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Zum Geleite!
In  d’ Elverts Literaturgeschichte von M ahren imd Ósterr.-Schlesien, 

Briinn 1850, liest m an aiif Seite 501, »dal3 die Archive der ehemaligen Land- 
stande und der Herzoge von Troppau, Jagerndorf iind Teschen, sow ie die 
Stadtarchive von Troppau und Teschen ohne Zweifel noch historischen Stoff 
fiir die vernachlassigte Geschichte Ó sterr.-Schlesiens liefern diirften«. Indem  
Prof, J. Lepaf diese W orte  irn I. Hefte seiner »Beitrage zur alteren G e
schichte des Herzogtuins Schlesien« vom Jahre 1863 zitiert, kann er dieser 
Sentenz nach einem Zeitraume von 13 ganzen Jahren auch nur die W orte  
anfiigen: »Bis auf sparliche Privatversuche neuesten Datums ist teils infolge 
der Unfertigkeit unserer politischen Organisation der letzten 14 Jahre, teils 
w egen der wissenschaftlichen Schlafrigkeit der friiheren Periode nichts ge- 
schehen, w as Zeugnis davon abgelegt hatte, dafi jene Bemerkungen oder 
Ens’ aufierst m uhsam  zusammengetragenes, verdienstliches »Oppaland« auch 
nur a n r e g e n d  gew irk t hatten. W ie schon die angezogenen W orte  d’Elverts 
deutlich m erken lassen, hat es bis heute niem and ubernom m en, w enigstens 
soviel zu untersuchen, w a s  in den beriihrten Archiven deponiert sei und 
w ie w eit dies alles ais historisches Materiał yerw endet w erden  kónne.« Fiir 
Teschen zw ar w urde Lepai*’ Klagen noch im selben Jahre der G rund genomm en, 
indem Prof. Bierrnanns »Geschichte des Elerzogtums Teschen« den O st- 
schlesiern gegeben w urde, fiir W estschlesien aber dauerte es immerhiń noch fast 
ein Dezennium, bis es aus der Feder desselben gew iegten Historikers eine 
moderne »Geschichte der Herzogtiimer Troppau und Jagerndorf« bekam. 
Indem  w ir uns gliicklich schatzen, diese ausgezeichneten Q uellenarbeiten zu 
besitzen, kónnen w ir doch keinesw egs damit zufrieden sein. D enn w enn  auch 
bis auf Biermann m ehrere hochyerdiente Forscher, w ie der allzufriih yerstorbene 
F r a n z  K o p e t z k y ,  B. D u d i k ,  dann Dr. F r a n z  K i i r s c h n e r ,  S w o b o d a ,  R 
T r a m p l e r ,  J. L e p  ar,  A. P e t e r ,  S p a z i e r ,  E. Kr e u z i n g e r ,  K a s p a r  l ik,  Edl. 
y. Teschenfeld, F r a n z  T i l l e r  durch priyate Sammeltatigkeit, dereń Ergebnisse 
in M anuskripten yorliegen, oder durch kleinere Publikationen in den Schriften 
der histor. stat. Sektion in Briinn, in dereń »Notizenblatt<g in der Zeitschrift fiir 
Geschichte und Altertum  Schlesiens (Breslau), in Jahresprogram m en der 
Mittelschulen Helferdienste leisteten, w enn auch der mahrische Polyhistor 
d’Elyert in seinen Arbeiten iiber M ahren jedesm al auch Schlesiens Geschichte 
behandelte; so ist mit all dem trotz der zugestandenen Unzulanglichkeit 
ósterr.-schlesischer Geschichtsąuellen doch noch genug Gelegenheit fiir jeden



Berufenen, schóne und w ertvolle Beitrage zur Geschichte unseres kleinen 
Landchens zu. liefern. Ich yerw eise nur auf die m uhsam  gesammelten, darum  
aber iimso w ertvolleren  Arbeiten voii Sw oboda, Zukal, Berger, W einhold, 
Prasek, Rolleder, Gottlieb Kiirschner, Schaiier u. a. Freilich ist es ihrein 
Streben nicht gelungen, andere Federn in den Dienst der schónen Sache zu 
rufen, und so lafit sich nicht verkennen, dafi trotz der Aneiferung, w elche 
auch der »Deutsche Verein fiir die Geschichte M ahrens und Schlesiens« seit 
Mitte der neunziger Jahre entfaltete, von einer geeinigten, zielbewufiten und 
von Liebe zur Sache getragenen Tatigkeit in der schles. Geschichtsschreibung 
nicht die Rede sein kann, und das zu einer Zeit, da m an es in  s a m t l i c h e n  
K r o n l a n d e r n  d e r  M o n a r c h i e  z u  a n e r k e n n e n s w  e r t e r H ó h e  
a u f r a f f t  und unermiidlich w eiter forscht.

