser Actenstuck Stainers Tochtermann
nennt. Euf citiert zwar als seine Quelle die kanonischen Blicher

von Hall. Es darf aber wohl gegenuber dem klaren Wortlaut

unseres hofrathlichen Schreibens angenommen werden, dass der

Irrenhauskaplan auch einmal irre gegangen ist.

Allein so schnell gieng es mit dem Verkauf des Hauses

doch nicht. Denn erst ein Jahr spater am 22. September 1683
betraute der damalige Statthalter Herzog Karl von Lothringen

Martin Holzhamer (wahrscheinlich ein Schwager Stainers) mit

der Aufgabe beim bevorstehenden Hausverkauf als Curator

Stainers zu fungieren. Der Auftrag lautet: „Embieten unserm

besondern Martin Holzhamer, kays. salzbergsofficier unser gnad

und alles guets. Wiir haben euch wegen vorhabenden haus-

verkaufs fur Jacoben Stainer umb willen seiner annoch con-

tinuierenden sinlossigkait zu curatorn angesehen und furgenonv

men, gnediglich befelchende, dass ir euch dessen annemb und

beladet, zumahlen in dessen vorfallenden sachen hilfrathlich

und beystendig seyet, wie auch das best und nuzlichst fur ihne

i) Ebenda f. 304.

2
) Jacob Stainer etc. p. 22.
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ffirnemb und handlet. Daran etc. Geben den 22. September

-1683" 9.

Hatte Sebastian Ruf dieses Schriftstiick vor dem Jahre

1842 vor Augen bekommen, dann ware dem geistreicheu Manne
wohl nicht die lustige Schnurre eingefallen, die gelehrte Welt

durch seinen famosen Denkstein an der Eirchenmauer von Absam

auf das Glatteis zii ftihren und den beriihmten Geigenmacher

im Jahre 1683 am Freitag nach St. Aegidi (3. Sept.) vor Son-

nenaufgang sterben zu lassen 2
). Ruf hatte mindestens ein

spateres Todesdatum erflnden miissen. Denn unser Act vom

22. September 1683 weiss noch nichts davon, dass der ungluck-

liche Kiinstler sein armseliges Leben schon beendet haben

sollte. Sicherlich aber lebte Stainer
t

nur mehr einige

Wochen; denn am 18. Jan. 1684 gieng Haas und Garten des

„fiirnehmen Jacob Stainer, gewesten Geigenmachers zu Absam *

in das Eigenthum des Salzberg-Officiers Blasius Keill urn den

Preis von 700 fl. fiber 3
).

Karl Klaar.

4. Neue Stamser Bruchstiicke der Weltchronik

Rudolfs yon EmS.

In der Klosterbibliothek zu Stams wurden unlangst Per-

gamentbruchstiicke, die als Umschlage von Urbaraufzeichnungen

verwendet waren, abgelost. Seemiiller bekam sie im Herbst

1897 . zu Gesicht und erhielt von Seite des Klosters in dankens-

werter Weise die Erlaubnis, die drei Stiicke in Innsbruck zu

beniitzen; er erkannte, dass sie Theile einer Handschrift der

Weltchronik Rudolfs von Ems sind und iibergab sie mir zur

Veroffentlichung mit dem Hinweis, dass bei Vilmar, Die zwei

*) Statthalt.-Archiv. Partheibuch 1683 f. 415'.

2
) Jacob Stainer etc. p. 22.

3
) a. a. 0.
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Eecensionen und die Handschriftenfamilien der Weltchronik

Rudolfs von Ems, Marburg 1839, und bei Schutze, Die Histor.

Biicher des Alten Testaments, Hamburg 1779 und 1781, 2 Bde,

der giossere Theil der hier erhaltenen Verse aus anderen Hand-

schriften gedruckt sei. Es sind Bruchstucke einer Pergament-

handschrift, von der bereits andere Theile im Kloster Stams

aufgefunden und durch J. V. Zingerle in den Sitzungsberichten

der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien phil.-histor. CI-

Bd. 55 S. 640 ff. (1867) (vgl. S. 615 f.) und 0. Zingerle in

der Zeitschrift fur deutsches Alterthum 23, 394 (1879) veroffent-

licht wurden. Auch Schonbach hat Bruchstticke dieser Hand-

schrift herausgegeben, die sich in der Innsbrucker Universitats-

Bibliothek fanden (Zeitschr. f. deutsches Alterthum 33, 383 ff.).

Dazu kommen als weitere nun die hier veroffentlichten, die ich

mit Schonbachs Bruchstiicken vergleichen konnte 1
).

Das der Textfolge nach 3. Stuck ist das Vorderblatt eines

Doppelblattes ; ruan erkennt das an der urspninglichen Biegung,

von dem Rtickblatt ist ein schmaler Streifen erhalten, der Schnitt

gieng knapp am Beginne der ersten Spalte hin. Als Umschlag

wurde es mit der Aufschriffc 1615
\
Brostej Amts

|
Vrbarj ver-

sehen. Seine Hohe betragt 31,5 seine Breite 31 cm. Jede Seite

hat zwei Spalten mit je 39 Versen.

Das 2. Stuck ist ein Doppelblatt; es ist unten und an den

Ecken, das Vorderblatt ausserdem auch am Rande beschnitten,

so dass unten je drei Verse wegfielen, an den Ecken einige

verstummelt und durch Abreibung der neuen Faltung mehrere

in den ausseren Spalten beschadigt wurden.

Auf der Innenseite des Ruckblattes sind die ersten 9 Verse

beider Spalten ausgeschabt zur Raumgewinnung fur die Auf-

schrift 1614
\
Vrb&rium

\
Des Mitlkellner Ambts des

|
Gottshaus

vnd Closters zn \
Stambs. Grosse 25 cm hoch, 21 und 17 breit.

l
) Nach der giitigen Mittheilung L. v. Hormanns gehSrte der Co-

dex 105 E 6 der Innsbrucker Universitatsbibliothek, aus welchem die

von SchSnbach veroffentlichten Bruchstucke abgelost wurden, friiher dem
Stamser Kloster.

Digitized byVjOOQIC



I

—
351 —

Das I. Stiick ist der Form nach ein Doppelblatt, aber aus

zwei Blattern zusammengeklebt. Die Aufschrift auf der Stirn-

seite Oberkher Ambts \
Vrbar auf das 1619 larr (die Auf-

schriften sind von verschiedenen Handen) zeigt die Zeit an, in

der man mit dem Zerstiickeln dieser schonen, vortrefflich ge-

schriebenen Handschrift, die bald nach 1300 angefertigt wurde,

zu Ende war, da man sich schon genothigt sah, zur Herstel-

long eines TJmschlages zwei Blatter zusammen zu kleben. Die

Blatter sind oben und unten abgeschnitten, so dass jede Spalte

nur mehr 35 Verse aufweist Die Textfolge dieses Stiickes

A 1,2 B 1,2 erscheint in der Faltung des Umschlages als B 2,1

A 2,1.

Der folgende Abdruck ist buchstabengetreu ; leider habe

ich. die zwei s- und r-Zeichen der Handschrift bei der Ab-

schrift nur durch ein Zeichen wiedergegeben. Die Kiirzung dc,

wc der Handschrift (d, w mit Hakchen) habe ich beibehalten.

D. r hiez einir Jamnes I a.

d. r ander der hiez Manbres

Die grozir wund' tatin vil

Mit zovbirlisten elliv zil

Do die dc wund' sahin 5

si ilten balde gahin

vn leitin ovcb ir rvten dar

Die sich alda verkertin gar

ze slangen alse dc ergie

Aaronis slange wc alhie 10

vn lief dar balde ane ynd' las

Jene slangin er do gas

Dc nieman ir de keinin sach

swie groz wund1 dar an geschach

Dem kvnige v'steinde also 15

gein in sin steinin h'ze do

Dc er sich kerte wenic dran

Do si geschieden von im dan

vn ienis wund' da geschach

ze moyse got aber sp^ch '20

ge enmorgin hin da pharao

zem wassir ge vn sp'ch also
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go. der ebraischen livte got

hat mich gesant vn sin gebot

25 ze dir vn sprichit dc du

im sine livte lazist nv

do ist sin h'tze ersteinit

so das ers cleine meinit

so soltu vor im alda

30 Gahin vf dc wassir sa

mit dinir zeichin rute

so v'wandilt sich ze blute

hin vn her dc wassir gar

vn wirt nach blute gar gevar

35 ez si pflvni. mos od' bach

I b. • vf dc wassir do wart rot

Dc wassir gar vbir al dc lant

in blutes smake vn varwe Jerkat

\er zoub'ere iamnes

vii sin geselle Manbres

Diz zeichin tatin ovch vor in

si torten so d'livte sin

Dc siz mit warheit ane wan
Da fivr mit warheit woldin han

10 Dc si die creffce hetin

Dc siz mit creffcin tetin

als got den sinin da die craffc

vii der creffce meisterschaffc

gab mit sinin creffcin grdz

15 do al dc lant von blute fldz

vbir egyptischiv lant

Gessen dc lant ez nie enpfant

Dur dc wan ez got vz schiet

da vor der israhelschin diet

20 Do si ioseb drin sande

von disem selbin lande

holtin aldiv selben zil

Die von egypte wassirs vii

als si ez danne brahtin hein

25 i blvtis smake vn varwe ez schein

i blutis smake bitir an varwe rot

Die vische vultin vii lagin tot

Div wassir fultin ovch dar zu

Beidiv spate vn fru
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grubin die lantlivte da 30

swebinde brvnnen die in sa

wurden an ir creftin gar

Rot svr. erkant nach blvte var

vnnutzb' nach d' warheit sage

Div not werte sibin tage 35

vn wart als e div wassirs flvt I c.

nach ir art reht un gut

Nv dc lant von dirre not

gescheiden wc als got gebot

pharao tet abir als e 5

Den livteleit niit dienste we
vn fugte in manic vngemach
ze moyse got abir sp'ch

Dv solt ze pharaone gan

sage im er sivl min livte Ian 10

tu er des niht so heiz zehant

Aaronen dc er die haut

strecke vbir des wassirs tran

Dc geschach ez wart getan

Do pharao dc gotis gebot 15

v'smahte da verhagte got

dc crotin mere danne vil

vii so vil uz d' maze zil

von den wassirn vf dc laut

Dc nieman i dem lande vant 20

Die stat div crotin lere

vn ane crotin were

Der w'de wise iosephus

schribit vii seit alsus

so si werin lebinde erchant 25

dc si sturben sa zehant

vii fvltin sa . so wart d' smac

so groz der in dem wassir lac

dc ovch niemanne tobte

ders iht geniezin molite 30

da von dc als vnreinir smac

mit fivle in dem wasser lac

Vz den lantwassern ovch

der crotin vil vn mere crovch

in div hus ze alien stvnden 35
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Jt d. si fVndins in ir spise

ze bettin vn ze tischen

mohten si niht entwischen

mit dekeinir flvht den crotin

5 als es got hate gebotin

Den lantliuten ze swere

Des kvnigis zovberere

betrugin aber der livte wan

Dc si gelovbin woldin ban

10 si betens ovch getan alsam

Do des landis kvnic v'nam

Die grozen not vn si gesacb

ze moysese er abir sp'ch

Bittint got dc diz leit

15 zer ge vn ovch div arbeit

dc ich dc livt ovch laze vara

Do woldin dc niht langir spam

moyses . vn Aaron

si batin durch d 1 miete Ion

20 got dc er senfbirt in die not

alse got dem lande do gebot

Ruwe . yn. gnade do brach

Der kvnic swc er e gesprach

der geheize er gar v'gaz

25 Der er sich e gein in v'maz

Do pharao der sichirheit

v'gaz die er e hate vf geleit

vn dc gotis livt niht liez

got abir Moysesin hiez

30 dc Aaron strahte die bant

vn flvge vf der erde sant

Dc geschach do kamin sa

Cinifes die mvggin da

vbir alliz egypten lant

35 Div mvgge ist also clein erkant

II a. Dc lant zerstorin soldin da Vilmar s. 79, Z. 274.

vn die Cineos von Jetro

Da bi wissagter also

von Italia wurde gesant

5 ein herschaft d' gewaltis hant

Die von assyria stdrte gar

vn die ebraischin schar
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sus iach sin pphetie

Dc div Monarchie

vbir alder erde herschaft 10

gelege an Roniere craffc

als ez alliz sit geschach

Dar vnd' er ovcb gar veriach

wie gar gewalicliche

elliv cananeischin riche 15

besitzin soldin ane alle wer

israhelis kynne her

dc darnach vbir manige zit

allis wart erfivllit sit

Do wart Balaam enein 20

Dc er kerta wider bein Vilmar Z. 294.

er nam vrlop in Madian

Dar nider mohtir nibt verlan

er tete Balac einin Rat

nacb sivntlichir missetat 25

er riet im dc er sande

von Madian dem lande

Div scbdnstin wip bin 3u d' scnar

Die man nacb wibis wunscbe gar

iender vundervbir aide lant 30

vn dc si wurden dar gesant

gezierit scbOne vn wol gekleit

nach wiplicbim lobe genieit

mit ediline kleinode gM
vn d' ivngin livte mvt 35

clicbim

vn in ir liebe gebote II b.

Dvrcb si bettin an ir gote

so verlvr die scbvlde

in des bohstin gotis bvlde

wan er nibt wan kivscbekeit 5

minnite vn im were leit

swer kivscbe sich bewege

vn vnkivscbe pflege

swie si beiagtin gotis zorn

si werin sa zehant veiiom 10

hie mite wurder gewaltic ir

nacb allis sinis willin gir

nienian were also ner

23*

Digitized byGoogle



''/^

— 356 —
dewedir mensche odir tier

15 Dem solhe craft iht tohte

der in geschadin mohte

Biz si gotis hvlde hetin

gein im niht missetetin

vn gein sinin hvlden

20 mit sivntlichin schvlden

Balaam, do dannin schiet

D' kvnic tet als er im riet

vn sante sa zehant

div schdnstin wip div man da vant

25 bi schdnin megdin clarin

die schdne vn hiber warin

hin zv der israhelschin diet

Den ivngin do div ivgint geriet

Dc si sich vnd' wunden

30 Der frowin an den stvndin

vn hatin kvrzwil vil mit in

Dc verkerte in den sin

so sere dc si azin

mit in vn gotis vergazin

35 vn d~ch ir liebe gebot

. . .. . . . abgot

II c. wiste si der frowen rat

In sethim si lagin do

got sp' ch. ze moysese also

vacb die hohstin von d 1 scbar

5 vn babe si gein d' svnnin gar

Die schuldic sin der schvlde

Dc gein minir bulde

von israbele kere sicb

minis zornis gros gericb

IQ Dc got also der hohstin tot

so lastirliche vbir si gebot

dc geschach dur die geschicht

das si die schvlde wertin niht

den die vnd' in warin

15 den si vil lihte barin

vor bilde vn bose lere

mit in selben alzesere

dc dise schvlde ie geschach

Moyses zen fvrsten sprach
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die vnschuldic warin dran 20
hie sol slahin ein iegslich man
der gote si d' schvlden fri

den der iui allir nehste si

dc d' dekeinir hie genese

der beelphegoris gesinde wese 25
vn in angebetit habe

da gienc ir decheinim abe

Im wurde sin gediend' Ion

In dem geslehte von symeon

wc ein gewaltic fiurste her 30
der tet ovch wanchis vbir ker

von gote er wc genant zambri

d' ch ein jvncfrowin hiez Corbj

div wc schone vn wol getan

geborn von terra Madian 35

eins hohin manis . . (tir d. t)

Nv kam ein so gros hohgezit II d.

als vns div schrift vrkv^nde git

De aide fivrsten solden gote

bringin nach der e gebote

ir opfir: do wante Corbi 5

Den selben fivrsten zambri

Dc er niht opnrn wolde

Des tagis als er solde

vn versprach ez ofnnliche gar

nv hete moyses aldar 10

Dc her vil gar fivr sich besant

Der edile gctis wigant

leit in mit wislicher kvr

ir schvlde strafinde fvr

vn bat si gote bvzin 15

mit linden wortin svzin

ir missetat . do stvnt da bi

Der scbvldehaffce zambri

vn iach des offinliche sa

Dc si ez alle bortin da 20

Dc er hete ein wip genomin

Div dar von madian wer komin
Die er habin wolde

er solde odir ensolde

vii wolde niemir si verlan 25

Digitized byGoogle



— 358 —
er wurde ovch nieniir vnd' tan

"bi sinin zitin fivrbc me
Der trvgehaffcin t . dinden e

Die moyses si lerte

30 vn si so gar verkerte

Dc er si twunge hartir

ze dienstlichir martir

Danne die egyptin tetin

Do si bi in hetin

35 noch heter ir friheit

(verdrukit) vn hin geleit

III a. die arche sandin si von dan Schfttze I, S. 129.

Den rehtin wee die rehtin ban

Rihten do div rind' sich

vn namin Richticlich ir strich

5 gein Bethsamis dar wc in gach

Die heidine volgitin ir nacb

Biz dc div arebe wart gesant

ze betbsamis alda zebant

Die betbsamiten giengin

10 Gein ir vn enpfiengin

Die arcbe scone vn ovch den wagin

Der wagin scbiere wart zerslagin

vn darnacb scbiere da \
f brant

Div Rind' wurden druf gesant

15 gote zeinim opfir sa

swelbe abir ze balfclicbe da

gein dem wagin kamin Schlitze 1, 130.

vn die arcbe drabe namin

vn darz& warin geordint niht

20 Der lac da vmbe die gescbibt

abtzic uf dem velde tot

als der bobste got gebot

vn gemeinis volcbis also vil

Dc icb da von niht sp' chin wil

25 Vfv lebte an dem selben tage

il Dc livt mit iamerlicb' clage

Dc got also grozin slac

vf si mit solbir racbe wac

vn berietin sich also

30 Dc si di arche sanden do

von dan in Cariathiarim
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Die frecbin beidin pbilistim

Enbutin mit ir botscbaffc da

abinadab in Gabaa

Dc er die arcbe neme 35

Darnach als es gezeme

ze erwarten kurn si . . sa HI b.

Sinin svn biez el . . zar

Der nam der gotis . . cbe war

vn pflagir sere div . . brift fivr wa .

In gabaa do zwenzi . iar 5

Ein balbis iar wc si gewesin

Als ich die warhei . ban gelesin

sebs manode ind' be . denscbaffc

Darumbe des bobstin gotis craft

sande vbir si vil grozin slac

Da von ir manigir . ot gelac

Samvel wc disiv zit

als vns div sc .

in sinim bvs in Ra
vn macbite einin a

gote da er elliv zi .

vf brabte reinis opfirs vil

als im div gotis e . eschiet

von d' israbelscben diet

Die livte mabtin b . . vn da 20

Ir. bette altir and' s . a

vn betin d' cb des t . efils spot

gnvge oucb an diu abgot

wan nieman bi den zitin do

sin opfir brabte insylo
*^5

fivr dc gotis arcbe dannin kam

Do israbel dc livt v' nam
wc got in gotis gewaltis craft

wund' 8 in d1 beidenscbafk

Begie von den scb . Iden 3^

Das wid1

sinin bvl . en

sin arche wc gev . . g
si bekertin sicb

vn lebtin als .

Baalim vn .
35

ir abgot .

. dc . . borte samuel

. vbir a . die stete in isrl

III c.
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fur er beid . . hin vn dar

vn fragte . . livt vil gar
'5 ob si nach . em gotis gebote

hetin got e . nin zeime gote

vn ir abgo . abe gelan

si sp' chin ia dc wer getan

vn werin gote geborsam

10 ze gesp f che er des ein zil do nam
In Masphat dc er alda Schiitze 1, 132.

die gelivbte macbite stete sa

Dc si got z . gote hetin

vn sinin w . . lin tetin

15 vn ir abgot abe liezin

si swurin v . gehiezin

Dc si ir abgo . verb6rin

vn stete an gote werin

vn in sin e . . slossin

20 darumbe . . . t gegossin

ein wassir v . die erde nid'

Dc zerflds vn kam niht wid'

da mite wart alda d 1

eit

gevestit vn disiv 6icbirheit

25 sw 1 den eit brechin wolde

Dc d' zerfliessin solde

an gute an . ibe an w' decheit

vn also w' din hin geleit

. dc wassir da zerfloz

30 . mvel dc nid' goz

wil . do d' Rat

vt wc i Masphat

idenschaft

lhir craft

35 int dar

schar

III d. niht mohtin von dem lande komin

wan mit crefticlich
1 w*

Do dc israhelsche her

Die viende vf der vart versach

5 ir vorhticlichiz vugemach

mit vorhtin si von frovden schiet

Do troste saniuel die diet

er sp' ch ir suit iv fivrhtin nicht SchUtze 1, 133.
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komit her fivr gotis gesiht

Dj3 wir vmbe ivwir schvlde 10

gewinnin gotis hvlde

Des lat mich got vmbe ivch bitin

mit dienstlichin reinin sitin

Brahte samvel alda

gote ein heilic opfir sa 15

Da mite gotis dienistman

gotis hulde sinir diet gewan \

Do samuerdc opfir gote

nach d' gotis e gebote

In gotis namin v' brande 20

Got vf die heidine sande

ertbibe vn vngewitir groz

nach grozin donreslegin goz

so groz gerigine vf die schar

Dc si vil nach liezin gar 25

an ir h'bergin alda

Ir wafin ligen vn flvhin sa

wan si wanden ane wan
lebin vii lip v* lorn han

vn ilten balde gahin 30

ze flivhte . als dc ersahin

Die hohstin von israhel

Der wissage samuel •

vn die schar nach iagtin

Die heidine so v' zagtin 35

Dc si flvhin ane w\

vn enpfie wissaginden sin Schiitze 1, 141. Ill e.

so dc mit wissaginne sin mvnt
mit in da tet wissaginde kvnt

wie ind' ivngestin iare frist

Richsen d' antichrist 5

wie mit im solde richsen og

Dc geslehte vn Magog
vnz in ytalischiv lant

ovch tet sin mvnt wissaginde erkat

von der giite lone 10

ze himilriche schone

vn sagte ovch mit flize

Der vbiln helle wize

als im der wisheit vrhab
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15

20

25

Der gotis geist mit wisheit gab

Dc er ez mit in siach kvnffcic da

Die wissagin sp' chin sa

1st diz savl der svn ist Cis

wie ist er worden nv so wis

Dc er kvnftige warheit

Mit vns wissaginde seit

Hie von hub sich ein biwort

von savie bi den zitin dort

In israhelis kvnne do *

in spotJichim sinne also

swem vngefugis iht geschach

d' spotis vil spotlich er spr" ch

Schiitze 1, 142.

Ill f.

10

15

20

25

von im selbin dc verbar

er do in sinin meren gar

Dc er dekeinin spot da mite

beiagte vn den spotliche lite

Mit vpiclich' hohvart

Do savl alsus gewihit wart

samuel der saminde sa

dc livt bin wid' in Ramatha

vn lie si mit dem loze sehin

in gewissir warheit spehin

w»ir kvnic solde

sin als got selbe wolde

Do viel dc loz* von dannin hin

In dc geslehte von Beniamin

vn in dem kvnne i alle wis

von man zeman vnz an Cis

von dem an sinin svn zehant

savlin den ich han genant

De8 got ze kvnige hate gedaht

Der wart do fvnden vn braht

hin zu d' israhelschin diet

als gotes ordenvnge riet

Da div geslehte von israhel

waren . do nam ia samuel

Er wihte in vn stalte in sa

wid' aldie schar d» livte alda

vbir die er alle wc

Schiitze 1, 142.

in g . Des man im da mit warheit iach
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samuel zem volche sp* ch

Diz ist der kvnic den iv hat

gegebin des hohstin gotis rat

Dem dienit vnzwifilliche

Do sp' chin arme vn riche

nv muze vns d' kivnic lebin

lanclebindis lebin w' de im gegebin

si brahtin im dar gabe vil

Do sprachin an dem selben zil

von belial dee tiefils frvht

Dvrch ir valschlich vnzuht

d' ir valschis h1
tze pflac

1st diz Cisis svn wie mac
vns des craft behaldin

vn mit fride vnsir walden

DER rede nam er cleine war

vn lie si fivr div oren gar

ale ob er es hete niht V nomin

dc livt als es dar wc komin

schiet von dan do dc ergie

vn dc gesp' che sich zerlie

savl fur gein gabaa

sinis vatir huse vn wonte da

Biz dc im ein reht ehaft not

vbir einin manot sit gebot

Dc er dan muste scheidin

ein creftirichir heiden

der amonitir kvnic w
D' wc geheizin Naas

vn wc bi disen ziten

den Ismahelitin

so vient vn also gehas

Dc er des nie gein in v' gaz

swa er ir dekeinin ie

. . den ziten do gevie

10

15

20

Schiitze 1, 144.

25

30

35

Dc si niht gesehin mite

so si ze strite kemin

vn schilt ze halse nemin

Dc si mit vollir gesiht

Danne mohtin striten niht

Naas der kvnic riche

Besaz gewalticliche

III h.
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10

15

30

Dur sinir hohfarfc tvmben rat

Die stat Iabes in Galaat

Die sanden im ir botschaft do

vn enbotin im also

Dc si im wolden sin bereit

Dienstlichir sichirheit

Dc er in genedic were

vn zorn gein in verbere

vn si erlieze stritis not

zehant er in hin wid' enbot

Dc ieglich
1

vz breche

im selben vn vz steche

ein ovge vn danne kemin

vn sine hvlde nemin

and' s mvsten si ime gebin

beidiv gut lib vn lebin

vn dannoch fiurbc mere

Dc erschrachte si so sere

Dc si lebtin mit grozir clage

Do batin si in siben tage

frist dc si dane eimd' spot

leisten alliz sin gehot

nach sinin hvlden dc ergie

eine frist er in do lie

siben tage nach ir bete

in grozir hohfart er dc tete

Do svchten trdst helfe vii rat

Die von Iabes in galaat

In israhel si sanden dar

Schiitze 1, 145.

IV a. vn flahtins drin wan ez gevar

wc nach d' werlde wunsche gar

V[v wc absalon fivr war
1^1 In hierlm d 1

zit zwei iar

Dc er den kvnc nie gesach

dc wc im leit vii vngemach

vii dc er nieman hate

Mit des lere oder rate

er hvlde mohte gewinnih

Mit alien sinin sinnin

kvnde er joabin zftzim nie

besendin an den er sich lie

fivr die and' n alle da

Schiitze 2, 180.
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nv nahite ez den ziten sa

Dc in den selben stvnden

Div korn rifin begunden

Do hiez d1 degin wol geborn

Absalon joabis korn

vf dem velde zivnden an

Do dc korn brinnin began

vn dc fivr war joab v' nam
hin ze absalone er kam
vn bat in dc wissen Ian

warambe er hete diz getan

er ep' ch da kvnde icb zemir

Besendin nie swie vil ich dir

enbot dc du kemist

vn dich des an nemist

Dc dv mich vn den vat' min
svndest mit den witzin din

Nv han ich dich braht zemir

8wc icb han geschadit dir

des wil ich ergetzin dich

darnach als du heissist mich

IOab
d' wise wigant

sich do d' svne vnd' want
vn brahte nach den schvlden

ze davidis hvlden. absaloniner fvrtin

eins tagis fvr den kvnic hin

15

Schutze 2, 181.

•20

25

30

35

40

der in genedeclich enpfie

frolich er gein im gie

vn gab im vatirlichin kus

Absalon gewan alsus

Davidis hvlde darnach wc
ER uf des kivnigis palas

gewaltic als er solte

vn als der kivnic wolte

gvnnen sinim kinde

vbir sin ingesinde

wan er nv der eltiste hiez

vii dechein sin brvder stiez

hohirs namin zil fivr in

Do begvnd' sinin sin

werren flizecliche

An des vatir kivnicriche

IV b.

10

Schutze 2, 182.

15
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Dc er die crone erwurbe

swenne dauit erstvrbe

vfi halt die wil er lebte

20 Nach dem gewalte er atrebte

flizeclich als ich iv sage

alle zit vfi alie tage

knmin von sinin landen gar

vil livte ze dauide aldar

•_'5 Die darvf dar kamin

Dc si ir reht da namin

Is die ze hove warin komin

vn dc hate absalon v'nomin

er „" gesellicliche hin „•• gie

30 z&zin vn liebte sich in

l
) Mit geberden suzin

kvnde er si wol gegrfzin

vn lieplic ir waldin

gesellicliche behalden

35 vn tet in suze sere schin

Er Er sp' ch zdn der vat'min

altit vn ist worden alt

sin richeit vn sin gewalt

40 ahtit dc vil cleine . wie er die livte Meine

IV c. Mit lieplichir geselliscbaft

Der rcir nv des gewaltis craft

Mit dem gewalte lieze

Dc ich hie kivnic hieze

5 so woldich v' richten

Div dine vn so v* slihten

D . si V rihtit mvstin sin Schiitze 2, 183.

ich wolde mit den sitin min

Niemannin v*liesin

10 vn ze frivnde V kiesin

D' sich wolde Ian an mich

alsus gewan er an sich

Der livtgunst vn frivnschalt also

Dc er in den ziten do

15 Nieman von im scheiden lie

wan den er sich so liebte ie

dc er in mit zivhtin an

rrivnschaffc vn gvnst gewan

*) Hier war em Riss des Pergaments vernaht, dem der Schreiber

auswich.
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TTier iar treib er al&olhe site

V vn vbir kam die livte mite 20
Dc si im zallen stvnden

vil willecliche gvnden

Dc er da crone solde tragin

vn er in den selben tagen

kivnc wurde in israhel 25

Einr hiez achit ... 1

der nam sich sini . Ratis an

vn geriet dem iungen man
Dc er kivndecliche

stalte vf dc kivnicriche 30

Mit wislichir bescheidenheit

Mit sinir lere wart vf geleit

Dc er die livte bete

Dc si beliben stete

an im vn an inkemin 5

swenne si v' nemin

Dc man sine herhorn

Blieze dc er w' e erkorn

Dc si riefin alle . Mit gelichim schalle 40

Got absalone schone gebe IV d.

vnsirm kivnige Dc er lebe

Mit frovden selicliche Schutze 2, 184.

swar er in dem riche

fftr vn wolde kerin hin 5

so habtin sich mit dienste an in

zwei hvnd' t Man die do mit craft

waren suel vn ellinthaffc

die mit im alliz kertin

al die livte in ertin 10

als ob ez w'e d' kivnc Dauit

er tar vn lebte alle zit

als archytofel im riet
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Din vngenade . yn dinin haz
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' Die witze kvnben walten
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Noch vmbe sinin willen niht

•wes er do willen hate

Nach achitofelis Rate

kam er in ebron zehant Schtitze 2, 185.

Joseph Sch'atz.

5* Ueber die erste Anpflanzung der Pinie (Pinus

Pinea L.) in Tirol.

Die durch ihren aufrechten Stamm, die schirmartig aus-

gespannte Krone und das schone Lauchgriin der zarten Nadelu

ausgezeichnete Pinie tragt nebst der kiihn zum Himmel lodern-

den Cypresse, wesentlich dazn bei, dem landschaftlichen Cha-

rakter einer Gegend einen orientalischen Anstrich zu verleihen.

Wahrend jedoch letztere im ganzen Etschland in Weingarten

und Anlagen gedeiht, verwildert die Gehange des Gardasees und

des Runkelsteins schmiickt und selbst den strengen Winter

Nordtirols im Freien uberdauert x
), ist das Verbreitungsgebiet

der Pinie auf eine kleine Zahl sonriiger und geschutzter Gefilde

l
) Exemplave im botanischen Garten zu Innsbruck.
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beschrankt, die nahezu mit den Umkreisen unserer klimatischen

Curorte zusammenfallen.

Die stattlichsten Reprasentanten dieser schonen Kiefer trifffc

man in der Gegeud von Bozen-Gries (Kofler auf Zeslar etc.).

Nach Angabe „der Leute* ware die Pinie in Bozen schon vor

500 Jahren angepflanzt gewesen, eine Vermuthung, die sich

auf ausserlicher Schatzung des Stammumfanges der starksten

Bauine daselbst griindet. Baron Hausmann, bekanntlich ein

Bozner Stadtkind, hat in seiner Flora von Tirol mit Eecht diese

Altersschatzung ignoriert.

Gleich den meisten andern aus dem Orient oder Amerika

iiberbrachten Zierbaumen und Nutzpflanzen, ist es auch von der

Pinie, deren mandelartige Friichte, die Pignolien, seit alter Zeit

unserm Weihnachtszelten beigebacken werden, nicht bekannt
t

auf welchem Wege sie eingefiihrt wurde und seit

w a n n sie im Lande cultiviert wird.

Alle Floristen der Mittelmeerlander halten die Pinie fur

einen in den Kustenstrichen des Mittelmeeres heimischen Baum
im Gegensatz zu Victor Hehn, der gerade darin, dass sie „nicht

auf die hohen Gebirge steigt und sich auch nicht von den Vor-

bergen und Ufern des mittellandischen Meeres entfernt tf

, einen

Beweis mehr erblickt, dass sie in Italien, ja auch in Griechen-

land eingewandert sei; „denn was urspriinglich in diesen Lan-

dern, iiber die doch auch schneidende Nordhauche hinwehen,

heimisch war, besitzt auch die Kraft mit Hilfe pflegender Cultur

die Alpen zu iibersteigen und einzelne begiinstigte Localitaten

Mitteleuropas zu betreten g x
) Versuche, sie diesseits des Bren-

ners anzupflanzen, sind vollig gescheitert.

In der ersten Halfte des XVI. Jh. ward die Pinie in Tirol

noch nicht angepflanzt; die nicht selten aus Italien bezogenen

Friichte derselben erscheinen in den Kiichenrechnungen fur den

Innsbrucker Hof nur unter dem Namen „Zirbelnussen*, oder

noch kennzeichnender als die „grossen Zirbelnussen*, seltener

mit dem heute gebrauchlichen Namen „Pignolien*.

i) Hehn V. Kulturpflanzen etc. 6. Aufl. Berlin. 1894. 294.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 24
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Friichte und Baume waren einem Maane wohlbekanut, der

ein geborener Sienese — durch ungefahr 15 Jahre (ca. 1527

bis 1542) am Hofe des Bischofs Bemhard von Cles als Arzt

lebte und sich gliicklich pries, in dem bliihenden Nonsberg
und den lieblichen Gefilden der beriihmten Stadt Trient so

viele Jahre verweilt zu haben, um die dem Lande von der

Natur bescherte herrliche Pflauzenwelt bis auf die hochsten

Spitzen der Berge hinan zu erkunden, zu beschreiben und ab-

zubilden x
). Peter Andreas M a 1 1h i o 1 i ist wohl der erste

botanische Schriftsteller Tirols, der in seinen „Commentarien tf

nicht nur die Flora des Etschlandes, sondern gelegentlich auch

die Flora Nordtirols berucksichtigfc.

