
^erlaubInngen 

ber geirrten 

311 poriiat. 

@tel6enter S^anb. — 3. unb 4. ^eft. 

|l0rpat| 1873. 

S > r u d  b o n  ^ e i n r i e b  S a a f m a n i i .  

On (Commifflon i^ci in $otV<i' ff. 9* itt Stitisig.) 



bcr gelehrten 

3»  f i rpt .  

1% 

@ieBe$^^93at tb*  

iörjra*, 1873. 

! D r u ( f  i ) o n  ^ t i n r i d )  S a a l m a n n .  



®ebni(ft auf SBcrfügiing brr gelehrten fflnifcl)en ®efellf(l)aft. 
! r o r j ) a t ,  b e n  4 .  S l l ) r i l  1 8 7 3 .  2 e o  

^röil^ent. 

»4A>.S»4 



^n'^altstieraet^nii hts fteknten 

©rftcig §eftt 
©eltc 

3ur Äenttttti§ ber inSib«, (S>P, ^urtanb uttb einigen 
fiargegenben aufgefunbenen ©teinioerfjeuge ]§eib»= 
nif(|er SSorgeit SKit einer S£afet. (§;, (Breioing! 1 

S'iac^trag 51 
®jlnif(J§e 3)iatefte unb eftnif^e ©(i§rift[:j)ra(j§c* 25ott <öcrrn 

sifabemüer Dr. Serbinanb SBiebemannin ©t 5peter2öurg 57 
5Xrc^äotogifd§e ©^äne» SSon ^rn. ^rofeffor 91[» ^ottjarelogü 81 

1. S)ie beutfc^en ^auSmarlen mitten in 3lu§tanb 81 
2. Sxtt ^trcJ^äoIogie ber (^renjäeid^en 84 
3. 3)a§ erfle Bufammentreffen ber S!Kenf(^en mit 9licfen.. 89 

3\üeite^ §eft» 

Osiliana. ©rinnerungen au§ bem l^eibnifd^cn ÖJßtter= 
cuttuS unb atte ÖJeBräud^e öerfc^iebener SJrt, gefam»» 
mett unter ben 3infet=(Sftett. SSon S5. J^ot^ma^er, 
Dberte'^rer am ^^mnafiitm gu Strengiurg 1 

SSortiemerlung 1 
I. ©rinnerungen aus bem l^eibnifd^en (SÖttercuttuS ... 3 

1. ©ottl^eiten unb geijierl^afte Sßefen 3 
2. SBaffergott^eiten 24 
3» SSöumcuItug 31 
4. SOßunberfräftige Sllaturaticn 33 
5» Sl^iercdtug 35 
6» SUat^iiterf^^eittUttgctt 44 
7* 3)ie Seiten 54 
8* ©el^eiligtc ©tätten 67 



Seite 
9. S)er ?!Äcttfd^ bcn (Söttcrn gcgenüftcr 73 

10. ^^ortbauer bcg 3yiettf(|ett nad^ bcm S^obc 79 
fftUmä 83 

II. Stitc (Scl6rätt(!^c bcrfd^iebettcr Strt 85 
Sila^^trag 113 
Sttl^attgöerjei(|tti§ 117 

S)ritteg unb i)tertei8 §eft» 
®itt St6f(i§n{tt oug bem öraBif(i§en (^eogra^l^ctt Sbrift. 

(^terßei eine Kitl^ogra^jl^irtc S^afeO 1 
3ttl§att0=Ucficrfi(3§t gu Sßaut Steife in bcn 

Djtfeetättbcrn» (Utazds a Balt-tenger vid6kein. Irta 
Hunfalvy P41. Pest 1871. 8wei Slug bcm 
Ungarifd^en üfierfe^t 13 

SSciträgc jur Qucttcntuttbe Sltt=fiiötanb§. 35ott Dr. 
toji» a«g 0lcbal 21 

1» SMättbifc^e Stttuaten 23 
2. ©fttättbifc^eg ?5ragment 72 
Stttl^ang 76 

©ieBenjel^tt (Sa:i3itct aug SSartl^olomäug SIngticuS' Serie 
de proprietatibus rerum (öott ben @igett[c§aften ber 
S)tnge) 78 

93cri(!§t üBer bic ^räBeraufbedfungett 5ei ©tirniau im 
1872» SSott Dr. ©buarb fid^mann 106 

^Beiträge jur SSiogra^jl^ic beg Dr. med. SBoIbemar 
btnanb SSon Subioig ©tieba 116 

UcBer eine in Stblanb cntbcdtc 9lttttettittf(i§rift 125 
SSorläuftgcr SScrtd^t üficr bic @tttberfuttg einer umfattg« 

tei^crett Ur!uttbett=©ammlttttg imSd^toffc ^ttS5urt= 
ttc<f öott StrfabiuS IDicdtl^off 128 

^r(i|ib|lubiett jur liölättbifd^en öon SÄi(i^arb 
JpattSmatttu I. Dag börjjtf(|e «Ratl^garc^iö 129 



m »binitt 
aus 

bem araMf(iöett ©eogratJ^^en 

Jiirisi. 
(hierbei eine litöograj}^)irte Sofc(.) 

bie gütige SSermitttung be§ ^txm sprofeffor Dr. Sfjötbcfc in Äiel 
(ie|t irt ©tra§Burg) ift bic gete'Irte cftnifd^c ^efeUfd^aft in bett S3efi^ 
einer ^tfifdjrift beSjenigen 5t6fc^nitte3 qu§ bem ttod§ bem ^loötften 
l^uttbert ange^brenben Tberül^mtett araBifdjen (SecigraUjl^ett Sbrift ober @bri|l 
(feine ber fieiben formen fott bem ara6i[(j^en S^amen genau entf^jrec^en, 
bo(i^ biefem bie erftgegetiene ^orm niil^er Hegen) gelommen, ber bon Sinn= 
lanb unb ©fttanb unb ben i^nen näc^ft gelegenen (Seöieten i^anbelt, fo 
tüie öon bem genonnten (i5ete§rten au(i^ eine mögtid^ft getreue beutfd^c 
Ueöerfe^ung, unb jiriar nii^t Bloß be§ genannten Stbfd^nitteg, fonbern aud^ 
be§ ii^m äunädjft öorau^ge^enben bornel^mtid^ auf ©änemar! unb ©c^lueben 
ßepgli^en, loetc^e te^tere auc§ auf einer neuen Slljfd^rift be§ ]§anbfc§rift= 
ticken araljifdien S^ejteS teru^^t unb öon un§ mit ber anberen sufammen 
unten 5um 9lt»bru(f ge6rad)t ift, nefift einer Slngal}! ioerti^boHer SJumer« 
fungen äugefitgt ift. 2)er fiefonbere SOSert^ be§ ©d)riftftüdf§ ßerul^t barin, 
ba§ ba§ gecigra!p:^ifd[)e 3ßerl be^ Sbrift Bi§ je^t nod^ nid^t l^erau^gegeBcn, 
fonbern feinem gangen Umfang nad^ nur in einer fransßfifdjen Uefeerfe^ung 
Belannt gemad[)t worben ift, bie nad^ Sftßtbele'g Urtl^eit aber red^t 
fd^ted^t ift. ©ie Bilbet ben fünften unb fed^gten 93anb be§ in ^ari§ in 
großem Quartformat l^erauSgegeBenen Recueil de Voyages et de M6-
moires, publie par la Soci6t6 de Geographie unb fu^rt ben Befon 
bexcn Slitct; Geographie d'^ldrisi traduite de TArabe en Fran^ai 



2 ttln Slbfd)nitt au8 bem arabifd^cn ®cograj3{)en Sbrip. 

d'apr^s deiix Manuscrits de la Bibliotheque du Roi et accom-
pagnee de Notes par P. Ainedee Janbert. Tome premier 
(Paris 1836). Tome secoiid (Paris 1840). 

2)tc unfereg @entratmu[eum§ batertänbif^er Slüert^ümer 
i|l fo gtüdtic^ ein (g^em^Dtar p feeft^en. 

@vf)atten ift Sbrifi'§ arafiifdjer in bier jQanb[d}rifteu, bon benen 
Sloet in D^forb, beren eine afier nur ben Anfang entl)ätt unb begl^otö 

für utt§ ni(|t lüeiter tn ^rage fommt, unb gltiei in feefinben. kug 
ber Dsforber ^anbf^rift t[t bie ber eftui[d)en freunblid}ft Ü6er= 
taffene 3K&[d)rift genommen unb ginar burd^ ben im Sa^re 1869 in D^forb 
tneitenben .Igerrn 2)r. .^offmann, (je^t §ßrofe[for in ^iet), bann burd} «^errn^prof. 
5fiötbe!e na(i§ gSarig gefanbt itnb l^ier bon bem jüngeren .Iperrn 3)r. Serenfiourg 
mit ben fieiben §pari[er ^anbfd^riften nod) mal genau öergtidjen, fo bafj atfo 
atteg l^anbfd)riftti(|e SÄateriat, ba§ für ben 9brt[t ü6er()aupt ^ur SSerfügung 
fielet, bafiei gur 3SerHjert|ung gefommen ifl. S^JöIbefe Bejeic^net bon ben 
brei 6enu|ten <§anbfc^riften bie Djforber als bie Bei 'SBeitem fd}tec§te{te 
unb öemerlt au^erbem, ba§ Saufiert na(!§ ber fc^teci^teren ^arifer (A) 
Jeonbfc?§rift üfierfe^t, gelegenttif^ a6er aud) bie gute 5pari[er (B) fienu^t I}abe» 

$^brift Be^^anbett in feinem Sßerle, bag er auf SSerantaffung Äönig 
8Roger§ beg 3it)eiten bon «Sicitien, ber im Saläre 1154 ftarft, berfa^te, 
bie (Seogra^j^ie ber ganzen if}m fielannten SBett, bie er in fteBen Klimata, 
ober, iDie man fte beutfc^ Be^eid^nen Ibnnte, ©rbgürtel eintljeitt, beren jeber 
Ibciter lüieber in 3e:^tt ^Jföt^eilungen ä^rtegt iüirb» 3)er erfte (Sürtel um= 
fa^t l§au:j)tfä(!^tic^ ein großes ©tüd 5Ifrifa§, erftredt ftc§ bann afier noc^ 
Big gu ben inbifd)en unb d)inefifc§en (Seiüdffern; ber jlneite be^nt fid^ bon 
ben canarif(J§en Snfetn Big gum i3ftti(^en ß^ino aug; ber britte gel^t Jüieber 
bon Stfrüa aug unb inirb Big p c^inefifc^en ®efi|ungert in ber 3ftad}Bar= 
fci^aft ber S£ürfen gebogen. ^\iä) ber bierte (Sürtet umfaßt nod} einen 
21^eil bon 5lfrifa, erftredt fid§ iyeiter aBer bon ©^anien Big gu oftafiatifd^em 
ÖJeBiet. 2)er fünfte ge!§t au(^ noä) bon ©panien aug unb bel^nt fid} aug 
Big jum Sanbe (Sogg unb ?SJ?agogg in £)ftafien. Der fed)gte Beginnt mit 
ber ^Bretagne, umfaßt bag beutfd^e @eBiet-unb bertiert ftci^ im Dften 
loieber Bi^ p ben Säubern @ogg unb ^Kagogg. 3)er ioenigft umfang=^ 
reiche fürtet ift ber fieBente unb i§m gehören bie ©tüde, bie aud§ bie 
Dftfee=Sänber Bef^jredjen. Seine erfte SlBt^eilung umfa§t Srtanb unb 
©c^otttanb, bie ^tüeite ©nglanb, bie britte bie Eüfte bon ^oten, 2)äne« 
mar!, ©d^ioeben unb S^ormegen, bie bierte einen Slu^toubg, Sin^ 
marf, ®ftlanb unb bag ßanb ber „?iJiagier", bie fünfte bag nörbtic^e 
StttPanb unb ©omanien, bie fed^gte bag innere ©omanien unb SSutgarien, 



®ln 3lbfd)nltt auS bem arabif^cn ®eoijrapf)cn Qbrifi. 3 

bie fie&cntc bic ^ortfc^ung unb bcn <S(^tu§ beS SanbcS bei* S5af(]^!u"Ctt 
unb ber Sabf|naf§ (^ßetfcfjenägen), bte ad}te eüi unBefannteg in 
Dftafien, bie neunte bie ^ort[e|uug unb ben be§ öfltid^en ^Ifieng, 
unb bie äetjute enbtid^ ben finftern öcean, 

2)ie britte unb öierte ^bt^eilung beS ge'^nten ©ürtelg dfo finb bie, 
bie für un§ l^ier 3unäd}jl in ^rage lommen, SBa§ nun aßer i|ren :3n]^att 
no(i^ beg 91a^eren auBetvifft, fo toürbe öon l^o^em SBertlje fein, in ißejug 
auf i^n bor aüein ^CfJel^ren^S gvo§e 9tt):^anblung „I^remstelling af de 
islamitiske Folks aliiiindelige geograpliiske Kundskaber" in ben 
Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1857, Juorin auc^ 
bie ßetreffenben 5I6f^nitte SbrtfiS eingel^enb, afier ]6Io§ nad§ $5ciu6ertg Slejt, 
Bef)3rod§en lüerben, genauer ju 9?atf}e ju giel^en, teiber afier fel^It ber !6e« 
treffenbe S3anb in ber 33i6not§ef ber geleierten eftnifc^en ÖJefeHfdjaft unb be8 
©entratmufeumS nidjt fitoß, fonbern auc^ in unferer Uniöerfitätg6i6tiotl§ef« 
SBeiter barf l§ier in gleicher SBeäiel^ung bann afier aud^ nod^ auf Sräi^n? 
iüertl^bollel Sßerf, ,S6n=:^D§ätan'§ unb anberer 51fra6er S3eri(j§te üBer bie 
SRuffen älterer Seit (©t. 5peter§Burg 1823)' l^ingenjiefen Juerben. ^räl^nS 
^au^3tquet(e fiitbet ba§ geogra!p^i[d)e fiejüon bon Salut, ba§ erft feit einigen 
Sauren boUpnbig gebrutft ijit, fo bajj ;e|t maui^^eS in fiefferen S^ejten gelefen 
njirb, al§ e§ ^rä^n feiner Seit möglich luar. mag borläufig l^erborjutiefiett 
:^ier genügen, baß nat^ ^räl)n'§ 5(ngaße (©eite XXVIII) eine gan^c 
Sftei^e arotnfdjer S^eifenber fdjon auS bem neunten unb äd^nten :3al§r]eutts 
bert mandjerlei aud^ au§ OiuBlanb fieric^ten, aBer bo(| in baS me^r wefi«« 
tid)e ßJeliiet ber Sluffen gar nic^t ober bod) nur fetten gelommen ju fein 
fd}einen. „SBof^er ©brif^ unter anberen feine tol^jogra^ji^ifd^en 3^aderid)ten 
üBer ben SBeften be0 I}eutigen 9lu^tanb§ l^at", Bemerft ^räl^n bafiet, 
„toiffen iwir nic^t; bietteid^t aBer bon 9?ormännern om ^ofe S^ogerg in 
«Sicilien." 

®er Dftfee, ioie gräi^n in einer Befonberen SlBi^anblung (©eite J76 
Bis 204) iDeiter auSfül^rt, gebenfen allerbingS bie oraBifc^en Öeogra^l^en 
aud) fd)on äiemlic^ früf), unb jloar unter bem Sflamen be§ SQßarenger« 
^yieereS. ^rä^n in SSegug barauf «Seite 197 in jufauimenfaffenbem 
giüdBtid augf^ric^t, mag ^ier au»gef)oBen fein: „2)ic§ finb bie 9lad)ri(j§tert, 
bie i(^ üBer äßareng Bei SJJul^ammebanifdjen ©^riftftettern Bi§§cr aufge» 
funben ^aBe. ©o furj fte au(^ finb, fo ergieBt fi(| aug il^nen boc^, ba§ 
au(^ ben ^KraBern im 5el)nten, elften unb ben fotgenben Sa'^^'^unbertcn 
ein Sarenger=93oIf unb ^Öieer im <Sfonbinabif(!^en SJorben Befannt iuar. 
Sßtr fe§en, fie fc^ilbern un§ baS SBarengersfWeer atg einen Beträc^ttic^en 
(Sanai ober 5lrm, ber Uftlid^ bom Sßrittifd^cn föiecre (ber fJiorbfec) 

1* 



4 Gin »bfc^nitt au8 bem orabi((i)cn (Seogrojj^en Qbrifl. 

(2)imefd)!i5), ober (tta(!§ im Dften ber Sänber ber ^^ranfeit 
unb ßa[titier, bom nörbtic^en SBettmeere (bem arltif^en S!J?cere) tta(| 
©üben ju ausging (SStrun^ Bei 5(6utfeba), unb nörbti(^^ bem ßanbe ber 
©laben (SBenben k.) gegenüber (33irunl) Bei ;3afut), ober (nac!§ 
S)ime[(^!^) im ^lorbtn be§ „®rD§en SanbeS", loorunter au(5§ DeutfiJ^Ianb, 
^reu^en, ^oten unb 5Ru^tanb Begriffen iüirb, mar," 

©inen eigentl§ümtid)en SQ3erti§ barf noc^ bie zugefügte ^arte Bean= 
f^ruc^en, bie mir oud^ ber freunbüc^en SUZitt^eitung beS ^profeffor 
SflÖlbele berbanlen. ©ie i|l naci^ ber Djforber §anbf(^rift au(^^ bon ^errn 
©octor burc^gegeic^net unb auf bem angefc^toffenen ^Statte in 
ber 1 ßJrb^e be§ Driginatä titl^ogra|)I)if(i^ nac^geBitbet. Sflölbefe Bemerft 
bap, ba^ fie retatib eBen fo fc^tec^t, menn nid^t nod^ fc^ted^ter, alg 
ber S^ejt ber Djforber Jganbfd^rift ju fein fcCjeine, 3)ie auf unferer 
Sflad^Bitbung in tateinifd^en Settern gegeBene Umfd[}rift ober UeBer^ 
fe^ung ber im Driginat natürüdf) araBifd^en 9Zamen ift aud^ bon 
Sflötbele, ber aBer baBei mie aud§ in ©egug auf alle im S^ejt borföm^ 
menben ^Jiamen bie gro§e Unfic^ertjeit ber SBiebergaBe ftarf Betont, ©ie 
Beru'^e ouf bem großen Unbermögen ber araBifd)en ©i^rift, frembe SBßrter 
miebersugeBen. Söotfe ein StraBer gum S3eif|3ie( Dorpat fd^reiBen, fo 
muffe er, ba er fein p l^aBe, bafür Dorfat ober Dorbat fe|en. Sm 
le^tern Satte fonne ber erfte Sefer, ber ben S^amen nic§t bom -Ipören lenne, 
nun fd^on Dirabet ober Darubit k. lefen, Bei ber .ipaufigleit ber SSermec^gs 
lung ber bialritifc^en fünfte, baju bann auc^ ber teic^ten SSermecC)Stung 
einjetner S3uc[)ftaBen, meiter ber ?Dlögtid§feit eineg Slugfattg ober audf) 3u= 
fai^eg eines SSud^ftaBen, merbe bie ber mögtic^en SSerunftattungen 
einer urf!prüngtid§en ^orm ganj au^erorbentlid^ gro§. 

3)ie UeBerfe|ung fetBft tautet fotgenber S!)la§en: 



gm brittctt fieBentctt ^limog liegen ble Äüfic beS ÄanbeS 
Polonia^) unb ba§ £anb Zwöda®) wnb bie Mnber bon Finmark®) 
unb bie Snfel Däremarscha^) unb bie ^nfel Norföga®) unb iuir 
iooffen öon biefen lüften unb S^nfeln mit @otte§ ^ülfe reben nad^ 
SBeife ber früheren 3lb[d^nitte. 

S)ie @tobt *Wezere®) liegt ött il^rem f^tujfe') unb ift bom SDJeerc 
15 aJZeilen®) entfernt; eknfo finb'3 Jjon ber ©tabt *Wezere nad^ 
ber ©tabt Niuburk®) 25 SJleilen unb i)ün ber ©tabt *Wezere nad^ 
ber SDiünbung be§ f^IuffeS Elbe"') 100 SKeüen, unb bom bluffe 
Elbe nad^ bem SD'Junbe") ber Snfel, bie Däremarscha ]^ei§t, 60 
SDJeilen» 2)ie Snfet Däremarscha''^) ift loon runber (Seftalt, fanbig. 

1) ffion^olen ift Im ßapiicl felbjt O'-'"' Siebe! 
2) Schweden. 

3) 35ie ^anbfd)rlften l^abcn biird)gäiigig Fimärk ober Qlmärk. 
4) Slud) iDObl Däramüscha. 3n ber QucKe flanb Daremarcia für 

Danemarc[i]a, iuaS nad) itallenlfdjer Sßelfe anögefjjroc^en ni^t gut onberS ju geben 
ift, SllfO: Dänemark. 

5) Norwegen. 3n ben J&anbfc^riften aud) BarqSga; f für baß lotelnif^e v, 
ba ba6 arabifdje w lüie ba6 engitfrtje w au6gefJ)rod)en vnlrb. 

6j Slnbere SeSort Wedere. Sfcmbert bermut^et barin ,Odensee' aufFünen, 
tt)a8 rid)tig fd)eint. — 2Ält * fmb bie Flamen bejeid)nct, beren Sefung unflc^erer ift. 

7) Odens-aa. 

8) 4 bis 5 arabifd)e Spellen ge^en ouf eine bcut|d)e, 
9) Nyborg. 

10) 6th)a bie Götha-elf? — Änbere fieSart Elje* 

11) 2)a8 t)elgt Wo!)(, ,ber ©}3it5e m man einfährt', alfo etiDa ber Sund. 
12) Die Snfel fd)eint ftier eben ba8 feitlänbifdje Dönemarf ju fein (bie jeist 

f^ltiebifd)en ^robinjen Schonen, Hailand, Bleking), «nd) Norwegen plt 3brijl 
für eine SnfeK ©ie^)t unten. a)le]()ren bagegen plt Däramarscha für Jütland. 



6 ein Slbfcl)nitt au8 bftn aroblf(i}cn ©cograjjöfti Sbdfl» 

mit biet ^aw^ptftäbten, ijieten S)örfern, gcfid^crten unb too^let^attenen 
^äfen. Suerft finb nun bom SiJJunbe^^) ber Snfel jur @tabt 
*Elsi&Ia^®) jur Sinfen te8 ©infal^renben 25 2}?e{Ien; ba§ ift eine Heine 
Wü^enbe @tabt mit l&eftönbigen SKärften unb [ottiuä^renbem 3lnböu, 
an ber ©eefüfte. 2?on ba Iäng§ ber Mfte jur ©tabt *Tazdire 
50 SEJJetten; ba§ ift ein ^afen, öe[d)ü|t öor jebem SOSinbe unb mit 
5I(JerI)au. SSon biefem ^afen jum §ofen *Chawwü.^^) 100 SKeiten; 
ba8 ift ein ^afen, gefd^ü|t öor jebem SDSinbe, baran liegen S3rimnen 
mit fü§em SBaffer, unb öon biefem ^afen Bi§ jum .gafen beg Wädl 
Lesqädha^®) 200 SiÄeiten; bag ift ein Müljenber §afen; uon biefem 
§afen ge^t man nad^ ber Snfel Norföga; bajivifc^en Hegt eina 
Uel)erfci^>rt öon einer falben2:agereife. $on biefem §afen bi§^®) 
jur ©tabt *Harisch Hunt^®) 200 Steilen; baS ift eine fd^öne, fleine 
©tabt; unb toon ba nad^ ber f^eftung *Lendünie^'') 80 9JieiIen; unb 
i)un biefer ^eftung nacj^ ber ©tabt *S!sebuli'^') 100 SlJieilen unb 
\30n bort jum SKunbe") ber Snfel 12 SO^eilen, (So ift ber UmtreiS 
biefer .Snfet 750®^) SD'ieilen gro§, IXnb ijom SD^unbe biefer -Snfel 
Iäng§ beS UferS nad^ ber ©tabt *Dcherte'^^) 100 SD^eilen; ba§ ift 
eine Heine Mü^enbe ©tabt mit SD^ärften unb ^InBau. 35on ba nac^ 

13) Helsingborg? — SSifHcid^t ift Eisinka 311 Icfen, limß laum eine Scrän« 
berung ift. SBrnn bie Iatfinifcl)e (italifnifcl)c) Dudle Elainga ]d)net), fo tonnte 
9brlfi nid)t gut auberö iniebergebcn. 

14) So B. "^Dchadhü A. Dschä-dü. Oj. 

15) ^lulfeS. 

16) Unten nod) ganj anbre formen biefeö Slanienö. Dj. ftat ,giu§ ber 
Olucffeligfeit,' 3n A fe{)lt eS. G8 muß ein $untt in Göthaborg fein. 3>ie SOlanfee 
flnb Pd)er ju groß. 

17) 9lid)t ,anbcrt^alb', wie bei Saubert. 

18) 3u ed)iff. 
19) Ober Hüsch hunt ober Harir Hunt ober? 
20) So B. Berünte A. Bendünie Oj, 
21) So B. »Maisebülä A. »Sisüli Dj. 

22) 777 A. 
23) So in B unb Inie e8 fd)eint oud) in Dj. ^e^It in A. — Unten ftat B. 

Dchezte unb A Dcherbe. 
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fcer «Stflbt *Landschüdhan®^) 200 9JJeiten; ba§ ift eine gro^e M^enbc 
©tabt. S5on biefer @tabt M§ nad^ ber SD^üitbung be» ihiffeS *Kat-

ba tüo gerobe eine @fabt O'ZamenS Sakton®®) Hegt, 190 
SJieÜen; baS ift eine [(i^öne ©tabt SSon ba ncid^ ber ©tabt Kalmar 
200 SÄeilen. Uekr ba§ 6nbe biefeS SD?eere^ iucHen iuir mit ©otteS 
^ülfe, [o iüeit eä nöt:^ig, f^päter f^red^en; ie|t fe'^ren Jüir tüieber 
jurüdf. SSon ber Mftenftabt *Dclierte big ^ur ©tabt ZwMa®) nad^ 
©ften 100 aJZeilen. S)ie ©tabt Zwdda ift eine fe^r gro§e ©tabt; 
nad^ il)r ift ba§ £anb, in bcm fie liegt, benannt; ba§ ift ein Äanb 
mit geringem 5lnbau, ftarfcr ^ätte nnb §roft» Siüifd^en Zwöda «nb 
ber @tabt *Elbe 100 50ieilen. S8on ba iuieber in öftUd(>er Siid^tnng 
nodf) ber ©tabt Fimia®'^) 100 3Ket(en nnb jnjifd^en Flmia nnb bcm 
Speere 100 SDieilen. liegt im Syiorben am flnftern SD'Jeerc bie 
©tabt *Landschüdhau gegenüber. Unb "oon ber ©tabt *Land-
schüdiian na(^ ber SlDiünbnng bc§ SluffeS *Katluva cber na($ 5Jttbern 
*Katarlti'^®), an bem bie ©tabt *Sakton liegt, 190 SiJJetkn; unb S)on 
ber OTnbwng beS f^Iuffe§ *Katarlö nad[) ber ©tabt Kalmar 200 
Sy^eilen; ju ben in ber SfJäl^e liegcnben Itüften iüerbcn iuir f^jäter 
fommen. S)er f5In^ *KRtarlü®®) l^eif^t fo nad^ einer ©tabt, bie an 
i:^m liegt; e§ ift ein großer ber öon SBeften nad^ Dften f(ie§t 
unb fid^ bann in§ finftere SD^eer ergie^>t. ber SKünbung beS 
einen unb ber be? anbem Wirmes biefeS f^hiffeg finb 300 2Äeilen. 

24) So B. Slnbre Scöavt *Landsi\dan. 
25) Svflcnb ein ^luß bc8 fübiid)fn Schwedens, an ber Oflfcite. iDie bcibcn 

SÄünbungen, bon benen unten bic Ütebe ift, tnerben jinel berfd)lebenen gliiffen ange
boren. — 

26) SEBlrb bo6 alte Sigtuna in ber SRä^e bon Ujjfalo fein, beffen and^ Äbam 
bon JBremen gebenit, 4, 25: civitas magna Sictone. 

27) Kimla D£. 
28) SBof)l ber Stabt Zwöda. 
29) Kartu A. — 3Äel;ren änbert in Fatulu unb jle^t barin in llebereinftim' 

niung mit Saubert bie Vistula, inbcm er nämli^ glaubt, bog©d)tüebe« nad^ Sbrip 
öftiid) bon ber Dftfee liegt» 

30) ^ier ^ot A KartAlü. 
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9Ba§ nun bie gto^c Snfel Norfega kttifft, fo ift fie gti^Bten^ 
öbe; eS ift ein gro§e§ £anb mit jwei @^i|en; bie eine reid^t 

Don ber SEBeftfeite (fo!) on bie ^nfel Däremarscha unb Hegt i^rem ^afen 
Syiamen? *Wagd lesqädha®^) gegenüber; ^ioifd^en il^nen ift eine furje 
Ueberfa^rt^®) toon etiüa einer l^alben S^agereifej bie anbere @:pi|e 
teid^t an bie gro^e Äüfte be§ SanbeS Finmark. 5luf biefer Snfel 
liegen brei ©täbte in gutem Biiftcinb, jhjei bon i^^nen me^^r nad^ 
Finmark, bie britte na(^ ber ^nfel Däremarscha ju» S)iefe ©täbte 
finb einanber ganj äl^nlid^; iüenig £eute ge^^en ba ein; il^re £ekn§-
mittel finb befc^räntt itJegen ber i)ielen Stiebet (?) «nb Siegen. «Sie 
fäen nnb mä^en il^r ©etrdbe grün ab, trocfnen e» in Käufern, in 
benen fie f^euer anjünben, iüeit bie (Sonne Bei if)nen fo ioenig fd^eint 
3luf biefer ^nfel giebt e§ Diefe getoaltig grü§e S3äume^®), iüie fie in 
einer ©egenb fonft üorfommen. 5^uf biefer Snfel foll e8 and^ iuilbe 
SRenfd^en geben, bie in ben (Sinöben leben, mit ^öipfen, bie auf ben 
©d^ultern ftedfen, ganj o^ne bie ftd^ unter ben SBäumen 
aufhalten unb in beren |>o:^Ien ©tämmen SBol^nungen mad^en, babei 
i)on ©id^etn unb ^aftanien (fo!) leben. 5luf biefer ^nfel lebt aud^ ba§ 
2::^ier, baS man ben S3iber^^) nennt, e§ ift ba feT(>r ja^Ireid^ aber 
fleiner al8 ber ©iber i)on **Kum (??) in ^Rufilanb; babon l^aben ioir 
fd^on oben gef^rod^en. 

^ier enbet ber britte Si^eil be§ fiebenten ^limag» ®ott allein 
fei 5PreigI 

31) So B. Wafd leshäda A. SeliS,da Dj» 

32) 3ur Sfc* 
33) 5Der nortt)e9ifc{)e ^o(jf)anbel ift bebcutenb. 
34) SKon benle an bie finöjjen in ibrtn gellen. 

35) ©0 h3at)rfc^einlicf) bie ^anl)fd)riften. 
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Riefet Dtertc be8 f{el6ettten itlimag umfaßt bcn grö§tctt 
ber £)rtfd^aften öon Russland unb ber Ortfd^aften i)Ott Finmark 
«itb ba§ Äanb Tabast^) «nb baS Äanb Estland «nb ba8 Äanb ber 
Reiben 

S)ie Sanber finb aHe ßbe «nb itjüft, bod^ mit 2)örfern in gutem 
^uftanbe, mit eioigcm ©d^nee» 2)er Drtfd^aften gie'^tg ba ioenigc» 
Sa8 nun ba§ Sanb Finmark 'betrifft, fo ift bag ein Äanb mit toielen 
©erfern, cultiöirten ©egenben nnb beerben; aBer eg gielbt ba feine 
Mü^enbe £)rte, al§ bie ©tabt *Ebreze®) nnb bie «Stabt Kalmar; 
ba§ finb jtüei gro§e ©täbte, a^ber ringS um fie ^erum ift§ öbe unb 
i^ren SBeVoo^uern ge!^t8 nur ttmmcrU<i^, bie i'^nen jugemeffenen 
runggmittel finb njeniger, fie Bebürfen, unb ber Siegen faßt bei 
il^nen ol^ne 5lufpr. SSon ber ©tabt Kalmar nad^ SOßeften jur ©tabt 
*Sakr.on finb 200 SKeilen. 2)er Äünig öon- Finmark kfi|t Orte 
unb angebaute ©egenben auf ber Snfel Norföga, i?on ber ioir okn 
f^prad^en. Unb bon ber ©tabt Kalmar &i§ jur SKünbung be8 jtoeiten 
SlrmeS be§ ^luffeS *Katarlii^) 80 Steilen unb toom 9Iuffe*Katarlü^) 

jur @tabt *Daghwä,ta®) 100 3J?eiIen, *Daghwäfa ift eine gro§e 
Blii^enbe @tabt am Slanbe be§ SDJeereg, unb iuirb pm fianbe Tabast 
gered^net» S)ieS Sanb l^at i>iele angebaute Oegenben unb I2)örfer, 
aber iüenig ©tobte; bie Ädlte ift in biefem Äanbe nod& ärger, aI8 im 
Sanbe Finmark. unb Sroft unb 5!alte i)erlaffen bie fieute ba beina'^c 
feinen 5lugenBIidf. SSon ber ©tabt *Anhu®) Hg ^ur ©tabt *Dagh-
w'äta 200 SHeilen. *Anhu ift eine grofee blül^enbe ©tabt unb gel^ijrt 

1) SBof)I Tawasta-land In Finnland, ober in Weiterer ^uSbc^innng» 
2) „ÜÄagler." 
3) Ebrede? Endere? 

4) Katma AB. 

6) Dago? B Immer Daghwäda. 
6) Oj. ftat *Akhar unb fjjäter •Anhar. 
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p Estland; ju ben @tät)ten i)on Estland ge'^ort au($ *Klüii'), eine 
ficittc (Stabt tüie eine gro^e SSurQ/ bereu @tnn>o!^ner 5lder6oit treiben, 
a'6er nur iueuig bamtt geiinuneu, ioä^renb i^re beerten ja'^Iretd^ 
f!ub. SSott ber ©tabt *Anhii bal^in ftnb in [üböftli<^^er 9?i{^tung 
6 S^agcteifen uub e'&enfo fiub i)on ber ©tabt *Anha für beu, ber an 
ber Äüfie l^er reift, bi§ jur SDZünbung beS f^luffe§ *Bünü®) 50 9)leireu. 
Sßou ba pr S3urg*Feleniüs®), ein iueuig ob i?ou ber Mfte, 100 
Stetten. 2)a0 ift eine S3urg, bie jur SOßiutergjeit leer fte|t; bie ©in# 
hjol^ner flüd^ten fid^ batoon iueg, in ^ö'^Ieu, bie i)om fDleer ^eit ab 
liegen, taffen fid^ barin nieber, uub brennen barin f^euer, [o lange 
bie SBintertagc unb bie ^eit ber ^ätte bauert, cl^ue je tamit aufp= 
l^ören. SBeun aber bie ©ommerjeit ba ift uub ber 9^ebel bie Äüfte 
toerlä^t unb ber Siegen aufhört, le'^ren fte ju i'^rer S3urg jurüd. S3on 
biefer S3urg nad^ ber ©tabt *MadsCina") 300 Steilen. 2)ieg ift 
eine fe^r gru^e blü^enbe üolfretc^^e @tabt, bereu SSeiüo'^ner ba8 
fjeuer anbeten. SSon ba nad^ ber ©tabt *Sünii im Äanbe ber 
Reiben an ber 5tüfte 70 Steilen. ben Orten beg ÄaubeS ber 
Reiben, h)el(^e ijon bem SDJeere entfernt liegen, geprt bie ©tabt 
*KäM'®), 6 S^agereifen öom Speere entfernt SSon ber ©tabt *Käb! 
nad^ ber ©tabt *Klürl 4 S^agereifeu, SSon ber ©tabt *Klü.rl iüeft# 
lid^ nad^ ber (Stabt *Dchintlar^^) 7 S^agereifen» S)a§ ift eine gro^e 
blu^^enbe <Stabt auf ber ©^i|e eine! S3erge§, ben man nid^t erfteigen 

7) SÄöglidjcr SBclfc Falöri. 
8) Saubert rirf)tlg Bernau = Pernau. 

9) Slnbre 2e5art Kalmus. 
10) ©0 überfejjt baS ©ort [Jjufftnb, baS frelHd) fonfl „©taub" 

bfbeutft. — 

11) *Mar3Ü.na? 

12) Kai? Nai? 
13) ©0 B; Hibnlar Dj. *Higlijär A. 
14) 3)08 h)ar jur 3f!t, alS bie Sartaren bie SRuffen nocl) nid)t untemorfcn 

unb fle nacl) ber leßigen Doctrln ein J3arabiffifcl)e6 3bl)tlen(et)en auf ungct^eiitem Oe-
mclnbebcfiti führten. Mertroürbig, bog auc^ bie ©ij^antlner bie bofe SO^Jarotte ^abcn, 
tiefe Webern Urflaöen al8 infame Wciuber ju f^iibern. 
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föjtn; bcirauf toerfd^anjen M SSeirol^ner öor ben ruffifc^en Sfläu-
tern^^)» 2)iefc ©tabt fte^^t unter feineg Äönigg ©otmä§igfett. 

3u t>en Drten 9^upanb§ gel^ört bie ©tabt *Martüi1; ba§ ift 
eine ©tabt an ber Queße be§ S^n^^e§ Dnist^^). SS^ji ^»er @tabt 
*Martürl nat^ ber «Stabt *Sermeli 4 Sageretfen gegen ©üben; 
"Sermell in ber ©iprad^e ber Slomäer'®) "Tuba"). *Serraeli 
nnb *Martürl ge^^iJren ju Russland; ba§ ift ein grü^e§ Äanb in bie 
Äcinge nnb S3reite. 

Sm finftern 3Keere giebt e8 i)iete nnfceiüol^nte Snfeln/ unb au(3^ 
jn)ei Benjol^nte, nämlid) bie beiben Önfeln ber l^eibnifd^en *Amazä-
niüs ^®). Stuf ter tueftlid^en Snfel iüol^nen bIo§ bie SD^änner, ol^ne 
eine f^rau; auf ber anbern aber bie grauen o^ne einen SJiann baBei. 
Sn iebem Saläre fc^^iffen fie nun einmal über bcn @unb jiüifc^en 
i^nen auf i^nen ge'^örigen ^ä^nen; ba§ gefdjiel^t jur ^rüptigSjeit; 
bann fud^t fid) jeber 9J?ann uon il^nen feine ^rau auf, befd^Iäft fie 
unb bleibt einige Seit, etwa einen äJJonat, bei i^r» S)ann begeben 
fid^ bie SKänner irieber auf it)re Snfel unb bleiben ba bi§ pm fol^ 
genben Sa^re bis ju ber felben Seit, gelten njieber nad^ ber Snfel, 
auf ber bie f^rauen finb, unb tl^un ba baffelbe iuie ba? toorige 5a^r, 
inbem nämlidb ber 9}?ann bei feiner ©attin etn)a einen SKcnat bleibt; 
bann febren fie ivieber auf ibre Snfel unb fo t^un fie beftänbig, unb 
ba§ ift eine geiröl^nlidbe ©itte unb fefte ®eiüo]^n"^eit bei ibnen. Um 
ju ibnen ju gelangen, ift ber nädbfte 5ßunft bie ©tabt *Aiihu; 
bie Entfernung beträgt 3 S^agereifen ; man fommt aud^ ju 

16) Dniestr? 

16) ©öjantiner. 
17) AB taben *Tuja ober 'Tawia. Saubert bermutbft Tula. 
18) Amazoneninseln. Die $Qnbfd)rlftcn Amaräniüs, Sdubevt glfbt lies 

d'Amraines des Madjous. 3" öergleic^cn »bam Don ©rcmcn 4, 19; Item circa 
hatc littora Baltici maris ferunt esse Amazonas, quod nunc terra feminarum 
dicitur; unb boun 4, 14: regnant Sueones usque ad terram feminarum, fo 
\T)le nocl) 4, 16, »o e8 in ©fjug auf Aestland, baS al8 Snfel bejei(l)nct i|l, (jrigt: 
et haec quidem insula terrae feminarum proxima narratur. 

19) 3ur ®cf» 
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Ü^nen öon ber ©tabt Kalmar wnb ijon ber <Stabt *Daghwäta ]^er. 
5lber faft S^iemanb gelangt ju biefen Unfein iucgen be§ 
bid^ten unb ber geivaltigcn fjinfterni^ biefeS SKeereS, bem baS 
£id^t ganj fel^It 

§ter enbet ber feierte S^^eil beg fiefeenten ÄlimaS. ®ott alttettt 
fei ?PreigI 
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^unfolö^'g 

ütirt m kn QDitfccUniKtn. 
(lllazäs j Ball-lenger ylüim. Irta Hunfahj Päl. Pest iVli Zwei Iheile.) 

5(ui5 bem Uttgorifc^en ußerfc^t. 

Mir €|i(U. 

I. S$ott ^anstg na^ 9liga* 

2)onjtg. 2)cr beutf(^e IRittembett» ^ermann »oit 
5|ßoIitif(^e SDßeigl^cit be8 SBürgcrmeipcrg toon ©^bful^nen» — Äöntg?« 
Berg; Äant; UnbcrjitdtggeBäube»— SOBttfeata; rufjtf(3^c ©tfcnBal^n. — 
^olcn unb Ättauen 1300—157^. — ©ünaBurg» 

II. dliga* 

Üiiga. — ©tatifHfd^e uitb ]^i{!ortfd^e Umriffe Wtt £{ö- «nb 
Äitrlanb, — Jiliölanb toirb mit $oIen ijerbunbcn, — ^oten feit 1572, 
— ©te:j>r)an S3atl^ori, ber mächtige gSöIenfönig« — S>ie ^fefiiiten. — 
2)ie ©egenreformatiott Bringt bie fd^hjcbifi^e 2)^ttaftic ber SBafa auf 
beit ^olnifd^en S^l^ron. — Erieg jtt)if(5^ett ben fd^Vocbifd^en unb ^olnifd^en 
SBafa'S; Äitolanb tcmmt unter fd^iüebifcä^e Söotmö^igteit. — S)te 
fti^ioebifd^e ©ütertoerteil^ung unb f^ätcrc 3lebuction» — S)er gro^c 
norbifd^e Äricg bereinigt ©ft^ unb Äiijlanb mit Stu^ianb, — ^U(i^ ba^ 



14 SnöattS'Ufbcrfidjt ju $aul ^utifalbl)'6 SRcifc in bcn D^fcelönbcrn. 

^erjügt^um Äiirtanb iutrb tuffifd). — (St^rtogrö^^ifd^e ©Hjje ber brei 
^erjogtpmer; ber eftnifd^e «nb lettifd^e SBauer ift ^ned)t, 
ber 2)eutfd^c ober ©ad^fe ^err. — £age ber SSauerit 1804 imb 
M§ 1819. — ®efc^idE)te unb SSerfaffung ber ©tabt Slißa; ^anfeftnbt. 
— fRtga ]^at feine eftnifd^e ©lementarfd^ule. 

III, SSott JRiga na(i^ 9f?cöcl. 

SSon 9iigö nad^ 3^ei)aL — S)te S3üd^er öon ©t^trren unb 
marin. — Steuere ruffifdöe ?ßolitif gegen bie baütfd^en ^rcinnjcn; bie 
SSert^eibigimg biefer gegen bie Eingriffe ber ruffifd^en ^Politif. — 2)er 
^afen »on — 515eter ber ©ro^e Bringt fte unter [eine ^err-
fd^aft nid^t al§ eroBerte [onbern al§ ca^itulirenbe ^ßroöinjcn. — S3e# 
trad^tungen Ü6er bie ;poInifd^e unb fd^iüebtfd^e $PoIttif in S3e3ie^ung 
ouf bie baltifd^en ^proöinjen. — £)b aud^ 9^u§lanb fd^on biefen 
SBeg einfd^Idgt? — Munft in SfJeöal. 

IV. 25or^at 

@rttteau§fic^ten. — SlBie ber 9)?en[(^ l^ier reift. — £urje ©ommer# 
nad^t. — ©ftnifc^e ©age toon Koit unb Ämarik. — 3){e Ufergegenben 
bei bör^ptfd^en ^reife§ finb bie ©eburtftätte ber eftnifc^en ©ageii. — 
Sage ber ©tabt ©or^at; ii^re ®efd^id[)te. — f^rei^eitgfeft be§ ©ften^ 
boIfeS. — 2)ie OefeUfd^aft Wanemuine. — Sage ber eftnifd^^en SSauern 
feit 1819. ^efferungen burd^ bie @efe|e Don 1849 unb 1865. ©te 
'erirerben ©runbBefil. S)a8 Seft n)ä^rt bret S^age. — 5lu§fe:^en be8 
SSoIfeS, fein Äerneifer. ©ie :^atten feine f^amiliennamen. 2)er S3urger== 
nteifter Uon S)or^at. 

V. Üleligto«. 

9?eUgii)fer ©ifer be8 33olfe§. — S)er S^J^ftäbter f5rieben§fd^Iu§ 
Begriinbet bie religiöfe ©leid^kred^tigung in ben baltifd^en $roöinjen. 
— jQn ber ruffifd^en äJJonard^ie ift bie ortl^oboje Äird^e bie Dor^err^ 
fd^enbe; bie übrigen ioerben nur gebulbet. — 5j3eter ber ®rc^e mad^t 
jtd^ jum £)berl^au^pte ber ortl^obojen ^ird^e. — 2)ie religiöfe ®Ieid^# 
Berechtigung in ben baltifd^en $roDinjen ge^t ijerloren. — X)ie ruffifd&e 
^terard^ie bringt l^erein. — S)ie S3efe^rungen in ben ^al^ren 1845— 
1846. — 2)te UeBergetretenen fernen fid^ ^urütf. — 9?unbreife unb 
aSerid^t be8 ©rafen S3üBrin§fi. — S^unbreife be§ @rjBifd^of§ ?|SIaton. 
— ©tnigc Sugeflänbniffe. — §l[mt§entfe|ung SBöIterg, S)öBner8 unb 
^piatonS. 
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VI. Ättciatur. 

©ftuifd^e SSolfgmärd^en. £rcw|ytialb ift in S)orij)at --
£i)bia, bie eftnifc^^e ©d^nftftefiexm — „2)er S3a^müEcr" (Oja-mölder). 
S^annfen itnb bie eftnif(^c SeitungSlitcratur. — Äeo SO^eljer. — 2)ic 
bör^)tfd^c Umöerfität. — S)te ©ammtungen ber eftnifd^en geleierten 
©efeflfd^aft/— ®a§ iüOöttUfd^c ©ijangelium. — ^tftorif(^er Umrig 
ter eftnifd)ett Sitenitur. — ©ntfte'^ung «nb 2:ptigfeit ber eftnifcJ^en 
gele'^rten ©e[ett[(5^aft. — S)a§ ©ebid^t toon ber Kalewi-poeg=@age. 
— 5lre«|VüaIbg übrige «ßuWicationen. — SiebemannS eftnifd^e? 
SBörterBuc^. 

Yli. tteficr Seßttt natl^ 3icöo(. 

!2)er 5of)Qnni§a6enb in 3)or^at. — ^a^ren jum ®otte§btenfl. 
— ^Kcfevjäitne ber ^ircl)e bon Polija-küla. — S)a8 nad^ ber SfJans 
ben[d)en Äird)e gel}enbe SSoIt — SfiobBent^ran «nb ^ett, — ®er Wirts
ober Würts-järw« — 2)er ®mbad^f(u| ift Berühmt. — SJiard^en bon 
bem Emmu- unb Wirts-järw. — S)er SBirt^ bott Neie-küla, [eine 
©ebäube, feine SSer^jlic^tuttgen. — Seöin» ~ SDßarten in Wöhma. 
~ Aniii-küla. — Sßer^pflid^tungen ber ^ifafd^en Sauern» •— 3lntunft 
in Sfiebal 

VIII. mtui 
Sflebal unb bie Kalew-(Sagc. — S)ic bänifd^e ©roBcrung» — 

©efd^id^te ber (Stobt. — Sßeter ber ®roge in 9lebal. — iBertt)öltung 
ber <Stabt, il^re S3eamten. — S)ie Untert!^anen ber ©tabt. — @{n= 
fünfte ber ©tabt. — iBeboHerung. S'^re ^ird^en. ©ftnifd^c Äird^e 
nnb ®otte§bienft. ©tatiftifd^er S^ad^VoeiS über bie ©ftengemeine. — 
!£)ie grp^e Oilbeftube. — ©efd^id^te ber 2)omfd^uIe. Äarl @rnft b. SSaer, 
einft i()r @d^üter nnb f^ater it)r — 2)ie mannigfad^en (S^fteme 
in ber @d^u(e. — 2)iejenigen, iceld^e für ben SDiilitärbienft beftimmt 
finb, iverten in ruffifd^er ©ipröd^e nnterrid^tet. — 3)ic ©d^uliuirren 
1854. — geier beg Saer=Subildum§ im Satire 1864. — SBaer fd^reibt 
1844 über 9iegul)?. — Selige (Sinrid^tung ber ©omfd^ule. — 2)ic 
ruffifd)en ©^^mnafien. — 2)ie SSielf^rad^igfeit ift nid^t ju bermeiben. 
— Äflt^arinentl^at. — Äofd^. — i)ie Änine toon @t. SSrigitten» — 
©infieblerifd^er S3en)oI)ner. — SBootfai^rt auf beiuegtem Saffcr. 

IX. ^^emaligei; @ften» 

2)a3 Sntereffante in ber Urgefd^id^te ber SSoIfer. — ^einrtd^ ber 
Äette fc^reibt alS ^ugenjeugc bon ber Eroberung ber baltifd^en 
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^Proötttjen» — 3Bie iberl^ielten fid^ bie unterbriicften Letten gegen bte 
d^riften? — S)te toter Htotfd^en S)iftrtfte. — 2)tefe erfal}ren bte erfte 
©iniüirlUTtg toon ber (Eroberung; fte em^öreit ftd^ mel^tittalS, ©§ ettt^ 
fielet bte ^ibtoucatia, iceld^e Balb ou§artet. — 2)te (^ri^^^t(^^en £beit 
fittb graufam gegett bie ©ftett» — 2)er Äitoe Kanpo ift treu. — 2)te 
eftitifd^eit 2)iftrtfte; fte öerti^jeibigen ftd^ fe^^r fräfttg. — S)er ($fte 
Lembit. Etfegttnb. Waya, SD^aleiua, 9tagat (feätge) al§ ®elb. — S)ie 
®ften!&urgett» Tharapita. — S)ag £oü[ett. — 3)'^ttnbIi{^^e UeBerltefe-
ruttg. Taara-Ukko. Juinal. Wanemuine. — S)a§ 3)Jettfcf)enge= 
fd^Ied^t ift rieftg» — Kalew. Kaiews ©ol^tt (Kalewi-poeg). ®efd)id)te 
ber SSoIlgfoge bom Kalewi-poeg. S)ie SSetten be§ Kalew-©D^tte§. 
S)ie ©age ift nur ein Fragment» 

X. aJerttiattbtfd^aft ber tnog^arifjä^en ©|»ra(i^e. 

S)ie eftnifd^e ©^prad^e ift ein 2)iaIeH ber ftnnifd^en. S)ie iS!pra($= 
i)ertt)onbtfd^aft l^at l^eftiminte ©ranjen» :3ebe «S^prad^e j^at eine bo)p!peIte 
©efd^ic^te, eine innere uttb eine äu§ere» 2)ie @^rad^en toeräitbern fic^» 
S)te SSerjiueigung einer ©tamm[:prad^e nad^ ©egenben erjeugt bie toer^ 
iuanbten @^rcid^en» 2)ie SSern)anbtfd^aft 16en?eifen einzelne SBörter, 
bann bie grammatifd^en formen. 3lu8 ben einzelnen SBörtern finb 
fcefjjnber§ bie Sfl^iJiJßtter iüidCjtig. 2)ie mag^arifd^e ©^rad^e ift mit 
ber finnifd^en im 5lEgemeinen toeriuanbt unb mit ben ugrifd[)en inSBe^ 
fonbere. — S)ie toormaligen unb je^igen 2Bo;^nf{|e ber finnifc^#ugrifd^en 

SSMfer* — S)ie aug ben ©!|)rad)en gett)mtnene Äunbe n?irb burd^ bie 
©efd^id^te feeftatigt 

XI. ^etergBurg. 

©(^iefner. — S)öm^ffd^iffgBe!anntfd^aft» ©in ruffifdf)er £)6rift, 
ber an bem ungarifd^en Kriege 2;^eil genommen. — ^ronftabt. -
Syleitja. — ^jSetergburg. — SSere^rung ber ^eiligenlnlber. — S)ie 
neiüSHfd^e 5^?erf^ectii)e. ~ S)er ^tauf^of. — '^er ©ommergarten. — 
Äaiferlid)e 5lfabemie ber StBiffenfd^aften» — Äunit — S)ie Sfaaf^-
fird^e. — S)ie «Statue 5ßeter§ be§ ®ro§en. — ©^ajiergang auf bie 
0leiua-^nfettt. — S)ie religiöfen Sßer^vättniffe be§ ruffifd)en «Staateg. 
— ©ecten. — .^aiferlid^e (Sammlungen. — S)a§ ^aug ^eter? beg 
©ro^en. — 5lugf[ug in bie Umgegenb. 
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^iiictttr tlidl. 
I. StBotg* Imatra. 

Äangfnmeg (Sd)iff. — SJZanoeuöre ber rufftfd^en fjtotte auf 
bem SDieere bei äBtBorg. — £age unb Oro§e ^inntanbS, [eine SBerge, 
feine ©eiröffcr, @lnt{)eilun3, SSeöoIferung ttad) «nb Sieligton. •— 
2)ie £a^))en nnb Biseuner. — S)a§ finni[c[)e Sßolt ift in jtuei 5lefte 
getl;eilt. — S)er Urf^^rnng be§ ruffifd)en ©taateg ift jum grof^en 3:!^eil 
finnif($; nad^{)ei' ift er flabifirt VDorben. — S)ie ©djn^eben "Unternjerfen 
^innlanb 1157—1293, — S)ie Sieformation breitet fid^ au8* — ^err^ 
fd()aft be§ ®efd)Ied^t8 SQSafa. — ?5teming «nb ber SSauerntrieg. — 
©uftai) Qlbolf. — ßl^riftina. — 2)ie Slebuction, — Eroberungen 
^eter§ be§ ©rojjen. — 2)er 9li)ftäbter f5tieben§fd^(u6. — S)er fjriebe 
JU Äbo. — 2)ag 5Bünbni§ ijon Anjala. — Ärieg Don 1808 unb 
(Srofeerung burd^ bie Sluffen. — S)er Eanbtag ju Borgu» — ginnifd^er 
©otteSbienft in SCßiborg. — SölaHeniu?. ^rol^n. — §lugjiug nad^ 
Mon-repos unb Herttnala. — (Sottimeriool^nung einet iüiborgifd^en 
fjamilie. — 2)er ©aima^ß^anal. Lauritsala» — f^innifd^e SCßirtl^-
fd^aft. —- Imatra unb ber SOSuojenftufe» — Slüdffel^r nad^ SBtiorg. 

II. Qflcifecrfal^rungctt. ^clftnßforS. 

Sluffifd^er S3efi^. — Sluffifd^e ©manci^ation. — Unterfd^ieb 
jioifd^en bem ruffifd^en unb finnifd^en S3auer. — ©^mnafium ju 
Jyväs-külä 5lnfunft in ^elfingfor?. — ©ottlunb. — SSrunnen« 
^art — ®cfd)id^te bon ^elfingforS; feine Slationalitat; bie ^au^t^ 
gebäube. — 2)ie Unitoerfität. Unit)evfität0bibliotl)ef. — S)ag erftc 
finnifd^e neue S^eftament. — 2)ie finnifd^e ©tubentenfd&aft. — 2)te 
SSeftimmungen be8 ©^rad^gefe^eg in SSejiel^ung auf bic Uniöerfltät. 