Es m u6 ja zugegeben w erden, dafi w ir in Schlesien ganz andere 
Yerhaltnisse haben ais sonst uberall. Unsere Geschichte ist zerrissen w ie 
kaum  eine zweite und die Kleinstaaterei hat hier ihre schónsten Bliiten ge- 
trieben. Unsere Archivalien litten unter dem  Parteizwiste der Nationen und 
Konfessionen, der »historische Sinn« fand hier bis vor kurzem keine Heim- 
statte. Man sorgte nicht fur die O rdnung und Erhaltung des urkundlichen 
Materials, die U nvernunft ungebildeter Beamter, w elche zur Registratur der 
Schriften berufen w aren  und dereń W ert absolut nicht erkannten, hat yieles 
»ausgem ustert« und der Y ernichtung preisgegeben, w as der Historiker ais 
einen Schatz im eisernen Schranke yerw ahrt hatte. So ist unser Quellen- 
material yielfaltig, zusam m enhanglos und w ar bis yor Kurzem ungesichtet. 
Daher die »wissenschaftliche Schlafrigkeit«, yon der Lepaf oben spricht, 
solange bleiben mufite, ais die Beniitzung des Materials nicht erleichtert w ar. 
Denn wenige, die arbeiten w ollen, besitzen die Kraft, aus einer tagelangen 
Sucharbeit in ungeordneten Bestanden sich mit einer geringen Ausbeute 
zufrieden zu geben.

Dieser G rund fallt aber heute doch schon zum grófiten Teile w eg, 
w o, w enn  w ir nur yon Troppau sprechen, das Landesarchiy durch die 
riihrige Tatigkeit Dr. Kiirschners in m usterhafte O rdnung gebracht wird, 
der Kustos des stadtischen Museums, Architekt Kartel, alle Reste yon Trop- 
pauer Erinnerungen samm elt und geordnet zur Erforschung ausstellt, und 
die Schatze der G ym nasialm useum sbibliothek durch Prof. W anke gesichtet 
und jedem, der es will, zur Bearbeitung iiberlasseii w erden. Ahnliche Be- 
strebungen sind mir yon Teschen und Freiw aldau bekannt, und w as O drau 
und Um gebung anlangt, so hat R o l l e d e r s  yor kurzem erschienenes W erk  
»G e s c h i c h t e  d e r  S t a d t  O d r a u «  fur diesen Bezirk alle historischen 
Hilfsmittel yerw ertet. Es ist also yonnóten, dafi diese organisierende Tatigkeit 
in allen Teilen Schlesiens gefórdert, dafi die Gem einden fiir die W ichtigkeit 
der Erhaltung ihrer Altertiim er interessiert und zu Opfern genótigt w erden, 
dal3 zumindestens urkundliches Materiał registriert und yor Y ernichtung durch 
yerniinftige SchutzmalSregeln bew ahrt w erde. Und w o  sind die Schatze, 
w elche in adeligen und geistlichen Archiyen ein beschauliches Leben fiihren, 
jem als yerw erte t w orden?  Ist es denn nicht moglich, dieselben zu publi- 
zieren, w enn  man eine Stelle weifi, w elche dies ubernim m t? W as mm durch 
die Landeshauptstadt und andere Stadte in gute W ege geleitet ist, sollte sich 
nach und nach auf das ganze Land ausdehnen.



Das Gefundene zu verarbeiten, w aren  w ohl in erster Linie die Historiker 
an den Mittelschulen bemfen. A ber auch Geistliche, Beamte imd Lehrer in den 
kleineren O rten kónnten sich um  die Geschichtspflege in Schlesien Yerdienste 
erw erben, indem  sie die G em einde-, Kirchen- und Schularchiye, sowie 
Fam ilienerinnerungen diirchforschen, das W ichtige kopieren und zur Ver- 
arbeitung herrichten. W enn  ihnen auch yielleicht der Blick des geschulten 
Forschers mangelt, so kónnten sie doch ais Mitarbeiter Bausteine zur schlesischen 
Geschichtsschreibung liefern, die sicher ihren bleibenden W ert hatten. So 
w iirde Lepaf’ W unsch in Erfiillung gehen, zu erfahren, »was in den 
beriihrten Archiven deponiert sei und w ie w eit dies alles ais historisches 
Materiał verw endet w erden  kónne«.