Von den alpinen Formen der Gattung Pinus kennt er drei

Arten, die gemeine Kiefer oder Fohre (P. sylvestris L.), die zu

seiner Zeit im Nons- und Fleimsthal haufig und als Pechlie-

ferantin geschatzt war, daiin die Leg- oder Zwerg-Fohre (P.

Mughus Scop.), welche auf der Spitze des Mte. Roen (Rouena

mons) uppig gedieh, endlieh die Zirbelkiefer (P. Cembra L.),

deren Vorkommen ' u. a. „non longe ab Oemponte" bezeugt

wird. Nur die Pinie ist ihm als Pflegling des gesegneten

Etschlandes noch unbekannt, was um so auffallender ist,

als er sie von ihrer Heimat aus genau kannte und in dem ge-

nannten Werke von ihr ausdriicklich anfiihrt, dass sie in der

Ebene von Ravenna, nicht weit von der Meereskiiste haufig sei,

und auch anderorts in Italien, vorzuglich aber in Kloster-

garten sich angepflanzt vorfinde 2
). Ebenso kennt Franz Cal-

zolari, der von Matthiolis Werk angeregt, von Verona aus eine

Reise auf den Mte. Baldo unternahm und 1561 einen detail-

*) Vergl. die Widmungsschrift an Cardinal Christoph von Madruz

in der Mantuaner Ausgabe der Commentarien des P. A. Matthioli zu dem

Werke: De medica materia Ped. Dioscoridis Anaz. 1549.

*) , Habetur copiosa domestica Pinus in agro Rauennate, non longe

ab Adriatici maris littore. Habetur (et.) in alijs Italiae locis (et) praeser-

tim in coenobiorum uiridarijs* (Mattholi P. A. 1. c. Venet. Ausgabe 1583.

p. 90).
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lierten Pflanzen - Katalog veroffentlichte *), die Pinie noch

nicht.

Es darf daher mit Grund behauptet werden, dass die Pinie

bis urn die Mitte des XVI. Jh. weder in der Gegend von Bozen,

noch im Etschlande und an dem Gestade des Gardasees culti-

viert wurde.

Diesen Zeugnissen der alten Botaniker lasst sich nun ein

positiver Beweis beigesellen, dass der schone Baum thatsachlich-

erst urn die Mitte des XVI. Jh. in Tirol angepflanzt worden

sei und zwar zuerst in einer Gegend, wo heute keine Pinie zu

sehen ist, — in Trient.

Wie bekannt, machte Erzherzog Ferdinand IL als Statt-

halter seines Vaters in Bohmen auf seinen Gutern und Garten

allerlei Acclimatisations-Yersuche, wozu ihm die Pelzzweige und

Samen aus Tirol eingesandt werden mussten 2
). Als Vermittler

dabei diente der Hofmeister der koniglichen Familie zu Inns-

bruck, der Bitter Jakob Khuen von Belasy. Dieser berich-

tete u. a. am 28. Marz 1560 folgendes an den Erzherzog:

„Nachdem mir Euer Furstl. Durchlaucht schreiben lassen

von wegen der zirbelnusen derselbigen pelzzer oder zwey(g)

zu schicken . . . darauff (hab) ich alien vleiss angewendt mich

in solchen zu erkhtindigen auff dz welsch (d. h. in Italien)

auch hieumb im landt; deshalben mir Herr Pangratz Khuen,

haubtman zu Trient, ain welscben zurschen 3
) von seinem

paum, so Ehr von Bauenae dieselben zirblnusen gepracht^

welche Er vor zechen jam geseczt, davon ist im ain paum ge-

wachsen, der hat nach denn zechen jaren yeczt anfachen zu

tragen ; dauon ich dann wie vorgemelt Eu. Fr. Dt. solchen zur-

schen schick vnd darneben auch hiemit ain verzaichnuss, wie

man sy ztiglen soil, damit man wisse darmit vmbzugeen, solche

erstlichen zu pelczen . . .

a
etc. 4

).

') II viaggio di Monte Baldo della magnifica citta di Verona.

Venetia. V. Valgrisio 1561.

2
) Ferd.-Zeitschr. 1897. 285 und Hirn Erzh. Ferdinand, II, 490.

8
) ,Tscliurtschen*, Fruchtzapfen der Nadelholzer.

4
) Statth. Arch. A. A. 1560. Marz.

24*
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Aus der berfthmten Pineta von Ravenna, einem Pinien-

walde am Strande des Adria-Meeres von 5—6 geographischen

Meilen in der Lange stammt das erste dieser Baumchen,

welches nachweislich auf tirolischem Boden gepflanzt wurde.

In' dem Berichte des Jakob Khuen an den Erzherzog ist

auch noch eine andere Mittheilung von Interesse, dass namlieh

seinem Vetter Pankraz Khuen schon nach zehn Jahren etn samen-

feifer „Zurschen tf gewachsen sei, da bekanntlich die Coniferen

im allgemeinen nur langsam emporkommen und Ambrosi f
j von

der,Pinie direct behauptet, dass sie zu normaler Entwicklung

150 Jahre benothige.

Forstleute und Gartner haben jedoch inerkwiirdige Bei-

spiele von raschem Wuchs und friihen Erstlingsfriichten gerade

bei Coniferen constatiert, die sich durch besonders glinstige

Boden- und klimatische Verhaltnisse erklaren. So beobachtete

der k. k. Universitatsgartner Franz Bilek in Innsbruck eine

ganz junge unverkriippelte Zirbelkiefer mit zwei voilig ausge-

bildeten Fruchtzapfen und im ararischen Pflanzgarten zu St. Anton

einen bliihenden Samling. In der Anlage vor den Stadtsalen

zu Innsbruck kann man gegenwartig ein vor 7—8 Jahren ge-

pflanztes Fichteustammchen bemerken, das mit 23 prachtigen

Zapfen behangt ist. Ausnahmen verstarken die Kegel.

C. Pardeller.

6. Der Sisinius-Btiliel bei Laas.

Eine Viertelstunde westlich vom Dorfe Laas im Vintschgau,

knapp an der Reichsstrasse nach Eyers, erhebt sich ein Hiigel

ganz einzeln aus der Thalsohle. Er ist etwa 25 m hoch, etwa

600 Schritte lang und 300 Schritte breit. In der Mitte des

>) Flora del Tirolo merid. Vol. II, 13.
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Hiigels, auf dem hochsten Punkte, stent die uralte romanische

Kirche des heiligen Sisinius, von einer viereckigen Friedhofmauer

umgeben. Der Hiigel besteht aus eiuem sehr harten schwarz-

lichen Felsgestein, aus dunklem Glimmer und Quarz, ganz ver-

schieden von dem gelbrothlichen stark verwitterbaren Glimmer-

schiefer der nordiich aufsteigenden kahlen Leiten. Der Felsbiihel

ist offenbar von. dem diluvialen Vintschgauer Gletscher abge-

rieben und mit Moranenschutt theilweise uberdeckt worden.

Im Jahre 1880 liess ich im alten langst ganz aufgelasse-

nen Sisiniusfriedhofe einige frtihmittelalterliche noch gut er-

haltene Schadel ausgraben und beschrieb sie in meiner tirol.

Schadelsammlung.

Im Sommer 1892 horte ich in Laas, dass an der Nordost-

seite des Buhels beim Umroden desselben zu Culturzwecken

mehrmals menschliche Schadel und Knochen von den Arbeitern

gefunden wurden. Desswegen liess ich sofort mit drei Ar-

beitern an mehreren Stellen des Buhels, die mit magerem Gras

bewachsen waren, Nachgrabungen machen, aber fruchtlos, ohne

Fund. Nnr an einer Stelle fanden wir 10 m yon der Friedhof-

mauer entfernt an der Ostseite etwa einen halben Meter

unter der Oberflache ein Skeletgrab mit dem Schadel gegen

Westen gelagert, aber leider ganz zerdriickt und morsch, so

dass ich gar keine Messungen machen konnte. Das Skelet lag

in einem halbvermoderten starken Holzsarg, welcher mit einer

weissen Kalk oder Mortelschichte umgeben war. Auch fand ich

gar keine Beigaben. Da mich damals nur messbare Schadel

besonders interessierten, so liess ich das Grab sammt Inhalt

wieder zuwerfen.

Nach mehreren Jahren sprach ich zufallig mit Prof. v. Wieser

von meinen Grabungsversuchen am Sisiniusbuhel, da bemerkte

er, dass es doch nicht ohne Interesse ware, die Reste dieses

Holzsarges und der Kalk- oder Mortelhulle zu untersuchen,

um zu constatieren, ob es sich um ein romisches oder ein

jiingeres Grab handle. Desswegen liess ich am 4. Juli 1898

das erwahnte Grab nochmals ausgraben, aber zu meinem Er-

staunen faml ich Alles, Skelet und Holzsarg bis auf wenige
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Knochen und Holzreste ganz vermodert, verfault und zerfallen

Von der Kalk- oder Mortelhiille war keine Spur mehr vorhan-

den, obwohl ich ganz sicher bin, dass das neu geoflhete Grab

identisch ist mit dem Grabe von 1892.

Wir miissen es also dahingestellt sein lassen, ob das Grab

aus romischer oder aus spaterer Zeit stammt.

Die wenigen erhaltenen Knochen und Sargreste sind im

Ferdinandeum deponiert.

Schloss Reichenbach, 17. Juli 1898.

Dr. Tappeiner.

7. Der Urnenfriedhof yon Welsberg.

Beim Grundausheben fiir die Villa des Herrn Notars Fr. E.

von Lachmuller in Welsberg kamen im November des

vorigen Jahres 12 Aschenurnen, Branderde, Mauerreste und ein

Skelet zum Vorschein. Die stark vorgertickte Jahreszeit macbte

eine weitere Verfolgung des Fundes unmoglich. Nach Wieder-

aufnahme der Bauarbeiten im heurigen Friihling hatte ich —
dank dem liebenswurdigen Entgegenkommen des Herrn Notars

— Gelegenheit, in Gegenwart des Herrn Conservators Dr. Ma-

zegger systematische Grabungen vorzunehmen. Nach den

dabei gemachten Beobachtungen und den tiber die vorjahrigen

Funde eingezogenen Erkundigungen lasst sich aus dem auf

den ersten Blick etwas buntscheckigen Fundbilde folgender

Thatbestand ausscheiden.

Ira Ganzen wurden mindestens 25 Brandgraber aufgedeckt

Genau Hess sich die Zahl nicht mehr constatieren, da die ein-

fachen Brandgraber, in denen sich keine Spur von Gefassen

vorfand, bei der ersten Grabung nicht gezahlt wurden 1
). Mei-

J
) Der Herr Gemeindevorsteher P. Dorner, welcher dem Funde

ein sehr lebhaftes Interesse entgegenbrachte, und sich um die Bergung
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stens lag der Leichenbrand in einer weitbauchigen Urne, oder

— bei Kindergrabern — in krug- oder topfformigen kleineren

Thongefassen. Die Graber waren in Abstanden von 1*5 bis

2 m in den Schotter eingebettet und ziemlich regelmassig nach

Eeihen geordnet. Es ist sicher nur ein relativ kleiner Theil

des Urnen- Friedhofes blossgelegt worden. Wie weit sich

dieser nach Osten zu, in welcher Eichtung das Peld sich weiter

ausdehnt, erstreckte, wurde nicht festgestellt, da die Grabuugen

auf die Bau-Area beschrankt blieben. Voraussichtlich werden

bei der Anlage des dort projectierten Gartens noch weitere

Urnen gefunden werden.

Die grosseren Urnerf waren meist mit Steinplatten bedeckt,

einzelne auch von Steinen nmstellt. Sammtliche Gefasse sind

aus quarzsaudhaltigem Thon ohne Anwendung der Topferscheibe

gefertigt, und nur oberflachlich gebrannt. Die Gefasse waren

durchaus mehr oder weniger zerdrttckt. Nur bei sehr wenigen

gelang es unter Anwendung der sublimsten Vorsichtsmassregeln

sie in toto auszuheben; andere konnten aus den gesammelten

Scherben reconstruiert werden. Die Urnen sind grosstentheils

ornamentiert. Besonders haufig tritt das bekannte peripherische

Leisten-Ornament auf, dann auch Querzapfen und warzen-

formige Erhohungen. Breite flache Henkel kommen theils ein-

zeln vor, theils zu vieren in kreuzweiser Gegentiberstellung.

Kleine Beigefasse konnten nur in zwei Fallen qonstatiert

werden. Anderweitige, namentlich metallische Beigaben fehlten

ganz. Aus dem vollstandigen Mangel an irgend wertvolleren

Beigaben, sowie aus der nachweisbaren Verwendung von de-

fecten Urnen fur die Beisetzung der Knochen-Asche, und aus

dem haufigen Auftreten von urnenlosen Brandgrabern ergibt

sich, dass es eine ungewohnlich arme Bevolkerung gewesen ist,

welche hier ihre Todten beerdigte.

der Fundgegenstande grosse Verdienste erwarb, versicherte mir mit Be-

Btimmtheit, dass schon im vorigen Spatherbste an mebreren Stellen

schwarze Erde und Knochenbrand obne Gefassscberben vorgekonimen

sind. Von den 25 Grabern waren mindestens 6 urnenlos.
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Trotz dieser Diirftigkeit des Grabinventares lasst sich das

Alter der Graber mit geniigender Sicherheit bestimmen. Nach

der Technik und Ornamentierung der Gefasse, wie nach der

Art der Beisetzung — beide Momente erinnern auffallend an

die Vorkommnisse in den nordtirolischen Urnenfelder — ge-

hort der Urnenfriedhof von Welsberg der jiingeren

Bronzezeit an.

Die aufgedeckten. Mauerreste stehen selbstverstandlich mit

dem prahistorischen Grabfelde nicht in inuerem Zusammenhang.

Sie stammen vielniehr nach der Beschaffenheit des Mortels und

des feingeglatteten mit leuehtend rother Parbe bemalten Ver-

putzes alls romischer Zeit. Da in dfcr Nahe dieser Mauer auch

der Laufer einer romischen Handmuhle aus Gneiss, sowie

Bruchstlicke von romischen Amphoren gefunden wurden, so

diirfen wir schliessen, dass hier ein Privathaus, eineromische
Villa gestanden hat. Bei dem Baue dieser Villa ist der ur-

geschichtliche Urnenfriedhof bereits gestort worden, denn ich

fand unmittelbar neben den romischen Grundmauern prahisto-

rische Scherben in den oberen Terrainschichten verstreut.

Ein von mir ausserhalb der romischen Mauer ausgegrabenes

Skelet hatte keinerlei Beigaben. Es war fast gar nicht calci-

niert, und machte durchaus einen recenten Eindruck. Es durfte

wohl aus den Befreiungskriegen stammen. Dasselbe gilt wahr-

scheinlich auch von dem im vorigen Herbst nahebei gefundenen

Skelete, das eben falls ohne Beigaben war. —
Wenn nun auch die Grabungen gegenstandlich eine ausserst

armliche Ausbeute gewahrten, so sind sie doch archaologisch

recht interessant. Es ist das erstemal, dass in der wichtigen

Linie des Pusterthales ein Urnenfriedhof nachgewiesen wurde.

Aus der Uebereinstimmung mit den analogen nordtirolischen

Punden in Bezug auf keramische Technik und sepulcralen

Brauch kann weiter auf eine Gleichartigkeit der Bevolkerung in

beiden Landestheilen geschlossen werden. Das Neben-

einander-Vorkommen von prahistorischen und romischen Funden

beweist endlich die andauernde Besiedlung des Platzes wahrend

des ganzen Alterthums.
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Auch in historisch-geographischer Hinsicht sind unsere

Funde nicht ohne Bedeutung. Da die Fundstelle in unmittel-

barer Nahe der Rienz und nur wenig ttber dem normalen

Wasserstande gelegen, zum Inundationsgebiete des Flusses gehort,

so sind diese archaologischen Funde geeignet, auf die bekannte

Sage von dem alten Welsberger See ein neues Licht zu werfen.

Wenn der Erzahlung von der kunstlichen Entwasserung eines

Sees bei Welsberg wirklich historisch beglaubigte Thatsachen

zugrunde liegen, so kann es sich nur um eine Stauung von

beschrankter Ausdehnung gehandelt haben, nicht aber, wie bis-

,

her ziemlich allgemein angenommen wurde, um eine andauernde

Seebildung auf der weiten Strecke von Welsberg bis nahezu

nach Niederndorf.

Fr. R. v. Wieser.

8. Praliistorische Wallburgen und Ansiedlungen bei

Seis nnd Kastelrnth.

Herr Dr. Carl Ausserer, der fur sein gross angelegtes

historisch-statistisches Werk das Land Tirol nach alien Rich-

tungen hin durchforscht,' und in die verstecktesten Winkel hin-

einleuchtet, hat mich schon vor Jahren einmal und diesen

Sommer neuerdings darauf aufmerksam gemacht, dass auf einem

Htigel bei Seis, welcher den charakteristischen Namen „Gschlier tf

(d. i. Castellier) fiihrt, deutliche Umwallungen zu sehen

seien, und dass dort auch wiederholt eigenthiimlich geformte

flache Steine, die er fur Handmuhlen halte, gefunden wurden.

Ich beniitzte ein paar schone Tage des August, um mir

die Situation selbst anzusehen. Mit Rucksicht auf die Kurze der

zur Verfugung stehenden Zeit konnen die durchgefuhrten Un-

tersuchungen nur als Recognoscierung gelten, und es mussen

eindringlichere Studien und namentlich genauere Aufnahmen

einer spateren Gelegenheit vorbehalten bleiben. Die bereits
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gemachten Beobachtungen scheinen mir indessen wichtig ge-

nug, um jetzt schon einige Notizen dariiber zu veroffent-

lichen.

Der im Volksmunde „Gschlier a oder auch „Heiden-

gschloss" genannte Porphyr - Hugel liegt nordlich vom

Dorfe Seis, und ist von zwei, durch einen niedrigen schmalen

Sattel mit einander verbundene Kuppen, welche auf der Hohe

schone Gletscherschliffe zeigen, gekront. Diese Kuppen fallen

gegen Siiden steil ab, verflachen sicb dagegen nach Norden zu

allmahlig. Auf dieser leicht zuganglichen Seite sind sie durch

Steinwalle befestigt. Speciell die nordostliche Kuppe zeigt

ein compliciertes System von fiinf wesentlich concentrischen

Bogenwallen. Sammtliche Walle sirid aus losen Steinen ohne

jede Verwendung von Mortel aufgeschuttet, jetzt stellenweise

auseinander gefallen, zum grosseren Theile aber noch sehr gut

erhalten. In den intacten Partieen betragt die Bodenbreite der

Walle ca. 12 m, die Hohe gegen 3 m. In dem breiten Graben

zwischen dem zweiten und dritten Wall ist, jetzt ganz ver-

sumpft, ein halbkreisformiges Becken von 15 m Durchmesser

abgedammt, das offenbar alsWasser-Eeservoir gedient hat.

Versuchsgrabungen, die ich auf den beiden obersten Plateaus,

sowie zwischen den Wallen ausfiihren liess, ergaben nur einige

vereinzelte Scherben, aber keinerlei zusammenhangende Cultur-

oder auch nur Brandschichte.

Am westlichen Fusse der siidwestlichen Kuppe liegen mit

radiarer Streichung, facherformig angeordnet, zwolf flachge-

wolbte Walle dicht neben einander. Ihre Lange schwankt

zwischen 18 und 25 m, die Breite zwischen 6 und 7m; die

Hohe in der Mitte betragt 1 bis 2 m. Diese geradlinigen,

dichtgeschaarten flachen Damme erinnern in ihrem Aufbau

ganz an die Hochacker des Alpenvorlandes. Da sie schon

wegen ihrer radialen Streichung unmoglich zur Befestigung

gedient haben konnen, mochte ich sie in der That als eine

hochacker-ahnliche Culturanlage auffassen, und zwar,

ihren bescheidenen Dimensionen entsprechend, als Gartenanlage.

Diese Vermuthung findet eine weitere Stiitze in dem Umstande,
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dass diese Walle, wie eine von Herrn F. Plant ausgeftihrte

Durchgrabung zeigte, aus fast reiner Erde bestehen. Nur ein

einziger dieser Walle, an dessen unterem Ende, von einem

schmalen Querdamm gedeckt, sich ein Wasserloch befindet, ist

aus Stein aufgebaut. Dicht hinter dieser kleinen Hochacker-

anlage dehnt sich ein langgestrecktes Feld aus mit dem bezeich-

nenden Namen „ Parking" d. i. Pra lung, ital. Prato longo.

Der breite Siidabhang des ganzen Hugels unterhalb der

beiden Kuppen zeigt drei terrassenformige Abstufun-
gen. Zwischen denselben bis hinauf unter den Steilabfall der

Kuppen linden sich reihen- und gruppenweise angeordnet die

deutlichen Reste von kleinen Hausern oder Hut-
ten, so dass die genannten Terassen als Strassen der alten

Ansiedlung fungierten. Diese Hiittenreste bilden regelmassige

Vierecke von Trockenmauern, die aus sorgfaltig geschichteten

Steinblocken aufgefuhrt sind. Die Seitenlange betragt 5 bis

8 m, die Mauerdicke 1 m. Friiher war der ganze Abhang mit

Wald bedeckt, der erst vor Kurzem abgetrieben worden ist.

Damals waren die Hiittenmauern, wie die Arbeiter versicherten,

noch viel besser erhalten. Jetzt sind sie fast durchaus zusam-

mengebrochen, und nur dort, wo besonders grosse Blocke uber

einander liegen, ragen sie noch etwas tiber das uingebende Ni-

veau auf. Die Grabung in den Hiitten wird durch die nach

Innen gefallenen Mauersteine und durch die von den Kuppen

abgestiirzten Felsblocke in hohem Grade erschwert, ja fast un-

moglich gemacht. Nur an einer Stelle gelang es mir, im In-

nern einer Hutte die Feuerstatte (rothgebrannte Erde, Aschen-

schichten, verkolilte Holzscheiter) aufzudecken.

In und neben diesen Hiitten lagen auch die erwahnten

Handmiihlen aus Porphyr i
). Zwischen den Steinblocken

schurfend fand ich ausserdem an verschiedenen Stellen des Ab-

J
) Die Bauern der Umgebung kannten diese Miihlsteine schon lange,

und Terwendeten sie gerne zum Fundieren von, Gattersaulen « oder zum
Beschweren von Bottich- und Brunnen-Deckeln. Der Giite der Herrn Dr.

Ausserer und Dr. Prosliner verdankt das Ferdinandeum eine Suite

von solchen Handmiihlen und Muhlstein-Fragmenten.
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hanges zahlreiche Topfscherben verstreut, und vom abrin-

nenden Regenwasser verschlemmt.

Die primitive Technik dieser Gefass-Fragmente, der Typus

der Handintihlen, sowie das absolute Fehlen von Mortelmauern,

— das sind Indicien, welche ttbereinstimmend auf eine pra-

historische, resp. pra-romane Culturperiode weisen. Eine genaue

chronologische Fixierung ist bei der Diirftigkeit des gefun-

denen Artefacteu-Materials bis jetzt leider nicht moglich.

Wir haben es also hier unzweifelhaft mit einer pra-

bistorischen Dorfansiedlung mit akropoler Wall-
burg, in welche sich die Bewohner bei Feindesgefahr fluchten

konnten, zu thun, ganz in der Art der „Castellieri*, der alt-

italischen Borgstadte.

Urgeschichtliche Wohnstatten sind in Tirol bisher nur

sehr selten, und auch dann nur in sparlichen, fast verwischten

Spuren nachgewiesen. In dem „Heidenschloss Qschlier" bei

Seis lernen wir nun zum erstenmal eine alt-ratische Dorf-

und Burg-Anlage in deutlich lesbarem Erhaltungszustande ken-

nen. Und das ist es, was dieser Fundstatte ganz specielle und

ungewohnliche Bedeutung fiir die Urgeschickte unseres Landes

verleiht.

. Aber damit waren die archaologischen nEntdeckungen
a die-

ser kurzen Sommer-Campagne noch nicht abgeschlossen.

Als einen weiteren verdachtigen Puukt, auf dem noch

Reste eines alten Thurmes erhalten seien, bezeichnete mir Herr

Dr. Ausserer den Katzenlocher-Biihel zwischen Seis und

Kastelrut. Der Spaziergang auf diese Hohe, welche auch einen

schonen Ueberblick liber das eigenartig reizvolle Plateau von

Kastelrut gewahrt, war ebenso angenehm als lohnend. Auf der

Kuppe fand sich zu meiner • freudigen Ueberraschung ein klei-

ner prahistorischer Ringwall mit Vorwallen, und im Innern

die mortellose Grundmauer eines rechteckigen Gebaudes von

6*2 : 65 m Seitenlange. Ein anderer rechteckiger Bau aus

Mortelmauer ist oflfenbar der Rest eines Wartthurmes, der in

spater Zeit aus den Trummern der urgeschichtlichen Wallburg

hergestellt worden ist. Am siidlichen Abhaug des Katzen-
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locher-Btthels konnte ich auch noch ziemlich deutliche Spuren

einiger Hiittenbauten constatieren. Gerade an dieser Stelle fand

Dr. Ausserer vqt Jahreu einen Spinnwirtel aus Stein. Die ganze

Anlage am Katzenlocher-Buhel ist viel kleiner und weniger be-

deutend, als die am Gscblier-Hugel. Sie macht nicht den Ein-

druck eines urgeschichtlichen Dorfes, sondern eines Gehoftes

oder kleinen Weilers. Es ist jedenfalls sebr interessant zu sehen,

wie ausgebreitet und — man kann fast sagen — individuali-

siert die Sicherheitsvorkehrungen gegen feindlichen Ueberfall

in jener Zeit bei uns waren.

Die grossartigste pr&historische Befestigung dieser

Gegend haben wir unzweifelhaft auf dem „Kofel a von Ka-
stelruth zu suchen. Auch die Romer hatten auf diesem pro-

minenten Puukte ein mit ihrer vorgeschrittenen fortificatorischen

Tecbnik ausgefuhrtes Kastell. Wol in den Stiirmen der Volker-

wanderung war es, dass dieses starke Romerkastell gebrochen

wurde. Einzelne romische Werkstiicke scheinen in den von

spater Hand fliichtig zusammengekleisterten Thurm, der jetzt

auf der Hohe des Kofels stent, hineingebaut zu sein. Noch in

den Euinen erschien das romische Kastell bedeutsam genug,

dass die romanisch redende Bevolkerung die g&nze Siedlung

darnach benannte. An die ursprungliche Grundanlage des p r a-

historischen Ringwalles erinnert aber noch heutigen Tages

die kreisrunde Gestalt des in junger Vergangenheit ausgeebneten

Gipfel-Plateaus.

Pr. R. v. Wieser.

9. Eine Aufzeichnung des Bischofs Johann Hinder-

bach fiber den Palast der Bischofe yon Trient in

Bozen.

Das Wiener Staatsarchiv enthalt unter seinen Trientner

Urkunden auch einige Abschriffcen von Urkunden aus dem 15.
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Jahrhundert, welche mit Glossen von der Hand des Bischofs

Johann Hinderbach versehen sind. Aus diesen Aufzeichnungen

ergibt sich, dass Hinderbach die Archivalien seines Hochstiftes

nicht mit geringerem Interesse durchmustert hat, als Nicolaus

Cusanus die des Stiftes Brixen 1
). Die umfassendste und inte-

ressanteste dieser Glossen ist die im folgenden mitgetheilte. Sie

befindet sich auf einer Copie des 15. Jahrh. der Urkunde von

1231 Jann. 2 2
), die wie aus einer Beraerkung Hinderbachs

hervorgeht, dem sogenannten Liber sancti Vigilii (Codex Wan-
gianus) entstammt und auf einem Papierblatte geschrieben ist.

Die Glosse Hinderbachs fullt den Seitenrand und die vom Co-

pisten freigelassenen Theile der Ktickseite und tragt die Ztige

des genannten Bischofs, der eine ausserst fliichtige Cursive zu

verwenden pflegte. Da der Raum fehlte, hat Hinderbach einen

Theil seiner Aufzeichnung auf einem Zettel gemacht, der mit-

telst Wachses der Copie beigeklebt wurde.

Die Aufzeichnung bietet einen Beitrag zur Geschichte des

bischoflichen Palastes in Bozen und damit auch zur alteren

Topographie dieser Stadt selber. Der bischofliche Palast in

Bozen wird noch am Ausgange des 12. Jahrh. erwahnt 3
), ist

aber gewiss viel alteren Ursprunges gewesen und mit der Graf-

schaft Bozen durch die Schenkung Conrads II. zum Hochstifte

Trient gekommen. Von Bischof Gerhard 1231 erweitert, durfte

er 1347 zu Grunde gegangen sein, als Karl IV. bei seinem

Riickzuge von der vergeblichen Berennung des Schlosses Tirol

Bozen in Asche legte 4
). Unsere Aufzeichnung bestatigt die

Angabe Simeoners 5
), dass der Palast am Dreifaltigkeitsplatze

mit der Riickfront gegen den heutigen Johannesplatz gelegen

1
) Redlich Acta Tirolensia, 1. Einl. XI.

2
) Kink, Fontes ver. Austr. 5, n. 159.

8
) 1189 Kink a. a. 0., n. 32.

4
) Huber Vereinigung Tirols mit Oesterreich 125 und Regesten

des Kaiserreichs unter K. Karl IV. zu 1347 Apr., Ladurner Archiv fiir

Geschichte und Altertumskunde Tirois 2, 181.

*) Simeoner Geschichte der Stadt Bozen 107.
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war, woselbst sich auch die statera, das Kornmessamt befand 1
).

Dort lag aucb an der Stelle des heutigen Krautschneiderischen

Hauses die alte Andreascapelle 2
). Johannes Hinderbacb, dem der

schone gothische Theil des Schlosses Buonconsil seine Entstehung

verdankt 3
), war nach unserer Aufzeichnung auch der Erneuerer des

bischoflichen Palastes in Bozen. Die Glosse lautet:

Quod pallatium hodie est destruetum et deruptum et credo

in guerra tempore Ludouici marchionis et comitis Tyrolis contra

ecclesiam et quondam ilominum Nicolaum episcopum Tridenti-

num, quando etiam alia pluraque castra ecclesie et vasallorum

eius fuerunt deruta et deiecta in Tratneno et aliis locis, scilicet 4
)

Wynech et Liethenstein, et fuit, uti credimus et adhuc hodie vi-

dentur ruine et vestigia eiusdem, ex oposito capelle sancti An-

drei, ubi nunc est locus statere, in quo fit ponderatura vecti-

galium et mercium, que etiam olim una cum theloneo fuit ec-

clesie, prout apparet ex quodam instruraento concordie inter

episcopos Tridentinum et Brixinensem antiquitus in Lengemoss

facte 5
) de solucione theolonei hinc inde inter subditos utriusque

ecclesie hie et in Bruneka et aliis locis ecclesie Brixinensis fienda,

> quod etiam habetur in libro vetusto ecclesie, et verisimiliter

etiam tempore dicte guerre fuit deperdita et depta per dictum

marchionem Ludovicum ac hodie tenetur per comites Tyrolis,

quia quod semel a laicis et dominis potentibus auffertur, vix

aut difficulter unquam restituitur.

In 6
) registro quodam expositorum quondam domini Isidori

de Mediolano factorum et thesaurarii olim bone memorie do-

mini Georgii reperimus, qualiter dedit et exposuit XXXV du-

catos pro una domo canipa et orto contiguo et adiacenti domui

*) Ders. 297.

*) Ders. 89.

8
) Essenwein in den Mittheil. der Centralcommission 4 150 f. Hoff-

mann-Wellenhof in Ztschr. d. Ferd. 3, 37, 242.

4
) scilicet — Liethenstein iiber einer getilgten Stelle nachgetragen.

6
) Schwind und Dopsch Urk. zur Verfass.-Gesch. n. 19 (1202 Ap. 6).

*) Der folgende Absatz auf dem einst aufgeklebten, jetzt abge-

brochenen Papierstiicke.
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episcopali in opido Bozani et *) fuit de anno 14'27 empta a

quodam dicto Stayndel. Queratur ibidem apud heredes quon-

dam Wirndel tunc iudicis et officialis ibidem vel in abreviaturis

Hassler aut eorum, qui tunc fuerunt notarii civitatis, item a

domino Johanne Freudentaler vel inter scripturas quondam

prefati domini Isidori, si reperiuntur, et ita audivimus, quod

quidam testes examinati noviter ibidem in Bozano ad instantiam

unius, qui emit eandem partem, qui 2
) interrogetur et sciatur

dixerunt, quod recordentur olim tempore domini Allexandri ha-

buisse, eandem canipam et tenuisse ibidem.

Hanc domum dominus Georgius olim predecessor noster

immediatus dedit in contracambium domino duci Sigisiriundo

pro duabus bombardis ereis conductis Tridentum et in curtivo

sub castro aliquamdiu iacentibus, quam tamen idem dominus

dux de sua benignitate ad preces nostras nobis et ecclesie re-

stituit, quia erat qnodammodo strui desolata et deserta, ut ean-

dem restaurare et inhabitare possimus nos et nostri successores

et nullo unquam tempore ulterius alienare unacum orto adia-

cente, et restituimus eidem domino duci bombardas suas supra-

scripfcas, quas etiam conduci fecit Bozanum. Et pro maiori

commoditate habitandi in dicta domo episcopali eminius a 3
)

quodam cive dicto Tschether pro centum et X marcis sibi so-

lutis, prout de hoc extat carta sigillata et per Helgruber no-

tarium opidi sub scripta inter alios in scriniis nostris

reposita quandam aliam domum ex opposite 4
) domus

eiusdem cum orto retro 5
) et stabulo fi

) adiacenti et coopertam,

cum cupis laciriciis et 7
) caoipa partemque eiusdem muro alti-

ori ereximus cum fenestris et subliminibus pro loco estivali seu

trimestrico pro officiali nostro ac eciam cancellaria nostra nec-

*) et — 1427 am Rande nachgetragen.

2
) qui — sciatur am Rande nachgetragen.

3
)
a — reposita am Rande nachgetragen.

4
) Folgt getilgt in.

6
) Folgt getilgt adiacenti.

6
) at corr* aus?