III. ^ie Sage f^iuntanbS. 

S)a§ 6;ii)il^ unb ©trafgefe| öon 1734. — SBefi^ber'^ältniffe. — 
äKilitairf^ftem ^art§ XI. — ©erid^t^bel^orben. — ©ebiete. @tdbtc. 
3)ie toier Äanbftänbe. — 2)a8 <Sd^tt}ebifd^e l^errfd^te alg 5lmt8f^rad^e. 
SSon 1872 an iuirb ba§ ginnifd^e l)errfd^enb ioerben. — 9^eue Äanbtagg^ 
orbnung. SBal^Ien ber Sle^rdfentanten. (Sommiffionen beS Äanbtagg; 
©i^ungen; SSer^anblungen. — g-inansen Sinnlanbg. — ÄriegScaffe. 
— ©olbatengrunbftüdte. — ©neßmann. — S)ie finnifd^e S3ant — 
2)cr ©enat. — ©eneralgouöerneur. — ?(5rocurettr. — $(5roi)inciaI« 
0ou\)erneure. — 2)ie Äron^rid^ter ber '2)iftrifte. 
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lY. ^clftitöforfci* SScfautttfc^aftcu; gelehrte 65cfellf^^öftcn. 
^yiid^tfinnifd^e S'Jamem — ^er fc^Ji3ebi[d}e (Seift !^at gninbUd^er 

geicirlt auf baS §innif(^^e, al§ ber beutfc^e auf bag 3)Zagi)atifc^e. — 
2)a§ Bürgerliche Äeben ift fiarf fd)it)ebif(^, im iriBorgifd)en 2)iftrift 
Juar e§ toor^^er beutfd). — ©iögreu§ 9ieifeu unb TOeiten. — ^l^lquift^ 
Sieifen unb Weiten. — @neflmann» — (£i)gnaeu§. — ®ie finnifd}e 
fiiteraturgefeöfc^aft; Beöor fie entftanb, irar bie Literatur fc^tpac^).— 
«ßublicationen ber ®efellfd}aft. S^re ©elbmitteL — 2)ie fimiifd)e 
©ücietät ber ^iffeufc^aften. — 0lune6erg, — SZationale 5(nf^rüd^e. 

Y. Sbnurot unb bie Kalewala. 

S)te finnifd^en SD^onate. — ®a§ e'^emalige brei^e^umonatige Sat)r. 
— Lillgus unb eine ft^webifd^e Si5irt^fd)aft, (Schöne S5egetation» — 
5lrt SU reifen; SSecfuemlic^feit; aBo^IfeiIf)eit. — Uebernad^ten in Ta-
wola. — £önnrot§ ^ugenb, SBefd^äftigungcn, Steifen. — (Srünbung 
ber finnifc^en ÄitcraturgefeHfc^aft. — Verausgabe Der Kalewala unb 
auberer «Sammlungen. — £önnrot§ §auc, SDSirf^fd^aft, £eben§Ji?eife. 
— ©rfte unb uad^I^er immer größere SD?itt^ei(ungen au8 ben finnifd)en 
3Jl)9t^en. — ^ort()an mac^t bie finnifd}e $oefie befannt. — Söeder. — 
Sfipeliu?. — SQSann finb bie 9?unen ber Kalewala entftanben? — 
SQSo mag i'^re ^eimat^ fein? — 5ft bie finnifd)e ^Poefie original? 

Yl. 2^atoftftei^u§. $^:ammcrfor§» 

^Ibfd^ieb toon Äönnrot unb bann uon 5i:hlc[uift. — ÄogfinenS 
Familie bringt ben ©ommer in Loppi ju. — 2)er ©eiftlid^e in Loppi. 
— ^nnnifc^e (Sd^neefd^u^e*—• ©critfinnen.— Vähikälä unb bie ®e= 
meinefd^ule. — <S(^i)ne 5lu§fic^t auf S^aüoafte'^uS !oi?m S3erge Hattelma. 
— ^err 9labbe. — ©tabt unb ©d^lo^ S^aivaftel^u?. — ^irger untere 
iüirft bie §ämen. .Seliger Suftanb biefer. — ©d^erj^^afte SD^ä^rd^en. 
— Onkkaala. S3eftimmte 5ßreife. — Kangasala-harja unb feine 
©d^Ieufe» — Liuksiala unb Meurman. — @teucrfl)ftem. — 9^ad^ 
ber SSerfd^ieben^eit bei ®runbbefi|e§ rid^tet fid) bie sibgabe. — 5J[uf 
bie übertriebene Snbuftriebeiüegung folgen S3an!erotte. — 2)a§ S3e^ 
gegnen in 2:ammerfor§. 2ammerfor§ entioidfelt fid) fd^nett aI8 ^abrif= 
ftabt, S5erglei(^ jiuifdben Sammerforg unb £uo:pio. 2)ie Hmgegenb 
i)on Sammerforg* — SSauernaufftanb in ben .Sab^en 1596 unb 1597. 
— Ä^rö. — S^ofenbal. — Sn ffinnlaub giebt e§ feine Slbtoocaten. —• 
Siüeierlet ©rbred^t. — 2:eftament§erforberniffe. — Sn bem ftnnifd^en 
©igentl^umSred^t jtnb bebeutenbe <S;|)uren beS Sltai?i§mu§. 
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YII. Ibo ober Turku. 

Satakunta. ©ro§e ^ird}e in Tyrwäs. — SSon beit ftnmfdßen 
9J2i)tl^en f)at SSieIe§ ber je|ige ©^radjgebraud^ erl^alten. — S)a§ finnifd^c 
Mnna ift ibenti^c^y mit bem tnag^arifd^en Mano. — S)te ©rnte ^at 
begonnen. — Sn Punola juei^ ein bon ber 35erit)anbt[c^aft ber 
finnifdjen unb mag^arifd^en «S^rad^e. — Orippää; ber ^lu§ Aura. 
— Wunft iu Äbo. — Qlttc ©terntoaiie; ber Qlftronom 5lrße(anber» 
— ^au^tfird^e. — 5]ßortf)an§ S)en!maL — S)er Kupitsa-SBrunnen. 
— 2)a§ £e[ejimuicr unb feine Beit[<^riften. — S)ie ftnnifd^en 
nafien, bon iüeld[)en man jur Uniberfität ge'^eit tann. — S)a3 alte 
@d()lj?§. — S)cr finnifd^e S^ame bon Äbo. — 2)te S3ttbung ber OrtS^ 
namen. — ©efd)id[)te Abos. — Eröffnung ber Unlberfitöt 1640. — 
S)er Sranb im Sa^re 1827. — 5ßort^anS Slrbeiten. ©ntl^üttung 
[eine§ 2)enfmQl§ 1864. — 9^ücf6licf anf bie SSergangen^>eit unb ©egen« 
luart f^nnnIonb§. 

©in 3l6f(!önitt au§ iiem fec^gten ©(HJttel 

tie§ erften Z^eüß, 

B, 207 ff. S)or^)at Jann mit Siedet ftolj fein auf feine he^ 
^)ffan3tcn unb in gutem ©tanbe erl^altenen ^romenaben be§ ®omeg, 
S)tefe befinben ftc[) in bem ^^öl)er gelegenen S^^eile ber ©tabt unb 
ergö|en bie Äuftiranbelnben nid^t nur burd^ ben fd^önen Olafen unb 
bie fd^önen S3äume, fonbern aud^ burd^ bie fd^öne Slu§fid^t auf bie 
©tabt. 3'läc[)ftbem I)aben bie 9luinen ber großartigen S)omfird^e, 
tt)etcf)e nod) biet bon ber alten §errUd)fett jeigen, eine befonber§ an== 
jie:^enbe SBirtung. 5llg ob er bie geipanjerten ©eftalten ber befreujten 
Herren jioifd^en ben ©äulen l;erau8blicEen feigen foßte, fo ftaunt ber 
S3ef(^auer biefe an, inbem er bie fipäl^enben S3lide l^inburc^fenbet 2)a8 
ganje ©ebäube, n?eld^e8 fid) über bem gunbament erl^ebt, befteJ^t aug 
roti^en Siegeln. 2)ie Riegel ftnb gro§, etioa bo^^)elt fo bid toie bie 
ie|igen in $eft. Qln beti bünnen ©d)tt)ibbi^gen nogeti feit So^r^un^ 
berten 9?egen, (Sd)nee, $i|e unb Äalte, unb fie l^alten nod^ l^eute, ein 
SBeioeiS, n>ie gut bie i^iegel bereitet finb. 

S)a§ SDle\)erfd^e ^au8 liegt in ber SSorftabt jenfeit be§ S)ome8 
in einem ©eitenga^d^en mitten in ©arten berborgen. @8 ift bieß ber 

2* 
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pgeltge «nb ber ©tabt; ber S3oben ift aber bod^, 
wie e§ fc^eint, jum ©attenbau tauglid). 

Äeo ift Sjon ber Unii?er[ität ©öttingen al§ ?ßtofeffor iiad^ 
S ) o r ^ a t  k r u f e n ,  —  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
SJJe^er ^at einen ©arten, ioo e§ öiel Bergauf nnb bergab gel)t; in einem 
einjeln gelegenen §oufe ba'^inter tserlebt Don Sa er ten ruhigen 
5lbenb eine? arbeitrei(^en £eben§» ®a Söaer xinferem 5ReguI^ in Peters
burg befonberg plfreid^ unb förberlid) gen^efen iüar, [o t)ätte id) i()m 
gern meine Slufwartung gemacht, njenn er nid^t nad) Üiebal verreift 
gen?efen iuäre jur Seierli(^feit an ber S)ümfd^ule, beren «Schüler er 
einft geiüefen iuar» 

SD^etjer, al§ ^au^tre^räfentant ber ©^rad^iviffenfc^aft bei ber 
Uniberfität, ift jugteid) ber jeitige 5ßräfibent Der gelcl;rten eftnifd)en 
©efeßfd^aft; benn biefe OefeÜfc^aft ^at nid)t nur in ber Unitoevfität 
i^re (Si|ungen, i^re S3üd)er«= unb anberen «Sammlungen, fonbern ftel^t 
aud^ fonft in enger ^erbinbung mit il}r unb iüirft mit it)r. S)arum !^at 
man SOJei^er gebeten, bie §)5räfibentfd)aft ju übernehmen, für iuelc^e er 
felbft fid^ nid^t fo geeignet l}ielt, iüeil er bi§ bal}in nur iDenig 5luf= 
mertfamteit auf bie eftnifd^e @iprad)e unb Äiteratur geiuanbt l^atte. 
5lllein bie ©lieber ber ©efeflfd^aft meinten, ba^ ein I^erborragenber 
fiinguift, Juenn aud^ ber ©egenftanb feiner ^orfd^ung junäd)ft ba§ 
S)eutfd)e ift, gar aud^ bie $räfibentfd)aft biefer ©efeifd^aft 
führen fann; unb id^ felbft bin überjeugt, ba§ 2J?el)er aud^ bie eftnifd^e 
©^rad^lunbe nod^ iüärmer betreiben ioirb, al§ mand^er eingeborene 
©elel^rte, tDeld)er bie l^iftorifd^en f^orfd^ungen l)öf)er fteöt al§ bie Äin^ 
guiftif. — 2)a 2D?el)er mein §ül)rer n?ar foitjcl^l in ben £ocalen ber 
Uniöerfitcit al8 in ber SSibliotbet ba ferner bie erlt)ül}nte ©efeüfd^aft 
in ber engften SSejiel^ung fte^t ju ber eftnifd^en literärifd^en S3eit)egung, 
fo toirb eg ^ier am ^affenbften fein, furj bon ber Unioerfität unb et)i?a§ 
ougfö^irlid^er üon ber eftnifd^en Literatur ju fipred^en. 

©. 214. 5llg ber 5|Srof. SD^e^er mir bie £ccalitäten be§ Unitoer# 
fttät§gebäube8 jeigte, ful^rte er mid^ au(^ in bie „9J2uffe", einen bie 
Babl ber ^Profefforen unb ©tubenten faffenben Drt, h)ü fie Seit= 

: fd)riften unb Seitungen lefen, fxd^ unterljalten unb aud^ f;peifen fönnen. 
SSielerlet geleierte Seitfd^riften unb befannte Seitungen finben fid) bort, 
ioeld^e bie „^J^uffe" circuliren lä^t. 2)iefe ioerben nid^t gefammelt, 
fonbern am @nbe jebeS Sal^reS berfauft. ©in fold^er SSerfammlung§= 
ort fel^lt, fo biel i^ h)ei§, ben ©tubenten ber ^efter Uniberfität. 

—-lS=5Ss,gjt2«^==  ̂



Beiträge 
zur 

Quellenkunde Alt - Livlands. 

Von 

Dr. Konst. Höhlbaum 
aus Reval. 

Vorbemerkung, 

Heber die Aufgaben, welche ich im Folgenden zu lösen ver
sucht habe, geben die Einleitungen selbst das Nähere an. 

Ist es mir in der ersten Abhandlung einigermassen ge
lungen, die verwickelten Verwandtschaftsverhältnisse der 
historiographischen Bruchstücke zu entwirren, so verdanke ich 
d i e s  w e s e n t l i c h  d e r  U n t e r s t ü t z u n g  m e i n e s  F r e u n d e s  K a r l  
K 0 p p m a n n in Barmbeck bei Hamburg. Auch die Herren 
P r o f .  H .  Z e i s s b e r g  z u  W i e n  u n d  D r .  M .  P e r l b a c h  
an der Universitäts-Bibliothek zu Königsberg in Pr. haben 
mich durch mancherlei Mittheilungen zu Dank verpflichtet. 

G ü t t i n g e n ,  D e c e m b e r  1 8 7 2 .  

Honst. HöJilbanm. 
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I. 

Livländisclie Annalen. 

Die dem Umfange wie ihrem Iniialte nach bedeutenderen 
chronikalischen Quellen für die ältere Geschichte Livlands sind 
bereits vielfachen Besprechungen unterzogen, häufig nach ver
schiedenen Richtungen wie im Ganzen untersucht worden. Die 
Chronik Heinrichs von Lettland hat eine der vorzüglichsten 
Schriften auf dem Gebiete heimischer Geschichtsforschung ver
anlasst; die wiederholten älteren Ausgaben werden jetzt durch 
die in den Monumenta Germaniae bist, erfolgte Edition (von 
der auch ein Separatabdruck in Handformat erscheint) un
brauchbar gemacht. Die ältere Reimchronik, die man schon 
vielfach zur Herstellung der Chronologie des 13. Jahrhunderts 
mit Erfolg zu Rathe gezogen hat, wird jetzt von kundiger 
Hand zu einem neuen Abdruck befördert, und hoffentlich findet 
sich bald auch die Feder, welche einen eingehenden sachlichen 
Commentar dazu liefert. Der Chronik Hermanns von Wartberge 
hat sich Strehlke angenommen und sie mit gleich viel 
Liebe und Geschick bearbeitet und erläutert. Auch die Reim
chronik Hoenekes, ein werthvoller historiographischer Beitrag, 
uns nur durch ein Werk des 16. Jahrhunderts erhalten, ist in 
dieser Form dem Publikum zugänglich gemacht worden. 
Mancherlei also ist für die ältere Quellenkunde geschehen, 
Vieles bleibt noch zu thun übrig. 

Weniger glücklich ist es einer anderen Gruppe von ge
schichtlichen Nachrichten ergangen, die uns jetzt nur in Bruch
stücken oder zersplittert durch andere Werke bewahrt sind. 
Wohl liegen die Ronneburger und Dünamünder Annalen') und 

1) Nicht Chronik. Schon der dritte Herausgeber braucht den richtigen 
Namen. 
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die ihnen verwandte Quelle, wie sie in den Epitome gestorum 
Prussie, im Chronicon Livonie Hermanns von Wartberge und 
in dem Werke Wigands von Marburg überliefert ist, in sauberen 
Ausgaben vor, allein ihr gegenseitiges Verhältniss ist bisher 
noch nicht in den Details durchforscht worden, mit Andeutungen 
und Vermuthungen hat man sich zufrieden stellen müssen. 
Zum Theil hängt dies mit der Mangelhaftigkeit des Materials zu
sammen, die erst neuerdings einigermassen beseitigt wurde durch 
den Fund einer Handschrift zu Lemberg. Prof. Zeissberg in 
Wien (damals in Innsbruck) gebührt das Verdienst, sie vor nunmehr 
als Jahresfrist in der Altpreussischen Monatsschrift VIIL S. 577 
bis 605 (1871) mitgetheilt und, daran eine Abhandlung knüpfend, 
weitere Schritte zur klaren Erkenntniss des (Quellen-Zusammen
hanges gethan zu haben. Da es in seinem Plane lag, nur 
das Wesen und den Werth der Lemberger Handschrift zu con-
statiren, so verfolgte er auch nicht die aus ihr zu gewinnenden 
Resultate bis zu den letzten Consequenzen, schloss nicht alle 
die verwandten Bruchstücke in seine Untersuchung ein. 

Dies mussie jedoch gesehehen, ja der Lemberger Findling 
war unserer heimischen Geschichtsforschung erst noch unmittelbar 
vorzuführen. Beides hat den Anlass zur Entstehung folgender 
Arbeit gegeben. 

Bevor ich die Untersuchung selbst beginne, will ich die 
bisherige Anschauung von dem Verhältniss der historiographi-
schen Bruchsücke kurz recapituliren, meinen Plan und die be
folgten Grundsätze darlegen* 

Den ersten Vergleich konnte Toppen vornehmen, nach
dem er die preussischen Epitome 1853 veröffentlicht hatte; in 
seiner Historiographie S. 28 kommt er zum Schluss, die Düna
münder Annalen (seit 1845 bekannt) seien aus jenen geflossen 
und nur um wenige Zusätze vermehrt. Diese Ansicht gab er 
bald selbst auf und sprach in den Scriptores rer. Pruss» I. S. 
275 die Vermuthung einer beiden gemeinsamen Quelle aus. 
G e g e n  d i e  e r s t e r e  A n n a h m e  h a t t e  s c h o n  E n g e l m a n n  i n  
seinen chronologischen Forschungen (Mittheil. a. d. Geschichte 
Liv-, Est- u. Kurlands IX., S. 354 Anm.) mit Recht und unter 
Anführung schlagender Beweisstellen protestirt. Und wenn auch 
Bonn eil (russisch-livl. Chronographie Commentar S. 90) an 
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der ursprünglichen Anschauung Töppens festhielt, so gewann 
doch die Vermnthung einer sämmtlichen Annalen-Bruchstücken 
gemeinsamen Grundlage die Oberhand. Am stärksten wurde 
sie von Strehlke vertreten. Immer aber sah er die älteste 
Vorlage am genauesten im Canon. Samb. wiedergegeben: 
dieser sollte die Vermittlung zwischen den übrigen Ableitungen 
hergestellt, ja Hermann von Wartberge direkt beeinflusst 
haben, Hermann wieder in Wigand von Marburg tibergegangen 
sein. Auch Hirsch pflichtete dem bei. Erst der neueste Her
ausgeber der Epitome erklärte mit vollstem Recht (Mon. Germ. 
SS. XIX, S. 696) die Hypothese für unmöglich: der samlän-
dische Domherr, behauptet Arndt, habe eine Kompilation der 
übrigen geliefert, er sei der spätere, der auf den Schultern 
der anderen stehe, für welche die Benutzung einer und der
selben Q.uelle dabei gewahrt bleibt. Zeissberg endlich kam 
auf die Annahme des ersten Editors der Dünamünder Annalen, 
W. Arndts (1845), zurück, welche in der Vermuthung einer 
verlorenen, vollständigeren Dünamünder Quelle bestand; wei
teres Hess auch er unentschieden, nur,^glaubte er in der Lem
berger Handschrift dieselbe „oder doch deren nächste Ver
wandte" gefunden zu haben. 

In der Hauptsache hat jedenfalls der erste W. Arndt 
das Richtige getroffen. Ein verlorenes Werk des berühmten 
Cistercienserklosters an der Düna ist mit Sicherheit festzu
stellen, aus dem die übrigen als mehr oder weniger direkte 
Ableitungen flössen. Nicht aber haben wir mit Zeissberg 
eine der ältesten Formen in der Lemberger Handschrift zu 
erblicken; eine solche wird nach allen Anzeichen in einer 
anderen Ueberlieferung bewahrt. 

Dies nachzuweisen und das Verhältniss der sechs Schrift
steller zu einander festzustellen ist unsere Aufgabe. Wie weit 
die Darlegung des Zusammenhanges mir gelungen ist, mag 
von kompetenter Seite beurtheilt werden. Mir selbst ist es 
wohl bewusst, dass mit der folgenden Erörterung etwas end
gültig Abschliessendes weder geliefert wird noch geboten werden 
konnte, solange wir über kein weiteres Material verfügen. 
Trotzdem zögere ich nicht mit der Veröffentlichung der Er
gebnisse: die Beleuchtung sämmtlicher Bruchstücke ist hier 
zum ersten mal in Angriff genommen, durch sie die Frage 
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nach Ursprung und Ableitung derselben schärfer zugespitzt 
worden. Diese Vorarbeit wird, ich hoffe, ein abschliessendes 
Resultat herbeiführen helfen. 

Bei der Vergleichung konnte ich meine Schlüsse nicht aus 
zufälliger Uebereinstimmung des Wortlautes zweier Werke 
ziehen. Wird die Anwendung einer derartigen Methode bei 
wesentlich gleichzeitigen Schriftstellern überhaupt mit Vorsicht 
zu üben sein, so muss sie besonders in diesem Fall, wo es mit 
der handschriftlichen Ueberlieferung so überaus schlecht bestellt 
ist, ganz in den Hintergrund treten. Dies hatStrehlke nicht 
beachtet und sein Eifer, wechselseitige Anklänge zu finden, 
hat ihn oft zu hyperkritischen Annahmen geführt. Durch den 
blossen Gebrauch gleicher Namen oder gleicher Worte, die zwei 
Autoren derselben Zeit und desselben Gebiets niederschreiben 
mussten, weil sie die natürlichsten und nächstliegenden waren, 
kann doch noch nicht ein Zusammenhang von Werken bewiesen 
werden. Nur auffallende Wendungen, die Uebereinstimmung 
in Details, die zwei von einander entfernten Personen kaum 
gleich bekannt noch auch von gleichem Interesse sein konnten, 
dürfen für Beweisstellen gelten. Ferner habe ich mich bei 
meiner Entscheidung von der grösseren oder geringeren, 
wesentlichen Vollständigkeit, von dem Plus in der einen, dem 
Minus in der anderen Quelle leiten lassen; endlich fielen die 
inneren Momente, nicht blos die formale Seite, ins Gewicht. 

Der Untersuchung lasse ich den Abdruck aller in Betracht 
kommenden Stücke folgen. Er soll den Stoff bequem an die 
Hand geben und wird überdies willkommen sein, da durch ihn 
die einheimische Sammlung von Geschichtsquellen vervoll
ständigt wird. 

Und nun wenden wir uns dem Einzelnen zu, indem wir 
zunächst die im 

1. Wigand von Marburg 
befindlichen Livonica betrachten. Sie hat der Herausgeber 
Hirsch, wie früher Strehlke (SS. rer. Pr. H, S. 443 u. 444, 
S. 19 u. 20), aus Hermanns Chronicon Livonie und den Epitome 
des samländer Domherrn ableiten wollen* Dass ersteres für die 
Periode bis zur Mitte des 14» Jahrhunderts nicht zutrifft, dass 
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bis dahin ihm vielmehr Hoenekes Reimchronik den Stoff lieferte, 
habe ich in meiner Ausgabe der letzteren gezeigt, S. L—LIV^); 
ans anderen Gründen hat sich auch Zeissberg a. a. 0. gegen 
die herrschende Annahme erklärt. Hier haben wir die Frage 
zu erwägen, ob in Bezug auf den Rest der Livonica Wigands 
wirklich der Samländer Domherr ihm als Quelle diente. Wir 
werden theilweise zu den Z eissbergschen Resultaten gelan
gen, werden aber, was ihm Verrnuthung blieb, durch eine 
Reihe von Gründen beweisen können. 

Es handelt sich um die Kapitel 7, 15, 19 im Wigand. 
Entscheidend ist das letzte und reichste von ihnen. Es erzählt 
vier Ereignisse: von einem vergeblichen Zuge des livländischen 
Meisters nach Litauen 1330 ®), von einem erfolgreichen Kampfe 
desselben in Samaiten 1331, von einem gleichen in Litauen 
1333 und von einem Brande zu Dorpat 1335. Die Quelle der 
ersten und vierten Nachricht erklärte Hirsch (SS. rer, Pr. H, 
S. 486 n. 232) für unbekannt, die der zweiten und dritten fand 
er im Canon. Samb. und im Hermann v. W. Die zvs^eite ist 
nun gewiss nicht dem Chron. Livon. entlehnt, da sie in diesem 
nur in der Kürze und ohne Detailbemerkungen auftritt 
zweifelhafter ist ihr Verhältniss zu den preussischen Epitome. 
Viel weniger noch gehört die dritte, in den Epitome gar nicht 
mehr vorhandene Angabe dem Chron. an, wo sich schon im 
einfachen Wortlaut genaue Uebereinstimmung zwischen Wigand 
und der Lemberger Hs. kundgiebt und wo besonders die 
gemeinsame Wendung, die Litauer seien in das Dunkel der 
Wälder geflohen, um sich zu retten (Litwinis fugientibus ad 
latibula et rubeta Lemb. Hs., dispersi sunt in silvas Wig.), 

1) Zustimmung von M. Perlbach Altpreuss. Monatsschr. IX, 
S. 473 u. 474. 

2) Das Datum allgemein: in eisdem annis, in der Lemb. Hs. kor-
rumpirt 1332. Die nächstfolgende Thatsache erzählt Wigand richtig zu 1331, 
denn obwohl Hermann v. W. sie zu 1330 Aug. 17 giebt, so ist dies doch 
eine Unrichtigkeit, da noch 1330 Aug. 16 der Meister in Dünamünde ur-
kundet, U. B. II, n. 744; sie gehört also zu 1331. Leitet Wigand sie ein: 
sequenti anno, so gehört das erste Ereigniss zu 1330. 

3) Hermann verschmolz hier seine annalistische Quelle mit Hoeneke, 
vgl. die Ausgabe dieses S. 5. 
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einen nicht zu verkennenden Fingerzeig dafür giebt, wo wir 
unseres Autors Quelle zu suchen haben. Hermann, wohl mit 
beiden verwandt, kennt doch weder die Hindeutung auf den 
Zufluchtsort der Litauer, noch kommt er im Ausdruck Wigand 
so nahe, wie dieser der Lemb. Hs. Ganz evident aber wird 
das Verhältniss dadurch, das auch die erste und vierte Nach
richt sich in der letzteren vorfinden : alle vier also sind in ihr 
erhalten und stets in ausführlicher Fassung, alle vier kehren 
nur noch bei Wigand wieder und stets in verkürzter Form. 

Die tibrigen Vergleichungspunkte bestätigen dies sichere 
Resultat. 

Wenn Wigand in seinem 15. Kapitel gemeinsam mit der 
Lemb. Hs. die bekannte, im „nackenden Brief" verkündete 
Unterwerfung Rigas unter den Orden fälschlich auf den 21. 
März 1330 (in festo sancti Benedicti) versetzt, während die 
Urkunde wie der samländische Domherr den wichtigen Akt 
am 20. März (in profesto sancti Benedicti Can. Samb.) vorge
hen lassen , so kann eine solche Uebereinstimmung nicht 
zufällig sein. 

Ebensowenig ist es einem Zufall zuzuschreiben, dass 
Wigand c. 17 mit den von der Lemb. Hs. gebrauchten Worten 
über die Wahl Luthers von Braunschweig zum Hochmeister 
berichtet und gleich ihr den Vorfall beim falschen Jahre 1332 
(statt 1331) bringt. Im Chron. Liv. Hermanns wird des Er
eignisses gar nicht, in den Epitome nach einer anderen Quelle 
erwähnt, wie das abweichende Tagesdatum und die andere 
Erzählung ausweisen. 

Unter solchen Umständen ist auch das 7. Kapitel Wigands, 
bei welchem man hinsichtlich der Ableitung zwischen den 
Epitome und der Lemb. Hs. schwanken könnte, bestimmt der 
letzteren anzuweisen. Den Schluss dieses Abschnittes und die 
Nachricht, Nicolaus V. sei nach dem Ableben Johanns XXH. 
auf den päpstlichen Stuhl erhoben worden, hat bereits Hirsch 
mit Recht als willkürlichen Zusatz und als Missverständniss 
des späteren Uebersetzers bezeichnet 

1) U. B. II, n. 740. 
2) SS. rer. Pr. II, S. 459 n. 38 u. 40. 
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Freilich sind auch einige Abweichungen zu registriren; 
allein sie sind so unbedeutend, dass auf sie nicht das geringste 
Gewicht fällt. Aus circa festurn purificacionis (1333) bildet 
Wigand in die purif., aus feria 4. ante festum beatorum Viti 
et Modesti — feria 4. in die ss. V. et M.: es ist nicht zu ver
gessen, dass Wigands Chronik nur in einer lateinischen Ueber-
set7Aing erhalten, dass die ursprüngliche Nachricht demnach 
zweimal überarbeitet ist. Die Litauer pflegt unser Autor meist 
kurz pagani zu nennen, wie Hermann v. W., wo er von den 
Russen spricht, oft einfach „scismatici" substituirt. 

Vermag aus den Texten zweier Schriftsteller jemals ein 
zwingender Beweis geführt zu werden, so ist es hier der Fall. 
Keinem Zweifel kann es unterliegen, dass Wigand seine Nach
richten über Livland bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts nicht 
sowohl dem Can. Samb. oder Hermann v. W. verdankt, als 
vielmehr ausser Hoeneke der Lemb. Hs., die ihm natürlich in 
einem älteren Kodex, als der unsrige, vorlag. 

2. Clirouicon Livonie Hermanns von Wartberge. 

Die Quellen desselben bestehen, soweit der Verfasser noch 
nicht nach Autopsie schrieb, aus Heinrich von Lettland, der 
Reimchronik bis zu ihrem Schluss (1290), Meisterverzeichnissen, 
dem von ihm selbst verfassten Protokoll von 1366 (SS. rer. Pr. 
II, 148—155) und aus einer grossen Zahl von Urkunden, wie 
der Herausgeber Strehlke in der Einleitung und in den An
merkungen genau dargelegt hat. Ferner habe ich gezeigt, dass 
Hermann die Hoenekesche Reimchronik vielfach und sorgfältig 
zu Rathe zog ^). Ausserdem hat ihm aber noch eine Quelle 
zu Gebote gestanden, die Toppen und Strehlke in dem 
Can. Samb. wiederfinden wollten. Zwar spricht letzterer in 
der Einleitung ®) und in zahlreichen Anmerkungen sich zwei
felnd aus und meint, das Werk des Domherrn, „sowie es 
wenigstens heute vorliegt," scheine kaum in das Chron. Livon. 
übergegangen zu sein; allein an anderen Stellen (so S. 28 n. 1, 

1) Vgl. Ausgabe S. XLIII—XLVIL 
2) SS. rer. Pr. II, S. 17. 
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65, n. 3) redet er doch von einem direkten Abhängigkeitsver-
hältniss, und unumwunden behauptete Toppen ein solches^). 

Durch das reichere Material sind wir gegenwärtig in den 
Stand gesetzt, die vermuthete bald mehr bald weniger enge 
Verbindung beider Autoren zu trennen und einen anderen Ur
sprung der Nachrichten Hermanns, die nicht in den bekannten 
Quellen unterzubringen waren, zu constatiren. Wir bedienen 
uns zu diesem Zweck fünf verschiedener Stellen. 

Am deutlichsten reden die beiden Abschnitte, in denen 
über die Schlacht bei Plowcze am 27» September 1331 berichtet 
wird und über den oben bereits angeführten Zug des vereinig
ten Ordensheeres nach Samaiteu im Februar 1383. Der zM'ei(e 
gehört schon einer Zeit an, wo der Can. Samb. von Livland 
nichts mehr zu melden hat, und lautet fast wörtlich gleich im 
Chron. Livon. und in der Lemb. Hs. Und hinsichtlich der 
Schlacht bei Plowcze ist die Uebereinstimmung beider in Datum, 
Namen, Angabe des Verlustes und im Ausdruck ebenso gross 
wie die Differenz zwischen Hermann und den preussischen 
Epitome, denen hier eine andere Quelle vorlag. Als ursprüng
lichere und genauere Fassung erscheint die Lemb. Hs. durch 
Beifügung des im Hermann fehlenden Eigennamens Wladislaus. 
Charakteristisch für die Gleichheit des Ausdrucks ist nament
lich der Passus, in dem auch dem Ordensheere ein merklicher 
Verlust an Mannschaft beigeschrieben wird und wo niit dem : 
licet cum detrimento sui exercitus aliquali der Lemb. Hs. die 
Wendung: licet cum aliquanto exercitus sui detrimento Her
manns genau correspondirt. 

In dem Bericht über die Abtretung Memels durch den 
livländischen an den preussischen Zweig des Ordens im Jahre 
1328 besteht wiederum eine offenbare Gemeinschaft der 
beiden Werke sowohl im Ausdruck als in Notirung des Datums, 
während der samländische Domherr ohne letzteres einfach die 
Thatsache verzeichnet. 

In gleicher Weise begründen bei der Erzählung von der 
Expedition Meister Eberhards nach Samaiten im Jahre 1331 die 

1) Das. I., S. 275. 
2) Hermann ergänzte hier, wie 80 oft, seinen Bericht ans einer Ur

kunde, vgl. SS. rer. Pr. II, S. 66 n. 5, S. 63 n. 1. S. 61 n. 1. 
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verderbten Formen Santhotem^) Hermanns und Sankozem der 
Lemb. Hs. das engere Verhöltniss beider gegenüber dem 
richtigen Namen Samaiten im Can. Samb^). 

Endlich reden für dieselbe Beziehung die Angaben über 
die gefälschten^Briefe der Rigaer wegen der Taufe des litauischen 
Grossfürsten Gedimin von 1323. Bei beiden klingt im Ausdruck 
durch, dass die betreffenden Schreiben in den Seestädten Nord
deutsehlands (Lübeck, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin 
u. s.w.) umhergesandt worden seien (per civitates mariümas 
transmiserunt), was wir in den Epitome vermissen, und beide 
sind vollständiger als die letzteren, indem sie betonen, in den 
Briefen sei nicht nur von der Taufe des Fürsten, sondern auch 
von der seines Volkes die Rede gewesen (cum genta sua). 

Ans dem Gesagten geht unverkennbar hervor, dass die 
Epitome nicht als Quelle des Chron. Livon. anzusehen sind, 
dass vielmehr eine sehr enge Verwandtschaft des letzteren mit 
der Lemb. Hs. besteht. Auch die übrigen mit den Epitome 
in Verbindung gebrachten Nachrichten legen Zeugniss dafür ab. 

Die Angaben zu 1236, 1252, 1260, 1261, 1263 zweimal, 
1270, 1279, 1287 hat er erwiesenermassen der alten Reim
chronik V. 1859, 3625, 5592, 6000, 7391, 7515, 6891, 7769, 
8285, 10370 u. fF. entlehnt^). 

Die Stellen 1298 und 1328 beruhen auf dem von ihm 
selbst geschriebenen älteren Protokoll von 1366; die Notiz über 
die päpstliche Bestätigung des Verkaufs von Dünamünde 1319 
ist ein Auszug aus der einschlagenden Urkunde; der Bericht 
von der Hungersnoth 1315 stammt aus Hoenekes Reimchronik; 
bei den Bemerkungen zu 1298, 1307,1331,1323,1330 verschmolz 
er mit seiner kurzen annalistischen Vorlage das von ihm auch 
sonst benutzte Meisterverzeichniss und wiederum das genannte 
Protokoll. 

1) Nicht Santholem, SS. rer. Pr. II, S. 66 n. 6. 
2) Den Rest der Nacliricht entlehnte Hernnann aus Hoeneke. 
3) Woher er die Schlacht auf dem Eise und den Tod Meistei- Ottos 

1270 „circa Karuszen« und den Fall Wilkens 'von Endorf 1287 «ad locum 
Grose" geschehen Hess, bleibt fi'aglich; diese Angaben finden sich sonst 
nirgends. Vielleicht fand er einen Anhalt dafür in den Meisterverzeichnissen, 
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Üeberall also benutzte er längst bekannte Quellen und 
das Einzige, was zu diesen hinzutritt, sind die Tages- und ein 
Theil der Jahresdaten, die ihm sowohl die Lemb. Hs. als die 
Epitome bieten konnten, die wir aber mit Rücksicht auf unser ge
wonnenes Resultat unbedenklich letzteren absprechen müssen^). 
Freilich hat Strehlke mehr Anklänge an das Werk des sam-
ländischen Domherrn gefunden, allein sie beschränken sich auf 
Städte-, Fluss- und Personennamen, auf Uebersetzungen aus 
der alten Reimchronikauf durchaus selbstverständliche Aus
drücke (Castrum, fuit constructum, conflictus, vastavit, dimicatum 
fuit und dergl. mehr) und konnten von ihm nur bei dem Mangel 
weiteren Materials als, freilich keineswegs untrügliche, Beweis
stellen herangezogen werden. 

Unser Ergebniss wird endlich dadurch bestimmt, dass dio 
auch in den verwandten Quellen wiedergegebene Bemerkung 
Hermanns über die Restauration Dünaburgs im Jahre 1313 in 
der Lemb. Hs. fehlt. Hiernach haben wir nicht diese selbst 
als Grundlage des Chron. Livon. zu betrachten, sondern einen 
beiden gemeinsamen Kodex derselben Folie anzunehmen. 

3. Aniiales Dunamnndeuses. 

Sie sind zuerst in v, Bunges Archiv f. d. Gesch. Liv-, 
Est- und Kurlands IV. S. 269 ff", von W, Arndt aus Ratzeburg 
abgedruckt, hiernach in den SS. rer, Pruss. H. S. 140—142 
von Strehlke, endlich in den Mon. Germ. hist. SS. XIX, S. 
708 und 709 von W. Arndt®) wiederholt worden. Die hand
schriftliche Ueberlieferung ist durchaus mangelhaft. Von dem 
ersten Herausgeber erfahren wir nur, dass er im Revaler 
Rathsarchiv in einem Pergamentbuch in 4" zwischen Predigten 

1) 1328 hat Hermann das einzige Tagesdatum: feria V. ante Joannis 
baptiste, woher, bleibt fraglich; ebenso findet das Datum für die Zerstörung 
Dünamiindes 1228 keine Parallelstelle. Die Fundation des Klosters berichtet 
er zweifellos nach Heinrich von Lettland. 

2) Vgl. „in glacie" und „uf dem ise", „uf des meeres is", V. 7919, 
7933, capitaneus und „Hauptmann" V. 8323. 

3) Nicht zu verwechseln mit dem ersten Herausgeber, den bereits 
1845 ein jäher Tod ereilte. 
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eingeschaltet auf S. 58 unsere von andrer Hand, als die vor-
hergehenden Partien, geschriebenen Annalen entdeckte; der 
Band hat denjenigen Schriften angehört, welche nach Aufhebung 
der Klöster an den Revaler Rath abgeliefert wurden. Seitdem 
ist dem Manuskript vor zehn Jahren von Prof. E. Winkel
mann, im letzten Sommer von mir nachgespürt worden, ohne 
dass uns gelungen ist es wieder aufzufinden. Unbekannt bleibt 
daher, welcher Zeit die Handschrift angehörte und wie sie 
beschaffen war. Soviel erkennen wir aber, dass in den Düna-
münder Annalen keine in einem Zuge geschriebene Quelle 
vorliegt, dass sie vielmehr aus verschiedenen Theilen bestehen. 
Der Abschnitt, welcher allgemeinen Inhalts ist, ebenso die 
Bemerkungen über den Cistercienserorden werden später zu 
berücksichtigen sein. Der übrig bleibende Stoff ist aus mehreren 
Gruppen zusammengesetzt. Den Kern der Aufzeichnungen macht 
die Partie von 1211—1298 aus, enthaltend 17 Nachrichten über 
Kämpfe mit den Litauern, über Rigische Brände, über das 
Kloster von Dünamünde. Nach einer Lücke reihen sich zwei 
Notizen aus demselben Gebiete an, 1305 und 1307. Dem 
Ganzen gehen endlich vier Angaben voraus, 1313, 1321, 1319, 
1320. Man hat die letzteren als gesonderten Bestandtheil zu 
betrachten und ihre gegenwärtige Stellung durch die Annahme 
zu erklären, dass sie als Fortsetzung auf einem vorstehenden 
unbeschriebenen Blatt des Kodex Raum fanden. Eine spätere 
Fortsetzung müssen wir in ihnen um so mehr erblicken, als 
hier der streng chronologischen Anordnung des Haupttheils eine 
Unregelmässigkeit gegenüber tritt, auch das in sämmtlichen 
verwandten Quellen mit der Kunde Uber die Hungersnoth 
notirte Jahr 1315 vermisst wird, welches ein gleichzeitiger 
Schriftsteller nicht übergangen hätte. Bestimmt als viel jüngerer 
Nachtrag ist die Angabe zu 1348 (edificatum est Castrum in 
Meryenborg sub magistro Goswino) aufzufassen, die vollständig 
isolirt dasteht und sich durch gänzliche Grundlosigkeit aus
zeichnet^). S t r e h 1 k e constatirte bereits im Anschluss an 

1) Wie schon Strehlke andeutete. Marienbiirg wurde bereits 1342 
erbaut, vergl. Hoenekes Reirachronik S. 13 und SS. rer. Pr. II. S. 70, 
Goswin von Herike wurde Meister 1345, das. S. 73. Die Bemerkung über 
Unsere Annalen in 0. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel
alter bis zum Ende des 14. Jahrhunderts S. lÖO, n. 2: »sie (die Chronik) 
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den ersten Entdecker, dass die Annalen einem Cistercienser-
kloster, speciell Dünamünde, angehören, machte darauf auf
merksam, dass der Zusatz „milicie'^ zu „fratres" 1279 und 1297 
uns in dem Verfasser einen Mönch erblicken lasse, und com-
binirte, dass das Werk mit der Uebersiedhuig des Konvents von 
Dünamünde nach Padis (bei Reval) an letzteren Ort, von hier 
endlich nach Reval gelangt sei. 

Für den Inhalt der Dünamünder Annalen ergeben sich 
manche Anklänge an die Annales Ronneburgenses und an die 
Lemb. Hs. Auch den Epitome nähern sie sich an vielen 
Stellen im Ausdruck, Beachtenswerther ist aber, dass sie nur 
mit ihnen die Einzeichnungen zum Jahre 1297 gemein haben 
über den Beginn des Kampfes zvi^ischen dem Orden und den 
Bürgern Riga's und über einen verheerenden Brand in dieser 
Stadt. Weitere Schlüsse über das wechselseitige Verhältniss 
beider sind hiernach jedoch noch keineswegs zulässig, da diese 
Uebereinstimmung durch mannigfache Abweichungen wieder 
aufgehoben und durch mehrere Momente dem Dünamünder 
Werke eine gesonderte Stellung gewahrt wird, l^udem haben 
wir auch allen Grund, die bezeichnete Lücke der anderen 
Quellen, im Besonderen der Lemb, Hs., nur dem Kopisten der 
letzteren zuzuschreiben und sie im Sinne des DünamUnder 
Annalisten und des samländischen Domherrn auszufüllen: denn, 
wenn die Lemb. Hs. bemerkt, die Rigaer hätten 1328, indem 
sie Dünamünde in Asche legten, die Feindseligkeiten gegen 
den Orden „tercio" begonnen, und wir in der jetzigen Ueber-
lieferung von solchen ausserdem nur noch zu 1298 lesen, so 
ist selbstverständlich, dass auch die fehlende Eintragung zu 
1297 über den ersten Konflikt der beiden Parteien der in der 
Lemb. Hs. wiedergegebenen Quelle einst eigen gewesen sein 
muss^. Fällt also dieser Berührungspunkt mit den preussischen 
Epitome fort und darf nach der Natur unserer handschriftlichen 
Ueberlieferung auf Aehnlichkeit des Ausdrucks nur wenig 
Schwere fallen, so macht sich dagegen in einem anderen 

wird • , . der Mitte des 14. Jahrhunderts zugeschrieben" beruht auf Arndts 
Vermuthung, hätte aber nach Einsicht der SS. rer. Pr. gestrichen werden 
müssen. 

1) Worauf schon Zeissberg a. a. 0. aufmerksanx machte. 
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Puukle eine grössere Zusammengehörigkeit unserer Amialen 
und der Lemb. Hs. geltend, indem bloss bei ihnen erzählt 
wird, am 1. Juni 1263 sei die Dünamünder Kirche ein Raub 
der Flammen geworden — eine Nachricht, die in den übrigen 
Quellen ohne weiteres zu ergänzen, wir keinen Anhaltspunkt 
haben. Im Anschluss an diese Notiz ist die Eigenthümlichkeit 
unseres Werkes hervorzuheben, dass es manchmal grössere 
Vollständigkeit aufweist, die, wenn sie auch nur in bedeutungs
losen Zusätzen besteht, doch ein Zeichen für seine Eigenartig
keit ist. So fügt es 1263 zu „kal. Junii" das identische „in 
die Njcomedis" hinzu, erweitert 1287 „cum multis fratribus" 
zu „cum multis fratribus et christianis," bezeichnet 1298 Neuer-
mühlen als municio, que dicitur Novum Molendinum, während 
die verwandten Quellen bloss diesen Ortsnamen führen, und 
auch das früher erwähnte „fratres milicie" schlägt in diese 
Kategorie. Ebenso macht es sich hinsichtlich der Wortstellung 
von dem Schema der verwandten Autoren, resp. der ursprüng
lichen Vorlage, frei, ändert den Satzbau, gebraucht einige an
dere Ausdrücke. Die unbedeutenden Auslassungen, die sich 
in den beiden ersten Theilen bis 1307 vorfinden, sind gewiss 
nur auf die Flüchtigkeit des Abschreibers zurückzuführen. 
1298, wo vor dem Datum Petri et Pauli das „in die sanctorum 
(apostolorum)" fehlt, ist dies zweifellos, für das 1270 aus
gefallene „in glacie" wenigstens höchst wahrscheinlich^), des
gleichen 1274 für „Rigensis", das als Beiwort zu „civitas" 
hinzuzutreten hat, wie cives Rigenses 1297 gelesen wird, 
endlich 1279 für „Revalienses" zu „capitaneus". — Viel wesent
licher aber für die Charakteristik der Dünamünder Annalen ist 
ein bedeutendes Plus, das in den übrigen Ableitungen spurlos 
verloren gegangen ist. Es spricht sich aus in der Notiz; anno 
Domini 1274 conflagrata est igni civitas in die epiphanie, und 
dass dies nicht eine blosse Verwechslung mit dem Brande von 
1264 (conflagrata est igni tota civitas Rygensis) ist, woran 
man vielleicht denken könnte, erhellt aus der Verschiedenheit 
des jedesmaligen Tagesdatums (dort Juni 29, hier Januar 6). 

Dieses Moment an sich und in Verbindung mit der Er-
kenntniss, dass auch die bloss den Dünamünder Annalen und 

1) Wie schon Strehlke meinte a* a, 0* S« 144 n. 6. 
3* 
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der Lemb. Hs. gemeinsame Eintragung über den Brand des 
Klosters vom 1. Juni 1263 den anderen Aufzeichnungen ab
handen gekommen ist, berechtigt das Werk des Dünamünder 
Mönchs, wie angedeutet wurde, zu dem Anspruch einer eigen-
thümlichen Stellung. Hierzu treten noch die Abweichungen in 
der Fortsetzung von 1313—1321 und ferner die Einordnung 
der allgemein historischen und Cistercienser-Notizen. Daher 
kann aber unsere Quelle auch nicht für die älteste Original-
Folie gelten, wohl aber für eine von den übrigen unabhängige 
Ableitung derselben. Und zwar müssen wir in ihr mit die 
älteste Form der ursprünglichen Dünamünder Grundlage er
kennen, welche diese vor der durch die anderen Autoren vor
genommenen Ueberarbeitung trug. Ueber letztere wird sich 
im weiteren Verlauf unserer Untersuchung Genaueres ergeben; 
Mehreres geht schon aus der 

4. iemberger Haudsclirift 
hervor. Ihr Entstehungsort und ihre daraus resultirende Be
nennung werden im letzten Abschnitt zu erörtern sein, Sie 
wurde, wie ihr Entdecker in seinem citirten Aufsatz mittheilt, 
vor bald anderthalb Jahren von Prof. H. Zeissberg in einem 
der Pawlikowskischen Bibliothek zu Lemberg gehörigen Manu
skript des 15. Jahrhunderts in 4° gefunden und im Anschluss 
an die ersten Nachrichten darüber publicirt; es geht ihr die in 
den SS. rer. Pruss. I. edirte ältere Chronik von Oliva voraus 
und schliessen sich Urkundenexcerpte über die Zehntverhält
nisse desselben Klosters an^). Sie selbst beginnt auf Blatt 21a 
unten unter der Ueberschrift; Sequitur alia cronica de bellis 
cum Litwinis habitis in Livonia et in Pomerania, und schliesst 
auf Blatt 23a oben. Dem Kopisten haben wir eine Reihe der 
ärgsten Lese- und Schreibfehler zu verdanken, durch die 
namentlich die meisten Zahlen entstellt wurden und die ich im 
unten folgenden Abdruck unbedenklich verbessert habe; auch 
sonst zeigt sich Flüchtigkeit in der Abschrift'^), die besonders 

1) Von den Ergebnissen dieser beiden Oliva betreffenden Stücke handelt 
M. Perlbach in der Altpreuss. Monatsschr. IX., S. 18—40 (1872). 

2) Einiges ist wohl im vorigen Abdruck versehen, vgl. die Varianten 
2u unserem Text. 
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einen Satz, die Eintragung zu 1309, vollständig verwirrt hat*). 
Die Anordnung des Stoffes ist der von den Dünainünder und 
Ronneburger Annalen befolgten sehr ähnlich. Die Handschrift 
beginnt mit den allgemeinen Nachrichten von dem Cistercienser-
orden und erzählt darauf die livländische Geschichte in ununter
brochener Folge bis 1321, greift dann gleich den Ronneburger 
Annalen auf 1305 zurück, geht bis 1328, unterbricht hier den 
Gang, um verwandte Notizen von 1252, 1265 und 1326 ein
zuschalten, und endet nach Behandlung der Jahre 1329 bis 
1335. Den Hauptabschnitt hat sie also mit den Ann. Ronneb. 
gemein (diese bis 1320, jene bis 1321). 

Inhaltlich weist unsere Handschrift einen grösseren Reich
thum auf, als sämmtliche bisher behandelten Quellen. In 
ihrem ältesten Theile zeigt sie die meisten Anklänge an die 
Dünamünder Aufzeichnungen, sowohl hinsichtlich der universal
historischen, als der livländischen Nachrichten, und allein mit 
ihnen hat sie ihren Bericht Uber einen Brand Dünamündes von 
1263 gemein, vgl. S. 35. Dagegen ist auch schon hervorgehoben 
worden, dass ihr die Angaben der Klosterannalen zu 1274 und 
1297 fehlen, von denen jedoch die zweite wieder zu ergänzen 
wir uns für berechtigt hielten, vgl. S. 34. Ebenso stellt sich 
das Verhältniss zu der ersten Fortsetzung der Dünamünder 
Annalen 1305 — 1307, wo beide mit ihrem Datum „in crastino 
beati Jacobi" 1305 dem „in die beati Jacobi^ der Epitome und 
Ann. Ronneb. entgegentreten®). Grössere Mannigfaltigkeiten 
zeigt der weitere Vergleich mit dem letzten Abschnitt der 
Annalen; wohl decken sich beide genau zu 1319®) und un
wesentlich ist 1321 die Verschiedenheit des Satzgefüges; da
gegen fehlt in den DUnnamünder Annalen die wichtige Nach
richt über die Hungersnoth von 1315, wie der Lemb. Hs. die 

1) Indem ich vermuthe, dass das Auge des Schreibers von einer Zeile 
zur anderen hinüber irrte, schlage ich unter Berücksichtigung der ähnlichen 
Notiz in den Ronneburger Annalen die Lesung vor: Swalegote, filius 
regis Letovie. fuit in Lyvonia cum magno exercitu et anno sequenti rex 
Yiten obsedit Ropam et in hyeme sequenti occisi sunt in Riga Plyke et 
Surkante. 

2) «Castrum" der Lemb. Hs. und „claustrum" der Annal. Dun. sind 
nur handschriftliche Varianten. 

3) Dass die Ann. Dun. Papst Johann nicht als den 22. bezeichnen, 
ist wohl nur Auslassung des Abschreibers. 
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Bemerkungen jener zu 1313 und 1320, endlich die zu 1348 
abgehen. Von dem auffallenden Reichthum unseres Kodex 
in der abermals von 1305 beginnenden Partie findet sich wieder 
in den Annalen keine Spur. Es sind demnach direkte Be
ziehungen zwischen beiden Werken von der Hand zu weisen 
und werden wir für die ersten bis 1307 reichenden Theile eine 
gemeinsame Quelle annehmen müssen, aus der die Dünamünder 
Annalen unmittelbar schöpften, während sie in die Lemb. Hs. 
durch Vermittlung eines für uns verlorenen Gliedes überging, 
was aus den berührten Abweichungen und der Auslassung er
hellt. Unser Werk ist dann um eine selbständige Fortsetzung 
von 1305 ab vermehrt. Da aber wiederum in den Jahren 1319 
und 1321 ein Zusammenhang beider Quellen unverkennbar ist, 
so wird die Vermuthung überaus nahe gelegt, dass diese Nach
richten später gleichfalls von der der Lemb. Hs. zu Grunde 
liegenden Ueberlieferung, obschon mit einiger Flüchtigkeit, 
angeeignet wurden 

Was nun die erwähnte Fortsetzung von 1305 angeht, so 
finden wir sie zum Theil in den Ronneburger Annalen und in 
den Epitome wieder; am vollständigsten bietet sie sich aber 
in der Lemb.Hs. dar und die meisten Berührungspunkte hat sie mit 
den zuerst genannten Annalen. Sie allein bringen die Kunde von 
den Einfall zweier litauischer Heere in Livland in den Jahren 
1309 und 1310, von einem Kampfe mit den Litauern in Preussen 
im April 1311®); nur sie wissen Kiriempe als die Gegend zu 
bezeichnen, wo die Litauer im Jahre 1322 raubten und mordeten®), 
und auch bei 1329, wo von dem Zug des Böhmen nach Samaiten 
geredet wird, ist eine Gemeinschaft beider nicht zu verkennen, 
der beim samländischen Domherrn anfangs (1309 und 1310) 
Lücken, dann eine Verkürzung, endlich die Benutzung anderer 
Hilfsmittel^) entgegen treten. Die Abweichungen beider erklären 

1) Zur Veranschaulichiing dieser verwickelten Vei'hältnisse sei nament
lich hier auf den unten entworfenen Stammbaum verwiesen. 

2) Das w3. ebdomatis palmarum" im Abdruck der Lemb. Hs. giebt keinen 
Sinn ; sicher liegt hier ein Lesefehler vor, den wir in „in (in aus III.) ebdo-
mate palmarum" verbessern dürfen; dai-aus ist in den llonneb. Annalen 
verunstaltet: in dominica palmarum. 

3) lieber die Differenz im Tagesdatum s. den § über die Ronne
burger Annalen. 