Aus diesen E rw agungen entstand das Streben des Ausschusses des 
stadt. Museums, hier in Troppau, der Hauptstadt des Landes, ein O rgan 
zu schaffen, w elches ais Erganzung neben die Zeitschrift des Briinner Ge- 
schichts-Yereines treten sollte. W enn  letztere bei dem yielfachen Ineinander- 
greifen schlesischer und m ahrischer Geschichte ihres D oppelcharakters fiir 
beide Lander kaum  entraten kann, so w ill die Zeitschrift des stadtischen 
Museums in Troppau zunachst ein S a m m e l p u n k t  f i i r  K l e i n a r b e i t  
w erden, eine Aneiferung fiir zaghaftere Forscher, auch w enn  sie nicht 
Ziinftige, dagegen von Liebe zur Heimat angeregte Sam mler sind. Indem 
w ir dankbar die Bestrebungen in Briinn anerkennen, verhehlen w ir uns 
nicht, dafi w ir die wissenschaftliche Tadellosigkeit in m anchen Fallen 
nicht erreichen w erden, da dies eben von dem Charakter des Mitarbeiters 
abhangt u n d  w i r  a l l e  e i n l a d e n  w o l l e n ,  d i e  e i n e s  g u t e n  
W i l l  e n  s s i n d .  Auch sind die Grenzen der Zeitschrift, w ie dies schon 
der Titel sagt, w eit gezogen und unter Kulturgeschichte kónnen Arbeiten 
kunst- und literarhistorischen, nationalókonom ischen, namentlich aber 
Y o l k s k u n d l i c h e n  C harakters erscheinen, w ie denn die neue Zeitschrift 
diesem Zweige der Forschung mit Yorliebe geóffnet bleiben w ird. Es gabe 
also auch fiir den Germ anisten, Architekten, Arzt und Juristen ein schónes 
Feld heim atkundlicher Betatigung. Dann wiirde es sicher gelingen, die 
Zeitschrift lebensfahig zu erhalten  und auszugestalten. Móge ihr ein giinstiger 
S tern beschieden se in !

Dr. KnaHitsch.



Das Stadtgebiet Don Croppau 
am £nde des 17. ^ahrhunderls.

Von ^ 0 5 . ZUK fl[i.

O b g le ic h  die entscheidenden Schlachten des dreifiigjahrigen Krieges 
nicht auf dem Boden Schlesiens geschlagen w urden, hat das Land dennoch 
arg gelitten. Zeitweilige feindliche O kkupation, Durchziige fremder und 
kaiserlicher Kriegsvolker mit ihren Ranzionen und Zwangslieferungen liefien 
Stadt und Land das ganze Elend der schrecklichen Zeit durchkosten. Fur 
Troppau brachte schw ere Schaden besonders das Mannsfeldsche U nw esen 
von 1626/27. Hauser und G arten nicht allein in den Y oistadten sondern 
auch innerhalb der Stadtm auern w aren  niedergebrannt oder ruiniert; viele 
blieben w iist Jahre lang^), andere, vordem. ganz stattlich erbaut, w urden 
nur notdiirftig w ieder aufgefiihrt, da das Ende des Krieges nicht abzusehen 
w ar. Handel und G ew erbe lagen darnieder, Steuern und Kaufgelder blieben 
10 bis 30 Jahre auf den Liegenschaften versessen, die, obw ohl im Preise tief 
gesunken, dennoch keine Kaufer fanden. Solche Realitaten, von den Eigen- 
tiimern verlassen, fielen der Kom m une zur Last; diese mufite fiir den Steuer- 
abgang aufkommen. Brandstatten w urden  gerne unter G ew ahrung drei- 
jahriger Abgabenfreiheit an Baulustige gratis abgegeben.