7
) Folgt getilgt cup.
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non stabulariis et alia nostra famila in eadem domo tenenda

et cupimus restaurare domum eandem cum stubis et cameris

novis et canipis inferioribus et superioribus et auxiliante do-

mino adhuc in dies singulis annis melius redificare et restau-

rare intendimus secundum facultates et possibilitatem nostram.

Item curent successores nostri, quos sub interminatione male-

dictionis eterne requirimus et monemus, ut easdem domos or-

tum etc. ullo unquam tempore amplius alienent commutent im-

pignorent et in feodum seu emphitheusim dent nee alicui conce-

dant, set in se et pro propria et omnium successorum habita-

tione et commoditate retineant et conservent ad honorem et x
)

conservationem iurium ecclesie et beati Vigilii et manutentionem

status eiusdem presertim in opido Bozani et ejus districtu, ne

in totum depereant et depredentur, prout a certo tempore citra

est factum.

Dr. Hans von Voltelini.

l
\ et — iurium am Bande uaohgetragen.

Ferd. Zoitschrift. III. Folge. 42. Heft. 25
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Generalversammlung

des

Ferdinandeums

am 6. Jnni 1898.

*y<r-

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Jahresbericht des SecretSrs.

Hochansehnliche Yersatnmlung!
•

Drei Jahre sind verflossen seit uns Ihr Vertrauen an die

Spitze des Vereines des Tirol.-vorarlb. Landes-Museums gestellt

hat; zweimal hatte ich schon die Ehre im Namen des Ver-

waltuugs-Ausschusses iiber die Thatigkeit desselben zu berichten,

gestatten Sie, dass ich hiemit iiber die Arbeiten und Erfolge

im abgelaufenen Jahre 1897 das Wesentlichste und Wissens-

werteste anschliesse.

Der Verein zahlt 559 Mitglieder, darunter 29 Ehrenmit-

glieder, 10 auf Lebensdauer und 520 ordentliche, von letztern

sind 289 in Innsbruck ansassig.

Folgende Mitglieder sind neubeigetreten:
Berreiter Hans, k. k. Univ.*Quastor.

Brunner Max jun., Kaufmann in Triest.

Czerinak Paul, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Eccher ab Echo Friedrich, von, Dr., k. k. Oberlandesgerichtsrath.

Egger Franz, k. k. Professor an der Lehrerbildungsanstalt.

Falger Rudolf, k. k. Finanz-Rechnungs-Revident.

Galante Andreas, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Ganner Ferdinand, Dr., k. k. Bezirksarzt.

Gatt Rudolf, Kaufmann.

Grabmayr Heinrich, Ritter von, k. k. Landesgerichtsrath in

Bozen.
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IV

Hohenlohe-Waldenburg Nicolaus, Prinz.

Inama-Sternegg Karl von, Dr., k. k. Statthalterei-Concepts-

Practicant.

Jo os Josef, k. k. Miinzwurdein.

Leeb Karl, Dr., k. k. Hofrath i. P.

Mayrl Victor von, in Bozen.

Neupauer Ferdinand, Bitter vod, Dr., k. k. Bezirksriehter in

Lienz.

Nissl Robert, Gutsbesitzer in Buchsenhausen.

Plaseller Friedrich, Sparcasse-Cassier.

Schumacher Eckart, Buchdruckereibesitzer.

Seidner Otto, Guts- und Brauereibesitzer in Hall.

Steinegger Ambros, Abt von Muri-Gries.

Stromenger Victor, Dr., k. k. Bezirks-Commissar.

Terlago Victor, Graf, in Wien.

Venosz Emerich, Oberrevident der k. k. Staatsbahn.

Vogel Julius, kgl. sachs. Commerzienrath, Besitzer von Festen-

stein in Gries.

Winkler Ludwig, mag. pharm.

Witsch Julius, Dr., Advocat.

— im ganzen 26 Mitglieder.

Infolge Uebersiedlung oder durch freiwilligen Austritt ver-

lor der Verein 19 Mitglieder.

Der Tod hat im abgelaufenen Jahre leider auch reiche

Ernte gehalten und uns unter anderem drei der altesten and

gefcreuesten Mitglieder entrissen> die dem Museum durch 46

voile Jahre angehorten. Es sind dies die Herren:

Dr. Karl Albaneder, k, k. Landesgerichtsrath,

Dr. Johann Januth, Zahnarzt und

Dr. Tobias Kitter von Wildauer, k. k. Hofrath, o. 6.

Univ.-Professor. Der Letztgenannte bekleidete seit dem
Jahre 1861 die Stelle eines Curators des Museums und hat

wiederholt bei Behorden und Corporationen die Interessen des

Ferdinandeums mit Ausdauer und Erfolg vertreten.

Ferner sind vier Ehrenmitglieder des.Vereines dahin-

geschieden.
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Se. Exc. Alfred Bitter von Ariieth, Director des geh. Haus-

Hof- und Staatsarchives in Wien, der beriihmte Historiker,

dessen Anregung und Bemuhung die Bibliothek des Mu-
seums die Publicationen der kais. Akademie der Wissen-

schaften in Wien verdankt

Johann Preleuthner, k. k. Professor an der Akademie der

bildenden Kiinste in Wien, der das schone Original-Modell

seiner fiir die Waffenhalle des k. k. Arsenals in Wien aus-

gefuhrten Andreas Hofer-Statue dem Museum alsGeschenk

ubermachte und spater noch eine Anzahl Studienblatter

und Skizzen zu dem von Klieber hergestellten Denkmal

in der Hofkirche beifugte. Die beiden genannten Ehren-

mitglieder widmeten auch Jahr fur Jahr dem Ferdinandeum

einen freiwilligen Beitrag in Geld.

Dr. David Bitter von Schonherr, kais. Rath u. Hofrath,

trat im Jahre 1852, damals noch Kedacteur der Schiitzen-

zeitung als Mitglied bei, wurde 1860 als Curator in den.

Ausschuss gewahlt, dem er entweder als solcher oder als

Fachdirector der Kunstsection bis an sein Lebensende an-

gehorte. Sein Hauptverdienst ist die von ihm angeregte

und werkthatig geforderte SchafFung des „Saales fiir pa-

triotische Erinnerungen Tirols" im 1. Stocke des erwei-

terten Musealgebaudes und der „Defregger-Saal tf in der

Galerie, die beide zu den hervorragendsten Anziehungs-

punkten des Ferdinandeums geworden sind. Seiner zahl-

reichen Spenden fiir die Sammlungen, seines gross-

muthigen Legates, sowie anderer Forderungen des Museums

durch seinen weitreichenden Einfluss kann an dieser Stelle

nicht eingehend gedacht werden und nioge es geniigen zu

bemerken, dass in der heurigen Zeitschrift des Ferdinandeums

ein ausfiihrlicher Lebensabriss aus der Feder des Professors

Dr. Osw. Redlich erscheinen wird.

Einen nicht minder schweren Verlust erlitt das Museum durch

den Heimgang des Herrn Altbiirgermeisters Karl Adam,
im Jahre 1862 als Mitglied dem Ferdinandeum beigetreten,

wurde er im Jahre 1880 als Curator in den Museums-
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Aussehuss gewahlt. Seinem vielvermogenden Eiuflusse ist

es in erster Lime zuzuschreiben, dass die Innsbrucker

Sparcasse das Ferdinandeum mit einer Jahresdotation be-

dacbte, ferner demselben wiederholt ausserordentliehe Unter-

stiitzungen und anlasslich des Baues unter giinstigen Riick-

zahlungsbedingungeu ein Darlehen bewilligte. Im Jahre

1890 widmete er selbst aiis Eigenem zu den unabweisr

lieben Reconstructionsbanten in der Galerie eine namhafte

Summe. In musterhafter Weise fiibrte er yon 1889 bis

1896 die verantwortungsvollen und mtibeseligen Cassa-

geschafte des Museums, war eines der eifrigsten Mitglieder,

des Ausschusses und hat an dem Ilmporbluhen des Insti-

tutes ganz hervorragenden Antheil. Sein wohlgelungenes

Portrait wurde zur . dauernden Erinnerung im Lesezimmer

• der Museums-Kan zlei angebracht.

Weiters sind folgende im letzten Jahre verstorbene Mit-

glieder namhaft zu machen:

Ed. von Ferrari -Kellerhof,k. k. Statthaltereirath in

Brixen.

Dr. Franz Haller, Advocat in Meran, ergehorte dem Verein

durch 18 Jahre an.

Anton Edler von Krauss, k. u. k. General-Major i. P.

Paul von Mayrl, Secretar der Handelskammer in Bozen,

(Jeorg Mutschlechner, Fabrikant und Brauereibesitzer, war

durch 35 Jahre Mitglied. .

-

Wilhelm von Pernwerth, Bitter des Franz Josef-Ordens,

Curvorsteher in Meran. Derselbe gehorte seit 1876 dem

Vereine an und besorgte seit 1886 mit unverdrossenem

Eifer und den besten Erfolgen die Geschafte eines Man-

datars in Meran. Seinen Bath und seine werkthatige

Hilfe hat das Museum mehrfach erprobt, seiner Wohltha-

tigkeit verdankt es manche wertvolle Spende.

Johann Peterlongo, Gewehr-Fabrikant und Hausbesitzer.

Alois Ueberbacher, Bildhauer und Antiquar in Bozen,

dessen freundliches Entgegenkommen bei zahlreichen im

Interesse des Museums durehgefuhrten Erwerbungen wir

dankbarst gedenken miissen.
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Heinrich Graf Wilczek, k. u. k. Kammerer in Wien.

Dr. Franz Witsch, Advocat, durch 15 Jahre unser Mitglied.

Das Andehken dieser langjahrigen Freunde und Wohlthater

des Museum werden wir stets in Ehren halten und ich ersuche Sie

zum Zeichen der Anerkennung und Ehrung der .Verdienste

dieser leider Heimgegangenen &ich von den Sitzen zu erheben.

Die. historische Section des Museums-Ausschusses verlor

durch die Berufung des Herm Professors Dr. Jos. Hirn in

das k. k. Ministerium f. C. u. U. ein geschatztes Mitglied, eine

Erganzung dieser Section ist mit Rucksicht auf die heurigen

Neuwahlen nicht erfolgt.

Unser hochverehrter Mandatar in Feldkirch Hofrath

•Anton v. Gxabmayr hat sich in den Ruhestand nach

Meran zuriickgezogen. An seine Stelle trat auf unsere Bitte

der von Bregenz nach Feldkirch versetzte k. k. Landesgerichts-

rath Dr. Ad. Trafoier, bisher unser Mandatar in Bregenz.

Leider ist seine Stelle in Bregenz noch verwaist. Dagegen ist

es Dank dein liebenswiirdigen Entgegenkommen des Herrn Dr.

Ferdin. R. v. Neupauer, k. k. Bezirksrichters in Lienz, ge-

lungen, die durch die Uebersiedelung des k. k. Landesgerichts-

rathes Stephan R. v. Falser nach Innsbruck erledigte Man-

datarstelle in Lienz mit dem genannten Herrn rasch zu be-

setzen.

Es geziemt sich, dass wir des verdienstlichen Wirkens un-

serer Herren Mandatare im allgemeinen und besonders der

heuer zurlickgetretenen Herrn Hofrath Ant. y. Grabmayr in

Meran und Landesgerichtsrathes Stephan R. v. Falser hier mit

den warmsten Worten der Anerkennung gedenken.

*

Sammlnngen.

Die Vermehrung der Sammlungen erfolgte durch Geschenk,

Kauf, Depositum und Tausch. Wie in friihern Jahren wird an

dieser Stelle nur das Allerwichtigste erwahnt, da der gedruckte

Jahresbericht einen detaillierten Ausweis bringen wird.
*
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A. Naturhistorische Sammlungen.
Die botanische Abtheilung erhielt als Geschenk des

k. k. Postmeisters Joh. Moll in Elbigenalp das aus circa 1000

Spannbogen bestehende Herbar des Bernhard Moll, vorziiglich

Pflanzen aus dem Lechthale umfassend, sowie durch Eauf das

Herbar des verstorbenen k. k. Realschulprofessors Dr. A. Zimetter

in 38 Fascikeln zu 200—250 Blatter, darunter speciell die fBr

Tirol sehr wichtige Potentillen-Sammlung, herausgegeben von

Siegfried in Winterthur, deren Fortsetzung der Berichterstatter

als Spende beistellt. Ausserdem lieferte unser Ehrenmitglied

F. Arnold in Miinchen zahlreiche Beitrage zu seiner Lichenen-

Flora sowie die Leitung der botanischen Abtheilung des k. k.

Hofmuseums in Wien die III. Centurie der „Kryptogamae ex-

sicatae" als Geschenk.

Die Unterbringung der durch diese Erwerbungen und durch

Ankaufe, wie dreier Centurien des Herbarium normale von

Dorfler, so bedeutend angewachsene botanische Sammlung machte

eine Vergrosserung beziehungsweise Umgestaltung der Herbar-

Kasten nothig sowie bedeutendere Auslagen fiir Spannpapier,

Mappen, Riemen etc. Die Einordnung des Zuwachses, die fort-

gesetzte Neuordnung des Phanerogamen- und Kryptogamen-

Herbars hat der Berichterstatter personlich im Auge behalten

und grosstentheils auch durchgeftihrt.

Einzelne Pflanzengruppen wurden wie in den Vorjahren

so auch heuer von Monographen redigiert und zwar i. J. 1897

die Fame durch Professor Lurssen in Konigsberg, die Cala-

magrostis durch Stabsarzt Dr. Torges in Weimar und die Ca-

rices durch Dr. Kneucker in Karleruhe.

Fur diemineralogische Abtheilung hat der Fachdirector

Prof. Dr. Cathrein theils im Kauf-, theils im Tauschwege 139

Stuck tirolische Mineralien erworben.

In vorausgegangenen Berichten wurde schon erwahnt, dass

auf Antrag der zoologischen Section der Museums-Ausschuss

den bei Villnoss erlegten Wolf und ein abnorm gefarbtes Reh

angekauft habe. Beide Thiere sind durch Haflner in Wien
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vorziiglich prapariert und der Schausammlung einverleibt worden.

Bei dieser Gelegenheit wurden inehrere zoologische Praparate,

Pfau, Haushuhn und anderes wenig in die Sammlung passen-

des Gefliigel behufs Raumgewinnung ausgeschieden und dem

zoologischen Cabinet der k. k. Universitat abgetreten, sowie die

Kasteh-Thiiren in erwiinschter Weise verbessert.

Gesammtauslagen der naturhistorischen Section fiir Samm-
luugen: 625 fl. 80 kr.

B. Kunst-Sammlungen.

Die interessantesten Bereicherungen fallen in das Gebiet

der Plastik. Ein Musealstiick ersten Ranges — wohl ein

Unicum — ist die urn 1600 fl. erworbene lebensgrosse Wachs-

figur, welche den Grafen Leonhard von Gorz, f 1500, vor-

stellt. Dieselbe ist eine Votivfigur, sie wurde in der Kirche

zu St. Sigmund im Pusterthale aufbewahrt und mit Zustimmung

der geistlichen und weltlichen Behorden dem Museum uberlassen.

Sie ziert bereits als Aufsatz den Mittelsehrank des Saales fiir

Plastik.

Der inWilten verstorbene, geschatzte Bildhauer Dominicus

Trenkwalder hat testamentariscli bestimmt, dass von seinen

Original-Modellen und Architectur-Zeiehnungen die fiir das

Ferdinandeum geeignetsten ausgewahlt werden diirfeu. Mit

Riicksicht auf den sehr beschrankten Ranm in der Abtheilung

fiir Gyps-Plastik iibernahm die Kunstsection nur das Modell

einer Mater dolorosa und die bekannte grosse Freigruppe: Der

Auferstandene erscheint seiner Mutter ; dagegen aber eine grossere

Serie von Grund- und Aufrissen fiir Altare und Kanzeln etc.,

die der beliebte Meister in verschiedenen Kirchen und Kapellen

des Landes ausgefiihrt hat.

Unter den Gemalden ragt in erster Linie hervor ein

prachtvolles Oelbild Amalfi von dem riihmlichst bekannten

Landschaftsmaler Franz Unterberger in Briissel, ein hoch-

herziges Geschenk d^?s Kiinstlers an das Museum seiner Vater-

stadt; eine grossere Anzahl sehr wertvoller Gemalde stammt

aus dem Legate des Hofrathes Dr. David R. v. Schonherr,
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darunter mehrere schoue -altdeutsche Bilder, besonders ein vor-

ziigliches Manner<r.Portrat, dann von tirolischen Kiinstlern zwei

hubsche Landschaften des in der Galerie bisher unvertretenen

Malers Weirotter, eine kleine Magdalena von Hellweger und

Franz Defreggers Entwurf zu dem grossen Historienbild „Der

Tharerwirt" ; dazu kommen noch 4 interessante farbenteuch-

tende Glasgemalde mit Geschlecbterwappen.

Unser Ehrenmitglied Heinrich Schopfer k. u. k. Major

in Bozen widmete denx Museum neuerdings eine grosse Anzahl

seiner trefflichen durch Geist und Witz gleich ausgezeichneten

Cartons, eine ebenso wertvolle als willkommene Erganzung

unserer fruhern Bestande ; unser langjahriges Mitglied Dr. Franz

Inner liofer anlasslich seiner Uebersiedelung nach Meran ein

grosses Orig.-Aquarell von J. G. Schadler, darstellend, die alte

Zenoburg ; unser alter Gonner Jos. Beyrer Bildliauer in Miinchen

eine Suite von Bleistift-Skizzen fur von ihjn ausgefuhrte Seulp-

turen, sowie interressante Studieublatter und Acte aus der aka-

demischen Jjehrzeit in Miinchen.

Hinsichtlich neuer Erwerbungen durcb Ankauf beschrankte

sich die Kunstsection auf das Allernothigste (ein kleines Oel-

bild des vaterlandischen Kiinstlers Franz Burger, eine Anzahl

interessanter Studienblatter von Geb. Flatz, ein prachtiges Aqua-

rell des verewigten Martin Meyer etc.), da infolge der An-

schafifungen des Vorjahres das Budget pro 1897 noch stark be-

lastet war.

Gesamnit-Auslagen": 1386 fl. 56 kr. aus dem Hauptfonde

u. 2000 fl. fur die Hormann'schen Gemalde aus dem Tschager-

fonde.

Im Anschlusse mag hier eingeschaltet werdeu, dass die

Flussiginachung des Geld-Legates, welches der verstorbene Hof-

rath von Spaeth zur Erhaltung und Vefmehrung seiner

Bildersammlting dem Museum widmete, erst gegen Ende des

laufenden Jahres erfolgen durfte. Die Einreihung der Gemalde

selbst, welche viele Mtihe und Sorgfalt erfprderte, ist durch

den Fachdirector Prof. Dr. Hans Semper vollzogen worden.
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C. Historische und kunstgewerbliche Samrnl-ungen.

a)Unter den prahistorischen und romischen Fundobjecten,

weit uber 100 an der Z&hl, * die sich auf 18 verschiedene Lo-

calitatea vertheilen, sind hervorzuheben, niehrere schone Stein-

werkzeuge aus einem grossern bei Grins gemachten Fuhde;

Nachtrage zu den Ausgrabungsobjecten von St. -Hippolyt (Ge-

schenk unseres hochverdienten Ehrenmitgliedes Dr. Fr. v. Tap-

peiner in Meran); eine interessante Suite von Artefacten aus

den unerschopflichen Carnpi neri bei Cles, Funde vom Martins-

biihel und aus der Gegend von Trient (letztere ein Gescbenk

unseres eifrigen Mitgliedes, des k. . u. k. Oberlieutenant von

Broscbek in Hall.)

b) Der numismatischen Sammlung widmete wie ini vorigen

Jahre.Se. Exc. Arthur .Graf Enzenberg seine besondere Obsorge.

Erworben wurde u. a. ein sehr seltener Ducat des Erzherzog

Ferdinand Karl, sowie die goldene Medaille auf Hofrath von

Schonherr, letztere als Vermachtnis des Verblichenen.

Es wurde bisher noch nicht bemerkt, dass in den letzten

vier Jahren eine umfangreiche Sammlung von Wappen tiro-

lischer Geschlechter angelegt wurde, die' etlicbe tausend Stiick

zahlt. Den Grundstock zu derselben bildeten jene 164 illumi-

nierten Wappen, welche i. J. 1836 von Joh. Graf Trapp namens

der Schneeburg'schen Erben dem Museum geschenkt wurden.

Die Vermehrung erfolgte durch Herstellung von Zeichnungen

nach Siegeln, Diplomen und anderen heraldisehen Behelfen.

Bentitzt oder nur zum Vergleich herangezogen wurden die im

Ferdinandeum aufbewahrten reichen Siegelsammluugen, die

Wappen-Werke im Stifte Wilten, die prachtige v. Goldegg an-

gelegte Wappensammlung im Archiv der Tiroler-Adels-Matrikel

und besonders jene des Herrn Prof. Dr. Karl Ausserer. Dem-
selbeu schulden wir uoi so grosseren Dank, da er heuer auch

die Ausfuhrung nothiger Copien aus Eigenem fiir das Museum

bestritt. Weiters haben sich im abgelaufenen Jabre darum be-

, sonders verdient gemacht Dr. Karl von Inama-Sternegg, der
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weit iiber 150 Stuck eigenhandig beisteuerfce, Ludw. Baron La-

zarini und der Maler Bernhard Strobl in Brixen.

c) Die ethnographisch-culturgeschichtliche Sammlung ver-

dankt in erster Linie Sr. Exc. dem FML. Baron Schidlach
mehrere sehr schone industrielle Erzengnisse aus Japan und

China, willkommene Erganzungen unserer kleinen Orientalien-

Sammlung. Aus Tirol selbst wurden mannigfache Objecte aus

dem Gebiete der seit Jahren mit Eifer gepflegten Volkskunde

aufgesammelt, darunter Haus- und Landwirtsehafts-Gerathe,

volksthiimliche Musikinstrumente, Masken- und Cpstumstiicke,

so dass der Grund zu einer eigenen Abtheilung, fur tirolische

Volkskunde, wohl als gelegfc betrachtet werden darf. Die be-

deutenden Mittel fur diesen Sammlungszweig hat der Vorstand

Professor Dr. F. v. Wieser, der die Abtheilung begriindet und

systematisch gepflegt hat, zum allergrossten Theile aus dem
Joh. Wieser Fonde und den, Mitteln des Ludw. v. Wieser -Le-

gates geschopft.

d) An Zahl und Bang gleich ansehnlich sind die Erwer-

bungen kunstgewerblicher Art. Das Hauptstiick — die

Dosser'sche Kanzel v. J. 1524 — ist erst kiirzlich offentlich

zur Ausstellung gelangt. Sie ist ein ehrenvoiles Zeugnis fur

die Bliite des tirolischen Kunsthahdwerkes, und fur das Ferdi-

nandeum von um so hoheren Wert, als die Art der Flach-

schnitzerei, welche sie zeigt, speciell als „tirolisch" bezeichnet

wird und nur in einzelnen Mustern, aber in keinetn vollstan-

digen und noch dazu so ausgezeichnet erhaltenem Werke im

Museum vertreten war. Wir verdanken diesen Schatz der

munificenten Huld Sr. Kais. Hoheit des Erzherzogs Ferdinand
Karl, unseres allergnadigsten Protector- Stellvertreters. Der

Museumsausschuss ermangelte nicht dem Gefiihle ehrfurchts-

voller Dankbarkeit in entsprechender Weise gegenuber dem

durchlauchtigsten Gonner Ausdruck zu verleihen.

Zur Erinnerung an den dahingeschiedenen Herrn Altbiirger-

meister Karl Adam haben die trauernden Geschwister eine

grosse Rococo-Uhr sammt Tisch dem Museum gespendet; eine

kleine sehr zierliche vergoldete Schale des XVI. Jh. sowie
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eine reizende Empire-Taschenuhr mit durchbrochenem Gold-

gehause verdanken wir neben andern wertvollen Spenden dem

unentwegten Wohlwollen seiuer Excellenz des FML. Buron

Schidlach. Eine sehr wertvolle Bereicherung der metalltech-

nischen Abtheilung reprasentiert die prachtige und in Fachkreisen

langst bekaDnte Zinn-Sammlung aus dem Legate des H. Hofrathes

v. Schonherr. Von den durch Kauf der Sammlung einverleibten

Objecten mag nur ein Architecturstfick besonders hervorgehoben

werden, namlich die hochstinteressante romanische Holzsaule

aus der abgebrannten Si Nikolaus-Kirche zu Windisfch-Matrei,

welche im ebenerdigen Corridor aufgestellt wurde.

Gesammtauslagen : 373 fl. 20 kr. aus dem Haupt-, 579 fl.

20 kr. aus dem Job. Wieser-Fonde.

D. Bibliotbek.

Unter den reichen Widmungen und heuer auch namhafteren

Ankaufen sind vor allem zu erwabnen, mehrere Ms. und ge-

druckte Werke, zum Tbeil von grosser Seltenheit, welche sich

auf den tirolischen Dichter Alois Weissenbach von Telfs be-

ziehen. Unser langjahriger verdienter Mandatar, Al. J. Ham-
merle, k. k. Bibliothekar i. K. in Salzburg hat uns diese von

ihm mit Bienenfleiss gesammelten Materialien, welche fur eine

erschopfende Darstellung der Biographie des gefeierten Dichters

unentbehrlich sind, als Geschenk uberwiesen ; ferner eine wert-

volle Spende des Bildhauers Jos. Bayrer in Miinchen, be-

stehend in Briefen, Vertragen, Skizzen des Akademie-Professors

Josef Halbig nebst einer Sammlung von Ms. und Druckwerken

aller Art, die sich auf Kunst im allgemeinen und das Kunstleben

in Mtinchen wahrend der letzten Decennien im besondern bezieheu.

Ausser diesen separat in Fasc. aufbewahrten Materialien

hat die Bibliothek als Zuwachs zu verzeichnen:

a) Karten: 12 (davon 5 als Deposita aus dem k. k. Statt-

halterei-Archiv).

b) Urkunden aus dem XY.—XVIII. Jh.: 40.

c) Handschriften : 19, darunter 2 altere Urbare und 3 Zunft-

ordnungen.

d) Verschiedene Actenstiicke, Tirolensien: 43.
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e) Gedruckte Werke: 715. Dieselben bestelien aus Biichern

und Broschtiren, Einblattdrucke wie Proclamationen u. dgl.

sind nicht gezahlt. Als hervorragende Spender sind zu ter-

zeichnenr.Die hohe k. k. Statthalterei, die Wagner'sche Uni-

versitats-Buchdruckerei, Sectionsrath Al. R, Schmidt in Hall,

Dr. Franz Winkler, Stadtarzt, Dr. Anton Winkler, Advocat,

Ludwig Winkler mag. pharm., Frau M. yon Putzer, geb. von

Wildauer, Dr. Hittmair, Custos der k. k. Universitats-Bibliothek,

Dr. K. Strouipen und der Beriehterstatter.

^Ly^Erwahnung verdient, dass die Bibliothek auch dem vom
hohen k. k. Ministerium f. C. u. U. angeregten Doubletten-Aus-

tausch mit der k. k. Universitats-Bibliothek beigetreten ist. —
Gesammtauslagen, einschliesslich der Fortsetzungswerke und

Buchbinderei-Erfordernisse : 1224 fl. 57 kr.

Verwaltungs-Angelegenheiten.

Ueber Ansuehen des Commandos des k. u. k. 1. Regimentes

Tiroler Kaiser-Jager ,hat der Verwaltungs-Ausschuss seine Zu-

stimmung ertheilt, dass die seinerzeit von. dem k. u. k. Oberst-

ieuteuant Burlo im Ferdinandeum hinterlegten Oastellschliissel

von Mailand, die derselbe nacb clem Abzuge des 3. Kaiserjager-

Bataillons aus Mailand 1848 nach Tirol gebracht hat, in dem
neu errichteten Museum des Tiroler Kaiserjager Regimentes am
Berg Isel auf solange deponiert bleiben, als dasselbe unter der

Obhut des genannten Regimentes steht.

Die bekannte Marmorbiiste Andreas Hofers von Heinrich

Natter, welche bisher als Decorationsstiick im €entium des

Pefreggersaales sich befand, musste auf Verlangen der Witwe

des Kunstlers infolge anderweitiger Benothigung zuriickgestellt

werden.

Auf die Herausgabe der Ferdinandeums-Zeitschrift, welche

nach aussen Zeugnis ablegt von dem Bluhen und Gedeihen des

Institutes undxlie externen Mitglieder mit dem Museum verkntipft,

verwandte der Verwaltungs-Ausschuss besondere Sorgfalt Zeug-

nis von dem guten Ruf derselben legt wohl auch der Umstand

ab, dass sich die Antrage auf Austausch der Vereinspublicationen
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seitens auswartiger wissenschaftlicher Gesellschaften und Insti-

tute von Jahr zu Jahr meliren. 1897 wurden folgende Tausch-

vertrage abgeschlossen

:

Kroat. archaologische Gesellschaft in Agram.

Museum in Bergen.

Societe des Bollandistes in Briissel.

Museo nacional in Buenos Aires.

Acadeinia nacional de ciencias in Cordoba.

Conservatoire et jardin botanique, Geneve.

Museo in La Plata.

Museo nacional in Montevideo.

Missouri botanical garden in St. Louis.

Stadtarcbiv in Kronstadt.

Societe des etudes bistoriques in Paris.

K. k. hydrographisches Central-Bureau in Wien.

Die Zeitschrift des Ferdinandeuins geht nunmehr 264 ver-

schiedenen Vereinen und Gesellschaften im Tauschwege zu. Die

Auslagen auf Druck und Versendung bezifferten sich auf

1145 fl. 55 kr.

Einem niehrfacb geausserten Wunsche nachkommend,* hat

der Museums-Ausschuss ein Begister zu den bis 1897 erschie-

nenen Banden der Zeitschrift des Ferdinandeums, welches auch

die Vorlaufer derselben den „Sammler fiir Geschichte und Sta-

tis,tik von Tirol" und das „ Archiv fiir Geschichte und Alter-

thumskunde Tirols" umfasst, herausgegeben und unentgeltlich

an die Mitglieder und Tauschvereine vefsandt. Mit der Ausar-

beitung desselben war ein Comite bestehend aus den Profes-

soren Dr. Fr. B. v. Wieser, Dr. Emil von Ottenthal, Schulrath

Jos. Durig, Dr. Josef Schorn und dem Berichterstatter betraut.

Der Besucb der Sammlungen ist ein lebhafter; nachge-

wiesen sind 9722 zahlende Besucher; dazu kommen 1560 Mit-

glieder und von ihnen eingefuhrte Personen, die Frequentanten

des Bergfuhrer-Curses, die Mitglieder wissenschaftlicher Fach-

vereine an der Universitat, sowie die Schiiler mehrerer Lehran-

stalten von Innsbruck und Hall und last not least die Be-

sucher der Bibliothfek. Neu eingefiihrt wurde die aubstituierende
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Vertretung des Aufsehers wahrend der Mittagszeit durcli einen

geeigneten Aushilfs-Aufseher.

Nach auswarts beschickte das Ferdiuandeum die anlasslich

des Kegierungs-Jubilaums Sr. Majestat des Kaisers in Brunn

verdiistaltete Buchausstellung durch zahlreiche die Entwickelung

der Typographic in Tirol illustrierende altere Drucke, sowie

mehrere Handschriften und Bucheinbande. Da& grosse Ge-

malde des akad. Malers Albin Egger-Lienz „Ave Maria nach

der Schlacht am Berg Isel" isfc mit Genehmigung des hoh. k.

k. Ministeriums f. C. u. U., welches dasselbe wie im Vorjahre

berichtet, in der Galerie deponierte, gegenwartig auf der inter-

national Kunstausstellung in Berlin.

Auch im abgelaufenen Jahre hat das Ferdinandeum mehr-

faehe finanzielle Unterstiitzungen erhalten, so durch das hohe

k. k. Ministerium fur Cultus nnd Unterricht, die Tiroler

Landschaft, die Landeshauptstadt und die Sparcasse
von Innsbruck Ich fuhle mich gedrangt im Namen des Ver-

waltungs-Ausschusses fiir diese grossmiithige Forderung unseres

vaterlandisehen Institutes den warmsten Dank offentlich auszu-

spreehen.

Ueber die finanzielle Gebarung wird Ihnen der iibliche

Ausweis vorgelegt werden. Ich mochte uur im allgemeinen

darauf hinweisen, dass die Einnahmen des Ferdinandeums un-

gemein schwankend sind, die Ausgaben dagegen und die An-

spriiche, welche von alien Seiten an das Museum gestellt wer-

den, immer mehr steigen, so dass der Verwaltungs-Ausschuss

nur mit Hilfe der ihm giitigst zugewandten Subventionen in

der Lage ist, den dringendsten Bediirfnissen des Ferdinandeums

Rechnung zu tragen und seiae Wohlfahrt zu fordern.

P r o t o c o 1

1

der ordentlichen Greneralrersammlung des Ferdinandeums

am 6. Jnni 1898.

1. Nach Eroffnung der Versammlung hielt der Vorsitzende

Prof. Dr. Franz E. v. Wieser folgende Ansprache:

• itiz^d by C ^1C'



^;
*

XVII

Dem Verein des tirolischen Landesmuseums obliegt die pa-

triotische Pflicht, auf seiner heurigen Generalversammlung in

erster Linie zu gedenken jener hohen, historisch bedeutsamen

Feier, welche ganz Oesterreich in diesera Jahre begeht: des

Regierungsjubilaums Sr. Majestat des Kaisers.

In alien Gauen des weiten Reiches rtistet man sich, urn

den Tag, an welchem vor einem halben Jahrhundert, in sturm-

bewegter Zeit, Kaiser Franz Joseph die Regierung antrat,

moglichst wiirdig und festlich zu feiern. Alle Nationen der

vielsprachigen Monarchic, alle die verschiedensten Gemeinwesen

und Corporationen wetteifern in dem Bestreben, bei diesem An-

lasse das Gefiihl der Treue, Anhanglichkeit und Dankbarkeit

gegenuber dem allgeliebten Monarchen zum Ausdrucke zu

bringen. Das kaisertreue Land Tirol darf in diesem patrio-

tischen Wettstreite nicht zuriickbleiben, sondern will in erster

Linie steheu.

Das tirolische Landesmuseum Ferdinandeum hat aber eine

ganz specielle Verpflichtung, sich bei diesem Feste dem aller-

hochsten Throne huldigend zu nahen, denn in der Person des

Monarchen verehrt dasselbe seit nahezu einem Vierteljahrhundert

seinen erhabenen Protector.