4) Vgl. über diese SS. r. Pr. II S. 145 n. 11 und I S. 285 flf. 
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sich zum grössten Theil aus der entstellten Form der Ronneb. 
Annalen, die weiter unten dargelegt werden soll. Die grössere 
Armuth der letzteren erlaubt nicht, in ihr die Vorlage der 
Lemb. Hs. zu erblicken; auch wäre es nicht ersichtlich, wes
halb diese mit dem Jahre 1335 abbrach, da doch jene bis 1348 
herabgehen. Aber auch die Annahme des umgekehrten Ver
hältnisses macht die letztere Erwägung unmöglich, zumal noch 
die Ronneburger Annalen wie die Epitome beim Jahre 1331 
die richtige F'orm „Sameiten^^ geben, während wir in der 
Lemb. Hs. das verwirrte „Sankorem" oder „Sankozem" lesen. 
Es ergiebt sich hieraus, dass beide selbständige Ableitungen 
derselben Quelle sind, die bereits in zwei verschiedenen Fas
sungen vorhanden war, einmal mit 1335 abschloss, bis wohin 
die Lemb. Hs. sie kannte, ein anderes Mal mit 1348, welche 
Fortsetzung den Ronneburger Annalen den Stoff lieferte. 

üie alte Quelle selbst, resp. die Fortsetzung von 1305, 
hat schon vorher beim Jahre 1328 ein vorläufiges Ende er
reicht, was durch die erst nach diesem Jahre erfolgten Ein
tragungen zu 1252, 1265, 1326 bewiesen wird; an diesen 
Abschnitt schloss man später eine Fortsetzung bis 1335 an. 
In dieser Gestalt ist sie mit der früheren, auch in die Dünam. 
Annalen übergegangenen, Quelle in der Lemb. Hs. erhalten. 

Dies Resultat bestätigt sich durch die Betrachtung der 
beiden übrig bleibenden Werke, von denen uns die 

5. Epitome gestoriim Prnssie 
des samländischen Domherrn zunächst zu beschäftigen haben. 
Sie sind uns in einer Handschrift der Königsberger Universitäts-
Bibliothek manuscr. 1119 erhalten, die unzweifelhaft dem 
14. Jahrhundert angehört^). Ein deutsch-lateinisches Vokabular®) 
geht v^oraus, dann folgt die Arbeit unseres Autors auf 22 Folio
seiten, von denen jede durch senkrechte Linien in vier Spalten 
getheilt ist; vom Anfang bis zum Abschnitt: Item a. D. 1258 
V. ydus Marcii des letzten Kapitels (de episcopatu Samb.) trägt 

1) Wie mich mein Freund Perlbach belehrt, der namentlich die für 
die s e  Z e i t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  G e s t a l t  d e s  « a "  h e r v o r h e b t ;  v g l .  a u c h  W a t t e n 
bach, Anleitung zur latein. Paläographie S. 1 u. 2. 

2) Vgl. Steffenhagen, Catal. mss. Regiom. II., 8 n. 177. 
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das Manuskript die Züge eines Schreibers; dort beginnt eine 
zweite Hand, die schon früher Einiges nachtrug und verbesserte. 
Herausgegeben ist das Werk in den Neuen Preuss. Provinzial-
blättern 1853 Bd. 2, in den SS. rer. Pruss. I. S. 272—290, 
beidemal von Toppen und beidemal lückenhaft und unzu-
reiciiend; die einzig brauchbare Edition ist die W, A r n d t's 
in den Mon. Germ. SS .XIX S. 696-708. Der Verfasser gicbt 
sich selbst als Canonicus Sambiensis beim Jahre 1313 zu er
k e n n e n  u n d  s c h r i e b  v e r m u t h l i c h  b i s  1 3 3 8 ,  w i e  T o p p e n  
annimmt; die drei nachfolgenden Notizen scheinen Nachträge 
zu sein. 

An Reichhaltigkeit des Stoffes lässt der Autor nichts zu 
wünschen übrig, viel aber an Uebersichtlickeit der wunderlichen 
Anordnung. Er überliefert Nachrichten über die Geschichte 
Preussens seit den ältesten Zeiten, verbindet damit ein aus
führliches Repertorium über Livlands Geschichte bis 1331, sendet 
endlich dem Ganzen universalhistorische Bemerkungen voraus, 
die er auch sonst vielfach einschaltet und die er aus einer auf 
Grund östreichischer Annalen aufgebauten Kompilation schöpfte. 
Nirgends nehmen wir eine fortlaufende Erzählung wahr, überall 
sind es abgerissene Notizen. Dieser Umstand und die That-
sache, dass der Domherr nach einem bestimmten Plane ar
beitete, zeigt, dass ihm detaillirtere Quellen vorlagen, deren 
Excerpte er in seinen vorher gemachten Rubriken unterbrachte. 
Dass er keineswegs „seinerseits Quelle für livländische Ge
schichtschreiber" wurde, wie Lorenz^) will, ist durch unsere 
bisherige Untersuchung wohl hinreichend dargethan. Sein Werk 
kann dem ganzen kompilatorischen Charakter nach nicht als 
Originalquelle betrachtet werden, und jedenfalls wird nur der 
Schluss dem Domherrn selbst angehören"^). Er entlehnte seinen 
Stoff verschiedenen preussischen Chroniken, unter denen wohl 
Peter von Dusburg eine der ersten Stellen einnimmt. Für 
Livlands Geschichte müssen ihm einheimische Aufzeichnungen 
zu Gebote gestanden haben. 

Wo haben wir dieselben zu suchen? 

1) Deutschlands Geschichtsquell. S. 181. Daselbst betrachtet er auch 
die Epitorae als Kompendium für den Unterricht in der Schule Alt-
Preussens (!). 

2) So auch schon Arndt Mon. XIX. S. 696. 
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Mit dieser Frage hat sich bereits Zeissberg in seinem 
angeführten Aufsatz beschäftigt. Er erkannte bald, dass unter 
allen vorhandenen Quellen der samländische Domherr keiner 
so nahe trete wie der Lemb. Hs,, dass aber letztere nicht aus 
dem Werke jenes geflossen sein könne, stellte er fest und ist 
nach dem Charakter der Epitome selbstverständlich. Er nahm 
daher das umgekehrte Verhältniss an. Nicht dasselbe Resultat 
gewinnen wir, wenn es sich auch mit dem seinigen einiger-
massen berührt. 

Zunächst ergiebt sich bei einem Vergleich, dass nichts 
von dem in den Epitome über Livland Mitgetheillen in der 
Lemb. Hs. fehlt; die einzige scheinbar für den grösseren 
Reichthum der ersteren sprechende Stelle, der Bericht zum 
Jahre 1297, verliert ihr Gewicht, wenn wir uns dessen erinnern, 
dass sie in unserer Handschrift zu ergänzen war, dass sie der 
ursprünglichen Quelle angehörte, vergl. S. 34. Die übrigen 
Zusätze sind durchaus unwesentlich und gehen aus den Er
klärungsversuchen des Domherrn hervor. So erlaubt er sich 
zu der Bemerkung über das angebliche Verlangen Gedimins 
nach der Taufe (1323) hinzuzufügen, die davon handelnden 
Briefe der Rigaer hätten Unwahres verbreitet: mencientes^); 
den Ausdruck curia, mit dem seine Vorlage wie die meisten 
mittelalterlichen Schriftsteller den päpstlichen Hof bezeichnen, 
erläutert er durch das Beiwort: Romana; die christianitas, 
welche 1305 bei Dubena den Sieg über die Litauer davonträgt, 
setzt er in das ihm verständlichere „fratres^' um; bei der 
Notiz, der neue Rigische Erzbischof Friedrich sei von Rom 
eingetroffen, schaltet er zum Ueberfluss ein „Rigam" ein. Be
zeichnend ist ferner, dass die Lücken der Epitome auch schon 
in der Lemb. Hs. anzutreffen sind: was die Dünamünder 
Annalen von einem Brande Rigas 1274, was sie mit den Ron
neburger Annalen und Hermann von Wartberge über die Re
stauration Dünaburgs 1313 melden, geht jenen beiden ab. 

Doch nicht nur weist der samländische Domherr kein Plus 
gegenüber der Lemb. Hs. auf, sondern er vermag auch noch 
weniger als diese zu bringen. Es zeigt sich theils im Ueberspringen 

1) Nichts zwingt dies mit Zeissberg der alten Quelle zuzuschreiben; 
in allen übrigen Ableitungen fehlt jeglicher Anklang hieran. 
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einzelner nebensächlicher Worte und Wendungen (1237, 1805, 
1307, 1323), theils im Beiseitelassen ganzer Sätze, um eine 
andere ihm mehr zusagende Ueberlieferung zu verwerthen 
(1311, 1320, 1329, 1331 nach preussischen Quellen), theils im 
Auslassen vollständiger Nachrichten, wesentlicher Namen und 
Zahlen, ftlr die er keinen Ersatz zu bieten weiss (1263, 1309, 
1315, 1323, 1326; Namen oder Zahlen fehlen 1305, 1322, 
1328^), 1331). Endlich liefert er einige offenbare Entstellungen : 
aus Eilardus wird Ebirhardus, aus succenditur — conbusta est; 
die fines ejus (von Karkus) werden zu cives ejus, tercio zu ite-
rum; 1297 fehlt das Subjekt und, erführen wir es nicht aus 
anderen Quellen, so wüssten wir nicht, wer oder was in Flam
men aufgegangen war. 

Alles spräche demnach dafür, dass der Domherr bei seiner 
Arbeit die Ueberlieferung der Lemb. Hs. ausbeutete. Die Nach
richten derselben vertheilte er natürlich nach den Gesichtspunk
ten, unter denen er seine Disposition getroffen hatte; nur selten 
geschah es, dass er universalhistorische oder preussische An
gaben, wenn sie in seiner Vorlage mit livländischen zusammen
standen, ungetrennt Hess. 

Allein, unser Ergebniss muss sich modificiren in Folge der 
wesentlichen Abweichungen, die noch zu berücksichtigen sind. 
1305 lassen die Epitome gleich den Ronneburger Annalen den 
Verkauf Dünamündes am 25. Juli (in die s. Jacobi) vor sich 
gehen, die Lemb. Hs. und die Dünamünder Annalen am Tage 
darauf (in crastino s. Jacobi)®); nach ersteren brennt die Stadt 
Dorpat am 3. August 1328 (profesto Dominici confessoris) nieder, 
nach der Lemb. Hs. am 4. desselben Monats (in festo b. Dom. 

1) Die Lemb. Hs. liest hier ultra quinquaginta, Hermann v. W. ultra 
100, offenbar ein Lesefehler, entstanden aus L und C, 

2) D. h. entweder 25. oder 26. Juli, während die Urkunde (U. B. II, 
n. 614) vom 26. Mai, in vigilia ascensionis Domini, datirt ist. Unter den 
Nachträgen des ü. B. III, n. 614 a findet sich eine auf denselben Gegenstand 
bezügliche Urkunde, die auf das nHauptinstrument" vom 26. Mai zurückgeht 
und Einiges über die Fortdauer des Klosterkonvents in Dünaraünde hinzu
fügt. Sie datirt einfach: 1305, trägt keine Tagesangabe; Bunge vermuthet, 
dass sie sehr bald nach dem Hauptdokument aufgesetzt sei. Möglich, dass 
unser Datum, 25., 26. Juli sich auf die undatirte Urkunde bezieht, deren 
Inhalt für einen Mönch des Klosters von grosser Bedeutung sein musste. 
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conf.); dieselbe Differenz wurde schon oben für die Unterwer
fung Riga's 1330 angeführt (S. 28): in profesto b. Benedicti 
(Epit.), in festo b. Benedicti (Letnb. Hs.), und weiter berührt 
sich der Domherr mit dem Autor der Ronneburger Annalen, 
wenn er gleich diesem 1381 richtig Sameiten liesst, wo sonst 
die Entstellung in den verschiedenen Variationen Sankozem, 
Santhotem, Santkore Platz greift. Nehmen wir endlich hinzu, 
dass beide mehrmals in der Stellung ihres Satzgefüges (1260, 
1287) divergiren, dass die Lemb, Hs. 1279 die Form „cum 
mnltis Christianis" gebraucht, während dieEpitome und die Düna
münder Annalen „et alii quam plures christiani" schreiben, so ist 
Alles freilich nicht im Stande, ein näheres Verhältniss der Epi-
tome zu einer der anderen Quellen zu begründen, der direkten 
Ableitung ersterer aus der Lemb. Hs. stehen diese Momente 
aber doch durchaus entgegen. Gleich wie im vorigen Abschnitt 
ist auch hier ftlr jedes Werk eine selbständige Ableitung der 
verlorenen Quelle anzunehmen. Und da die Lemb. Hs. mit 
1335, die Livonica der Epitome dagegen mit 1331 enden, so 
haben wir das Recht zu vermuthen, dass etwa im Jahre 1332 
für den seine Kompilation beginnenden Domherrn der Kodex 
der alten Quelle, soweit diese damals reichte, kopirt wurde. 

Der sprödeste Stoff für unsere Untersuchung wird in dem 
von Strehlke, SS. rer. Pruss. II S. 142—146 herausgegebenen 
ui'd mit dem Namen 

6. Annales Ronnebur^enses 
belegten historischen Bruchstück geboten. Es ist bekanntlich 
von dem Kompilator Matthäus Strykowsky in seiner polnisch
litauischen Chronik vom Jahre 1582 überliefert worden. In 
seinem Werke handelt er mehrfach von den früheren feindlichen 
Berührungen Livlands mit Litauen und stützt sich dabei, wie 
er selbst aussagt, auf „die livländischen Chroniken von sechs 
Kriegen mit Litauen, befindlich in Wenden, Riga und Ronne
burg" ̂ ). Ausserdem wurde ihm von seinem Gönner dem Grafen 

1) Nicht «von den häufigen Kriegen", wie Strehlke übersetzt; vgl. 
Warschauer Ausgabe (1846) S. IV: Liflandskich Kronik o cz^stych wojnach 
z Litw^ w Wendzie albo w Kiesi '(= Wenden), w Rydze i w Rumborkn 
nalezionych 4. Die Zahl ist wohl sicher eine Korruption. Ebenso weiss ich 
nicht zu erklären, was mit der vor 280 Jahren geschriebenen Chronik an
zufangen ist. 
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Chodkiewic „ein altes pergamentenes, vor 280 Jahren in alter-
thümlicher Schrift geschriebenes Buch übergeben, welches sich 
in der Kirche des livländischen Schlosses Ronneburg befand, 
worin ich einige Litauen betreffende Nachrichten entdeckte und 
wo aucTi des Königs (d. h. der Litauer) gedacht wird. Ge
schrieben ist es von den Kreuzherren selbst, den Erzfeinden 
der Litauer. Es enthält auch einen Kalender. Beide übertrage 
ich getreu aus dem lateinischen ins polnische" (a. a. 0. S. 
282)^). Das erste der beiden Werke ist unser Bruchstück. 

Es zeichnet sich, wie schon Strehlke hervorhob, durch 
ausserordentliche Willkür aus sowohl hinsichtlich der Namen 
als der Zahlenangaben. Deutlich seilen wir, wie Strykowsky 
aus Mangel an paläographischen Kenntnissen die Jahre 1198 
(Gründung des deutschen Ordens), 1305 (Verkauf Dünamündes), 
1307 (Kampf mit den Litauern vor Riga), 1313 (Wiederaufbau 
von Dünaburg), 1331 (Raubzug des livländischen Meisters nach 
Samaiten) in die Zahlen 1111, 1385, 1387, 1315, 1339 umsetzte 
und so die ohnedies nicht streng chronologische Anordnung 
seiner Vorlage noch mehr entstellte. Gleiche Verwirrung richtet 
er unter den Orts- und Personennamen an, wir brauchen nur 
anzuführen; Avigenus für Engelbertus, Mistrz Bulhardus für 
magister Ernestus, Grof Brulinski Gilardus für capitaneus Reva-
liensis Eilhardus, Bulhardus Haren®) für Willekinus, Troytena 
(1298) für Treidera, Düna für Durben®). Es liegt ferner eine 
Reihe höchst arger, wenn auch sehr charakteristischer Missver
ständnisse vor: so behauptet der Pole, der Kölnische Erzbischof 
Engelbert sei von den Litauern (!) erschlagen, 1323 sei der 
litauische König proklamirt worden (rex Littowiae fuit procla-
matus), was zweifellos eine Korruption der von den anderen 
Quellen gegebenen Nachricht über die angebliche Taufe Gedi-
mins von 1329 ist (. . facientes publicari, quod dictns rex 
. . . vellet suscipere . . . baptismum); Perona et Maritima über
setzt er in Parnawe ndd Morzem, 3. nonas Marcii in dziewiatego 
dnid Marca (9. März), dyocesim Tharbatensem aput Kyriempe 

1) Aehnlich von Strehlke übersetzt. 
2) Bulh. H, ist für Strykow^sky fast zu einem Kollektivbegriflf ge

worden : auch Burchard von Dreilewen benennt er so. 
3) 1260: ndd Dzwina ist offenbar aus apud Durben entstanden. 
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trennt er in Tarbate y Kerompe (T. et Kiriempe). An letzterem 
Ort, 1322, haben wir es jedenfalls noch mit einigen anderen 
Verstellungen zu thun, die die gröbste Nachlässigkeit des Kom
pilators illustriren: um aus circa dominicam reminiscere: 
castra usque Revaliam media quadragesima zu bilden*), 
musste Stry kowsky mit ebenso staunenswerther Unkenntniss 
wie mit abschreckendem Leichtsinn begabt sein. Endlich werden 
wir in seiner Nachricht zu 1339 (statt 1331) vermuthen müssen, 
dass, wenn er die Verwüstung Samaitens durch das Ordensheer 
per duos dies währen lässt, dies aus dem post incendia der 
anderen Quellen entstand. Fassen wir Alles zusammen und 
streifen wir schliesslich noch die selbständigen Zusätze, die 
ebenso verkehrt wie überflüssig sind, so gewinnen wir nicht 
nur den betrübendsten Einblick in die Entstehung dieses Mach
werks, sondern für uns auch die bedingungslose Berechtigung, 
das Wahre von den Schlacken unsinniger Entstellung zu be
freien und an der Hand der verwandten Schriftsteller die rich
tige Ueberlieferung wieder herzustellen. Strehlke hat dies 
bereits in einer im Ganzen gelungenen Rückübersetzung ver
sucht; einzelne Ungeuauigkeiten derselben veranlassen mich, 
eine neue Uebertragung für den Abdruck zu liefern. Mit voller 
Sicherheit können wir die Bemerkungen, mit dem Meister Ernst 
und dem Revalschen Hauptmann Eilard von Oberg seien am 
5. März 1279 67 und mit dem Meister Willekin am 26. März 
1287 35 Ordensbrüder gefallen, noch Strykowsky selbst zu" 
schreiben. Denn keiner der übrigen Autoren giebt in diesen 
Fällen bestimmte Zahlen an®), andrerseits finden wir in dem 
gleichfalls von ihm ins polnische übertragenen Necrologium die 
Meister Ernst und Willekin mit 47 und 33 Todten verzeichnet, 
und gewiss können wir hier Strehlkes Ansicht a. a. O. S. 
144 beipflichten, das allgemeine „cum multis" des ursprünglichen 
Berichts sei von dem Kompilator durch die Daten des Nekro
logs specialisirt worden. 

1) Gegenüber jenem Datum der Lemb. Hs. und des Can* Sarab. 
werden wir dasjenige Strykowskys nicht als originale Angabe be
trachten können; wir müssen daher auch auf den Versuch, beide Daten zu 
vereinigen, verzichten. 

2) Hermann v* W» giebt wohl 71 und 34 an, schöpfte jedoch beides 
wie die betr. Berichte selbst aus der alten Reimchronik. 
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Was den materiellen Charakter der so verunstalteten 
Ronneburger Annalen betriff't, so gewähren sie in Ueberein-
stimmung mit der oben mitgetheilten Bemerkung ihres Ueber-
setzers Kunde über die Konflikte zwischen dem deutschen 
Orden und den Litauern. Nur solche Stellen hat er excerpirt 
oder andere, die er gleichfalls auf Litauen beziehen zu müssen 
glaubte: so 1315, wo er das „ac terris adjacentibus" der Lemb. 
Hs. auflöste und die grosse Hungersnoth auch „w Litwie y w 
Rusi" wüthen Hess'), so 1343, wo er aus dem Kampfe gegen 
die aufständischen Oeseler®) ein Gefecht mit den Litauern her
auslas. Und lediglich die Angabe zu 1198 von der Gründung 
des deutschen Ordens ist gegen den Plan seiner Arbeit mit ein
geflossen. Fast zum Princip wurde es ihm, die den einzelnen 
Ereignissen beigesetzten Tagesdaten fortzulassen ; blos für die 
Jahre 1263, 1279, 1298, 1305, 1322 sind sie erhalten. 

Können wir uns hiernach nur eine überaus ungenügende 
Vorstellung von der Natur der alten Grundlage Strykowskys 
bilden, so gewährt der äussere Bestand der Annalen selbst 
mehr Aufschluss. Sie beginnen mit der Fundation des Ordens 
und schliessen mit einem Vermerk zu 1348. Dabei scheiden 
sie sich zunächst in zwei ziemlich gleiche Hälften, iiidem sie 
nach Notirung des Kampfes an der Memel 1320 wieder bei 
1305 einsetzen und eine neue Erzählung vortragen. Ferner 
repräsentiren die letzten drei Nachrichten eine dritte gesonderte 
Gruppe, denn die übrigen Quellen enden theils vor tlieils mit 
dem Jahre 1335. Jene Unterbrechung des chronologischen 
Fadens fällt aber nicht dem Ueberarbeiter zur Last, sondern 
war seiner Vorlage eigenthümlich. Diese zeigt überhaupt fast 
in Allem die engste Verwandtschaft mit der Lemb. Hs., worauf 
schon im vorigen § hingewiesen wurde. Doch darf sie nicht 
für einen Ausfluss der letzteren gelten, da beide in zwei wesent
lichen Punkten differiren; es sind die mit den Epitome gemein
samen Namen Sameiten (1331) und Datum in die s. Jacobi 
(1305) der Ronneburger Annalen gegenüber Sankorem und in 

1) Der ganze Charakter der Kompilation verbietet, diese Stelle mit 
Zeissberg für original zu halten und für die Grundlage der in der Lemb» 
Hs, gegebenen Nachricht, 

3) Von 1344 Febr. 15, vgl. Hoeneke S. 30, 
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crastino s. Jacobi der Lemb. Hs. Das Verhältniss stellt sich 
demnach einfach der Art, dass sowohl diesen Annalen wie der 
Lemb. Hs. dieselbe Quelle zu Grunde lag, die aber die 
ersteren mit. einer weiteren Fortsetzung bis zum Jahre 1348 
benutzen konnten. 

Es erübrigt des Abschnittes zu gedenken, der 

7. Universal- und kirchenhistorische IVotizen 
bringt und fast allen besprochenen Werken gemeinsam ist. Am 
dürftigsten zeigt er sich in den Ronneburger Annalen, wo über
haupt nur durch ein Versehen Strykowskjs die Notizen über 
die Gründung des deutschen Ordens und über den Tod Erz-
bischof Engelberts von Köln stehen blieben. Am vollständigsten 
sind in dieser Beziehung die Dünamünder Annalen, wenn sie 
auch eine andere Anordnung aufweisen. Am vollständigsten 
insofern, als sie dem Inhalte nach richtig, obschon in entstellter 
Form die drei Hauptmomente der Entstehung des Cistercienser-
ordens hervorheben und zunächst die Niederlassung Roberts im 
Thale von Citaux 1098, dann den Eintritt Bernhanis in dieses 
Kloster 1113, endlich den Auszug desselben zur Gründung von 
Clairvaux 1115 erzählen^). Die Verwirrung zeigt sich im Ver
schieben und Verderben der Jahreszahlen und in der Unklarheit, 
mit der das letzte Faktum ausgedrückt wird. Darauf ist vermerkt 
zu 1153 der Tod Bernhards, zu 1190 (statt 1198) die Gründung 
des deutschen Ordens, zu 1225 die Ermordung des Erzbischofs 
Engelbert von Köln. Alles dies bildet eine Gruppe, die nach 
der Erzählung des Kampfes bei Neuermühlen 1298 eingeschoben 
ist und so den Kern der Annalen von der ersten Fortsetzung 
1305—1307 trennt. Dieselben Angaben, ausser der von dem 
Auszuge Bernhards, finden sich in der Lemb. Hs., freilich mit 
noch mehr korrumpirten Zahlen, stehen aber zu Beginn der 
Chronik, und ebenso in den Epitome, wo sie gleichfalls eine 
Gruppe für sich bilden. Aus beiden ersehen wir die Anlage 
ihrer ursprünglichen Quelle, die gleich der Lemb» Hs. und den 
Ann. Ronneb. mit diesen allgemeinen Bemerkungen anhob. 

1) Vgl. F. Winter, die Cistercienser des nordöstlichen Deutschland, 
1 S. 5-7. 
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Denn auf die Notiz von dem Tode des Kölner Erzbischofs (1225) 
folgt die von der Gründung des Dünamünder Klosters in der 
Lemb. Hs. und in den Ann. Ronneb. und der samländische 
Domherr, der ja aus einem beiden nahe stehenden Kodex 
schöpfte, änderte hieran nichts, reihte an den Tod des Erz
bischofs die Gründung des Klosters und dessen Verwüstung 
von 1228 an, in einem Abschnitte, der sonst nur von Ordens
stiftungen handelt: erst mit 1237 beginnt sein Kapitel über 
Livland. 

Der Abdruck der Dünamünder Annalen weist zu Beginn 
Bemerkungen auf, in denen wir gleichfalls eine Fortsetzung 
erkannten. Ihnen folgen zwei Disticha über die Gründung des 
Prämonstratenserordens und der bekannten Schlacht am 
Weifesholz von 1115 F'ebr. 11. Das erste Verspaar steht auch 
in den anderen Quellen, doch im Zusammenhange mit den 
übrigen Ordens-Nachrichten. 

Woraus die besprochenen Eintragungen abzuleiten seien, 
ist nicht zu entscheiden. In den meisten Annalen Deutschlands 
aus dem 13. und 14. Jahrhundert begegnen wir ihnen gleich
falls, namentlich in den sächsischen und den von der deutschen 
Nordgrenze stammenden. Am vollständigsten sind sie in den 
Jahrbuchern des Ruhklosters bei Schleswig vereinigt, die über
haupt reich an Daten über Kloster- und Ordensgründungen 
sind*); doch auch in den Colbazer, Heinrichower, Altzeller, 
Altcampener und in vielen anderen Annalen finden sie sich 
wieder. Meistens freilich in solchen, deren Ursprung auf Ci-
stercienserklüster zurückgeht, und nicht ganz aus der Luft 
gegriffen wäre die Vermuthung, dass auch die Dünamünder 
Mönche sie auf diesem Wege erhielten, aus Sachsen und 
speciell aus Pforte, dem Mutterkloster Dünamündes®). 

Nachdem die Dünamünder Annalen versiegt sind, bringt 

1) Annales Ryenses in Mon. Germ. SS. XVI. Dase sie die betr. 
Angaben den Ami. Lundenses majores entlehnten, nimmt Schäfer, Däni
sche Annalen und Chroniken von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. 
Jahrhunderts (Hannover 1872) S. 11 mit viel Wahrscheinlichkeit an. 

2 )  S t r e h l k e  S S .  r e r .  P r .  I I  S .  5 6  n .  2  i r r t ,  i n d e m  e r  S t o l p e  z u r  
mater Dünamündes macht. Stolpe schloss sich erst 1305 dem Cistercienser-
o r d e n  a n  u n d  w u r d e  d a n n  z u r  T o c h t e r  P f o r t e s  c r e i r t ,  v e r g l .  W i n t e r  a .  
R. 0. 3 S. 41. 
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die Lemb. Hs. in Uebereinstimmung mit dem samländischen 
Domherrn noch zwei universalhistorische Mittheilungen. Beide 
gedenken der Verdammung der Templer auf dem Vienner 
Konzil und der mit Parteistreitigkeiten verbundenen Erhebung 
des Papstes Nikolaus V. An der letzten Stelle, 1328, zeigen 
sie sich gut unterrichtet: sie wissen von dem Eingreifen Ludwig 
des Baiern in die Römischen Verhältnisse, von der Spaltung 
der Italiener in eine ghibellinische, dem König freundlich ge
sinnte, und in eine guelfische Partei, wissen auch, dass der 
(»egenpapst Johanns XXII., bis er mit der Tiara geschmückt 
wurde, als Minorit lebte und den Namen Peter (Rainalucci) trug. 

Woher dies? Kaum ist hier, wie ich glaube, eine schrift
liche Vorlage anzunehmen. Beide geschilderten Ereignisse 
waren dazu angethan, Erstaunen und bittersten Tadel in ganz 
Europa hervorzurufen; missbilligend beurtheilte man dort die 
Schwäche des Papstes, der sich von Frankreich gängeln Hess, 
vorwurfsvoll sprachen hier die Zeitgenossen von dem gewalt
samen Eindringen des deutschen Königs in die geistlichen 
Angelegenheiten» Und war dies in Italien und Deutschland 
der Fall, warum sollte nicht auch die genaue Kunde nach 
Livland gedrungen sein, das mit jenem und diesem damals in 
der engsten Verbindung stand? 

Endlich enthalten ausser dem Angeführten die Dünamün
der Annalen noch ein in diese Kategorie gehörendes Plus, drei 
Disticha, welche Zeitangaben für die Fleischwerdung Christi, 
das Leben der Jungfrau Maria und die Himmelfahrt Christi 
umschreiben, und drei kurze Sätze über den Ausgang Marias, 
die Auferweckung des Lazarus und den Episkopat Petri in 
Rom. Sie sind gleichfalls Nachträge, die der ersten Quelle 
nicht angehörten und die der Kopist, vielleicht um das vor
liegende Pergamentblatt zu füllen, aus einem Passionale, aus 
einer Sammlung von Sermones de sanctis oder aus einem 
ähnlichen kirchlich-liturgischen Werke excerpirte. 

8> £ntstehungsort und System der Annalen. Resultate. 
Vergegenwärtigen wir uns alle bei dem vorhergehenden 

Vergleich aufgestossenen Einzelheiten, so ergab sich mit zwin
gender Nothwendigkeit die Feststellung eines alten verloreneu 

4 
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AtinalenWerks. Die Andeutungen, welche darüber erhalten 
sind, weisen auf seine Entstehung im Cistercienserkloster 
Dünamünde, das also neben der grossen civilisatorischen und 
politischen Bedeutung nun auch den Ruhm gewinnt, Ausgangs
punkt für annalistische Thätigkeit geworden zu sein. Kaum 
werden wir aber dieselbe in der Weise uns zu denken haben, 
dass die Aufzeichnungen von einem Mönche begonnen, von 
anderen fortgeführt wurden; denn zu dürftig erscheinen sie am 
Anfang und zu sehr drängen sie sich auf die kurze Zeit der 
letzten dreissig Jahre zusammen. Bestätigend für unsere An
nahme möchte endlich die erste Eintragung sein, die in allen 
Ableitungen das gleiche Datum und den gleichen Wortlaut 
zeigt. Sie versetzt die Gründung des Klosters in monte s. 
Nicolai zu Dünamünde ins Jahr 1211, während doch der Bau 
nach Heinrichs von Lettland Zeugniss (IX, 7) bereits 1205 be
gann und der Einzug des Konvents in das neue Kloster, der 
officiell dem Cistercienserorden als Stiftungstag galt, schon 1209 
erfolgte^). Ein den Ereignissen zeitlich nahestehender Mönch 
wäre nicht in einen solchen Widerspruch zu den Thatsachen 
getreten und nur einem späteren Schreiber können wir den 
recht schwer wiegenden Irrthum zumuthen. Einen Anhaltspunkt 
für seine Angabe fand er wohl an dem Nachruhm, in welchem 
der zweite Abt des Klosters Bernhard zur Lippe fortlebte. Die 
Thätigkeit Dietrichs, des ersten Abts, trat auf anderen Gebieten, 
in anderen Kreisen zu Tage; bei der Wirksamkeit Bernhards 
bildete das Kloster, dessen Vorsteher er ward, von dem aus 
später seine Ueberführung ins Bisthum Selonien stattfand, den 
Mittelpunkt. Bernhard, „ein bewunderungswürdiger, edler 
Mann," mit dem Wort und mit dem Schwerte thätig, in den 
Heidenkämpfen und in den Streitigkeiten mit dem Orden Rath
geber des grossen Albert, machte noch Generationen von sich 
reden®). Im März 1211 war er nach Livland aufgebrochen, in 
demselben Jahre noch ward er zum Priester und zum Abt von 

1) Vgl» Winter a. a. 0. 1, S. 3i3 u. 351, n. 668. 
2) Vergl. die neueste vortreffliche Biographie von P. Scheffer — 

Boicliorst, Herr Bernhard zur Lippe; verbunden mit einer kritischen Aus
gabe des Magistri Justini Lippiflorium von G. Laub man, Detmolt 1872 8° 
(210 S.). In beiden Arbeiten wird eine grosse Zahl bisheriger Irrthümer 
beseitigt. 
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Dünamünde geweiht, während Dietrich das Bisthum Estland 
antrat. Das Wirken und die Geschichte Bernhards mögen dem 
Sangmeister des KJosters, dem die schriftstellerischen Ver
pflichtungen oblagen^), klarer im Gedachtniss gewesen sein, da 
er die Feder ansetzte, als das thatsächliche Gründungsjahr von 
Dünamünde. 

Die nächsten zwei Notizen 1228 und 1237 (für 1236) lassen 
noch auf keine fortgesetzte Arbeit an den Annalen schliessen. 
Erst mit dem Bericht über die verhängnissvolle Schlacht bei 
Durben, 12G0, heben die häufigeren Eintragungen an. Von 
dort ab bis zum Jahre 1298 können sie wohl aus der Feder 
eines Schreibers geflossen sein. Und in dieses Jahr fällt das 
Ende der ältesten verlorenen Dünamünder Annalen, wie aus 
der einen Ableitung deutlich hervorgeht. 

Diese Zeit ist es auch, in welcher die Gegensätze zwischen 
dem Erzbisthum und dem Orden sich zuspitzen, der lange vor
bereitete Kampf offen ausbricht. Es kommt zu Gewaltthaten, 
die feindlichen Heere gerathen an einander, blutige Schlachten 
werden geschlagen. Auch Dünamünde muss darunter nachhaltig 
leiden, wie die Urkunden beweisen, und erklärlich ist es, dass 
jetzt eine Pause in der historiographischen Thätigkeit eintrat. 
Keines der abgeleiteten Werke bietet eine Angabe aus den 
Jahren 1298—1305. Nur eine Reihe universal- und kirchen
historischer Notizen muss in dieser Periode excerpirt und dem 
alten Werke einverleibt worden sein. Erst als im Jahre 1305 
der Verkauf des Klosters an den Orden erfolgte, hat man 
wohl, wenn auch der Sturm sich noch keineswegs gelegt hatte, 
wieder historische Nachrichten eingetragen. So entstand die 
erste Forsetzung bis 1307. Auch die zweite, mit der das 
ursprüngliche Werk 1321 seine Endschaft erreichte, wird noch 
im alten Kloster angefertigt sein» Ungefähr in diesem Jahre 
ist der Rest der in Dünamünde nach dem Verkauf verbliebenen 
Mönche und wohl jetzt auch erst der Konvent nach Padis über
gesiedelt: denn bei einem urkundlichen Akt von 1314 erscheint 
nur der Konvent des Priors, weder aber der des Abts noch 

1) „In seiner Verwahrung ist der Klosterkalender, am Osterabend. 
schreibt er das Jahi*, die Epacten und Concurrenten und die Indiction ein, 
verzeichnet die Todten hinein und schreibt die Briefe." Winter a. a. 0. S.13« 

4* 
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dieser selbst (U. B. II, n. 652) erst 1319 Juli 25 ist die 
päpstliche Bestätigung des Verkaufs von Dünamiinde ausgestellt 
(n. 670) und 1320 Mai 10 schenkt Meister Gerhard von 
Jorke zwei Dörfer und verkauft zwei andere zum Bau des 
Klosters Padis unter der Bedingung, für alle Zeit als Gründer 
desselben verehrt zu werden (n. 672); vorher also dürfen wir 
dort keinen Konvent suchen. Endlich ist eine weitere Bemerkung 
zu 1348 hinzugefügt. 

In dieser Gestalt liegt uns die Arbeit abschriftlich vor in 
den Ann. Dunamundenses cod. Revaliensis. 

Ehe das Werk in Diinamünde fortgesetzt wurde, nahm 
man eine Abschrift von demselben zwischen 1298 und 1305, 
resp. 1307. An sie schloss man eine neue Arbeit an, welche 
in den übrigen Ableitungen erhalten ist. Dies ergiebt sich 
daraus, dass die Lemb. Hs. und die Ronneburger Annalen, 
nachdem sie einen Abschnitt 1320, 1321 eintreten Hessen, 1305 
von neuem beginnen. Gleich bei diesem Jahre, dann zu 1310, 
endlich zu 1326 sind deutliche Fingerzeige für die Entstehung 
gegeben. In allen drei Jahren werden uns genaue, durch 
Urkunden verbürgte Vorgänge aus Riga geschildert. Wir 
werden mitten in den Kampf, der Orden, Erzbisthum und 
Stadt trennte, hinein versetzt. 

1305, heisst es, wurden am 23. Februar in der Kirche zu 
Riga der Propst Wedekinus und Henricus de Lubike mit ihren 
Genossen getödtet. Es ist eine Episode jenes bitteren Kampfes, 
die lange nachhallt, die immer und immer wieder zu forlgesetzter 
Spaltung beiträgt. In demselben Jahre noch erhebt der Rigische 
Erzbischof Friedrich (Septbr. 14, U. B. n. 616) schwere An
schuldigungen gegen den Orden, eine Reihe von Verbrechen 
wird ihm zur Last gelegt und u. a. vorgeworfen, er, der Orden, 
habe seine Hand gereicht zur Gefangennahme und Austreibung 
des Witkin, weiland Rigischen Propstes, welcher auf seiner 
Flucht mit einem Domherrn und mit mehreren Anderen in der 
Domkirche getödtet worden, und geschehen sei es, weil der
selbe Propst einst zum Schutze der Christenheit gegen den 
Orden an der Römischen Curie gewirkt habe. Als dann der 
Domherr von Laon Franciscus de Moliano 1312 in Riga eintraf, 

1) Worauf Winter 3, S. 40 aufmerksam macht. 
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um während mehrerer Monate ein Zeugenverhör in den Landes
streitigkeiten anzustellen, da trat vor ihm am 2.0. März der 
Prior Heinrich vom Cistercienserkloster Falkena auf und er
klärte, er selbst habe die Briefe gelesen, in denen vor etwa 
12 Jahren der Meister des Ordens einmal den Propst Wittekin 
nach Riga gelockt habe unter dem Vorwande ihn zu unter
stützen, dann den Auftrag gegeben ihn einzufangen (n. 638). 
Kurz vorher, am 27. Februar, hatten sich der Bischof Härtung 
von Oesel und die Stadt Riga zu einem Abkommen vereinigt, 
nach welchem die städtischen Minoriten sich zu Seelmessen 
für die beiden Erschlagenen verpflichteten, die in allen Klöstern 
Livlands, Lübecks, Rostocks, Stralsunds, Wismars und Goth-
lands zu lesen seien (n. 637). Und noch lange spielt diese 
Angelegenheit, auf deren Details wir verzichten müssen. Es 
kam uns nur darauf an zu zeigen, einen wie bedeutsamen 
Vorgang unsere Annalen hier Uberliefern, dass wir zur Kenntniss 
des Tages gelangen, an dem der Mord geschah, und endlich, 
dass die Nachricht zweifellos auf einen Rigischen Autor weisst. 
Hierher gehört auch, was daneben gemeldet wird, denn, wenn 
es von der Ankunft Erzbischofs Friedrich einfach lautet „venit" 
und ein „Rigam" überflüssig erschien, so kann der Schreiber 
nur in der Stadt selbst sich aufgehalten haben. 

Die Erzählung von den Litauerkämpfen der Jahre 1309 
und 1310 wird nur entstellt wieder gegeben und doch erfahren 
wir hier mehr, als uns sonst überliefert wird. Zu der Kunde, 
Plyka und Surkante seien im Winter in Riga getödtet worden, 
wäre wohl ein auswärtiger Schriftsteller nicht gelangt. Welche 
Verwicklungen aber zu diesem Morde Anlass waren, ist nicht 
klar; wohl giebt uns das Rigische Schuldbuch an die Hand, 
die Kämmerer der Stadt hätten um jener willen II8V2 Ferdinge 
verausgabt, wohl weisen die Namen der beiden auf ihre litaui
sche Nationalität, allein auch dies ergiebt nichts mehr, als was 
der Herausgeber des Schuldbuchs vermuthete, dass wahrschein
lich „die Genannten als litauische Boten nach Riga gekommen 
und dort auf Betrieb des Ordens getödtet seien" 0-

Der Rigische Ursprung wird endlich noch beim Jahre 1326 

1) Das Rigische Schuldbuch 1286—1352, herausgeg. von Dr. Herrn. 
Hildebrand, Petersburg 1872 4®, S. XLHI n. 1 und S. 117 n. 1885. 
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erwiesen, wo es sich gleichfalls um einen Mord handelt, um 
den „des Herrn Propstes LifVidus, der in der Nacht zum heil. 
Ambrosiustag (3./4. April) in seiner camera erschlagen ward". 
Es kommt diese genaue Mittheihing um so mehr zu statten, 
als derselbe Lutfridus einer der eifrigsten Acteure war im 
Streite des Rigischen Domkapitels mit der Stadt wegen der 
Stiftspforte. Am 17. November 1313 tritt er zum ersten mal 
auf (U. B. n. 647), dann mehrt sich seine Theilnahme an den 
kirchlich-städtischen Angelegenheiten') und noch war es ihm 
vergönnt, am 1. April 1326 die Urkunde über die Beilegung des 
Streites mit zu besiegeln; nach zwei Tagen war er eine Leiche. 

Wir haben es hier also mit Annalen zu thun, die in Riga 
geschrieben wurden; in welchem der dortigen Klöster, ist 
selbstverständlich nicht zu entscheiden. Sie begannen oflfenbar 
1305 und wurden bis 1328 geführt. Die jetzt beginnende Be
lagerung der Stadt Hess die Arbeit stocken. Eine dieseForm reprä-
sentirende Handschrift ist aber nicht mehr erhalten. Zu ihrer 
Annahme bewegt uns die Einschaltung früherer Notizen nach 
1328 in der Lemb. Hs. Etwa 1330 nahm man die Annalistik 
in Riga wieder auf und trug in das vorhandene "Werk die 
Nachrichten ein, die inzwischen in Dünamünde an den alten 
Stamm sich angeschlossen hatten, und ordnete sie chronologisch. 
Nach Beendigung dieser Arbeit fand man noch einige weitere 
historische Angaben und hängte diese an die ins Reine ge
schriebene Handschrift (1252, 1265, 1326). Dann setzte man 
die Annalen fort bis 1335. 

In dieser Gestalt gelangten sie zu uns abschriftlich in 
der Lemb. Hs.; ein älteres Exemplar derselben lag Wigand 
von Marburg vor; noch einen anderen Kodex benutzte Hermann 
von Wartberge. 

Aber schon 1332 ist von den Rigischen Annalen eine 
Kopie genommen worden, soweit sie damals existirten, und sie 
kam dem samländischen Domherrn bei seiner Kompilation zu 
Gute. Sie selbst wurden auch nach 1335 fortgeführt, ob in 
Riga, bleibt fraglich, und enden mit dem Jahre 1348. Einen 
Kodex dieser Art erhielt Strykowsky vom Schlosse 
Ronneburg. 

1) Vgl. U. B. nn. 654, 710, 719—723. 
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Nachdem so die Bruchstücke zur Feststellung alter Düna-
ratlnder uiid Rigischer Annaleii gedient haben, können sie fortab 
auf gesonderte Benennungen verzichten, und jenen gegenüber 
kann nur noch von einem cod. Revaliensis, cod. Leopoliensis 
und Ronneburgensis geredet werden. 

Möge es unserer baltischen Geschichtsforschung beschieden 
sein, die verlorenen Werke einst vollständig zu Tage zu fördern, 
um in ihnen einen neuen Zeugen neben sich zu erblicken, der 
mit seinem Worte einstehen kann für unsere Vergangenheit. 

Die Resultate fassen wir kurz in folgendem Stammbaum 
zusammen: 

Ann. Dunamundenses perditi 
1.1211-1298. 2.1305-1307. 3.1313—1321. 4.1348. 

Ann. liigeuses 
perdili 

1211-1328. 

Ann. Dunara. cod. 
Reval. 

1211—1348. 

Ann. Rigenses 

1. 1211—1331. 2. 1211—1335. 3. 1211—1348. 

Canon. Samb. Ann. Rig. cod. 
Leopol. 

li V. 

Hermann v. 
Wartberge. 

Wiganc M. 

Ann. Rig. cod. 
Ronneburg. 

Zum Abdruck übergehend habe ich noch zu bemerken, 
dass die alten Annalen von 1211—1298 zugleich reconstruirt 
worden sind, Strykowskys Excerpte nochmals übersetzt wurden. 
Eine Wiederherstellung des Uebrigen ist unnöthig, da die 
Rigische Quelle zum grössten Theil durch die Lemb. Hs., zu 
einem anderen durch den Ronneburger Kodex repräsentirt 
wird. In den Noten gebe ich sachliche Bemerkungen und 
handschriftliche Varianten. 
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Annales Dnnamiiiidenses 
reconstr. 

AnnoDomini 1211') constnicta 
est abbaciaDunemundensis in 
inonte sancti Nicolai. 
Anno Domirji 1228 devastata 
fst abbacia a Curonibiia et 
Semigallis in die beatiBcrn-
hardi. 
AnnoDomini 1237^)fiiit ma^na 
expcdicio in Littovia in die 
beati Manricii. 
Anno Donriixii 1260 dimicatnm 
est, apud Durben in die beate 
Margarete virgit.is. 
Seqnenti hyeme fnit conflictns 
contraLetwinosinLeneworden 
in die beati Blasii. 

Anno Domini 1263 devastata 
est Maritima et Perona a Let-
winis in die pnrificacionis. 

Etin octava ej«8dimicafum est 
contra eos apud Duneraunde. 

Eodem anno kalendas Jnnii 
conflagrata est igni ecclesia 
Dunemundensis in die Nyco-
medis. 
Anno Dnmini 1264 oonflajirata 
est ifrni tota civitas Rij^ensis in 
die apogtolorum Petri et Pauli. 
AnnoDomini 1270 dimica tum 
est contra Letwinos in placie 
apud Osiliara in die beate Ju
liane. 
Anno Domini 1274 conflagrata 
est igni civitas Rigensis in 
die epiphanie. 
Anno Domini 1279 dimicatum 
est in Littovia, iibi occubuit 
magister Ernestus et dominus 
Eilardus capitaneus Revalien-
sis et alii quam plures chri-
stiani 3. nonas Marcli. 

Ann. Dunam. cod. Re-
valiensis. 

Constructa est abbatia Du-
nemundcn[sis]') in monte 
sancti Nicholai. 
In die beati Bcrnardi ab-
bati[a]^) devastata est a 
Curonibus et Semigallis, 

In die beati Mauricii fuit 
magna expeditio in Let-
towia. 
Dimicatum est in Darben 
in die beate Margarete vir-
ginis. 
Seqnente (!) hyeme fuit 
conflictns contra Lettowi-
nos in Leneworden in die 
beati Blasii. 
Devastafa fuit Maritima et 
Perona in rlie piirificacionis 
a Letthowinis. 

Et in octava predicte sol-
lempnitatis dimicatum est 
contra eos apud Dunemun-
dis. 
Eodem anno kalendas Ju-
nil conflagrata est igni ec
clesia Danemund[ens]is 
in die Nycomedis. 
Conflngrata est igni tota ci
vitas Rygensis in fostoapo-
stolorum Petri et Pauli. 
Prelium fuit contra Letto-
winos in Osilia in die be
ate Juliane virginis. 

Conflagrata est igni civi
tas in die epiphanie. 

Dimicatum est in Letto-
wia, nbi occubuit magister 
fratrum milicie Ernestus et 
capitaneus dominus Eylor-
dus et alii quam plnres 
christiani 3. nonas Marcii. 

Ann Onnam. cod. Leo-
poliensis. 

Constructa est abbacia Du
nemundensis in monte sancti 
Nicolai. 
Devastata esteadem abbacia 
a Curonibus et Semigallis 
in die beati Bernliardi. 

Fuit expedicio magna in Lit-
towia in die sancti Mauricii. 

In die beate Margarete yir-
einis apud Durben dimica
tum. 
Seqnenti hyeme fuit con-
tlictus contra Lefvv'ynos in 
Lenoworden in die beati*) 
Blasii. 
Devastata est Maritima et 
Perona a Lctwinia in die 
puriiicacionis. 

Et in octava ejus dimicatum 
est contra eos apud Dune
munde. 

Eodem anno kalendas Junii 
conflagrata est igni ecclesia 
Dunemundensis. 

Conflagrata^) est tota civitas 
Rigensis in die apostolorum 
Petri et Pauli. 
Dimicatum®) est contra Let-
wynos in glacie apud Osi-
liam in die beate Juliane. 

Dimicatum ') est in Letwo-
nia, ubi occubuit magister 
Erinestus et dominus Eilar
dus capitaneus Revallien-
sis '') cum multis christiania 
3. nonas Marcii. 

1) Vgl. S. 30 u 51. — 2) Die Abdrücke: Piinemiindpn, —3) Die Abilrficbc: abimtis. — 4) Die Schlach^ 
bei Att-Rahrlen |r«8rhali bekanntlfrh 1236. — 5) Hs. beati beati. — 6) Die Abdiiicket OiiiiemiitKlig. - 1) Der 
Abdruck bei Zeissber^: 1261. — 8) Ebenso 1370. — 9) Ebenso 1379. — 10) Ebenso Sflardiis. — II) Ebrngo 
Revallie. 
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Epitome gestornm Prussie. 
CaD. Samb. 

Constriicta est obacia Dune-
mnndensie in moiito sancti 
Nycolai ') 
Devastata') est abacia') a Cu-
ronibus et Semif^allis in die 
beati Bernhardi. 

Fuit magna expedicio in Lit-
tovia in die Mauricii.*) 

Diraicatum est aput Durben 
in die beate Margarete vir-
ginis^). 
iSeqnente (!) yeme fnit con-
flictus contra Litwinos in Le-
neworten in die sancti Blasii. 

Devastata est Maritima et Pe-
rona a Litwinis in die puri-
ficacionis. 

Et in octava predicti festi di-
micatum est contra eos aput 
Dunemunde, 

Contlagrata est tota civitas 
Rigensis in die apostolorum 
Petri et Pauli. 
Dimicatum est contra Litwinos 
in glacie apud Osiliara in die 
beate Juliane. 

Dimicatum est in Littovia, ubi 
occubuit magister Ernestus et 
dominus [Eil]hardus ") capi-
taneus Revaliensis etalii quam 

Slurea christiani 3. nonas 
[arcii. 

Ana. Dnnam. cod. Ronne-
burgensis, ex transl. 

Polon. retranslati. 

Devastata est (Li vonica ter
ra') a (Samaytis) et Cu-
ronibus. 

Fuit magna expeditio in 
Littoviam (a fratribns or-
dinis). 

iDlmicatum est contraLit-
vwinos in Lenewarden 
Japud (Dunam) hieme.*) 

Peronam [et]Mantimam in 
die purificationis virginis 
Mariae Litwini dcvastave-
rurit-
Et in octava ejnsdem diei 
dimicatam est contra eos 
apud Dunemunde. 

Dimicatum est contra Lit
winos sub Osilia in gla-
cie®). 

Dimicavit magfister (Bnl-
hardus)contraLitwinos,ubi 
occubuerunt magister Er
nestus et(Gi)lardus capita-
neus fBrulinskensis) cum 
(67)fratribu3 ordinis(senio-
ribus nona die) Marcii.") 

ChroD. Lfyonie Hermanni 
de Wartberge. 

Item Castrum Duneraunde 
fuit 1228 aCuronibus et 
ZemigallislS.kal. Septbr.fe-
riasextaexpugnatumu s w^) 

Volquinus- dieMau-
ricü et sociorum ejus mar-
tirum fuit occisus®). 
Occisus autem fuit (magister) 
in Durben cum 150 fratribua 
in die beate Margarete. 
Sequenti anno fuit conflictufl 
cum Letwinis circa Lene
warden in die sancti Blasii. 

(Filius regisl aciera direxit 
versus Maritimam et Pero
nam,quarum iinesin diepuri-
ficationisbeateMarievastavit. 
Et in octava festi ejusdem 
dimicatum fuit contra eos 
apud Dunemunde. 

Fuit autem Otto magister oc
cisus a Letwinis in Maritima 
circaKaruszen in glacie in die 
Juliane virginis u. s. w. 

quem (magistrnm Er-
nestum) prope Asscherad in-
secuti Letwini 3. nonas Mar-
cii anno 1278 occiderunt — 
— ; item dominum Eilardum 

de Oberglien capitaneum 
terre Revalie.") 

1) Unter ilenlVachrirhtrn von Klogter^riiiidiinjren.— 2) Von der zweften Hand am Ranife nach-
retraKcn.—3) Darch runde Klammern sind dte Arndcriimeii Strykowslty» bcieiehnet.—4) Vpt.SS. ler. 
Pr. II, S.32, n. 1.— 5) Hiermit berinnt der Abschnitt über Livland im Can. Samb. —Vgl. S. 1. — 
7)NnRhmal8 unter den pretissischcn Narhrinhtrn : fnit cimfliotiifi in Cnronia circa flnmvn Durben, ubi 150 
fratres cum ceteris cnrrnerMiit, nach Dnsbnrp, SS.rer. Pr.I, S.97.—8) Strykowaky raff offenbar beide 
Nachrichten zusammen, auflDiirben bildete er Dtina. —9) DerBeTbe fii(*t hinzn: IVam haeelnsiila est Hcptem 
miliaria a litore in mari. — 10)Virl.S.6 n. 4.— Il)Statt(Ies urgprünfrlichenEbirhardnfl.—J2)Vpl.S.14,15.-11) 
Hermann erzühlt dies jin 1278 wie diealte Reimchronilc, die ihm hier vnrlag, unrichtig, vgl.SS. rer. Pr. II, 
S.49 n.l nnd Bonnell, KiiesiBch-Livt. Chroniigraphie,CommeDtar S. 123. — 
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Annales Dnnamundenses 
reconstr. 

Anno Dotnini 1287 occisus est 
maxister Willekinus cum mul-
tis fratribus in crastino annun-
ciacionis dominice. 

Anno Domini 1297 orta est 
seditio inter fratres et cives 
Bigenses. 
Paulo post, hoc est biduo ante 
Marie Magdalene, civitatis ma-
xima pars liora noctis con-
busta est. 
Anno Domini 1298 rex') Lit-
tovie devastavit Kai'chus et 
fines ejus. 

Revertena vero oppugnatns est 
a mapfistro Brunone apud fiu-
men Thoreydain octava pen-
thecostes, quod fuit kalendas 
Junii, ubi magister Bruno et 
multi de suis corruerunt. 

Eodem anno Rigenses obse-
derunt Novum Molendinum, 
nbi occisi et submersi sunt a 
fratribus in die sanctorum 
Petri et Pauli. 

GontinnatioAnn.Dnnamnnd. 
Dnnamnndensis reconstr. 

Anno Domini 1305 fratres do-
mus Theutonicorum adepti 
sunt Dunemunde in crastino 
beati Jacobi. 
Dimicatura estcontralLitwinos 
ante Rigam in die sanctorum 
Processi et Martiniani. 

Ann. Dnnam. cod. 
valiensis. 

Re

in crastino annunciacionis 
dominice occisus est ma
gister Willekinua cum mul
ti s fratribus ac christianis. 

Orta est seditio inter fra
tres milicie et cives Ry-
genaes, 
Paulo post, hoc est biduo 
ante Marie Magdalene, ci
vitatis pars maxima suc-
cenditur hora noctis, 
Rex Lettowinorum depo-
pulatus est Karkhus et 
fines ejus. 