E^ast 50 Jahre w aren  seit dem AbschluC des Friedens vergangen, 
nur langsam  erholte sich der Burger, weil neben alljahrlich aufkom m en- 
den neiien Abgaben Unsum m en von Steuerresten zu zahlen w aren, da 
w urde Troppau von einer schw eren Katastrophe heimgesucht. Der Brand 
vom  24. Mai 1689 legte 321 G ebaude in Asche.^)

W enn  die erw ahnten  Ereignisse sich dem Stadtbilde fur lange Zeit 
einpragten, w urden w eitere raumliche und bauliche Um gestaltungen beson
ders an der Peripherie der Stadt auch durch andere Um stande veranlal3t. 
T roppau galt ais die w ichtigste Festung Oberschlesiens. Die mittelalter- 
lichen W erke muCten mit der fortschreitenden Ausbildung des Geschiitz- 
w esens erw eitert und verstarkt w erden. Schon im Laufe des 30jahrigen 
Krieges w urden allerhand Schanzbauten aufgefiihrt. Im Jahre 1632 erhielt 
Feldmarschall Illow  von den Troppauer Standen 246 fl. »auf Ban der Stadt 
Troppau«.3) Trotzdem w aren beim Schlusse des Krieges die Fortifikations- 
w erke so verfallen, daC die K riegsverw altung beschloC, dieselben vóllig auf-

0  Das 1627 ruinierte Haus Nr. 19 Judengasse war noch 1643 ein Trummerhaufen. 
(Stadt. Kaufregister 20/107.)

Der Schaden wurde mit 119.000 Talern berechnet. Durch diesen Brand und den 
vom  Jahre 1758 hat die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ihre schdnen gotischen Formen eingebiifit.

®) Ausgabenbericht im SchloCarchiv von W agstadt.



zulassen. Uber bittliche Y orstellung des Stadtrates und Intervention des 
Fiirsten Karl Eusebius v. Liechtenstein') w ard  aber der BeschluiS zuriick- 
genom m en und der Um bau der Festung nach V auban’schem System  nach 
und nach durchgefiihrt. Ein offizieller Bericht vom  1. Februar 16642) iiber die 
kommissionelle Begehung der Festungsw erke meldet, dafi Herr Ei m,  
O berstw achtm eister des M ontevergue’schen Regiments zu FuC, die Aus- 
fiihrung folgender Arbeiten ais notw endig  bezeichnet hat;

1. Unter dem Jaktertor rechter Hand bei dem gem auerten Rundel 
die eingefallene Schanze reparieren, den G raben erw eitern.

2. Vom Jaktertor bis zur Pforte oder wenigstens bis zur Spitze der 
Zw ingerm auer eine Kurtine®) und inmitten derselben einen »Halbmond«^) 
aiifwerfen.

3. Von der Pfortenmiihle bis zum Halbmond den angefangenen 
G raben erw eitern.

4. Da w egen anderer Arbeiten aus dem Halbm ond ein »recht- 
schaffenes Bollwerk« jetzt nicht gem acht w erden  kann, einen G raben herum - 
schlieCen, mit Palissaden und »spanischen Reitern« yerbauen.

5. Von da bis zum Ratiborer Tor die angefangene Kurtine yollends 
mit B rustw ehr und Banketten®) ausfertigen.

6. Beim Ratiborer Tor die zwei angefangenen W erke zum Schutz 
der gem auerten Rundels yollenden.

7. Die Kurtine bis zum Schlofi mit Banketten aussetzen, die Stadt- 
m auer aber dort, w o die Herrn Schiitzen ihre Stande zu haben pflegen®), 
w elche sonst zum SchloC gehórt, renoyieren und etw as erhóhen.

8. Um das Schlotó ein »rechtschaffenes Bollwerk« yor allen Dingen 
aufbauen.

9. Bis zur Lutterm ann’schen Schanze^ den G raben erw eitern und, 
w enn  moglich, zwischen den W erken  ein Bollwerk auffiihren, »damit eins 
das andere beschiefien kónnte«.

10. Die Lutterm ann’sche Schanze mit Rasen belegen und den G raben 
erw eitern.

11. Zwischen der genannten Schanze und dem Gratzer Tor das alte 
yerm auerte Tor (am Ende der Herrengasse) zur Aufstellung yon Geschiitz 
herrichten.

12. U nter dem Gratzer Tor das »Gegatter« ganz neu machen, die 
Spitze unten bei dem Rundel w eggraben.

13. Yon da bis zum »Neuen Werk«®) die Zw ingerm auer ausw endig 
fiittern und inw endig Banketten aufrichten.

‘) Schreiben des Fiirsten an den Kaiser ddo. 1. August 1656 im Landesarchiv.
Der Bericht bei mir.
Bedeutet die zwei Basteien verbindende Strecke des Hauptwalles.