Die Fursten des Hauses Habsburg zeichneten sich von

Alters her durch hervorragendsten Kunstsinn aus, und es ent-

spricht ganz den Traditionen des Erzhauses, dass Kaiser Franz

Joseph seit seiner Thronbesteigung sich unentwegt als besonders

huldvoller und unermudlicher Beschtitzer der Kunst bewies.

Unter kaum eiuem Regenten ist fiir die Pflege der Kunst so

Umfassendes geschehen, als unter ihm. Aus tiefem Verfalle hat

sich wahrend seiner Regierung die Kunst zu neuem kraftvollem

Leben und zu herrlicher Bltite entfaltet. Wie bedeutungsvoll

diese Entwickelung gewesen, beweisen allein schon die hunderte

von grossartigen Palastbauten und Monumenten, welche wah-

rend dieser Zeit in der Residenzstadt Wien entstanden sind.

Aber auch in den Provinzen ist die Entwickelung der

Kunst und der Kunstinstitute unter der Regierung Sr. Majestat

in zielbewusster Weise machtig gefordert worden.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. • 2
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Unser tirolisches Landesmuseum ist unter der Aegide des

allerhochsten Protectorates zu einer Bedeutung emporgewaclisen,

die iiber das Maass eines gewohnlichen Landesmuseums hinaus-

reiclit.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, die mannigfache und

tiefgreifende Forderung, welche unser erhabener Protector dem

Landesmuseum Ferdinandeum durch Zuwendung von Kunst-

schatzen, munificente Geldspenden etc., bei wiederholtem per-

sonlichen Besuch® zu Theil werden liess, hier im einzelnen zu

erortern. Erst vor kurzem hat er dem Ferdinandeum einen

neuen Beweis seiner besonderen Huld und Fursorge gegeben,

indem er ein ihm personlich nahestehendes Mitglied des Kaiser-

hauses mit seiner Stellvertretung im Protectorate iiber das Fer-

dinandeum betraute.

Im Namen des Museumsausschusses erbitte ich mir von

der Generalversammlung die Ermachtigung, aus Anlass des

kaiserlichen Regierungsjubilaums die ehrfurchtsvollsten Glttck-

wunsche und den Ausdruck unwandelbarer Treue und Dankbar-

keit in geeigneter Weise an die Stufen des allerhochsten Thrones

gelangen zu lassen.

Und nun meine Herren lade ich Sie ein — Ihren eigenen

Empfindungen entgegenkommend — mit mir einzustimmen in

den Ruf: Unser allergnadigster Schirmherr und Protector Se.

Majestat Kaiser Franz Josef lebe hoch. und dreimal hoch !

Die Versammlung stimmte mit lauter Begeisterung in diesen

Hochruf ein.

2. Der Secretar erstattet hierauf£den Jahresbericht.

Derselbe wird zur Kenntnis genommen.

3. Der Vorsitzende tbeilt die Resultate der Rechnung fur

das Jahr 1897 nach der von den Revisoren Landesschulinspec-

tor Dr. Hans Hausotter und Rechnungsrath Joh. Kossler
verfassten Uebersicht mit und den Antrag derselbeu, dem Rech-

nungsleger Karl Gostner fur die mustergiltige Besorgung der

Cassageschafte das Absolutorium zu ertheilen und den Dank des

Vereines auszusprechen.
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Dieser Antrag wird einstimmig angenommen, ebenso der

Antrag des Vorsitzenden den Revisoren fiir ihre grosse Miihe-

waltung den warmsten Dank auszudriicken. — Als Rechnungs-

Revisoren fur das Jahr 1898 werden die vorgenannten Herren

neuerdings gewahlt.

4. Der Vorsitzende leitet die Neuwahl des Museums-Aus-

schusses ein und bestimmt zu Scrutatoren die Herren : Professor

Dr. Jos. Egger und Regierungsrath Joh. Deininger.

Das Resultat der Wahl ist Folgendes:

Es wurden abgegeben 38 Stimmzettel.

Als gewahlt erscheinen:

Vorstand: Dr. Franz R. v. Wieser mit 36 Stimmen.

Curatoren: Dr. Franz Werner . » 37 „

Anton Schumacher „ 38 „

Dr. Franz Waldner „ 21 »

Se ere tar: Dr. K. W. von Dalla Torre mit 37 Stimmen.

Bibliothekar: Dr. Josef Egger mit 37 Stimmen.

Cassier: Karl Gostner mit 37 Stimmen.

Directoren des Kunstfachesg
Dr. Hans Semper mit 38 Stimmen.

Alfons Mayr 9 37 „

Josef Tapper „ 21 „

Bernhard Hofel „ 20 „

Directoren des historischen Faches:

Dr. Josef Durig mit 37 Stimmen.

Dr. Emil von Ottenthal mit 37 Stimmen.

Dr. Michael Mayr „ 35 „

Josef Zosmair » 20 „

Directoren des naturhistorischen Faches:

Dr. Jos. Cathrein mit 37 Stimmen. *

Dr. Camil Heller „ 37 9

Ludwig Baron Lazarini mit 37 Stimmen.

Dr. Josef Schorn „ 27 „

5. Director Karl Haberer stellt an den Vorsitzenden die

Anfrage, in welcher Weise fiir eine Alters- und Krankenver-

sicherung der Beamten und Diener des Vereines Obsorge ge-
2*
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troffen sei, worauf der Vorstand erwidert, dass dieselben sowie

deren Frauen pensionsberechtigt siud, eine eigene Krankenver-

sicherung existiere nicht.

Diese Erklarung wird zur Kenntnis genommen.

6. Der Vorsitzende erortert die Bestrebungen des Museums

in Bezug auf die Errichtung einer folkloristischen Sammlung

gibt Auskunffc fiber den gegenwartigen Umfang derselben und

theilt mit, dass wegen des fehlenden Eaunies und der finan-

ziellen Mittel die Aufstellung einem spateren Zeitpunkt vorbe-

halten bleiben muss; zugleich entwickelte er seine Anschauung

tiber die Erspriesslichkeit der Localmuseen und ihr Verhaltnis

zum Ferdinandeum.

Diese Ausfuhrungen werden zur Kenntnis genommen.

7. Der Vorsitzende beantragt fiber Beschluss des Verwal-

tungs-Ausschusses Seine Excellenz den Herrn Feldmarschall-

Lieutenant Franz R. von Schidlach in dankbarer Anerken-

nung der hervorragenden Verdienste desselben urn das Ferdi-

nandeum und die erst jtingst gewidmeten wertvollen Spenden

zum Ehrenmitgliede zu ernennen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

8. Professor Josef Zosmair spricht den Wunsch aus,

es moge der renommierte Innsbrucker-Maler Franz Unter-
berger mit Riicksicht auf das unlangst dem Museum gespen-

dete Original Oelgemalde zum Ehrenmitgliede ernannt werden.

— Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Wunsch aus

dem Grunde nicht schon heute verwirklicht werden konne,

weil nach den Statuten die Ernennung von Ehrenmitgliedern

nur uber Vorschlag des Ausschusses erfolgt. Derselbe habe

dieser Generalversammlung einen dahinzielenden Antrag noch

nicht unterbreiten konnen, da die Spende des prachtigen Ge-

maldes erst in den letzten Tagen demselben officiell bekannt

geworden ist, werde aber die Anregung selbstverstandlich im

Auge behalten.

Wird zur Kenntnis genommen.

9. Regierungsrath Joh. Deininger gibt die Anregung

die Schatze des Museums durch periodische Vortrage an den
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Objecten selbst einem grosseren Publicum zu erlautern. —
Der Vorsitzende erklart, dass dieser Anregung zum Theil schon

entsprochen worden sei und ist bereit dieselbe im Ausschusse

des Museums des Naheren zu erortern.

Dr. v. Dalla Torre, Dr. K. v. Wieser,

SecretSx. Vorstand.
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Resultate der Rechnnng fiir das Jabr 1897.

A. Hauptfond.

I. Einnahmen:
1. Kassarest voin Jahre 1896 . . . . . 615 fl. 65 kr.

2. Beitrage der Mitglieder 2437 , 90 ,

3. Eintrittsgelder 4683 , 10 ,

4. Ausserordentliche Beitrage . . . . • 3700 » — >

5. ErlSs verkaufber Wertpapiere . . . . 302 , 27 ,

6. Zinse der Wertpapiere, Sparkasse etc. . . . 210 » 01 »

7. Geschenk des SchSnherr- Comity als Gebarungs-

Ueberscliuss 82 , 32 >

8. Verschiedene Einnahmen .... 239 , 25 ,

Zusammen 12270 fl. 50 kr.

II. Ausgaben:

1. Gehalte 2440 fl. — kr.

2. Kapitalsrttckzahlungen 850 , 24 »

3. Kapitals-Zinse 976 , 29 ,

4. Ankauf von Wertpapieren 1219, 17,
5. Regie-Auslagen ... . . . . 2020 , 53 ,

6. Druck und Versendung der Zeitschriffc . . . 1145 , 55 ,

7. Sammlungen (Kunst, Bibliothek etc.) . . 3610 , 13 ,

Zusammen 12261 fl. 91 kr.

Werden von den Einnahmen per .... 12270 fl. 50 kr.

die Ausgaben abgezogen mit .^ 12261 , 91 ,

verbleibt ein Kassarest von 8 fl. 59 kr.

III. Verniogensstand:

Activuin

:

1. 3 Stuck Silberrenten Nr. 137109, 164357, 250392

a 1000 fl. 3000 fl. — kr.

2. 1 4°/ Obligation der b8hm. Landesbank Nr. 1198 1000 , — „

3. 1 4% Pfandbrief der niederSst. Hypothekenbank

Nr. 114 . 1000 , — ,

4. Kassarest wie oben 8 , 59 ,

Zusammen 5008 fl. 59 kr.
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Passivum

:

Das Passivuin, bestehend aus der Schuld an die Spar-

casse per 37147 fl. 56 kr. und an einen Privaten

per 2350 fl., betragt zusammen .... 39497 fl. 56 kr.

Nach Abzug obigen Activums per . . . 5008 » 59 »

zeigt sich ein Verm6gensabgang von .... 34488 , 97 >

Im Vergleiche mit dem Vermogensabgang des Jahres

1896 per 35432 » 15 »

ergibt sich eine Verminderung des Schuldenstandes

von . . . . 943 , 18 ,

B. Tschagerfond.

1. Empfang 2585 fl. 52 kr.

2. Ausgaben . . . 2000 > 86 ,

3. Kassarest 584 fl. 66 kr.

Die Einnahmen und Ausgaben bestehen aus folgenden

Posten

:

Einnahmen:
a) Kassarest vom Jahre 1896 863 fl. 95 kr.

b) Zinse von den Wertpapieren 502 » — >

c) Fur verkaufte Wertpapiere 1211 > 11 »

d) Zinse der Sparcasse ..... 8 > 46 »

Zusammen 2585 fl. 52 kr.

Ausgaben:

Fur angekaufte Gemalde 2000 fl. — kr.

Sparkasse Escompte-Zins — , 86 »

Zusammen 2000 fl. 86 kr.

Vermogensstand:

9 Stuck 4Vs °/o Pfandbriefe der ung. Hypothekenbank

Nr. 6998, 7000, 7002, 7004, 9158, 9165, 9621, 16871,

16874 a 1000 fl 9000 fl. — kr.

1 Stuck 4 */2 °/ Communal - Anlehen obiger Bank

Nr. 8212 1000 , — >

3 Stuck 4 */2 °/ Communal - Anleben obiger Bank
Nr. 825, 1692, 1726 a 100 fl 300 , — ,

1 Stuck 4% Pfandbrief des Pester vaterl. Sparkasse-

vereins Nr. 8637 500 » — »

Hiniiber 10800 fl. — kr.
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Heriiber 10800 fl. — kr.

2 Stiick 4% Pfandbriefe des Pester vaterl. Sparkasse-

Vereins Nr. 3985, 3986 a 100 fl 200 » — ,

4 Stuck 4% Renten Nr. 339197, 81853, 417696, 500770

a 100 fl 400 » — »

Sparkassebuch Nr. 18789 581 , 51 ,

Kassebarschaft 3 , 15 ,

Zusammen 11984 fl. 66 kr.

Im Vergleiche mit dem Verm&gensstande des Jahres

1896 per 13463 > 95 »

zeigt sich eine VerniBgensverminderung von . . 1479 fl. 29 kr.

C. Johann Wieser'scher Legatsfond.

Empfang 1164 fl. 48 kr.

Ausgaben 987 » 21 »

Kassarest 177 fl. 27 kr.

Die Einnahmen und Ausgaben bestehen aus folgenden

Posten

:

Einnahmen:

a) Kassarest yom Jahre 1895 173 fl; 34 kr.

b) Zinse von Kapitalien und Wertpapieren . . 691 » 14 »

c) Ruckbezahltes Kapital 300 > — >

Zusammen 1164 fl. 48 kr.

Ausgaben:

Angekaufte Antiquit&ten . . . . . 579 fl. 20 kr.

, Wertpapiere 408 » 01 »

Zusammen 987 fl. 21 kr.

Vermogensstand:

a) Angelegte Aktivkapitalien 10700 fl. — kr.

b) 2 Stiick 4V2 % Pfandbriefe der ungar. Hypotheken-

bank Nr. 7617, 16317 a 1000 fl 2000 , — ,

c) 1 Stiick 4y2 % Pfondbriefe der ungar. Hypotheken-

bank Nr. 1663 500 , -—
. »

d) 1 Stiick 4 '/2 % Pfandbriefe der ungar. Hypotheken-

bank Nr. 3041 , . 100 , — >

Hiniiber 13300 fl. — kr.
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Heruber 13300 fl. — kr.

e) 4 Stiick 4*/2 °/ Communal-Anlehen der img. Hypo-

thekenbank Nr. 372, 373, 1723, 1730 a 100 fl. . 400 > — ,

f) 1 Stiick 4°/ Pfandbrief der ungar. Commercialbank

Nr. 6671 500 , — >

g) 1 Stiick 4% Pfandbrief der ungar. Commercialbank

Nr. 9845 100 , - ,

h) 1 Stuck 4°/ PfendbHef des Pester vaterl. Spar-

kasse-Vereins Nr. 3967 100 > — >

i) 1 Stiick 4°/ Pfandbrief der niederOsterr. Landes-

Hypothekenbank Nr. 3216 . - . . . . 500 > — ,

k) 4 Stuck 4% Pfandbriefe der niederosterr. Landes-

Hypothekenbank Nr. 802, 1327, 2222, 3387 a 100 fl. 400 , — >

1) 1 Stiick 4Vo Pfandbrief der bolim. Landes-Hypo-

thekenbank Nr. 5281 100 , — v

m)Sparkassebuch Nr. 28233 130 » 81 ,

n) Kassebarschaft . . 46 > 46 ,

Zusammen 15577 fl. 27 kr.

Im Vergleiche mit dem Vermbgensstande des Jahres

1896 per 15473 > 34 >

ergibt sich eine Vermogensvermehrung von . . 103 fl. 93 kr.

Innsbruck, den 8. April 1898.

Die Revisoren:

Dr. Hans Hausotter,

k. k. Landesschul-Inspector.

Joh. KOssler,

k. k. Rech.-Rath i. P.
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v

der Tom 28. Mai 1897 bis 6. Juni 1898 erworbenen Gegen-

stSnde, sowie der gespendeten l)ruckwerke.

Mineralogische Abtheilung.

1. 144 Stiick tirolische Mineralien; gekauft.

2. Eisenbliite aus Schwaz ; eingetauscht.

3. 4 Stiick Petrefacten aus den rothen Ammoniten an der

Kammerklause. Geschenk von Jean Hutzelmeyer in Niirnberg.

Botanische Sammlung.

1. Herbarium des Bernhard Moll, f 1897, gesammelt im

Lechthale, ca. 1000 Spannbogen. Geschenk des Johann Moll,

k. k. Postmeisters in Elbigenalp.

2. Herbarium Zim meter, 38 Fsc. a 200—250 BL, da-

runter speciell: Potentillae exsiccatae von Siegfried in Winter-

thur; gekauffc.

3. Herbarium normale, herausgegeben vom Wiener botan.

Tauschverein (J. Dorfler) Cent. 32—34; gekauft.

4. Flora exsiccata Bavarica, herausgegeben von der k. botan.

Gesellschaft in JRegensburg. Fsc. I. Nr. 1—75. Geschenk des

Univ.-Prof. Dr. K. W. von Dalla Torre.

5. Lichenes exsiccati No. 490, 655, 984 b, 999 b, 788 d,

793 b, 1005 b, 1006 b, 1707, 1719, 1720 a, b, 1721 bis 1731,

1732 a, b 1733 bis 1736, 1737 a b, 1738 bis 1745; Ge-

schenk von Dr. F. Arnold in Mtinchen.
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6. Kryptogamae exsiccatae, herausgegeben von der bota-

nischen Abtheilung des k. k. naturhistorisehen Hofmuseums in

Wien. Cent: 3. Geschenk derselben.

Zoologische Sammlung,

1. Geschnitzter Gemskopf mit Kiesen-KriickelD. Legat des

Hofrathes Dr. D. v. Schonherr.

2. Podiceps cristatus L. Nestjunges. Lansersee. Mai 1898

Gesch. v. Univ.-Prof. Dr. K. v. Dalla Torre.

3. Conchylien-Specialitaten: Planorbis Gredleri, form, typ.;

detto major; PL laciniosus, no v. spec, gesammelt zu Sillian.

Gesch. v. Prof. Leonh, Wiedemayr.

Oelgemalde, Aquarelle, Handzeichnungen.

1. Gemalde-Sanimlung des Hofrathes Dr. Dav. E. v. Schon-

herr. a) Altdeutsch. XVI. Jh. Christus am Oelberg. b) detto

Altarchen. Mittelbild: Madonna mit Kind, auf Goldgrund,

auf den Fliigeln: St. Oswald. Maria Magdalena. c) detto. Die

hi. Dreifaltigkeit von Engeln umgeben. Votivbild. d) Schule

Lucas Cranachs, XVI. Jh. 2 Altarfliigel : Die hi. Katharina, die

hi. Agnes, e) Schule des Hans von Kulmbach. (?) XVI. Jh, Die hi.

Drei-Konige. f) Jan Scorel (?) angebl. Holbein. Mannliches

Brustbild. g) F. Weirotter : Zwei kleine Landschaften. h) Jos.

Schopf : Der hi. Petrus. i) Textor F. Der Doctor. Genrebild.

k) Unbekannt, XVIII. Jh. Zwei kleine Landschaften. I) Pet.

Ortner: Ital. Schenke mit Kartenspielern. Genrebild. m) F.

Hellweger: Die hi. Magdalena. n) Defregger Fr. Entwurf zu

dem Historienbild : Der Tharerwirt. o) Ed. v. Worndle: Der

Kniepass. Landschaftsbild. p) Glasgemalde : Wappen der Eli-

sabet Thanheimerin (zerbrochen). q) detto, Wappen der Familie

von Hofstadt. r) detto, der Familie Grebmer von Wolfsthurn.

s)-detto der Familie v. Mayrhofen zu Koburg. — Legat des

Hofrathes Dr. Dav. K. v. Schonherr.

2. Erzengel Michael. Oelgemalde von Math. Leitner 1711

;

angekauft aus den Mitteln des Ludw. v. Wieser Legates 1897.
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3. Portrait eines Unbekannten von G. Wachter. Oel auf

Pappe. 1847. Geschenk vom Univ.-Prof. Dr. L. Kerschner.

4. Skizze zu dem Frescogemalde von Jos. Erler in der

Kirche zu Zinggen, Oel auf Carton. Geschenk von Prof. Dr.

L. Kerschner.

5. Orig.-Gemalde von Franz Burger: „Rast tf Oelbild; an-

gekauft aus dem Tschager-Fonde. 1898.

6. Orig.-Gemalde von Franz Unterberger in Briissel:

„Amalfi tf

. Oelbild. Geschenk des KCinstlers 1898.

7. Eundmedaillon darstellend: A. Hofer, Schill und Herzog

Erich von Braunschweig. Aquarell; gekauft 1897.

8. Schloss Zenoburg bei Meran. Aquarell von J. G. Schadler

Geschenk von Dr. Franz Innerhofer in Merau.

9. Costttmbild, Mann und Frau in halber Figur, aus Enne-

berg XVII. Jh., gekauft aus dem Johann Wieser-Legate.

10. Zunfttafel der Schlosser, Uhrmacher und Feilenhauer

mit der Darstellung der Schlfisseliibergabe an Petrus ; aus Hall.

Mitte XVIII. Jh. Geschenk von Dr. Alb. Jele und seiner Ge-

malin Angelica geb. Streiter.

11. Abbildung der Uniformen der im Jahre 1835 aus Tirol

abmarschierenden Grenzregimenter, 2 color. Blatter. Geschenk

von Ludwig Winkler.

12. 10 Stlick persische Aquarelle. (Miniaturmalereien),

gekauft.

13. 2 Miniatur-Portraits auf Elfenbein gemalt, darstellend

Se. Exc. Franz E. von Schidlach und Gemahlin. Geschenk

desselben.

14. Handzeichnungen etc. aus der Sammlung Se. Exc.

Franz R. v. Schidlach a) Ansicht der Ruine Starenberg, von

Eberle ca. 1830; b) 4 Pastellzeichnungen ca. a. d. J. 1836.

Geschenk desselben.

15. Orig.-Aquarell von Martin Meyer: Partie aus Sarn-

thal; gekauft.

16. Portrait des jugendlichen Flir, von G. Flatz 1827 in

Gouache-Manier ausgefiihrt; gekauft.
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17. Bleistiftzeichnungen von Geb. Flatz: Landschafts-, Por-

trait-Studien 11 Stlick; gekauft.

18. Bleistift-Zeichnung von Fink: Eleazar am Brunnen;

gekauft.

19. Christi Verspottung. Nach einem Kupferstich mit Blei-

stift gezeichnet von Marian F. Him. 1800. Geschenk von

Univ.-Prof. Dr. Jos. Him.

20. 3 StUck Bleistiftzeichnungen aus Lannersbach ca. 1827.

Geschenk von Ludw. Winkler.

21. Portrait des Dr. Dav. R. v. Schonherr als Standschiitze.

Bleistiftzeichnung von Fr. Hellweger. Geschenk von Director

Dr. Mich. Mayr-Adlwang.

22. 7 Stilck Durchzeichnungen nach den Frescen zu St.

Kathrein bei Trins. Geschenk vom Univ.-Prof. Dr. A. v.

Pichler.

23. Orig.-Skizze zu einer Partie des Deckengemaldes von

M. Knoller in der Kirche zu Volders. Federzeichnung ; gekauft.

24. Cartonzeichnungen von Heinrich Schopfer k. u. k.

Major d. K. in Bozen: 1. Brahma's Traum. 2. Moderne Christen.

3. Domine, quo vadis ? 4. Romische Feldwache auf deutschem

Boden. 5. Ernst der Eiserne. 6. Kiinstler-Elend. 7. Die Ar-

gonauten, 10 Blatt. 8. Entwiirfe, Studien und Skizzen aus den

Jahren 1849—1860, 20 Blatt, theilweise doppelseitig, mit der

Feder ausgefuhrt. 9. Bauern-Feldwache anno 9. 10. Der Sieger

in den olympischen Spielen. 11. Musik als Heilmittel. 12.

Verita, denudata dalla sapienza. 13. Hercules als Reserve-

Lieutenant. 14. Eros mit der Maske. 15. Ausraucherung

boser Geister. (Wiederholung). 16. In der Kneipe (frei nach

Uhde). 17. Der Monch, der 3 Jahrhunderte verschlafen hat.

18. Narcissus. 19. Die Thessalische Hexe. 20. Ariadne. The-

seus und Merkur. 21. Kirke. 22. Der Chemiker. 23. Kuustlers

Einzug ins Elysium. 24. Amor entwendet Zeus den Donner-

keil. 25. Hermes Psychopompos, 26. Polyphem, 27. Carroussel.

28. Heitere und dustere Traume. 29. Maler Berghem von

seinem Weib zur Arbeit angetrieben. 30. Hercules, 5 Blatt.

31. Vanitas. 32. Die Tafel des Kebes. 33. Das Orakel von
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Dodona. 34. Meine Muse. 35. Orpheus zahnit (lurch sein

Spiel die wilden Thiere. 36. Orpheus unter den Bacchanten.

37. Minerva entwaffnet den Mars. 38. Hollenfahrt. 39. Der

befreite Titan, 5 Blatt. 40. Detto, kleiner. 41. Selbstbiogra-

phie, 20 Blatt. — Geschenk des Ktinstlers.

25. Architectur-Zeichnungen aus dem Nachlasse des Do-

minicus Trenkwalder, Bildhauers, f zu Wilten 1897. a) 3 Stuck

Entwiirfe zu einer neuen Kanzel fur die Kirche in Landeck.

b) Orund- und Aufriss fur den grossen goth. Altar daselbst 2

Stuck, nebst Photographie des Schrein-Reliefs. c) Entwurf eines

Seitenaltars fur dieselbe Kirche. d) Grund- und Aufriss der

Kanzel fur die Kirche in Pill, e) Entwurf des Hauptaltares

fur die Kirche in Gotzis, 2 Bl. f) Altar-Skizze fur die Pfarr-

kirche in Bitzau. g) Grund- und Aufriss des Altars fur die

Kirche in AberstiickL h) Grund- und Aufriss des Altars fur

die Herz Jesu-Kirche in Innsbruck, i) Entwurf eines grossen

gothischen Altars ; Grund- und Aufriss. k) Aufriss eines kleinen

hi. Kreuzaltars. 1) Grund- und Aufrisse fiir Kanzeln, 4 Bl.

m) Aufriss und Seitenansicht eines Wegkreuzes. Legat des

Ktinstlers.

26. Uluminierte Federzeichnungen des C. Jenner, darstellend

a) die Pfarrkirche zu Bozen 1818, b) den Dom von Brixen,

1819; gekauft.

27. Orig.-Zeichnungen und Bleistift-Skizzen von Jos. Beyrer

a) Das hi. Abendmahl, b) die Anbetung durch die hi. Drei-

Konige (zu den Sculpturen fiir die Kirche in Giessing), c) 8

Stack Entwiirfe fur Stationen, d) 8 Blatt mit Actstudien, e) 2

Stuck Draperie-Studien. Geschenk desselben.

28. Bleistift-Skizzen von Murjchner Akademikern : a) Kon-

rad Eberhard „Saulus, warum verfolgst Du mich!" b) Blei-

stiftzeichnung und Acte vom Bildhauer Pet. Lutt, 2 Bl. c) detto,

Act von Prof. v. d. Ouderaa. 1 Bl. Geschenk des Bildhauers

Jos. Beyrer.

29. Costtimblatter zu Tiroler Volkstrachten von Fr. Burger.

7 color. Bl. gekauft.
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Plastik.

1. Wachsstatue darstellend den Grafen Leonhard von Gorz,

f 1500. Votivbild aus der Kirche zu St. Siegmund im Puster-

thale; gekauft. Mit hoh. Erl.'d. k. k. Minist. f. C. u. U. 27.

Juni d. J. 22952 wurde der Ankaufsbetrag von 1600 fl. dem

Ferdinandeum aus dem far Kunstzwecke zur Verfugung stehen-

den Credite gewidmet.

2. Gothische Sandstein-Statuette, die hi. Ursula, aus Castel-

ruth. Geschenk von Univ.-Prof. Dr. Fr. v. Wieser.

3. Halbfigur eines Heiligen, der ein Buch halt. Holz, be-

malt, gothisch; aus Welsberg; gekauft aus den Mitteln des

Ludw. v. Wieser-Fondes.

4. Bettelmann und Frau, 2 alte Grodner-Figuren, detto 2

Knaben (Musikanten). Geschenk vom Univ.-Prof. Dr. Fr^ v.

Wieser.

5. Werke des Bildhauers Dominicus Trenkwalder a) Der

Auferstandene erscheint seiner Mutter, Gypsgruppe. b) Mater

dolorosa, Gyps-Belief. Legat des Kiinstlers 1897.

6. Mars-Statuette von Franz Egg, far das Landhaus pro-

jectiert. Geschenk des Kiinstlers.

7. Bronze-Statuette, Bitter und Sohn; Ebenholzsockel.

8. Holzstatuette „das Thranenkrttglein", vom Bildhauer

Winkler, nebst florentin. Console. — Nr. 7 und 8 Geschenke

Sr. Excellenz des FML. Franz B. v. Schidlach.

Geschichts- und Erinnerungsbilder, Ansichten aus Tirol in

Kupferstich, Lithographie, Photographie etc.

1. Geschichts- und Erinnerungsbilder: a) Zur

Huldigungsfeier i. J. 1835, Juni 14. Portrat des Kaisers Fer-

dinand und der Kaiserin Maria Anna. Guillochirtes Bl. b)

Die Kaiserhymne. Kalligr. Lithogr. Graz. A. Kayser. c) Pho-

togr. Aufnahme der ^Volksgruppe* von der Auffuhrung des

Seeber'schen Dramas „Die Schlacht bei Spinges* am 26. Marz

1897 in Innsbruck, d) Tiroler-Fenner Jager, color. Badierung.
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2. Portraits: a) Adam, Karl, Altblirgermeister. Lithogr.

b) Bienner Wilh. Phantasie-Portrait nach eiuem Oelbild, aus

Battenberg. Photogr. c) Greuter Jos. Monument flir — . Pho-

togr. d) Hofer Andr. Kupferst e) detto und Frau. Photogr.

nach den Bildchen bei den Franziskanern in Lienz. f) Hormayr

Jos. Frhr. v. Kupferst. von J. Buchhorn, Zwickau, g) detto,

Holzschnitt. h) Kopplin Jakob, Zeichenlehrer zu Innsbruck

1840—1870. Photogr. i) Rosmini Antonio, Photogr. nach einer

Bleistift-Skizze. k) Schonherr Dav. R. v. Hofrath, Photogr.

1) Ueberbacher Alois, Bildhauer und Antiquar, Photogr. m)

Unterberger Franz, Kunsthandler in Innsbruck, Photogr. n)

Walch Em. Historienmaler, Photogr. o) Zallinger Josef, von,

Hofrath. Photogr.

3. Ansichten: a) Tiroler-Ansichten, Stahlstiche von W.
Pobuda, 12 Stuck, b) Panorama von Innsbruck in Farben-

druck. Lithogr. Anstalt Lampe. c) Innsbruck, Ansicht, Karls-

ruher Unterhaltungsblatt. ca. 1840. d) Das goldene DachL

Photogr. Gratl. e) Innenansicht der Pfarrkirche von "Wilten.

Photogr. f) Panorama vom hi. Wasser. Skizze, Autogr. g) Die

s. g. Viertel- (St. Johanns) Saule bei Ampass. Photogr. h)

Neuer Abdruck der Radierung: Wunderthatiges Bildnis der

Mutter Gottes auf der Waldrast. i) Kirche, Widum undSchule

in Navis. Photogr. k) Pass Strub. Lithogr. 1) Prospect der

Stadt Bozen. Kupferst. von Hanauer. XVII. Jh. m) Die Pont-

latzbriicke, aufgenommen von Kolle. Photogr. n) detto, auf-

genommen vom k. k. Oberbauamt Innsbruck 1896. o) Schloss

Tyrol, Photogr. p) detto, neuere Aufnahme. q) Der neue

Friedhofzubau in Innichen. Photogr. r) Die Berglhiitte bei

Trafoi. Programm und Abbildung. s) Die Mullerhiitte vom
Pfaffennieder aus, Photogr. t) Die Richter-Hiitte mit der

Reichenspitze, Lithogr. u) Die Halle'sche Hiitte am Eissee-

pass, Lithogr. v) Wohnhaus des Malers Gebh. Flatz in Bre-

genz. Photogr.

4. Kunstgeschichtliches: a) 5 Photogr. nach den

Gewolbe-Malereien Mich. Pachers in der alten Kirche (Sacri-

stei) zu Neustift. b) Tod Mariens, nach einem Gemalde im
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Besitz des Grafen Wilczek, grosse Photogr. c) „Auch ein Todten-

tanz a
, 6 Holzschnitte nach Alf. Rethel. Leipzig, Wigand

<

d) Horfarther-Denkmal in Kufstein. Photogr. u. Skizzen von

Pfretzschner, Trautzl u. Lasne, 1897. e) Die Pfarrkirche zu

Tramin. Entwurf des Architeeten Weber. Siidseite. Lithogr.

f) Calendarium novum eccl. cathed. Tridentinae d. a. 1781.

Grosser Kupferstich von P. Cattini mit dem Portrait des Bischofs

Pet. Vig. v. Thunn u. den Wappen der Mitglieder des Doni-

capitels. Trient, Monauni. g) Doppelseitiger Probelichtdruck

von Albert in Aiunchen, darstellend „Die Weisen aus dem

Morgenlande", Gruppe von Jos. Beyrer, u. „Die Anbetung der

Hirten", Gruppe von E. Kolp. 1872. h) Photogr. Abbildungen

von plastischen Kunstwerken u. Gemalden der Sammlung A.

Vogl in Kitzbuhel, 8 Stuck, i) Der gothische Altar in der

p
Pfarrkirche zu Kitzbuhel. Photogr. k) Grabsteine an der Aussen-

seite der Pfarrkirche zu Kitzbuhel. Photogr.

5. Culturgeschichtliches: a) Tiroler Volkstrachten.

Nach Lithogr. von Kravogl u. Czichna, herausgegeben von Fr.

Unterberger in Innsbruck (in compl.) b) Tiroler Trachten.

Bilderbogen fiir Schule u. Haus, Nr. 22. c) Tiroler Hochzeit,

von Petzl, gestochen von Hoffmann, d) Detto, andere Darstel-

lung, gestochen von A. Perlings. e) Portraits of the Tyrolese

minstrels (Kainer-Sanger-Gesellschaft). London, o. J. f) Tiroler

Wildschutz. Kupferst. von J. Schonherr. g) Tiroler Gemsen-

jager, detto.

6. Neujahrs-Entschuldigungskarten: a) Bozen,

1896. b) Bregenz, 1898. c) Brixen, 1898. d) Detto, 1895,

1896, 1898. e) Hall, 1898. f) Detto 1876, 1878, 1891. g)

Klausen, 1898. h) Kufstein, 1897. i) Lienz, 1897. k) Pradl,

1898. 1) Sterzing, 1898. m) Trient, 1894, 1895, 1897. n) Wil-

ten, 1898.