Revertens vero oppugna-
tus est a magistroBrunone 
et suis fratribus apud flu-
men Tlioreyda in octava 
penthecostes, quod fuit ka
lendas Junii, ubi magister 
Bruno et multi de suis 
corruerunt. 
Eodem anno Rs'genses ob-
sederunt municionem, que 
dicitur*) Novnm Molendi
num, ubi occisi suntetsuV)-
mersi [in die sanctorum]®; 
Petri et Pauli. 

Ann. Dnnam. cod. Leo

in ') crastino anunctiacionis 
dominice occisus est magi
ster WilleUinus cum multia 
fratribus. 

Rex Letwinorum devastavit 
Karchos') et fines ejus. 

Revertens vero oppugnatus 
est a magistro apud flumen 
Thöreydera^ in octava pen
thecostes, quod fuit kalendas 
Junii, ubi magister Bruno 
et de suis multi corruerunt. 

Eodem anno Regenses obse-
derunt Novum Molendinum, 
ubi occisi et submersi sunt 
in die sanctorum Petri et 
Pauli. 

Fratres domus Theutonico
rum adepti sunt claustrum 
Dunemunde in crastino') 
beati Jacobi. 
Dimicatum est ante Rygam 
contra Lettowinos in die 
sanctorum Processi et Mar
tiniani. 

Fi'atres de domo Theutunica 
adepti sunt Castrum Dune-
m«nd[ense]®) in crastino be
ati Jacobi. 
Dimicatum est contra Li twy-
nos ante Rygam in die san
ctorum Processi et Marti
niani 

1) Der Abdroek bei Zeieaberf: 1237. — 1) Witen (1285—ISIS), vgl. Napiergky, Hnstiich-IivländiHche 
Urkunden S.20* — 3) Der Abdruck bei Zeissberg: Barthos. — 4) Ebeiso Choreydera^ •— 5) S. 9. — 
6) Fehlt im enten Abdrack. — 7) Vgl. S. 14 n. 1. ~ N) Der Abdruck bei Zeissberg: Dunemuudcr. 
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Ann. Dun. cod. Ronneb. ex 
transl. Polen, retranslati. 

Occisus est niagister (Bulhar-
du8 Haren) cum 35;. fratribus 
ordinis a Litwinis'). 

Ghronicon Li?onie 
Hermanni de Wartberge. 

Item fmagisterWillekinus de 
Endorpe) — cum 34 fratribiis 
aliisque anno 1287 in crastino 
annuuciationis virginis occii-
buit®,. 
Hujus (magistri Brunonis") 
tempore cives Rigenses prirao 
movere guerrain ordini. 

Epitome gestomm Pmssie 
Gan. Samb. 

Occisng est magister Wille-
kinus cum multia fratribiis 
in crastino annunciacionia do-
niinice. 

Orta est sedicio inter fratres 
et cives Rigenses. 

Paulo post, hoc est biduo ante 
Marie Magdalene,maximapars 
hora noctis conbusta est. 

Rex Littowie devastaTit Kart-
hns et cives'; lius ejus. 

Revertens vero oppngnatus 
est juxta flunien Treidcra in 
octava peiithecostes, quod 
fuit kalendas Junii, nbi ma-
giöter Bruno et multi de suis 
corruerunt. 

Eodem anno Rigenses obsi-
denint Novum Molendinum, 
iibi submersi sunt et occisi 
i'uerunt a fratribua in die 
apostolorum Petri et Pauli 
(succurrentibua eis fratribus 
de Prusia). 

Rex Littowiae devastavit Kar-
kus et oinnes finea ejus. 

ßed quum reverteretur cum 
praeda, Bruno niagister ad 
flumen (Troytenu) in octava 
pentbeoostes dimicavit contra 
eos, ubi ipse cum niultis 
(millibus) suorum a Litwinis 
interfecti corruerunt. 

Eodem anno Rigenses obse-
derunt Novum Molendinum 
Castrum (pub crucifcris', ubi 
eorura multi submersi sunt. 

cives (Rigenses' auxi-
lio Letwinorum — — cepe-
runt Castrum Karx, quod cum 
Omnibus pertinentiisignecom-
busserunt. 
Anno 1298 in octava penthe-
costes iidem cives cum Lei-
winis occiderunt niagistrum 
Brunonera cum 60 fratribus 
et infinita multitudine apud 
flumen Treydera, cum eos 
instquereturV. 

Eodem anno obsederunt cntn 
Letwinis Novum Molendinum, 
ubi occisi et submersi sunt 
in die apostolorum Petri et 
Pauli. 

Fratres domus Theutonicorum 
adepti sunt Dunemunde in 
die beati Jacobi^). 

Dimicatum') est contra Lit-
winos ante Rigam in die Pro
cessi et Martiniani. 

Fratres") ordinis adepti sunt 
Dunamunde (snb Rigensibua 
[existcns]) in die s. Jacobi. 

Dimieatum*) est contra Lit-
winos ante Rigam. 

Dimieatum est cum Litwinis 
ante Rigam in feste sanctorum 
Processi et Martiniani. 

1) Vffl. S. IS». — 2) Vgl, SS. r. Pr. II. S. 51 n. 2. — 3) Vgl, S. 13. — 4) Hermann benatzte hier das 
Protokoll lind eine Urkunde, - 5) V*l, S. 14 n. 1. — 6) StrykowaLy : — 7) Schlte«8t lich aa die 
Kachrtcht vom Eintreifon Erzb. Friedriohi tu 13#5 an. — 8) Strykawsty : 1387. 
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Notae faistoricae Dnnamnn-
denses conscriptae post 

annnm 1321 et post annnm 

Ann. Dunam. cod. Re-
valiensis. 

Inceptus est ordo Cister-
ciensiura. 

Constructa est Clarevallis. 
A constitucione domus Ci-
aterciensium*), 
Obiit dominus Bernardus 
primus abbas Clareval-
lensis. 
Habuit inicium ordo fra-
tram Theutonicorum. 

Foit occisna Engelbertus 
episcopus Coloniensis. 

Reedificatum est Castrum 
in Duneborch post festum 
Jacobi. 
Circa festum pasche edifi-
catum est Castrum in Me-
soten in Semigallia. 
Dominus Johannes papa 
conürmavit fratribus do
mus Theutonice Castrum 
Dunemundis. 
Occisus est apud Memelam 
frater Henricua de Plozch 
cum 22 fratribus. 

Anno milleno centeno bis 
duodeno 
In Premonstrato formatur 
Candidus ordo. 
Anno milleno centeno ter 
quoque quino 
Silvam Welponis perfudit 
linpha cruoris. 
Edificatum est Castrum in 
Meryenborg sub magistro 
Goswino*,. 

Ann. Dnnam. cod. Leo-
poliensis. 

In primo a tempore, quo 
ordo Cisterciensis incepit 
sive anno Domini 1098'). 
Constructa est Clarevallis.') 

Obiit beatus Bernardus pri
mus abbas Clarevallensia. 

Occisus fuit dominus Engel
bertus archiepiscopus Colo
niensis. 

Edificatum est Castrum Me-
sothen in Semigallia circa 
festum pasche. 
Dominus Johannes papa 
XXII. confirmavit fratribus 
domus Theutonice Castrum 
Dunemund [ense] ®). 

Tanta fames in terra Lyvo-
nie, Ydtoiiie ac terris adja-
centibus fuit. sei licet quod 
matres liliis vescebantur. 
Anno milleno centesimo bis 
duodeno 
In Premonstrato formatur 
Candidus ordo. 

Abdruckt 1199. — 2) Vgl. S. 17. - 3) Abdruck: 1109. - O VerstSinnieU. - 5) Der Abdruck bei 
: Duaemander. — 8) Vgl. S. B n. 1, 
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Epitome gestornm Prnssie 
Gan. Samb. 

Incepit ordo Cisterciensis. 

Construcla est ClärevalHs')-

Obiit Bernhardua primus ab-
bas Clarevallis. 

Anno milleno centeno cum 
nonagftno 
Tunc Almanorum surrexit 
nobilis ordo. 
Puit occisus dominus Engil-
bertus episcopus ColonieviBis. 

Edificatnm est Castrum Me-
soten in Semigallia circa 
festum pasche. 
Dominus Johannes papa XXII. 
confirmavit fratribus domus 
Theutonicorum Castrum Du-
nemunde. 
Occisus est frater Hinricas 
svimmus marschakus de 
Plozc*). 

Tanta fames in Lyvonia et 
fietonia*) orta est, quod ma-
tres filiis vescebantur. 
Anno milleno centeno bis 
<Juodeno 
In Premonstrato formatur 
Candidus ordo. 

ADD. Dan. cod. Ronneb. ex 
transl. Polen. letranslati. 

Incepit') ordo fratrum domua 
Theutonicae (in Livonia). 

Fuit occisus (a Litwinis Avi-
gen.is) archiepiscopus Colo-
niae Agrippinae. 
Castrum^) Dunemborg a Lit
winis devastatum reaedifi-
catum. 

Frater Henricus (commenda-
tor) de Ploczk cum 29 fratri
bus sub Memela a Litwinis 
occisus. 
Magna fames fuit in Livonia, 
Littovia et Russia^\ quod 
raatres carne ßliorum suorum 
vescebantur. 

Ghronicon. li?onie Her-
manni de Wartberge. 

Hie (magister Gerhardus de 
Jorke) anno 1313 reedificavit 
Castrum Duneborch. 
Struxit in Semigallia Castrum 
Mezoten circa festum pasce 
contra infideleg. 

confirmacionera domus 
Dunemunde a domino Joanne 
papa XXII. obtinuerunt*). 

8) 

1) Unter den OnlensnachriclHen j?le5ch dem vorhergehenden, ze IIIS. -2) Strykow^W zn Uli. -3) 
bor.oiho TU Uli 4^ H(>rmana hatte hier adch eine Urkunde vor sich. — 5) Dasielbe wird nochmals vtel 

unter dein Iwejfen Thdl der preussischen Wachrichten erzthlt.' - 6) Abdräcke: EscoHia. -
^ Vgl. S. 15 o. I, w) Hermann benutzte hier Hoenfke« Reimchrontk, 
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Ann. Dnnam. cod. Re-
valiensis. 

Quingentos decies cum bis 
centum minu3[uno]') 
Annos die ab Adam, donec 
Verbiim caro factum. 
Virgö parens vjxit eexa-
ginta tribus annis : 
Qusvtuor atque decem fuit 
in partu benedicta, 
Trigintariue tribus cum 
nato'^) manserat ejus 
Sexque decem sola, Chri
stus j simul astra subivit. 
Depositio beate virginis 
fuit in assumptione ejus-
dem, 40. autem die hoc est 
9. kal. Aprilis, in corpore 
et anima assumpta est in^) 
celum*;. 
Quinto idus Marcii hoc est 
14. die ante passionem Do-
mini fuit Lazarus susci-
tatus. 
Sanctas Petrus fuit episco-
pus Rome 25 annis. Vixit 
beatus post suam conver-
sionem 39 annis. 

Annalinm Rigensium 
codices: 

Leopoliensis. 
Anno Domini 1305 in Tigilia beati 
Mathie occisi sunt in ecclesia Rigensi 
domini Wedekynus prepositus Rigensis 
et Henricus de Lubike cum ipsorum 
familia. 
Eodem anno in die beati Gregorii pape 
dimlcatum est contra Litwinos apud 
Dube[na]*^ et occigus fuit frater Jo
hannes de Schonenh[agenlcommen-
datorin Aschrad[isJ*) christianitate vi-
ctoriam optinente. 
Eodem anno venit de curia dominus 
FredericBs archiepiscopus Rigensis. 

SQScept. a Canon. Sambiensi. 
Eodem®) anno (1305) in vigilia beati 
Mathie apostoli occisi sunt in ecclesia 
Rigensi prepositus Rigensis et domi
nus Henricus de Lubec cum ipsorum 
familia. 
Eodem anno dimicafum est contra 
Litwinos aput Dubena, ubi occisus est 
frater Johannes de Schonenhagen com* 
mendator Ascradis in die beati Gre
gorii pape, fratribus victoriam obti-
nentibus. 
Eodem anno venit Rigam de Roman» 
curia frater Fridericus archiepiscopus 
Rigensis. 

1) Efitet ÄMruck: anno, — 2) Ebenso: Mtn. — 3) Ebenso: solo Christo. — 4) Ebenso: cn, — ä) Dm Ganse anklar, vgl. SS rer, Pt.. U, 141 n. 1. — 6) Abdruck bei Zeissbcrg: Dnbetini. — 1) Ebenso: 
Sch«it«iihjn. B) BI^bo: Aachrftdcb, — 9) Schliesst eich an den Bericht über den Verkauf Dünamiindes. 
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sdsc. a Wigande de Harb. 

Annaliam Rigtnslnm 

codices: 

Ronnebnrg. ex transl. 
Pol. retransl. 

snsc. a Hermanno de 
Wartberge. 

Dimicatum est contra Litwinos 
apud Dubna, ubi occisus est 
dominus ^Hanus StowenJ com-
mendator Aschradensis. 
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ADO. Rig. cod. Leopoliensis.. 
Anno Doraini 1309 Swalegote filius 
regis Letovie fuit in Ly[vonia]') cum 
magno exercitu et anno sequenti rex 
Viten obsedit Ropam et in hyenne se
quenti occisi sunt in Riga Plyke et 
iSurkante'). 
Anno Domini 1311 fuit magnus con-
flictus in Pmzia [in] ebdoma([e]*) 
palmarum, ubi Litwini circa tria milia 
ceciderunt. 
Eodem anno celebratum est conciliiim 
Wienense, «bi templariorum ordo est 
destructus. 
Anno Domini 1322 Litwini dyoces[i]m*) 
Tharbatensem aput Kyriempe inva-
dentes circa dominicara reininiscere 
plus quam tria milia hominum occi-
derunt et in captivitatem abduxernnt. 
Anno Domini [1323] Rutheni de 
Pleschow Litwinos in auxilium evo-
cantes terram regis Daeie cum exercitu 
invaserunt et circa qninqne milia ho
minum in circuita trucidaverunt 3. 
nonas Februarii. 
Eodem anno suburbium in Memela 
feria 4. ante dominicam judica per 
Litwynos totaliter est combustum. 
Eodem anno magister et fratres cum 
christianis Pleschoviam obsederunt et 
impugnaverunt cum machinia et aliis 
bellicis instrumentis. 
Eodem anno cives Rigenses qnasdam 
litteras sub nomine regis Letowie per 
civitates maritimas et loca alia trans-
miserunt, facientee publicari, quod dic-
tU9 rex cum gente sua vellet suscipere 
fidem catholicam et baptismum. 

Anno Domini 1328 circa festum pen-
thecostes Castrum Memela cum terris 
adjacentibus gubernandum fratres de 
Pruzia a fratribus Lyvonie susceperunt. 
Eodem anno in octava apostolorum 
Petri et Pauli cives Rigenses opida in 
Dynemunde[n] ") noctis tempore con-
cremantes et ibidem viris, mulieribua 
et infantibus ultra quinquaginta inter-
fectiß cum frafribus domus Theutonice 
bellum et discordiam tercio inceperunt. 

1) Abdrurk bei Zeieober^: Lytowfa, — 2) Vgl. S. 10 n. 3, der Abdrin-t: Swalepote filfns regis Leto
vie fuit in Lytowia cum maf^no eierritn ft anno grqueitte(!) occisa(!) siint in Higa Plykc ef Surkanfe, Rei 
Viten obsedit Ropam et in byeme seqneiiti ocrini sunt. — 3) Abdruck bei Zcieshrrg; III. ebdrimati«; vel. S. 
11 n. 1. — 4) Vgl. über die Quelle SS. rer. Pr.ll, S. J45 n. 11 ii. I, S.'.'85 n, 2. — S) Unter den TVachricli-
ten iiber Preiiescn. — 6) Abdr. bei Zeisober^: dy«resein. — 7) Ebenso 1312. — 8) lliiter den prensKischen 
'Narhrichteii und fälichlich T.K 1333. —_S) Vgl. Jlonnell a. a. O. S. 110 u. 142. — 10) Unter den IVotlzen über 
Sti(llogrHndang«n. — II) Abdruck bei Zei»«berg; Dunemunder. 

Ann. Rig. snscepti a Gan. Samb. 

Fuit bellum Prusie in septimana pas-
sionis Domini circn Bardenberg; perie-
runt circa tria milia Litwanornm, u. 
8. TV.'') 

Eodem anno in conrilio Vienensi de-
letus est ordo templariorum^). 

Litwini dyocesim Tarbatenscm inva-
dentes circa dominicam reminisctre 
plus quam tria milia hominum occi-
derunt et in captivitatem abduxenint. 

Rutheni de Pleskow Litwinos in auxi
lium evocantes terram rrgis Dacie 
intraverunt et citra quinque milia ho
minum trucidaveruiitS. nonas Februarii. 

Suburbium'j in Memela combustum est 
a Litwinis. 

Eodem anno mngister et fratres Ples-
coviam obsederunt et inpugnaverunt 
machinis et aliis bellicis instrumentis"). 

Eodem anno cives Rigenses quasdam 
literas sub nomine regis Litwinorum 
ad civitates maritimas et ad alia loca 
miserunt, publicantes, quod rex dictus 
vellet suscipere lidem katholicam et 
baptismum, mencicntes. 

Fratres de Prusia domum Memelam 
gubernandam a Lyvoniensibos rece-
perunt' * . 

In octava apostolorum Petri et Pauli 
cives Rigenses opido Danemunde oculte 
noctis tempore concremato et quibus-
dam viris et mulieribus et infantibus 
interfectis bellum et discordiam cum 
fi-atribus iterum inceperunt. 
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Ann. Rig. snsc. a Wigande 
de ffl. 

Ann. Rig. cod. Ronneb. ex 
tr. Pol. retransl. 

Gwalezute') filius regis Litto-
viae Livonicam terram debel-
lavit. AUero anno ipse rex 
obsedit Ropam Castrum. 

Ann. Rig. snsc. a Herrn, 
de W. 

Dimicattim est in Prussia in 
dominica palmaruin contra 
Litwinos, ubi Litwanorum 
[2J3000 perierunt. 

Litwini Tarbatam {et Kiriem-
pe) castra (usque Revaliam 
media quadrageaima) devasta-
verunt et 30W hominum oc-
ciderunt"). 
Pleskowienses Litwinos in 
auxilium evocantes terram 
regis Daniae debellaverunt et 
5000 hominum in praedam 
abduxerunt. 

Eodem anno Litwini Memlam 
combusserunt. 

(Eodem anno rex Littowiae 
fuit proclamatua)^'. 

Eodem anno Rigenses Duna-
munde ceperunt. 

(Frater Ketelhod vicemagister 
duxit magnam expedicionem 
contra Pleskoviam> terram et 
civitatem i Horum expugnan-
do)®;. 
Cives Rigenses qoasdam Hie
ras sul) nomine regia Letwi-
norum per civitates maritimas 
et ad Joannem XXII. papam 
transmiserunt, quod rex cum 
gente sua vellet baptizari*). 
— circa festum penthecostea 
a fratribua in Livonia Castrum 
in Memela fratribua in Prusaia 
fuit cum reditibus auis ora-
nibus et expensis ad aevum 
asaignatum")-
Eodem anno feria 5. ante Jo-
annia baptiste-civea Rigenaea 
nocturno tempore Castrum 
Dunemunde invadentea, cum 
iHud capere nequirent, sub-
urbium — ejus cum ecclesia 

J) Zu 1310. — 2) Vgl. S. 15. — 3) Vgl. SS. r. Pr. II, S. 60 n. 4. — 4) Vgl. S. 15. — 5) Vgl. SS 
t. Pi-, II, S. 61 n. 1. — 6) DaselbBt S. 63 n. 1. 

5 
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Ann, Rig. cod. Leopoliensis. Rig. Ann. suscepti a Gau. Samb. 

1252 

1265 

1326 

Notae histor. ann. Rig. cod. Leopol. 
Anno Domini 1352 constructum est 
Castrum in Memela et anno Domini 
1265 constructum est Castrum in My-
thovia'). 
Anno Domini 1326*) nocte beati Am-
brosii occisus est in camera sua Riga 
dominus Lifridus prepogitus Rigensis'j. 

Constructum est Castrum Memela'U 

Constructum est Castrum in Mittovia^J. 

Continnatio Ann. Rigens. cod. 
Leopol. 

1328 Anno Domini 1328 populus Romanus 
cum consensu domini Lodwici de Ba-
varia iu regem Romanorum electi ad 
quorundam prineipum Lombardie grave 
scisma in odium domini Johannis pape 
XXII. in ecclesia suscitantes elegerunt 
Rome novum papam, nomen sibi im-
ponentes Nicolaus V., qui prius Petrus 
vocabatur de ordine fratrum minorum. 
Eodem anno in festo beati Dominici 
confessoris exusta est tota civitas 
Darbatensis cum multis bonis et ho-
minibus civitatis. 
Eodem anno*) Letwini per cives Ri-
genses evocati in Karkus in circuitu 
graviter vastaverunt. 

1329 Anno Domini 1329 circa festum puri-
ficacionis rex Bohemie cum magistro 
generali terram Samafijtorum*) po
tenter intravit et rapinis et incendiis 
eam vastavit et plura castra expun-
gnavit. 

1330 Anno Domini 1330 magnua cxercitus 
Litwinorum et Rutenorum Curoniam 
circa dominicam reminiscere intravit, 
ipsam devastans graviter et depopulans 
in magna parte, abducens spolia ad 
propria est reversas. 

Continnatio Ann. Rig. susc. a Can. 
Samb. 

Populus Romanus cum assensii do
mini Lodewici de Bavaria in regem 
Romanorum electi ad quorundam prin
eipum Lombardie grave cisma iu odium 
domini Johannis pape XXII, in ecclesia 
suscitantes elegerunt Rome novum pa
pam, nomen inponentes sibi Nycolaum 
quintum, cum prius Petrus vocaretur 
de ordine minorum. 
Eodem anno conbusta est tota civitaa 
Tarbatensis cum multis bonis et ho-
minibus profesto Dominici confessoris. 

Eodem anno'j Litwini per cives Ei-
genses evocati disträctum in Karthug 
graviter in circuitu vastaverunt. 
(Rex Bnhemie — — in instanti anno 

venit Thorn, deinde Ku-
nigisberg, de qua exivit 13. kal. Fe-
bruarii et transiens fines Litwanorum 
quatuor castra cremavit et quintum 
expugnavit, donec se traderent gracie 
sue et baptismum receperunt;'). 
Magnus exercitus Litwinornm et Ru-
thenorum Curoniam circa dominicam 
reminiscere intravit, ipsam devastans 
graviter et depopulans et magnis ab-
ductis spoliis ad propria est reversus. 

1) Ebenso Mychowfa. — 2) Wie S. 64 vorletzte Aiiiti. — 3) Ist nach 1264. Urand Ritas, einffeschn-
ben. ~ 4) Zeisiberjr: MCCCXXIII (oder XXVI).5) Vergl. S. 21. - 6) I. 1329, vrel. SS. rer, PrTH., S, 
63 n, S.— 7) Zo laSS- 8) Abdruck bei Zeiesberg: Samaritoriim. — 9) Unter den prcassischen Nachrich
ten, viel VebereinstimmunK mit Dusborir-
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Ann. Rig. susc. a Wigando 
de M. 

Ann. Rig. cod. Ronneb. ex 
tr. Pol. retransl. 

Ann. Rig. snse. a 
Hermanno de Wartberge. 

concremarunt. Ibidem tarn 
viros quam mulierea ultra 100 
capita occiderunt u. s. w. 'j 

Castrum Memell fuit constru-
ctum anno 1252*), 
Hie (Conradus de Mandern) 
construxit Mitoviam anno 1265 
et Castrum Wittensten*). 

Cont. Ann. Rig. snsc. a 
Wigando de M. 

Anno Domini 1328, quo tem
pore obiit papa Johannes et 
Nicolaus electus est papa*). 

et Rigenses in prejudicium 
christianitatis vocaverunt pa-
ganos multos in districtum 
Karkus, n. s. w. 

Hiis temporibus, cuna 30 anni 
eupputarentur, gravis copia 
Rutenorum et paganorum 
intrat terram Cweren vulga-
riter dictam in dominica re-
miniscere, graviter vastantes 
et depredanteß u. s, w.') 

Gont. Ann. Rig. cod. 
Ronneb. ex transl. Fol. 

retransl. 

Litwini*) per cives Rigenses 
evocati Karkus cum districtu 
vastaverunt. 

Rex Bohemiae cum magistro 
ordinia Prussiae terram Sa-
meiten vastavit. 

Litwini cum Ruthenis Cu-
ronicam terram depopulati 
sunt. 

Cont. Ann. Rig. snsc. a 
Herrn, de Wartberge. 

6) 

(Rex') Letwinorum cum ma
gno exercitu fuit in favorem 
Rigensium ante Castrum epis-
copi Pilten, quod diversis 
machinis impugnavit u.». w.) 

nss.r. Pr. U, S.63 n.2, hier la? Hermann anch die FlcimchronikHoenele« Tor.—2) ChrnnoUjiecb 
richtir eiii|re(irdiiet. — 3) iVach der aHeii Ueimchrouik, vrgl. SS. rer. Pr. II., S. 44 n. 3. — 4) Vrel. S, 5 n. 
1,  ~  5) Zu 1328 wie cod.  F.eop.;  I .  132(1,  vrgl .  S. H7 n.  6.— 6) Zn 1329 nach anderen Quellei i .  — •>) Vri l ,  SS. 
r. Pr. 11. S. 475. — 8) Fälschlich *u 1329, vgl. SS. r, Pr. 11,, S. 65 n. c; nach Hoenekct Rennchronilt^ 

5« 
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Continnatio Ann. Rigens. 
cod. Leopol. 

Eodem anno in festo beati Benedicti') 
composicio cum civibus Rigensibus 
factJi est, dictis civibus per longam 
tobsidjionis") angustiam alflictis se 
gracie magistri et iratrum committenti-
bus cum civitate et bonis, privilegiis, 
Uljertatibus, quae habebant. 

Eodem anno 4. feria ante festum bea-
torum Viti. et Modesti martirum poaitiis 
est lapis primus in fundamentura castri 
ad sanctum spiritum in Ryga, quem 
posuit et locavit frater Eberhardus de 
Munheym, ipsius castri fundator, ma-
gister Lyvonie tunc existens. 

Anno Domini 1331 circa festum beati 
MichaeÜB rex Kracovie Wladislaus ad-
jutus fortitudine Theutonicorum, Un-
garorum, Poloniorum et Litwinorum 
cufn magno exercitu terram Kulmensem 
potenter iutravit,iipsara devastans in-
cendiis et rapinis, 

Eodem aniio'J frater Wernherus de 
Orsla magister generalis ordinia occi-
sus est in domo principali a quodam 
fratre ordinis sui in octava beati Mar
tini confesBoris. 
Anno Domini 1332 statim post festum 
epyphanie dominlicje ') fuit frigus adeo 
vehemens et intensum, quod multi ho-
mines in Lyvonia, Estonia et Curonia 
frigore perierunt. 
Eodem anno ") circa carnisprivium 
maguus exercitus de Lyvonia exivit 
cum exercitu de Pruzia, sicut condi-
ctum fuerat, coiturus. Sed fratribus 
Pruzie circa electionem magistri occu-
patis Lyvonienses sine profectu post 
miütos uUuB ad propria redierant. 

Eodem anno ") frater Luderus de Brun-
Bwyk electufl est in magistrum in do-
minica invocavit. 

Continnatio Ann. Rig. sosc. a 
Gan. Samb. 

Eodem anno in profesto beati Benedicti 
composicio cum civibus Rigensibus 
facta est, dictis civibus per longam 
obsidionis angustiam afflictis se gracie 
magistri et fratrum conmittentibus 
cum civitate et bonis et privilegiis, 
quas ^!; habebant. 

Eodem anno quarta feria ante festum 
beatorum Viti et Modesti positus est 
primus lapis in fundamento castri ad 
sanctum spiritum in Riga, quem posuit 
et locavit frater Ebirhardus de Mun-
heim, ipsius caetri fundator, tunc 
temporis magister Lyvonie. 

Circa festum Michahelis rex Cracovie 
adjutus fortitudine Theutonicorum, 
Ungariorum, Polonorum, Litwinorum, 
magno exercitu terram Culmensem 
potenler intravit, ipsam devastans in-
cendiis et rapinis 

(Eodem anno magister Wernherus de 
Oreele cccisua est in Marienburg) 

Post festum epyphanie fuit frigus adeo 
vehemens [et]®) intensum, quod multi 
homines in Lyvonia et Estonia'®) et 
Curonia perierunt. 

(et electus dux de Brunswik post 
penthecoates) "). 

ÄVgl. Ä. 4. -- 2) Abdruck bei Zeiisberg: occisionia. — 3) 1. 133Ö, vgl. <3ait,Sam b. nnd ßS. Ter, PniM. 
n, 3.— 4) Richtig zn 1330, aber unter den prcugsiachen Nachrichten.— 5) Glcichfalli 1. 1330. — 6) 

Zn 1330, nnter dem ersten, eipc andere I\otiz unter dem xtr^iten ThetI der preasstKclien Nachrichten-
7) 1, 1331, — 8) Abdruck bei Zeisab^g: domiite. — 9) fehlt. — 10) Abdruck; Eeconia. — in 1. 1330, vtl, S 
^ D. Ä, — 13) l> äs. r. Pr. II,, S. 478 n. 159, — 13) Mach der Kmordunff Werners unter den 
Tr*aBii*clien JV»ebricnteii. 
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Gont. Ann. Big. sasc. a 
Wigando d. IS. 

Eodem anno in die sancti 
Benedicti interfratres et cives 
Rigenses facta concordia seu 
unio, qui dudum divisi fue-
runt et inimici, unde cives 
cum Omnibus suis civitatem 
privilegia etc. magistro sub-
jecerunt etc. 
Post hecferia4.[ante] die[m]') 
sanctoruni Viti et Modesti fra-
ter Eberhardua Mynheym pri-
muni lapidem posuit ad fun-
damentum domus in Ryga 
apud sanctum spiritura, et 
idem magister primug funda-
tor ejusdeiu domus fuit. 

Item in eisdem annis') prope 
carnisprivium de Lyvonia 
multitudo magna populi venit 
in Prusziam et postea con-
Tertit se contra paganos et 
cum eisPruteni. Sed magister 
cum fratribus pensavit, quod 
hujusmodi transitus de cetero 
non induceret profectum. 
Anno elegerunt ducem 
Brunswicensem ip niagistrum 
generalem dominicainvocavit. 

Gont, Ann. Rig. cod. 
Ronneb. ex ti. Pol. retransl. 
Eodem anno compositio cum 
Rigensibus (et cum ordine) 
constituta est. 

Gont. Ann. Rig. snsc. a 
Herrn. deWartb. 

Rex*) Carkow adjutus poten-
cia Theutonicorura, Ungaro-
rum, Polonorum et Letwino-
rum cum populoso et valido 
exercitu circa festum Michae
lis hostiliter intravit terram 
Culmenscm, omnia rapinis et 
flamma devastans. 

( cepit Everhardu« ma
gister ducere expeditionea 
contra Letwinos, quod alias 
propter eonspirationem et in-
vidiam civium fieri non po-
tmt.)V 

1) Vtl. » 6. - rWillt »13«, V|^ » » 7. - J) IJ». Tfl. «• I». .. 11, '• •-
4) Hängt wohl kaam aasammeu. — 5) Vgl. » und S. 68 n. 12. 
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CoittiD. Ann. Rig. cod. 
Leopolensis. 

Eodem anno') magister Lyvonie cum 
exercitu christianorum terram Letowie, 
que Sankozem'! appellatur, intravit. 
Quem post incendia et rapinas iliatas 
cum spoliis revertentem Letwini oc-
currentes subito invaserunt. Sed christi-
ani ad resistenciam se viriliter dispo-
nentes de hostibus circa quingentos 
occiderunt in octava beati Laurencii 
martiris. 
Eodem anno'') in die Cosme et Dami-
ani fratres de Pruzia regem Krakovie 
Wladislaum in terra Polonorum po-
tenter debellantes, de hominibus regia 
circa 5 milia occiderunt, licet cum 
detrimento sui exercitus aliquali. 

Gontin. Ann. Rig. snsc. a 
Canon. Samb. 

Eodem'} anno magister Lyvonie cum 
exercitu terram Littowie, que Sameiten 
vocatur, intravit, postquam (!) rapinas 
et incendia illafa ad propria cum spoliis 
revertentes Litwini occurrentes subito 
invaserunt, sed christiani se ad resi
stenciam viriliter opponetes de hostibus 
citra quingentos occiderunt in octava 
beati Laurencii martiris. 

Anno Domini 1333 circa festum puri-
ficacionis fratres de Livonia et de 
Pruzia collecto robore terram Samay-
ten®) cum duobus exercitibus uno 
tempore [injvaserunt'j et magna damp-
na fecerunt, Letwinis fugientibua ad 
latibula et rubeta. 

Anno Domini 1335 4, kalendas Jimii 
conbusta est fere tota civitas Darba-
tensis cum bonis et hominibua. 

1) 1. 1331, vpl. SS. rer.  Pr. II., S. G6 a. — 2) T'iellefclu Sankorcm. — 3) Rfcht> lu ISSl. — 4) I. 
133)j iSS, Tt Pr, If., Ä. 66 — 5) Abdruck bei Z^isslicr^: •.Saiiiftriitcn. — 6) Kbesso: cvasprunt. 
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Contin. Ann. Rig. snsc. a 
Wigande de M. 

Sequenti anno') magister Ly-
voniensis cum copia gravi vi-
riliter paganos dictos Sant.-
kore, quos vastaverat igne 
et cum rapina revertens; et 
pagani eos insequuntur; sed 
christiani convertunt se et de 
pagania u^tra 500 occiderunt 
in octava aancti Laurencii. 

In die purificacionis fratres 
Lyvonienses cum fratribus de 
Pniszia comportaverunt duas 
copias et terras paganorum 
vastabant et dampna multa 
intulenint, in fugam conver
tunt, et dispersi sunt in silvas 
idem pagani. 
Oivitas Dorpt Bccundo igne 
consumpta. 

Cont, Ann. Rig. cod. 
Ronneb. ex tr. Pol. retransl. 
Magister Livoniae Sameiten 
per duos dies vastavit®). 

Cont. Ann. Rig. snsc. a 
Hermanno de Warth. 

Item®> magister cum exercitu 
8U0 intravit lerram Letovie, 
que Santhotem vocatur. 
Resistentes post vastationem 
et incendia Letwinos circa 
500 occiderunt. in 
octava beati Laurentii. 

Die®) sanctorum Coame et 
Damiani fratres in Prassia et 
de Livonia regem Oracovie 
in terra sua Polonie adierunt 
occidentes circa 5000, licet 
cum aliquante exercitas sai 
detrimento u. s. w-';. 

Circa purificationem Marie 
fratres de Livonia cum Pru-
tenis collato robore iu terram 
Sameythen cum duobus exer-
citibus venerunt, quam rapi-
nis et incendiis vastarunt, 
Litwinis fugientibus. 

2. Gontinnatio Ann. Rigens. cod. Ronneburg, ex transl. Polon. retransl. 
1339 ®) Eodem anno Theodericus de Aldenburg, magister Prussiae, Wielonam in Sameiten 

obsedit, sed ob intensum frigus nihil perfecit. 
1343'®) Sub Osilia insula (contra Litwinos) dimicatum est. 
1348 Duzemer, magister Prussiae, Littoviam ingressus Trakeu (sive Troki) obaedit et 

ßtrawilissen castrum"). 

1) D i. 1331, virl. S. 33 "• 8* schliesst sich an die Kachricht vnn dem verfehlten Feldxug nach Sa-
maitcn. — 2) Strykowsky zu 1339; 1. 1331. vgl. S. 76 n 1. — 3) Richtig xu 1331. — 4) So su leson. iiicIit 
Santholem. — 5) Benutzte hier auch Hoeueke. — 6) Richti> zu 1331. — 7) fienntxt zum Schlu»» eine Ur
kunde. - 8) Vgl. S. 4. - 9) Richtig, Tgl. SS. r. Pr. II., S. 497. - 10) 1. 1344, vgl, 16 n. 2; »emeiat i«t der 
Kampf mit den aufständiichea Oeifllerii. — 11) Vgl. SS, ret. Pr 11,, 8. 146 n. 7. 
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Estländisclies Frag-ment. 

Mehr als die beiden Schwesterprovinzen leidet das mittel
alterliche Estland an der Armuth schriftstellerischer Produktion. 
Die Chroniken der älteren Zeiten reden von unserem nördlichsten 
und kleinsten Lande nur dort, wo von einer Berührung desselben 
mit dem Orden zu berichten ist; die Reimchronik kennt nur die 
gelegentlichenUnterstützungen des letzteren durch den dänischen 
Hauptmann von Reval. War schon durch die kurze Ordens
herrschaft dem Lande und der Stadt Reval deutsches Gepräge 
verliehen worden, das treu gewahrt wurde die ganze Zeit hin
durch, da das Land fremdem Scepter unterthan war, so blieb 
seine Stellung doch isolirt. Der unmittelbaren Zusammengehö
rigkeit mit dem Leben seiner Stammesgenossen war es entrückt, 
indem es eine Provinz des Dänenreiches bildete, und diesem 
wiederum musste es fremd bleiben schon um der räumlichen 
Entfernung willen, viel mehr aber noch wegen der Verschie
denheit des Wesens und der Interessen. 

Erst kurze Zeit vor der Wiedergewinnung Estlands für 
den Orden wird es auch von den Geschichtschreibern in die 
Betrachtung hineingezogen. Vom Ordensschlosse Weissenstein 
aus . verfolgt ein Priester die Geschicke der dänischen Provinz 
mit lebhaftem Auge und mit geschickter Feder. Seine Mission 
hält er für erfüllt, da Dänemark die Südküste des finnischen 
Meerbusens verlässt. 

Im Lande selbst vermissten wir bisher jede Aufzeichnung 
über die dänische Periode. Dass aber in dieser Hinsicht etwas 
geschah, geht aus dem unten folgenden Fragment hervor. Es 
ist zu dürftig, um an historischen Daten Neues zu bringen. Es 
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dient nur das einstige Vorhandensein historiographischer Thä-
tigkeit in Reval fest zu stellen und giebt zugleich der alten 
Wahrheit neuen Ausdruck, dass ein jedes unserer Lande, mochte 
es auch wenig der fremden Herrschaft zu verdanken haben, 
an ihr stets mit Treue hing, sich nie muthwillig von einem 
Reiche trennte, dessen Glied es war: „er entfremdete das Her-
zogthum Estland dem Reiche Dänemark" sagt der Verfasser 
der folgenden Zeilen von König Waldemar Atterdag. 

Das bisher unbeachtete Fragment fand ich im Revaler 
Rathsarchiv unter den älteren Urkunden desselben (Kiste 1233 
—1400). Es steht auf einem Papierstreifen und gehört der 
Handschrift nach der Mitte des 14. Jahrhunderts an; dieselbe 
Hand, welche in dem ältesten Denkelbuch des Revaler Raths 
(von 1333 bis 1372) vorherrscht, hat auch dieses geschrieben. 
Nicht als ob in dem Stadtschreiber zugleich der Verfasser zu 
erblicken wäre, ihm fällt nur die Kopie zu. Entstanden ist 
das Fragment offenbar im Kreise des Klerus, unter Leuten, die 
ein Interesse daran hatten, von der Erhebung Lunds zum Erz
bisthum auszugehen. Der Verfasser irrt freilich, wenn er die 
Verleihung des Palliums an den Lundischen Prälaten zur Zeit 
der Romfahrt König Erichs des Guten geschehen lässt; allein 
jeglicher Begründung entbehrt seine Notiz nicht, da bekanntlich 
der König bei seiner Anwesenheit in Rom den Papst zur Un
abhängigkeitserklärung Lunds vom Bremisch - Hamburgischen 
Erzbisthum bewogen hat ')• 

Wie weit der dänische Stamm der Aufzeichnung reicht, 
wo der estländische Autor (in parte hic scripta) einsetzte, lässt 
sich nicht angeben. Ihm gehört jedenfalls die Schlussnotiz an, 
in der wir einen urkundlich beglaubigten Akt vermerkt sehen. 
Am 1. August 1344 gestattet der König seinem Hauptmann 
Stigot Andersson, ein neues Siegel anzufertigen und verfügt, 
dass der Gebrauch desselben im Namen des Königs mit aller 
Rechtskraft verbunden sein soll, U. B. n. 823. 

Kontroliren konnte ich nicht den Ursprung der Bemerkung 
von der Translation der Leiche König Erichs des Guten von 
Cypern nach Dänemark; die dortigen Autoren berichten, ihr 
König, der auf dem Zuge ins heilige Land verschied, sei in 

1) Vgl. Dahlmann, Geech, Dänemarks 1, S. 208 u. 209. 
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Cypern bestattet worden. Falsch ist jedenfalls die Jahreszahl 
1091, denn der Tod Erichs fällt erst ins Jahr 1103'). Ebenso 
wenig konnte ich die Stichhaltigkeit des Zusatzes „adhuc non 
coronatum" prüfen. Bereits 1340 Juni 24 wird Waldemar auf 
der Reichsversammlung zu Wiborg als König proklamirt und 
ihm gehuldigt®) ; wann er gekrönt worden, fand ich nicht. Sonst 
aber erweisen sich die Nachrichten, so kurz sie gehalten sind, 
als durchaus gut verbürgt. 

Mit einer bereits vorhandenen dänischen Chronik lässt sich 
unser Fragment nicht identificiren. Es erinnert wohl an die 
zahlreichen Genealogien und Köuigsverzeichnisse, die in Lange-
beks Scriptores rerum Danicarum medii aevi abgedruckt sind^), 
hat aber mit keinem von diesen den Ausgangspunkt gemein, 
deckt sich ebenso wenig in seinem Inhalt. Die Nachricht, dass 
Christof I. durch Gift gestorben sei, findet eine Parallele nur 
in dem Chronicon Danicum anonymi 1130—1300 (Langebek 
IV., S. 225 ff,), aus dem sie in das Chronicon Danicum 
1241—1410 (das. V., S. 528 ff.) tiberging, wie Schäfer ge
zeigt hat^). Die Bezeichnung des zweiten Waldemar, der 
Estland unterwarf, als den Dritten in der Reibe der Waldemare 
kehrt nur noch in dem Chronicon Danicum 1074-—1219 (das. 
III., S. 260 ff.)®) wieder. 

Das Fragment darf demnach eine gewisse Originalität 
beanspruchen und verlangt die Beachtung sowohl der livländi-
schen als der dänischen Geschichtsforschung. 

Notandum cronica Daciana in parte hic scripta. 
Rex Ericus Egothe id est bonus. In propria persona adiens 

Romanam curiam inpetravit regno suo archiepiscopatum Lun-
densem cum pallio, que ecclesia prius subdita erat ecclesie 
Bremensi. Hic Ericus bonus pergens Jherusalem obiit in Cy-
pro, qui in Daciam, ut dicitur, est translatus anno Domini 
millesimo nonagesimo primo. 

1) Vgl. Dahlmann a. a. 0. S. 213. 
2) Suhm, Historie af Danmark XIII., S. 12. 
3) Vgl. über diese R. U sing er, Die dänischen Annalen u. Chroniken 

des Mittelalters (Hannover 1861) S. 7 ff. 
4) Dänische Annalen und Chroniken von der Mitte des 13. bis zum 

Ende des 15. Jahrhunderts (Hannover 1872j S. 15 und 85. 
5) Vgl. Usinger a. a. 0. S. 34. 
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Cui successit frater ejus Nicolaus rex. 
Post quem Ericus Emune, filius Erici boni, 
Post quem Ericus Lambe, nepos Erici boni ex filia. 
Post quem Swene, filius Erici Emune^), et Kanutus, filius 

Magni ducis Dacie. 
Post quos Waldemarus, nepos Erici predicti ex filio 

sancto videlicet Kanuto duce prefato et martire. 
Cujus filius Kanutus rex. 
Cujus frater Waldemarus rex cum filio suo "Waidemaro, 

qui tercius est Waldemarus. Iste subjugavit Estoniam. 
Cujus filius Ericus martirizatur in Sleswik, largissimus 

omnium regum. Hic fuit maritus Margarete regine. 
Cujus frater Abel rex vere dignus septhro, si regnum non 

invasisset per fratricidium; qui post hec interfectus est. 
Horum frater Cristoforus sinplex et humilis et despectui 

habitus, qui intoxicatus est, ut dicitur. 
Cujus filius Ericus interfectus juxta Wyborgh in nocte 

sancte Cecilie. Hic filius Margarete regine predicte minor an-
nis, cujus mater rexit regnum quoad tempus. 

Post quem filius ejus Ericus satis durus et strennuus. 
Cui successit Cristoforus frater ejus cum filio suo Erico 

juvene. Ambo uno die coronati, sed corona cecidit de capite 
Cristofori. Post hoc fuit expulsus de regno. 

Hic Cristoforus eciam habuit duos filios legitimos' scilicet 
Ottonem domicellum, qui tradidit se religioni in ordinem fratrum 
Jherosalimitorum domus Theutoni[c]e ®), ac Waldemarum 
regem nobilem et illustrem, adhuc non coronatum^). Hic 
alienavit ducatum Estonie a regno Dacie per nuncium suum 
dominum Stigothum militem, qui sigillum regis in civitate 
Revalie fecit sculpi. 

1) Erici boni Emune Hs., Schreibfehler. 
2 Theutonie Hs. 
3) item durchstrichen, ac übergeschrieben Hs. 
4) adhuc non coronatum am Schluss nachgetragen und durch ein 

Zeichen hierher versetzt Hs. 
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Ajiliang-. 

1. Wir kennen nur wenige Urkunden zur Geschichte des 
Klosters Dünamünde im 13. Jahrhundert. Die Mittheilung 
folgender wird daher erwünscht sein. Sie ist dem zuerst 1279 
abgeschlossenen Diplomatarium Portense fol. 21 (über welches 
zu vergl. W. Corssen, Alterthümer und Kunstdenkmale des 
Cistercienserklosters S. Marien zur Pforte, Halle 1868, S. 74 
und 75) entnommen und mir durch die Freundlichkeit der 
Herren Dres. Böhme und W e r t h e r zu Schulpforte zu
gegangen, Der Abt Wenemar findet sich nicht in livländischen 
Urkunden. Vom 25. October 1262 ist ein Abt W. bekannt, 
nach Bunge U. ß. n. 369 = Wilhelmus, nach unserem Zeugniss 
vielleicht Wenemar zu lesen. 1263 — der Tag wird nicht 
angegeben — begegnet der Abt Wilhelmus, das. n. 374. 

Auch Wolff, Chronik des Klosters Pforte II, S. 115 
(Leipzig 1846) berührt die Urkunde, macht aber dazu eine 
Bemerkung, die für die geographischen Kenntnisse des 
eifrigen Sammlers nicht das glänzendste Zeugniss ablegt. 
Er sagt: „Der Ort und das Cistercienserkloster Dünamünde 
ist nicht nachzuweisen. Es muss in der Nähe von Camburg 
und Dornburg [d. h. nicht weit von Schulpfortej gelegen haben. 
War es vielleicht gar ein zweiter Name der Stadt Camburg...? 
Als Abt eines Cistercienserklosters bezeichnet sich Winemar, 
von welchem Kloster man freilich keine Spur in der Stadt 
Camburg hat."!! 

1263 April 20 Pforte. 
Nos frater Wenemarus, abbas in Dunemunde, tenore pre-

sentium recongnoscimus et protestamur et per contestacionem 
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obedientie, quam tenemur^) nostro orclini, confirmare parati 
sumus, quod vidimus et audirimus, quod dominus Hugo de 
Briseniz et Berengerus filius suus necnon et filia ipsius ante 
hostium Capelle, site in castro Caymburg, renunciaverunt omni 
juri, quod habebant vel habere videbantur in molendino, sito 
sub Castro Dornburg. Et ipsum molendinum contradiderunt 
et appropriaverunt cum omni jure et utilitate, que ipsis in eo 
competere videbantur, monasterio Portensi in manus felicis re-
cordationis domini Cunradi tunc abbatis in Porta, receptis pri-
mitus ab eodem monasterio proinde viginti quatuor marcis 
argenti. Hujusmodi renunciationi presentes etiam affuerunt 
fratres de Porta hü, quorum hec sunt nomina; Engelhardus 
cellerarius, frater Albertus tunc magister in Borsendorf, frater 
Albertus de Meldingen. Ut igitur hec pagina nostre prote-
stationis robur obtineat firmitatis, appensione sigilli nostri ipsam 
jussimus communiri. Data in Porta anno gratie MCCLXIIl 
XIL kal. Maji. 

2. Zur Ergänzung meiner Untersuchungen über Barth. 
Hoenekes jüngere livländische Reimchronik habe ich an diesem 
Ort einer Mittheilung zu gedenken, die mir mein Freund Dr. 
G. D e h i 0 kürzlich zukommen liess. In dem Domkreuzgang 
der Liebfrauenkirche zu Trier befindet sich nämlieh auf einem 
Stein in der Wand rechts neben dem Eingang folgende Inschrift: 

o'. dns. Arnold*, de. Honecke'* M.CCCC.XXV, L 

Möglich, dass dieser 1425 gestorbene Arnold der Familie 
unseres Chronisten angehört. Sicher aber werden wir hieraus 
keinen Schluss auf die Heimath des letzteren ziehen können. 
Denn alle Momente zwangen uns, dieselbe in Niederdeutschland 
zu suchen. 

1) „Wenn Wolff (a. a. 0.) zwischen tenemur und nostro ordini noch 
ein dare einfügt, so steht davon in der Handschrift nichts.** Dr. Böhme. 



îeba3(|)n Capttel 
aus 

S3art5olomöttö Slnglicu^' fficric 
de proprietatibns rerura 

(tiott den ^i^ettf^aften ber ^tttge)^ 

SBadernagel, bcr Befannte ouSge^eid^netc ©ermanift, 
!^at im vierten SBanbe öon ^au^t'8 beutfd^e? ?lltert^um 
(ßei^pjtg 1844, ©eite 479—495) aui einer ber ©tabtM&liot^ef ju 
Setn angel^örigen ^ergament^anbfd^rift (S^lr. 260), feie al8 fcer ätueiten 
iQälfte beg 14. Scil^r!^unbert8 angel^ßtig bejeid^net (toon SSinfelmann 
aber erft in? 15» Sal^r^unbert gefegt) tüirb unb in früherer B^it 
bcm ©ontoent ber ß^Heftiner in SD^el angel^ort l^afeen [oÖ, unter ber 
Ueberfd^rift ,®eogra^l^ie beg 9ÄittelaIter§' fed^gunbjttianjig 6)a))itel 
mitgetl^eilt, bie auf beutfd^eg Sanb unb SSoIf SBejiel^ung l^aften. ©ie 
finb einem im ©anjen 175 (^a^jitel entl^altenben geogra^j^ifci^en 
SGßorterbud^ entnommen, ba8 in ber ^anb[d^rift De orbe et ejus 
divisione ac univei'sis regionibus tociiis muiidi überfd^rieBen ift 
unb toon bem SOßatfernagel bemerft, bafe er nic^t ^abe ermitteln 
lonnen, au8 ioeld^er Quette e8 gefd^ö!pft fei, aber Dermut^et, ba§ eg 
norbitalifd^en Urf^prung l^aben möge, ba in bem ß^a^pitel De Tusda 
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au(i^ qHc bte ^au^tftäbtc biefe? fianbeS nam^^aft gcmaiä^t iuürbcn, 
h)a8 16et onbeten gerabc nid^t fo gefd^e^^e. 

3)ic S^ueßc ber SKitt^eitungen ift längft Befanni ©te gd^ören 
bem fünfje^nten S3ud^ be§ »on S3attl^otomau8 ?l[nglicu8 toerfo§ten 
Tractatiis de 'pro'prietatibus reihum (toott bcn ©igenj'd^aften ber 
S)inge), ber im fünfjel^nten unb fed^gjcl^nten Sa^r^^unbert l^äufiget 
gebrudft/ aud^ in me^^reren Ueber[e|uttgen erfd^iencn ip, wnb a«§ bem 
«nter anbercm aud^ ^err S)octor 5t. S3ud^]^oIj im ad^teit iBanbc ber 
Mittheilungen ans dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und 
Kurland's (Riga 1849, ©eitc 533 Bi8 536) fünf Ka^)itel (87: De 
lectonia; 88: De liuonia; 126: De rivalia; 144: De semigaUia; 
171: De vironia) :^at at>brudfen laffen. 

:Sm jioeiten S^^eile be8 öon (S^riftian ©ottlieB Sßd^cr l^erauS^^ 
gegebenen 5llttgemeinen ©ele^rten ÄejifonS (Sei^jig 1750, «Seite 1014) 
iuirb ber SSerfaffer Bartholomäus Glanvil ober Bartholomäus 
AngUcus genannt nnb al? 9JJinorite !6ejeid^net, ber au8 bem ©efd^Ied^t 
ber ©rafen öon (Suffol! in ©nglanb ftamme unb um? 1360 
fforirt I}abe, SKu^er feinem 3Berfe de proprietatibus verum, ba8 
juerft in ©traPurg im ^al^re 1488 gebrucEt fei, iuirb Bemer!t, l^abe 
er nod^ Sermones berfci^t, bte im Sa^re 1491 aud^ in ©tra^burg 
ang Äid^t getreten feien, toä^renb önbereS bon il^m no(^ im 9Kanufcri^>t 
liege, ©ine ältere 5lu§gal&e oI§ bie angeführte bom Sa^re 1488 öu8 
©trapurg iüirb aBer jum Seif^piel fd^on im jiweiten SSanbc bon 
®eorg SBoIfgang ^JSanjcrS Annales Typographid ab artis inventae 
origine ad annum MD (3flürttl>crg 1794, ©eite 195) aufgeführt; fle 
erfd^ien im Sa^re 1482 in S'lürnberg. Stugfü^rlid^er tt)irb über bic 
SluSgaben berid^tet im crften SSonbe be8 Allgemeinen bibliographi
schen Lexikons von Friedrich Adolf Ebert (Äei^jig 1821, ©eite 
686) unter ben 5Rummern 8591 M8 8597. 2)ort iuirb ber SScrfaffer 
Bartholomäus Anglicus ober de Glanvilla genannt unb an erfter 
©teUe toerben Don bem SQSerfe de proprietatibus rerum eine in 
ßöln unb eine anbere in SSafel gebrudfte ?lu8ga6e angeführt, bic 
Beibc ohne SlngaBe beg £irte8 unb be8 Sahreg erfd^ienen. 5118 erfte 
botirtc 51[ugga6c )®irb eine Äe^bener Dom 29. Suli 1480 Bejeid^net, 
bann ioirb nod^ eine Kölner ijom Sahre 1481, eine Äe^bener i>om 
Sahrc 1482 nömhaft gemacht, unb ioeiter ongeführt, ba§ in SRürnBctg 
im Sahre 1483, im Sah^^ wnb öfter SluSgaBen erfd^icnen feien 
unb ba^ eine ber Ickten öom Sahre 1571 hwtühtc. 
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Ue6erfe|ungett iucrten genannt eine f^anifd^e (el lihro de 
las propriedades de las cosas) ou§ s^l^olofa bom 18. ©e^tember 
1494, bie tm ^a^re 1529 ivteber in Solebo gebrudt IfDurbe, eine 
franjijfifd^e C^e proprietaire des choses) Dom Sa^te 1482, bie in 
£^ün an§ Sid^t trat nnb (später nod^ häufiger gebrucft würbe, eine 
englifd^e, bie im ^al^re 1348 angefertigt fein fßtt unb in £onbcn 

•gebrudft iuurbe, juerft cl^ne Sa'^reSangaBe, bann hjieber^olt in ben 
Sauren 1535 nnb 1562 unb jule|t aud^ nod^ eine l^oöänbifd^e (van 
de eygen scappen der dingen), bie im Sa^re 1485 in §aerlem 
erfd^ien. 

a3art^oIomäu§ 5tnglicu8 t^eilt fein SQSert in neunje'^n S3üd^er, 
beren erfteS al? Prohemium de proprietatihus rerum, olfo al§ 
allgemein einleitenbeg, Bejeid^net ift, iuä^renb bie übrigen ber Steide 
nad^ folgenben Sn^alt l^aben: 2: de proprietatihus angelorum, 3: 
de propi'iefatibus anime rationalis, 4: de proprietatihus suhstantie 
corporee, 5: de dispositione memhrorum, 6: de etatihus, 7: de 
iiifirmitatihus^ 8: de mundo et corporihus celestihus, 9: de 
tempore et partihus temporis, 10: de matei'ia et forma, 11: de 
aere et passionihus ejus, 12: de avibus in generali et in speciali, 
13: de aqua et ejus ornatu, 14: de terra et partihus ejus, 15: 
de provinciis, 16: de lapidihus preciosis, 17: de arhorihus et 
herhis et eorum proprietatihus, 18: de animalihus primo in 
generali, 19: de colorihus odorihus saporihus et liquorihus. 