O Demilune, gewohnlich Ravelin genannt, sollte den Zutritt zur Kurtine erschweren.
O Auftritt an der Schanzmauer, damit die Yerteidiger stehend die SchieiSscharten 

erreichen kbnnen.
®) Im sogenannten Schiitzenzwinger am Hause RatiborerstraCe Nr. 4.
O Yogelberg.
®) W ahrscheinlich der sogen. krumme W all, welcher vor dem jetzigen Realschulgebaude 

mit seiner Spitze bis gegen den Eingang in die Elisabethstrafie reichte.



14. Bas »Neue W erk« dem Gratzer Tor in der Hóhe gleich und 
w enn  móglich w eiter hinaus setzen.

15. Von da bis zam Jaktertor die Zw ingerm auer auw endig fiittern.
Je m ehr die Tiirkengefahr drohte, desto besser gingen die Arbeiten

von statten. Noch im Jahre 1683 w urde geschanzt und gem auert. Im  Ganzen 
erhielt der Festungsgiirtel jene Gestalt, w ie  sie auf dem grofien im stadt. 
M useum  bew ahrten  Bild aiis der V ogelperspektive’) zu sehen ist. Die Er- 
w eiterung der Torbastionen, die Anlage oder Vorschiebung der sogen. Halb- 
m onde auf der Stiecke von Tor zu T or, die Verbreiterung des Stadtgrabens 
nótigten zur Um legung des M iihlgrabens und der StraCe, sow ie zur Ein- 
beziehung von Hausern, G arten und andern G rundstiicken, zumal langs der 
jetzigen Lastenstrasse vom  Jaktertor bis zum Schlosse.

A nderungen des Stadtplans erfolgten im 17. Jahrhunderte auch durch 
die Bauten der Jesuiten auf dem Niederring und die der Franziskaner in der 
Klostergasse.

Soviel sei vorausgeschickt behufs leichteren Yerstandnisses der nach- 
stehenden topographischen Darstellung.

Ais Fiihrer bei unserer W anderung durch das Stadtgebiet dient uns 
ein in den Jahren 1690—1705 von dem stadt. Rentschreiber J o h a n n  K a s p a r  
S e d l i t z k y  angelegtes Steuerregister, das alle Liegenschaften, sow eit sie sich 
zur Stadt versteuerten, anfiihrt, mit Angabe' des Schatzungsbetrages, nach 
w elchem  die jew eiligen Steuern bem essen w urden. Es beruht auf alteren 
Steuerbiichern''^) und bringt Daten, die in friihere Zeiten zuriickreichen. 
Dadurch erhóht sich sein W ert ais historische Quelle.3)

Die innere Stadt erscheint geteilt in drei Bezirke oder Yiertel, auf 
denen die politische und militarische Y erw altung der Gem einde von altersher 
beruhte.

H. Die innere Siadi.
1. Viertel.

W ir treten unsern W eg an beim alten L i e c h t e n s t e i n i s c h e n  
Sc h ł o i 3 ,  das quer iiber der Strafie zwischen dem Franz Josef-Museum und 
der Lehrerinnen-Bildungsanstalt stand und 1891 demoliert w orden  ist. U ber 
einen tiefen Festungsgraben gelangen w ir in die Schlo^gasse (Landhaus- 
gasse). Linker Hand reihen sich an das W ilczeksche Freihaus (jetzt ustf. 
matice) zwei kleinere Biirgerhauser und das S e  m i n a r  (Baron Sedlnitzky’sches, 
ehedem P ruskow sky ’sches Freihaus), rechter Hand liegt der Garten und das im 
Bau begriffene K o 11 e g i u m d e r  P. P. J e s u i t e n.

') Das Bild, welches die Stadt zur Zeit des grofien Brandes von 1689 darstellen soli, 
entstand gewifi erst zwischen 1700—1708. Daraus, sow ie aus der Renovierung des Gemaldes in 
neuerer Zeit erkliiren sich einzelne Anachronismen auf demselben.

*) Das erste Steuerregister wurde 1554 angelegt, das zweite »neue Steuerbuch« 1615, 
ais der Stadt eine Ermafiigung oder sogenannte Moderation der Schatzung zugestanden worden ist.