7. Correspondenz-Karten mit Landschafts-Ansichten,

Trachten-, Genre-Bildern aus Tirol, a) Erinnerung an das Fest

des Landes- u. Frauenhilfsvereines in Innsbruck, 23. Oct. 1897.

b) 136 Stuck, c) 2 Stuck, d) 4 Stiick.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 3
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Geschenke von: J. Adam, k. u. k. Oberst: 2a; Bild-

hauer Jos. Beyrer in Mfinchen: 2n, 4g; Club der Amateur-

Photographen in Innsbruck: 3m; Prof. Jos. Damian in Trient;

6m; Historienmaler Alw. Egger-Lienz: 2e; Jos. Engl, Benefi-

ziat in Hall: lc; Lithogr. Anstalt Harting in Bozen; 6a, 7d;

Univ.Prof. Dr. Jos. Him in Wien: 2b; Fr. Bitter v. Lachmul-

ler in Welsberg: 3b; Lithogr. Anstalt Lampe: 3b; k. u. k.

Verpflegs-Oberlieutenant Leuprecht: 3f; Dr. Jos. Lipburger in

Bregenz: 6b; Magistrat Hall; 6e; Detto Klausen: 6g; Detto

Sterzing: 61; C. Margoni, Director in Rovereto: 2i; Archiv-

director Dr. Mich. Mayr-Adlwang : 2k; Schulrath Dr. Joh. Chr.

Mitterrutzner in Neustift; 6c; Univ.-Prov. Dr. Em. v. Otten-

thal: 3r, 3t, 3u; Dr. Franz Pitra in Klauseu: 2c; Prof. Dr.

S. M. Prem in Marburg: 4d, 6h; Oberbaurath J. Ritt: 3n;

F. Bohracher, Antiquar in Lienz: 6i; Excellenz Frz. R. v. Schid-

lach: la, lb, 4c; Sectionsrath A. R. Schmidt in Hall: 6f;

Legat des Hofrathes Dr. D. R. v. Schonherr: 3p; Prof. Dr. Jos.

Schorn: 3o, 3s; Casp. Schwarzler in Bregenz: 2m, 2o, 3v:

Dr. & Strompen: 3d, 4e, 5b, 7c; Witwe Marie Ueberbacher

in Bozen: 21; Stadtapotheker Al. Vogl in Kitzbuhel: 4h bis

4k; Stiffcsprobst Dr. Walter in Innichen: 3g; Weger'sche Buch-

handlung in Brixen: 6d; Univ.-Prof. Dr. F. R. v. Wieser: 6ki

7a; Excellenz Graf Wilczek in Wien: 4b; Familie Franz

Winkler: 3a, 3k; Dr. Franz Winkler: 3c, 6n, 7b; Ludwig

Winkler: 2h; Prof. Dr. J. Zehenter: 3g, 3k.

Karten und Plane.

1. Geognostisch - montanistische Karten von Sectionsrath

A. R. Schmidt in Hall : a) Durchschnitt der Gebirge des Fassa-

thales bis an den Eisack. (Zeitschr. f. Tirol, III. Bd.). Hand-

zeichnung. b) Gangsystem vom aufgelassenen Silber- u. Blei-

bergbau am Schneeberg. Skizze. 1866. c) Ansicht der. Vottern-

Zinkwand. Skizze.

2. Plane etc. von Innsbruck: a) Grundriss von dem erz-

fiirstl. Stift- und Regelhause zu Innsbruck. XVIH. Jh. 1 Bl.

gr. qu. fol. b) Langprofil der Kirchgasse in St. Nikolaus, Co-
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pie v. J. 1831. Ms. 2 Bl. fol. c) D.er Innsbrucker Holzrechen,

die Witauer Felder nebst dem sudlichen Theil des Dorfes, co-

piert 1815, Ms. 2 Bl. d) Plan des Ihn-Stroms ob der Statt

Tnssprugg. Ms. 1 Bl. e) Detto in 14 Blattern (Bl. 9 fehlt) Ms.

f) Situation des hofbauamtlichen Grundes. Ms. copiert 1829,

1 Bl.

3. Karte der ornitholog. Beobachtungs-Stationen in Oester-

reich-Ungarn, 1882—1888 von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre.

4. Karte des Erzherzogthums Karnten a) von Israel Holz-

wurm, 1650 von Hans Sigmund Otto zu Gurnitz neu aufgelegt.

b) Detto, Kupferst. von G. Pfautz.

5. Karte des Fiirstenthums Salzburg nach dem Miinchner

Vertrag vom 14. April 1816. Niirnberg 1828.

Geschenke der Verfasser: 1, 3; von Magistratsrath Dr.

Fr. Werner: 2a.

Deponiert vom k. k. Statthalterei-Archiv : 2b bis 2f.

Prahistorische und romische Alterthumer.

1. Cave dine: a) Fragment einer Mercur-Statuette (Arm,

in der Hand einen Beutel), Zangenfibel, 1 rom, Miinze, 1 Draht-

schleife von einer Fibel, sammtlich Bronze, b) Schlange (ge-

putzt), 1 Ring, 4gliedriges Kettenfragment, sammtlich Bronze,

1 rom. Miinze (Constantinus), durchbohrtes Thonstuck, mehrere

Thonfragmente, 1 eisernes Messer, eiserne Beschlagstucke z. Thl.

mit dicken Nagelkopfen. c) 1 ornamentierter Beinpfriemen, 1

angeschnittenes, in zwei Theile zerbrochenes Hirschgeweihstiick,

1 Bronze-Fibula, 5 flache durchbohrte Thonstucke (Webstuhl-

gewichte)zum Theil mit Stempel (davon 2 nur fragmentarisch),

2 detto in Pyramidenform, 2 Fragmente (Halsstiick und Fuss-

spitz) von einem grossen Thonkrater. d) Halsring aus Bronze,

silberne Fibula, ornamentiert (Email ausgebrochen, 2 Charnier-

fibeln, beide leicht verzinnt, 1 brillenformige Spirale (Anhan-

ger) u. mehrere Nadeln u. Bruchstucke, aus Bronze.

Cles: Ausgrabungs-Gegenstande aus den Campi neri:

a) aus Eisen: 1 Lanze, 1 grosser rom. Schliissel, 1 Schmied-

zange, 1 Sichel, mehrere Haumesser, 3 kleinere Messer mit ge-

3
#
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schwungener Schneide , Fragmente von Wurfspiessen , Binge,

Nagel etc. b) aus Bronze: 2 Fibeln, eine grossere Anzahl von

Stecknadeln, 1 Spiralring, mehrere einfache Einge, Fragmente

von Fibeln, 1 Miinze u. 1 Kadchen. c) 1 Wirtel aus Stein.

d) Mehrere Topfscherben.

3. Fuchsegg: Fragment eines Kettenschmuckes, Bronze.

4. Grins: Durchbohrtes Steinbeil aus Diorit, flaches Beil

aus Serpentin; beide von einem grossern Fund von Steinwerk-

zeugen.

5. Hotting: Inhalt eines Grabes, aufgedeckt im Mai

1886 im Hofe des Malfatti-Anwesens in der Hottingergasse

:

Fragmente einer Urne u. eines kleiuen krugahnlichen Gefasses,

1 intactes krugahnliches und 1 detto schiisselformiges Thon-

gefass, 1 Bronze-Haarnadel, 2 Messer aus Bronze, Knochen-

brand.

6. Kostland: Funde beim Graben eines Kellers: 1 rom.

Bronzemiinze, 1 Antonius-Pfennig.

7. Martignano: Inhalt eines rom. Grabes, aufgedeckt im

Winter 1897: Fragmente einer Urne, defecter Metallspiegel.

8. Martinsbiihel: a) Eomischer Eisenschuh. b) 1 „wal-

zenformiger Stein" 35 cm hoch.

9. Niederrasen: Certosafibula, Nadel abgebrochen.

10. N on s berg: a) spiralformiger Armring, ornamentiert,

1 Kinderarmring, 1 rom. Fibula mit durchbrochenem Fuss, 1 ita-

lische Fibula mit 3 Knopfen am Biigel, sammtlich Bronze,

b) 2 byzantinische Goldmunzen , Constantin IV.
f

u. Constan-

tin IV. mit Leo IV. c) Bronzebeil mit Schaffclappen.

11. Oberinnthal: Lanzenspitze, Bronze.

12. Oetzbruck: Bronze-Lanzenspitze mit durchbohrter

Dflle.

13. St. Hippolyt: Nachtragsfunde : a) Kleines elliptisches

Steinbeilchen, mehrere Feuersteinsplitter, 3 kleine ornamentierte

Topfscherben. b) 2 Feuersteinmesser, 1 Scheibchen aus gebrann-

tem Thon, 1 Gefasshenkel aus Thon, Fragment einer Bronze-

schnalle, 1 Bronzescheibe, 1 detto Plattchen, 1 angeschnittener

Thierzahn, grosse Anzahl von Feuersteinsplitter. 1 Schlacke.
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14 Sarnthein: Bronzebeil mit geripptem Stielloch.

15. Stidtirol: a) Stierkopf aus Bronze, b) 1 Mittel-La-

Tene-Fibel und 1 italische Fibel mit langem Fuss. (Nadel

fehlt.)

16. Trient (Mte. Vaccino) : Ausgrabungsgegenstande,

Herbst 1897 : Durchbohrtes Scheibchen aus Schiefer, 1 Scheiben-

fibel mit Emailspuren, Fragment einer rom. Bronzefibel, 1 Bronze-

Bingelchen, 1 Glasperle, gesehmolzene Glasfragmente, mehrere

Topfscherben.

17. Vervo: a) 2 kleine rom. Cameen. b) 3 rom. Bronze-

fibeln (2 davon fragmentarisch).

18. Welsberg: Ausgrabungsgegenstande von dem Urnen-

friedhofe: a) Fragmente von Topfscherben und kleine roth-

bemalte Verwurfstiicke. b) Detto mehrere Urnenscherben. c) Detto

nebst Fragmenten einer Urne.

19. Ausser Tirol: a) Bronze-Lappenbeil gefunden in

einem Steinbruch bei Korschach. b) Durchbohrtes Steinbeil aus

einem Htinengrab der Insel Sylt.

Geschenke von: K. Broschek von Boroglav, k. u. k. Ober-

lieutenant in Hall : 16, 1 7 ; Pet. Dorner, Schmiedmeister in

Welsberg: 18b; Dr. K. Klaar, k. k. Statth.-Archivs-Concipist

:

3; Dr. Fr. K. v. Lachmiiller, k. k. Notar in Welsberg: 18a; Dr

Hans Malfatti, Privatdocent : 5, 7 ; Dr. B. Mazegger, Sanitats-

rath in Obermais: 18 c; S. Excellenz Franz B. v. Schidlach*

k. u. k. Feldmarschall-Lieutenant : 19 b; 0. Seidner, Brauerei-

besitzer in Hall : 6 ; Dr. Franz v. Tappeiner in Meran : 13

;

Marie Witwe Ueberbacher in Bozen : 15 ; Dr. Franz E. v. Wieser,

k. k. Univ.-Prof.: 15 b.

Ankaufe aus dem Joh. Wieser-Fonde : la, 10 bis 12, 14;

aus den Mitteln des Ludw. v. Wieser-Legates : 8.

Numismatische Sammlung.

1. 7 Stuck Kleinpfennige aus Verona u. Brescia, gefunden

bei Cavedine.

2. Dreifacher Thaler Erzh. Ferdinands.

3. Ducat, Erzh. Ferdinand Karl.
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4. Jetton von 1694i Kupfer, mit dem Sternbach- u. Tan-

nenbergkchen Wappen.

5. Schonherr-Medaille in Gold.

6. Medaille auf die Gedenkfeier zu Spinges u. Brixen,

29.—31. Mai 1897. Aluminium.

7. Benedictuskreuz aus Bronzeblech geschnitten.

Geschenke von: Karl Broschek von Boroglav, k. u. k.

Oberlieutenant in Hall : 4, 7 ; C. Fischnaler : 6.

Heraldisch-sphragistische Sammlung.

1. Typare: a) Brixener Wappen, gothisch, Bronze. b)Nagel-

schmied-Zunft von Innsbruck, 1780, Messing in Eisenmontierung.

c) R. v. Schidlach, Eisen.

2. Siegel: a) Dietmar v. St. Lambrechtsburg. b) 18 Stuck

Wachssiegel z. Thl. in Kapseln, tirolischer Familien (Kiechl,

Steigenberger, Voitsberg, Korenmann, Tumpenberger, Egger,

Klingler, Linser etc.) ; 34 Stick Geschlechter- u. Familiensiegel,

Papierabdrticke, z. Thl. mit Text; 44 Stiick diverse Capitel- u.

Klostersiegel aus Tirol, c) 2 Ring-Siegelabdrucke mit dem v.

Schidlach'schen Wappen.

3. Wappen: a) Fieger von Rasping. Pg. b) Siehe im
„Jahresberieht des Secretars", Seite XI sub b.

Geschenke von: Dr. K. Ausserer in Wien: la, 3b;

Dr. A. Hasslwanter, Mitglied des Herrenhauses etc. in Wien:

2b; Karl von Inama-Sternegg, k. k. Statthalterei-Concepts-

Praktikant in Cles: 3b; Ludw. Baron von Lazarini: 3 b,

Se. Exc. P.-M.-L. R. v. Schidlach: lc, 2c; Bernhard Strobl,

Maler in Brixen: 2a, 3b.

Ethnographiseh-culturgeschichtliche Sarnrnlung.

1. Waffen, Kriegserinnerungen etc.: a) Schwert

mit silbertauschiertem Korbgriff und Toledanerklinge. b) Lands-

knechtschwert, ausgegraben 1897 in der Scharnitz. c) Sensen-

artige Bauernwaflfe a. d. J. 1809, aus Pfitsch. d) Kanpnengestell

mit eisernen Beschlagen, Zopfstyl. e) Schutzentrommel aus dem
Besitz des Hauptmanns Weber in Oberperfiiss. f) Abzeichen

der Tiroler Landesschutzencompagnien 1859 (weiss-grtin-weisse
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Armbinde). g) 2 Kriegsdecorationen desSchtitzenhauptmanns Joh.

Georg Laner a. d. J. 1809 u. 1813.

2. Haus- u. Wirtschaftsgerathe: a) Feuerschlag-

eisen aus Stahl. b) Feuerzeug mit Eadschloss. c) Detto aus

Stubai. d) 2 Handfeuerspritzen, die eine von 1648, mit Haus-

marke, die andere mit 2 Handhaben, Landeck. e) Eiserner

Schiirhaken, St. Lorenzen. f) Kleines steinernes Kesselchen aus

Meano. g) 3 en relief verzierte Salztriihelchen aus Alpach.

h) Mohnstampf aus Taufers i. P. i) Pfannenholz aus Eeischach.

k) Wascheplujer mit Kerbschnittverzierung. 1) Mangbrett aus

Karthaus, detto. m) Holzloffel von 1661, verziert. n) 2 Lieht-

stocke aus Alpach. o) Lampenleuchter aus Thon, Alpach

p) Windlicht in Laternenform, XVIII. Jh. q) 2 geflochtene

Korbchen, Bozen. r) 2 Peitschenstiele mit Kerben, aus Kar-

thaus. s) 3 Ochsenjocher a. d. J. 1827, 1828 u. 1829, Tulfer

bei Sterzing. t) Wetzkumpf in Mannsfigur, aus Toblach.

u) Detto, bemalt aus Tesero. v) 2 Melkstuhle, verziert, aus

Karthaus (neu). w) Holzscheide in durchbrochener Arbeit, ge-

schnitzt, angeblich fur Kahmmesser, 2 Stuck, aus Sttdtirol.

x) 2 Buttermodel aus Alpach, Boden und Seiten in grober

Schnitzerei. y) Holzerne Schiisselrahme von 1643 aus Schwaz.

z) 3 Holzschusseln, 2 davon mit innerem Napf, Alpach. aa) 4

Stuck bemalte Wasserschaffer aus Alpach. ab) 1 detto mit ein-

gebrannten Ornamenten, aus Steinberg, ac) Buttermilchschaff

mit Deckel, ornamentiert, 1746, aus Pusterthal. ad) Grosse hol-

zerne Feldflasche aus Alpach. ae) Weintschutter aus Brixen,

1845. af) 2 Honigkriige aus der Bozner Gegend, der eine mit

grliner, der andere mit gelber Glasur. ag) Senkelstab mit Zoll-

eintheilung, 1780. ah) Grosser bemalter Vogelkafig, mit ge-

schnitzten Vogeln verziert, aus Sterzing. ai) Wetterauzeiger

(Hygroscop) in Form eines Kastchens. ak) Immerwahrender

Kalender, Holz, bemalt. al) 2 Stiick Briefbeschwerer, der eine

aus Porphyr, der andere aus schwarzem Carrara-Marmor, mit

gemalten Wappen.

3. Apparate, Handwerkszeug: a) Kerzenzieher, mit

Blech geftittert, aus Innsbruck, b) Spulenhalter aus Hall.
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c) Langhobel a. d. J. 1575, Enneberg. d) Detto mit Relief-

figuren, Madonna und Adam und Eva aus dem Oetzthal.

e) Buchbinder-Filete, Bronze, f) 6 Stuck Farber-M6del : g)

GO Stuck Holzmodel fur Zuckerbacker, Lebzelter und Wachs-

zieher zur Herstellung von Figuren und zum Aufdruck, aus

Kitzbiihel.

4. Tracht, Trachtenbestandtheile etc.: a) 2 kleine

geschnitzte Costumfiguren aus Abtei. b) Silbernes Riegelhaubchen,

aus Innsbruck, c) Gurt mit getriebener Schnalle (Wappen Spaur,

Stift und Domcapitel Brixen. d) Bauchgurt mit Zinnstiften-

Verzierung von 1802. e) 2 Stiick Lederhosentrager mit Sticke-

reien in griiner Seide aus Meran. f) Harnadel aus Bein mit

roth-griinen Ornamenten. g) Passeirer Pfeifchen, gedoppelt,

a. d. J. 1819. h) Schnupftabaksdose aus Bein, die Seitentheile

mit fein geritzten Figuren (Hirsch, Lowe etc.) verziert, a. d. J.

1775. i) 1 detto, graviert. k) 1 detto aus Sterzing, 1810.

1) 1 Runddose aus Schildpatt in Goldfassung. m) Dose in Holz-

schuhform a. d. J. 1739. n) Bauern-Besteck. o) Detto, Besteck-

scheide aus Enneberg. p) Silberne Bauernringe, 1 davon mit

Steinen, aus Hall.

5. Musik-Instrumente: a) Bauernzither a. d. J. 1794,

Abtei. b) Schalmei. c) Detto aus Oberperfuss. d) Waldhorn,

aus dem Oberinnthal. e) Mandoline, f) Pfeife aus Buchsbaum-

holz.

6. Varia: a) 2 bemalte Ostereier aus Schwaz. b) Kleine

Kirchweih-Drahndl aus Abtei, c) Teufelsmaske (Larve) und

„Tuxer« aus Tulfes, 2 Larven aus Thaur, Holz u. bemalt, 1

grosse detto aus Gesoar bei Grins, dettcv „Kothlackler Hexe",

detto mit 4 Gemskriickeln. d) Die sog. Drachenzunge von Wil-

ten (Fortsatz von Xiphias gladius, Schwertfisch). e) Innungs-

zeichen der Nagelschmiede zu Innsbruck. Holzschnitzerei.

7. Orientalia: a) Sammlung von Jos. Schneider aus

Finstermtinz: a) Amulet eines Beduinen, Silber-Filigran mit

Kettchen. b) 4 Stiick Terracotta-Lampen, 1 davon mit theil-

weise griiner Glasur. c) Saracenen-Pfeife. d) Larve der Bedui-

nenweiber mit 1 Bernstein und verschiedenen Glasperlen. e)
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Tscherkessenmiitze mit Kopftuch. f) Quadratisches Bleisttick

mit Zeichen. g) Nargileh aus Madeba in Palastina. h) Japa-

nisches Becherehen mit Deckel, Cloisonne-Email, i) Satschuina-

Vase. k) Japanische Porzellanschale in Muschelform. 1) Chine-

sische Theedose mit Deckel aus Bambusrohr, mit Relief-Schnitze-

reien.

Geschenke von: Peter Dorner, Schmiedmeister in Wels-

berg: 2a, 3e, 4f, 4h; Dr. Albert Jele, kais. Rath: 2ac; Dr.

Franz Innerhofer, Curarzt in Meran ; 1 f ; Alois Leiter, Bauer in

Silz: lg; Exc. Franz R. v. Schidlaeh. k. u. k. F.-M.-L.: 2al,

4 1, 7 h bis 7 1 ; k. k. zoologisches Institut der Universitat : 6 d

;

Ladwig Winkler, mag. Pharm. 2p, 2ai; Legat des Hofrathes

Dr. Dav. R. v. Schonherr: 5e, 5f.

Ankaufe aus dem Joh. Wieser-Fonde : lb, Id, 2b, 2e

bis 2g, 2 k, 2n, 2o, 2 s bis 2ab, 2 ad, 2ae, 2ag, 2 ah, 3 a bis

3e, 3f, 3g, 4a his 4d, 4g, 4o, 5a, 5b, 6a bis 6c, 6e, 7a

bis 7 g ; aus den Mitteln des Ludw. v. Wieser-Legates : 2c, 2d,

2h, 21, 2r, 2v, 2af, 2ak, 3d, 4e, 4i, 4n, 4p.

Kunstgewerbliche Arbeiten.

1. Holzschnitzerei: a) Grosse romanische Holzsaule

aus der St. Nikolauskirche in W.-Matrei. b) Gothische Kanzel

von Peter Dosser a. d. J. 1524, aus der Kirche zu Vols, Eisak-

thal. c) Grosse tirolische Truhe, unter Verwendung alter Theile

erganzt. d) Bauernschlitten mit geschnitztem Vorder- u. Ruck-

theil u. bemalten Wangen, aus Welsberg. e) Triicherl in Kerb-

schnitzerei aus Sterzing v. J. 1667, detto mit eisernen Beschla-

gen, aus Haiming; 4 detto bemalt, aus Alpach, 1 detto mit

Relief-Schnitzerei aus Volderwald. f) 1 detto, bemalt, aus Alt-

prax. g) Hund mit Wappen (Schildtrager). h) Kleiderhalter

mit Wappen, aus Neuhaus im Pusterthal. i) Geschnitzter Lowe

aus Abtei (Grodner Arbeit), k) Holzsarg mit geschnitzter Leiche

(Grodner Arbeit), aus dem Oetzthal.

2. Glas, Keramik: a) Glaspokal mit Deckel mit ein-

geschliffener Darstellung eines Gottermales. b) Trinkglas mit

zwei schnabelnden Tauben auf einem rothen Herzen etc. c)
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Grunes Buckelglas mit einem Glasfaden umwunden. d) Trink-

glas mit zwei Hirschen und Waldpartie, Aetzung. e) Kaffee-

schale aus Meissner Porzellan, 1 detto Alt-Wien. f) Schiissel^

Bauern-Majolika. g) Gefassscherbe , Majolika, gefunden im

Schlosse Kattenberg. h) Jrdener Vexierkrug ays Keuth. i) Ka-

chel-Model, darstellend den Konig David, aus Pusterthal. k)

Thon-Model, darstellend Kose und Rosenknospe, aus Inns-

bruck.

3. Metalltechnikra) Kenaissanceschale mit zwei Hen-

keln, Silber u. vergoldet. b) Zinnsammlung des Hofrathes Dr.

Dav. E. v. Schonherr (vergl. „Jahresbericht des Secretars"

Seite XIII). c) Grosse Rococo-Standuhr, sammt Tischchen, ver-

fertigt von Joh. Mich. Kofier in Leipzig, d) Goldene Taschen-

uhr mit Kepetierwerk u. durchbrochenem Gehause, englisches.

Fabrikat der Empirezeit. e) Kleines Scbreibzeug aus Messing

f) Essbesteck, Augsburger Arbeit, mit schonem gepressten

Leder-Etui. g) Schmiedeiserner Opferleuchter vom Jaufen. h)

Detto Wandleuchter aus St. Lorenzen. i) Bronze-Gewicht mit

Wappen und Initialen. k) Taschenveitl mit Holzheft in Form

eines Schweinskopfes. 1) Kleines eisernes Vorhangeschloss aus

Hall, m) Schelle mit Adler-Decoration, Bronze, aus Hall, n)

Galvanoplastische Copie einer Prunkschale, componiert von

J. Biendl.

4. Textiles: a) Bursa mit Goldstickerei und Wappen,

aus Hall, b) 3 Stuck silberne Borten aus Trens. c) 2 Muster-

tiicher in Ausnaharbeit, 1 Musterbuch fur Kloppelspitzen, 9 St.

Musterfiecke in Kniipfarbeit, Seide.

Geschenke von: Sr. kais. Hoheit dem Herrn Erzherzog

Ferdinand Karl: lb; Familie Adam: 3c; Karl Broschek von

Boroglav, k. u. k. Oberlieutenant : 3 e ; Sr. Durchlaucht des souv.

Fiirsten von u. zu Lichtenstein in Wien : 1 c ; Exc. Franz JR. v.

Schidlach, k. u. k. F.-M.-L.: 2a, 2e, 3a, 3d, 3n; Legat des

k. k. Hofrathes Dr. Dav. K. v. Schonherr; 2c, 2d, 3b; Fraul.

Bertha v. Schwertling; 4c; Alb. Wurtenberger, k. k. Zollamts-

Assistent in Rattenberg: 2g.
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Ankaufe aus dem Joh. Wieser-Fonde : le, lh, 2k, 3f,

3 i, 3 k; 3 m, 4 a ; aus den Mitteln des Ludw. v. Wieser'schen

Legates: Id, if, lg, 2h, 31, 4b.

Archivalien und Handschriften.

1. Urkunden: a) Kaufbriefe, Eeverse etc. aus dem XVI.

bis XIX. Jb. aus der Gegend von Innsbruck (Urk. 1132—1137,

1139—1152). b) Schirmbrief des Erzh. Ferdinand Karf fur die

Meister des Gloggen-, Hafen- und Morsergiesser-Handwerks in

Tirol, d.d.Innsbr. 1653 Juli 31. c) Detto 1656 Mai 27, Innsbr.

d) 3 Besitzurkunden aus Sterzing, XV. Jh. (Urk. 1160—1162)

nebst Urk. u. Aufzeichnungen iiber die Weihe der Eppaner'schen

St. Johannes-Kapelle in Sterzing u. die ihr yerliehenen Ablasse,

XV. Jh. (Urk. 1163—1165). e) Bestands-Contract aus Tramin,

1514 Sept. 29 (Urk. 1166). f) Besitz-Urkunden aus der Ge-

gend von Schwaz, 1743 Mai 11; 1761 Oct 10; 1763 Jann. 8;

1773 Juni 28. g) Spruehbrief wegen des Holzschlages iu den

Trabachen, Symblberg etc. (Oberinnthal) 1562 Mai 20 (Urk.

1158). h) Besitz-Urkunde das Plaikner-Lehen in der Leutasch

betreffend, 1699 Nov. 11 (Urk. 1159). i) Ablassbrief Pius VI.

d. d. 1786 Apr. (12) fur Martha Mayerin u. 12 benannte ver-

wandte Frauen. k) Keichsadelsdiplom Karl VI. d. d. Wien 1736

Juni 25, fur die Vettern Joh. Bapt., Zacharias Ant. und Joh.

Ant. von Braitenberg. Abschrift. 1) Copie der Lehens-Ab-

losungs-Urkunde um Schloss und Gut Oberlochau. Innsbr. 1832,

Oct. 24.

2. A c t e n : a) Zeugnis fur Sebast. Dietrich von Telfs iiber

seine Mitwirkung am Kampf beim Berg Isel 1809, ausgestellt

vom Hauptmann Hell, Marz 1832. b) Standliste der 3. Landes-

schiitzen - Compagnie des Gerichts Hortenberg 1809. c) Ab-

schrift eines Briefes Speckbachers an „Grafen v. Esiquil", Wien

o. J. d) 2 Abschriften von Schreiben Joach. Haspingers in

Jedlersee an den dortigen Advocaten K. v. Krziwaneck, 1811

Oct. 16 u. Nov. 1. e) Orig.-Schreiben des Joh. v. Kolb an

Peter Mayer, 1809 Nov. 10. f) 11 Zeugnisse u. andere Akten-

stiicke fiir Joh. Georg Laner, Schiitzenhauptmann, 1809 u. 1813.
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g) Correspondenz des Erzh. Johann mit Ritter von Jenull in

Betreff des geognost. montanistischen Vereines, 1837—1839.

h) Abschriften von Eingaben, Denkschriften, Petitionen zur Vor-

lage an den Landtag oder Reichsrath, eingereicht von Hofrath

Dr. Tob. v. Wildauer. i) Briefe, Vertrage, Skizzen etc., betref-

fend den Bildhauer U. Prof. Jos. Halbig in Munchen u. seine

Werke. k) Sammlung von Ms. Einzelblattern, kleinen

Druckwerken (Flugblattern, Zeitungen) etc. in Bezug auf die

Kunst im allgemeinen und das Kunstleben in Munchen wah-

rend der letzten drei Decennien im besondern. 1 Fsc. 1) Zeug-

nisse u. Reisedocumente des k. k. Oberingenieurs der Provinzial-

Baudirection Franz Mayr, geb. zu Innsbruck 1739, f 1864

ebenda. 1 Fsc.

3. Handschriften: a) Urbar des Gotzhaus zu weingar-

ten weinzins zu Lana 1542. 4°. b) [Koburger Hans] Urbar der

St. Martinskirche zu Gufidaun anno 1433 nebst Verzeichnis der

zu haltenden Gottesdienste. 8°. c) Ordnung der Vischwayd zu

(Vahrn) Ende XIV. Jh. 1 Bl. d) Steuerbereitung u. Beschrei-

bung aller gieter, gilten, zechenden . . in der herrschaft Gufi-

daun, angefangen durch Adam Mayrhofer, 1626 Nov. 5, Ab-

schriffc v. J. 1634 durch Joh. Mayr. 4°. e) Einschreibbuch

deren Gay-Maistern (des Schneiderhandwerks) im Gericht Ret-

tenberg 1770—1868. 4°. f) Einschreibbuch der Schneiderzunft

in Hall 1704—1835. 4°. g) Handwerksordnung der Nagel-

schmiede zu Innsbruck, verliehen von Maria Theresia 1778 De-

cemb. 26. Abschrift, nebst einigen andern Zunftschriften, dem
Gesellen- und dem Meisterbuch der genannten Zunffc. fol. h)

Neue Zunffc- tv Handtwerch-Ordnung zwischen denen Maistern

des Pfannhaussamts vasser handtwerch zu Hall u. denen ge-

sollen des vasser oder Pinterhandtwerchs alda, 1703 Febr. 26.

4°. i) Hauptinventar iiber die Verlassenschaft des Martin Ka-

merlander in Steinach 1648 (Fragment), k) Inventar nach Jos*

Anton Scherer in Bozen 1754. 1) Geschichte derer von Mayr-

hofer. Autogr. fol. m) Albaneder Jos. 8 diverse medicinische

Vortrage. 4°. n) Gerichtliche Medicin, stenographiert vom Be-

zirksarzt Dr. Jos. Plaseller. o) Schmidt Al. Verzeichnis der von
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mir als Commissar besuchten Berg- u. Hiittenwerke in Oester-

reich-Ungarn. fol. p) Pauren-Hochzeit Anno 1696 sambt ainigen

dariiber gemachten Reimen. Ms. 4°. q) Betracbtung tiber die

vier letzten Dinge des Mensehen in gebundener Rede, verfasst

von einem k. k. Oberofficiere 1785. fol. r) Abschriften des in

der k. k. offentl. Landes- und Studieu-Bibliothek zu Salzburg

befindlichen Ms. „Werke Materialien und Notizen zur Biographie

des Dichters u. Prof. Dr. Al. Weissenbach, gesammelt u. ver-

zeichnet von Al. Jos. Hammerle i. d. J. 1859—1897. 4°. s)

Poetische, dramatische und Litteraturwerke des Dichters und

Prof. Dr. Al. Weissenbach in Abschriften von Al. Jos. Hammerle.

4°. t) Weissenbach Al. : Die Barmeciden oder die Egypter in

Bagdad. Schauspiel in 5 Aufziigen. Wien. Wallishauser 1801,

Abschrift von Al. Jos. Hammerle. 4°. u) Geschichte des Mu-

seums in Salzburg von seiner Entstehung i. J. 1811 an bis zum

Jahre 1840 nebst Eintragungen hervorragender Besucher a. d.

J. 1819—1845 u. Fremdenbuch des Geselligkeitsvereins zu

Salzburg 1849—1864. fol. v) Mantl M. Gedichte. 1839. w)

Gilm H. v.: Der Toast, Gedicht. 1 Bl. x) Autograph v. Herm.

v. Gilm, dat. Schwaz 1841 Marz 20. 1 Bl. y) Schriftprobe mit

schonen Initialen N u. C, XVII. Jh. Pg. Bl.

Geschenke von : Jos. Baur, Landschaftsbeamter : 1 g,

1 h ; Heinrich von Braitenberg : Ik, 2a, 2b; Jos. Beyrer, Bild-

hauer in Miinchen: 2i, 2k; Gebrlider Arthur u. Joh. Gratzer:

3 i ; Al. Jos. Hammerle, Bibliothekar i. R. etc. in Salzburg : 3 r

bis 3u; Ad. Heyl, Professor: 2e; Dr. Fr. Innerhofer, Curarzt

in Meran : 3 n ; Ludw. Baron Lazarini, Secretar : 1 i ; Al. Leiter,

Bauer in Silz: 2f; Al. v. Lemmen, Adjunct der Handelskammer

:

3y; Al. R. Schmidt, k. k. Sectionsrath in Hall: 3o; Dr. Hans

Schmolzer, Prof, in Trient: 2d; Chr. Schneller, k. k. Hofrath:

3w; Casp. Schwarzler, Kaufmann in Bregenz: If, 11, 3 v;

Jos. Stapf-Ruedl, Mag.-Secretar :2c; Dr. Fritz Stolz, k. k. Univ.-

Prol: 3x; Bern. Strobl, Maler in Brixen: 3c; Dr. Fr. Wald-

ner, Staatsbahn-Consulent : 3h; Familie des k. k. Hofrathes

Dr. Tob. v. Wildauer: 2h, 31; Familie Franz Winkler: lb,

lc, 3q.
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Deposit: von Franz Mayr, k. k. Oberingenieur : 21.

Geschenke fur die BibliotheJc.

A. Naturwissenschaftlichen Inhaltes:

1. Arnold F. a) Flechten auf dem Ararat. S. A. 1897. b)

Lichenologische Ausfltige in Tirol, S. A. 1897. 2. Bergwerks-

freund, Bd. 1, 2, Eisleben 1839. 3. Beyer K. Beitrage zur

Flora der Thaler Grisanche a. Rhemes. S. A. Berlin 1891. 4.