S)a ba§ S3ud^ je|t jebenfaUg jiemlid^ feiten ift unb jum S3eif^)iel 
aud& nid[)t mal in unferer UnitoerfitätSMbliotl^ef fid^ finbet, lüä^renb 
bie beg ß^entralmufeumg l?aterlänbifd^er Slltertpmer aÖerbingS fo 
gliidflid^ ift ein @xem]ptar ju befi|en, fo barf eg aI8 ^inedfmä^ig er--
fd^einen, au§ bem geogro^p^if^ett fönfje'^ntett S3ud^ in ben ®erl^anbiungen 
ber geleierten ®efellf(^aft nod^ mal biejenigen ß^a^itel jum 5lbbrudf 
ju bringen, bie fid^ auf bie Sftfee^rotoinjen bejiel^en, unb aud^ nod^ 
einige l^injujufügen, bie ben Dftfee^roöinjen benad^barteS ober audfj 
^ßl^er im Horben gelegene? ©ebiet betreffen, toeld^en atten bann aud^ 
ttod^ eine beutfd^e Ueberfe|ung gegenüber gefteöt ift. 2>er ift 
bem bem ßlentralmufeum gel^örigen @jem;|)Iar entnommen, baS auf 
bem <S(^Iuptatt al8 burd^ ben S^ürnberger Bürger 5lnt^oniu? 
Äoburger im Sa^re 1483 am 30. SDJai im 2)rudf »oEenbet bejeid^net 
ift» hinzugefügt finb bie Slbtoeid^ungen beg »on SBud^^olj gegebenen 
ie$te8 nid^t bIo§, ber einer in Sliga befinblid^en aud^ burd^ ben 



©lebenjel^n ßa|)itel ou8 Sort^iol. änglicuS' SBerfe de propriet. rer. 81 

S'lütnBergcr 5lntl^oniu8 EoBurgcr beforgten 5lu8ga&e i)om 20.5?uttt 1492 
entnommen unb toon wn8 mit R gefennjeid^net ift, fonbern namentU(^ 
aud^ bte be8 tocn un8 mit B bejeid^neten Sle^tcS ber SSerner §anb-
fd^rift, au§ bem ad^t ß^a^pitel (71: De Gothia; 88: De Liuonia; 
105: De Norwegia; 126: De Riualia; 153: De Swecia\ 171: 
De Vironia; 172: De Winlandia itnb 174: De Yselandia) au(^ 
Don SDßatfernaget gegeben iüurben, biet iueitere (87: De Lectouia; 
131: De Ruthea; 140: De Sclauia unb 144: De Semigallia) 
aber einer für bie geleierte eftnifd&e ©efeßfd^aft in jnbortommenbftct 
SQßeife Don ^errn $ro[effor SBinfelmönn in SBern angefertigten 
Slbfd^vift berbanft iüerben. 

6 
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Capitulum XLVU. 
De Dada. 

Dacia est regio in Europa a Danis Grecis ut dicitiir pri-
mitus occupata. In multis insulis et provinciis subdivisa cum 
Germania contigua, cujus gens quondam fuit ferox et nimium 
bellicosa propter quod Britannicis Noricis et multis aliarum 
regionum insulis dominabantur. Isidorus tamen dicit libro 
IX. Daci Gothorum fuerunt soboles, et dictos putant Dacos 
quasi Dagos de Gothorum scilicet genere procreatos. Unde-
cunque autem sit primitus procreatus populus hoc certum est 
quod multum est populosa, elegantis stature, come pulcre, 
decore faciei generaliter et formose* Gens etsi animo seva 
contra hostes, tamen naturaliter pia est et mente placida erga 
quoslibet innocentes. 

Capitulum LXXl. 
De Gothia. 

Gothia Scithie inferioris est provincia in Europa, que 
(ut creditur) a Magog filio Japhet est vocata, ut dicit Isidorus®) 
libro XL unde dicit quod veteres®) illas nationes^) magis Gethas 
quam Gothos nominaverunt. et fuit quondam gens fortissima 
mole corporum, ingens armorum, genere terribilissima, de 
quorum sobole maxime®) pars Europe et Asie®) creditur popu-
lata. Nam eorum soboles sunt Daci et multe alie nationes''') 

1) Sicie B. 2) ysidorus B. 3) fehlt B. 4) naciones B. 5) maxima 
B. 6) Asye B. 7) naciones B. 
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®o<)ttei 47. 

sjccten (^sjänewarf) .  

®actett ift ein OeMet in (Suro^o, taä tirfsprüngüd^ toon 2)ättett 
(®ried[)en, iuie erjä'^It inirb) tn S3efi| gctiommen iuurbe. @8 ift in 
biele Snfetn unb $roi)injen einget^eitt «nb gränjt an 2)eutJd^Ianb» 
©eine S3eööl!etung ttjat einft i^itb itnb üBerau§ Iriegetifd^, 
[ie benn aud^ über bie britonnifd^en «nb norifd^en (norwegifd^m) nnb 
nod^ t>lele in anbeten ©ebieten liegenbe Unfein l^enfd^ten. 9^ad^ ^SfiborS 
Eingabe afeer (im neunten S3ud[}) ftammten bie 2)a!en (S)anen) toon 
ben ®otl)en nnb mon glaubt, ba^ bie 2)afen gleid^fam 2)agen ('^agog), 
genannt feien, luegen i^rer goti^ifd^en ^er!unft. SBol^er e8 aber aud^ 
feinen Urf^rung ^^aben mag, ba§ [tel^t feft, ba§ SSoI! ift jai^lreid^, l^at 
einen ftattlid^en SOßud^g, fd^öne§ ^aar, «nb im Allgemeinen ein^ 
ne|menbe, fd^öne ©efid^tgjüge» Unb ioenn bie SBebijlferung aud& 
gegen geinbe gtaufamen @inn jeigt, fo ift fie böd^ öon Statur milbe 
unb Don fanfter Oefinnung gegen aöc frieblid^ SSerfe^tenben. 

ßa^jitel 71. 

©ot i^ ien  (6^  tu  eben) .  

©ot^ien ift eine ?ßroi)inj beS unteren (Sf^t^ienS in ©uro^a, 
bie, irie man glaubt, öon Sa^)^et8 ©Dl^ne SKagog benannt ift, h)ie 
Sfibor im neunten Sud^e fagi S)al)er fagt er, ba§ bie 5llten jene 
SßiJIferfdbaften me!^r ®et^en al§ ©otl^en genannt l^dtten. Unb e§ 
njar einft ein fel^r taipfereg Sßol! \)on mäd^tigem Ä?r!per unb geiüaltigen 
SOBaffen, ein furd[)tbare8 ©efd^led^t, bon beren Syiad^tommen ber größte 
2;^eil @uro^a§ unb Slfteng betoölfert fein folll, benn il^re Silad^fommen 
finb bie 2)afen (2)dnen) unb biele anbere SSßlfer im Spellen. S)ie 
©etulen in 5lfrica unb bie ^Umajonen in Alflen gingen aud^ au§ bem 
©efd^led^t ber ©Otiten ^erbor, iuie aud^ -Sfibor, im neunten «nb 

6* 
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ex parte occidentis. Getuli in Africa®), Amazones in Asia®) ex 
Gothorum^") prosapia processerunt, ut dicit idem llbro IX. et 
XV. Est autem usque hodie regio latissima ab aquilone habens 
Norwegiam ac Daciam in aliis ejus lateribus mari Occeano 
circumdatur. Huic regioni adjacet insula quedam nomine 
Gothlandia Gothorum^®) terra dicta, quia a Gothis^®) fuit anti-
quitus^^) habitata^®), et est insula frugifera, pascuosa plurimum 
et piscosa et multiplici geuere mercium maxime negociosa^®), 
nam pelles varie") et ceterorum^®) copie de regionibus diversis 
ad illam insulam navigio deferuntur, et inde in^®) Galliam^®) 
in Germaniam in^®) Britanniam'^®) et Hyspaniam per Occeanum 
deducuntur. 

Capitulum LXXXVII. 
De Lectonia'^0-

Lectonia®'^) Scithie^®) est provincia cujus populi Lectimi®^) 
sunt vocati homines^®) robusti ef^®) fortes bellicosi et feroces. 
Est autem Lectonia'^') regio cujus gleba est fructifera palustris 
in multis locis et valde nemorosa fluminibus et aquis irrigua, 
feris et pecudibus valde plena, nemoribus et paludibus est 
munita paucas habens alias munitiones preter®®) flumina, 
nemora et paludes, et ideo in estate vix potest illa regio 
expugnari sed^°) solum in hyeme®^) quum®®) aque et flumina 
congelantur. 

8) Affrica B. 9) Asya B. 10) Gottorum B. 11) Nouergiam B, 12) 
Gottornm B. 13 Gotts B. 14; fuit antiquitus: aiitiquitus fuit B. 15) ha-
bita B. 16) negociacionis B. 17) pelles varie: varie pelles B. 18) ceterarum 
B. Wackernagel will ceterae. 19) fehlt B. 20) Britaniam B. 21) Lectouia 
B. 22) Lectoni R. Lectouia B. 23) Sytie B. 24) Lictuni B. 25) B. fügt 
zu sunt vocati. 26> fehlt B. 27) so auch B. 28) municiones B. 29) 
praeter ß. 30) eet B. 31) hieme K. 32) quando B. 
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fünfjel^ntett S3ud^, fagt ift a^er IbiS l^eutc ba8 Äanb fe^r auSs 
gebei^nt, im Sflorben an S'lorttJegett «nD S)acten (S)anemarf) gränjenb, 
auf feinen anbeten ©eiten iuirb e§ soom SJieere nmgeBen. liefern 
Äanbe jur «Seite liegt eine Snfel SflamenS ©of^Ianb, Äanb ber 
©Otiten, genonnt, iueil e8 i)or 9ltter8 öon ©ot^en bettJO^nt iüar» 

ift eine frud&tbare Snfel, befonberg reid^ an SDßeiben «nb Sifd^en, 
nnb aud^ mit mand^erlei SOSaaren lebhaften §anbel treibenb. 2)enn 
bunte gelle unb fonftige ®üter icerben i)on öerfd^iebenen ©egenben 
ju ©d^iffe nad^ jener 3nfel gebrad^t unb Don bort nad^ f^ranheid^, 
S)eutfd^Ianb, S3ritannien unb @))an{en über? SD^eer gefül^rt. 

(sa^jitel 87. 

Secto l ) i en  (S i t tauen) .  

Äectoi)ien ift eine ?|5roi)inj ©t^t^ieng, beren S3eiuo!^ner Äectobcn 
beiden. finb fräftige unb taipfere, Iriegerifd^e unb unbänbige 
SD^enfd^en. Äectotoien aber ift ein Äanb, beffen SSoben fruchtbar ift, 
an öieien ©teilen fum^fig unb reid^ an SOSälbern, burd^ f^lüffe unb 
©eiüäffer befrud^tet* ©e^^r reid^ ift eg an iuilben S^^ieren unb an 
©cbafen. ®urd^ SOSälber unb ©üm^fe ift e§ gefd^ü|t, unb ]^at au§er 
ben Slüffen, SOßälbern unb ©üm^fen njenige fonftige S3efeftigungen. 
3)efe^a(b fann im ©ommer iene§ Sanb faum erobert iuerben, fonbern 
nur im SDßinter, voenn bie ©eitjaffer unb bie f^Iüffe gefroren finb» 
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Capitulmn LXXXVIU. 
De Livonia. 

Livonia est ejusdem regionis et^®) ydeomatisprovincia 
specialis, que longo maris Occeani interjectu a finibus Germanie 
est divisa cujus incole Livones antiquitus^®) vocabantur, quorum 
ritus fuit mirabilis antequam a cultura demonum ad unius dei 
fidem et cultum per Gerrnanicos cogerentur, nam deos plures 
adorabant prophanis et sacrilegis sacrificiis responsa a demoni-
bus exquirebant auguriis et divinationibus^®) serviebant mor-
tuorum cadavera tumulo non tradebant®'''). Sed populus^®) facto 
rogo maxirae^®) usque ad cineres comburebant^"), post mortem 
autem suos amicos novis vestibus vestiebant et eis pro 
viatico ejus^^) oves et boves et alia animantia^) exhibebant, 
servos etiam^®) et ancillas cum rebus aliis^®) ipsis^''') assignantes 
una cum mortuo et rebus aliis incendebant credentes sie in-
censos ad quandam vivorum regionem feliciter pertingere et 
ibidem cum pecorum et servorum sie ob gratiam domini 
combustorum multitudine felicitatis et vite temporalis patriam 
invenire. Hec patria tali errore demonum antiquissimo tempore 
fascinata modo in parte magna cum multis regionibus subditis 
vel annexis divina^®) precedente®") gratia^') et cooperante 
Germanorum potentia^^) creditur a predictis esse erroribus^®) 
liberata^^). 

33) fehlt B. 34) ideomatis R. ydlomatis B. 35) fehlt B. 36) diui-
nacionibus B. 37) tradebantur B. 38) populo B. Wackernagel will a po-
pulo. 39) maxlmo B. 40) Wackernagel will combxirebantur. 41 u. 42) fehlt B. 
43) fehlt R. Wackernagel verlangt statt et eis pro viatico ejus: et pro via
tico eis. 44) animancia B. 45) fehlt B. 46) rebus aliis: aliis rebus B. 
47) ipsis assignantes una cum mortuo et rebus aliis fehlt B. 48) graciamB. 
49) fehlt B. 50) praecedente R. procedente B. 51) gracia B. Wackernagel 
verlangt dei gracia. 52) potencia jam B. 53) esse erroribus: erroribus esse 
B. und R, 54) libereta R. 
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eoljitel 88. 

Siüonic t t  (S iü lanb)»  
Eiötanb ift eine Befonbere beffelben Sanbeg «nb beffel== 

kn ^Diomeg, bte burd^ ein gro^eg <Stüd beg SQ3eItmeere8 i>Ott bctt 
©ränjen 2)eutfd^Ianb§ getrennt ift, beffen SBettJOl^neii: luon 3llter§ l^er 
Äiöen :^ie§en. "^eiligen ©ekäud^e iüaren iüunberbar, e^e fie öom 
®B|enbtenft abgebrad^t nnb bucd^ bie S)eutfci^en pm ©tauben unb 
jnr Sßerel^rung be8 einen ®otte§ gebrad^t tt)urben. SDenn fie 
ehrten meistere Oötter mit un^eiligen nnb gottlofen Opfern, l^oUen 
fid^ S3efd^eibe toon ii^ren Oöttern, unb iuaren ber Beid^enbeuterei 
nnb SQBal^rfagefunft ergeben. 2)ie &eiber ber SEobten übergaben 
fie feinem ©rabe, fonbern ba8 35oIf mad^te einen großen ©d^eiter-
•Raufen unb verbrannte bie Äeiber ju 3lfd^e. S^lad^ bem S^obe aber 
belleibeten fie i^re ^reunbe mit neuen Äletbern unb gaben i^nen al8 
Steifeje'^rung ©d^afe unb Slinber unb anbere SE^iere mit. Slud^ £ned^te 
unb 3Jlägbe nebft anberen ©egenftanben traten fie ju ibnen unb 
Verbrannten fie mit bem lobten unb mit anberen ©egenftänben in 
bem ©lauben, ba^ bie fo verbrannten ju einem Äanbe ber ßebenben 
glücflid^ i^wb bort mit ber SSKenge beg iBieI)eg unb ber 
ted()te, bie fo für ben ^errn Verbrannt ivurben, ein iBaterlanb be8 
©lüdfeg unb be8 jeitlid^en Äebeng finben ivürben. S)iefe§ Äanb, baS 
in ältefter ^eit burd^ fold^en 5lberglauben nod^ bef(cdft toar, foß nun 
ju großem 3:bßi^e nebft vielen untertDorfenen ober vereinigten ©ebieten 
unter bem S3eiftanbe ber göttlid^en ©nabe unb unter SD'Jitivirfung ber 
SDlad^t ber S)cutfd&en von ben Voriger genannten Sfrrtpmern befreit fein. 



88 ©Itbcnjcl^n So})itfI au8 Säart^oU ^ngllcuS' SBerfe de propriet. rer« 

Capitulum CV. 
De Norwegia. 

Norwegia latissima est Europe provincia, mari fere undique 
circumcincta, sub aquilone distenta, Gothorum regionibus 
contermina^®), nam a parte meridiana et orientali per quendam 
fliivium qui Albia dicitur a Gothia est divisa^'''), asperrima et 
frigidissima^®) silvestris et nemorosa, cujus incole plus de pisca-
tura et venatione®") vivunt quam de pane, nam raro®^ est ibi 
annona propter frigoris multitudiuem®'^), ibi fere multe®®) ut albi 
ursi, ibi etiam®^) sunt fibri qui et castores dicuntur, mira sunt 
ibi multa et monstruosa. Fontes enim sunt ibi quibus omne 
impositum corium sive lignum statim in lapidera commutatur. 
In media®^) aquilonari parte non videtur sol occumbere in 
estivali, interstitio®®) per plures dies, nec etiam®'^) videtur sol 
ibidem per totidem dies in solsticio hyemali, unde tunc temporis 
oportet iricolas terre operari cum candelis, frumenti vini®®) 
et olei expers est nisi aliunde deferantur. Gens autem ingentis 
corporis est et®®) stature et pulcre'") forme et magne fortitu-
dinis ac robuste, validi sunt pirate et animositatis magne, ab 
Oriente habet Galatiam'^Oj ^ septentrione'*^) Ysolandiamubi 
mare perpetuo congelatur, ab occidenle Hybernicum''^^) Occeanum 
et Britannicum, a meridie Dacie''^®) et Gothie finibus terminatur. 

55) Gotorum B. 56) conjuncata B. Wackernagel schlägt vor conjun-
ctä oder convlcina, Haupt vermuthet continuata. 57) a Gothia est dirisa: 
est dlvisa a Gothia B. 58) est autem regio asperrima B. 59) B. fügt zu 
montuosa. 60j venacione B. 61) rara B. 62) magnitudinem B. 63) multo 
B. 64) eciam B. 65) ejus B. 66) solsticio B. 67) eciam B. 68) vinei B. 
69) fehlt B. 70) pulchre B. 71) Wackernagel weist auf Capitel 131 De Ru-
thea (Ruthenia). . . Hec a quadem parte sui Galacia est vocata et ejus incole 
quondam Galathe vocabantur, quibus dicitur Paulus apostolus dixisse epi-
stolam direxisse. 72) septemptrione. 73) Irlandiam B. 74) hybernicam B. 
75) Dada B. 
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eapttel 105. 

9lorttiegcn» 
Slorioegctt ift eine fe^r umfangreiche 5ßrotoittj @uro^a% faft 

i)on allen «Seiten Dom SD'ieete umgeben, im S'lorben fid^ auSbe^nenb, 
ben Äcinbern ber ©ot^en Benaci^bart; fcenn im ©üben «nb Dften 
hjirb e§ biird^ einen ber Allna (ßlBe) !^ei§t, öon ©otl^ten 
getrennt. @8 ift fe'^r rau'^ unb latt, an Sößdlbern unb reid^. 
©eine S3eiüO'^ner le'Sen me'^r i)on ^ifd^fang unb 3agb, at8 öon ©rot, 
benn ©etraibe ift bort h)egen ber großen ^älte nur icenig. SSiele 
tpilbe Siliere giebtä bort, toie iuei^e SSären. Sludh S3iBer finb bort/ 
bie au(^ (Jaftore l^ei^en. SSielertei SBunberbareS unb ^afeell^afteg 
ift bort. S)enn e8 fnben fic6 bort S^uellen, in benen alleS l^in^ 
eingelegte £eber ober ^olj fid^ fogleic^ in ©tein toerioanbelt. Sm 
S^orben fie'^t man mehrere 2;age lang toal^renb ber ©ommerfonnen^ 
h?enbe bie ©onne nid^t untergebnen. Unb iuä^renb eBen fo Dieter S^age 
jur Seit ber SOSinterfonnenioenbe fielet mon bie ©onne bort nid^t. 
Su biefer Seit muffen be^^alb bie SSetüo'^ner be8 ÄanbeS mit Äid^tern 
arbeiten, ©etraibe, Sein unb £)et mangelt ganj^, toenn e8 nid^t 
anberSiüO'^er eingeführt iüirb. 2){e S3e\)ölferung aber ift gro^ Don 
^tör^per unb fd^öner ©eftalt, uon großer 2;ai>ferieit unb fraftig. 
©ie finb geVöaltige ©eerauber unb befi|en gro^e Äü^^n'^eit. 3m 
Dften l^at e§ ©atatieU/ im S^orben S^Ianb, it)o baS SKeer be-
ftänbig gefroren ift, im 3Beften ba? l^ibernifd^e (irifdf)e) unb brittifd^e 
SDZeer, im ©üben h)irb e§ burd^ 2)acien (Sänemar!) unb ©otl^ien 
(©d^ioeben) begränjt. 
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Capitulum CXXVL 
De Rivalia. 

Rivalia est provinciola quondam barbara'®) distaus") a 
Dada'®), nunc autem'®) sub fide Christi®") regno Dacie est 
subjecta, cujus®0 pars Vironla est vocata®^, a virore sie dicta 
eo quod sit graminosa et pascuosa, in locis pluribus nemorosa, 
cujus gleba est mediocritei-®^) frugifera, aquis et stagnis irrigua, 
piscibus®^) marinis et lacualibus est fecunda, plures habens 
greges pecudum et armenta, Scithie®'*) vero partibus®®) con-
juncta solo fluvio qui Narva®®) dicitur®''') a Norppegorurn®®) et 
Megardorum®®) regionibus est discreta®") ut dicit®*) Herodotus®^). 

Capitulum CXXXI. 
De Ruthia®^). 

Ruthia®^) sive Ruthena®®), que et Mesie est provincia in 
minoris Asie ®®) confinio constituta Romanorum®') terrainos 
est habens ab Oriente Gothiam a septentrione, Pannoniani ab 
occidente Greciam vero a meridie, terra quidem est maxima®®) 
concordans cum Bohemis®®) et Sclavis in ydiomate et lingua. 
hec antem^®®) quadara parte sui Galacia est vocata et ejus in-
ccle quondam Galate^®^) vocabantur quibus dicitur Paulus apo-
stolus direxisse ̂ ®^) epistolam ̂ °^) quere snpra de Galacia ^®^). 

76) R. setzt zu: multum. 77) B. schliesst hier an: cujus pars Viro-
nia est vocata multum. 78) a Dacia: audax B. 79) B. fügt zu est. 80) fide 
Christi: Christi fide B. 81) cujus pars Vironia est vocata steht in B., wie 
eben bemerkt, früher. 82) est mediocriter: mediocriter est B. 83) piscibus: 
a piscibus B. 84) Sicie B. 85) B. fügt zu est. 86) Varna B., aber Wacker
nagel fordert narva und fügt zu: und fehlt etwa vocatur. 87) fehlt B. 88) 
noricorum B. 89) Wackernagel verlangt Nagardorum. 90) districta B. 91) 
Buchholz giebt di. 92) Erodocus B. Buchholz giebt herodo. (?) 93) Ruthea 
B. 94) Ruthea B. 95) Ruthenia B. 96) Asye B. 97) Winkelmann vermuthet 
Hunnorum. 98) maxime B. 99) Boemis B. 100) a B. 101) Galathe B. 
102) dixisse B. 103) B, fügt zu direxisse. 104) B fügt zu in littera G. — 
Winkelmann bemerkt, dass sich dort unter Capitel 64 die Schlussbemerkung 
finde: Est autem regio latissima et fertilissima, Europe continens magnam 
partem, que nunc Rutenea a pluribus nominatur. 
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eapm 126. 

9ltt>rtHcn (aUcöfll). 

9iebat ift eine fletne Sßroöinj, bie i?ormoI§ l^eibnifcl^ icar, öon 
2)acten (2)änemarf) [nid^t] fel^r entfernt, ie|t aBer d^rifttid^en ®Ia«^ 
Beng unb bem Äömgretd^ (2)ac{en) S)änemarf unteriüorfen. ©in S^^eil 
beffelkn ;^ei§t iBironien (äBierlanb), öon ber grünen (viror) garBe 
fo genannt, iueil eg gra§^ unb iuetberetd^ ift, an i)telen ©teilen 
ioalbig. @ein S3oben ift nur in geringem ®rabe frud^tbar, burd^ 
©ümipfe «nb (Seen feu(^t. 5ln 33?eer= wnb ©eefifd^en ift e§ reid^» 

gieBt totele ©d^af^^eerben unb Sfttnböie^. 9}Jit einem Äanbftrid^ 
©fl^t^ieng (9?uPanb8) nur burd^ einen f^Iufe toerbunben, ber S^larua 
l^ei^t, ift e§ öon ben Sdnbern ber Slorioeger unb Sf^ogarber getrennt, 
h)ie ^erobot fagt. 

eapitel 131. 

0{ut^ien ober Siutl^enien, ba8 aud^ ju SD^efien gel^ört, ift 
eine 5ßroöinj in ber S^nd^barfd^aft ÄIeinafien§. ^m Often gränjt e§ 
an bie 9iömer, im vierten an ©ot^ien, im Seften an ?ßannonien, 
an ®ried^enlanb aber im ©üben. 3)a8 Äanb ftimmt am Steiften 
mit ben ^ö^men unb ©daijen in Sbiom unb ©^prad^e uberein. @8 
l^ei§t aber nad^ einem feiner 2:]()eile Oalatien unb bie ©eVool^ncr 
beffelben ]^ie§en einft Oalater, an bie ber Slipoftel ?paulu§ einen SSrief 
gerid^tet l^aben foU. @iei^e oben über ©alatien. 
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Capitulum CXXXim, 
De Sambia. 

Sambia Mesie est provincia in Europa iuferioi'i Scithia ibi 
locata quasi media inter Pratenes Esteiies Ofilianes Livones et 
Turones qui omnes antiquitus Gothorum erant subditi potestati, 
ut narrat Varro, similiter et Herodotus. Inhabitant litora Occe-
ani facientes promunctorla et sinus contra latera aquilonis ut 
dicit idem. Est autem Sambia terra fertilis gleba et frugum 
ferax, terra palustris et nemorosa, multis fluminibus et lacubus 
circumvallata, gens inter ceteras barbaras corpore elegans, mente 
audax, ingenio arte et artificio alias nationes in circuitu pre-
excellens. 

Capitiilum CXXXYn. 
De Sarmata. 

Sarmata barbarorum est terra qui sarmate sunt dicti a 
studio armorum, nam patentibus campis armati incedebant et 
multas provincias spoliabant prius quam eos Lentulus Danubio 
prohiberet ut dicit Isidorus libro IX. Hi de Gothis sicut et 
Gipides orti sunt, et hi tarn pedestri prelio quam sequestri 
sunt usi, et ideo sie sunt dicti ut dicit Isidorus ibidem. 
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©otim 134. 

@amBten  (Samlanb) .  

©amBicn ift eine ^roöinj SDZefienS in ©uro^a im «nteren 
t^ien, bort gleid^fam in ber SÄitte liegenb jJutfc^en 5|5rutenen (Ue8: 
Priilenas), @ften, Öfelern (Ite8: Osilianos), Äiöen unb Äuren (Ite§: 
Curoiies), bie [ämmtlici^ bor 3llter8 ber SD^ad^t ber ©ot^en unter= 
iüorfen n)aren, ioie SSarro fogt wnb d^nUd^ aud^ ^erobot. ©ie 6e= 
hjo^nen Mften be8 3)Jeere§, ba§ gegen 5Rorben SßorgeMrge unb S3ud^-
ten 6ilbet (IteS: facientis), iote berfelfee fagt» ©amHen ift aber 
ein Äanb t)on frud^tborem S3oben «nb ön ©etraibe ergieJ>ig, ein 
funt^figeS «nb icoIbreid^eS £anb, toon öielen gluffen «nb ©een 
fd^iiienb «mgeBen. $)ie S3et)ölfer«ng felbft, «nter ben «Brigen ^^etbs 
nif(i^en SSöIfern bon onfel^nlid^em Eor^er «nb lü^nem ©inn, übertrifft 
an ($rflnb«ng8gaBe, ®ef(^t(JU(i^!eit «nb ^«nftfertigfeit h)eit bie anberen 
SSölfer tinggwml^er» 

©dtiitel 137. 

©att t ta ia  (Satmat ien) .  

©armatien ift bag Äanb ber SSarBaren, bie »on il^rer großen 
SSorliebe für bie SOSaffen (armorum im Äateinifd^en) ©armaten 
leiten» 2)enn a«f ben toeiten ©Benen gingen jic iehjaffnet einiger 
«nb ^lünberten biete ^robinjen, bis Äentnlug fie bon ber iona« j«« 
tüdftrieB, ioie SJfibor im ne«ntcn S3«d^e fagt* @ie jlnb ebenfo ibie 
bie ©i^iben bon ben ©ot^^en a«8gegangett «nb jinb eBen fo g«tc 
©treiter j« ^«§ at8 j« $ferbc (üc8: equestri). Unb begl^atb flnb 
jic fo Benannt, ibie Sfibor am angeführten örte fagt 
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Capitulum CXL. 
De Sclayia. 

Sclavia est pars Mesie multas continens regiones, nam 
Sclavi sunt Bohemi^®^) Poloni Metani^"®) Wandali^®') Rutheni^"®) 
Dalmate et Charinti^"®) qui omnes mutuo se intelligunt et in 
multis sunt similes, quo ad linguam et quo ad mores, dispares 
tarnen"®) quo ad ritum, nam quidam adhuc^") cultuni paga-
norum tenent^^'®), quidam vero retinent ritum Grecorum, quidam 
autem Latinorum. Omnes autem iste regiones sunt glebe optime 
et messifere et vinifere in multis locis, omnes etiam isti pro 
majori"^) parte in coma sunt attonsi"^) exceptis Ruthenis"^) 
et^'®) illis qui mixti sunt cum Teutonicis^^''^) et Latiriis. Est"®) 
et duplex Sclavia^^®), major que et^^®) Sclavonia dicitur^*^^), que 
Dalmaciam"®) SarviamCarinthiani''^^), continet et multas 
alias regiones. Istius^'^®) incole quidam maritima'®®) occupant, 
quidam juga montium et condensa nemorum inhabitant, quidam 
campestria excolunt et exarant, gens severa et"^''') aspera et in-
culta, circa divinum^®®) cultum minus pia piraticam ducens 
vitam, exercens predam per mare et per terram, maxime'®®) 
illi qui habitant juxta mare. Alia Sclavia^®®) minor que a 
finibus Saxonie'^') protenditur ad'®*^) Prutenos'^®) Wandalos'^^), 
lingue sue plures'^®) habens conterminos et Bohemos'^®), hec'^') 
Sclavia'®®) dicitur, que a Bohemitania sive'^®) a Prutenia'^®) 
diversis omnibus^^') secluditur'^'^), et a Gothis atque Danis'^®) 
quodam maris Occeani promunctorio quod mare cum'^^) divi-
ditur ad ejus^^®) litus terminatur minor Sclavia et finitur. Est 
autem hec regio valde frugifera et fructifera, fluminibus et stagnis 
irrigua, nemorosa et pascuosa, melle abundans'^®) atque'^'^) lacte, 
gens fortis corpore, agriculture dedita et piscature, magis pia'^®) 
ad deum et pacifica quo ad proximum quam'^®) illi qui habitant 
in majori Sclavia et hoc est propter mixtionem et societatem 
quam quotidie'®®) contrahunt cum Germanis'^') ut dicit Hero
do tus'®*^). 

105) Boemi B. 106) Morani B. 107) Vandali B. 108) Rotheni B. 
109) Carinthi B. 110) B. fügt zu sunt. III) B. fügt zxi tenent. 112) fehlt B. 
113) majore B. 114) in coma sunt attonsi: B. hatte ursprünglich in Roma 
sunt artensi, das aber im 16. Jahrhundert corrigirt wurde in: a Romanis 
sunt obteute» 115) Reutbenicis B. 116) B. fügt zu etiam. 117) Theutonicis 
B. 118) fehlt B. 119) duplex Sclavia: Sclauia duplex B. 120) fehlt B. 
121) Sclavonia dicitur: dicitur Sclauonia B. 122) Dalmatiam B. 123) Sal-
Tiiam B. 124) et Karinthiam B. 125) et istius B. 126) marithimam B. 
127) fehlt B. 128) dimidium B. 129) et maxime B. 130) fehlt B. 131) finibus 
Saxonie: Saxonie finibus B. 132) usque ad B. 133) Prutenas B. 134) Wan
delos B. 135) populos B. 136) Boemos B. 137) et hec B. 138) B. fügt zu 
Boemicania B. 139) a Bohemitania sive fehlt B. 140) Pruthenis B. 141) ampni-
bus B. 142) clauditur B. 143) Dinis B. 144) quod mare cum fehlt B. 145) cujus 
B. 146) habundans B. 147) et B. 148) quam B. 149) plus quam B. 150) coc-
tidie B. 151) Grermanicis B. 152) Erodotus B, 
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140. 
B c l a ü i t K .  

©clatoiett ift ein SDJefietiS, bet i>iele Äanber umfaßt 
2)cnn ©cla\>en finb Mc SBol^men, ?ßolen, SÄäl^xen, SOSanbalen, fRu:' 
f^enen, 2)almaten unb 5lärttt^er/ bie aüe f^(^^ gegenseitig toerftel^en 
unb in fielen S)ingen einanber a^nU(| finb, ^^infld^tüd^ ber <S^ra(J^e 
unb bet ©itten» SSetfc^ieben finb flc aber in ber ^Religion: benn 
einige finb no(^ Reiben, anbete aber ^aben gtied^ifcS^en DlituS, nod^ 
anbete ben !(ateini[(i^en» 5löe iene Äänber aber l^aben fe^^r guten 
S3oben, bet an bieten Drten aud^ ©etraibe «nb Sein !^er\)orbringt, 
5llle jene Sßölferfd^aften aber l^aben grö^tentl^eilg geft^^oreneg ^aar, 
(nad^ anbetet £e§att: finb ben S^ömern untervoorfen), mit 
nannte ber aiutl^enen unb betet, bie ntit ben 2)eutfd^en nnb Äa^ 
teinern gemifd^t finb, @8 giebt aud^ ein jtt>eifad^e8 ©claöien, baS 
gto|e, ba8 aud^ «Sdabonien !^ei§t unb 3)almatien, (Serbien, ScirnÄ 
f^en unb biete anbete Äänber umfa§t. ©eine SSetüol^ner ^aben jum 
S'^eil bie Mften inne, anbete benjol^nen ©ebirge unb bid^te S[Bal== 
bungen, nod^ anbete ttjol^nen auf ©benen unb treiben ?tc£erbau. 2)ie 
iBeboIfetung ift unfreunblid^, rol^ unb ungebilbet, ptt bon ©ottcg^ 
betel^tung tuenig, fül^rt ein rauberifc^eS Äeben, auf bem Speere 
Staub öbenb unb au(^ auf bem Äanbe, jumeift bie, bie am 2Keerc 
»eignen. 2)ag Heine @dabien ift ba8, ba8 fid^ bon ben ©ränjen 
©ad&feng bi? ^u ben gSrutenen unb SBanbalen erftredEt, unb SSöIler 
feiner @j)tad|e unb bie ^iJ^men ju S^ad^baren l^at, @8 ift ba8 ©cta^ 
bien, ba§ bon SSol^emitanien ober $rutenien burd^ berfd^iebene fjlüffe 
getrennt unb ba8 bon ben ©Otiten unb S)änen burd^ ein Bor^ 
gebirge beg £)cean8 abgefonbert n)irb, an beffen Äöfte ba8 fletnc 
©clabien enbet* S)ie8 Äanb aber ift febr ergiebig an Octraibe 
unb anbeten ^röd^ten, burd^ f^tnffe unb (Seen beöjäffert, UJalb^ unb 
ireiberetc^, unb befonbetg reid^ an ^onig unb SWild^, S)ie SSeböI« 
fetung ift tapfer bon Äöt^per, bem Sldferbau unb bem fjifd^fang ergeben, 
mel^r gottegfürd^tig unb friebliebenb gegen ben Slcid^ften, aI8 bie, bie 
im größeren (Sciabien ibol(>nen, unb jioar ibegen beg SSerfel^rg unb 
ber Sßerbinbung, in ber jic forttt>dl^renb mit ben 2)cutfd&ett leben, 
hJte ^erobot fagt. 
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Capitulum CXLIUI. 
De Semigallia. 

Semigallia est provincia'^^) modica ultra niare Balticum 
constituta juxta Osiliam et Livoniam'®^) sita in Asia'®®) in-
feriori'®®) sie vocata quia'®') a Galatis ipsam occupantibus cum 
incolis terre mixtis est inhabitata, unde'^^) Semigalli sunt dicti 
qni'^®) ex Gallis sive Galatis et illis populis processerunt. Terra 
bona et fertilis in annona, in pascuis et^®®) in pratis, sed'®') 
gens barbara et incnlta, aspera et severa. 

Capitulum CXLVIII. 
De Sithia. 

Sithia regio est maxima, cujus pars superior est in Asia 
inferior vero prior est in Europa, et hec inferior a Meothidis 
paludibus incipien.s inter Danubium et Occeanum septentrionalem 
usque ad Germaniam protelatur, ut dicit Isidoras libro XIIII. 
Hujus prima pars est Alania deinde Meotides paludes deinde 
Gothia, Dacia, Rhecia, deinde Germania, ubi plurimam partem 
Suevi incoluerunt, ut dicit idem. Habet itaque Scithia plures 
regiones, quarum quedam sunt locupletes et quedam inhabita-
biles, nam in plerisque locis auro et gemmis affluunt sed gri-
phonum immanitate rarus horninum est accessus, smaragdus ibi 
optimus est et cristallus purissimus Scithie ut dicit ibidem, 
monstruosos in multis continet homines et feras immanes, ut 
linces tigrides, ursos sevissimos et leones, et maxime in de-
sertis et regionibus Hircanorum, quere supra de Hircanis. 

153) est provincia: provincia est B. 154) Livontam R. Buchholz fügt 
ausdrücklich hinzu: [sie]. 155) in Asia: insia B. 156) inferior B» 157) 
quere B; quare Winkelmann. 168) veruna R. 159) quia R. 160) fehlt R. 
161) ßet B. 
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eat){tet 144. 
© c m i g a l l i c « .  

(Semigaüicn ift eine mä^tg gro^e bie jenfeitg beg haU 
tifd)en SWeereS neben £)e[el nnb Äitolanb liegt, im unteren Elften, [o 
genannt, ioeit e§ öon ben ©alatern, bie e§ in S3efi| noI)men unb 
fid) mit ben ®in^Dot)nern beg Äanbeg öermifd^ten, beiuo'^nt iüurbe. 
®a{;cr nannte man bie ©emigaEen, bie au? ©aöiern ober 
latern nnb jenen 25ö'(fer[d}aften '^eri?orgingen. S)a§ £anb ift gut unb 
frud)tbar an ©etvaibe, an Seiben unb SBiefen, a'ber ba8 Sßol! ift 
tsarBarifd) unb ungeMiDet, unfreunblid^ unb feöfe. 

©a^jitel 148. 

(Sfl)t'^icn ift ein fet}r gro^e§ Äanb, beffen o'öerer S^l^eil in Elften, 
ber untere akr ber erfte in ©uro^a ift. S)iefer untere 2^!^eil aber 
Beginnt am SD^eotifd^en @ee unb erftredt fid) jiüifc^en ber 3)onau 
unb bem S^lorbmeere big nac^ ®eutfd)(anb, iüie ^fibor im bierjel^nten 
S3ud)e fagt. ©ein erfter 2^f)eil ift ilanien, bann folgt ber SD'ieotifd^e 
©ee, bann ®otf)ien, S)änemarf, 9ft^etien, bann 2)eutfci^Ianb, iuo ben 
größten 2:I)eil bie ©uewen beiüol^nten, ioie aud) :Sfibor fagt. ©o 
umfaßt atfo ©f^f^ien mehrere Äänber, bereu einige reid^ unb einige 
unbettjoi^nbar finb. 2)enn an ben meiften ©teßen l^aben fie Ueber^ 
flu§ an ®oIb unb ©belfteinen, aber toegen ber ©efä'^rlid^feit ber 
©reife fcmmcn SÄenfcJ^en nur feiten l^in. 2)er bortige ©maragb ift 
ber befte unb ber Änjftaß ber reinfte ©fi^tl^ieng, ioie er am felben 
Orte fagt. 5ln bieten £)rten l^at e8 mi^geftaltete SÄenfdBen unb 
furd^tbare it)ilbe $f)iere, ioie Äud^fe, Seiger, fel^r iüitbe S3ären unb 
Äöiüen, unb jioar am SDJeiften in ben Siiften unb ben ©ebieten ber 
§ir!aner. ©ie^e oben über bie ^irfaner.*) 

*) 9m 74. Sajjitel, baS blc Ucberfc^rift De Yrcania trägt. 

7 
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Capitulum CLllL 
De Suecia 

Swecia regio est iiiferioris Scifhie^®^) in Europa, a qua 
tota Gothia que inter Danorum et Noricorum aquilonarium regna 
maxima est regiohodie iiominata, habens mare Balticum'®^) 
ab Oriente, Occeanum Britannicum ab occideute, Noricorum 
prerupta et populos a septentrione^®®), a meridie vero Daco-
rum'®') confiniis'®®) terminatur. En'®®) autem Suecia''^") que 
et Gothia est vocata, quo ad solum frugifera, vinearum tarnen 
expers, sed in pascuis uberrimis alios defectus recuperat et 
metallis, nam preter divitias''^) quas ex mari illa regio"®) 
multipliciter contrahit, in feris pecudibus et jumentis in argenti-
fodinis et aliis lucris innunieris"^), miiltas regiones alias pre-
excellit gens valde robusta, cujus militaris potentia''^^) quondam 
totius fere"®) Asie et Europe partem maxiniam multis tempo-
ribus edomuit''®) quos aggredi tempore Alexandri Magni Gre" 
corum audacia extimuit. Julii etiam Cesaris invicta potentia "^'') 
superatis Gallicis Alemannicis'''^®) et Britannis''®) cum Danis et 
Gothis Noricis et aquilonaribus populis'®") aliis congredi for-
midavit, secundum quod tradunt scriptores hystorie tarn Gre-
corum quam'®') Romanorum quorum dictis potest et debet 
merito^®'^) fides'®'^) adhiberi, in quibus nec^®^) religioni'®^) fidei 
nec etiam'®®) rationi'®'') poterit in aliquo obviari'®®) ut dicit'®®) 
Hieronymus'®"). Illorum inquit poetarum et scriptorum scriptis et 
dictis fidem adhibere convenifc quorum relaüo'®') fidei moribus 
non prejudicat nec veritati'®®) agnite contradicit, ex istorum 
prosapia Amazones processerunt ut dicit Orosius et Isidorus'®®) 
libro Xllir®^). 

162) Swecia B. 163) Sycie B. 164) maxima est regio: regio est 
maxima B. Iö5) mare Balticum; Balcicum mare B. 166) septemptrione 
B. 167) datorum B. 168) confmis B. 169) Est B. 170) Swetia B. 171) 
divicias B. 172) ex mari illa regio: illa regio ex mari B. 173) raineris B. 
174) potencia B. 175) totius fere: fere tocins B 176) edomauit B. 177) 
potencia B. 178) Almanicis B. 179) Britannicis B» 180) propriis B, Wacker-
nagel fordert populis. 181) B. fügt zu eciam. 182) Wackernagel verlangt 
veritas. 183) fehlt B. 184) sicut nec B. 185) religiosi B» Wackernagel 
will lesen scilicet nec religiosae. 186) eciam B. 187) racioni B. 188) in 
aliquo obviari; obviari in aliquo B. 189) fehlt B. 190) leronimus B. 191) 
relacio B. 192) mercati B. Wackernagel verlangt veritati. 193) ysidorus 
B. 194) XV B. 



6iebenjel)n ßaj)itcl ou5 ©ortl&ol. 8(nglicu8' SBerfe de propriet. rer. 99 

©apitet 153^ 

©öjecictt (©djttJeben). 
©ttjecien ift ein Äanb be§ «ntcten in ©uro^a, nad^ 

bem ie|t ganj ©Otiten, ba? gro^c ©eBiet jiutfd^en ben 9fietd)en ber 
S)änett iinb bet 9Zortt)egex im Sflörben, benannt ift. @8 '^at baS 
tifd^e SKeer im £>ften, ba§ Britannifd^e SJieer im SEBeften, bie [teilen 
^ö{)en unb SSötfer ber S^ortüeger im S^iotben, füblid^ aber tüitb e8 
burd) ba§ ©ebict ber 2)alen (Sänen) begränjt. ($g ift aber ©iuecien, 
ba§ aud) ©cttjien genannt tüirb, bem S3oben nad^ frud^tbar, bod^ 
ol)ne SBein, burd^ einträglid)e SBeiben aBer unb burd^ SJietalffe erfe|t 
e§ fonftigen 9J?angeL 2)enn au^er ben ©d^d|en, bie jeneS Sanb toiel^ 
fad) ans bem SJJeere Bejiel)t, übertrifft eg an SBilb, an ©d^afen itnb 
9^inb5)ief}, an ©ilberbergirerfen unb jal^llofen anberen ©ütern ötele 
anbere Äänber. S)ie SSeööiferung ift fei^r Ifräftig unb il^re friegerifd^c 
SOJad^t unteriDarf ju n)ieber'^oIten SD^alen einft ben grö§ten S^beil 
faft ganj 5Ji[f{en§ unb ©urü^ag, unb bie Äü'^n^eit ber ©ried^en pr 
Seit 5l(exanber8 beS ©ro^en [diente fid^ fte anzugreifen» 51[ud^ Suliu3 
(läfar» unükrivinblid^e SKad^t fürd^tete nad& S3efiegung ber ©aßier, 
5llemannen unb S3ritannen mit S)änen unb ©ot^en, S^ortoegern unb 
ben übrigen SSöifern beg S^orbenS ^ufammen p fto^en, iuie bie 
fc^id)t§fd^reiber ber ©rted^en foiüol;! al§ ber ^ömer berid^ten, beren 
eingaben man mit Siedet ©lauben fd^enlen fann unb mu§» SBeber 
il)rer ^uijerläffigfeit, nod) if)rer iBegrünbung fann man in trgenb 
etn)a§ entgegen treten, iüie ^ieron^mu? au§f^rid)t ®r fagt, ba§ 
man ben ©d^riften il^rer 5)id)ter unb !pro[aifd^en @d)riftftel(Ier ©lauben 
jc^enten muffe, ba t^re ©arftellung Jueber ber ^Religion unb ben 
@itten nad^f^eilig fei, nod^ ber SOSa^r^eit offentunbig ioiberfipred^e, 
?lu8 il)rem ©efdyied^t gingen bie ^majonen l^eröor, h)ie ©rofiu^ fagt 
unb Sfibor im ijierjel^nten S3ud^c. 

1* 
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Capitulum CLXI, 
De Thile. 

Thile ultima est insula Occeani inter plagam. septentrio-
nalem et australem ultra Britaniüam sita navigatione sex die-
rum, a sole nomen habens, quia in ea sol estivom solsticium 
facit et nullus ultra eatn dies est, et ideo ejus mare tardum 
est congelatum ut dielt Isidorus libro XEIII. Secnndum Plinium 
autem locus inhabitabilis est quia in estate nihil potest ibi 
crescere propter nimium ealorem exurentem, in byeme etiam 
niliil propter frigiditatem congelanteni, nam ab equinoctio ver-
nali quando sol est in ariete usque ad equinoctium autumnale 
quando est in libra sol illi insule' nunqaam occidit, et ab illo 
tempore usque ad equinoctium vernale iterum ad insulam non 
accedit, unde per dimidium annum habet diem et per dimidium 
habet noctem, ut dicit idem in capitulo de insulis, libro XIIII. 
et de solsticio libro II. Idem etiam dicit Beda in libro de 
naturis rerum similiter et Solinus. 

Capitulum CLXXI. 
De Yironia. 

Vironica'®^) est provincia^®®) parvula ultra Daciam versus 
orientem a virore dicta eo quod sit graminosa et nemerosa 
multis aquis et fontibus profusa'®') cujus gleba est frugum 
ferax, gens quondam barbara seva incomposita ac inculta, nunc 
vero Danorum regibus pariter et legibus est subjecta. Terra 
vero tota est a Germanis'®®) et Danis pariter habitata, quere 
supra in littera R de Rivalia. Hec terra a Nogardorum'®®) 
gente et Catheorum*^"") per fluvium maximum qui Narva^^') di-
citur est separata. 

195) Uironia B. 196) est provincia; provincia est B. 197) perfusa 
B. 198) Germanicis B. 199) a Nogardorum: Anagardoriim B. Wackei--
nagel liest a Nagardorum. 200) Buchliolz vermuthet Carelorum. — Rutheo-
rum B. 201) Narwe B. 
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161. 
s:^tlc (sattle). 

ift bie enttegenfte Snfel be§ 2Bettmeete§, jVutfd^en fcer 
itörblic^en tinb [üblid)en ©rbfeite, eine ©d^ifffa'^rt öoit [ed&§ S^agen 
über S3ritannten !^{naii§ gelegen. SSon ber @onne (im £ateinif(^en 
sol) ift fie benannt, ireil auf bte (Sonne bie (Sommerfonnenf 
iuenbe mad)t nnb nkr fte I)tnang tein S^ag ift. 2)e§n)egen ift and) 
i^r 9}?ee£ bnrd^ ^roft betüegimgSlo», tüte 5fibor im bieqel^nten S3ud^e 
fagt. 5Jiad) $linin§ aBer ift ber Drt inibeiüol)nBar, h)ei( im (Sommer 
bort h?egen ber übermäßigen brennenben ^i|e nid^tg ioad^fen !ann, 
im SBinter ioegen ber eifigen Äälte. 2)enn i)on ber ^rnbliii9^=2;ag^= 
nnb 9'lad)tgleid)e, n?enn bie Sonne im SBtbber fte!^t, bi§ pr ^erbfteg^ 
Siag- nnb 5yiad)tgle{(^e, ioenn bie (Sonne in ber SDBage fte'^t, gebt bie 
Sonne für jene Snfet niemals nnter. S5on jener Seit ober bi3 jur 
^rül)ling§^3:ags nnb S^lacfjtgleid^e ioieberum fommt fie nid^t bi§ ju 
ber 5nfel. 3)e3l)alb !^at biefe ii?äl)renb ber einen ^älfte be§ :3abre§ 
2:ag nnb iräbrenb ber anberen S^ad^t, loie berfelbe im ©a^pitel über 
bie Unfein fagt im Oierje^^nten S3n(^e unb über bie (Sonnenioenbe im 
jioeiten 58ud)e. 2)affclbe fagt anc^ S3eba im S3ud^e über bie SJlatur 
ber 2)inge, unb äl^nlid) aud) Solinu§» 

eai)ttel 171. 
SJitOtticn (SBic'.rlanb). 

SSironien ift eine fleine ^ßrotoinj jenfeitS ®acien8 (S)ättemar!§) 
nad) Dften ju, üon ber grünen ^arbe (lateinifd^ viror) benannt, 
hjcii e§ rcid^ ift an ®ra§ unb SOßälbern, bon toielen ©eioäffern unb 
S^ueÖen burc^ftrömt. Sein S3oben ift an Oetraibe frud^tbar» S)ie 
S8ei)ölferung, bie ijormais barbarifd), ioilb, unb ungebilbet tt)ar, 
ift je|t ben Königen unb ®efe|en ber 2)äncn unteriuorfen» S)ag 
ganje £anb aber ift Don S)eutfd^en unb $)änen gleid^mä^ig beiool^nt 
(Siet)e oben im SBud)ftaben R über S^eöalien» SSom SSolte ber ^o== 
garber unb ber 9^ut()ier (Ue§ Rutheorura) ift ba§ Sanb burd^ einen 
febr großen ?5lu§, ber ben 9lamen Sflaröa ^^at, getrennt. 
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Capitulum CLXXII. 
De Winlandia*^"^). 

Winlandia est patria juxta niontana Norivegie^"^) versus 
Orienten! sita super Jitus Occeani protenta""^) non multum fer-
tilis nisi in graminibus et silvis®"®). Gens ejus est barbara 
agrestis^"®) et sera, magicis artibus occupata, unde navi-
gantibus per eorura litora'^"®) vel apud eos propter veiili de-
fectum moram contrahentibus ventum venalein off'erunt atque 
vendunt globum enirn®"®) de filo faciunt et diversos nodos in 
eo connectentes usque ad tres nodos vel plures de globo extrahi 
preclpiunt secundum quod voluerint ventum habere fortiorem-'") 
quibus propter eorum incredulitatem illadentes demones aerera®") 
concitant et ventum majorem vel minorem excitant secundum 
quod plures nodos de filo extrahunt vel pauciores et quoniam 
in tantum*^'®) commovent ventum quod miseri talibus fidem ad-
hibentes®'^) justo judicio submerguntur. 

Capitulum CLXXIUL 
De Tselandia. 

Yselandia est regio ultima in Europa a septenlrione^'^) 
ultra Norwegiam sita perpetuo'^'®) glacie in remotioribus'^'®) ejus 
finibus condemnata*^") protenditur autem'^'®) super litus Occeani 
maris versus septentrionem*^'®), ubi mare pre nimio frigore con-
gelatur, ab Oriente habent®*^") Scithiam'^'^') superiorem, ab austro 
Norwegiam, ab occidente Occeanum Hybernicum ab aquilone 
mare congelatum. Et est dicta Yselandia quasi terra glaciei 
eo'^'^'^) ibi dicuntur esse montes nivei in^'^^) glaciei duriciem con-
gelati. Ibi cristalli inveniuntur, in illa etiam*^*^^) regione sunt 

202) Nach Wackernagel Vinlandia — Finlandia. 203) Norwegie B. 
204) protensa B. 205) insiluis B. 206) aggrestis B. 207) fehlt B. 208) 
littora B. 209) fehlt B. 210) forciorem B. 211) fehlt B. 212) quoniam in tan-
tum; qaandoque dictum B. 213) ahibentes B. 214) septemptrione B. 215) 
perpetua B. 216) remocioribus B» 217) condempnata B. 218) sunt B., das 
Wackernagel streichen will. 219) septemptrionem B. 220) habens B» 221) 
Siciam B. 222) B. fügt zu quod. 223) nivei in: juncti B. Wackernagel 
ergänzt in, Haupt vermuthet cuncti in. 224) eciam B, 
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©otiitel 172. 
S ß i n l a n b i c t t  d J i n n l a n b ) .  