®) Das Register, ein kleiner Quartband, war einst Eigentum des Ratsherrn Ferd. Franz 
S c h w a r z e r  ( f  1735), der auf dem zweiten Blatt angemerkt hat: *Piae memoriae Joann. Caspar 
Sedlnitzky (sich), Buchhalterei- und Rentamtsadjunkten, welcher umbs Ende des Jahres 1705 ge- 
storben. Und von dessen W itib mir verehret worden. F. F. S.« Im Jahre 1882, wo ich Gelegen- 
heit bekam, eine Abschrift davon zu nehmen, war das Buch im Besitz des Herrn Grafen Eugen 
Sylva-Tarouca. Sedlitzky (so lautet der Name in der Kirchenmatrik) starb den 30. Dez. 1705. Seine 
W itw e erst 1758 im Alter von 87 Jahren.



Um die Ecke des Seminars auf den Viehmarkt (Herrengasse).^ Hier 
linker Hand an den K leinhausern des H. Scholz, Lor. G lier und der Joh. 
Hofm ann’schen Erben vorbei zum » g r o C e n  R i n n s t o c k « ,  der durch ein 
Gassel auf den Schlofiplatz lauft^). U nter Beniitzung eines »steinernen 
Bruckels« gelangen w ir zum w iisten Platz des H. W elzel und dem 
Hause des Balzer Uberall (Nr. 11, Neubau Schlesischer Hof, zuvor Gasthaus 
zu 3 Fursten), auf diesen foigen Sim. Spalow sky, »wo vor 1640 die alte 
bóhmische Schule gew esen« (Nr. 13, ehemals Gasthaus zum goldenen Adler®), 
Balzer D ecker (Nr. 15)B und Math. Baran (Nr. 17).

Jetzt durch ein Gassel (Spitzgasse) auf das vom grofien R innstock 
durchąuerte Sdilolgplal^el (Schóslerplatz) mit 10 bew ohnten und 7 w iisten 
Platzen®). Das stattlichste Gebaude des Platzes, w elches Fiirst Liechtenstein 
1634 den Jesuiten zur Yorlaufigen W ohnung angewiesen hatte (Nr. 1, Jonscher), 
nennt unser Fiihrer nicht, w eil es im Steuerbuch nicht eingetragen gew esen 
sein diirfte®).

Auf dem selben W ege zuriick zum Piehm arkf. Daselbst linker Hand 
gegen das Johannesgassel z u : Math. H and tke ; Heinr. Jakob mit neuerbautem  
H aus; Karl Boshold (Nr. 1 9 -2 3 ;;  Jak. Kremlitza’s und Hans Pelikans w iiste 
Platze (Nr. 25); Adam  Rinholz W ohn- uud M alzhaus; Thom. Jakob; Balzer 
S taschek ; Blasius Reźny’s Gasthaus zum weifien Schw an (Nr. 27 -  33).

Im  J o h a n n e sg a sse l 1. H. Valten Rólls Malzhaus (im Hintertrakt des 
Skasik’schen Hauses Nr. 5), daneben die M alteserordenskom m ende und 
turm lose Kirche bei St. Johann. Die Kom m ende besteht aus einer G ruppe 
von 4 hólzernen Hauschen und Stallungen, die von einem Plankenzaun ein- 
geschlossen sind, dahinter das kleine Spital; vor und hinter der Kirche die 
Begrabnisstatte der Pfriindner und Kom m endebediensteten. Das Ganze erhalt 
bald (1704) eine neue Physiognomie durch Auffiihrung des jetzigen Kom m ende- 
hauses und Restaurierung der Kirche^).

W ir sind an der Stadtmauer®) und w enden uns in der Gasse zuriick 
gegen den Yiehmarkt. Linker Hand eine Reihe von 10 Hauschen®) bis zum 
R aduner Freihaus (Palais Bliicher).

9  Die Bezeichnung »Herrengasse« las ich zum erstenmal zum Jahre 1754. Sie galt haupt- 
sachlich dem oberen Teile der Gasse vom Postgebaude hinauf, wo zumeist Adelige safien. Die 
Raume der Museumsbibliothek im Minoritenkloster waren seit Mitte des 16. Jahrhundertes ihr 
Gerichts- und Landtagssaal.

*) Hauptkanal jetzt unter dem Davidschen Hause Nr. 9 durchgehend. ^
®) Kaufregister zum Jahre 1640, 17. Mai.