Briquet J. Quelques notes d' herborisations dans le Tirol meri-

dional. S. A. 1897. Brugger Chr. Beitrage zur Naturchronik

der Schweiz, Lfg. 1—5. Chur 1882. 6. Cobelli E. Gli Imenot-

teri del Trentino. Fsc. 4. Eover. 1897. 7. Cobelli K. e Malfatti

E. L' anno meteorologico medio di Rovereto. S. A. Trient 1898.

8. Doerfler J.: Herbarium normale: Schedae ad cent. XXXI.

Wien 1894. 9. Garbini A. Libellulidi del Veronese. Firenze

1897. 10. Gembock H. Ueber alpinen Cordierit-Pinit S. A.

1898. 11. Habert C. Neue Zeolithvorkommnisse in den Tiroler

Gentralalpen. S. A. Leipzig 1897. 12. Handbuch fur Landes-

cultur- u. Bergwesen in Oesterreich. Hrsg. von J. B. Kraus.

Jg. 1853 u. 1857. 13. Kaeser F. Die Flora des Avers. S. A.

1898. 14. Kerl B
#

. Handbuch der metallurgischen Hiittenkunde,

Bd. 1—3. Freiberg 1855. 15. Kerner A. Novae plantarum

species Tiroliae, "Venetiae etc. Decas 1. 2. Innsbr. 1870. 16.

Kopf M. Beschreibung des Salzbergbaues zu Hall. S. A. Berlin

1841. 17. Lavogler V. Schnecken und Muscheln in der Um-
gebuiig von Steyr, 1890. S. A. 18. Miller A. Der suddeutsche

Salzbergbau. S. A. Wien 1853. 19. Postinger C. Una grida

del 1588 fatta da Consoli di Trento contro gli uccellatori. Corr.

d. Leno 1898. 20. Bichen G. a) Zur Flora von Vorarlberg.

S. A. 1897 nebst Nachtragen. b) Die botanische Durchfor-

schung von Vorarlberg. Feldkirch 1897. 21. Rodewyk A. Die

Titanitkrystalle im Brennergneiss. S. A. 1898. 22. Allgem.

raontanistischer Scheniatismus f. d. J. 1839. Hrsg. von J. B.

Kraus. Wien 1839. 23. Siegmund F. Krauterbuch, Wien 1874.

24. Spechtenhauser B. Diorit- und Norit-Porphyrite von St. Lo-
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renzen. S. A. 1898. 25. Tappeiner Fr. Der europaische Mensch

und die Eiszeit. Meran 1898. 26. Winkler G. Waldwerth-

Schatzung. Wien 1838. 27. Zimmeter Alb. Schltissel zur Be-

stimmung der deutschen, osterreichischen u. Schweizer Arten

der Gattung Potentilla. S. A. 1887.

Geschenke von den P. T. Verfassern : 1, 7, 20, 25; Dr.

Karl Ausserer in Wien: 9; k. k. Univ.-Prof. Dr. AL Cathrein:

10, 11, 21, 24; k. k. Univ.-Prof. Dr. K. W. von Dalla-Torre:

3—5, 8, 13, 15, 17, 27 ; k. k. Bezirks-Commissar Ludw. Graf

Sarnthein; 19; Sectionsrath Al. E. Schmidt in Hall: 2, 12, 14,

16, 18, 22, 23, 26; von der hohen k. k. Statthalterei : 6.

B. Geographischen Inhaltes:

1. [Anton St.] am Arlberg, als Sommeraufenthalt. Prospect

1897. 2. Ausserer K. Der Edelsitz Niederhaus. Ein letetes

Stuck Alt-Bozen. S. A. 1897. 3. Bischoff Or. v. Der Gebrauch

der Generalkarte 1 : 200,000. Innsbruck 1897. 4. Brachvogel

W. Die Achenseebahn. 2. Aufl. Salzb. 1898. 5. [Brixlegg]

Prospect fur Brixlegg und das Mineralbad Mehren, Katten-

berg und Kramsach. Hall 1897. 6. Crackan W. D. Frescoes

of Bunkelstein. Harper's Mag. 1898 Jan. 7. Delaito G. Sunto

di geografia moderna. Trento 1858. 8. Eichert F. Tiroler Ba-

der. VaterL 1897 2. Mai. 9. Fischnaler C. Das Wildbad am
Brenner. Innsbr. 1878. 10. [Gossensass] Prospect von Gossen-

sass, das osterr. Davos in Tirol. Mtinchen 1898. 11. Himmel

H. Brixen am Eisack. Vaterl. 1897 Nr. 320, 322, 323. 12.

Hormann L. v. Wanderungen in Tirol. Innsbr. 1897. 13. Inns-

bruck as a winter-resort. Innsbr. 1898. 14. Detto, Engl. Amer.

Gazette 1898. 15. Innsbruck winter sports. Queen. 1898 Febr.

26. 16. Innsbruck. 2 Aufsatze iiber die Stadt und Umgebung

in niederlandischen Zeitungen. 17. [Kitzbuhel] 770 m ii. d. M.

Luftcurort etc. Prospect. (1897.) 18. Miiller laid. Die neue

Lechthalstrasse. S. A. 1897. 19. Noe H. Fiihrer durch Inns-

bruck, 1897. 20. Pesendorfer Fr. Eine Herbstfahrt nach Tirol.

Zeitschrift BAve Maria tf

. Linz 1897. 21. Platter J. C. Eine

Inselburg in Tirol Innsbr. 1897. 22. Banzi F. Pianta antica
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della citta di Trento. 1869. 23. Rattenberg und seine Um-
gebung. 1889. 24. Richardson M. Meran. „TraveP 1897 II.

Nr. 6. 25. Schmidt H. v. Steinach u. Umgebung. 1894. 26.

Seidl Joh. Das malerische u. romantische Deutschland. Bd. 10.

Tirol. Leipzig 1847. 27. Staffler Joh. J. Tirol u. Vorarlberg.

1. u. 2. Abth. 28. Steiner Jos. a) Kurzgefasster Fiihrer durch

das Pillerseethal. Fieberbrunn, 1895. b) Hopfgarten u. die hohe

Salve. Kitzbiihel 1897. 29. Toblach, das Puster- u. das Am-
pezzothal. Lienz 1897. 30. Zell a. Z. Prospect. Innsbr. 1897.

31. Zocher C. Du schones grimes Alpenland. Innsbr. 1898.

Geschenke von den P. T. Verfassern: 2, 6; von Charl.

Coursen in New-York: 24; k. k. Univ.-Prof. Dr. K. v. Dalla

Torre: 28a; C. Fischnaler 28b; k. k. Custos der Univ.-Biblio-

thek Dr. Hittinair: 8, 11, 20; Hotelier K. Landsee: 14—16;
Landesverbands-Bureau fur Fremdenverkehr ; 1, 4, 5, 10, 17,

25, 29; Kaufmann Jos. Riedl: 26, 27; Prof. Dr. Jos. Schorn:

7; k. k. Statthalterei £ Tirol: 3, 13, 18, 21, 33; Wagner'sche

Univ.-Buchdruckerei : 12, 19, 31; Familie d. Hofrathes Dr. Tob.

v. Wildauer : 9, 22, 23.

C. Geschichtlichen Inhaltes:

1. Bidermann H. Zur Geschichte der Aufklarung in Tirol

Innsbruck 1868. 2. [Buedinger M.] Festgaben zu Ehren —

.

Innsbr. 1898. 3. Bundesjahr, das Tiroler, und die folgende

Heldenara. Innsbr. 1897. 4. Campi L. a) Di una tomba gal-

lica, scoperta presso Mechel. Trento 1897. b) Tomba romana

scoperta a Dambel. Trento 1897. 5. Chini G. II palazzo muni-

cipale di Rovereto. (Nozze Piscel-S'Ambrogio.) Milano 1897.

6. Dunder W. Denkschrift uber die Wiener October-Revolution

Bd. 1, 2, Wien 1849. 7. Festi C. Memorie genealogiche sugli

antichi Signori di Castel Sejano. Bari 1897. 8. Geyer A. Ein

Riickblick auf den deutsch-franzosischen Krieg. Innsbr. 1891.

9. Aus dem Lande der Glaubenseinheit. Leipzig 1868. 10.

Hattler F. Andreas Hofer. Innsbr. 1896. 11. Hirn Jos. Der

Kanzler W. Bienner. Innsbr. 1897. 12. Hohenegger Ag. Histo-

rische Notizen uber das Clarissenkloster in Meran. S. A. 1897.
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(2 Exp.) 13. Jaeger A. Ueber das rhatische Alpenvolk der

Breuni. S. A. Wien 1863. 14. Julius B. „Die Rosenkranzler".

Tiroler Soldaten im Jahre 1812. Beichspost 1898 Nr. 33|34.

15. Kiessling F. Verwalschtes und verlornes deutsches Blut.

Innsbr. 1897. 16. Lentner F. Dr. a) Der Separatfriede zu Saben

3. April 1797. S. A. 1897. b) Die Weiberwacht zu Villanders,

3. April 1797, w. v. c) Die Stadt Bozen in Feindeshand, 23.

Marz bis 4. April 1797, w. v. d) Die Franzosen in Brixen,

24. Marz bis 26. April 1797, w. v. 17. Maretich G. v. Josef

Struber. Salzburg 1897. 18. Mazegger B. Zum „Schluss der

Majafrage", Meraner Ztg. 1897 Nr. 114 u. f. 19. [Pause K]
Geschichte der evang. Salzburger in den Jahren 1731, 1732

u. 1733. Niirnberg 1832. 20. Pfund K. Bedrohung des Isar-

winkels durch die Tiroler im Sommer 1703. Tolzer Kurier 1889

Nr. 98 u. f. 21. Proclamationen, Bulletins, Einblattdrucke a.

d. J. 1848. 1 Fsc. 22. Detto a. d. J. 1795, 1797, 1809 und

1848. 23. Redlich 0. Die Eegesten des Kaiserreichs unter Ru-

dolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII, 1273—1313, I. Abth.,

Innsbr. 1898. 24. Reich Des. (Memorie storiche della chiesa di

Tajo). Nozze Reich-de Pilati. Trento 1885. 25. Sander H. Der

Streit der Montafoner mit den Sonnenburgern um den Besitz

der Ortschaft Stallehr. S. A. 1897. 26. Schneller Chr. Triden-

tinische Urbare aus dem 13. Jh. Innsbr. 1897. (2 Exp.) 27.

Studien, histor.-politische, 1848—1853. Wien 1854. 28. Unter-

kircher K. Chronik von Innsbruck. 1897. 29. Vordermayr P.

Hager, Wintersteller u. Oppacher. Innsbr. 1898. 30. Weber Fr.

Bericht uber neue vorgeschichtliche Funde in Baiern f. d. J.

1894—96. Miinchen 1897. Worndle H. v. a) Kriegsnoth und

Kaisertreue. Vaterland 1897 Nr. 150. b) Der Senseler von

Volders, w. v. Nr. 157. 32. Zosmair Jos. Ueber Schloss Bregenz.

S. A. 1897.

Geschenke von den P. T. Verfassern: 4, 5, 7, 16, 17,

18, 20, 23, 28, 30, 31, 32; Prof. Dr. J. Damian in Trient:

24; Custos Dr. A. Hittmair: 14; A. von Lemmen, Adjunct der

Handelskammer: 22; k. k. Univ.-Prof. Dr. E. v. Ottenthal; 26;

Sectionsrath A. R. Schmidt in Hall: 6; hohe k. k. Statthal-

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 4
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terei: 3; Dr. K. Strompen: 10, 12; Wagner'sche Univ.-Buch-

druckerei: 2, 11, 15, 21, 25, 26, 29; Dr. Fr. Waldner, Staats-

bahn-Consulent: 19; Familie des Hofraths Dr.Tob. v.Wildauer:

1, 8, 9, 13, 27: H. v. Worndle: 12.

D. Sprachwissenschaftlichen und belletristischen

Inhaltes:

1. Baumberger G. Questa la via! Volks- u. Landschaffcs-

bilder. St. Gallen 1895. 2. D. Beda: 0, Arlbergland, mein

Vaterland! Gedicht. o. 0. 3. A collection of Tyrolese songs,

Boston 1842. 4. Eberl A. Erinnerung an Tirol Innsbr. 1840*

5. Ernst A. AdolfN Pichler. „Gegenwart tf

. 1897. 6. Exercises

119—144, German translations. Bruneck 1897. 7. Festgedicht

zur Eroflhung der k. k. Fachschule in Vulpmes. 1 Bl. 1897.

8. Festprogramm zum Kirchweihfest i. J. 1416 zu Landeck.

Wien 1897. 9. Freudenvoller Gliickwunsch dein neuerwahlten

. . . Reichsfursten Hieron. J. F. Colloredo bei dessen Einzug

1772 dargebracht. Salzburg. 10. Greinz Hugo: Ad. Pichler.

Ostd. Rundschau 1897. 11. Greinz Rud. H. a) Die Herrgotts-

kinder, Komodie. Munchen 1897. b) Bauernbibel. Berlin 1897.

12. Hausman S. Gedichte. Innsbr. 1888. 13. Heufler L. R. v.

a) Die Fliisse Tirols. Innsbr. 1882. b) Auf den Mai. Innsbr.

1879. 14. Hilbe F. Kurze Grammatik u. Worterbuch der Zah-

lensprache. Innsbr. 1897. 15. Juelg K. Schillers Abhandlung

iiber die Gesetzgebung des Lykurg. Trient 1893. 16. Lieber

A. Dr. Sammlung der in den Jahren 1894—98 in in- u. aus-

landischen Blattern erschienenen Dichtungen im S. A. 60 Stuck.

17. [Marsano W.] Eine Warnungsstimme aus Italien. Gedicht.

1848. 18. [May M.] Aus alten Tagen. Dichtung von Frz. Born.

Mindelheim 1897. 19. Muller Is. a) Die Tanzlection auf der

Aim. Innsbr. 1897. b) Poetische Werke. II. Ser. 2. Eft. w. v.

20. Nationalgesange der Tiroler Sanger-Gesellschaft Schopfer.

Dresden o. J. 21. Pichler Ad. Die bezahmte Widerspanstige.

N. Fr. Pr. 1897 Aug. 6. 22. Prem S. t)r. Altdeutsche Passions-

spiele von Dr. J. Wackernell. Rec. Wiener Ztg. 1897. 23. Rosen-

baum R. Die Tirolerin in der deutschen Litteratur des 3tVIII.

Digitized byVjOOQIC



LI

Jahrh. S. A. 1897. 24. Schmidt Erich: Volksscbauspiele aus

Tirol S. A. 1897. 25. Schnelier Chr. a) StreiMge zur Erkla-

rung tirolischer Ortsnamen. S. A. b) Ueber Ursprung u. Port-

gang der rhatischen Namensforschung S. A. 26. Weissenbach

Al. a) Andr. Hofers Schatten. Innsbr. 1816. b) Die Eroffhung

des St. Johanns-Spitals in Salzburg 1796. Salzb. 1818. c) Der

heilige Augenblick. Salzb. 1814. d) Germanias Wort u. Gruss.

e) Das. Opfer der Berge. Salzb. (1811). f) Die Worte der

Weihe. Salzb. (1812). g) Der 1. Mai 1816. Salzb. 27. Wild-

berg B. Deutsch-moderne Dichtung in den Alpen. „D. Wacht"

1897. 28. Wohler C. Ein Stucklein Volksleben aus den Tiro-

ler Bergen. Innsbr. 1887. 29. Worndle H. v. Ein Berggruss

unserem lieben Dr. Aug* Lieber; Wallerlied der wohlehrsamen

Bruderschaft zu St. Magdalena. (2 Gedichte.) Innsbr. 1897

30. The words in German and English of the Tyrolese melo-

dies, sung by the Tyrolese minstrels, the Eainer family. (Lon-

don) S. A. 31. Zingerle Ig. Diu Zitelose. Innsbr. 1884
Geschenke von den P. T. Verfassern: 11, 15, 16, 18,

24, 29; Univ.-Prof. Dr. A. Brandl in Berlin: 23; Al. J. Ham-
merle, k. k. Bibliothekar i. K. etc. in Salzburg: 26; Director

Dr. Ludw. v. Hormann: 2; F. Islinger in Landshut: 17;

Univ.-Prof. Dr. A. v. Pichler: 5, 10; Museums-Portier A. Schei-

xing: 28; Prof. Dr. Jos. Schorn: 20; Dr. Heinr. v. Schullern

in Salzburg: 27; President Ant. Schumacher: 8; Univ.-Prof.

Dr. H. Semper: 1; hohe k. k. Statthalterei : 6, 7, 12, 13, 14,

31; Dr. Fr. Waldner, Staatsbahn-Consulent : 9; Wagner'sche

Univ.-Buchdruckerei : 19; Familie des Hofrathes Dr. Tob. v. Wil-

dauer: 3, 4, 25, 30; Dr. Ant. Winkler, Advocat: 21.

E. Eechtswissenschaftlichen Inhaltes:

1. Advocaten - Tarif. a) (Ausgabe ftir die Gerichtsbezirke

Innsbruck, Bozen und Feldkirch). Innsbr. 1898. b) FQr die

Stadte Innsbruck u. Meran. w. v. 2. Brunner A. a) Die Per-

sonaleinkommen und die Rentensteuer. Innsbr. 1898. b) Das

neue Personalsteuergesetz. w. v. 3. Geyer A. a) Ueber die

neueste Gestaltung des Volkerrechtes. Innsbr. 1866. • b) Ueber
4*
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die Todesstrafe. Innsbr. 1869. 4. Harum P. Von der Entste-

hung des Eechtes. Innsbr. 1863. 5. Mitvormunds-Bestellungs-

Decret. Innsbr. 1898. 6. Lentner F. Dr. Die osterr.-ungari-

schen Consulate. Innsbr. 1879. 7. Ulmann E. Ueber die

Fortschritte der Strafrechtspflege seit dem Ende des XVIII. Jh.

Innsbr. 1873.

Geschenke von der Wagner'schen Univ.-Buchdruckerei

:

1, 2, 5, 6; Faniilie des Hofrathes Dr. Tob. v. Wildauer: 3,

4, 7.

F. Theologischen Inhaltes:

1. Actes du Ier congres antimaconniqne intern. Sept. 1896*

Trente. Tom. I. Tournai 1897. 2. Andachten, tagliche, eines

wahren Christen. Bozen 1833. 3. [Angelini Sofie v.] Necrolog

der ehrwiirdigen Mutter Maria Pia —-. Innsbr. 1897. 4. Bericht,

Allgemeiner, uber die nordtirolische Kapuziner-Mission von Bet-

tiah u. Nepal. Innsbr. 1896. 5. [Canisius P.] Kleiner Kate-

chismus . . . fur die gemeine Layen anno 1749. Ynsbrugg.

Mich. Ant. Wagner. 6. Calendarium perpetuum unacum notis

et precibus. Oenip. 1897. 7. Catalogus fratrum o. m. S. Fran-

cisci Capuc. Oenip. 1897. 8. Catalogus religiosorum monast.

Muro-Griesensis 1898. Bulsani. 9. Costituzioni dell'Istituto

delle suore della carita. Trento 1897. 10. Creutzgang Christi.

Tnsprugg H. Paur 1665. .11. Directorium div. officii pro congr.

Helveto-German. Ord. Cisterciensis 1898. Bregenz. 12. Detto

ad usum dioec. Brixin. 1898. 13. Eisenbahn zum HimmeL
Innsbr. o. J. 14. Erhard Th. Biblia sacra. Vol. II. Gratz und

Inspruk 1749. 15- Die Feier des 20jahr. Papst- u. des dia-

mantenen Priester - Jubilaums S. H. Papst Leo XIII. Innsbr.

1898. 16. Greuter Joh. Wallfahrtsbuchlein zu Kaltenbrunn.

Innsbr. 1832. 17. Hattler F. Gnaden-Novenne zum gottlichen

Herzen Jesu. Innsbr. 1897. 18. Heller Joh. Das Nestorianische

Denkmal in Singan Fu. S, A. 1897. 19. Myrrhenberg, der

osterreichische, od. Geschichte u. Beschreibung des Gnadenortes

zu Maria Taferl. Innsbr. 1896. 20. Ordo celebrandi opus dei

in monast. m. S. Georgii in Fiecht. 1898. 21. Detto ad usum
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fr. min. S. Franc. Capuc. Oenip. 1898. 22. Pergmayr Jos. Drey

Schritte zur wahren und vollkommenen Liebe Gottes. Brixen

1785. 23. Schatzkastlein. d. i. Ablassgebete u. kirchliche An-

dachten zum.hl. Josef. Innsbr. 1896. 24. St. Josefs-Missions-

Gesellschaft d. hi. Herzens von Mill-Hill. Brixen 1892.

Geschenke: Hauptstadt-Pfarrcooperator Ettel: 1; Prof

Joh. Heller S. J. : 18 ; Privatdocent der k. k. Universitat Dr. J.

Schatz: 14; hohe k. k. Statthalterei: 6—9, 11, 12, 20, 21;

Dr. Karl Strompen: 4, 13, 15, 17, 19, 23, 24; Prof. Leonh.

Wiedemayr: 5; Familie Franz Winkler: 2, 10, 16, 22; Heinr.

v. Worndle: 3.

G. Verschiedenen Inhaltes:

1. Almanacco agrario pel 1898. Trento. 2. Detto fur 1885.

3. Annuario delle scuole popolari del Tirolo, A. II. Innsbr.

4. Antisemitismus vor 120 Jahren. Reichsp. 17. VI. 1897. 5.

Die Arlbergbahn, Denkschrift aus Anlass des lOjahr. Betriebes

1884—1894. Innsbr. 1896. 6. Atti d. I. K. Aecad. d. Agiati,

5. III. Vol. 3, Fs. 4. 7. Ausfiihrungsbestimmungen zu der Ge-

schaftsordnung fur die k. k. Staatsbahn - Directionen. Innsbr.

1897. 8. Auszug aus dein Protokoll der Avisio-Commission

11.—17. October 1897. 9. Detto der VI. Generalversammlung

der Actionare der Localbahn Mori - Arco - Kiva. Bozen 1897.

10. Detto des Verwaltungsausschusses des Eislaufvereines 1896/97.

Innsbr. 1897. 11. Detto aus den vom Stadtkammeramte in

Bozen f. 1895 gelegten Verwaltungsrechnungen. 12. Bader M.

Landkomtur Joh. Jak. Graf Thun. Padua. 13. Bauordnung der

Landesbauptstadt Innsbruck. 1896. 14. Berichte, Stenogra-

phische, des Tiroler Landtages, HI. Session 1898. 15. Bericht

iiber die Thatigkeit der I. Section des Landesculturrathes. 16.

Bericht Tiber die Kleinbahnen mit elektr. Betriebe Lavis—Mo-

lina, S. Michele—Male und Trient—S. Michele. 1897. 17. Be-

richt des Vereins Carnuntum fiir das Jahr 1895 /96. Wien.

18. Bericht des standigen Ausschusses der Landes-Commission

fiir die Regulierung der Gewasser in Tirol. Innsbr. 1896. 19.

Bericht der landw. Landesanstalt in St. Michele 1874—1886.
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Bozen 1886. 20. Bericht, Technischer, iiber das Project der

Arlbergbahn. Wien 1872. 21. Bericht iiber die Versammlung

des Tirol. Gewerbegenossenschaftsverbandes. Innsbr. 1897. 22.

Bericht iiber die Thatigkeit des Verschonerungsvereines. Innsbr.

1896. 23. Detto des technischen Clubs. Innsbr. 1896. 24. Detto

des Landesverbandes fur Fremdenverkehr. 1896. 25. Detto des

acad. Vereins der Mediciner. Innsbr. 1897. 26. Biblioteca del

circolo operajo di Rovereto, Nr. 1, 2. Rover. 1897. 27. Bock

Fr. Die byzantinischen Zellenschmelze der Sammlung Dr. Alex,

von Swenigorodskoi. Aachen 1896. 28. [Brasavola A.] Alia

cara memoria di — . Boyer. 1897. 29. Bredius A. Catalogue

des peintures du Musee de l'etat a Amsterdam. 30. Biicher-

verzeichnis der neuen Volksbibliothek in Innsbruck (1891).

31. Campi L. de : Le sculture in legno nella parocchiale di S.

Zeno. S. A. 1897. 32. Catalogue abrege des tableaux anciens.

Brux. 1892. 33- Chlapek F. Der oconom .-administrative Dienst

des Proviantoffiziers. Inusbr. 1896. 34. Commissions-Protokoll

a) iiber die politische Begehung der Localbahn Sigmundskron

nach Kaltern. Oct. 1897. (2 Exp.) b) Ueber die Tracenrevision

etc. fur die Localbahn Bludenz nach Schruns. Innsbr. 1897.

(2 Exp.) c) Fur die elektr. Kleinbahn von Bregenz auf den

Pfander. 1897. d) Ueber die politische Begehung der Eisen-

bahn-Theilstrecke Bregenz—Bezau. 1897. e) Ueber die Tracen-

Kevision der Localbahn Bregenz—Bezau. 1897. f) fiir die Lo-

calbahn Jenbach nach Zell a. Z. 1896. g) fiir die Localbahn

Meran bis Landeck. 1892. h) iiber die Kleinbahn Bozen

—

Klobenstein. Innsbr. 1896- 35. [Correspondenzblatt des Priester-

Gebetsver. Wien.] Necrologe: Fid. Hopperger, S. Fend, Ben.

Lorenz, J. Perger, N. Bruggmoser, P. Rigier, enthalten in ein-

zelnen Nummern der Jg. 1893—1897. 36. Denkschrift a) zum

3fachen Feuerwehrfest in Innsbruck, 1882; b) der freiw. Feuer-

wehr in Innsbruck, 1857—1897 ; c) der k. k. General-Direction

der osterr. Staatsbahn iiber den Fortschritt der Bauarbeiten der

Arlbergbahn. Wien 1890; d) der Abgeordneten aus dem ital.

Theile der Provinz Tirol an den Beichsrath. Wien 1874. 37.

Dienstfahrordnungen a. d. J. 1893—1897. 38. Dispensatorium,

Digitized byVjOOQIC



LV

Neues Quarinisches. Innsbr. 1790. 39. Duentzer H. Verzeich-

nis der rSmischen Alterthiimer des Museums Wallraf-Richartz

in Koln. 1885. 40. Egger-Mollwald A. Das osterr. Volks- u.

Mittelschulwesen 1867—1877. Wien 1878. 41. Eingabe der

stadt. Beamten an den Gemeinderath urn Gehaltsregulierung.

1897. 42. Farmacia Zanella Rovereto, Prospect. 1897. 43.

Gassner Jos.: Karl Domanig S. A, 1897. 44. Gesetzentwurf

tiber Erwerbs- u. Wirtschaftsgenossenschaften und die Raiff-

eisencassen. S. A. 1897. 45. Gewerbereform nach den Be-

schliissen des III. Gew. - Congresses in Troppau. 1896. 46.

Grandin G. Zu Fuss, Die Reise urn die Erde. Feldkirch 1897.

47. Gredler V. Ethische Naturbilder. Bozen 1897. 48. Gre-

mialordnung fur die Chirurgen von Tirol u. Vorarlberg. Innsbr.

1821. 49. Grill Dr. Bauern-Doctor. Bregenz 1790. 50. [Grue-

ninger A.] Immortellenkranz auf das Grab des Abtes — . Bozen

1897. 51. Grundsteinlegung, Eine denkwurdige, in Tirol. Va-

terl. 1897 4. Juli. 52. Gutachten der Etschregulierungs-Ober-

bauleitung iiber die Einrichtung des kydrogr. u. meteorl. Be-

obachtungsdienstes. Innsbr. 1897. 53. Hauserverzeichnis f. d.

Landeshauptstadt. Innsbr. 1896. 54. Hager E. Nothruf zur

Verbesserung der Erziehung der Jugend. Martinsbtihel. o. J.

55. Hasselmann Fr. Schutz der Weinpflanze. Miinchen. 56.

Hauss-Apotheken, Heylsame, bestehend in allerhand sichern

Artzney-Mitteln. Innsbr. 1714. 57. Hausordnung des Stadt-

theaters. Innsbr. 1897. 58. Hirn J. Das Innsbrucker Stadt-

archiv. S. A. 1896. 59. Horfarter M. a) Zur Padagogik des

Kindergartens. Wien 1882. b) Anton Kink. Necrolog. 60.

Hutzelmann Chr. Dr. Ed. v. Grebmer. Furth 1893. 61. Jacob-

sen E. Le Gallerie Brignole - Sale Deferrari in Genova. Estr.

1896. 62. Jahresbericht a) der gewerblichen Fortbildungsschule

in Meran 1896/7 ; b) der Knabensehule inMeran; c) des kaufm.

Vereines. Innsbr. 1897 (2 Exp.); d) des Musikvereines. Innsbr.

1897 ; e) des akad. Alpenclubs, w. v. ; f) der freiw. Feuerwehr,

w. v.
; g) der St. Vincenz-Conferenz in Worgl. Innsbr. 1896

;

h) des Unterstiitzungsvereines der Buchdrucker, w. v. ; i) der

Section Bozen des D. u. Oe. Alpenvereins, w. v. ; k) der Spar-
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casse in Schwaz, w. v.; 1) detto in Bruneck, w. v.; m) der

Fachschule fur Steinbearbeitung in Laas, 1896/97 ; n) des Vor-

arlberger Museumsvereines 1896. 63. Jahresliste der Haupt-

geschwornen fur die Jahre 1892, 1893, 1897 u. 1898. Innsbr.

64. Jaksch A. Festschrift zum 25jahr. Bestehen der Section

Klagenfurt des D. u. Oe. Alpenvereins. 1897. 65. Instruction,

bez. Geschaftsordnung der Beamten der Sparcasse der Stadfc

Innsbruck. 1893. 66. Juventus gymn. Brixinensis 1841, 1842,

1844—49. 67. Kadich H. v. Das Landescultur-Schutzorgan

in Tirol. Innsbr. 1897. 68. Dss. italien. Trento 1897. 69. Ka-

minfegerbuchl fur Haus Nr. . . in Hall, detto fur Mils, Innsbr.

1897. 70. [Kesselmeyer P. A.] Der ewig, allgegenwartige und

allvollkommene Stoff. Bd. 4. Leipzig 1897. 71. Klaar K. Dr.Zur

Erinnerung an Hofrath Dr. v. Schonherr. S. A. 1898. 72.

Kofler A. Die neuen Handelsvertrage mit Deutschland, Italien

etc. Innsbr. 1892. 73. Tirol. Landwirtschafts-Kalender. Bozen

1898. 74. Largaiolli F. Bibliografia del Trentino. 1897. 75.

Margesin G. Zu den heurigen Landtagswahlen. Bozen 1889.

76. Marguillier A. Eecension der Abhandlung: Die Sammlung

alttirolischer Tafelbilder zu Freising, von Dr. H. Semper. S. A.

Paris 1898. 77. Mittheilungen des Instit. f. osterr. Geschichts-

forschung. 8 Stuck S. A. aus Jg. 1898. 78. Murr J. Was sagt

uns Platon vom Jenseits? Innsbr. 1891. 79. Niessen J. Ver-

zeichnis der Gemalde-Sammlung des Museums Wallraf-Bichartz

in Koln, 1888. 80. Obrist J. G. Hippolyt Guarinoni. Innsbr.

1867. 81. Pernter J. Nachruf an Prof. v. Hardtl. S. A. 1897.

82. Personalstand der L. F. Universitat 1847, Innsbr.; detto fur

1848. 83. [Perthaler J.] Ueber die Herstellung des Gleichge-

wichtes im osterr. Staatshaushalte. Wien 1856. 84. Plant F.

Eine Volksheilige. Meran 1897. 85. Postinger C. Sul ristauro

della chiesa d' Isera. Bover. 1897. 86. [Presserzeugnisse.] Ver-

schiedene, meist Einblattdrucke, Brixen 1842—1898, 7 Stuck.

87. Detto, in Bezug auf die Wahlen fiir den Landtag und

Keichsrath a. d. J. 1870—92. 88- Programme a) Stella matu-

tina in Feldkirch, 1897; b) zur Feier der Fahnentibergabe an

die Typographia, 1897 ; c) Ob.-Gymn. der P. Franciscaner in
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Bozen 1891/92 bis 1895/96; d).des Staatsgymn. Bozen 1865/6,

1875/6; e) der St.-U.-Realschule Bozen 1892|93—1895/96; f)

des k. k. Gymn. Brixen, 1870, 71, 1892—1895; g) des f. b.

Gymn. Vincentinum 1877, 78, 1892—1895; h) Ob.-Gymn. in

Hall, 1879/80, 1891/2—1894/5; i) Ob.-Realschule Innsbruck,

1891/2, 1893/4—1895/96; k) Ob.-Gymn. Innsbruck. 1853, 61,

71, 75, 80, 1881/2—1895/6; Ob.-Gymn. Meran, 1864|5, 1891/2

bis 1894/5; m) Ob.-Realschule Rovereto, 1891/2—1895/6; n)

Ob.-Gymn. Rovereto 1891/2—1895/6; o) Ob.-Gymn. Trient, 1870,

1891/2—1895/6; p) St.-Gymn. Innsbruck 1896/97;* q) detto

Rovereto. S. A. 89. Protokoll a) der 6. Sitzung der Handels-

u. Gewerbekammer in Bozen 1897 ; b) der 3. Gener.-Versamm-

lung der Centralcasse der Raiffeisenvereine Deutschtirols 1897;

c) fiber den 4. Verbandstag der deutschtirol. Cassenvereine.

Innsbr. 1894; d) detto uber die polit. Begehung eini-

ger Varianten der Bregenzerwaldbahn 1897; e) der Uebergabe

der III. Etschregulierungs-Section - S. Michele—Sacco, 1897; f)

der Etschregulierungs-Commission Section III. Oct. 1890; das-

selbe italienisch; g) des Verbandstages der deutsch-tirol. Spar-

u. Darlehens-Cassenvereine. Innsbr. 1897. 90. Puntschart P.