SBittlanbieti ift ein Äanb pr ©eite ber OeBirge 5)fJöriüegeng 
gegen Often gelegen, ba§ ftd^ an ber SD^eere^füfte l^tn augbe^nt, nid^t 
fe'^r fxud^tbar on^er ön Ora§ unb SOßalbungen» ©eine S3eöolferung 
ift barbatifd), iuilb nnb rol), nnb giebt fi(^^ mit i^auberet S)al)er 
Meten fie ben ©eefat)rern, bie tüegen SDlangel? an 2Binb an i^ren 
lüften ober bei i^nen 51ufentl}alt nehmen, SBinb feil nnb toerfanfen 
if}n» <Sie mad)en nämlid^ ein ^nänet t)on ®arn, Inü^fen i)erf(^iebene 
Änoten l^inein nnb laffen bann big jn bret ober nte'^r knoten anS 
bem ^nänel f)eran§jie]^en, je nad^bem fie ben SBinb ftärfer iuünfd&en. 
SBegen i^rer Ungläubigleit iüevben fie bann öon ben S)amonen, bie 
bie finft beilegen nnb ftärferen ober fd^ioäd^eren SGßtnb erregen, je 
nad)bem fie me'^r ober it?eniger knoten ijon bem Oarne l^erangjiel^en, 
getanfdf)t unb ioeil biefe ben SBint) fo fel)r erregen, ba^ bie Unglüdf-
liefen, bie fotd)en '2)ingen ©lauben fd^en!en, nad^ geredetem Urtl^eil 
nnterge'^en. 

©apitel 174. 
^fclanbia (sf i^ianb) .  

^§Ianb ift bag Ie|te fianb in @uro!i)a im S'lorbctt, über 
Sfioriregen 5^inan§ gelegen, in feinen entlegeneren ©ebieten mit fort^ 
ioä'^rentem @ife bebedt» erftredt fid^ aber über bie Eüfte bc8 
SOSeltmeereg l^in gegen Sterben, ioo bag ^Keer i)or übermäßiger Äälte 
gefriert» Sin £)ften l)at e§ bag obere «Sfijtl^ien, im ©üben S'lors 
iDegen, im SBeften baS irifd^e 9}?eer, im 9^orben bag ©igmeer. ©g 
l^eißt and() Sglanb gleid()fam ©iglanb, ioeil bort ©d^neeberge jur ^Qärtc 
beg ©ifeg gefroren fein foöen. SDian finbet bort Är^ftaöe; eg finb 
in jenem Äanbe andf) fe^r gro§e unb ioilbe iueiße S3dren, bie mit 
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albi ursi maximi et ferocissimi qui unguibiis glaciem rumpun-
tur^as) e(; foramina multa faciunt per que in mare'^'^®) se immer-
gunt^'^') et sub glacie pisces capientes eos extrahunt per fora
mina predicta et ad litus deferentes inde vivunt, terra est 
sterilis quo ad fruges, exceptis paucis locis in quorum vallibus 
vix crescit avena, gramina tantummodo et arbores in locis 
ubi habitant homines parturit et producit, et in illis*^^®) partibiis 
feras gignit et jumenta nutrit. Unde de piscibus et venationi-
bus'^'^®) et carnibus*^^") pro majori"^^) parte populus terre'^®") vivit, 
oves pre frigore ibi vivere non possunt, et ideo incole de fera-
rnm et ursorum pellibus quos venatu capiunt contra frigus se 
muniunt et corpora sua tegunt, alia vestimenta habere non 
possunt nisi aliunde deferantur, gens*^^^) multum corpulenta 
robusta et valde alba, piscationi^®^) dedita et venationi'^^'^). 

225) rumpunt B. 226) mai'i B. 227) submergunt B. 228) Wacker-
nagel verlangt aliis. 229) venacionibus B. 230) cornibixs B., aber Wacker
nagel fordert carnlbus. 231) majore B. 232) fehlt B. 233) B. fügt zu 
eciam. 234) piscationi dedita et venationi fehlt in B. 
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i^ren ^a|en ba§ öufrei^en «nb toiele Sedier mad^en, burd^ bte 
fle m§ SWcer taud^e.n unfc unter bem (Sife fangen, fcie fie bann 
burd^ bie ongegeBenen Äod&er !^erau§jie^en unb auf§ Sanb bringen 
«nb bai?pn leben. 2)ag £anb ift iinfrui^^tBar mit Slu§na!^me tüeniger 
(SeBiete, in beren 2^'^ätern faum §afer iräd^ft» ®rag unb 58äume 
Bringt e§ nur an ben ©teilen l^eröor, iüo 50?enf(^en iool^nen, unb in 
jenen ©e'bieten erjeugt e8 auc^ ioilbe 2;t)iere unb ernährt S^inböie^. 
®e§l)alb lebt bie S3eöö(ferung be8 Sanbe§ größten 3:Beit§ t?on f^ifdjen 
unb bon ber Sagb unb sjon Sleifc^^. ©d^afe fönnen ber ^älte liegen 
bort ni($t lekn, unb begl^alb f($ü|en fi(^ bie ©iniuo^ner mit ben 
f^ellen ber iüilben S^^iere unb ber S3aren, bie fie auf ber 3agb erlegen, 
gegen bie ^ölte unb bcbeiJen i{)ren £eib bamit. Qlnbere S3efleibimg 
fönnen fie nid^t l^aBen, iuenn fie nid^t anber§)t)o!^er eingeführt Vüirb» 
S)ie S3ei)ölferuttg ift bon Äöriper überaus fräftig unb fe^r h)ei^, bem 
gifd^fang ergeben unb ber Sagb. 



Ä6er Öie ©täkraufköungett 6ei ©tirniati 
im ^ert)ft 1872. 

SSON DP. SEEMANN» 

A.  5 ingemetne§»  
Sitti Slofitten'fd^cn (JRefd^tja'fd^en) Greife beg ®oubernement§ 

SBitebSf, im [ogenannten $Dlni[d^=£ibIanb. ca» 30 SBerft in geraber 
3fltdötung öon ber liblänbifdöen ©renje, liegt in ber ^af}e bon meinem 
SOßo'^norte nad^ (Sübiceft ein l^eibntfc^er SBegräbnif!:pIa|, auf bem \6) 
auf 3lufforberung beg ^errn 5ßrof* Oreiuingf im @e!ptember unb 
£)ct£>Ber biefeS Sa^teS ©räkraufbedungen ijeranftaltete *). S)et 
S3egräbm^^pla| Isefinbet ftd^ V2 SfBerft bom ^aftorate unb 2V2 SOSerft 
öom ®ute ©tirnian, beffen S3efi|et ^err ^Pod^tualla mir in 
liberalfter Seife feine S3ufd^n3ä($ter unter 3luffid^t beg §errn ^örfter 
®rün jur S)t§!pofitiDn [teilte, unb Itjurben ju ben Slu§graBungen, 
bie id^ leitete, jtoei Sage uerttjonbtj jiüifd^en Reiben Stögen liegt ein 
Zeitraum toon ein $aar SBod^en» 

2Ba8 bie Äocalität anbelangt, iDO fidf) bte Hügelgräber in einer 
5lnja!^I bon 100 unb me'^r, bid^t gebrängt, an einanber reiben, fo 
mag bie Äänge be8 ganjen S3egräbm§!pla|eg ca. 200, bie breite 50 
bt§ 100 ^aben betragen. 3)erfelbe liegt l^art an ber ©tra§e s?on 
SOSarüanb nad^ ©tirnian^^Paftorat unb ftöfet nad^ SO an ben um-
zäunten f^tieb^of ber £etten fat^olifd^en ©lauben? biefer @egenb-

3)er Sßobenf ©anb- unb «gjaibeboben, bon ber tiefer gelegenen 
f^abrftrafee nad^ NNO auffteigenb unb l^ier einen me^r fterilen 
ß:!^arafter barbietenb, ift auf ber ganjen ©trecfe uon 100 bi§ 120 
jä'^rigen iüefern (Pinus silvestris) beftanben, bie meift burd^ größere 
3ntertt)aÄe einanber getrennt fielen unb oft mitten burd^ ein 

*) Cf. ©ii5ung0beric{)t ber 396. ©iljung ber gelehrten eflnifc![)en ®efenfd)oft in 
aDorj)at Dom 4. (16,) October 1872. 
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^ügelgtaB geiuad^fen finb; bajn)if(^ett man ftarf ijcrfaulte 

S3aumftüm^fe unb jungen ^adön)ud^§, Balb bid^ter, balb fipärlid^er. 

S)ie ganje Oegenb l^at betoontfd^en £atf al8 Untergrunb, ber, 
balb ot)erfIä(^Iid^er, balb tiefer gelegen, juioeÜen mä(5^ttge ©(^td^ten 
Bilbet xmb ^jianjen ernä'^rt, bie, iüie Anemone silvestris, Geranium 
sanguineum, Carlina vulgaris jc,, ju ben Äalt^jlanjen jä^ten» 
^art an ber ©tra^e unb ca. 100 ©(^^rit^e Dom 53egräbni§pla| he^ 
finbet ftd^ ber ©tirnian'fc^e ®ut§falf6rud&, iüo bie Äalffteinfd&id^ten 
nur 3—4 unter ber £)feerf(ci(^>e ber @rbe liegen. SGßenn man in 
ber 9?id)tung bon SCßarflanb na(^ ©tirnian fä^rt, fo liegt ber ganje 
®rä6erccm!plej Iin!§ bon ber ©tra^e unb fanb id^ nur ein ®rab 
(Sftr, V) ifolirt auf ber red)ten ©eite be§ 3Bege§, iüo ber äBalb 
me^r bid&t ift. 

StBag bie f^orm ber einzelnen ©raBl^üget anBetrifft, fo finb e§ 
üBerall runbe ^ügetgräBer mit ©i^feloertiefungen unb ift bie %oxm 
burd&njeg eine gleid^e, icenn aud^ bie ®rö§e Bebeutenb bifferirt (öon 
3—11 ^aben Umfang unb IV2—3 Slrfd^in §ö!^e). 2)aburd&, ba§ 
bie (Sabaöer auf ben ®rb6oben gelegt unb ba§ 9J?aterial jur 5luf^ 
fd^üttung be8 §ügel§ au§ ber ncidbften Umgebung genommen iourbe, 
erfd^eint ba§ ganje ^^errain jerüüftet unb uneben. 

njurben im ©anjen 13 Hügelgräber aug ben toerfd^iebenften 
S^^eiten be§ S3egräbni§^Ia|e§ geöffnet, öon benen fid^ 6 me'^r ober 
tt)eniger reid^tjaltig an bioerfen Staffen unb ©d^mudfgegenftänben er^ 
iuiefen imb folgt bereu f^ccieüe ^efd^reibung. 35on ben 7 ©räbern, 
bie feinerlei ©egenftänbe auftt)iefen, iourben in 2 aud^ feine ©!puren 
ijon Änod^en unb ^o^Ien gefunben, in 1 nur f^ärlid^e Äol^Ienrefte 
unb in 4 fel^r befecte £nod^enfragmente, iuenig Äo'^ten unb feine 
©d^äbet @8 ioar namentlid^ in bem l^ö^er getegenen 2;i^eile beS 
SlerrainS, n?o reiner fteriler ©anbboben bor^errfd^t, bie SSertDefung 
ber Slnod^en rafd^er bor fid& gegangen, tt)ä'^renb me'^r unter^^atb jur 
^a'^rftraf^e ^tn im feud()ten ©ranbboben bie ^noc^en fid^ beffer er= 
l^alten i^atten. iourbe in einem ®rabe bie ft|enbe ©teffung bc8 
Sabaoerg au8 bem im redeten SOSinfel ju einanber gerid^teten f^emuren 
unb S^ibien conftatirt; ©d^äbel unb SBaffen ober ©d^mudgegenftänbe 
fehlten. Sn einem anberen btefer 7 refultattofen Oräber ioaren bie 
©d^äbeltl^eite ^arf berioeft unb au8 einanber geftreut unb bad&te id& 
baran, ba§ mögtid^er SBeife baS ®rab fd^on frül^er geöffnet toarc 
bod^ erfd^ien ba§ Sleu^ere beS ^ügefg unberül^rt. 5?n biefen 7 ©räbern 
iourbe tro| genauen ^ad^fud^eng fein ©egenflanb, fei e? SQSaffe ober 
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gefuttben itnb gruBen iutr ftet§ fo iuett, Bi§ tüir öuf bie 
bünne §umu§fd^id^t ber frül^erett ©obenobetpc^e [tiefen/ bte fic?^ 
meift beutlid^ erfennett lte§ unb auf bte bte ß^abaöer gelagert lintrben. 

Sflefte toon Setd^enitta'^len iittb bett bamit ijerBunbett getuefenen 
©opfern iit f^orm bon Äol^len faitb id^ in faft allen ®rä6ern, balb 
teid^Hd^er, Balb fipärlid^er in berfd^iebenen ©d^id^ten über bem «Scelett 
unb meift am bid^teften in ber ©egeitb ber unteren ©jtremitäten *). 
SSon S^o^pffd^erBen ^aBe id^ feine ©!pitr gefe^en» 5llffe ©räber (12) 
auf ber linfen ©eite be§ 2Bege8 ertüiefen ftc& al§ ©injelgräber; ba§ 
ifotirte red^t§ Dom SGSege ent!^ielt 4 ©celette» ©in ®rab (9^r. VI) 
glaube id& mit ©id^erl^eit al§ ein tt)eiblid^e§ Bejeid[)nen ju bnrfeit. 

S3ei)Dr id^ jur S3efd^reibung ber 5lufbetfttng ber ©räber 
5)Zr» I—VI unb ber in benfelben gefitnbenen ©egenftättbe überge'^e, 
mu§ id^ nod^ erioä^nen, ba§ toor ca. 4 ^al^ren — ioa'^rfdbeinlid^ in 
^olge eine? 5luffa|e§ (be§ ^errn @ementon)§ fl?) in ber 2Biteb§!i= 
fdben ®i)ut)ernement§jeitung — ber bamalige ©emeinbefd^reiber in 
(Stirnian auf bemfelben SSegräbni^ipIale Qhi^grabungen ijeranftattet 
I)at, unb fa^ ic^ an 4 Hügelgräbern bie <Spuven i>ai>on. ©oi?ieI id^ 
je^t bon ben S3auern, bie bamat§ pgegen geitjefen, prte, i^at man 
bie alten ijerrofteten ©ifenftüdfe oI§ n^ertljlog lieber fortgetoorfen unb 
nur einzelne, auffattenbe SSroncefd^muägegenftänbe (fo ein ©d^mucE 
mit Keinen ©dielten) in bie ©ouöernementgftabt S[Biteb§f gefanbt. 

B .  ©^ecteUc  S3efd&retbung  ber  ^unbe  in  ben  ©räbern  
I—VI. 

®rab I. SKännlid^eg ©injefgrab; Umfang 24 ^(rfd^itt, 2)urd^# 
meffer 2V2 i^dben, §ß^e 2V2 ^Irfd^in; ©i^fetöertiefung iuie bei aHen 
übrigen ©räbern; SSoben feud^ter ©ranbboben. iourbe öon N 
nad^ S gegraben unb perft (2 ^Irfd^in tief) auf eine 3li^!pe gefto^en, 
nad^bem öor'^er bitoerfe ^ol^Ien in Keinen @d^id[)ten unb eiitjeln ju 
S^age geförbert iüaren. 2)arauf iüurbe im redeten SBinfel ju ber 
vorigen Stid^tung, b. 1^» öon 0 nad^ W ioeiter gegraben, ioeld^e 
SD^etl^obe aud^ bei aEen anberen ©räbereröffnungen angei^janbt iuurbe» 

*) 3n einem ©riefe an ^errn ^rof* ® r e h) i n g f, In ^olge beffen baS SHeferat 
im ©ifeungSberidöte entjlanb, gefd)a^) beffen feine ßriDöbnung unb tnäre baS Sfleferat 
babin ju berld)tfgen. 
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2)ie Enodf)en finb im feud^ten ©ronbBoben gut erl&alten; ©(|äbel 
na(|> ONO, nad^ WSW; 5ltme iparaHel bem an^ 
liegenb. Sn bcr redeten feitlid^en unteren 2;f;ora$gegenb eine Äanjens^ 
j^i|e (diu 1 ber am ©(^Uiffe folgenben S3e[(^retBung ber gefunbenen 
©egenftänbe). 5ru§ ben erhaltenen Betfenfnod^en (11—13) 
lä|t fid) aEein fd)on ftc^ex anf ein männHd)e§ ^nbitoibuum f(^(ie^en. 

®ra6 II. Umfang nnb ^Df)e be§ ©ra'b^ügelg wnbebeutenb 
ficiner al§ Bei ®xab I; «Sanbboben» finben fld) in biefem ®raBe 
mit fel)r [!pärlid)e, ftarf toerioefte ^nod)enrefte, (ein !paar 9ii^)^en# 
fragmente, 8rufttinrbet unb 2 Sä^ne); fein ©djäbel «nb ieine 
9?öf;renfnDd;m. £age ipa^rfd^einlid^ iüie bei ®rab I, bcd^ [d^iüer ju 
beftimmen. Äol)(en nur iüenig toorl^anben, ©tiua in ber S^oraj^ 
gegenb, ba ein !paar Sfii^ipenfragmente in ber SZä^e gefunben ioerben, 
fxnbet fid^ ein ©d^mudfgegenftanb (9^r» 14), ber au§ 3 jufammen= 
gejlod^tenen ©rät^en mit barauf gereiften S3ronceringen befielt» 
S3eim §evau8ne:^men löfen fid) einjelne S^ingd^en öon ben ©nben 
ber 2)räthe ab. 

@rab III. Umfang 20 ?Krfd^in, ^öl^e 2V4 ^Irfd^in; reiner 
©anbboben» finbet jtd^ in biefem ©rabe ber Unterliefer (9^r, 17) 
in KO, fonft fel^r [^pärlid^e uub ftarf toeriuefte tod^enfragmente, au8 
beren Eage bie ^id)tung be§ ©abaöerg etiüa NO—SW ^u beftimmen 
iüdre. (2)?an fann über^auipt bie Slid^tung ber ©celette in ben ©räbern 
linfg i)om Sffiege im Qllttgemeinen O (Eo^f) auf W (gü^e) angeben 
mit fleinen 5lbnjeid)ungen nad& N (^o^f) unb S (^ü§e); eine 3lu§^ 
na'^me mad^t ba§ ifolirte ®rab V, red^t? toom SQSege.) S)er eifernc 
©:porn (9^r» 15) nad^ SW, etttja 4 f^u§ toom Unterfiefer, bajtoifd^en 
ein Jpaar üliipipen fel^r befect. S^lr» 16, ein (Sifenfragment mit att= 
!^aftenben ^oljreften, ni(^t iücit bom ©^orn, eth5a§ feitlid^. ©rab 
III bürfte al§ männlid^eg bejeid^net ttjerben*). SEßenig Äol^Ien. 

®rab IV. Umfang 21 5lrfd)in, §ßl^e 2 3lrfd^in. Sage: auf 
ber iüo fteriter, trodner ©anbboben. SSon Änod^en ein fel^r 
befecte? @tüdf bom fjemur im W; 2 gu^ batoon nad^ 0 bie l^erj-
förmige eiferne Äanjenf^i|e (9lr. 18). SSon «Sd^obel unb onberen 
Änßd^en feine <S^ur. ®rab IV mu| itiol aud^ at8 männU(^eg bejeid^net 
njerben. ©e^r f^>ärlid^e einzelne Äo^Ien. 

*) ^trolä grünblicl)er Untcrfudjung beS grbrei(J)c8 tinb fe^ir tiefem ©raben, 
tüobei wlcber ber früfjere ßrbboben mit bünner ^umu6fclt)tdf)t ju ®eiid)t fam, tourbc 
nic^t ber onbere Sjjorn ober fonfl ein ©egenilanb oufgefunben. 
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(^xah V. ijom $Begc, ifoltrt; feud^ter ©anbbcben ttnb 
bid^tetet SOßalb» Umfang 11 ^aben, 2 5lr[d)in» ©rab V enthält 
4 ©celette, bie, iDie Stguv 16. ouf ber betfolgenben S^afel steigt, ge= 
lagert lojaten. 5luf 1 gufe S^iefe fam man auf ben ©d)äbel (@celett 
1 in §ig. 16, 23 be§ 35erjet(^mffe§) ebenfo lagerten bie 3 onbercn 
©celette me{;r t)berfläc[)li(5^ (unb ni(^)t tcie ltnf§ i)om $£ßege in ben 
Hügelgräbern anf 2—2V2 5S[rfc^. Siiefe). ÄD^Ien ivurben aEent!)alben 
im ganjen ©rabe, einjeln unb in ^äufd^en gefunben. %\t 3fiid^tung 
be§ ©celetteg 1 toar £o^f WSW, ^ü§e ONO; baffelbe gi(t aud) 
für bie 3 anberen ©celette in biefem ®raBe. S)ie Änoi^en in biefem 
Orab^ügel )i3aren meift jerfaöen unb toeriüeft, boc^ nic^t fo ftar!, 
um nid^t bie Äage ber einjelnen ß^abaöer ju conftatiren. 

Ad @celett 1. 
S)a§ eiferne S3eil (9^r. 19) befanb fid) mel^r p ben unteren 

(Extremitäten ^in; bie Sanjenf^i|e (9^r. 20) in ber ©egenb ber rechten 
unteren 2;t)orax)[Vianb; bie eifernen ©^i|en (9lr. 21 unb 22) in ber 
9f?ä{)e be§ ^o^fe§ auf ber redjten ©eite; an il^iten ftnb ncd) ̂ oljrcfte 
toom ©d^afte on'^aftenb» 2)er oberen 2:i)oraxgegenb entf^red)enb n,^urbe 
ber ©c^mud (S'lr. 24 unb 25) getrennt in 2 ©tüden unb in r>er= 
fc^iebener ©rbfd^ic^t (ein ©tüd 2 bon bem anberen unb V2 
tiefer), bie entfd&ieben jufammenge^örig, gefunben» 

Ad ©celett 2. 
($g iüurbe ein os parietale (9flr. 30) in WSW (IV2 tief) 

gefunben. S)ie ^nod^en biefe§ 6:abaöer0 jeigten fid^ etit)a§ me:(>r i)er== 
lueft, iDie man ba§ am unteren (S:onbl;Ienftüd bc8 0^emur (9?r. 31) 
unb ben S3rud)ftüden bon 9fliip:pen' unb SBedenlnod^en (fe!^r befect) 
fa^» S)er oberen S^'^orajgegenb in ber Sage entf^red^enb ioitrben bie 
©egenftänbe 5yir» 26 unb 27 gefunben unb 3Zr» 28 etioa in ber 
linfen feitlid^en S3edengegenb; Sflr. 29 in ber ^o^fgegenb. 

S3eim @inbred)en ber S)un!el!^eit mu^te bie ioeitere Unterfud^ung 
beg OrabpgelS eingefteßt njerben, bie nad^ ein !paar SQSod^en lieber 
aufgenommen iourbe unb jur 6:onftatirung jtoeier ioeiterer ©celette in 
ber nörblid^en ^älfte be8 ©rabeg fül^rte. 

Ad ©celett 3. 
^ierju ber befecte ©c^äbel ^Ir. 37, beffen Sage aud^ nad^ W-

SW unb btc ©egenftänbe 32—36, über beren fipedelSfe Sage anju= 
fül^ren ioäre, bafe biefelben jiemtid^ bid^t bei einanber etioa in ber 
©egenb ber redeten unteren ä^orox>t)onb, ref))* SBaud^gegenb gefunben 
iuurben* 
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Ad ©celett 4. 
^ter jerftel ber ©d^äbd, ber fel^r ftarl toerweft iuar unb aud^ 

in WSW lag, Ibet leichter SSerü'^rutig itnb iourben l)ei btefem ©celette, 
ba§ bie am meiften befecten ^no(^^en jeigte, ou(f^ vueitev !eine Suttbe 
bon äBaffen ober ©d^mudf gemacht. 

ic^^ bag jttjeite 9)2al ju ben ©räbereröffnungen fd^titt, 
iüuvben juerft ®ral) VI unb nod^ anbere geöffnet unb lie^ id^ jule|t 
no^ iueitet bei ®rab V gtafeen; aud^ biefeg gioeite 3JiaI tttu§ten n)ir 
ber 2)unfell^eit )ijegen abftel^en unb bürfte namentlid^ Bei ©celett 4 
nod^ ($tnige§ an Oegenftänben jurüdfgeBIieBen fein. Sm ©anjen ge= 
nommen ift n{d[}t mcl^r öiel au§ ®raib V ju er^^offen, ba fo jiemlid^ 
ber gan^e §ügel burd^graben iuurbe. iuage nit^t, einen feefcn-
beren @i(u[^ au§ ber öerfd^iebenen Slid^tung ber ©celette (önber? al§ 
in ben ©räBern linfg öom 3Bege), au§ ber ntel^r o&erf(dd^iid^en Sage 
ber ^nocf)en unb ©egenftänbe, au8 ber tl^eiln)eife Derfd^iebenen S^uas 
lität ber SBaffen jc. ju jie'^en, glaube aber, ba§ biefe? ®rab bieüeid^t 
einer anberen Seit ange'^öre alg bie ©räber linfg bon ber ©traf^e 
ober aber, bafe etioa in Ärieggjeiten, bei einem Ueberfalle ic., bie 
SSeftattung rafd[)er unb pd^tiger öor fid^ gegangen fein möge. 

®rab VI. ©injeln, lual^rfd^einlid^ njeiblid^, Iinf§ bom SOßege in 
feuchtem mel)r (Sranb enf^altenbem ©anbboben. Umfang 20 ?lrfdbin, 
^ö^e 5 gu§. giid^tung beg ©cetetteg: Äoipf ONO, ^ü^e WSW 
2)er (S:abai)er mu§ (conf. Mx. 56 im S5erjeid^ni§) auf einer ^oljunter^ 
läge, ettoa auf einem S3rett gelegen ^aben, ioofür bie mit bem ©e^ 
iuanbe auf mel)reren ©teöen nad^ unten l^in ftarl an^ftenben §oIj= 
^artifel f^red^en. 2)a8 ©ettjanb mufe fe^r ioeit big über bie Änie 
^erabgereidf)t l^aben, bafür fipred^en ©etoebgfe^en, bie am f^emur nod^ 
antieben (9lr. 49). SSom ©eioanbe traf man ©ettjebgrefte aHentl^alben 
i>om Äo^f big ju ben f^üfeen. ®g fanb fld^ in biefem ©rabpgel bie 
größte 9JJaffe toon ^o'^lenreften, bie auf ein groleg Äeid^enma^l 
fd^lie§ett laffen; ferner ben)eifen bie öielen ©d^mucEfad&en, ba^ ioir eg 
^ier möglid^er SBeife mit ber fjrau eineg ^du^ptlingg ober ©tamm# 
älteften ju tbun !^aben. 2)ie ^alggegenb bot eine SOienge öon 
(Sd^mudfgegenftänben bar, njie: Äaurimufd^eln {UxAl) ju einem Äranje 
um ben §alg aufgerei:^t, S3roncefd^mudE mit Älaijp^perbled^en (^Ir. 43), 
5ßerlen (S^ir. 44), gibel (S'ir. 41), ©d^naHe (S'lr. 42), 55ette mit ^en^ 
lelmünje (Sir. 45, 46), bie alle jufammen mit ben oberen 9ii^^>en, 
§algioirbeln, ß^labiculen, @ca^ulafragmenten, mit ©eioanbreften, ©rb« 
reid^, bag ijon SOBurjelfafern burd^toad^fen — eine feerfiljte SWaffe 
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fcitbeten, bon ber id^ eine 5ßrü6e in S'lr. 51 mttf($t(fe. 2)a3 ©eiuanb 
ift burd^itJeg öon fleinejt Sörottcef^iralftreifen burc^luirft geH^efen (cf. 

50). 51[ug bemfel&en (SeitieBe luie ba§ OeJtxtnb gen^eBt irar 
fd^eittt aud^ ber ©ürtel berferttgt getüefen, nur fefter geiuirft (9^r. 54); 
baju mag tool audf) ber eiferne 9ltng ^inge^^ören, ber ganj in ber 
S^ä^je gefnnben JDurbe 40). 2)ie ^ncd^en )t)aren ü&eralf, obgleid) 
befect beutlid^ ju erlennen. S)ie 5trme lagen iparaHel bem S^^craj. 
S)er ©d^äbel ift jiemlicf) gut erl^alten (S^r. 38), oud^ toon ben nBrtgen 
Änod^en folgen fotoiel fll§ möglid^ iBelegftude (9lr. 60—69). ©in 
mefferartige^ (Sifen (9fir. 39) feefanb fid^ in ber redeten unteren S;^Drax= 
gegenb on ber (Seite. ®Ieid^ unter ben ^oljfragmenten an ber 
unteren (Seite ber Sedfen= unb ^u^fnod^en fam bie S^arBe ber früheren 
©rboBerpd^e mit einer bünnen §umu8fd^id^t jum SSorfd^ein. 

f m x A  

öer 5ei beit ©räbcrouföctfungcn unter (Stirnicn im ©c^JtemBer mtb OctoBer 
1872 gcfuubenen ber 8etel)rten eftnifc^en ®efenfd)aft sugcfanötcu ©egcnftänbe. 

(BraB I. 
1. fiattäettf|)i|e auß ®ifen (öergT. S5er!^anblungen ber geleiert, eftn. 

6Jef. S5b. VI, 3 u. 4, 2^af. XIV, 8), fe!§r üerroftet, Jüie alle in 
biefen ©räfiern gefunbenen ©tfenfa(^§ett, bennoc^ gtemitc^ gut erhalten, 
Sange 270, am Statt 130, SBreite big 40 mm. 

2. äb et mit UnterÜefer, mel^rfatf) befect, an ben öort^anbenen S^^eitcn 
aber bie DberPd^e unberfe^rt, (öergl. a. a. D. 2;af XIX, 
39 u. ©. 308, 9?r. J) 150, Hnge 190, breite 135, 2)urd}meffer 
be§ ^inter:^au)3tto(!^e§ 32—40, größte Entfernung ber Soc^bogen 
etiöa 134 mm. ^m Unterfiefer fet)tt ber red)te 5lft. 

3—13. D6erf(^enletbein, lang 472 mm., ©(J^ienbein, Dber= 
armtnod^en, ©Uenbogenbein, ©:pei^e, ©tf}utterbtatt, 2 
ßenbenmirbet unb 3 SSedfenfnoc^en, meift gut erl^alten. 

ÖJrab II. 
14. 8roncefc^mucf, Fragment aus aufgereihten Heinen (S:t?iralen ge= 

flochten, toie auf ber beigegebenen S^afet gig. 1, ßänge 60 mm. 
@rab III. 

15. ©in eiferner ©^»orn, fel^r berroftet iuie g^ig. 5. 
16» ©in ©tü(f ©ifen, mit an^aftenben <§oIjf^)uren, tang 40, breit 20 

—32, bidf 3—4 mm. 
17, Untcrliefer, gut erl^atten, SSreite an ben SEßintetn 107 mm. 
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^raö IV. 

18, Sanäenf^){|c aug ©{fett, toie gig» 2, ganjc Httgc 150 mm. 
@raB V, (Scetett 1* 

19, ©tfcmeg S3e{t (bergt SSetJ^. a. a. D. XIV, 1) Sättgc 218, 
an ber ©c^neibe 65, an ber SSal^ii 75 mm. 

20, Sanjettf:^i|e aug ©ifett, nur ba§ SStatt bt)r]§attbett, öon ge)3)ö]§tt= 
tilget gorm, lang 120, Jireit Ibtg 32 mm. 

21 u. 22. ©iferne ©:))i|en ober t>ietmel§r gerabe ©tifte öott gtei(^= 
mäßiger 3)t(fe, mit atii^aftettbeti -ÖDlgf^uren, lang 124, bitf 4—5 mm. 
Sl[tt bem einen ©tift erjüeitert fid^ ba§ eine @nbe gu bem ungtoeifet 
l^aften 2tnfa| etneS tan^ettförmigett SStatteg, biellei^t ber ©|)i|e 9?r. 
20, toaS auf ein Sett»rec§en ber SQßaffe Bei ber SSeftattung l^inbeuten 
toürbe. 

23. ©d^äbel ol^ne ßJefic^tälnod^en, ^bl^c 147, Mngc 193, SSteite 134, 
©urd^mejfer beg .ginter]§au^)tIo4e§ 33—39 mm. 

24. 25, Fragmente öon Lettengel^änge mit ani^aftenben ©fenfrag= 
menten (i)iettei(|t Stnl^ängfeln öon S^labeln, toie $af. IX, 6 in Ser|, 
VI, 3 u. 4), ba§ größere ©tüd loie gig, 10, bag Heinere auS 12 
ä:^nti(3^ett 95rottceringen bon ungtei(5^er &rb§e iieftel^enb, gtei^foUä 
mit einem ©ifenfragment, 

«SceTett 2, 
26, steine S3ronccf^)iralc, wie ^ig, 9, tang 15 mm. 
27, 2)rei ^ufammengeibogene SSroncebräl^te, bie in einanber beriioi(fctt 

gefunben iourben, SUJei fd^einen ^ufammen ju gel^ören unb finb fo 
in fjig, 15 aBgeßitbet, lang 70 ref^i, 260 mm., bag britte ©tücf 
180 mm. lang, ijl mit einem ä:^nli(|en, einfad^ umgebogenen ©nbe 
berfel^en toie bag fur^e, 

28, ©i^etförmig geBogeneä ^ifenfragment, beffen innere ©eite ge# 
fc^ärft getoefen ju fein fi^eint, ioie ^ig, 3, Entfernung ber ©nben 
bon einanber 146 mm., ^Breite 13 mm. 

29, ©ifenftift mit ^olafjjuren äl^nt S^r, 21 u, 22, lang 142, bid 
5—10 mm. 

30, ©tü(J bom ©d^dbelbai^, lang 120, J»reit 110 mm. 
31, Unteres ®nbe eines D]bcrf(i§en!et6einS mit ben SHoUffäd^en, feittii^ 

befect, 
©cetett 3, 

32, ©ifenlbeit, ä^nt, Sir, 19, Sänge 210, SSal^n 63, ©(S^neibe 65mm. 
33, 34, ©ifenftifte, tang 120, ref)), 130, bid 6 —12 mm. 
35, 36, ^Keffer aus ©ifen, baS eine im ^nie gefiogen toie ^ig, 4, mit 

140 mm. langem, 6iS 22 mm. fireitem SSIatt, baS anbere in 3 
©tü(fe ^erlbroc^en, nad^ ber Sufammenfe^ung tang 200, Ibreit 15— 
20 mm., mit ^otjflpuren, 

37, S)efectc ©d^&beKbede, Mnge 190 mm. 
8 
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(3Jra& VI. 

38, ©^äbet mit Unterltefer. 136, Sänge 165, 95mte 136, 
3)urd^m. beg |»mter:§au:pttD(|eg 28—33, größte (Stttfemung ber 
Bogen 129 mm. breite an ben SBtnfeln beg UnterfiefeT^ «5 mm. 

39, SÄeffet aus gtfen (f. 2Jer^, S3b, VI, 3 u, 4, s:af, XVI, 2), 
Hnge 182, be§ S3tatte§ 116, SSrette 16t§ 25 mm. • 

40, 3f{ing, gefc^Toffen, au§ 8 — 12 mm. bidem difen, innerer 2)ur(^m» 
28 mm. 

41, ©d^natte auS Sronce, luie ^tg, 13 ber BeigegeBenen S^afel, innerer 
3)ur(|m, 37 mm. 

42, ©(^noUe ou§ S3ronce, it)ie §ig, 11, äußerer S)nrc^m, 36 mm. 
43, ^ta^3:(3er6Iec^e au§ SSronce, tute ^tg. 8, lang 48, re[|), 54 mm. 
44, ®ta§|5erte, geMic^, icte ^ig, 6, kng 6, Breit 14 mm. 
45, Sloei Fragmente einer S3rDncef e tte, 9 ref:|j, 13 ÖJIieber, Befte^enb 

au§ fteinen ©^^iralringen ioie ^tg, 7, 
46, (SitB ermünse, mit einem gum 5i[nl^ängen (iReöalfd^er ®d§it= 

ting, ^Da^r[d^etn^i(^^ öon SBernb ö, b, SBorg, üergt ^ö^net 3)er Orben, 
Sftr,27), :^ing an ber Eette SZr, 45, ift aBer Beim Oleinigen ^erBroi^en, 

47, ^aurimufd^eln, burd^tö(|ert unb gu einer tette oufgereü^t um 
ben ^afö getragen, 15 ©tücf (bergt SSerl^. VI, 3 u, 4, S^af, III, 
55) unb meiere Fragmente, 

48, ?5ingerring au0 SSroncebra^t, mit einem ^ingerlnoiJ^ert ber redeten 
^anb, iüeld^en er umgaB, ©))irotfijrmig toie f^ig, 12, innerer 2)ur(|m, 
19 mm. 

49, Stoei Weine offene SSronceringe, (äl^nt toie in ^ig, 10) äu§erer 
2)ur(|m, 8 mm. unb ein ©tütfci^en ©ifen aus ber öerPaten SOiaffc 
9^r, 51, 

50, steine S5ronccf!|jirate, toie biefetBen üBeraU ba§ @e)t>eBe bur(|« 
fe^en (Bergt, aSerl§, VI, 3 u, 4, S^af, I, 14) unb ein fel^r Keines 
©ttitfd^en @e)»eBe, 

61, Stoet ©tüde ber ÜKaffe, in ber ^aurimuf(^eTn, ©eweBerejle, biöerfc 
S^li:t):penfragmente, S3ruft!noc^enftit(fe, ^atS unb ^ruftmirBet, ©d^mucf= 
gegenftänbe neBft ®rbe, bur(|toai|fene Surgetfafern jc, gufammen 
ijerfilät in ber ^<xUf unb oBeren Si^oraigegenb gefunben Jüurben, 
Sin bem einen ©tüdc Bemerft man noä) taurimufd^etn, 1 Heinere 
^taSlperte u, bgt, an bem anberen borgugStoeife ^aare, 

52, Olefte öom ©etoanbe auS ber feittic^en, untern Sl^oraEgegenb, iüic 
§ig, 17 auf ber Beifotgenben S^afel; :^in unb ioieber finben au(| 
Keine SBroncef^jirate anl^aftenb, 

53, J^ötsmirBet unb ®etueBemaffe, bie Ie|te mit ®rbe, tauri= 
muf(ä^ettt u, bgt, öerfltst, 

54, (Seioanbreft auS beS SSedEengegenb, ein etwa 300 mm. tanger, 
30—40 mm. Breiter streifen, öieM^t üom fürtet (iebD(| joenig« 
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ftenS an bcr einen @eitc t»l§ne ©aum), mit 33rottce[:piraten in 2 
8fleiC)en öefe|t, tote ^ig» 14, 

55» ©etoanbftüdE au§ bev ,§üftgegenb, ein 110 mm. knger ä^ntii^ei: 
«Streifen iwie 9?r. 54. 

56. (SJettJanbrefte mit «^ot^fragmenten, an ben nad) unten geleierten 
§I&d)en ber Dfierfd^enfelbetne gefunben, ben öorigen äl^ntid}, etjoag 
ßreiter, bod) ol^ne S3rDncef:|)irate. 

57. Äo^tenrefte, bte größten ©tüde 15—20 mm. tang unb ßreit. 
58. 3)rei ©tüdfe einer öerfiljten ober ber!olitten ?Kaffe, mit ©anb 

burd}[e|t, 15—20 mm. lang unb Breit au§ ber ßJegenb beS linten 
(schienbeine. 

59. Sflec^ter £)'6erf^en!et!no(^ett, am oberen 2^:^eite umgeben bon 
®eioanbre[ten, ä^nt S'ir. 54, mit 2 SHeil^cn ©:piraten unb anl^aftenben 
Jpotsreften; am mittteren Sll§eit bon ÖJrünfijjan buri^jogen, am unteren 
S^l^eil befect. 

60—69. DBerarmlnoc^en, Sd^Iüffelßein, 2 9li:j):i)ett unb 2 
Fragmente beg ©c^utterblatteg, 2 SSedenfnoc^en, pm Sl^eit 
befect unb mit ^urgetfafern burd^gogen. 

70. ^e^^re Stücfe berfilster SlJlaffe (^eweöe, toc^en, drbe 
u. f. 10.) aul ber Sßedengegenb. 

8* 



Seitrftße ä«! SSiogrâ jl̂ ie 
beS 

Dr. med. Dtllimar /crliinattli |a|)l. 

S)er im ^erbft ijongen in 9J2u§!au bcrftoröetic Äinguift, 
Dr. med. SGß. %. entftammte nid&t feen ^^tefigen ?)ßroi)injett, ab^ 
folbtrtc jebod^ auf t)er Umöerfttdt j« '^or^at feine ©tubien» 2)ie8 
unb feine ioiffenfd^aftlid^e SSebentung al§ ©^rad^forfd^er «nb ©d^rift= 
fteßer red^tfertigen eg, iDenn an biefem £)rte einige? üfeer bie anbeten 
fiel&en8umftänbe S)al^l8 mitgetl^eilt iüirb, 

2)ie nnmittelfcar nad^ bem Sobe 2)al^t§ öeröffentHd^ten S^otijen 
waren fel^ii: bürftig; erft uor Äurjem l^at ba§ 9luffifd[)e 5lrd^iö öom 
.Saläre 1872 p. 2023 — 2031 (l^etauggegeben öon S3arteniett), 
S3iMiot!^efar ber 2)fd^ertfott)fd^en S3tbIiot:^ef in SJJogfau)*) einen 
lefengioertl^en 5l«ffa^ üBer ®a^l ge&rad^t 

Snt 5lnfd^IuB an bie iuörtlid^e UeBertragung ber citirten 3)?it' 
t^^eilung über ia^^I gebe id^ einige ©rgänjungen, j. 2:^. S^ad^rid^ten 
über feinen S)t)r:t)ater 5lnfent]^alt, foiote über einige feiner ©d^riften» 

ss^iabimtr i^uiauottiitfd^ 
Slm 22. ©eiptember 1872 befd^Io§ in 9Ko§fau fein mü^eöotteg 

nu|bringenbe8 Äeben S. % 2)a:^I, einer ber älteften rwffifd^en ©d^rift# 
fieller, $oIitifer, @t:^nögra)pb/ SP^iloIog, S^atnrforfd^er unb Slrjt; ein 
SD'iann, ber fid^ baneben nod^ eine el^renöoKIe S3erü^mt^eit im ©taatS-
bienft ju eriuerben iün^te. 

SBolbemar 2)al^I würbe am 10. Stoöember 1801 im ®ouberne= 
ment Se!aterino8laW ju Ängan (JlyraHCKiä saBOfft) geboren^); l^ier 

*) PyccKifl ApxHBt, H3;^aBaeMHfi npa flepTKOBCKofi ÖHSjaoTeKfi. MocKBa 
1872» p. 2023—2031. 
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Yoat fein SSater, ein üBerauS geBilbetet SD'Jönn, S^^eolog unb 
forfc^et, — 5lrjt 16et ber Äanonengie^erei. SSon biefem feinem ©e^ 
Burtgort ber 5ßfeuboni^m S)a^l§ — ber £ugan§fifd^c Äofa! — 
l^er, unter njeld^em lange Seit feine Sltfeeiten im i£)rn(i etf(i^ienen. ©er 
Sßater S)al^Ig (Sol^ann), iüetd^er feiner Slbftammnng nad^ ein 2)anc 
ioar®), ftarb im 3al^re 1823 al8 ®eneraIftaB§arjt ber ©d^njarjen:» 
SKeersf^Iötte in S^ifolaieiü. 2)ie SKutter S)a^lg, eine gefcorne Freitag, 
ioar eine 2)eutf($e, ftammte jebod^ in njei&Itd^er Sinie öon einer 
fronjiJfifd^en ^roteftantenfamilie be SD^ailli^ (?)• 2)ie Siek jur Siffen-
fd^aft unb pr Siteratnr lag, fo !ann man fagen, unferm 2)a^t im 
IBlut: feine ®rD|mutter 50?arie Situanoiüna Freitag überfe|te beutfd^e 
©ramen ing 9lnffifd&e (©mirbon§ Katalog 9lr. 7207 nnb 7268). 

2)al^I iunrbe in ©t. ?Peter§burg im ©eelabettenfor^g erlogen 
nnb barauf 1819 jum S)ienft jnr ©d^toarjen-SUJeer^^SIotte gefanbt» 
2)ol^l ii>flegte jn erjäl^len, ioie er, faft nod^ ein Änaöe, auf ber Steife 
4)on ?ßeterg6urg na^ S'liMaiett) fid^ ü6er bie SSerfd^ieben^eit ber 
ruffifd^en ©iprad^e geiDunbert ^ätte, inbem er baS in ^eterSBurg im 
£abettentor^8 ^efiprod^ene 9?uffifd^ mit ber SSoIf§f|>rad^e, iueld^e er 
l^ier auf ber Süeife öon einem @nbe 9^u§Ianb§ jum anbern gum erjten 
9Kal ^ßrte, öerglid^. Sßon Sugenb auf iuifebegierig unb geioo^nt alle 
empfangenen ©inbrüde ju verarbeiten, fing er bereits bamalg an, 
bie iuSbrüdfe be8 SSoIfS aufjufc^reiben unb legte fo ben erften ©runb 
ju feinem f^)äteren großartigen ©tubium ber ruffifd^en Umgang§f!prad^e» 

Sn 0lifolajen) njoKte eg bem jungen Offizier tt)egen getuiffer SSer^ 
folgungen burd^ ben 3lbmiral ©reigl^ nid^t glüdfen; ber junge SKann 
iatte auf eine Sübin, ioetd^e öon feinem 6:i^ef begiinftigt iourbe, 
einige Sßerfe gemad^t, mußte ^ifolajew berlaffen unb Vourbe jur bal^ 
tifd^en glotte übergefü'^rt. S^lacp jioei Sauren ijerließ er freinjiEig 
ben ©eebienft, begab fid^ nad^ 2)or^pat, trat im Saläre 1826 in bie 
Uniöerjitat, ftubirte unter ber Leitung 5>?oier8 in ©emeinfd^aft mit 
Snofemjeff unb $irogoff 5lrjneifunbe unb ertoarb fid^ ben ®rab eineS 
2)ottor8 ber 5IÄebicin®)» 2)a§ «Sd^icffat führte il^n abermal§ an ba8 
@nbe 9?ußlanbg» Sm ^al^re 1829 feigen itjir i!^n toor «SiUpria unb 
MettJtfd&i aI8 orbinirenben 5(rjt eines mobilen gelblajaret^g ber 
^au^ptarmee. §luf bem 35erbanbpta|e mad^te er felbfltl^citig bic 
©d^ule ber arjtlid^en Äunft burd^ unb :^ier — nad^ feinen eigenen 
SBorten — toerlor er aKen ©lauben an baS geioiJ^nlid^e alttopa^ 
tl^ifd^e ^eili)erfal^ren» 5118 ein 3Rann o^ne SSermiJgen, fanb er ben^^ 
nod^ in fld^ genug Energie, um ftreng feiner inneren Ueberjeugung 
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fölgenb ba8, njoran er nid^t glaubte, gu ijeriuerfen. «Sobalb e§ i!^m 
möglich ivat, gab er bte mebicmifd^e S^tigfeit auf. (@r tuar f^äter 
eifriger ^omöopat^). 

^ad) SSeenbigung be§ ipoInifd)en ÄriegeS iourbe er aI8 £)rbt^ 
natDr be§ £rieg8!^of^pitaI§ tu ©t. ^Petersburg angefteHt; ^ier betrat 
©al^l pm erften SKale bag f^elb ber litterärif^en S^ätigfeit mit 
einem tleinen 33üd^letn, ineld^eg fünf Don il)m erjä^lte ^olf§märd)ett 
entpit: 9iuffifd^e 9J2är(^^en, @t. Petersburg, 1832*). Unertüartet 
unb ungeahnt tüurben ba8 S3ud^ unb ber SSerfaffer arretirt, iueit 
man in bem einen äRärd&en irgenb icelcbe Slnf^ielungen entbeöt 
1)aben iüoüte. 2)a§ inar bamal§ eine f(^^it)ere Seit für bie ruffifd^e 
Äitteratur. SSaron ®eln)ig i^atte fdjioer bü^en muffen bafür, ba§ er 
in feiner Äitteraturjeitung t)ier franjöfifd^e 33erfe über bie ^uH-S^tebo-
lutißtt ijeroffentlid^t i^atte; tnSbefonbere aber bafür, ba§ er in 
meinfc^aft mit 5pufd[)!in, f^ürft SBcifem&fi, ^ürft £)boien)§ft unb anbern 
t^ätigen SSertretern ber Eitteratur fid) auf bem Selbe be§ SourualiSmuS 
SSuIgarin entgegenfteKte, iveld^er burd) ben ©rafcn SSenlenborf fit^^ 
ju beden iüu§te. S)ie Sßerbäd^tigungen, burc^ gel^eime ©infiüfterungen 
genäbrt, Derme^rten fid^, aber jum ®lüd !annte ©^ufoffSfl; unfern 
2)a^I nod^ ijon 3)or^)at i^er unb öermoc^te t^n p retten. (5lud^ I}ier!' 
bur^ ^at fid^ @^u!offSfi? um Stuf^lanb öerbient gemad^t). S)ie aU-
gemeine Sl^eilna^me iuanbte fic^ bem jungen ©d^riftfteßer p, ioeld^er 
i?Dn nun an unbel^eHigt S'Jobellen, ©rjäblungen unb @!ijjen in ber= 
fd^iebenen :^50urnaten Uercffentlid^te 

S)ie ^Innä'^erung an ©l^idoffSfi^ xmb burd^ biefen an ^ufd^fin 
befeftigte 2)a'^I in bem SSorfa|, ein äBörterbud) ber lebenben ?ßolU^ 
fiprad^e pfammenjufteHen. $ufd^fin ermunterte i^n befonberS, la§ 
feine ^yiotijen mit il)m unb toerboöftänbigte fie burd^ eigene SiJiitt^cis 
lungen. ^ufc^fin fam nod^ einige Sage bor feinem S^obe ju 2)al^I 
unb auf feinen neuen Sflod jeigenb, fagte er: „biefe §aut (BtinojiBHHa) 
juerbe td^ fobalb nid^t ablegen." (Unter BtinojrsHHa ijerfte^t man bie 
§aut, iüeldbe bie ©(^langen abirerfen). 5)5ufd^tin njoöte boburd^ auS-
brüden, ba§ biefer 5Rod il^m lange bienen folle. (Sr entlebigte fic^ 
aud^ tt)trflid^ nid^t felbft be§ S^odeS: am 27. Januar 1837 fd^nitt 

*) PyccKia CKasKH, pasyKpameHHiiiK KaaaKOM'B BjtaÄHMipoM'b JlyrancKHMi. 
ÜHTOKi.. I. 12". ©t. gJeterSburg 1832. 201 S. mit Slbbilbimgen; üon bem feltraeii 
Süd^lein beflljt bie ^fd^ertfoitfcf)e ©Ibliotbef in fflloöfau mib bic Uiiiberfltät6bibliot(jef 
in ®or})at je ein 6jem})lttr. 
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man i:^m ben Sfißdf i>om Äetk, um feie butd^ btc SBunbe Bebingtc 
S^obeSqual ju erleid^tern. C^ier mit bem but(^) bie Äugcl ge== 
maif^ten tuirb bon ^ogobin aufkiüa^rt). bamal? jufdötg 
in ^etergburg anJüefenb, öer&rad^te mit ^ufd^ftn beffen Ie|te brei 
ÄeibenStagc nnb er'^iclt i)Ott feiner §anb einen ©maragb^S^ling/ einen 
fogenannten 2:ali§man» $ßuf(^Hn ftarb im iua^ren «Sinne beg SÖßotteS 
in ben Firmen 

Sflur einem ffetnen Greife i)on ©c^ri[tftet[crn nnb beten ^reunben 
traten bie wngeiüM)nnd^en ©igenfd^aften S)al^Ig &efannt; feine i)ieU 
feitigen Äenntniffe, fein ehrenhafter felbftänbiger ©haralter, fein 
f(heibcner, anSbauernber Stei§. SQSährenb beg :j)oInifd^en ^elbpgeg 
im 9uli 1831 iuar bie ^Stht^eilung be^ ©enetalS üiübiger über bie 
S[Bei(hfel ju ge^en genöt^igt, nm ber ^an^tarmee ben Slüdfen unb bie 
fjlan^e ju berfen» S$ie aber eine S3rü(fe fd^Iagen? Matt fanb S^lie^ 
manb, ber e? fonnte. 2)er frühere f5tottens=Sieutenant unb je^ige 
S)octor ber SD^lebicin 2)0^1 unternahm e8: beim frieden Sfufefoff iüurbe 
eine ungeiüöhnU(^^e SSrücfe gefd^lagen unb barauf unter bem feinb^ 
Ii(^en f^euer loon bem :3ngenieur?5lutobibaften tüieber jerftßrt*). 2)er 
Uebergang Slübigerg über bie SBeic^fel mx für bie Xlnterbrüöung 
beg 5lufftanbe8 t)on großer SSebeutung. 

S3et ©h«^offgf^ mad^te 2)aht bie SSelanntfd^aft beffen f^reunbeS 
SB. 51. $eron)8fi, iueld^er i^n im 9)Jat 1833 jur ^funa^me eine? 
^often§ ju fid& naii^ £)renburg eintub. S)ahl toerheirat^etc fid^ ju 
jener Seit jum erften 3Kale mit 3ulie 5lnbre (aug biefer (S^e 
ftammen ein Äeo SOB., je|t 5lrd)iteft in S'ZifhnisS'Joiogorob, unb 
eine 2^0(hter, iueld^e 1863 in Stom ftarb). 2)ahi8 S^ptigfeit al8 
^Beamter iuar betüunberungSnjürbig. @r war ber eigentlid^e (Secre^ 
tär $eron?§ftg unb ioir fa^en ganje SBclnbe öon SBericJ^ten, ©(^riften 
unb ©riefen, ioeti^^e er im Sluftrage feineg bamatigen ®hef8 toerfa^t 
hat» £)renburgf(hen Oebiet öerbrad^te 2)ahl ungefähr 7 Sahrc; 
er burchreifte bie ©egenb nach aßen 9fli(htungen unb Begleitete unter 
anbeten mit $er(>tt)§fi ben 2:hronfoIget auf beffen Steifen®). 2)ahi 
Iie§ leine ©etegenheit unbenu|t, bie lofalen 5lu8brüde ber SSoIfg^ 
f^ra(he aufjufd&reiben, bie S5oIf§genjohtthßitcn unb SKärd^en p 
ad^ten. Sm ©treben nach ©infachhcit/ faft ärmlich lebenb, aEen 

*) !Die feltcne Srofd^üre, in tt)el(l)er bfe örfidte unb blc Äupftrung berfelben 
bef^^rieben toirb, 46 ©• ©t» $etcr6bnrg 1833, be^nbet iid) in ber Xfdjertfolofc^en 
aibliotber. 
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cffen entgegentretenb, ging 2)0^ mit bem SSoIfe um, emarB 
fld^ tag Butrauen beffelben, ioaS ju etl^nogra^l^ifd^en S3eo'6ad)tuttsett 
unumgänglich nötl^ig ift ©inft auf einet Sfieife burd^ bie UraÜf(ihe 
©te!p:pe lief er iüäi^renb beg $ferbel^)edhfe'(g in eine ^ütte unb fragte 
ein aüe§ Eofatenmütterc^en, n)et(^e8 t^m einen So^f mit 5KiI(^ 
reid^te: „S^^r l^abt geioi^ lange ^yiiemanb bom jarifc^en stamme 
gefeiten?" lange, SSäterd^en, feit ben Reiten beg ÄaiferS 
$eter ^eboroioitfd^", antiüortete i^m bie Seitgenoffin $ugatfd^eW8» 

3)a'hl tl^eilte mit 5Peron)gfi bie ^efd^tüerben be§ ^elbjugeg nad^ 
im Sa^re 1839 unb l^interUefe, man barf fagen, eine ^^oto^ 

gra^^ifd^ getreue 2)arftelttung berfelben» 5)(I§ er ing ^elb jog, na^m 
er ein ß:oi)irlheft feinen d^inefifd&en $a^3ierg mit f{d[), um toon ben an 
feine SSerioantten unb SSefannten gefd^riebenen ©riefen gleidt) je jnjei 
©jem^plare ju l^aben» 2)iefe SSriefe n?urben 1867 im 9?uffifdhen 
^Ird^iö gebrutft®)» SSon 2)0!^! rii^rt aud^ ber offtcieHe SBerid^t über 
ben ^rieggjug gegen ß^biiua l^er') (htema 1860). S8ei feiner SBe^ 
fd^eibenl^eit unb SSorfid^tigfeit fagt er freilid^ ni($t alleg unb nennt 
auc^ nid^t ben ^au^tur'^ekr be§ bamaligen 3Jii|gefc^idE§, ben ^ßolen 
ß:iolfoJu§ft, ben S3efel^lg^akr ber ßaöaßerie, njeld^er um feiner 
eigenen fd^Ied^ten Si^-ßdfe iüitten ba§ SSertrauen be§ offenherzigen 
$erüiu8fi mipraud^te unb bie ^ameele in ber toerfd^neiten ©te^^e 
ju ©runbe rid^tete» 

Sm Sa^re 1841 ükrrebete £eo 3][Iexeiett)itfd^ ?|SeroiD8ti, ber 
SDZinifter ber inneren ^Ingetegenl^eiten unb (Sepife beg SJJinifterg ber 
5l^anagen, unfern ©al^l nad^ 5|Jeterg£urg ju i^m ju fommen. Sn 
ber ©igenfd^aft eineS @ecretär§ unb SBeamten ju befonberen ^lufs 
trägen bei 5Pero)t»§fi öertebte ©a'^l 8 Sa^re in ^Petersburg, iüobet er 
in Oemeinfd^aft mit SfJ. SDiiljutin bie ©tabtijerfaffung Speter§burg§ 
jufammenfteßte unb einfül^rte. ©eine ^eitgenoffen geben an, ba§ er 
fo ju fagen bie redete §anb 5|5ercn>§fi§ in ber benfioürbigen Äeitung 
beS Minifteriumg ber inneren ^Kngelegen^eiten Vüar. Unter einer 
großen SD^enge il^m geitjorbener 5lufträge lie^ er bamal§ brucfen ba? 
je^t feiten geiüorbene SBüd^tein über bie ©efte ber ©fo^pjen unb ba§ 
et^en fo feltene SOSertdben: Hnterfud^ung über baS SÖJorben i)on 
©l^riftenünbern burd^ Suben unb ben ©ebraud^ beg S3Iute8 ber^ 
felben*). 

*) 83on bcibeti Süd^ern bePnbet jld) Je ein 6jem|)lar in ber Xfd)erttotDf^en 
m\ma. 
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fanb fogar Seit, au^er feinen !5)ienftan9elegen"^citen 
no(^ an ben Slrkiten ber geogra^l^ifd^en ©efeflfd^aft ju Bet^eiligen 
unb ferner für bie aKilitär-Äei^ranftalten Sel^rfcüd^er ber Soologte wnb 
SBotanif al^pfoffen. 

SSom 2)ienft ermübet, erBat fid^ im SuH 1849 ba8 öer^ 
l^äitttt|md§tg leidste 5lmt eine? 2)ttigtrenben be? 3l5panagen#^om!i>totr8 
in S'lifl^ntsSionjgorob* ^ier in biefer ©teöung Miefe er 10 Sa^^re, 
Bis (SoÜifionen mit bem ©owuerneur 50Juran?jen) i^n ba^^in Brad^ten, 
feinen 5l6fd^ieb ju nel^men. Sn S'lif^ni^S^otogürob in «nunterferodienern 
Umgange mit ben il^m anvertrauten SSaiiern, mit bem bie SaT^r^ 
märfte feefud^enben SSoIfe würbe i^m ein geeignete? Selb für feine 
!j)!^i(ol0gifd^en ©tubien geboten. 3)amal8 erlernte er big ju bem 
®rabe bie 2)iatefte «nb 3lebengarten ber ruffifd^cn ©iprac^e, ba§ er 
au8 einem ganjen Raufen ®oIf8 nad^ ben einzelnen Äanten beftimmen 
tonnte, iüo'^cr ber ©injelne ftammte. 

51m 28. £)ctoBer 1859 fiebelte S)a]^I nad^ 3)?o8fan über, mit 
ber 5lbf{d^t, bie gro§c SD^enge ber im Saufe feine? ganjen Äeben? an^ 
gel^äuften 9lotijen in SKufee ju burd^arbeiten unb p t^rer SerSffent^^ 
lid^ung ju fd^reiten. 

S)ie gefammetten SSottSUeber übergab er ber ©ammlung ^ire^ 
jeiogfig, bie 9Kardf)en an 5lfona8ieiü, bie ©iprid^iuörter an S3objän?!i, 
bie bienftlid^en unb l^iftorifd^en ^lufjeidbnungen fd^enlte er ber 2:f($ert^ 
fottjfd^en S3ibliotI)ef (bier ioerben biefelben gebunben mit ber eigene 
Pnbigen SBibmung i)al^I§ „ber fjürftin ®. 5t. Slfd^ertfoiü" aufbe^ 
hjabrt). @r fetbft befd&äftigte fid^ augfd&Iie^Iid^ mit bem „©rflärenben 
SBorterbud^e ber lebenben gro§ruffifd^en ©iprad^e". -3m fiebenten 
Sabrje'^nt feine? fieben? fd^ritt ber f(eiPge 5lrbeiter mit bem @ifer 
eine? Jüngling? an ben 2)rudE be? umfangreid^en SBerfe?. 9Ber mit 
bem 3)ruden im 3lt(gemeinen befannt tfl, ber voirb ioiffen, bo^ ba? 
$)ru(!en, inSbefonbere in SD'Jo?lau, eine? fold^en SQSßrterbud^e? in öer^ 
fd^iebenen ©d^riftjeid^en mit nidbt geringer SÄü'^e Uerbunben ift. ©a^^l 
mad^te äffe? felbft: er mu§te anfang? bi? 12 ßiorrefturen eine? unb 
beffelben S3ogen? lefen. @r l^offte faum, bie S3eenbigung be? 3)rudf? 
ju erleben, lebte ioie ein Slnad^orct, entfagte äffen Berftreuungen, ba^^ 
mit bie ©ad^e nur nid^t in? ©todfen gerietbe. (SnbUd^ im Saläre 
1867 fonnte er fagent „^err nun läffefl bu beinen S)iener in f^rieben 
fal^renl" 2)ie Ic|te Äieferung be? SBörterbud^? ging au? ber SSud^^^ 
bruÄerct Uon 9lie? l^er»or®)» 
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3D?att tttu^ jur ber tufjtfd^ett ©efetffd^aft baran crmnern, 
ba§ ba8 SBörterI)ud^ ioeI(^e8 feineS großen HmfanciS iüegen 
nid^t bißig fein fatin, j[e|t faft gänjlid^ au§ge!auft i\t 2)a'^t l^atte 
bte Sefrtebigung ju feigen, ba§ feine fianb§Ieute feine 5fr&eit ju 
fd^ä^en iDufetem SBä^renb bet legten feine? £e&en§ fonnte er 
einige SSerfcefferungen an feinem SÖSiJrtetBud^ mad^en «nb olleS ju 
einer jtueiten Qluftage ijoffftänbig ijorBereiten; biefelbe ioirb balb 
erfd^einen. S'lod^ eine SBod&e toor feinem 2:obe faft im «Sterben lie§ 
S)abl burd^ feine S^öd^ter Her ioon feinen 2)ienftboten gekand^te 
brütfe in bag SBorterbudß eintragen. 

5lm 9, f^ebrnar 1872 Verlor ®al^t feine jhjeite f^rau ^Setaterina 
Äiüöiüna, geborne ©ololoJu, eine @n!elin be§ dürften ^utjätin, öon 
iüeld^er er brei 2;öd^ter l^atte. §yiid^t biel früher, im S)ecember 1870, 
^at S)a^t mit ©rfenntni^ nnb feftem Vertrauen ben Glauben b e 8 
SSoIfeg angenommen, jn beffen Slufflärung er fo tl^ätig mitgearbeitet 
^tte. — 

2)em Flamen S)a!^I, be8 l^erijorragenben ^orfc^erS anf bem ®e^ 
biete ber ruffifd^en ©^rad^e, aber ioirb bie Sflad^iuelt ein banfbareS 
5lnbenfen beioal^ren. 

1) 3)a§ Albuin academicum ber Uttiöcrfltät ©orjjat (®or:pat, 
fiaafmann, 1867) giebt in S^r. 2468 afö ÖJeburtgort ®a]§t§ bte ©tabt 
SSa^mut „am 3)ott" an; abgefel^en öon ber geogra^jl^ifd^ett UngenauigWt 
ift bie SÄngabc auc§ falfc^» 

2) Stt „Uttfere Seit", beutfii^c ülebue ber ^egeniwart, l^erauggegeben 
bon (Botifd^alff, S^eite ^otge, IX. ^al^rgattg, p. 275 ift unrichtig ber 
SSater 3)a^t§ ein ©ac^fe bon (Geburt genannt. 

3) 2)al§t fam im Anfang be§ :3a]^re§ 1826 nad^ 3)or$>at, ibofetbft 
er ^uerft aU freier Su^örer bie SSortefungen befud^te unb gugteid^ eifrig 
ba§ ©tubium ber lateinifd^en ©Iprcc^e trieb, um ba§ ©tubettten=@jamen 
beftel^en ju fönnen. 3tm 27. ©e^tember 1827 abfotbirte er ba§ ©jamcn 
itt ben borbereitenben SBiffenfd^aften, b. fog. ^l^itofolp^tcum. 3l[m 12.3)e= 
cember 1827 erl^ieÜ er für eine bon ber (bamatigen) ^jl^itofo^jl^ifd^ctt 
^aMtät geftetite Sßreigfrage „9Ba0 ift ^ßorofität? Sft fie burd^ 
tl^eoretifd^e unb ©rfal^rungSgrünbe ats allgemeine @igen^ 
fd^aft beg ^ör^erS 5urei(^ettb bargetl^an?" bie fitberne ^ebaitte. 
Die Arbeit, Joeti^e 9B eng gefc^riebene Quartfeiten umfaßt, fübrt baS 
moito: 

„Seben gab il^r bie ^abet, bie ©(^ule ]§at jte entftetfet, 
©d^affenbeg fieben auf§ Sfleue giebt bie SSernunft il^r gurüdf/' 
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®r[t am 20. Scmuar 1828 ioitrbe 3)al§I cttS Studiosus medicinae 
immatnMirt (bgt Alb. acad. 2468) tinb fceftanb 6creit§ am 
15. gefiruar 1829 fein 2)Dctor=@jamen. ©al^t lüor ©ttipenbiat ber tone 
unb mußte be»t)atl3 fein ©tubium 6e[(i§teutttgett, ba ^JO^angel an ^lergtett 
üt ber 3lrmee War. 2)ag Sßrotolott «6er 2)a]§t§ 3)octor==®xamett ent|ätt 
nur auSge^eic^ttete Urt^cite, barunter aud^ bon ber ,g»anb be§ bamatigen 
^ßrofefforg ber ruffifd^en ©^rad^e, SßeretooStfd^üoff, fotgenbeS üfier 2)a]^I§ 
^enntniffe im 9lu[[i[(|en: 

„II pospfede la langue Russe comme uix Russe bien el6ve.'' 
Slm 18. SKärj 1829 lüurbe Dal^t pm Doctor medicinae Jjromo=» 

birt; bie Bei bie[er ©etegen^eit berfa^te 2)i|fertatiott fül^rt ben Sitet: 
S p e c i m e n  i n a u g u r a l e  e x h i b e n s  o b s e r v a t i o n e s  d u a s  
1) de terebratione cranii cum successu instituta; 
2) de renum exulceratione occulta, 
quod consensu amplissimi medicorum ordinis in Universitate caesarea 

literarum Dorpatensi, ut gradum Doctoris Medicinae rite adipiscatur d. 
XVIII. Martis publice defendit. 

W o l d e m a r .  F e r d i n a n d .  D a h l  
Chersonensis 

Caesareus succenturio classicus dimissus. 
3)ie feinen Uniberfität§=£el§rern getoibmete S)iffertatiort umfa§t 32 

©eiten Itein Dctab unb ift in ®Dr!pat Bei ©(^ünmann gebrutft. 
2)ie ©iffertation 2)al§t§ ift baburc^ bon anbern in 3)Dr^»at erf(|ic= 

nenen Strßeiten biefer Strt auSge^eid^net, ba§ atg ©inteitung ber Scrfaffer 
einiges üfier fein £ei)en mittl^eitt. 2)er fcetreffenbe 5pa|fug tautet: 

Si quis forte solidiorem doctrinam in hoc opusculo desideret, de vita 
mea haec habeto: 

Postqaam in nobilium tirocinio navali, quod Petropoli constitutum 
est, sumtibus pxiblicis educatus jam per annos Septem imperii claasi inter-
fueram, consilinm demum cepi, studia mea litteris consecrandi. Dimissus 
igitur ab officio in medicinam pro viribus incubui, linguae simul latinae 
hucusque mihi ignotae operam navans. Quum vero jam in eo essem, ut 
ad ulterius excolendum ingenium auxiliari clinici, tum chirnrgici, tum ob-
stretricii munus subirem, sumtibus publicis hucusque sustentatus ad officium 
medici militaris in me suscipiendum a studio avocatus sum. Quidni dolerem 
mihi justo citius Musarum hanc alraam sedem relinquendam, quidni dolerem 
praecipue quod impediar, quominus egregia institutione praeceptoris dile-
ctissimi viri Experientissimi Moier, in arte chirurgica, qua hucusque de-
lectabar, uti ad hoc possim? Tempore urgente ad examinis periculum 
vocatus, ipse quidem mihi, qui Doctoris Medicinae honoribus exorner, non-
dum dignus esse videor. Sed nihilominus, examine rigoroso superato, 
iisdem a gratioso medicorum ordine mihi collatis, fidem illius ne unquam 
fallam, studiose semper enitar. luro sancteque polliceor, me non benefi-
ciorum tantum a vobis in me collaturum, praeceptores dilectissimi, semper 
memorem fore, sed usque ad cineres etiam pro virium mearum modulo 
tum literis inserviturum, neque unquam a media illa inter empiriam et 
theoriam via a vobis designata discessurum!" 
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4) Unter feinen «S^^riftcn mögen :^ier inSBefonbere genannt fein: 
a) Blijih h HeÖBiJiHEgbi EaaaKa BjiaÄHMipa JlyraHCKaro KHnaeKa 1—7 
8". C-üeTepöypr'B. 1833—39. (©efc§id§ten unb ^afietn beg Äofalen 
SBIabtmir SuganSfi). 

b) IIocjOBHD^i PyccKaro napo^a. CöopHHKt nocjOBHi^-B, 
noroBOpOKt, pe^eniä, npncjiOBiö, npHroBOpoK-B npHÖayTOK-B, 
sara^OKt nOBtpiö h npo^. MocKBa 1862. 8". sluffij^e ©:pri(j^n)ßrter. 

c) Co^HHeHia BjiaA. Äajia; HOBoe nojiHoe Hssanie. Tom. 
I—VIII. C-neTepöypr'B 1860—61. (ß5efammtau0ga6e her ©c^riften 
3)a|t§ in 8 SSänben). 

5) 3lu3 ber Seit feineg DrenBurger STufent^attS jlammen biete 
SIrBeiten 3)a]§t§, 35. bie bret fotgenben SJBl^anbtungen, ioetij^c in ben 
3)orH)ater :3a|rBtid§em gebrudt finb: 

©ttoaS über bie SSofc^üren (DrenBurg im ^eferuar 1837). 35b. II. b. 
2)Dr^. :5a^rbüd^er. p. 447—466. 

Ueber bie 0(!§riftftellerei be§ ruffifc^en S3otfe§. S5b. IV.  p. 37—54. 
S5ermif( i§tc SSemerfnngen über f iänber unb SSßtfer um Orenfiurg. S5b. V, 

p. 426 — 447. 

6) IlHCBMa K-B SPyStHMI» H31. HOXO^a B-L XwBy (PyccKlft Ap-
XHE-B H3/i;aBaeMBiä npn ?epTKOBCKOÖ BnöjrioTeK'fi ÖHÖjrioxeKapeM'B 
n. BapTeHLeBBiM'L Fo/^'b Vö. MocKBa 1867. p. 402—431 unb 
606—639. (S3riefc an bie ^reunbe üBer ben ^etb^ug gegen ßl^iloa 
im 9luffifÄen 5lr(i§iö, V. Sa^rg. 1867). 

7) BoeHHoe npe^inpiaTie npoTHBy XHBBI p. 148—166. (Htc-
Hiff B-B HMnepaTOpCKOM-B OÖmeCTB'h HCTOpiH H ÄpeBHOcxeö 
pocciäcKHX'B npn MOCKOBCKOM-B yHnBepcHTeT-fe 1860. KH. las.) 
(baS ^riegSunternel^men gegen ß^ima au0 ben SSortefungen ber Saifert. 
ßJefetlfc^aft für ruffifii^e ©efd^ic^te unb 3lttertpmer in S!}lo0fau. 1868). 
Sßeitere titerarif(|e SlZai^ltoeife üBer ben Setbgug gegen ßl^itoa finben fid^ 
in ben oBen citirten 5. ^al^rgang beS ruffif^en Slrd^ibä auf <S. 991 u. 
992. — 

8) Tojtkobbiö cjoBapB atHBaro BejiHKopyccKaro asBiKa. (®R= 
!tärenbe0 SBörter6u(^ ber teöenben gro^ruffifc^en ©!prac§e). 4 S5bc. in 2 
2^]^eilen. ^Dio^lau 1861 — 1867. 3)ie Uniberfttät Dorbat ertl^eitte biefem 
te|tcn unb auSgejeid^neten SBerle SDal^Ig am 12. December 1870 bie 
Jeeimöürgerfd^e Sßrämie. 

ßtkm 



UeJer eine in SMattb cntbectte Siuttettittfijörift. 

SSor tnel^rerctt Sctl^reti Bereits it)urt)e ber geleierten efinifd^en 
©efeßfd^aft (jlel^e beti ©ilungSBerid^t i)om 8. öctokr 1869) bie 
9la(^nd^t, ba§ im ©eMete be8 bem ^errn SSaron E r ü b e n e t gc# 
l^origen ®uteg öl^terSi^of a«f einem ettt)a brei ber @rbe 
l^eröorragenben ©teine eine alte 9lunenfd^rift entbedt toorben fei, ba8 
einjige 2)entmaX foI(ä^cr 5lrt, ba8 in ben Oftfeeiprobinjen biSl^er fid& 
gefunben l^at» Sro| toer[(|iebener SBemül^ungen aber iuar bod^ 
Mgl^er ber geleierten eftnifd^en ®efeÖf(^aft nid^t möglid^, eine getreue 
©oipie jener Snfd^rift ober ettoa au(^ ba8 mit il^r toerfel^ene @tädf beg 
«Steine? felbji ju betommen, I)ig im ©^ätfommer be? borigen Sa^reg 
$err <Stubiofu8 5lrfabiu8 ©iedl^öff/ ber M 
in Dielfad^er ^infid^t um bie ^Utertl^umgfunbe ber baltifd^en $ro-
k>injen toerbient gemad^t jid^ ba? anerlennengiuertl^c SJerbienft 
ertoarb, bie Sufd^rift an Ort unb <SteKc aufsufud^en unb eine 
Seid^nung berfelben, bag @rgebni§ einer ftunbenlangen ^Krbeit in 
fnieenDer Stellung, anzufertigen, in ber er bie Slunen in SSejug auf 
©röfie unb SSreite getreu ben Driginalfiguren nadbpbilben unb il^re 
Entfernung unb ©teUung »on unb ju einanber genau hjiebcr ju 
geben jid^ bcmü:^^ ©eine Seid^nung ift in ©qpc^pat i^jl^^^togra« 
!p"eif(^ na(^gebilbet unb barnad^ bie Snfd^rift auf ber am ©d^lu^ 
biefeg ^efteg ange^ngten Slafel getreu toiebergegeben» 

Ueber bie Snfd^rift felbft aber berid^tet §crr ©icdfl^off 
folgenbermaafeen: 

„@inc ß:o:|pic burd^ 3lbbrudf fonnte tro^ mel^^fad^er Serfud^e 
mit angefeud^tetem $a^ier nid^t gewonnen werben, ba bie raube 
Dberpdbe be? ©teineS unb bie jadfigen Slänber ber 9lutien baS 
$a:jpier jerriffen, Wie e8 aud^ unmöglid^ War, ba8 angefeud^tete 
$o!pier in bie jwar tiefen, aber fel^^ fcS^walen Siguren l^^nein« 
jubriidfen» 
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©rfd^einen bie 9iänber ber Saunen in bet ^etd^ttung glatter, aI8 
fte in natura ftnb, lag e? t^eilS au^et^Ib meiner ®e[d)i(!lid^tett, aöe 
burd^ ben ber Seit l^ersjorgegangenen ©(Jen unb Tanten pm 
5lugbru(f ju l&ringen, ti^ei'(§ fd^tenen mir bie erft in fpäterer Seit 
entftanbenen ©r^^ungen unb Sßertiefungen feinen iüe[entli(^en S3eitrag 
jur ©ntjifferung ber Saunen ju liefern. 

2)er .bie SRunenfd^rift tragenbe «Stein ift ein ©ranit. 2)er 
Umfang be§ ©teine§ Beträgt 22, ber ©urd^meffer 8 S)ie f^crm 
beg @teine§ ift einem Äegelfegment ä^nlid^. 2)ie Släd^e, iuorauf bie 
Saunen eingemeißelt finb, ift fd^räge unb fo raul^, baß bie mut^= 
mapd^ auf berfelBen nod^ ijorl^anbenen Saunen t)on ben burc^ bie 
Beit i^eröorgerufenen ©r^ß^ungen unb SSertiefungen nid)t me'^r p 
unterfd&eiben ftnb. S)er @tein er^^ebt fid^ ca. 4 gu§ bon ber @rbe. 

S)ie Saunen finb in f^orm einer ©ßi^fe, beren große 
71 cm. unb beren Heine 5l£e 20 cm. betragen, eingemeißelt. S)ie 
£änge ber einzelnen (@trid^e) 9^une beträgt 3 cm. ®ie S3reite 
ber einjelnen ©trid^e, au§ benen bie Setd^en befte'^en, 2—3 mm. 
bie S^iefe 10 mm. 

S)er SKunenftein Befinbet fid^ auf ber im SBoImarfd^en Greife, 
9lujenfd^en Äird§f:j)iele, gum ®ute £)l^Ier§!^of geprigen §öftage 
®rul)bum, 300 ©d^ritte ca. i)on ber äftuiensSflauffd^en ©traße entfernt, 
in einer ijon S3ir!en unb ©Kern beivac^fenen Sflieberung, unmittelbar 
an einem f^lüßd^en"» 

Sm 5lttfd^Iuß an bie obigen 3Ättt:^eilungen barf l^ier nod^ 
rii^^menb l^eröorgel^oben iüerben, baß ^err 2) i e ä o f f außer um bie 
£)l^ler§l^offd&c Snfd^rift ftd^ aud| nod^ um eine jiüeite 9fiunen=f 
fd^rift bemüp ^at, bie nadt) einem unfid^eren ©erüd^te fid^ auf 
einem «Steine im Surtnedffd^en ©ee befinben foHte. ©ein SSerid^t 
barüber lautet alfo: 

„Sn fjolge einer mir i5on bem §errn Ißrofeffor ©retotngf 
i n  2 ) o r : | ) a t  p g e g a n g e n e n  S f l o t i j  b e g  ^ e r r n  O r a f e n  © i e ö e r g ^  
SB e tt b e n, in iueld^er bie SSermuf^ung au§gef^rod[)ett ttjar, baß ber 
im ^urtnetffd^en ©ee, etiüa SCßerft ijom Ufer, befinblic^e Kukur 
x)ber Zippur, b. ]^. Siffe^= ober ©d^riftjeid^ienftein, ^unen enthalte, 
begab xäi mid^ in SSegleitung ber Herren stud. toon Äanting imb 
^ifiebenftein, ^etriebSbirector DonSSurtnedf, ju S3oote an ben un§ 



lieber eine in Siölanb entbedte 9limenfd)tift. 127 

iJOtt Bcjeic!^neten ©teln, «tib ba§ bafel'bft bur(| eine Untere 
fud^ung erhielte Slefultat Beel^re td^ mid) bei' geleierten ©efeßfd^aft im 
^flad^fte^enben in Äürje mitjutl^eilen: 

2)er genannte Kukur- cber Zippur-©teitt Befinbet flc^ im 
S3urtne(![d^en @ee jVütfd&ctt bem Oute ©d^Io^ fduxtmd unb bem pm 
®nte ^auenl^of gel^örigen SSeigute S^eui^all, 1 äBerft ca, bom Ufer 
entfernt. 

S3el entblößtem 3lrme «nterfuc^te id& bie ca. 2 «nter bem 
äBafferfipiegel Hegenbe £)Berf(äd&e be8 Steinet forgfältig mit ber 
^anb unb na"em beutlid^, ba ba8 SBaffer flar unb bie SSeleud^tung 
günftig iuar, nur ein fd^räge einge^aueneg Äreuj iüa^r. Slunen ober 
anbere ©d^riftjeid^en tt)arcn nid^t ju entbedfen. SReine SSermut^ung, 
ba§ ber Kukur- ober Zippur-fStein ein «Seegrenjftein fei, ber bag 
®ut <Sc^lo§ S3urtne(l ijon bem SBauen^^offd^cn ref!p. S'lcu'^afifd^en 
(Gebiete trennt, würbe in ber golge bon bem ^errn S3efi|er 
i>on ^auen^pf, aI8 aud^ ijon ^Qerrn ^riebenftein beftätigt; 
Äe|terer bocumentirte biefe meine Slnnol^me aud^ nod^ burci SSor« 
njeifung ber betreffenben ©eelarte". 

Sl n m e r {IUI g. 3>.ie 3nfcl)rift felbfl fonn au8 btfonbtren ©rünbtn trfi im 
nc(cl)ftfn §cft ber SSerftanblungcn, baS ati6fübrncl)er auf fie aurütffommcn inirb, in 
einer getreuen 9Jad)biibung gegeben t^erben, toornad) baö auf 0eltc 125 ®e{agtc ju 
bericl)tigen ifl» 



Vorläufiger SJerid^t 
über 

blc ßnöttfang einer urafanorcl^lerett Urfiinkiu 
©ouiraluufi im ©^^loffe p Swtuefl 

t)on 

slrfcmög 2)tetf]öoff» 

S)er gele'^rten ®efellf($aft erlaube mir bic boxläuflge 5lnjeige 
ju mad&en, baß eg mir im SSeretn mit bem §errn stud. u» Äanting 
im ©d^Ioffe ju SSurtned i)ergönnt geiuefen ift, ein Bis t)a^)in unBe^ 
fannteS 3lri^ito ju 2:age ju förbern, ein 5lr(^iu, ba8 jal^Ireid^e Ur-
funben nnb S)ocumente enthält, bie nid^t nur für bie ©efd^id^te 
unb 6:ulturpftänbe ÄitolanbS für eine uon 300 Salären öon 
Befonberem Sntereffe fein bürften, fonbern öU(^ ba? giiöerläffigfte 
SDJaterial für bie ©efd^id^te vieler Familien «nb Oüter be§ ÄanbeS 
in ftd& Bergen. 

Sfiad^ einer faft brei SOßod^en in 5Inf^rud& nel^menben Sil^atigfeit 
ioarb eg nnS möglicB, bie Urfunben unb S)ücumente ju ctaffificiren, 
eine Slnjal^l berfelBen ju co^)iren unb ein ^pedah unb ein ©enerali» 
SIegifter neBft genauer ^nl^attSangaBe anzufertigen. 

erlauBe mir no(^^ l^injujufügen, ba| bie ältefte Ur!unbe 
i>om Sa^re 1417 batirt unb eine SSelei^nunggurfunbe beS jOrben?-
meifterg Äanber öon ©^an^^eim ift. 

Äeiber Bin i(ä^ ni^t im ©tanbe, ber gelehrten ®efe]ttfd)aft ge^ 
nauere SSortagen mad^en ju fonnen, ba id^ ijon bem im SluSlanbe 
iueilenben S3efi|er beS ©d^Ioffeg SBurtnecE bie Slutorifation jur SSer^ 
ijffentlid^ung beg in Siebe ftel^enben 5lrd^ibg nod^ nid^t erBalten B^Be, 

^d& referiJtre mir jebod^ bag 9?ed&t, ber geleierten @efellf(|aft in 
Sutunft nähere 2)etailg ju unterBreiten. 

® 0 r ^ a t, ben 12. ©e^JtemBer 1872. 



Arohivstudien 
zur 

livländisclien Geschiclite 
von 

RioliairdL Xla>u.sxn.a,xu]L. 

n. 

Das dörptsche ßathsarchiv. 

Der folgende Aufsatz ist zum Theil bereits in den Sitzungs
berichten der gelehrten estnischen Gesellschaft 1872 pag. 72—89 
abgedruckt. Den Antrag des Präsidiums, die Arbeit nochmals 
in den Verhandlungen der Gesellschaft erscheinen zu lassen, 
nahm ich gern an, um in grösserer Ausführlichkeit, als dort mög
lich war, Geschichte und Bestand des Archivs zu behandeln 
und dabei manches zu ergänzen und zu berichtigen. Die Re-
gistrirung der ältesten Urkunden aus dem XVI. Jahrhundert 
bedarf wohl keiner weitern Begründung, sie zeigen wie nach 
der völligen Zerstörung der alten Stadt Dorpat die rechtliche 
Grundlage der neuen gelegt wurde, um sich dann theilweise 
bis heute zu erhalten. Ein vollständiger Abdruck dieser altern 
Urkunden, vor allem der wichtigen noch vorhandenen grössern 
städtischen Privilegien aus der polnischen und schwedischen 
Zeit wird je länger je mehr Bedürfniss, augenblicklich war der
selbe nicht ausführbar. 

Der erste Theil dieser Archivstudien: Livonica im pol
nischen Reichsarchiv, ist bereits im Beginn des vorigen Jahres 
in Riga für die Mittheilungen aus der livländischen Geschichte 
abgedruckt worden und tritt hoffentlich bald in Heft I des 
XII. Bandes derselben an die Oeffentlichkeit. 

Dorpat am Ostersonnabend 1873. 
Richard Hausmann. 
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Es ist ein Jahrhundert verflossen, seit derjenige, der zum 
letzten Mal eingehendere Nachrichten über das dörptsche Raths
archiv veröffentlichte, die ersten Angaben über dasselbe machte 
Gadebuch in seiner 1772 anonym erschienenen „Abhandlung 
von livländischen Geschichtsschreibern". So mag es wohl an 
der Zeit sein, das fast bereits vergessene wieder ins Gedächt-
niss zu rufen und dem einiges neue beizufügen, das sich bei 
den wiederholten Forschungen fand, die ich seit dem vorigen 
Sommer im örtlichen Rathsarchiv anstellte. Der ungeordnete 
Zustand desselben machte es allerdings unmöglich, alle Einzel
heiten kennen zu lernen, nicht an eine systematische Bearbei
tung des Ganzen vermochte ich zu gehen, sondern zunächst 
wollte ich mich nur persönlich über den Bestand des Archivs 
unterrichten und demgemäss mache ich diese Mittheilungen. 
Was hier geboten wird, soll nur vorläufig orientiren; treten 
günstigere Verhältnisse ein, so dürfte mit der genaueren Durch
forschung auch ein ausführlicherer Bericht erfolgen. 

Die wechselvollen Geschicke, welche Dorpat im Laufe der 
Jahrhunderte erfahren, haben die deutlichsten Spuren in dem 
Bestände des örtlichen Archivs hinterlassen, und zwar steht die 
Geschichte desselben im engsten Zusammenhang mit den wie
derholten Versuchen des östlichen Nachbarn, aus der deutschen 
Stadt eine russische zu machen. Die erste Eroberung derselben 
unter Iwan dem Schrecklichen 1558 und die 24jährige russische 
Herrschaft bis 1582, die zweite unter Alexej Michailowitsch 
1656, die dritte unter Peter 1704 unterbrachen die Continuität 
der städtischen Entwickelung, und besonders die erste und 
letzte dieser Eroberungen Hessen durch die im grössten Mass
stabe durchgeführte Uebersiedlung der deutschen Gemeinde 
Dorpats nach Wolodga, Nischnj-Nowgorod, Kasan die Stadt 
zeitweilig untergehen. Allein immer wieder erhob sie sich und 
wurde von Neuem, was sie vor der Katastrophe gewesen: eine 
deutsche Stadt. So viel auch in diesen schweren Zeiten an 
materiellen Gütern verloren ging, Fleiss und Eifer haben es 
mit grösserem oder geringerem Erfolg zu ersetzen gewusst — 
unwiederbringlich aber war, was in diesen Bewegungen aus 
dem Archiv der Stadt verschwunden ist: eben jene drei Er
oberungen veranlassten die grossen Lücken des hiesigen Archivs; 
hier die Continuität wieder herzustellen, blieb und ist für immer 
unmöglich. 

\ 



Hausmann, der dörptsche Ratlisarchiv. I3l 

Nicht gerade sehr häufig hat eine Bearbeitung des archi-
valischen Materials stattgefunden, aber die daran gegangen sind, 
haben um so gründlicher ihre Aufgabe erfasst, und es waren 
dies, zum Ruhm der Stadt sei es gesagt, regelmässig Männer, 
welche nicht durch ihre officielle Stellung zu solchen zeitrau
benden und mühevollen Forschungen verpflichtet waren, die 
aber einmal zu Leitern des Gemeinwesens berufen, es als eine 
Ehrensache ansahen ihre Thätigkeit auch nach dieser Seite 
a u s z u d e h n e n .  V o n  d i e s e n  E h r e n m ä n n e r n  i s t  h i e r  z u e r s t  B a r 
tholomäus Wybers zu nennen, der hochverdiente Bürger
meister der Stadt aus der Mitte des XVII. Jahrhunderts. Von 
ihm bewahrt das Archiv noch heute mehrere starke Foliobände, 
in welche mit grösstem Fleiss Alles systematisch zusammenge
tragen ist, was Wybers bemerkenswerthes im Archiv fand. 
Es sind zunächst seine Collectanea maiora, oder wie Wybers 
selbst das Werk nennt ^jExtractum actorum notabilium Consula-
rum Dorpatensium veteris protocolli". Ueber sie giebt Gade-
busch 1. c. p. 79 einige Nachrichten, doch ist zu bemerken, 
dass Wybers nicht, wie Gadebusch nach Sahmen anführt, 
mit den ersten Zeiten der polnischen Regierung beginnt, son
dern weiter zurückgreift, und soweit das Archiv das Material 
noch bot, auch Nachrichten aus den letzten Jahren der städtischen 
Selbstständigkeit liefert. Seine Sammlung umfasst nämlich die 
Zeit vom März 1547 bis zum März 1555, dann folgt wie im 
Archiv so auch bei ihm die erste grosse Lücke für die Zeit 
der russischen Herrschaft, und Wybers fährt erst seit dem 
October 1583 wieder fort. Es sind Auszüge aus den Protocollen 
und andern Acten des Archivs, die einzelnen Sachen möglichst 
chronologisch behandelt, aber in der Art geordnet, dass die 
einmal aufgenommenen ununterbrochen bis zu ihrem Austrag 
verfolgt werden. Das Werk ist nicht vollständig erhalten, es 
reichte, wie Sahmen angiebt, ursprünglich bis 1656, der zwei
ten russischen Eroberung, und umfasste nach Gadebusch 1598 
Seiten in Folio; dieser liess es, da es sehr defect war, in zwei 
starke Bände fassen, aber nur den ersten von 824 Folioseiten, 
der bis zum 7. December 1642 reicht, habe ich gefunden, der 
zweite scheint in jüngster Zeit verschwunden zu sein, und 
ebenso fehlt der sehr nothwendige Index realis, den Sahmen 
um 1750 noch benutzte, welchen aber nicht sehr lange nachher 
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Gadebusch „ganz und gar vermisst". Ich fand nun Volu
men I, Nr. 28 von Wybers Hand geschriebene, kurzgefasste 
Inhaltsangaben der ersten 40 Seiten seiner Collectanea von 
1547. März bis 1585. November. 22. ganz so geordnet wie das 
Hauptwerk selbst; es hat diese Arbeit fortgesetzt werden sollen, 
die Seiten sind schon dafür liniirt, dann aber ist sie doch liegen 
geblieben. Vielleicht war der verlorene Index realis ähnlich 
eingerichtet, ja es könnte hier der Anfang desselben vor
liegen. Verfassungsgeschichtlich ebenso interessant als wich
tig ist dann das zweite Werk Wybers auf 554 Seiten in 
Folio: „In Statu politico Civitatis Dorpatensis von anno 1625 
vom Augusto bis anno 1649 was vorgangen und für actiones sich 
mit E. E. Rahte, der Bürgerschaft vnd Sonsten mit den Hern 
General-Statthaltern, Academien, Landt vnd Hoffgericht zuge
tragen auch was bei Königlicher Majestät erhalten". Wir ge
winnen hieraus die beste Kenntniss der Stadtverfassung in der 
ersten Zeit der schwedischen Herrschaft bis zur zweiten rus
sischen Eroberung. 

Ausser diesen beiden grossen Sammelwerken von Wybers 
existirt im Archiv noch manches Andere von ihm, dessen Gade
busch nicht Erwähnung thut: aufgeführt sei hier eine sehr merk
würdige Privilegiensammlung, von den ältesten Zeiten mit dem 
Waldemar-Erichschen Recht beginnend und fortgehend bis ins 
XVII. Jahrhundert, und zwar hat Wybers hier nicht nur die 
Privilegien der Städte, sondern auch die der Ritterschaften abge
schrieben, als letztes das von Christines für Riga 1637. August 25. 
V o n  s p e c i e l l  d ö r p t s c h e n  P r i v i l e g i e n  f ü h r e  i c h  a u s  d e m s e l b e n  a n ;  
Kaiser Carl V. a. a. 1528 und 1553, Herzog Carl für die dörptschen 
Landsassen a. a. 1602. Zum Schluss ein gutes Register. Samm
lungen dieser Art sind überhaupt viel zahlreicher gewesen, als 
man gemeinhin annimmt. Eine andere Sammlung älterer Pri
vilegien cfr. Sahmen Register pg. 159.a. 3. enthält: Urkunden 
Sigismund III. d. d. 1588. Januar. 30, 1587. December. 28, Con-
firmatio generalis iurium 1588. Februar. 8, Confirmatio pactorum 
conventorum 1587. December. 28; dann folgen in schlechten 
Abschriften polnische Urkunden, Constitutio des Krönungsland
tages 1588, de praescriptione fatalibus interregni Constitutio 
Anni 1576. — Der emsige Fleiss, welchen Wybers in allen 
seinen Compilationen entwickelt hat, erregt Staunen, und wohl 



Hausmann, das dörptsche RathsarcWv. 133 

darf man einstimmen in das Urtheil, welches Gadebusch föllt: 
„Betrachtet man Alles, was Wybers gethan hat: so ist er einer 
der würdigsten Bürgermeister dieser Stadt gewesen," 

Einen ebenbürtigen Nachfolger fand er gegen Ausgang des 
XVII. Jahrhunderts in Johann Remmin aus Stralsund. Was 
diesen zu seiner Sammlung bewogen, erzählt er selbst auf dem 
Vorblatt des ersten Bandes; „Als ich den 4. August anno 1681 
alhie in Dörpt Stadt Secretarius geworden, habe weder die 
Rigischen Rechte, Constitutiones und Statuta, noch andere 
nöthige Sachen zu Rathhause vor mir gefunden dahero 
mit grosser Bemühung solche mir angeschaffet, auch E. E. 
Raht Communication davon gegeben". So entstanden Remmins 
Collectanea, 2 Bände in fol., über welche eingehendere Nach
richten bis jetzt noch nie an die Oeffentlichkeit gekommen sind, 
den Gadebusch in seiner „Abhandlung" gar nicht besonders 
erwähnt, und den weder das Schriftstellerlexicon von Recke 
und Napierskj noch dessen Nachträge von Beise nennen. Den 
ersten Band dieser Collectanea hat später 1719 der Rath nach 
des Verfassers Tode von dessen Wittwe für 10 Rbl. angekauft, 
er ist 1011 Seiten stark, zum grössten Theil von Remmin selbst 
geschrieben; als Inhalt giebt dieser an: „Das Rigische Recht 
nebst hiesiger Stadt Dorpat Privilegien, Statuten, Satzungen, 
Ordnungen, Schrägen, königlichen Resolutionen, Placaten und 
andern Sachen". Dazu zwei Register, das erste für das rigische 
Recht, das hier ins Hochdeutsche übertragen ist, das zweite 
für die andern Sachen, die in diesem Bande stehen. Das 
rigische Recht nimmt nur die ersten 66 Seiten ein, Remmin 
bezeugt selbst, er habe dafür mehre Exemplare collationirt. 
Gleich im ersten Jahre seines Secretariats 1681 hat er die Ab
schrift besorgen lassen. — Darauf folgen Gesetze und Ord
nungen der mannigfaltigsten Art, alle auf das Stadtrecht Dor-
pats bezüglich, Bursprake, pg. 85—106 deutsche Uebersetzung 
des Privilegium Christinae; ganz besonders zahlreich sind Vor
schriften, Erlasse, Taxen etc. des in Dorpat errichteten Hofge
richts, pg. 203—329 enthalten die Hofgerichtsordnung d. d. 
1630. Septbr. 6. (Die Hofgerichtscanzeleiacten sollten wie die 
akademische Bibliothek und Druckerei nebst den Oberconsisto-
rialacten laut der Capitulation d. d. 1656. Oct. 12. aus Dorpat 
abgeführt werden, cfr. pg. 989.) Für die Rechtsgeschichte 
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Livlands im Allgemeineri, besonders aber für die Dorpats, ist 
diese Semmliing Remmins von hervorragender Bedeutung. 
Erwähnt sei hier noch die in Folge des Befehls des Gouverneur 
Hastfer 1688 getroffenen Neuordnung in der Dörptschen Raths-
canzelei, dass ein Diarium über die Verhandlungen jeder Session 
geführt werde, von welchem monatlich eine Copie dem Gou
verneur zu übersenden ist, und dass die Protocolle jährlich 
einzubinden seien, cfr. pg. 563—567. — Von mehr rein histo
rischem Interesse ist der Schluss dieses Bandes, pg. 945—1011, 
Materialien für die Geschichte der Stadt von 1704 ab: eine Be
schreibung der Belagerung und Capitulation derselben, wie viel 
Bomben in dieselbe geflogen, welche Häuser dadurch zerstört 
sind, dann das Namensverzeichniss der 72 Getödteten und 48 
Blessirten, Angaben was die Stadt auf Begehren des Obersten 
Scytte während der Belagerung geleistet, die Capitulation von 
1704; ferner die Schriftstücke, welche in Folge des Verdachtes, 
d a s s  D o r p a t  n o c h  m i t  d e n  S c h w e d e n  i n  V e r b i n d u n g  s t e h e ,  i h r  
allen Verkehr mit dem Lande abschneiden und bald dem Bürgel 
nicht mehr erlauben, die Vorstadt zu betreten; die Rathsglieder 
müssen 1706 mit Leib und Leben dafür caviren, dass dieser 
Befehl nicht übertreten werde. Es ist das Vorspiel, im näch
sten Jahre erfolgte die Verbannung der ganzen Gemeinde Dor
pat nach Russland. Für diese ganze traurige Episode sind 
Remmins Collectanea Quelle ersten Ranges, während der Eut-
wickelung dieses Dramas sind sie gleichzeitig geschrieben, der 
erste Band derselben geht bis September 1707, der zweite 
setzt von Seite 58 diese Schilderung fort, giebt die vollstän
digen Listen der 778 verbannten Personen. Hieran schliesst 
sich das gleichfalls im Rathsarchiv noch befindliche Diarium 
Remmins, ein Tagebuch, welches der treue Bürgermeister wäh
rend der Verbannung in Russland geführt, höchst interessant. 

Der zweite Band der Remmin'schen Collectanea ist im 
ersten Theil bis pg. 56 von anderer Hand geschrieben, es ist 
eine Sammlung des Assessor Richterfeld, von welchem sie 1687 
Remmin erhielt, Landesverordnungen, Hofsgerichtsmandate etc., 
gleichfalls von grosser Wichtigkeit für die Rechtsgeschichte 
Livlands. Der zweite Theil des Bandes liefert vorzüglich jene 
Materialien zur Geschichte des Exils, zum Schluss pg. 135 eine 
Liste der 1695 reducirten Güter in Livland, 125 an Zahl. 
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Remmin war eifrig darauf bedacht, Ordnung in die Stadt
verwaltung zu bringen, namentlich die finanziellen Verhältnisse 
zu regnliren, zahlreich sind die Zeugnisse dafür; er bestimmte 
dicke Bände dazu, dass die Einnahmen und Ausgaben der Stadt 
hier regelmässig verzeichnet werden, denn einzelne zerstreute 
Notizen gingen zn leicht verloren: 1688 fertigte er ein Special-
inventarium über alle Stadt-, Kirchen- und Hospitalgefälle an, 
aus der Zeit seiner Verwaltung stammt das sehr detaillirte 
General-Conto über den neuen Rathshausbau 1684—1686. Be
sonders interessant ist sein zweites Specialinventarium vom 
Jahre 1695, dass er am 22. December dem Rath übergab und 
nach welchem jährlich 14 Tage nach Michaelis die Stadtrech
nungen der Cassaordnung gemäss abgelegt werden sollen; er 
verzeichnet hier die städtischen Gefälle besonders aus den 
Patrimonialgütern, die Kirchenintraden aus den Kirchengütern, 
Begräbnissgeldern (letztere betrugen 110 Rthlr. im Jahre 1695); 
wir erhalten hier genaue Angaben über den Etat der Stadt: 
zwei Bürgermeister erhalten jeder 150 Rthlr., 7 Rathsherren 
jeder 50 Rthlr., ein Secretair 100 Rthlr., ein Stadtmedicus 25, 
ein Musikant 20, eine Hebamme 16, ein Scharfrichter 41, ein 
Schornsteinfeger 50 Rthlr. jährlich. Im Ganzen kostet der Etat 
der Stadt jährlich 2558 Rthlr. Fleissig strebt der Bürgermeister 
die Schulden der Stadt zu bezahlen, von den etwa 4000 Rthlr., 
die er übernahm, hat er den grössten Theil gedeckt, eine 
seiner Berechnungen schliesst er mit dem Satz: „ Schulden 
müssen aber nicht gemacht werden." 

Aus dem XVII. Jahrhundert stammte weiter eine werth
v o l l e  S a m m l a n g  v o m  B ü r g e r m e i s t e r  J o h .  D a v i d  G r u n e r :  „ C o l -
lectanea, worinnen das Rig- und Ehstnische Ritter- auch Stadt-
Recht, und andere nützliche Urkunden gesammelt worden." 
Leider scheint dieses nützliche Werk verloren zu sein, ich 
habe es bisher nicht auffinden können. Vielleicht fördert eine 
genaue Ordnung des ganzen Archiv^ dasselbe einst zu Tage, 
1847 war es noch vorhanden, wie ein Citat in Bunges Archiv 
Bd. V, 206 angiebt. 

Nach diesen fleisigen und patriotischen Bürgermeistern 
des XVII. Jahrhunderts, die über die Geschäfte des Tages nicht 
den weitern Blick verloren, und von denen es scheint als hätte 
jeder geeifert durch ein grösseres Werk seinen Namen zu ver
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ewigen, tritt nun in Folge trauriger Zeitläufe eine grössere 
Lücke, bis sich ein Nachfolger gleichen Geistes findet. Die 
Stadt ging durch die Ereignisse von 1704 und 1708 völlig 
unter. Den Rathsstuhl 1714 wieder zu besetzen wurde fast 
unmöglich, wo Kirchen und Strassen in Trümmern lagen, wer 
konnte da an ruhige Archivarbeiten denken. Erst gegen Mitte 
des Jahrhunderts wurde es besser, und es ist erfreulich, dass 
es gemäss alter Tradition wieder der Bürgermeister der Stadt 
war, der trotz einer Ueberfülle anderer Arbeiten sich des ver
wahrlosten Archivs annahm, und die Ordnung desselben nicht 
nur mit Eifer begann, sondern auch mit grösster Ausdauer zu 
Ende führte. Das war Johann Jacob Sahmen. 1700 in Kö
nigsberg geboren, wurde er 1740 Bürgermeister in Dorpat, 
und stand dem Amt 25 Jahre vor, und zwar führte er dasselbe 
bis 1757 ganz allein, da erst wurde ihm ein College für die 
Polizeisachen zugeordnet und Sahmen nahm jetzt den Titel 
eines Justizbürgermeisters an. 1765 erhielt er den erbetenen 
Abschied, vier Jahr später, am 16. Mai 1769, ist er gestorben. 

Der Fleiss, den Sahmen auf die Durchforschung und Syste-
matisirung des Archivs verwandt hat, steht dem Wybers und 
Remmins nicht nach, übertrifft vielleicht sogar noch den dieser 
beiden. Von ihm sind eine Reihe wichtiger Werke hier zu 
nennen, über welche auch Gadebusch 1. c. 205 handelt, zu
nächst „Das alte Dorpat, so den Zustand und Beschaffenheit 
desselben unter bischöflichen und königlichen polnischen Regie
rung aus richtigen Urkunden darstellet." Diese Frucht einer 
achtzehnjährigen Arbeit ist am 17. April 1758 vollendet. Von 
der alten Geschichte der Stadt weiss der Verfasser freilich 
wenig, weil für diese Zeit das Archiv zerstört war; der Werth 
des Werkes beginnt, wo dasselbe die Schilderung des Zustan-
des in der letzten Zeit der Selbständigkeit liefert. Hiefür 
legen ihm Wybers Collectaneen, welche er fleisig benutzte, 
vor, dann das Orginalprotocoll des Rathes für die Jahre 
1547—1555. Für 1558-1582, die Zeit der russischen Herrschaft, 
hat er natürlich, da keine Materialien vorhanden waren, auch 
nichts geliefert, desto ausführlicher wird er in der polnischen 
Zeit; die Verfassungsverhältnisse der Stadt in dieser Epoche 
erörtet er auf gegen 700 Seiten. Die Competenz des Rathes, 
die Appellation nach Riga, die Policei, die Machtlosigkeit des 
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Bischofs in der Stadt, der Handel derselben, ihre Stände und 
ihre Rechte, kurz Beziehungen der mannigfaltigsten Art wer
den besprochen und zwar wird die Entwickelang jedes Insti
tuts während der ganzen Zeit zusammenhängend dargestellt. 
Den Schluss bilden unter 28 Nummern 35 von Sahmen abgeschrie
bene Urkunden für die Zeit bis 1603, welchen dann der jüngst-
verstorbene Archivar Thrämer zwei weitere hinzugefügt hat. 
Ein Index erleichtert die Benutzung. Das ganze Werk ist 
durchaus vom rein praktischen Standpunct abgefasst; nament
lich die Mitglieder des Rathsstuhles sollten sich rasch belehren 
können über diese Themata. „Gott gebe, dass meine Arbeit 
von einem Nutzen und vortheilhaften Gebrauch der Stadt sein 
möge", ruft der Verfasser in der Vorrede aus, und Gadebusch 
urtheilt: „Das ganze Werk ist aus dem Stadtarchive gezogen, 
gründet sich auf unverwerfliche Urkunden und ist so pragma
tisch geschrieben, dass ein jedes Rathsglied in Dorpat solches 
auswendig wissen sollte." — Für ein weiteres Publicum hat 
bisher nur Gadebusch dieses Werk benutzt, in seinen livlän-
dischen Jahrbüchern citirt er dasselbe sehr häufig. Auszüge 
aus dem alten Dorpat, die Körber gemacht hatte, sollten, wie 
Beise im Nachtrage zum livländischen Schriftstellerlexicon 
s. V. Sahmen anführt, im 3. und 4. Doppelheft des Band. III. 
der Verhandlungen der gel. estn. Ges. publicirt werden, allein 
dieses Doppelheft ist nie erschienen; sie wurden dann später 
1860 als Sonderschrift von derselben Gesellschaft herausgegeben 
als „Materialien zur Kirchen- und Prediger-Chronik der Stadt 
Dorpat gesammelt von E. P. Körber. Aus archivalischen 
Quellen, in den Jahren 1825 und 1826". Sahmens Name ist 
aber nirgend genannt. — Eine Fortsetzung dieses alten, ein 
mittleres Dorpat, die Beschreibung desselben während der 
schwedischen Zeit, lag freilich auch noch in Sahmens Plan, 
doch hat er denselben leider nicht ausgeführt. Dagegen existi-
ren von ihm noch Collectanea, zwei Foliobände, in welchen 
auf 2254 Seiten 1798 Urkunden, vorzüglich Rathschreiben aus 
dem XVIII. Jahrhundert, copirt sind. 

Den Schluss des Tom. II. dieser Collectanea bildet die 
Schilderung des Unglücks der Stadt seit dem Jahre 1707, mit 
den Listen der nach Russland Verbannten etc., nach den Ma
terialien die Sahmen bei Remmin fand. — Endlich existirfc 
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von Sahmen noch eine weitere Sammlang von ürtheilen, Be
scheiden und Resolutionen des Rathes von 1724—1740, die er 
in einen Band von 823 Folioseiten zusammengetragen hat, 
welchen Gadebusch nicht anführt (liegt im Bürgermeisterschapff'). 

Wenn man diese grossen Sammlungen betrachtet und erwägt, 
dass das Alles eigenhändig von Sahmen geschrieben ist, dass 
der Mann zu gleicher Zeit die sämmtlichen Geschäfte der Stadt 
leitete, dass dieser einzige Bürgermeister auch der Syndicus 
war, der wegen Mangel an Schulen seine Kinder selbst unter
richtete — so ist das eine Thätigkeit, von welcher man heute 
kaum eine Vorstellung hat und vor der man die höchste Ach
tung hegen muss. Wesentlich patriotische Zwecke leiteten ihn, 
Gadebusch spricht aus Erfahrung, wenn er sagt: „Diese Ar
beiten gereichen den Nachkommen, die in Stadtsachen schreiben 
müssen, zu einer grossen Erleichterung." Es war noch die 
Zeit, wo gefällte Urtheile in der Folge als Präjudicate benutzt 
wurden, und über den Mangel an gedruckten Gesetzten hin
weghelfen mussten. 

Vor Allem was Sahmens Bestreben, Ordnung und Ueber-
sicht in die vorhandenen Materialien des Archivs zu bringen, 
ihm ist es zu danken, wenn sich noch heute dort eine statt
liche Reihe Bände Rathsprocolle beiludet, er suchte sie zusam
men und Hess sie binden. Leider ist diese Serie heute nicht 
mehr ganz vollständig, gerade die ältesten Protocolle vermisst 
man. Aber damit nicht zufrieden schaffte er auch die Mittel 
sich in dieser grossen Masse zu orientiren, von ganz ausser
ordentlichem Werth sind hiezu seine beiden Samminngen: 
Extracta protocollorüm Tomus I. de anno 1600 ad 1709, To-
mus II. de anno 1719 ad 1758. Es sind dies Register welche 
zunächst nach den Jahren geordnete kurze Auszüge der Pro
tocolle geben, dann aber diese Auszüge nochmals alphabetisch 
ordnen. Die grosse Mühe bei Ausarbeitung dieser Extracta 
und das hohe Verdienst derselben leuchtet ein. 