Meine Entgegnung an Dr. H. Horten. Innsbr. 1897. 91. Re-

chenschaftsbericht a) der Localbahn Innsbruck—Hall, 1896;

b) der deutsch-tirol. Aerztekammer, 1896; c) des Vereins des

hi. Vincenz v. P. zu Innsbruck, 1896; d) des Staatsbeamten-

Casinovereins in Innsbruck, 1896 ; e) des Vereins der Ober-

osterreicher in Innsbruck, 1896; f) des Frauen-Hilfs-Vereins

vom rothen Kreuz, Jnnsbr. 1896 ; g) des Innsbrucker Vorschuss-

vereins, 1896; h) des Tiroler Thierschutzvereins, 1896; i) des

Kronpr. Rudolf-Veteranenvereins, 1896; k) des kathol. Vereins

fiir Fortbildung der Arbeiterinnen, 1896; 1) des Tiroler Lan-

desausschusses f. d. J. 1896, Innsbr. 1897; m) der Actienge-

sellschaft Localbahn Innsbruck—Hall, 1896 ; n) der St. Vinzenz-

conferenz in Brixen, 1898; o) des Kr. Rudolf-Veteranenvereins

1897/8. 92- Regolamento scolastico pel distr. polit. di Trento.

1894. 93- Remmesch W. Sammlung von Modellen fur den

Elementarunterricht in der Holzschnitzerei (Text). Innsbr. 1897.
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94. Rentengtiter in Tirol. S. A. Innsbr. 1894. 95. Res Tiro-

lenses. Innsbr. 1897. 96- Rizzoli Jul. Sulla selvicoltura nel

Trentino. Est.Trento 1897. 97. Sackkalender fiir 1845. Brixen.

98. Sander H. Zur Erinnerung an Jak. Jehly. Innsbr. 1897.

99. [Sarnthein L. Gf.] Genealogie u. Geschichte der graflichen

Familie von Sarnthein, sowie ihrer Ansitze. Innsbr. 1897.

100. Satzungen a) der Hottinger Innarchen-Genossenschaft.

Innsbr. 1888; b) des Verschonerungsvereins in Mayrhofen.

Innsbruck 1896; c) der Section Hall des D. u. Oe. Alpenver-

eins. Innsbr. 1898 ; d) des Maler-, Lackierer- u. Vergolderver-

bandes fiir Deutschtirol. Innsbr. 1897; e) des Verbandes der

freiw. deutschtirol. Feuerwehren. Innsbr. 101. Schenk A. Der

tirol. Stenographenverein. Innsbr. 1871. 102. Schiaparelli G.

Rubra canicula. Est. Rover. 1897. 103. Schullern H. v.: Franz

Thurner. S. A. 1879. 104. [Schumacher Fr.] Freier Boden!

S. A. Innsbr. 1897. 105. Schwab E. Die osterr. Musterschule

fiir Landgemeinden. Wien 1873. 106. Sfhwarzler C. a) Lebens-

skizze des Historienmalers L. Hundertpfund. S. A. 1897.; b)

des Tiroler Malers Jos. A. Koch. S. A. 1897. 107. Schwarzler

Geb. Notizen iiber die Entstehung der Eisenbahn durch Vor-

arlberg. Bregenz 1890. 108. Sieberer J. Die von Sieberer'sche

Waisenstiftung im Lichte der Wahrheit. Wien 1890. 109. Si-

meoner A. a) Ueber eine Studienreise nach Italien und Grie-

chenland. S. A. 1897; b) Franz Gasser. S. A. 1897. 110.

Sitzungsberichte, Stenograph., der 2. Landtagssession in Vorarl-

berg. 1896|7. 111. Statut a) des schiedsgerichtlichen Ausschus-

ses fiir die Genossenschaft der Fleischhauer u. Selcher, Innsbr.

1897 ; b) der Meisterkrankencasse fur Gewerbetreibende in Hall,

1896; c) des Kranken- u. Unterstiitzungsvereines der Amts-

diener, Innsbr. 1892; d) der Genossenschaftsgruppe V des Ge-

richtsbezirkes Rattenberg, 1896. 112. Statuten a) des Radfahr-

clubs in Hall, 1898; b) des Vereins fiir Vogelkunde in Inns-

bruck (1893); c) der Actiengesellschaft biirgerl. Brauhaus in

Innsbruck, 1897; d) der freiw. Feuerwehr in . . Innsbr. 1898.

e) des Vereins zur Unterstiitzung in Sterbefallen fiir die Be-

diensteten der k. k. priv. Siidbahngesellschaffc (1877); f) des
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Vereins Guttenberg in Innsbruck, 1869 ; g) des Kroulandvereins

der Buchdrucker. Inusbr. 1882. 113. Verschiedene tirolische

Vereinsstatuten, 6 Stuck (Doubl.) 1J.4. Statuti della societa co-

oper, di consumo tra i publ. funzionari e pensionati della parte

Ital. del Tirolo. Trento 1894. 115. Statuto a) del casino so-

ciale dei pubbl. funzionari civili di Eovereto, 1897; b)

della cassa di sovvenzione per i corpi di pompieri, Trento 1897

;

c) della banca popolare di Trento 1897; d) della societa di

mutua assicurazione degli animali bovini. Eover. 1897 ; e) della

associazione tipogr. di mutuo soccorso. Trento 1873. 116-

Stiasany R. Dr. Ein mittelalterlicher Alpenkiinstler. S. A. 1897.

117. Das 25jahr. Stiftungsfest des akad. Corps Gothia. Innsbr.

1895. 118. Suess M. Beitrage zur Geschichte der Typographic

u. des Buchhandels im Herzogthum Salzburg. 1845. 119.Tarif

der grafl. Taxis'achen Glasfabrik in Kramsach. Lithogr. 120.

Tauber H. Ein Kiinstlerheim. Vaterl. 11. Juni 1897. 121.

Thatigkeitsbericht des akad. Vereins fur tiroL-vorarlb. Heimats-

kunde. 1897. 122. Theaterzettel aus Innsbruck, o. D. (5 Stiick).

123. Detto. Saison 1897/98. 124. Tirolensien, entbalten in der

Wiener Zeitung, Montags-Revue, Vaterland etc. 1896 (6 Stiick).

125. Trientl A. Der Sparkocher. Innsbr. 1894. 126. Trubrig J.

Die Beschreibung und Schatzung der Tiroler-Amtswalder i. J.

1555. 127. Verkehrs-Section, Die stadtische, in Innsbruck,

1888—1897. 128. Verordnungen in Schulangelegenheiten (ver-

schiedene in Tirol gedruckte Broschuren und Schriften a. d. J.

1869—1874). 129. Verzeichnis der Schiller an der k. k. Kreis-

hauptschule etc. zu Brixen, 1839—1842. 130. Visintainer B.

a) Alia memoria di Ercole Untersteiner. Rover. 1897; b) Sulla

tomba del Prof. Gius. Eaile. Eover. 1897. 131. Voranschlag

der Einnahmen u. Ausgaben im Haushalt der Landeshauptstadt.

Innsbr. 1893. 132. Vorschriften der Schule des Musikvereins

in Innsbruck. 1897. 133. Waldner Fr. Nachrichten iiber die

Musikpflege am Hofe zu Innsbruck. S. A. Langensalza 1897.

134. Weissenbach Al. a) Biogr. Skizze von Dr. Joh. J. Harten-

keil. Salzb. 1808; b) der Brand zu Salzburg. Wien 1818. 135.

Zallinger Fr. v. Ein offenes Wort nach den Erganzungswahlen
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LX.

fur den Gemeindeausschuss der Stadt Bozen. 1871. 136. [Za-

noni Ad.] In morte di —. Rover. 1897. 137. Zehn Jahre unter

der rothen Flagge. Innsbr. 1891.

Geschenke von den P. T. Verfassern: 31, 61, 70, 84,

85, 99, 106, 116, 126; E. Bormann, Prof, in Wien: 17; Univ.

Prof. Dr. K. v. Dalla Torre: 62 e, 121; Hofrath W. v. Drath-

schmidt: 5; Prof. Jos. Damian in Trient: 92, 114; Direction

der Schule in Meran: 62 a, 62 b, 62 m; Cassier K. Gostner:

29, 32, 39, 79; Al. J. Hammerle, k. k. Bibliothekar i. K. etc.

in Salzburg: 134; k. k. Custos der Univ.-Bibliothek Dr. Hitt-

mair: 4, 35, 51, 120; Dr. Fr. Innerhofer, Curarzt in Meran:

122; Dr. A. Kogler, Advocat : 2; hohe Landesausschuss £ Tirol:

14, 911; hohe Landesausschuss f. Vorarlberg: 110; hohe Lan-

desculturrath I. Section: 15, 73; detto Section Trient : 1; hohe

Landesschulrath : 3; F. Metz, Landschaftsbeamter i. K: 91 o;

Univ.-Prof. Dr. E. v. Ottenthal: 64; Musikdirector Jos. Pem-

baur: 62 d; Dr. S. M. Preni in Marburg 59 b; Museums-Portier

A. Scheiring: 88 b; Prof. Dr. Jos. Schorn: 36 a, 49, 103, 112 f,

112 g, 115 e; Handelskammer - President A. Schumacher: 43;

C. Schwarzler, Kaufmann in Bregenz: 88 a, 107; E. Schwarz

in Lana: 12; Univ.-Prof. Dr. H. Semper: 76; Bud. Simath,

Communalbeamter : 123; hohe k. k. Statthalterei : 6, 7, 9—11,

16, 21—24, 26, 28, 34a, 34b (1 Exp.), 36b, 41, 42, 44, 46,

47, 50, 55, 57, 62c (1 Exp.). 62f, bis 621, 62n, 68, 71, 74,

77, 81, 88 p, 88 q, 89 a, 89 b, 89 g, 90, 91a—91k, 93, 96,

100b, 102, 109a, Ilia, 113, 115a—115d, 117, 125, 127, 130,

132, 133, 136; Bern. Strobl, Kunstmaler in Brixen: 66, 82,

86, 91 n, 97, 129; Dr. K. Strompen: 54, 58, 60, 62 c, 67, 75,

78, 89 c, 91m, 94, 104, 108, 124, 135; Exc. A. v. Swenigo-

rodskoi, k. russischer Staatsrath: 27; Wagner'sche Univ.-Buch-

druckerei: 8, 13, 18, 30, 33, 34, 37, 45, 52, 53, 63, 65, 69,

89 d, 89 e, 89 f, 98, 100c—100 e, 109b, 111b—Hid, 112a,

112 e, 131; Dr. Franz Waldner, Staatsbahnconsulent: 118; Fa-

milie des Hofrathes Dr. Tobias v. Wildauer: 19. 20, £6c, 36 d,

40, 59a, 72, 80, 83, 87, 88c—88o, 95, 101, 105, 128, 137;
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Dr. Franz Winkler, Stadtarzt: 25, 100 a; Ludw. Winkler, mag.

pharm.: 38, 48, 56, 119.

H. Zeitungen und Zeitschriften:

1. Andreas Hofer. 1897. 2. Anzeiger fiir Bludenz und

Montavon. 1897. 3. Blatter, Stenographische, aus Tirol. 1897.

4. Bollettino della sezione di Trento d. cons. prov. d'agricol-

tura. 1897. 5. Bozner Zeitung. 1897. 6. Burggr&fler. 1897.

7. Dillmger's Reise- u. Fremden-Zeitung. 1891—1897. 8. Dio-

cesanblatt. Brixen, 1869-1871, 1876—1878. 9. Feldkircher-

Zeitung. 1897. 10. Litterarisches Centralblatt. 1897. 11. Inns-

brucker Nachrichten. 1897. 12. Lienzer Zeitung. 1897. 13.

Meraner Zeitung. 1897. 14. Mittherlungen des Instituts fiir

osterr. Geschichtsforschung. 1897. 15. Nachrichtsblatt der

deatschen malakozoologischen Gesellschaft. 1897. 16. Puster-

thaler Bote. 1897. 17. Schutzen-Zeitung. 1897. 18. Stettiner

entomologische Zeitung, Jg. I—XXVIL Stettin 1840—1866.

19. Tiroler Bote. 1897. 20. Tiroler Grenzbote. 1897. 21. Ti-

roler Landzeitung. 1897. 22. Tiroler Stimmen. 1897. 23. Ti-

roler Tagblatt. 1897. 23. Mehrere incompl. Jahrgange ver-

schiedener Zeitungen u. einzelne Hefte u. Nummern von Zeitschrif-

ten aus Tirol.

Ge&chenke von den P. T. Herausgebern bezw. Verlegern:

1, 2, 5, 6, 9, 11—13, 16,17, 19—23 ; k. k. Univ.-Prof. Dr. K. v.

Dalla Torre: 7, 15, 18; Dr. A. Kogler, Advocat: 8; Hofrath

Dr. Jul. Ficker: 10; Section Trient des Landesculturrathes : 4;

hohe k. k. Statthalterei fiir Tirol: 24; Wagner'sche Univ.-Buch-

druckerei: 14.
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Personalstand des Ferdinandeums 1897.

AllerhSchster Protector:

Seine k. u, k. apostolische Majestat der Kaiser

Franz Josef I.

Protector-Stellrertreter

:

Seine k. u. k. Hoheit Ferdinand Karl, Erzherzogvon
Oesterreich.

Yerwaltungs-Ausschuss :

Vorstand:

Franz Bitter v. Wieser, Dr., k. k. Univ.-Professor, Bitter des

Ordens der eisernen Krone III. Classe etc.

Curatoren:

Franz Werner, Dr., Magistratsrath i. P. etc.

Anton Schumacher, President der Handels- und Gewerbe-

kanimer etc.

Franz Waldner, Dr., Staatsbahn-Consulent etc.

Secretar:

Karl Wilh. von Dalla Torre, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Cassier:

Karl Gostner, Kaufmann.
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Lxm

Biblioihekar

:

Josef Egger, Dr., k. k. Gymnasial-Professor.

Fachdirectoren:

Artistisctie Section:

Hans Semper, Dr., k. k. Universitats-Professor, etci

Alfons Mayr, Architect.

Josef Tapper, Professor an der k. k. Staats-Gewerbeschule.

Josef Hofel, Juwelier.

Historische Section:

Josef Durig, k. k. Schulrath i. P.

Emil von Ottenthal, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Michael Mayr, Dr., Director des k. k. Statthalterei-Archivs etc,

Josef Zosmayr, k. k. Gymnasial-Professor.

Nat urhistorische Section:

Alois Cathrein, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Camil Heller, Dr., k. k. Universitats-Professor i. P.

Ludwig Baron v. Lazarini, Secretar des Tiroler Matrikel-Fondes,

k. k. Lieutenant i. P.

Josef Schorn, Dr., Professor an der k. k. Lehrerbildungsanstali

Custos: Conrad Fischnaler.

Portier und Diener: Anton Scheiring.

Aufseher und Diener: Alois Schonach.

Mandatare des Ferdinandeums.

In Bozen : Karl v. Hepperger, Dr., Advocat, Landeshauptmann-

Stellvertreter etc.

„ Bregenz: (unbesetzt.)

„ Brixen : Joh. Chr. Mitterrutzner, Dr., k. k. Schulrath, Gym-
nasial-Director i. R. etc.

„ Bruneck: Eduard v. Grebmer, k. k. Postmeister etc.

„ Dornbirn: Ignaz Rusch, Maschinenfabrikani
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LXIV

In Feldkirch:

„ Graz:

, Hall:

„ Klagenfurt

:

„ Kufstein

:

„ Lienz

:

„ Meran

:

» Prag :

, Salzburg:

, Trient:

„ Triest:

. Wien:

Adalb. Trafoyer, Dr., k. k. Landesgerichtsrath.

Leopold Pfaundler, Dr., k. k. Univ. - Professor.

Ernest Erler, Magistratsrath.

Josef Luggin, Dr., Hof- und Gerichts-Advocat.

Emil Fischnaler, Dr., Advocat.

Ferdinand Bitter von Neupauer, Dr., k. k. Be-

zirksrichter.

Adalbert von Hellrigl, Dr., Advocat, Beichs-

rathsabgeordneter etc.

Julius Jung, Dr., k. k. Univ. - Professor.

A. J. Hammerle, k. k. Bibliothekar i. P. etc.

Bobert Graf Terlago, Grossgrundbesitzer, Beichs-

raths-Abgeordneter.

(unbesetzt.)

Dr. Alfons Huber, k. k. Hofrath, Universitats-

Professor, Secretar d. kais. Akad. d. Wissensch.

Mitglieder-Verzeichnis.

(Diejenigen Mitglieder, bei denen der Wohnort nicht angegeben ist, woh-

nen am Sitze der betreffenden Mandaterie.)

Innsbruck.

Ehrenmitglieder:

Enzenberg Arthur, Graf v., Excellenz, k. u. k. wirkl. gelveimer

Bath, k. u. k. Kammerer etc.

Heller Camil, Dr., k. k. Univ.-Professor i. P.

Lazarini Ludwig, Baron v., Secretar des Tiroler Matrikel-Fondes etc.

Merveldt Franz, Graf v., Excellenz, k. u. k. wirkl. geheimer

Bath, k. u. k. Kammerer, Statthalter in Tirol u. Vorarlberg.

Biccabona Othmar v., Dr., k. k. Notar.

Bottleuthner Wilhelm, k. k. Aich-Ober-Inspector.

Schidlach Franz Bitter, von, Excellenz, k. u. k. Feldmarschall-

Lieutenant i. B.

Schumacher Ant., President der Handels- und Gewerbekammer.
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Semper Hans, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Wieser Franz, R. v. Dr., k. k. Universitats-Professor etc.

Immerwahrendes Mitglied:

Die Stadt Innsbruck.

Ordentliche Mitglieder:

Adam Josef, k. u. k. Oberst i. P.

Agricola. Verein junger Buch-, Kunst- und Musikalienhandler.

An-der-Lan Eduard v., Dr., k. u. k. Major, k. k. Ministerial-

rath.

Attlmayr Karl, v. Dr., Landesrechnungs-Rath.

Auffinger Conrad, Kaufmann.

Bauer Josef, Landesbeamter und Schiesstands-Referent.

Baur Franz, Fabriksbesitzer.

Bederlunger Heinz, Bankier.

Berger Thomas, Professor an der Handels-Akademie.

Bergmeister Josef, Privatier.

Berreitter Karl, Dr., praktischer Arzt.

Berreiter Hans, k. k. Universitats-Quastor.

Bickel Adam, Kaufmann.

Blaas Florian, Dr., k. k. Oberlandesgerichtsrath i. P.

Blaas Josef, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Braitenberg Heinrich v., Privat.

Brandis Anton A., Graf, Excellenz, k. u. k. geheimer Rath,

k. u. k. Kammerer, Landeshauptmann etc.

Cathrein Alois, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Colli Gebriider, Kunsttischler.

Conrad Gustav, Dr., k. k. Hofrath, Finanz-Procurator.

Czeriaak Paul, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Czichna Karl Alfred, Kunsthandler.

Dalla Torre Karl W. v., Dr., k. k. Universitats-Professor.

Dannhauser Wilhelm, Fabrikant und Hausbesitzer.

Dantscher Theodor, R. v. Kollesberg, Dr., k. k. Univ.-Prof.

Daum Josef, Dr., k. k. Hofrath, Landesgerichts-Prasident.

Ferd.-Zeitschrift. III. Folge. 42. Heft. 5
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LXVI

Deininger Johann, k. k. Begierungsrath, Director der k. k.

Staatsgewerbeschule.

Demattio Fortunat, Dr., k. k. Hofrath, Universitats-Professor.

Dinter Josef, Dr., Advocat.

Duregger Ludwig, Dr., Advocat.

Durig Josef, k. k. Schulrath.

Eberharter Ferdinand, Beamter der k. k. priv. Siidbahn.

Ebner Kobert, Bitter v., k. k. Statthalterei-Secretar.

Eccher Alfons v., k. k. Forstadministsationsrath.

Eccher ab Echo, Friedrich von, Dr., k. k. Oberlandesgerichts-

rath.

Edlinger Anton, Buchdruckerei- und Hausbesitzer.

Egger Franz, k. k. Professor an der k. k. Lehrerbildungs-

anstalt.

Egger Josef, Dr., k. k. Gymnasial-Professor.

Eichler Hermann, k. k. Steuer-Oberinspector i. P.

Slnzenberg Hugo, Graf v., Herrschaftsbesitzer.

Ettel Karl, Hauptstadt-Pfarrcooperator.

Falger Kudolf von, k. k. Finanz-Bechnungsrevident.

Falk Heinricb, Dr., Sparcasse-Director.

Falser Stephan, fiitter von, k. k. Landesgerichtsrath.

Feder Ignaz, Bitter v., k. k. Oberbaurath i. P.

Ferrari Otto, Graf v., k. u. k. Hauptmann in der Armee.

Ficker Julius v., Dr., k. k. Hofrath, Univ.-Professor i. P.

Fischer Budolf, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Fischnaler Conrad, Custos am Ferdinandeum.

Fleckinger Seb., k. k. Professor an der k. k. Lehrerbildungs-

anstalt und Stadtschul-Inspector.

Flunger Josef, Gasthofbesitzer.

Flunger Michael, Gasthofbesitzer.

Friese Heinr., Privatier.

Fuss Heinrich, Professor an der k. k. Staatsgewerbeschule.

Galante Andreas, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Ganner Ferdinand, Dr., k. k. Bezirksarzt.

Gasteiger Beinhold, von, zu Babenstein und Kobach, k. u. k.

Oberst i. P.
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JiXVlI

Gatt Budolf, Kaufmann.

Genelin Placidus, Dr., Professor an der k. k. Oberrealschule.

General staba-Abtheilung des k. u. k. Corps-Commandos.

Girardi Ludwig, k. k. Postofficial.

Glanz Josef, K. v., k. k. Statthalterei-Rechnungsrath i P.

Glasmalereianstalt, Tirolische, in Wilten.

Glatzle Eduard, Kaufmann und Buchbindermeister.

Gnadt Karl, Beamter der k. k. priv. Sttdbahn.

Gostner Karl, Kaufmann.

Grasmayr Jos., Glocken- und Feuerspritzen-Fabrikant.

Greil Franz, Dr., praktischer Arzt.

Greil Josef, Kaufmann.

Grimm Hugo, k. k. Postofficial.

Gsaller Karl, k. k. Bauadjunct d. Post- u. Telegr.-Direction.

Haberer Karl, Director der Handelsakademie.

Hacker Victor v., Dr., k. k. Univ.-Professor.

Hammerle Marie, Fabricantensgattin.

Hammerl Gabriel, Drechsler und Hausbesitzer.

Handl Joljann, Kaufmann.

Haselsberger Leonhard, k. k. Uebungsschullehrer.

Haumeder Robert v., Dr., Stadtphysikus und Director des allg.

Krankenhauses.

Hauser Josef, Privatier, Hausbesitzer.

Hausotter Johann, Dr., k. k. Landesschul-Inspector.

Hebenstreit Benedict, E. v., k. k. Statthalterei-Viceprasident.

Hechenberger Ferdinand, Dr., k. k. Notar.

Heider Karl, .Dr., k. k. Univ.-Professor.

Heinricher Emil, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Hepperger Anton v., Dr., k. k. Oberlandesgerichtsrath.

Herr Gustav, k. k. Landesschul-Inspector i. P.

Hibler Gedeon v., Kaufmann.

Hillebrand Franz, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Hochstetter Ferdinand, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Hoefel Bernhard, Juwelier.

Horandtner Ferdinand, Privat.

Hormann Ludwig v., Dr., k. k. Universitats-Bibliothekar.

5*

Digitized byGoogle



LXVHI

Hortnagl Johann, Fabricant und Hausbesitser.

Hoflacher Engelbert, Stadtpfarrer in Mariahilf.

Hohenbiihel Heinr., Freiherr v., fc. k. Oberlandesgerichtsrath.

Hohenlohe Waldenburg, Nicolaus, Prinz.

HopfFer Albert, Elektrotechniker.

Hradeczky Hermann, Ritter v., k. k. Hofrath.

Hueber Adolf, Dr., k. k. Professor an der Oberrealschule.

Hueber Hermann, Kaufinann und Agent.

Hundegger Josef, Dr., k. k. Univ.-Bibliotheks-Beamter.

Hutter Josef, Baumeister.

Jesser Moriz, k. u. k. General-Major i. P.

John Vincenz, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Joos Josef, k. k. Miinzwardein.

Innerhofer Johann, Gasthofbesitzer.

Ipsen Karl, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Kaltenbrunner Ferdinand, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Kapferer Josef, Kaufmann.

Kapferer Karl, Kaufmann.

Kapferer Karolina, Kaufmannswitwe und Hausbesitzerin.

Karst v. Karstenwerth Alexander, k. u. k. Generalmajor.

Kathrein-Andersill Max Hitter v., k. k. Landesgerichtsrath.

Katzung Rudolf, k. k. Postofficial.

Kerschner Ludwig, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Knapp Benedikt, k. k. Gymnasial-Director i. R.

Knoflach Karl, Dr., prakt. Arzt.

Knoll Emil, Dr., Advocaturs-Concipient.

Kollensperger Alphons, Dr., Stadtarzt.

Kollensperger Anton, Fabricant und Hausbesitzer.

Kolner Otto, Dr., praktischer Arzt.

Kometer Johann, Dr., Dekan und Stadtpfarrer etc.

Kripp Heinrich v., k. k. Notariats-Concipient.

Kripp Sigmund v., Secretar des Landesculturrathes.

Landsee Karl, Hotelbesitzer.

Lantschner Ludwig, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Leeb Karl, Dr., k. k. Hofrath.

Lehrerverein Innsbruck.
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LXIX

Lemmen Alois v., Adjunct der Handelskam trier,

Lieber August, Dr., praktischer Arzt.

Lier Joh. G., k. k. Oberpostdirector.

Lindner Leopold, k. k. Hofwachswaren-Lieferant.

Lonyay Elisabeth, Grafin, Ehrendame des k. k. Damenstiffces

Maria Schul zu Brtinn etc.

Maas Ferdinand, Oberrealschul-Professor i. P.

Mages Maria, Privat.

Maretich Gedeon, Baron v., k. u. k. Oberst i. P.

Markart Alois, Privat

Marr Gustav, Graveur.

Mayer Ernst, Fabrikant chirurgischer Instrumente.

Mayer Karl, Dr., k. k. Unrv.-Professor.

Mayr Alphons, Architect und Baumeister.

Mayr Franz, Architect und Baumeister.

Mayr Mich., Dr., Director des k. k. Statthaltereiarchivs etc.

Metz Ferdinand, Landesrechnungs-Revident i. P.

Meusburger Arthur, k. k. Statthaltereirath.

Michael Emil, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Morz Friedrich, Dr., Advocat, Altbiirgermeister.

Moser Karl, stud, phil,

Muller Johann, Dr., Univ.-Professor.

Muller Lorenz, inful. Pralat des Stifles Wilten.

Myrbach Franz, Baron v., Dr., k. k. Univ.-Professor.

Neuhauser Karl, Fabrikant und Hausbesitzer.

Nevinny Josef, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Nissl Robert, Gutsbesitzer, Buchsenhausen.

Nissl Rudolf, Kunstmaler.

Nitsche Adolf, Dr., k. k, Schulrath und Gymnasial-Director.

Norer Jacob, Baumeister.

Norz Alois, Juwelier und Hausbesitzer.

Oberhammer Karl, Handelsmann und Hausbesitzer.

Obexer Max, Kaufmann und Hausbesitzer.

Oellacher Guido, Apotheker und Hausbesitzer.

Oellacher Hermann, Dr., k, k. Bezirksrichter ii P.

Oellacher Oswald, Dr., Augenarzt.
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Ongania Karl, Sparcasse-Verwalter i. P.

Ottenthal Emil v., Dr., k. k. tJniv.-Professor.

Ottenthal Richard v., k. k. Statthalterei-Secretar.

Papsch Anton, Dr*, Zahnarzt.

Pastoi4 Ludwig, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Pembaur Josef, akademischer Musikdirector.

Pfretzschner Norbert, Dr., Privatier.

Pirchl Wilhelm's Erben.

Platter Hugo, Fachlehrer an der Biirgerschule.

Plaseller Friedrich, Sparcasse-Cassier.

Ploner Johann, k. k. Postofficial.

Poll Alois, Landes-Lagerhausverwalter.

Potsch Franz, Brauereibesitzer.

Pomuier Gustav, Dr.t k. k. Univ.-Professor.

Posselt-Czorich Anton v., k. k. Statthaltereirath.

Preyer Josef, Eaufmann und Hausbesitzer.

Pusch Anton, Dr., Advocat.

Radakovic Michael, Dr., Univ.-Assistent und Privatdocent.

Ramponi Roman v., Dr., k. k. Post-Secretar.

Rautenkranz Wilhelm, k. k. Statthaltereirath.

Reden Albert, Modelleur und Fassmaler.

Reicher Josef, Baron, Excellenz, k. u. k. Geheimrath und k. u.

k. Feldzeugmeister.

Reiss Simon, Eunst- und Musikalienhandler.

Rhomberg Arthur, Fabriks* und Hausbesitzer.

Riccabona Ernst v., Dr., k. k. Landesgerichtsrath.

Riccabona Julius v., Dr., President des Landes-Culturrathes etc.

Ritt August, k. k. Oberbaurath.

Rive-Westen, Adalbert v., commerc. Vertreter der k. k. Staats*

bahn.

Roeck Hermann, Director der k. k. Lehrer- und Lehrerinnen-

bildungsanstalt.

Roggla Josef, Edler v. Mayenthal, k. k. Hofrath i. R '

Rokita Earl, Landes-Oberingenieur.

Roux Anton Maler, Professor der k. k. StaatsgeWfcrbesehute i. P.

Rziha Ernst, k. k. Gewerbe-InspectGr.
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Salcher Alois, Fabricant und Hausbesitzer.

Sander Hermann, k. k. Schulrath und Director der k. k. Ober-

realschule.

Sarnthein Ludwig, Graf, k. k. Bezirks-Commissar.

Sarnthein Otto, Graf, k. k. Oberfinanzrath.

Sartori Monte-Croce Tullius v., Dr., k. k. Universitata-PrO-

fessor.

Sauter Ferdinand, Dr., k. k. Statthaltereirath.

Schaufler Josef, Kaufmann.

Schiestl Ida, k. k. Oberfinanzraths-Witwe.

Schiestl Josef, Dr., Advocat.

Schiflher Ludwig, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Schmuck Heinrich v., k. k. Professor an der Oberrealschule.

Schneller Christian, k. k. Hofrath.

Schoenach Ludwig, k. k. Professor an der Oberrealschule.

Schorn Johann, Dr., Landesausschuss-Mitglied.

Schorn Josef, Dr., Professor an der k. k. Lehrerinnenbildungs-

ansfolt.

Schragl Hugo, Bitter v., k. k. Baurath.

Schroeder Leopold v., Dr., k. k. Universitats-Professor.

Schumacher Eckart, Buchdruckereibesitzer.

Schumacher Paul, Caplan des v. Sieberer'achen Waisenhauses.

Schuster Josef, Dr., Advocat.

Schuster Otto, Dr., Advocat.

Schwarzenberger Eupert, Architekt der tirol. Glasmalerei-Anstalt

Schwick Heinrich, Hof-Buchhilndler.

Seemiiller Josef, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Seif Franz, Ingenieur.

Senhofer Earl, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Sertiten-Convent, ehrwlirdiger.

Sonnleithner Franz, k. k. Oberlandesgerichtsrath i; P.

Spielmann Balbine, Private^ Hausbesitzerin.

Sprung Ludwig, Dr., k. k. Univ,-Bibli6theks-Beamter

St. Lucas-Gilde.

Stainer Engelbert, Formator.

Stanger Gustav; k. k. Landesschul-Iuspeetor.
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Stapf Johann, freiresign. Apotheker.

Stapf-Euedl Josef, Magistrats-Secretar i. K.

Steiner v. Felsburg Albrecht, Historienmaler etc.

Stenzl Johann, Privatier, Hausbesitzer.

Stern Julius, Banquier.

Sternbach Ferdinand, Freiherr v., Gutsbesitzer.

Sternberg Ludwig, Graf von.

Sterzinger Leander, Dr., k. k. Landesgerichtsrath.

Stockhammer Eduard, Adjunct der Landes-Casse.

Strimmer Sebastian, k. k. Oberberg-Verwalter i. P.

Stromenger Victor, Dr., k. k. Bezirks-Commissar.

Strompen Karl, Dr.

Swoboda Karl, Magister der Pharmazie.

Sybold Karl, k. k. Oberpostrath.

Tapper Josef, Professor an der k. k. Staatsgewerbeschule.

Thurn-Taxis Ferdinand, Graf v., k. k. Statthaltereirath i P.

Tiroler Adels-Matrikel-Genossenschaffc.

Trapp Gotthard, Graf v., Erblandhofmeister der gefurst. Graf-

schaft Tirol, Herrschaftsbesitzer.

Tschiderer Ernst, Freiherr v., k. u. k. Kammerer etc.

Tschoner Ferdinand, Kaufinann.

Tschurtschenthaler Anton v., Dr., k. k. Hofrath und Univ.-

Professor i. P.

Ueberhorst Karl, Dr., k. k. Univ.-Professor.

UflFenheimer Hermann, Fabrikant und Hausbesitzer.

Unterberger Ernst, Kunsthandler.

Unterberger Franz, akad. Maler in Brxissel.

Unterkircher Karl, k. k. Univ.-Bibliotheks-Scriptor.

Venoscz Emerich, Oberrevident der k. k. Staatsbahn.

Vintschgau Max, Bitter v., Dr., k. k. Hofrath, Univ.-Professor.

Vogl Franz, Dr., k. k. Statthaltereirath i. P.

Wackernell Jos., Dr., Advocat, Landtags-Abgeordneter.

Wackernell Josef Eduard, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Walde Karl Alois, Kaufinann.

Walde Peter, Dr., Advocat.

Waldner Franz, Dr., prakt. Arzt, StaatsbahnrConsulent.
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Weichs-Glon Friedrich, Baron, k. k. Staatsbahn-Inspector.

Werner Franz, Dr., Magistratsrath i. P.

Wiedemayr Leonhard, Professor an der k. k. Lehrerinnenbil-

dungsanstalt.

Wilten, Chorherrenstift.

Winkler Alois, Bildhauer.

Winkler Anton, Dr., Advocat.

Winkler Josef, Dr., Advocat.

Winkler Ludwig, Mag. pharm.

Winkler Otto, Stadtapotheker.

Wirtinger Wilhelm, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Witsch Julius, Dr., Advocat.

Wolfskron Max, Keichsritter v., k. k. Montanbeamter i. E.

Zacher Adrian, Pfarrer in Hotting.

Zambrg, Dominicus, Kaufinann.

Zehenter Josef, k. k, Professor der Oberrealschule.

Zelger Josef, Kauftnann.

Zimmermann Josef, Hausbesitzer.

Zimuieter Alois v., Landesbuchhalter i. P.

Zimmeter Franz v., Dr., Landesrechnungsrath.

Zingerle Anton, Dr., k. k, Universitats-Professor.