Für das übrige Archiv fehlen allerdings so specielle Re
gister wie für diesen einen Theil, aber auch hier suchte Sahmen 
Ordnung für das Ganze einzuführen und aufrecht zu erhalten 
durch ein Verzeichniss des ganzen Materials, das ist die Absicht 
seiner „Registratura Eines Edlen Raths der Kaiserlichen Stadt 
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Dorpat Cantzeley, wie solche aus ihrer Zerstreuung zusammen 
uiid in Ordnung gebracht Johann Jacob Sahraen. Consul." 

Ein Generalregister sämmtlicher im Dörptschen Raths
archive befindlicher Materialien bedeutete diese Registratura. 
Sie ist bisher gar nicht beachtet worden, weder das Schriftstel-
lerlexicon noch die Nachträge zu demselben erwähnen diese 
werthvolle Arbeit Sahmens. 

Nun ist sie allerdings weit entfernt das zu sein, was wir ' 
heute ein gutes Archivrepertorium nennen: die gewählten Titel 
sind nicht scharf genug gefasst, die Ordnung ist weder stofflich 
noch zeitlich streng durchgeftlhrt, beides ist zwar versucht, doch 
hat offenbar die Menge des Materials und der elende Zustand, 
in welchem sich dasselbe befand, als Sahmen die Ordnung 
begann , ihn in der Arbeit erdrückt und den ursprünglichen 
Plan wiederholt verschoben. Als 1708 der Befehl Peters zur 
Ausführung gebracht wurde, nach welchem die deutschen Ein
wohner Dorpats unter der Führung ihres tüchtigen Bürger
meisters Remmin ins Innere Russlands verbannt wurden, ward 
auch das städtische Archiv fortgebracht und hat jahrelang in 
Pleskau geruht. Als dann 1714 die Erlaubniss zur Rückkehr 
kam, wurde, wir wissen nicht genau wann, jedenfalls vor 1719, 
auch das Archiv wiederum zurückgebracht, lag aber dann in 
grösster Unordnung durcheinander, bis sich Sahmen desselben 
annahm. Nach etwa zehnjähriger Arbeit war er spätestens 
1751 mit der Neuordnung fertig, und wie er dieselbe besorgt, 
zeigt seine Registratura. So zahlreich die Mängel derselben 
sind: nur aus ihr lernen wir kennen, was damals im Archiv 
vorhanden war, nur durch sie vermögen wir uns heute in den 
Archiv nothdürftig zu orientiren. Dorpat hat alles Recht, stolz 
zu sein auf diese Registratura Sahmens: kein anderes in
ländisches Archiv besitzt, soviel ich weiss, einen ähnlichen 
Wegweiser. 

Im Ganzen umfasst dieses Register 461 Seiten in fol., fast 
ausschliesslich von Sahmen geschrieben, nur selten hat Gade-
busch später einzelne Acten auch noch registrirt und zuletzt 
finden sich von Thrämer einige Fortsetzungen. Wohl konnte, 
als Sahmen 1765 von seinen Aemtern abtrat, der Rath ihm das 
Ehrenzeugniss ausstellen, „dass «die Regulirung des Archivs ein 
beständiges Denkmal der Treue und des Fleisses des Herrn 
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Justizbürgermeisters Sahmen bleiben werde." Die Stadt liess 
es sich dann etwas beträchtliches kosten, damit Sahmen seine 
reichen Sammlungen ihr abtrete. So sind sie in's Rathsarchiv 
übergegangen, cfr. Sentiment der Kaiserlichen Commission be
treffend des Herrn Justizbürgermeisters J. J. Sahmen Postulata 
d. d. 1765. Mai. 11. in den Ordnungen der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat vom Jahre 1765, im Bürgermeisterschapff aufbewahrt. 

Eine vollständige Inhaltsangabe des Sahmenschen Registers 
wäre zugleich eine des Archivs, kann daher hier nicht gegeben 
werden, nur Einzelnes sei aufgeführt. 

Das ganze Archiv der Stadt ging, als diese 1558 ihre 
Selbstständigkeit verlor, gleichfalls unter. "Welches Schicksal 
dasselbe damals getroffen, wissen wir nicht genau, wahrschein
lich wurde es nach Russland abgeführt, wie später auch der 
bekannte Menius im XVII. Jahrhundert behauptet: „Die Dörpt
sche sowol Stifft als Stadt Canceley ist nach der Moscow ver
führt." cfr. Schirren Verzeichniss livländischer Geschichtsquellen 
pg. 193, 37. Wol wäre es angezeigt im russischen Reichsarchiv 
nach dörptschen Urkunden zu forschen. — Erhalten hatten sich 
über die Zeit der russischen Herrschaft hinaus aus früherer 
Zeit nur die erwähnten Rathsprotocolle für die Jahre 1547—1555, 
Nur diese fand Wybers, und nach ihm hat sie Sahmen in sei
nem „alten Dorpat" benutzt. Gadebusch führt an 1. c. pag. 205, 
sie wären von einer unleserlichen Hand geschrieben, so dass 
sie ihm, „so oft er sie angeblickt, ein Grauen verursachet." 
Bunge citirt sie 1838 in seiner Geschichtlichen Entwickelung 
der Standesverhältnisse pg. 95 Note 46. und da sie noch vor 
etwa einem Decennium vorhanden gewesen sind, so kämen sie 
bei einer Neuordnung des Archivs auch wohl wieder zum Vor
schein , bisher habe ich diese höchst wichtigen Protocolle nicht 
auffinden können. 

Aus der ganzen Zeit der 24jährigen russischen Herrschaft 
ist im Archiv nichts vorhanden. Als am 24. Februar 1582 der 
polnische Krongrossfeldherr Zamoisky in Dorpat einzog, mussten 
die Russen die Stadt räumen und haben wahrscheinlich mit 
dem ganzen alten Archiv auch die Protocolle aus der Zeit 
ihrer Herrschaft mitgenommen. 

Für die polnische Periode der Geschichte Dorpats sind 
dagegen die Materialien des Rathsarchivs recht beträchtlich. 
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Im Beginn natürlich spärlich, werden sie dann von Jahr zu 
Jahr immer reichlicher. Leider ist auch hier wieder manches 
in jüngerer Zeit verschwunden oder doch augenblicklich nicht 
zu linden. Die Protocolle von 1583 bis 1591 waren in vier Bände 
gebunden, nur den letzten von 1588 August bis 1591 April 
habe ich gesehen, die drei andern, welche noch Thrämer 1832 
laut einer Notiz in Sahmen's Register kennt, habe ich bisher 
vergebens gesucht. Aber schon damals 1832 wurden mehrere 
weitere Nummern des Registers vermisst, so das Protocoll für 
1604, 1672, einen Fascilus Protocollfragmente aus den Jahren 
1649—1670. Einzelne Protocolle sind übrigens doppelt vor
handen, so das des Obergerichts, wie Wybers hier den Rath 
nennt, vom April 1647 bis zum September 1649, „solches ist 
auch ebenmässig mundiret im blauen Buch (nach der Farbe seines 
Einbandes benannt) und ferner continuirt bis September 1650". 

Eigentlich chronikalische Aufzeichnungen besitzen wir be
kanntlich für Dorpat nicht, im Rathsarchiv hat sich aus älterer 
Zeit bisher auch nichts derartiges auffinden lassen. Unsere 
Kenntniss der Geschichte Dorpats, sowohl Stadt als Gebiet, ist 
fast ausschliesslich aus urkundlichem Material geschöpft. Be
reits Gadebusch hat in seinen Livländischen Jahrbüchern dieses 
vielfach benutzt, wie reich dasselbe im örtlichen Archive ist, 
wird am besten klargestellt, wenn ich für die Zeit, in welcher 
das Archiv noch am wenigsten ausgiebig ist, für die ersten 
Jahre der polnischen Regierung, die wichtigsten der vorhan
denen Urkunden hier registrire. Die meisten derselben hat 
Sahmen zum Fascilus I. in quo continentur acta iuris publici 
civitatis tempore regiminis polonici zusammengeordnet, Sie 
sind fast alle in lateinischer Sprache abgefasst. Einige Num
mern wähle ich aus andern Fascikeln, wie die beigefügten 
Verweise auf Sahmens Registratura zeigen, anderes fand ich 
nur noch abschriftlich als Zugabe zu seinem Alten Dorpat. — Es 
ist das fast das ganze erhaltene Material für die Geschichte 
der Stadt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir durch das noch im 
Original erhaltene in feierlichster Form ausgestellte grosse 
corpus privilegiorum Sigismund III. d. d. 1588. Juli. 1. in sicher
ster Weise das Recht kennen lernen, welches von nun ab in 
der Stadt gelten sollte. L(atein) und D(eutsch) bezeichnet die 
Sprache. 
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i. 1582. Mai 14. Dorpat. Stanislaus Lockniki, Secretar, 
Stanislaus Pekoslawski, Starost von Marienburg, Wilhelm Töd-
wen, Joannes Grelich, königliche Revisore in Livland, bezeugen 
wie der König sich die ehemalige Berühmtheit und Grösse 
Dorpäts, das er aus der schweren Knechtschaft des Moscowiters 
iSefreit, angelegen sein lässt, und sie daher für Stadt und Ge
biet Dorpat bevollmächtigt hat, Bürger in die Stadt zu berufen, 
denselben Häuser-zum erblichen Besitz anzuweisen, über Kirchen 
und alle privaten und öffentlichen Gebäude gesetzmässig zu be
stimmen, die Bürger zu versichern der König werde alle ihre 
Rechte und Privilegien bestätigen, — und versprechen kraft 
dieser ihnen ertheilten Vollmacht die Bestätigung des Königs, 
1. für alle Privilegien, Rechte, Freiheiten und Immunitäten, welche 
die Stadt früher besessen oder mit welchen sie neu auszustatten 
sei, soweit dieselben billig sind und conform den der übrigen 
Städte des Reiches Polen und Grossfürstenthums Litthauen; 
2. für die Freiheit von Zoll und Steuern auf einige Jahre um 
die fast völlig zerstörte Stadt wieder aufzubauen; 3. besonders 
aber für die Freiheit der augsburgischeu Confession, zu deren 
Uebung sie die St. Johanniskirche angewiesen haben. 

Orig. Pap. — L. Von allen 4 Revisoren unterschrieben 
und besiegelt. 

cfr. Dogiel Cod. dipl. Pol. V, 182. Sahm. Fasc. I, 2. 

2' 1582. Juni 1. Dorpat. Stanislaus Loknicki, Secretar 
und Oeconom des Königs in Dorpat, Stanislaus Pekoslawski, 
Starost von Marienburg, Kirempe und Schwaneburg, Wilhelm 
Tödwen und Joannes Grelich, königliche Revisore in Livland, 
weisen auf Bitten der Bürger Dorpats der Johanniskirche zwei 
wüste Haken zu zwei Meilen von der Stadt am Embach ge
legen in den alten Grenzen, die der beeidigte königliche Land
messer bestimmt hat. 

Orig. Pap. — L. Nur von Loknicki unterschrieben und 
besiegelt. Salim. Fasc. I, 3. 

Wie schon eine alte Dorsualbemerkung sagt, das Dorf Engefer unter 
Jama, noch heute der Johanniskirche gehörig, cfr. Reg. 17. 

3. 1582. Juni 1. Dorpat. Ebendieselben weisen in der
selben Veranlassung derselben Kirche zwei wüste Haken zu fünf 
Meilen von der Stadt im Gebiete Kariar. 



Hausmann, b.«is dörptsche ßathsarchiv. 143 

Orig. Pap. — L. Von allen 4 Revisoren unterschrieben 
und besiegelt. Sahna. Fase. I, 4. 

Ob diese beiden Haken das jetzige Kircliengut Hakhof sind, ist frag
lich, weil nach einem noch erhaltenen Vidimus Sigismund III. d. d, 1596» 
Febr. 20. der königliche Revisor Loknicki 1582 seinem Collegen Job. Gre-
lich unum agri uncum vulgo hak moysa nominatum prope eandem Civitatem 
anweist. — Sigismund bestätigt diese zwei Haken der Johanniskirche nicht 
1588. cfi'. Reg. 17. — Das Gebiet Kariar ist heute unbekannt; dagegen 
existirt Dorf und Fluss Kardia unweit der Stadt zum Gute Techelfer ge
hörig, an Hackhof grenzend. 

4:. 1583. Mai 22. Riga Landtag. Georg Radziwil, Bischof 
von Wilna, Herzog in Oljca etc., königlicher Statthalter in 
Livland, antwortet auf die mündlich und schriftlich vorgebrach
ten Gesuche der dörptschen Boten; die Bedeutung des Statuts 
von Thorn über die Verbrechen der Adligen wäre, dass der 
dörptsche Magistrat für Gewaltthätigkeit und Mord einkerkere, 
das Urtheil dürfe derselbe aber nur in Gegenwart des Starost 
sprechen, stimmt er mit demselben nicht überein, so bleibe 
der Edelmann gefangen bis der Statthalter entscheide; verfahre 
das Stadtgericht anders, so werden der Bürgermeister und ein 
Rathsherr vom Starost gefangen und hingerichtet; Soldaten, 
welche Gewaltthätigkeiten gegen Bürger üben, wird in der
selben Weise der Prozess gemacht; Gerichtsstrafen sollen nach 
Billigkeit zu Nutz der Stadt erhoben werden; aus dem Erbe der 
Fremden erhalte die Stadt den Zehnten wie der König angeord
net; herrenlose Güter die binnen einem Jahr nicht nachgesucht 
werden, verfallen der Stadt ganz, von denen die nachgesucht 
werden, die Hälfte; über die Verlängerung der Immunität über 
zehn Jahre werde er dem König schreiben; Schuldforderungen 
auf Häuser seien aufgehoben, da der König diese aus Gnade 
den jetzigen Besitzern verliehen habe; jeder Mann der Be
satzung dürfe nur ein Pferd bei sich haben; da die Stadt noch 
nicht hinreichend sicher sei, so ruhen die Stadtschlüssel beim 
Rath; über die Güter der St. Johanniskirche werde der König 
befragt werden; die Marienkirche könne ohne königliche Er-
laubniss nicht der Stadt zufallen; die Stadtgrenzen bleiben beim 
alten; über die Güter, welche nach den alten Grenzen der 
Stadt und über den Haken Landes, welcher jedem Bürger zu
gewiesen werden sollen, wird er den König befragen; die Edel-
leute sollen ihre Häuser in der Stadt selbst bewohnen oder 
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einen Stellvertreter einsetzen, und dieselben Lasten, wie die 
Bürger tragen, sonst wird der Statthalter über die Häuser anders 
verfügen; über die Häuser der Vorstadt sei in der Vollmacht 
der Revisore entschieden, Über die Bewohner sollen Briefe 
an Loknicky anordnen, dass dort Niemand wohne und Handel 
treibe; derselbe soll im Namen des Königs das für Stadt und 
Burg nöthige Holz aus dem Walde Lais requiriren; zum Land
tag sollen zwei Rathsglieder deligirt werden; die Freiheiten der 
Hansestädte, welche Dorpat früher hatte, werde der König 
hoffentlich bestätigen; alle Kaufleute, Riga wie Lübeck, sollen 
ihre Waaren in Dorpat speichern und keine neuen Wege suchen; 
Passporte dürfe Dorpat nicht ausstellen; die Zölle sollen mög
lichst erleichtert werden; Beamte, welche mit den Bauern han
deln, sollen genannt werden; Getreide dürfe nach Plescau aus
geführt werden, nur nicht von Vorkäufern; über die Narvafahrt 
wird der König entscheiden; Dorpat habe Münzrecht gegen 
gesetzliche Steuer; Farben, Wappen, Siegel dürfe die Stadt 
nach alter Art brauchen, in den Rath sollen wie Deutsche auch 
Polen und Litthauer treten dürfen, überhaupt sollen diese gleiche 
Rechte mit jenen haben; Statute, Plebiscite und andere Ord
nungen dürfe die Stadt erlassen auf die Ratification des Kö
nigs hin. 

L. S. Lud. Julgineus, Canc. 

Cop. — L. Abschrift in Sahmen, Altes Dorpat, Nr. IV. 
pg. 1048—1053. 

5.1583. Mai. 24. Riga. Georg Radziwil Bischof von Wilna 
Herzog in Olyca etc. königlicher Statthalter in Livland an Albert 
Raczaisky Castellan von Warschau Starost und Stanislaus Locnicki 
königlichem Secretar Oeconom von Dorpat: Boten der Stadt 
hätten über einige zweifelhafte Angelegenheiten seine Entschei
dung gesucht, einiges habe er entschieden, anderes an den 
König verwiesen; die beiden weiteren Gesuche, aus der ihm 
übertragenen königlichen Vollmacht das alte Recht der Stadt 
zu bestätigen, die unbewohnten Häuser in derselben zu ver
theilen und im Embach zu fischen, habe er genehmigt. 

Orig. Pap.—L. Unterschrift; Georgius Radziwil Episco-
pus Vilnensis. Sahm. Fase. I, 5» 

Sigellegende: (Jeorgius Radziwil Dux in Olica Episcopus Vilnen. 
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0. 1583. Mai. 24. Riga. Georg Radziwil Bischof von Wilna 
Herzog in Olyca etc. königlicher Statthalter in Livland befiehlt 
dass diejenigen, welchen aus königlicher Gnade in Dorpat 
Häuser angewiesen sind, dieselben bis zum nächsten 25. Juli 
beziehen und ausbauen, widrigenfalls ihnen die Häuser entzo
gen werden. • 

Cop.—L. Unterschrift: GeorgiusRadziwilEpiscopus Vilnensis. 
Abschrift in Sahmen, Altes Dorpat Nr. V. pg. 1053. 

T• 1583. Sept. 26. Riga. Georg Radziwil Bischof von Wilna 
Herzog in Olyca etc. königlicher Statthalter in Livland bestätigt 
den Vertrag zwischen dein alten und neuen Rath in Dorpat, 
beide sollen vor dem Starost dem Könige den Eid ablegen; 
den Rathsherrn Lademaker, welcher des Todschlages angeklagt 
sei aber nicht überführt werden kann, bestätigt er in seinem 
Amt, ebenso den Vogt. 

Orig. Pap.—L. Von Radziwil unterschrieben und besiegelt. 
Sahm. Vol. IV, 4. 

cfr. Sahmen, Altes Dorpat Nr. Vn, pg. 1055 und 511. 

Ö. 1584. Jan. 22. Grodno. Stephan König von Polen an 
Albert Raczaisky Castellan von Warschau, Starost von Dorpat: 
er habe vernommen, dass derselbe die Bürger von Dorpat 
wiederholt geschlagen und eingekerkert habe, was durchaus 
nicht geschehen dürfe; nur der städtische Magistrat habe die 
Gerichtsbarkeit, auch in der Vorstadt dürfe dieselbe ihm nicht 
entzogen werden, Handel und Schenkwirthschaft seien dort 
nicht zu dulden, die Gärten dagegen in ruhigem Besitz der 
Bürger zu lassen; Handwerker und Krämer sollen aus der 
Vorstadt in die Stadt übergeführt, die Bauern aber in der 
Nähe der Burg angesiedelt werden, der sie die nöthigen 
Dienste leisten, über sie habe der Starost oder Oeconom die 
Gerichtsbarkeit; jener dürfe den Soldaten nicht gestatten Pferde 
in grösserer Zahl in die Stadt zu verlegen nnd die Hänser 
zu verderben, wie das schon früher ausdrücklich verboten wor
den sei; im Embach und Peipus dürfe der Starost nur für seinen 
Tisch Fische fangen nicht aber zum Verkauf, dass er die Bür
ger und Strandbewohner ja sogar den Oeconom vom Fischfang 
ausschliesse, verbietet der König; die leeren Häuser der Stadt 
vertheile der Oeconom auf Empfehlung des Magistrats nicht 
der Starost. 

Cop. Pap.—L. Unterschrift: Stephanus Rex. Sahm. Fase. 1,7. 
10 
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Am 10. Febr. 1584 bitten laut dem polnischen Kopf dieser Copie 
die dörptschen Boten Bürgermeister Joh. Grelich und seine Genossen den 
königlichen Secretar und Oeconom von Dorpat Stanislaus Loknicki diese 
Urkunde in die oeconomischen Raths- und Actenbücher einzutragen. Da
nach ist diese Copie vom Actorum notarius Stanislaus Woinowsky ausgefer
tigt und von Loknicky besiegelt. 

9. 1584. Jan. 24. Grodno. Stephan König von Polen (an 
den Oeconom): Die Bürger von Dorpat haben geklagt, dass 
der Starost die Gerichtsbarkeit in der Vorstadt an sich reisse, 
Höker und Scheukwirthe dort einsetze, welche alle Lebens
mittel aufkaufen, der König verbietet das streng; die Handwer
ker sollen aus der Vorstadt in die Stadt übergeführt, die Bauern 
in der Nähe der Burg angesiedelt werden, wo sie die nöthi-
gen Dienste leisten, sie seien der Gerichtsbarkeit des Oeconom 
unterworfen; nur die Bürger dürfen Gärten in der Vorstadt 
besitzen; die leeren Häuser und Plätze soll der Oeconom auf 
Empfehlung des Magistrats vertheilen; in Folge der Klage über 
Bedrückungen des Starosten dürfen die Soldaten in der Stadt nur 
je zwei Pferde bei sich haben; die Herberge vor der Stadt 
und ihre Einkünfte gehören der Stadt; für die entzogenen Gü
ter soll sie Ersatz erhalten; der Fischfang im Embach und 
Peipus steht mit einem Netze den Bürgern und Anwohnern 
frei, zum Aufbau der Stadt sollen die Bürger Ziegelstreichereien 
und Kalköfen erhalten, ebenso auf zwei Jahren den Balken
zehnten; an dss St. Georgshospital soll jährlich eine bestimmte 
Menge Getreide und Malz geliefert werden, welches der Magi
strat unter die Armen vertheilt; drei Meilen um die Stadt darf 
kein Markt gehalten werden; zu ihren alten Zeichen erhalte 
dieselbe eine Krone und eine rothweisse Fahne, auch darf 
sie in roth Wachs siegeln; für diese Zugeständnisse soll die 
Stadt einen Thurm des Schlosses ausbauen, auch möge eine 
Mühle und ein Fischteich im Stadtgraben für den Gebrauch 
des Königs reservirt bleiben, der andere aber der Stadt gege
ben werden. 

Cop. Pap.—L. Nach einer von Stan. Locknicki unter
schriebenen und besiegelten Copie. Sahm. Vol. I, 4. 

10. 1584. Mai. 9. Grodno. Stephan König von Polen urkun-
det dass der Bürgermeister und ein Rathsherr der Stadt Der-
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pat vor ihm in Grodno erschienen, ihm im Namen der Stadt 
eine Bittschrift überreicht, deren Inhalt er bestätigen möge; 
da er die Stadt heben will, habe er einen grossen Theil der 
Bitten genehmigt und darüber diese Urkunde ausfertigen lassen: 
die russische Herberge Tor der Stadt und ihre Einkünfte 
schenkt er derselben, doch soll wie bisher der königliche Zoll
schreiber dort wohnen dürfen; die Druckemühle rechts von 
der russischen Pforte am Stadtgraben spricht er der Stadt auf 
immer zu; um die während der fremden russischen Herrschaft 
zerfallenen privaten und öffentlichen Häuser wieder zu errichten, 
erhält die Stadt vom Oeconom einen Platz angewiessen Ziegel zu 
streichen und Kalk zu brennen, so wie den Zehnten vom Bau
material; die Bürger und Strandbewohner haben das Recht in 
alter Weise mit einem Netze im Embach und Peipus zu fischen; 
die Gärten der Vorstadt gehören den Bürgern, die der Sta
rost besetzt hat, soll er zurückgeben, doch dürfen dort keine 
festen Häuser errichtet werden; der Magistrat soll darauf sehen 
dass die wüsten Häuser denen zugewiesen werden, welche die
selben wiederherstellen wollen nnd können und nur solche 
dem Oeconom empfehlen; die Fremden beherbergt der Ma
gistrat, die Soldaten verlegt der Hauptmann; um die Stadt zu 
heben ist alle Vorkäuferei, Hökerei und Schenkwirthschaft 
in der Vorstadt und innerhalb der städtischen Bannmeile ver
boten, in der Nähe der Stadt darf kein Markt abgehalten wer
den, bis auf eine Meile gehören die Schenken der Stadt; für 
die zur königlichen Oeconomie eingezogenen Ländereien der 
Stadt soll der Oeconom derselben andere einweisen, welche 
der König bestätigen will; das St. Georgshospital soll soviel 
Land als es früher besessen, vom Oeconom wieder erhalten, der 
demselben auch eine bestimmte Quantität Getreide und Malz 
zustellt, welche der Magistrat jährlich vertheilt; die Schuldfor
derungen, welche das Hospital an viele Privathäuser hat und 
die den Wiederaufbau derselben hindern, werden aus könig
licher Autorität annullirt, in Zukunft dagegen stehe es jedem 
frei sein bewegliches und unbewegliches Vermögen dem Hospi
tal oder andern frommen Stiftungen zu schenken und zu über
tragen; auf Bitten der Boten wird dem alten Stadtwappen 
eine Krone hinzugefügt, die rothweisse Fahne und das Recht 
in roth Wachs zu siegeln verliehen; wogegen die Stadt das 

10* 
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Hauptthor auf ihre Kosten wiederherzustellen, die Öffentlichen 
Wege und Plätze zu pflastern und für Reinlichkeit zu sorgen 
verspricht. 

Orig. Pap. — L. Unterschrift: Stephanus Rex. 
Sahm. Fase. I, 6. 

Besiegelt mit dem kleinen Handsiegel des Königs, durch das rothe 
Wachs gehen die beiden Fäden, mit welchen die vier Papierblätter der Ur
kunde zusammengeheftet sind, das Siegel zeigt das Wappen mit der kö
niglichen Krone, auf deren beiden Seiten S T — R P. lieber den Inhalt 
der Urkunde cfr. Gadebusch, Livländische Jahrbücher II, I. 334. 

11.  1584. Mai. 9. Grodno. Stephan König von Polen an 
Albert Raczaisky Castellan von Warschau Starost von Dorpat: 
er habe seinen Kämmerer Philipp Karnowsky nach Dorpat 
geschickt, den Rath der Stadt in den Besitz einzuweisen, 
welchen der König der Stadt urkundlich zuerkannt; der Sta
rost soll dem Boten nicht hinderlich sein und sich mit dem 
Grundstück begnügen, welches der Oeconom ihm angewiesen; 
die Höker in der Vorstadt soll er nicht begünstigen und sich 
dort keine Gerichtsbarkeit anmassen 5 dem Oeconom habe er 
befohlen in der Burg einige für ihn den König passende Woh
nungen zu erbauen und zu bewahren, der Starost soll zufrie
den sein mit der ihm in der Burg angewiesenen Wohnung. 

Cop. — L. Abschrift in Sahmen, Altes Dorpat Nr. IX. 
pg. 1057. 

la. 1585. März. 4. Warschau. Stephan König von Polen 
bestätigt für sich und seine Nachfolger die Einweisung der 
Stadt Dorpat in den Besitz und die Einkünfte des Gutes Visus, 
welches Stanislaus Loknicki Secretar und Oeconom von Dorpat 
der Stadt für die ihr entzogenen zur königlichen Oeconomie 
geschlagenen Güter angewiesen hat; da aber die städtischen 
Güter hundertundsiebzig litthausche Hacken enthalten haben, 
das Gut Visus jedoch nur hundertundfünfzig gross sei, so soll 
der Oeconom der Stadt die noch fehlenden Haken so anwei
sen, dass auf denselben ein Kalkofen errichtet werden könne. 

Orig. Perg.—L. Unterschrift: Stephanus Rex. Lad. Gembicki. 

Sahm. pg. 2, 1. 
Mit den an Seidenschnüren hängenden königlichen und litthauschen 

Siegeln. Das Gut Wissust jetzt 11'A livländische Haken gross liegt im 
Kirchspiel Ecks, etwa 5 Meilen von Dorpat. 
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13. 1587. August 12. Dorpat. Hans Vhalepage an Christian 
Schraffer (Herzog Magni Godtseliger gedechtniss gewesenen 
Rath): der Magistrat der Stadt wolle ihn gern in Dorpat ha
ben, da er einen guten gelarten und erfahrenen Mann wünsche, 
welcher auch für die Stelle eines Syndicus za gebrauchen 
wäre, derselbe soll auch jährlich „ein ehrliches zum Stipeadio 
vndt salario erhalten". 

Conc. Pap. — D. Sahm. Vol. IV, 5. 

14. 1587. Septbr. 9. Dorpat. Der Rath der Stadt Dorpat 
erklärt, dass er Christian Schraffer als Seelsorger angenommen, 
zugleich aber „auch in Vnsern Geschefften vnd Sachen An dem 
kön. Hoffe so viel ihm muglich sich gebrauchen zulasen"; 
derselbe verspreche ein fleissiger Seelsorger zu sein, übernehme 
die Legation an den neuen König, will Rath und Stadt mit 
seinem Wissen dienen, auch in Zukunft nothwendige Sendungen 
an den königlichen Hof ausführen; seine Vocation erfolgt nur 
auf das Kirchenamt, nach welchem er sich nur nennen und 
nach welchem er geehrt werden soll; dafür erhält er erblich 
ein Haus mit Garten in der Ritterstrasse, und einen zweiten 
Garten am Berge beim narvaschen Wege, 100 Thlr. jährlich 
Besoldung, 8 Reihen Holz, ein Schwein; kommt die Stadt zu 
bessern! Vorrath dann sollen auch die verlangten 10 Tonnen 
Roggen und 10 Tonnen Malz folgen; ein Haken wird ihm auf 
Lebenszeit so lange er Stadt und Rath dient vom Kirchenland 
zugewiesen. 

Conc. Pap. — D. Sahm. Vol. IV, 5. 

15. 1587. Septbr. 22. Reval. Der Rath der Stadt Reval 
bezeugt, dass folgende Extracte mit ihren Originalen der liv-
ländi&chen Städterecesse wörtlich übereinstimmen: 1. Extract 
des Recesses zu Wolmar Anno 1532: Montag Nachmittag klagt 
in der Versammlung der Boten der drei Städte der Bürgermeister 
von Dorpat, dass etliche Kaufleute mit merklichen Summen 
nach Pleskau reisen „Einen sonderlik Hoff vnd Cuntor dar-
suluigest ahnrichteden tho ewigen vorderue der guten stat von 
Dorpte", die drei Städte beschliessen einhellig, dass man sich 
hinfort den alten Recessen gemäss halte, „Daruor ock de ge
meine Kopman vpt nuge in den Steden soll gewarschuweth 
werden". — 2. Extract des Recesses zu Wolmar Anno 1536: 
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Montag vor Michaelis [25. Septbr.] klagt in der Versammlung 
der Boten der drei Städte der Bürgermeister von Dorpat „wat 
die Öhren binnen Dörpte vnd etzlike gesellen van Riga vnd 
Reueil deme glyken van Lübek mit ören guedern in groter 
antale na Pliscow tögen, hedden darsuluest einen hoff, die eme 
van den Russen ingedahn were, vngetwifelt in höpninnge die 
Kopmanschop thosokinde, vnd nedderlege des deutschen Kop-
mans guedere dar hin tho sik tho bringen. Sho dat man hir-
negest darsuluest tho ehn, vnd se hir in lifflandt mit öhrer 
wahre nicht komen durfften", zu Schaden nicht nur der Stadt 
Dorpat sondern auch des gemeinen Kaufmanns in Livland, 
wenn man nicht rechtzeitig dagegen einschreite. Die andern 
Boten wollten das ihren Aeltesten vorlegen. — 3. Extract des 
Recesses zu Riga Anno 1539: Die Ersamen von Reval bringen 
ihre Artikel vor, nachdem auf dem jüngsten Landtage festge
setzt, dass kein Kaufmann aus den drei livländischen Städten 
nach Pleskau ziehen und dort Kaufmannschaft treiben soll, be
gehren sie zu wissen ob man das einhalten will, „Dann wen 
idt de andere Stedte nicht holden, wolde se idt ock nicht 
holden"; es wird beschlossen, dass die Beliebung eingehalten 
werde, „So idt auerst de van Dorpte darenbauen ouertreden 
wurden, wolden idt de andere beide Riga vnd Reueil ock frie 
hebben. De van Dorpte thehen an, Dath se sodanes ernstlich 
by namhafftigen poenen vnderholden wollen". 

Orig. Pap. — D. Sahm. Vol. I, 1. 
Revalsches Rathssiegel: drei Löwen, Umschrift Sigillum... . ensis. 
Auf diese Recesse wird offenbar Bezug genommen in dem noch^im 

Rathsarchiv erhaltenen aber defecten Original des bei Dogiel V, 207 abge
druckten grossen Handelsprivilegs Sigismund III. d. d. 1592 Oct. 16. 

10-1587. Nov. 20. Dorpat. Stanislaus Loknicki, königlicher 
Secretar und Oeconom von Dorpat weist der Stadt laut könig
licher Anordnung das Gut Fegiefir in den Grenzen zu, welche 
der königliche Landmesser Martin Rzazemsky bestimmt hat, 
dass sie dasselbe ruhig besitze, gebrauche, Kalköfen erbaue, 
Kalk zum Besten der Stadt brenne. 

Orig. Pap. — L. Sahm. Fase. I, 8. 

Von Loknicki unterschrieben und besiegelt, das Siegel zeigt einen 
Baamstamm mit fünf Aesten, darüber ein Kreuz zu dessen beiden Seiten 
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die Buchstaben S L. Fegiefir = Dorf Wägafer heute zum Stadtgut Sotaga 
gehörig, etwa drei Meilen von der Stadt; zu Sotaga gehört noch heute eine 
Ziegelei und eine Wassermühle, welche Lubja-(Kalk-)Mühle heisst. 

1*^. 1588. Januar 11. Krakau. Sigismund III. König von 
Polen sichert auf seinem Krönungsreichstag gemäss seinem früher 
im Kloster Oliva geleisteten Eide auf die Erhaltung der Reli
gion und nach dem Beispiel seines Vorgängers des Königs Stephan 
der Stadt Dorpat den freien Gebrauch des augsburgischen Be
kenntnisses und zur Uebung desselben die schon früher dazu 
angewiesene Johanniskirche zwischen der Johannis- und Ritter
strasse, wogegen alle übrigen Kirchen den Katholiken bleiben; 
was für fromme Stiftungen dargebracht wird soll der Rath ver
walten und zu Gunsten des Bekenntnisses verwenden, dem der 
Spender angehörte; die zwei Meilen von der Stadt am Embach 
gelegenen zwei Haken, welche König Stephan der Johannis
kirche zugesprochen, werden bestätigt. 

Orig. Perg.—L. Unterschrift: Sigismundus Rex.— Hei
denstein secretarius S. Regiae Majestatis. Sahm. pag. 2. 2. 

Hängend.es Siegel an Seidenschnur zeigt den Adler mit der Krone 
und die kleinen Wappen der einzelnen Landschaften. — Die zwei Haken 
sind das Dorf Engefer unter Jama cfr. Reg. 2 und 3. 

üeber die grossen Privilegien der Stadt, welche den ge-
sammten Rechtszustand derselben entweder neu gründen oder 
den bisherigen bestätigen und ergänzen und die hier zu regi-
striren nicht thunlich ist, hoffentlich bringt eine nicht zu ferne 
Zeit sie im vollständigen Abdruck, über diese grossen Privi
legien bemerke ich folgendes: 

König Stephan gab 1582. Dec. 7. Dorpat ein grosses Pri
vilegium, dessen Original heute verloren ist, Sahmen kannte 
es noch und liefert davon eine Abschrift in seinem Alten Dorpat 
pg. 1043—1047. Schon Thrämer vermisste 1832 das Original, 
wie er ebendort pg. 488 bemerkt. 

Das Privilegium Sigismund III. d. d. 1588. Juli 1. ist in feier
lichster Form, vom König unterschrieben und mit dem Reichssie
gel versehen. Das Original noch heute vorhanden. Da dasselbe 
durch zusammenfalten in der Mitte nicht unbedeutend gelitten 
hat, auch sonst an einigen Stellen geschädigt und radirt worden 
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ist, SO bedeutet es yiel, dass das Concept des Privilegs noch auf 
uns gekommen ist, dessen Correcturen in die Originalausfer
tigung übergegangen sind. Von Sahmen besitzen wir ausser
dem eine Abschrift im Alten Dorpat pg. 1063—1072. 

Ausser diesen beiden unanstreitbaren Privilegien existirt 
für die älteste Zeit der polnischen Herrschaft noch eins von 
Stephan, aber nur in einer deutschen Uebersetzung, da diese 
jedoch mitten in der Corroborationsformel abbricht, so fehlt 
ihr das Datum. Sie ist der Handschrift nach im XVH. Jahr
hundert gefertigt. Diese Urkunde ist viel ausführlicher als 
die beiden andern unter sich sehr ähnlichen, gibt in der Auf
zählung der städtischen Grundstücke, des vom Könige der 
Commune tiberlassenen Artillerieparks etc. viel Detail, bestimmt 
auch, dass auf den Landtag zwei Mitglieder des städtischen 
Rathes entsandt werden. — Das Verhältniss dieser Urkunde 
zu den beiden erwähnten ist in Folge der unsichern Ueberliefe-
rung nicht ganz klar. 

Im Original vorhanden ist noch das Privilegium Christinae 
a. a. 1646 bis heute die Grundlage des Rechtes der Stadt Dor
pat; weiter sind erhalten die Bestätigungen der städtischen Pri
vilegien durch Carl XI. a. a. 1676, Anna a. a. 1731, Elisabeth 
a. a. 1742, Catharina II. a. a. 1764. 

Es ist unmöglich hier weiter das dörptsche Rathsarchiv zu 
specialisiren, auch habe ich dasselbe keineswegs in allen seinen 
Theilen ebenmässig bearbeitet. Nur die Haupttheile seien nach 
Sahmens Register hier aufgeführt. 

Wie schon bemerkt, ist eine durchgehende systematische 
Ordnung in demselben nicht gelungen, daher sind Materialien für 
dasselbe Thema an verschiedenen Orten zu Actenfasciceln von 
sehr verschiedener Grösse von 3—138 Nummern zusammenge
stellt. Fasciculus 1—4 mit 176 Acten betreffen das öffentliche 
Recht der Stadt in der polnischen, schwedischen und russischen 
Regierung. In 57 Volumina ordnete dann Sahmen Acten zur 
Geschichte des Rathes, der Kirchen, Schulen, des Consisto-
riums, der Verwaltung, Gerichtsbarkeit, militärischen Einquar
tierungen, städtischen Güter, Gesandtschaften, des Handels, 
der Gilden, Aemter, Zölle, der beiden Tumulte, die durch das 
zweite Cürassier- und das woroneshsche Regiment 1741 und 
1748 hervorgerufen wurden. Hieran reiht er die Collectanea 
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von Wybers, Remmin etc., Auftrage- und Revisionsbticher des 
XVI.—XVIII. Jahrhunderts, Inventarien, Schragenbücher, Re
gistraturen , Collectenbücher etc., im Ganzen 28 Nummern. 
Dann folgen die Stadtrechnungen, die Stadtcassa-, Liquidations-, 
Kämmereibtlcher, Wagenhaus-, Kirchen-, Armenhausrechnun
gen in einzelnen Theilen seit 1653, fortlaufend für 1687—1707 
und dann wieder seit 1720. Darauf 68 Fascicel Rathspro-
tocolle nach den Jahren geordnet ftlr 1547 —1555, 1583 — 
1628, 1631—1650, 1663—1666, 1671—1708; über diese bemerkte 
ich schon oben, dass sie nicht mehr so vollständig erhalten 
sind, wie Sahmen sie aufführt, und dass von eben demselben 
werthvolle Register zu diesen Protocollen in seinen zwei Bän
den Extracta protocollorum vorhanden sind; ferner Protocolle 
des Waisengerichts, Urtheilsbuch 1688—1699, Diarium der 
Rathssessionen 1688—1697, Copiebücher, Concepte abgegange
ner Briefe, dann wieder mehrere Bände Kirchen-, Armenhaus-
Accise-, Fisch-, Zoll-, Gasthofrechnungen; Sammlungen über 
die Contributionen der Stadt, Stadtschulden, Rescripte, Missive, 
Briefe der Jahre 1700—1704. — Endlich 66 Fascicel Acten im 
engeren Sinne des Wortes von 1600—1707, seit 1690 gebunden; 
1 Band Criminalacten, 3 Bände Waisengerichtsacten. Zum 
Schluss Protocolle, Acten, Copien, Bescheidbücher aus der 
russischen Herrschaft seit 1719 bis in die Mitte des XVIII. Jahr
hunderts. Von grossem Einfluss auf die Erhaltung dieses Ma
terials ist der oben angeführte Befehl Hastfer's von 1688, die 
Rathsprotocolle zu binden, seit dieser Zeit findet sich auch 
gemäss demselben Befehl ein fortlaufendes Diarium der Sessio
nen des Raths. 

Für die Geschichte der einst so wichtigen Beziehungen 
Dorpats zur Hanse findet sich im Archiv kaum etwas nennens-
werthes: ausser den angeführten Urkunden Reg. Nr. 15 hat 
sich nur noch erhalten „der Stadt Dantzig Convocationsschreiben 
ad conventum hanseaticum 1651. Juli 12." 

Ich gehe hier nicht weiter auf den Zuwachs ein, welchen 
das Archiv seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts erfahren 
hat, die Fortführung der amtlichen Geschäfte der Behörden 
macht natürlich ihr Archiv schwellen, und bei dem immer 
weiter ausgedehnten schriftlichen Verfahren wächst dasselbe 
von Jahr zu Jahr in grösserem Massstabe. Die Bedeutung 
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dieser neuem Documente für die laufenden Geschäfte erhöht 
die Sorgfalt in der Aufbewahrung derselben, obgleich die Ord
nung der Materialien bis in die dreissiger Jahre dieses Jahr
hunderts manches zu wünschen lässt. Dagegen sei hier eine 
werthvolle Sammlung erwähnt, welche vor etwa einem Men
schenalter der Rath mit nicht unbedeutenden Kosten zu rein 
wissenschaftlichen Zwecken anfertigen Hess, die aber damals 
nicht ihrer Bestimmung gemäss benutzt wurde und seitdem 
völlig verschollen im Archiv gelegen hat. 

Aus den reichen königsberger Archiven Hessen im An
fange dieses Jahrhunderts die Ritterschaften unserer Provinzen 
zahlreiche Abschriften derjenigen Urkunden anfertigen, welche 
sich auf die Geschichte Livlands beziehen. Diese reiche Samm
lung wurde durch manche weitern Copien alter Urkunden dann 
noch vermehrt, so entstand das Corpus historico-diplomaticum 
Livoniae, Esthoniae, Curoniae, welches im Exemplar der Hv-
ländischen Ritterschaft 21 Bände umfasst. Ein vollständiger 
Abdruck derselben war unmöglich, nur kurze Regesten sämmt-
licher Urkunden veröflFentlichte Napiersky in dem Index corporis 
historico-diplomatici. Riga. 1833. foL, die Abschriften selbst 
konnten die Forscher nur an den Aufbewahrungsorten Riga, 
Reval oder Moscau benutzen. Das Interesse für die heimische 
Geschichte, welches im vierten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts 
namentlich gerade in Folge der Publication des Index leb
hafter wurde, scheint im dörptschen Rath den Wunsch erregt zu 
haben, eine Geschichte der Stadt zu besitzen. Prof. Kruse 
suchte eine solche zu liefern (eine Abschrift derselben besitzt 
Herr stud. hist. Mettig), sie fiel höchst mangelhaft aus. Der 
Rath, besonders der Bürgermeister Helwig, suchte nun dem 
Verfasser besseres und reichlicheres Material zu liefern, nament
lich durch Abschriften von Urkunden aus dem rigaschen Exem
plar des corpus diplomaticum. Auf Vorschlag und nach Angaben 
Kruses wurden 460 Urkunden in Riga von dem Studenten 
A. Boenike (studirte 1836—1841 in Dorpat Oeconomie, cfr. 
Alb. acad. 3623) copirt. In fünf „Centurien" gebunden ruhen 
diese Abschriften als „Dörptsche Urkunden aus dem königs
berger Archiv" unbenutzt im dörptschen Rathsarchiv, die Hoff
nung auf Grundlage derselben eine Geschichte Dorpats zu 
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erhalten hat sich nicht erfüllt. Sie beginnen mit Nap. Ind. 
3. a. a. 1211 und gehen bis Ind. 3227 a. a. 1560. Ein Zeugniss 
des Prof. Kruse vom 9. September 1837, welches der ersten 
Centurie vorgebunden ist, bescheinigt, dass „die Abschriften 
sehr gut und nach den Berichten derjenigen, welche die Col-
lation mehrer Urkunden besorgt haben, namentlich des Herrn 
Dr. Napiersky und des Herrn Oberlehrer Dölln in Riga bis 
auf unbedeutende Kleinigkeiten vollkommen genau seien. Ei
nige Urkunden sind auch Facsimil6s der alten Schrift. Ausser 
den in dem Corp. hist. dipl. enthaltenen hat Herr Boenike sich 
durch die Güte des Herrn Rathsherrn Gros auch das Inner
Archiv der Stadt Riga eröffnet, aus welchem er bereits mehre 
für die Geschiche Dorpats interessante Urkunden gleichfalls 
copirt hat". Der Rath hat es sich etwas beträchtliches kosten 
lassen, diese Sammlung zu erlangen, Boenike hat für seine 
Arbeit etwa 800 Rbl. erhalten, der Rest der Forderung wurde 
ihm nach dem Journal des Rathes vom 30. December 1838 mit 
306 Rbl. ausgezahlt. Dem günstigen Urtheil Kruses über den 
Werth der Abschriften wird man nur bedingt beistim.men, die 
Collationen Napiersky's sind nicht zahlreich, nach dem rigaschen 
Original ist Ind. 52. Urkunde B. Nikolaus a. a. 1238 copirt, 
ebenso Cent. I, 37 ==> Ind. 284; facsimilirt sind nur wenige 
Urkunden, in den spätem Bänden fast garkeine mehr, in Cen
turie I, 33 = Ind. 1241 das Notariatszeichen nachgebildet; I, 39 = 
Ind. 310; I, 43 == Ind. 408; I, 34 a == Ind. 251 das sehr defecte 
Original des rigaschen Rathsarchivs facsimilirt; 1,76=='Ind.531 das 
in russischer Sprache erlassene Original Witowts durchgezeichnet. 
Einige Nummern sind übrigens offen geblieben, so fehlt 38 a =-
Ind. 308, 51a => Ind. 504, 51b = Ind. 505, besonders zahlreich 
sind diese Lücken im letzten Band, wo die Nrr. 450 über den Land
tag von Wolmar 1558, 452—457 über die Friedensverhandlungen 
der B. v. Dorpat mit Russland nicht ausgefüllt sind, wahrscheinlich 
weil die betreffenden Urkunden in den Mon. Liv. ant. abgedruckt 
werden sollten und wenige Jahre später dort in Bd. V. erschienen 
— Der ganze erste und der grösste Theil der zweiten Centurie, 
welche bis 1425 geht, (II, 200 «=» Ind. 1163) sind jetzt durch 
Bunges Urkundenbuch ersetzt, aber die drei folgenden Bände, 
die Abschriften 201—460 enthalten eine Menge werthvoller Ur
kunden, die sonst nur sehr schwer zugänglich sind. Der 
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Wunsch erscheint durchaus gerechtfertigt, dass diese ganze 
Sammlung einem Institut einverleibt werde, zu dem jeder
mann der Zntritt offen steht, im Rathsarchiv liegen sie ganz 
unbenutzt. 

Eine anderes Werk, das ursprünglich auch nicht zum dörpt-
schen Rathsarchiv gehörte, sondern durch irgend einen Zufall 
dorthin verschlagen wurde, ist die „Sammlung verschiedener Prä-
judicaten und obrigkeitlicher Verordnungen sowol hoher Ober
ais Niedergerichten Lieflands so bey dem Gerichtlichen praxi 
wol zu appliciren sind, colligiret von Friedr. Ludwig Rabe an
gefangen zu Pernau im Jahr 1760." Sehr mannigfaltiges ist 
hier vereint: Prozessschriften über strittige Landgüter dazu eine 
Abschrift der Generalconfirmation Peter I. d. d. 1710 Sept. 30, 
und einiger andern Gesetze russischer Herrscher über den Land
besitz in Livland; Gespräch zwischen einem flüchtigen Pater 
aus Rom und einem Clerico von anno 1715 bis 1748. Frank
furt 1742. Fragment!; Copien und Originale von Acten, Ur-
theilen etc. aus verschiedenen livländischen Behörden beson
ders dem pernauschen Vogteigericht bis 1761, theilweise auf 
Stempelbogen. 

Genau zu bestimmen, wie gross die Zahl aller im dörpt-
schen Rathsarchiv vorhandenen Documente sei, ist unmög
lich , man wird etwa 20,000 annehmen dürfen. Es ist 
das ein ebenso umfangreiches wie inhaltsvolles Material, über 
dessen hohen Werth für die Geschichte des gesammten Lan
des, besonders aber', der Stadt, der es gehört, kein Zweifel 
herrschen kann. Ist diessr Werth immer nach Gebühr ge
schätzt worden, ist vor Allem die Gegenwart sich desselben 
völlig bewusst? 

Unsere Zeit rühmt sich des Verständnisses für längst ent
schwundene Epochen, und wir in unsern besonderen Verhältnis
sen sollen darüber klar sein, dass nur der Beweis aus der Ver
gangenheit die Gegenwart stützen kann. Nur wenn wir wissen 
wie wir^geworden, wissen wir was wir sind. Darin aber liegt die 
Bedeutung unserer Archive: indem sie die Vergangenheit er-
schliessen, gewährleisten sie die Zukunft. „Wer ein Archiv 
besitzt, soll stolz darauf seiö) denn wer ein Archiv be
sitzt, hat auch eine Geschichte." Es ist ein Vermächtniss längst 
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entschwundener Zeiten, das wir hüten, das wir aber auch aus
nutzen sollen. Und hier theilt sich die Arbeit: das letztere, 
das ausnutzen, ist Aufgabe des Fachmannes; das hüten, be
wahren, ordnen des Archivs ist Pflicht des Besitzers, d. h. hier 
des ganzen städtischen Gemeinwesens. Noch im Anfang dieses 
Jahrhunderts suchte dasselbe dieser Pflicht nachzukommen und 
bestimmte eine namhafte Summe für die Neuordnung des Ar
chivs. Leider scheint dieser Auftrag damals nur ungenügend 
ausgeführt zu sein. Später soll nach Angaben des Canzellisten 
Töpffer, welche Thrämer mittheilt, in den zwanziger Jahren dieses 
Jahrhunderts grossen Theilen des Archivs der Untergang gedroht 
haben-, doch gelang es Töpffer diese Gefahr abzuwenden, genaueres 
habe ich trotz angestellter Nachfrage nicht erfahren können. Je
denfalls ist das Archiv auch in der Zeit nach Sahmen vor bedeu
tenden Einbussen nicht bewahrt geblieben, der grösste Verlust, 
den es im letzten Jahrhundert erlitten hat, ist der der gesamm-
ten Rathsacten der ganzen polnischen und schwedischen Zeit 
von 1600—1707, weit über tausend Urkunden, welche, wie 
erwähnt, Sahmen zu 66 Fascikel geordnet hatte und deren 
Wichtigkeit sich noch heute aus seinem Register erkennen lä^st; 
der Secretär Schumann, dem (1810?) die Neuordnung des Ar
chivs übertragen wurde, soll sie nach Mittheilung Töpffers aus 
der Ordnung nach Sahmen in alphabetische Ordunng gebracht 
haben; bereits 1843 suchte Thrämer vergebens nach diesen Bän
den. Ob manches heute verlorene beim grossen Brande unter
gegangen oder ob es, wie behauptet wird, erst später ver
schwunden ist, lässt sich jetzt nicht mehr entscheiden. Auch 
sonst fehlen wiederholt einzelne Documente, welche Sahmen 
noch in Händen gehabt, namentlich ist, wie angeführt, seit 
mehreren Jahren das älteste Stück des Archivs, das einzige, 
welches ein günstiges Geschick aus der Zeit der städtischen 
Selbstständigkeit erhalten hatte, das Rathsprotocoll fiir 1547— 
1555 nicht mehr zu finden. 

Fragt man nach der Erklärung für diese betrübenden 
Verluste, so ist dieselbe wohl zunächst darin zu suchen, dass 
das gegenwärtige Local für das anwachsende Archiv zu klein 
ist. Sahmen hatte im alten Rathhause dasselbe in einem viel 
grössern aufgestellt und demgemäss ist auch bei ihm die Re-
gistrirung; noch im Beginn dieses Jahrhunderts befand sich das 
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Archiv in dem jetzigen Rathhause in einem grössern Lo-
cal,' dann aber musste es wegen Mangel an Raum auf das 
viel engere beschränkt werden, in welchem es heute liegt. 
Dadurch ist die ältere Ordnung umgestossen und die Orien-
tirung ausserordentlich erschwert. Und hiezu kommt als zwei
ter Grund, dass auch im dörptschen Rathsarchiv noch nicht 
der Schritt geschehen ist, der bei allen grössern Archiven einer 
noch functionirenden Behörde nothwendig wird: ein Nor
maljahr anzusetzen, und demgemäss zu scheiden zwischen 
Archiv und Registratur, d. h. den ältern heute für die Praxis 
nicht mehr nöthigen Acten, die also rein geschichtliches 
Interesse gewonnen haben, und denjenigen, die fortlaufend 
heute angefertigt und benutzt werden. Mit der Vereini
gung dieser beiden Institute ist nothwendig auch die Ver
waltung beider durch eine Person verbunden, wobei aber eins 
derselben immer leiden wird, denn jedes erfordert nicht nur 
vollauf die Kräfte eines Mannes, sondern auch so specielle 
Kenntnisse, dass es unmöglich ist. Jemand zu finden, der 
beiden Aufgaben in gleichem Grade gewachsen ist: wer eine 
grössere fortlaufende Registratur oder das sogenannte lebende 
Archiv wirklich gut verwaltet, wird dem todten eine regere 
Theilnahme schon aus Mangel an Zeit nicht schenken können. 
Also auch hier ist eine Theilung der Arbeit durchaus noth
wendig. 

Die Pflicht der ganzen Commune aber ist die Pflege der 
beredten Ueberreste einer entschwundenen Vergangenheit, aus 
der naturgemäss erwachsen zu sein», der Stolz der Gegenwart 
ist. Es konnte eine Reihe Männer aufgeführt werden, welche 
im Lauf früherer Jahrhunderte trotz einer Ueberfülle anderer 
Arbeiten doch Mühe und Zeit auf Erhaltung und Ordnung des 
Archivs verwandt haben: Wybers undRemmin im XVII., Sah-
men und Gadebusch im XVIII. Jahrhundert, so dürfen wir 
wohl sicher sein, dass auch das gegenwärtige jenen nacheifern 
und wenigstens die dringendsten Bedürfnisse befriedigen wird. 
Erst wenn das geschehen, wenn das Archiv gut aufgehoben 
und geordnet ist, wird sein Reichthum vollständig erkannt 
werden. Zunächst müsste im Anschluss an Sahmens Register 
fedtgestellt werden, wie gross die, wie es leider scheint, be
trächtlichen Verluste des letzten Jahrhunderts sind, es wird 
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sich bei einer solchen Revision doch noch manches finden, was 
jetzt bei oberflächlicher Untersuchung untergegangen scheint. 
Dann erst käme die weitere Arbeit gute neue Repertorien des 
ganzen Archivs anzufertigen, welche die für ein bestimmtes 
Thema nöthigen Materialien leicht auffinden lassen. Freilich 
wäre das eine langwierige mühsame Arbeit, und es ist hier 

,nicht der Ort des weiteren darauf einzugehen nach welchen 
Prinzipien dieselbe durchgeführt werdeu muss. Erst wenn das 
ganze Archiv so geordnet ist, erst dann kann die wissenschaft
liche ITorschung an ihre Aufgabe treten und diese Schätze aus
beuten, so wie sie heute liegen ist das unmöglich. 
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