Zosmair Josef, k. k. Gyinnasial-Professor.

.Mandatarie Bozen.

Ehrenmitglieder:

Gredler Vincenz, P., Director des Ober-Gymnasiunis der PP.

Franciscanerv
Hepperger Karl v., Dr., Landeshauptmann-Stellvertreter, Advocat,

Mandatar.
Schopfer Heinrich, k. u. k. Major, i. B.

Ordentliche Mitglieder:

Aufschnaiter Alois v., Oberingenieur, Landtags-Abgeordneter.

Biegeleben Paul, Baron v., k. k. Kreisgerichts-Vicepr&sident.

Braitenberg Josef v., Dr., Altburgermeister.
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Eyrl Georg, Freiherr v., Gutsbesitzer, Museums-Vorstand etc.

Forni Peter, Graf, k. u. k. Lieutenant.

Grabmayr Heinrich B. von, k. k. Landesgerichtsrath.

Huber Ignaz, Dr., Advocat.

Kasseroler Anton, Dr., Privat.

Krautschneider Paul, Dr., Advocat.

Lobenwein Alois v., Dr., Gemeindearzt in Kaltern.

Longo Anton, Freiherr v., Landtags-Abgeordneter, Gutsbesitzer

in Neumarkt.

Makowitz Alois v., Gutsbesitzer, Landtags-Abgeordiieter.

Marzani Albert, Graf v., Gutsbesitzer in Gries.

Mayrl Victor, von.

Melchiori Josef, Graf v., k. k. Hofrath, Kreisgerichts-Pfrasi-

dent i. P.

Mollerus Heinrich, Baron v., kgl. Kamrnerherr in Gries*

Museums-Verein.

Perathoner Julius, Dr., Advocat, Biirgermeister.

Pfaff Wilhelm, Dr., Advocat.

Kapp Johann, Dr., Privat in Kaltern.

Eoggla Adalbert v., Dr., Sparcassa-Verwalter.

Schmid Georg, Dr., grafl. Sarnthfein'scher Verwalter, Landtags-

Abgeordneter.

Steinegger Ambros, Abt des Benedictiner-Stiffces Muri-Gries.

Strobele Karl, k. k. Statthaltereirath.

Toggenburg Friedrich, Graf v., Gutsbesitzer.

Vogel Julius, kgl. Sachsischer Commercienrath, Besitzer von

Festenstein.

Wachtler Albert, Kaufmann.

Welponer Paul, Handelskaminer - Prasident, Reichsraths- and

Landtags-Abgeordneter.

Widmann-Staffelfeld Alphons, E. v., Grossgrundbesitzer, Laiid-

tagsabgeordneter.

Wieser Josef, inful. Probst und Stadtpfarrer etc.

Zallinger Franz v. Stillendorf, Reichsraths- und Landtags-Ab-

geordneter.
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Mandatarie Bregenz.

Ehrenmitglied:

Gasser, Jos., E. v. Vallhorn, akad. Bath u. Statuair.

Ordentliche Mitglieder:

Jenny S., Dr., kais. Bath, Museumsvorstand etc.

Schwerzenbach C. v., Fabriksbesitzer.

Thun Josef, Graf, k. k. Hofrath.

Thurn-Taxis Gustav, Prinz, k. u. k. Kammerer, Hofrath etc.

Mandatarie Brixen.

Ehrenmitglied:

Mitterrutzner Johann Chrysostomus, Dr., k. k. Schulrath und

Gymnasial-Director i. R. und Mandatar.

Ordentliche Mitglieder:

Aichner Simon, Dr., Fiirstbischof, k. k. geheimer Bath etc.

Ammann Hartmann, k. k. Gymnasial-Professor.

Friedle Theodor, Dr., Domcapitular und fiirstbischofl. Eanzler.

Heiss Johann, Hotelbesitzer.

Kirchberger Alfred, Altbtirgermeister.

Kunstverein der Theologen am fiirstbischofl. Seminar.

Lachmiiller Wilhelm, Bitter v., k. k. Landesgerichtsrath i. P.

Peer Ignaz, Stadtapotheker.

Peer Johann, Dr., Stadtphysikus.

Pircher Anton, Dr., Advocat.

Staller Josef, Dr., Professor der Theologie.

Waitz Oswald, Kaufmann.

Waitz Sigmund, Dr., Bedacteur.

Weissteiner llemigius, Pralat des Chorherrenstifkes Neustift.

Mandatarie Bruneck.

Ordentliche Mitglieder;

Arz Aiitcm, Gfaf ton, k. k. Statthalterei-Concipist.
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Grebmer Eduard v., k. k. Postmeister und Mandatar.
Kneussl Caspar, Architekt.

Ktinigl Karl, Graf v., k. u. k. Kammerer und Major i. K. zu

Ehrenburg.

Stadtgemeinde Bruneck.

Sternbach Hans, Baron von, Dr., Advocat.

Mandatarie Dornbirn.

Ordentliche Mitglieder:

Ballmann Heinfich, k. k. Bezirksgerichts-Adjunct.

Hammerle Otto, Fabriksbesitzer.

Rhomberg Adolf, Landeshauptmann, Fabriksbesitzer.

Rhomberg Theodor, Fabriksbesitzer.

Rusch lgnaz, Maschinenfabrikant, Mandatar.

Mandatarie Feldkirch.

Ordentliche Mitglieder:

Lareher Pius, Ritter von, k. k. Kreisgerichts-Prasident.

Perathoner Victor, Dr., k. k. Gymnasial-Director.

Preu August von, Dr., k. k. Notar in Bludenz.

Trafoier Adalbert, Dr., k. k. Landesgerichtsrath, Mandatar.
Tschavoll Isabella v., geb. Ganahl, Fabriksbesitzers-Witwe.

Mandatarie Graz.

Ordentliche Mitglieder:

Dantscher Victor, Ritter v., Dr., k. k. Universitats-Professor.

Gleispach Joh., Graf, k. u. k. Kammerer, President des k. fc

Oberlandes-Gerichtes.

Holl Moriz, Dr., k. k. Universitats-Professor.

Kiibeck Guido, Baron v., Excellenz, k. k. wirkl. geheimer Rath,

Statthalter in Steiermark i. R.

Ktinigl Ferdinand, Graf, k. u. k. Kammerer, k. k. Landesge-

richtsrath.

Meran Johann, Graf von, erbl. Mitglied des Herrenhauses etc.

Mor Victor, Ritter v. Sunegg, Dr.,
. k.k. Univ.-Professor,
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Nicoladoni Karl, Dr., k. k. Hofrath, Univ.-Professor.

Pfaundler Leopold, Dr., k. k. Univ.-Professor, Mandatar.
Schwind Ernst, Baron von, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Steinlechner Paul, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Thun-Wiirttemberg Auguste, Grafin v., Durchlaucht.

Mandatarie Hall.

Ehreninitglied:

Schmidt Alois K., k. k. Sectionsrath i. P.

Ordentliche Mitglieder:

Broschek von Boroglav Karl, k. u. k. Oberlieutenant im 4 Regi-

ment Kaiser-Jager.

Brucker Johann, Privat.

Erler Ernest, Magistratsrath, Mandatar.
Ganner Johann, Dr., k. k. Salinenarzt.

Gasser Vincenz, Dr., k. k. Notar, Reichsraths-Abgeordneter.

Hohenbuhel Paul, Baron von, gen. Heufier zu Rasen.

Hofinek Anton, k. k. Bergrath etc.

Kathrein Theodor, Dr., Advocat, Burgermeister etc.

Klebelsberg Christoph v., Apotheker, Altburgermeister.

Plaseller Anton, Lehrer am Taubstummen-Institut zu Mils.

Praxmarer Alois, k. k. Oberforster i. P.

Recheis Nicolaus, Kaplan der Landes-Irrenanstalt.

Schenk Stephan, k. k. Realschul-Professor i. P.

Schneeburg Rudolf Baron v., k. u. k. Kammerer etc.

Schuster Max, k. k. Professor und Leiter der kunstgewerblichen

Fachschule.

Seidner Otto, Guts- und Brauereibesitzer.

Stadl Peter von, Architekt.

Streicher Alois, Baron von, k. u. k. Oberst.

Wenger Maria v., Private.

Mandatarie Klagenfurt.

Ordentliches Mitglied:

Luggin Josef, Dr., Hof- u. Gerichts-Advocat, Mandatar.
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Mandatarie Kufstein,

Ordentliche Mitglieder:

Fischnaler Emil, Dr., Hof- und Gerichts-Advocat, Mandatar.
Lenz Johann, Dr., k. k. Bezirksarzt.

Praxmarer Josef, Dr., Btirgermeister, Advocat.

Reisch Hans, Kaufmann.

Unterinnthaler Lehrerverein.

Mandatarie Lienz.

Ordentliche Mitglieder:

Domanig Elias, Handlungsbuchhalter.

Neupauer Ferdinand, Bitter von, Dr., k. k. Bezirksrichter,

Mandatar.
Oberkircher Eduard, Gtiterbesitzer.

Oberhuber Johann Ignaz, Gtiterbesitzer.

Offer Karl, k. k. Forstinspections-Adjunct.

Schwarzler Hans, Dr., k. k. Notar.

Siegwart Johann, Kaufmann.

Stadtgemeinde Lienz.

Welzhofer Julius, Dr., k. k. Landesgerichtsrath, in W.-Matrei.

Mandatarie Meran.

Ehrenmitglieder:

Johannes Bernhard, k. k. Hof-Photograph.

Tappeiner Franz, von, Dr., Curarzt etc.

Lebenslangliches Mitglied:

Hoffmann Richard, Freiherr v., in Obermais.

Ordentliche Mitglieder:

Angerer Johann, Dr., k. k. Notar in Lana.

Berreitter J., Dr., k. k. Notar.

Freudenfels Sigmund, Privat, Gutsbesitzer.

Grabmayr Anton, von, k. k. Hofrath i. P.

Hellrigl Adalbert v., Dr., Advocat, Reichsraths-Abgeordneter,

Mandatar.
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Hengstenberg Kudolf, Gaswerksbesitzer.

Husterer Johann G., Sparcasse-Cassier.

lnnerhofer Franz, Dr., Curarzt.

Mages Heinrich, Baron v., Dr., k. k. Landesgerichtsrath,

Mazegger Bernhard, Dr., Sanitatsrath in Obermais.

Pallang Karl, Dr., Advocat.

Prtinster Johann, Dr., k. k. fiegimentsarzt etc.

Putz Max, Dr., Advocat.

Putz Kichard, Dr., Curarzt.

Keibmayr Josef, k. a. k. Hofbacker.

Eochelt Emil, Dr., Hofrath, Curarzt und Operateur.

Schrott Alois, A&securanz-Oberinspector, Schlossbesitzer.

Solder Franz v., Gutsbesitzer und Kaufmann.

Sparcasse Meran.

Stadtgemeinde Mefan.

Treuinfels Leo, Abt des Benedictiner-Stiftes Marienberg, etc.

Mandatarie Prag.

Ordentliches Mitglied:

Jung Julius, Dr., k. k. Univ.-Professor, Mandatar.

Mandatarie Salzburg.

Ordentliche Mitglieder:

Ferdinand IV., Kais. Hoheit, Erzherzog von Oesterreich, Gross-

herzog von Toscana etc. etc.

Haller Johann Ev., Cardinal, Flirsterzbischof etc. etc.

Hammerle A. J., k. k. Bibliothekar i. P., Bitter des Franz Josef-

Ordens, Mandatar.

Mandatarie Trient.

Ordentliche Mitglieder:

Ceschi a S. Croce Alois, Graf, k. k. Kammerer, Excellent.

Damian Josef, k. k. Gymnasial-Professor.

Liebe Karl, Edler v. Kreuzner, k. k. Statthalterei - Concipist.
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Eungg Albert v., k. k. Hofrath.

Terlago Eobert, Graf v., k. u. k. Kainmerer, Beichsraths- und

Landtags-Abgeordneter, Mandatar.

Mandatarie Triest.

Ehrenmitglied:

Fabrizi Probus, k. k. Hofrath, Bitter des Ordens der eisernen

Krone etc.

Ordentliche Mitglieder:

Aichner Andreas, k. k. Gymnasial-Professor.

Alber-Glanstatten August, Baron v., Dr., President der k. k. See-

behorde, i P.

Brettauer Josef, Dr., Augenarzt.

Brunner Max, jun., Kaufmann.

Escher Theodor, Dr., Professor, Primararzt.

Hotze Friedrich von, k. u. k. Feldmarschall - Lieutenant i. P.,

Excellenz.

Kindinger Eduard, Bitter v., Hofrath, President des Oberlandes-

gerichtes.

Kugy Paul, Grosshandler.

Lantschner Karl, Beamter der k. k. priv. Siidbahn.

Leis Johann, k. k. Gymnasial-Professor.

Lixl Ludwig, Grosshandler.

Beinelt Karl, Freiherr v., Mitglied des Herrenhauses, Prasident

der Handels- und Gewerbekammer.

Schranz Franz, Professor an der k. k. Staatsgewerbeschule.

Schwarz Theodor, k. k. Hofrath.

Sigmund Eduard, Grosshandler und Hausbesitzer.

Tiroler Verein : Andreas Hofer.

Trubrig Julius, Dr., k. k. Forstadministrations-Secretar in Gorz.

Widmann Peter, k. k. Professor der Staats-Oberrealschule.
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Mandatarie Wien.

Ehrenmitglieder:

Hofer Albertine, Edle v., k. k. Notars- und Beichsraths-Abge-

ordneten-Witwe.

Huber Alfons, Dr., k. k. Hofrath, Secretar der k. Akademie der

Wissenschaffcen etc., Mandatar.
Widmann B., Baron v., Excellenz, k. u. k. geh. Bath, Besitzer

des Grosskreuzes des Kaiser Franz Josef-Ordens etc.

Wilczek Hans, Graf, Excellenz, k. u. k. geheimer Bath und

k. u. k. Kammerer.

Mitglieder auf Lebensdauer:

Ludwig Victor, kaiserliche Hoheit, Erzherzog von Oesterreich.

Johann, Durchlaucht, regierender Fiirst von Lichtenstein.

Drasche-Wartenberg Kichard, Freiherr v., Bergwerksbesitzer.

Miller August, Bitter von und zu Aichholz.

Schwarz Karl, Freiherr v., k. k. Oberbaurath und Bealitaten-

besitzer.

Schwarzenberg Johann Adolf, Fiirst, Mitglied des osterreich.

Herrenhauses etc.

Ordentliche Mitglieder:

Adam Josef, Dr. med.

Auersperg Fr. Josef, Fiirst v., Oberst-Erblandmarschall von Tirol.

Ausserer Karl, Dr., Professor, Gutsbesitzer.

Dungel Adalbert, Pralat des Stiftes Gottweih.

Eberle Florian, Dr., Hof- und Gerichts-Advocat.

Ebner Victor, Bitter v., Dr., k. k. Univ.-Professor.

Friess Georg, Stiftsarchivar u. Professor in Seitenstetten.

Froschauer Gedeon, Bitter v.

Giovanelli Benedict, Graf, k. k. Hofrath beim obersten Gerichts-

hofe.

Ferd.-Zeitschrift. IU. Folge. 42. Heft. 6
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Grabmayr Josef v., k. k. Hofrath im Ministerium des In-

nern etc.

Griinbeck Heinrich, Abt des Stiffces Heiligenkreuz.

Gsell Benedict, Dr., Stiftshofmeister des Stiffces Heiligenkreuz.

Gsteu Josef, k. k. Hofrath.

Hasslwanter Anton, Dr., k. k. Hof- und Gerichts - Advocat,

Mitglied des Herrenhauses.

Hauswirth Ernst, Dr., Pralat des Stiffces Schotten.

Hintner Valentin, Dr., Professor am k. k. akad. Gymnasium.

Hirn Josef, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Hirt Karl Emerich, Beamter der osterr.-ungar. Bank.

Honigl Dominicus, inful. Abt des Stiftes Seitenstetten.

Hormann Robert v., Dr., k. k. Hofrath im Ministerraths-Pra-

sidium.

Inama-Sternegg Karl Th. v., k, k. Sectionschef etc.

In-der-Maur Karl v., Cabinetsrath Sr. Durchlaucht des souv.

Fiirsten von und zu Lichtenstein.

Karl Alexander, Abt des Stiftes Melk.

Kostersitz Ubald, Pralat des Stiffces Klosterneuburg.

Mathoy Robert, Dr., k. k. Notar.

"Miller Victor, von und zu Aichholz.

Morosini Nicolaus.

Neupauer Karl, Ritter v., Dr., k. k. Landesgerichtsrath.

Pernter Josef, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Redlich Oswald, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Reisch Emil, Dr., k. k. Univ.-Professor.

Salter Sigmund, Realitatenbesitzer.

Seifert Alois, Inspector der k. k. Staatsbahn.

Sterzinger Emanuel, Dr. k. k. Notar.

Terlago Victor, Graf, von.

Toldt Karl, Dr., k. k. Hofrath und Universitats-Professor.

Touristenclub, Oesterreichischer.

Thun-Hohenstein-Sardagna Franz, Graf, k. u. k. Kammerer, Mit-

glied des Herrenhauses.

Trafoyer Alois, Dr. med., Privat.

Verein fur osterr. Volkskunde.
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Voltelini Hans v., Dr., Concipist des k. k. Haus-, Hof- u. Staats-

archives.

Zallinger Otto v., Dr., k. k. Univ.-Professor.

Zelinka Karl, Bahndirector der k. k. priv. Sudbahn-Gesellschaft.

Keiner Mandatarie zugetheilt.

Ehrenmitglieder:

Amon v. Treuenfest Gust., Eitter v., k. u. k. Arcieren-Leibgarde-

Major a. D. in Treffen, Krain.

Arnold Ferdinand, Dr., k. b. Landesgerichtsrath in Munchen.

Defregger Franz v., Historienmaler, konigl. Professor an der

Akademie der bildenden Kiinste in Munchen.

Lipperheide Franz, Freiherr v., Schloss- und Gutsbesitzer in

Matzen.

Schernthanner Alexander, k. k< Forst - Inspections - Commissar

in Kitzbiihel.

Schmidt Wilhelm, Dr., Director des k. Kupferstich-Cabinetes

in Munchen.

Mitglieder auf Lebensdauer;

Friedrich, kaiserl. Hoheit, Erzherzog von Oesterreich etc. in

Pressburg.

Angerer Anna, Gutsbesitzerin in Arco.

Meran Rudolf, Graf von, Dr., dz. in Mahrisch-Schonberg.

Ordentliche Mitglieder:

Altmann Robert, Eitter von, k. k. Bezirks-Commissar in Hart-

berg.

Baillie-Grohmann W. A., auf Schloss Matzen bei Brixlegg.

Brandl Alois, Dr., Univ.-Professor in Berlin.

Bruker Johann, Dr., prakt. Arzt in Landeck.

Campi Louis v., Gutsbesitzer in Cles, Landtags- n. Reichsraths-

Abgeordneter.

Cathrein Karl, k. k. Notar in Kitzbiihel.

Complojer Adolf, Dr., k. k. Notar in Landeck.

Engl Franz, k. k. Landesgerichtsrath in Sterzing.
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Engl Hugo, Professor der Akademie der bildenden Kunste in

Mtinchen.

Hassenmiiller Oscar von, k. u. k. Hauptmann in Eger.

Hormann Albert von, Dr., f. b. Rath u. Decan in Matrei.

Inama-Sternegg Karl, von, Dr., k. k. Statthalterei-Concepts-

Prakticant in Cles.

Lehrerverein, katholischer, mit dem Sitze in Sterzing.

Liebermann Leo, Dr., Director der chemischen Reichsanstalt in

Budapest.

Malfer Josef v., Altbtirgermeister in Auer.

Mariacher Stephan, Pralat des Stiftes Stams.

Muller Josef, k. k. Postmeister u. Hotelier in Landeck.

Poeschl Josef, Kaufmann in Telfs.

Schueler Eduard, Dr., k. k. Bezirkshauptmann in Landeck.

Schulz K., Dr., Professor, Bibliothekar des Reicbsgerichts in

Leipzig.

Schwarz Anton, k. k. Gymnasial-Director i. P. in Glurns.

Sizzo-Noris Heinrich, Graf, k. u. k. Kammerer u. Major, Villa

S. Bartolomeo, Trient.

Sternbach Ferdinand, Freiherr v., Herrschaffcsbesitzer zu Triesch

in Mahren.

Tschurtschenthaler Emil, v., k. k. Landesgerichtsrath in Landeck.

Vogl Alois, Stadtapotheker in Kitzbiihel.

Walter Josef, Dr., geistl. Rath, Stiftsprobst etc. in Innichen.

Weigand Wilhelm und Frau Gemahlin, Miinchen, Bogenhausen.

Worz Josef, Ritter v., k. k. Notar und Gutsbesitzer in Matrei.

i
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Verzeichnis der Institute undVereine etc.mit denen

das . Ferdinandeum in Schriften - Tausch - Verkehr

steht.

Aachen: Aachener Geschichtsverein.

Aaran: Historische Gesellschaft des Cantods Aargau.

„ Aargauische naturforschende Gesellschaft.

Agram: Kroat archaologische Gesellschaft.

Altenburg : Gesellschaft der Geschichts- u. Alterthumsforscher.

Amsterdam : Academie Eoyale de sciences.

Ansbach: Historischer Verein fur Mittelfranken.

Arnstadt: Deutsche botanische Monatsschrift.

Augsburg: Historischer Verein von Schwaben und Neuburg.

„ Naturhistorischer Verein.

Aussig: Naturwissenschaftlicher Verein.

Bamberg: Historischer Verein fur Oberfranken.

„ Naturforschende Gesellschaft.

Basel : Historische und antiquarische Gesellschaft.

„ Naturforschende Gesellschaft.

Bayreuth: Historischer Verein fur Oberfranken.

Bellinzona: Redaction des Bollettino storico della Svizzera

Italian a.

Bergen: Museum.

Berlin: Konigl. Preuss. Akademie der Wissenschaften.

„ Verein fiir Geschichte der Mark Brandenburg.

„ Der deutsche Herold.

„ Gesellschaft fiir Anthropologic, Ethnologie etc.
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Berlin: Botanischer Verein fur die Provinz Brandenburg.

Bern: Eidgenossisches Bundesarchiv.

„ Allgemeine geschichtsforscbende Gesellschaft der Schweiz.

„ Historischer .Verein des Kantons Bern.

„ Allgemeine schweizerische Gesellschaft fiir die gesammten

Naturwissenschaften.

„ Naturforschende Gesellschaft.

Bistritz (Siebenbiirgen) : Gewerbeschule.

Bologna: Accademia delle scienze.

Bonn: Verein von Alterthuinsfreunden im Kheinlande.

„ Naturhistorischer Verein der preussischen Kheinlande

und Westphalens.

Boston: So.ciety of Natural History.

Bozen: Handels- und Gewerbekammer.

.

„ „Kunstfreund".

„ Obergymnasium der P. Franziscaner.

Brandenburg a. H. : Historischer Verein.

Braunschweig: Verein fiir Naturwissenschaft.

Bregenz : Museum fiir Vorarlberg.

Bremen: Naturwissenschaffclicher Verein.

Breslan: Verein fiir Geschichte und Alterthum Schlesiens.

„ Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur.

„ Museum schlesischer Alterthiimer.

Brixen: K. k. Gymnasium.

„ F. B. Gymnasium wVmcentinum
tf

.

Briinn: Mahrischer Landesausschuss.

„ Hist.-statist. Section der k. k. mahrisch-schlesischen

Ackerbaugesellschaft.

„ Naturforschender Verein.

Briissel: Academie Koyale des sciences etc.

„ Societe des Bollandistes.

Buenos-Aires: Museo nacional.

Chemnitz: Verein fiir Chemnitzer Geschichte.

Cherbourg: Societe na^tionale des sciences naturelles.

Christiania: Universite Koyale de Norvege.
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Chur: Historisch-antiquarische Gesellschaft Graubundens.

„ Naturforschende Gesellschaft Graubundens.

Coliuar: Schongauer Gesellschaft.

Cordoba (Argentina:) Academia national de ciencias.

Darmstadt: Historischer Verein fiir Hessen.

Dilllngen: Historischer Verein. .

Donaueschingen:Verein f. Geschichte u. Naturgeschichte der Baar.

Dublin : Royal Dublin Society.

„ Royal Irish Academy.

Diirkheim : Pollichia, naturwissenschaftl. Verein der Kheinpfalz.

Elsenberg (Sachsen-Altenburg) : Geschichts- und Alterthums-

forschender Verein.

Elsleben : Verein fur Geschichte und Alterthumer.

Elberfeld: Naturwissenschaftlicher Verein.

Enns: Musealverein.

Erfurt: Verein fur Geschichte und Alterthumskunde.

Feldklrch: K. k. Real- und Obergymnasium.

Frankfurt a. M. : Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde.

Frankfurt a. 0.: Naturwissenschaftlicher Verein.

Frauenfeld: Historischer Verein des Kautons Thurgau.

„ Thurgauischer naturwissenschaftlicher Verein.

Freiberg (Sachsen): Alterthumsverein.

Freiburg (Schweiz). Society d' histoire.

„ „ „ Deutscher geschichtsforsch. Verein.

Freiburg !• B. : Gesellschaft zur Beforderung der Geschichts-,

Alterthums- und Volkskunde.

„ „ Breisgau-Verein „Schau in's Land".

Friedrlchshafen : Verein fiir Geschichte des Bodensees und

seiner Umgebung.

Gfenf: Societe d'historie et d' archeologie.

„ Societe botanique.

„ Conservatoire et jardin botaniques.

Giessen : Oberhessische Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde.

Glarus: Historischer Verein des Kantons Glarus.

€M5rlltz: Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Crraz: Landes-Museums-Verein : „Joanneum".
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Grraz: Historischer Verein.

„ Naturwissenschaftlicher Verein fur Steiermark.

„ Zeitschrift „Der Kirchenschmuck".

Greifswald : Kugisch-Pommer'scher Geschichtsverein.

„ Geographische Gesellschaft.

Hall: K. k. Ofeer-Gymnasium der P. Franziscaner.

Hall (Wurtteinberg) : Historischer Verein fur das wiirttember-

gische Franken.

Halle: Thiiringisch-sachsischer Verein fur die Erforschung des

vaterlandischen Altertburn s.

„ Verein fur Erdkunde.

Hamburg: Verein fiir Hamburgische Geschichte.

Hannoyer: Historischer Verein fiir Niedersachsen.

„ Naturhistorische Gesellschaft.

Heidelberg: Grossh. Badische Universitats-Bibliothek.

Herinannstadt : Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde.

„ Siebenbiirgischer Verein f. Naturwissenschaften.

Hof : Nordoberfrankischer Verein fiir Natur-, Geschichts- und

Landeskunde.

Jena: Verein fur thttringisch-sachsische Geschichte.

Igl6: Ungarischer Karpathenverein.

Innsbruck: K. k. Statthalterei-Prasidium.

„ Landes-Ausschuss.

„ Naturwissenschaftlich-medicinischer Verein.

„ K. k. Staats-Obergymnasium.

„ K. k. Oberrealschule.

Kassel: Verein fiir hessische Geschichte und Landeskunde.

„ Verein fiir Naturkunde.

Kempten: Allgauer Alterthumsverein.

Kiel: Gesellschaft f.Schlesw.-Holstein-Lauenburgische Geschichte.

„ Naturwissenschaftlicher Verein fiir Schleswig-Holstein.

„ • Anthropologischer Verein.

Kiew: Naturforscher-Gesellschaft.

Klagenfurt: Historischer Verein fiir Karnten.

„ Naturhistorisches Landesmuseum.

KJ>ln: Historischer Verein fur Niederrhein.
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KSnigsberg: Kgl. physikalisch-okonomische Gesellschaft.

Krakau: Akademie der Wissenschaften.

Kronstadt: Stadt-Archiv.

Laibach: Museal-Verein fur Erain.

Landshut: Historischer Verein von und ftir Niederbaiern.

„ Botanischer Verein.

La Plata: Museum.

Lausanne: Societe d' histoire de la Suisse Komande.

Leiden: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Leipa: Nordbohmischer Excursions-Club.

Leipzig: Verein fur Erdkunde.

„ Verein fur Geschichte.

Llnz: Museum FrancisCo-Carolinum.

„ Verein fur Naturkunde ftir Oesterreich o. d. E.

London: Koyal society.

Liibeck: Verein fur Geschichte und Alterthiimskunde.

Liineburg : Museumsyerein.

Lund: Universitats-Bibliothek.

Luxemburg: La Section historique de 1' Institut Eoyal Grand-

ducal de Luxembourg.

„ Verein fur Geschichte.

Luz^rn : Historischer Verein der funf Orte : Luzern, Uri, Schwyz,

Unterwalden und Zug.

Lyonr Academie des Sciences, Belles Lettres et Arts.

„ Societe d' Agriculture.

„ Mus^e Guimet.

Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Mailand: Societa storica Lombarda.

Melnlngen: Verein fur Hennebergische Alterthumer.

Meissen: Historischer Verein der Stadt Meissen.

Meran: K. k. Obergymnasium.

Metz: Gesellschaft fur lothringische Geschichte.

Modena: Accademia di scienze ed arti.

Montevideo: Museo nacional.

Montreal: Koyal society of Canada.

MUnchen: Konigl. Akademie der Wissenschaften.

Digitized byGoogle



xc """I
Mttnchen: Konigl. baier. allgem. Reichsarchiv.

„ Historischer Verein fur Oberbaiern.

„ Alterthumsverein.

„ Konigl. baier. Oberbergamt.

„ Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein.

Hiinster: Verein fur Geschichte und Alterthumskunde.

„ Westphalischer Provinzialverein fur Wissenschaft und

Kunst.

Nancy: Societe des sciences.

Neuburg a. d. D.: Historischer Verein.

Neuchatel: Societe des sciences naturelles.

New-York: American geographical society.

Niirnberg: Germanisches National-Museum.

„ Verein fiir Geschichte der Stadt Niirnberg.

„ Naturhistorischer Verein.

Odessa: Societe des Naturalistes de la nouvelle Russie.

Oflfenbach: Verein fiir Naturkunde.

Oldenburg: Verein fur Alterthumskunde.

Osnabriick: Historischer Verein.

„ Naturwissenschaftlicher Verein.

PadoTa: Societa Veneto-Trentina di scienze naturali.

Paris: Societe des etudes historiques.

Parma: Redazione del „Nuova Notarisia".

Pest: Magyar tadomanyos Academia.

„ Konigl. ungar. geologische Anstalt.

„ Redaction der Ethnolog\schen Mittheilungen.

Petersburg: Academie Imperiale des sciences.

„ Commission Imperiale Archeologique.

„ Jardin Imperiale de Botanique.

„ Societe entomologique de Russie.

Philadelphia: Academy of natural sciences.

„ University of Pennsylvania.

Posen: Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen.

Prag: Verein fiir Geschichte der Deutschen in Bohmen.

„ Konigl. Bohmische Gesellschaft der Wisseuschaften.
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Pressburg: Verein fur Natur- und Heilkunde.

Raigern: Eedaction der Studien und Mittheilungen des Bene-

dictiner- und Cistercienser-Ordens.

Rayensburg: Diocesan-Archiv fur Schwaben.

Regensburg: Historischer Verein fur Oberpfalz.

„ Naturwissenschaftlicher Verein.

Reichenberg : Verein der Naturfreunde.

Roda: Verein fiir Geschichts- und Alterthumskunde.

Royereto : Museo civico.

„ Camera di commercio e d' industria.

„ Accademia degli Agiati.

„ Societa degli Alpinisti Tridentini.

„ I. K. Ginnasio superiore.

Salzburg : Museum Carolino-Augusteum.

„ Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde.

Sehaffhausen: Historisch-antiquarischer Verein.

„ Sehweizerische entomologische Gesellschaft.

Schmalkalden : Verein fiir Hennebergische Geschichte.

Schwerln: Verein fiir meklenburgische Geschichte.

Spalato: K. k. archaologisches Museum.

St. Grallen: Historischer Verein.

„ Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

St. Louis: Missouri botanical garden.

Stettin: Entomologischer Verein.

Stockholm: K. Schwedische Akademie der Wissenschaften.

„ K. Vitterhets Historie och Antiquites Academien.

„ Nordiska Museet.

„ Society entomologique.

Strassburg: Historisch-literarischer Zweigverein des Vogesen-

Clubs.

Stuttgart: Konigl. Staatsarchiv.

„ Wiirttembergischer Alterthumsverein.

Trient: Museo comunale.

„ Societa degli Alpinisti Tridentini.

„ I. K. Ginnasio superiore.

Triest: Societa Adriatica di scienze naturali.
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Ulm: Verein fur Kunst und Alterthuin.

Upsala: Kgl. Universitat.

Venezla: K. istituto Veneto.

Washington: Smithsonian Institution.

„ U. St. geological survey.

„ U. St. Department of agriculture, Division of

Ornithology.

Wernigerode : Harzverein ftir Geschichte u. Alterthumskunde.

Wien : Kais. Akademie der Wissenschaften.

„ K. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhal-

tung der Kunst- und historischen Denkmale.

„ K. k. statistische Central-Commission.

„ K. k. geographische Gesellschaffc.

„ K. k. Kriegs-Archiv.

„ K. k. Militar-geographisches Institut.

„ Alterthums- Verein.

„ Heraldischer Verein „Adler*.

„ Verein ftir Landeskunde von Niederosterreich.

„ Gesellschaft ftir die Geschichte des Protestantismus in

Oesterreich.

„ Oesterreichischer Alpenclub.

„ Oesterreichischer Touristenclub.

„ Kedaction des Archivs fur Bracteatenkunde.

„ K. k. Naturhistorisches Hofmuseum.

,

„ K. k. zoologisch-botanische Gesellschatt. /

„ Anthropologische Gesellschaft.

„ K. k. geologische Keichsanstalt.

„ Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kennt-

nisse.

„ Numismatische Gesellschaft.

„ Entomologischer Verein.

„ Verein der Geographen an der Universitat.

„ Akadem. Verein deutscher Historiker.

„ K. k. hydrographisches Central-Bureau.

Wiesbaden: Verein ftir Nassau'sche Alterthumskunde.
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Wiesbaden: Verein fiir Naturkunde in Nassau.

WolfenMttel : Ortsverein fiir Geschichte.

Wfirzhurg: Historiseher Verein fiir Unterfranken.

Zurich: Antiquarischer Verein.

„ Schweizerische geologische Commission.

„ Naturforschende Gesellschaft.

„ Schweizerische botanische Gesellschaft.

Zwickau : , Alterthums-Verein.

„ Verein fiir Naturkunde.
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