Beide Hauser jetzt im Gasthof zum romischen Kaiser.
Den Hauserblock zwischen Spital- und Spitzgasse eingerechnet.

*) Der Grund, auf welchem  dieses Haus und das k. k. deutsche Gymnasium steht, hielS 
Yormals der W r b n a ’s c h e  P la tz  und gehorte zur standischen Jurisdiktion, wurde jedoch durch 
Beschlufi der Stande vom  2. September 1666 in der Landtafel geloscht und zwar ais Kompen- 
sationsobjekt fiir die von der Stadtgemeinde den Franziskanern cedierten Baustellen in der Sperr- 
gasse (s. unten). Im Jahre 1781 verkaufte die Direktion der Exjesuitenguter das Haus samt Garten 
fiir 1815 fl. ihrem Yerwalter Andreas Schreiber, der es 1807 dem Grafen Johann Larisch fiir 
7900 fi iiberliefi. Bis zum Jahre 1781 hat darin der Exjesuit P. Kurz gewohnt. (Landtagsprotokoll 
im Landesarchiy. Kaufregister 33/137.)

)̂ Kommende-Archiv. Gedenktafel in der Kirche.
®) Die Mauer und der Schanzenturm bei der Kirche sind 1838 abgetragen, der W all- 

graben iiberbriickt und der Ausgang ins Freie eróffnet worden. (Kreuzinger 263.)
®) Im Jahre 1863 demoliert, jetzt zumeist im Gartengrund und Zubau der Landesregierung.



Um die Ecke dieses Freihauses auf den Piehm arkt. An  das Hans 
schliefit sich an das J u n g f r a u e n k l o s t e r  und das K i r c h l e i n  b e i  
St .  K l a r a  (im Gebaude der k. k. Landesregierung), daneben die Kirche 
zum heil. Geist mit dem M inoritenkloster, dem ais Nachbarn Paul Zezulka, 
H err Nikolaus Rohr v. Steinau, Valten Yalerides und Andr. Schw arz') folgen, 
den Raum  bis zum Zw inger oder der innern Stadtm auer ausfiillend (jetzt im 
G assentrakt des M inoritenklosters). Am obersten Ende der Gasse erhebt 
sich ein starker M auerturm , der ais Pulverm agazin dient und durch die 
L o t t e r m a n n s c h a n z e  (Yogelberg) gegen feindliches Geschiitz gesichert 
ist. Er heifit von altersher das u ersd ilo ssen e  Cor,^)

Links von diesem Tore in den Raum  zwischen der innern Stadt
m auer und der ausseren U m w allung (Zwinger, auch Park  genannt) ein- 
tretend, sind w ir im alten B en k ergasse l. Die W ohnstatten  daselbst, 9 an der 
Zahl, sind bis auf eine veródet. Das Gafichen hat seine Geschichte. Im 
Jahre 1612 klagte Guardian P a u l  M e i n h a r d  beim Landrechte, dafi sich 
der Stadtrat weigere, den h i n t e r  d e m  K l o s t e r  s t e h e n d e n  T u r m  
herauszugeben, den der Rat vor vielen Dezennien w iderrechtlich dem 
H e n k e r  zur W ohnung angew iesen hatte, obw ohl der Turm  von des 
G uardians Yorfahren erbaut und von Herzog Y i k t o r i n  im Jahre 1483 dem 
Kloster ais Eigentum verschrieben w orden  sei. Der G uardian w u ide  ab- 
gewiesen, m it der Begriindung, dafi die Sache einen stadtischen G rund be- 
treffe, daher nicht zur Kompetenz des Landrechts gehóre®).

Auf der Nordseite des Yiehmarkts vom  yerschlossenen Tor herunter 
zahlen w ir mit zwei A usnahm en lauter (recht armliche) Herrensitze. An das 
Eckhaus des H errn Mosch yon Bittendorf 
reihen s ic h :

Johann Matzak
D a s  k a i s e r l i c h e  Z e u g h a u s  ) .
Herr Kaspar yon R ottenberg |  ̂ ’
Frau Susana Donatin y. Grofi-Polom  — jetzt Nr. 30,
Frau Elisabeth Schm erow ska 
Herr Karl Donat (wiist)
Herr Nikolaus Stosch yon Kaunitz 
Partschendorfer (Sedlnitzky’sches) Elaus — jetzt Nr. 26.

Yom Partschendorfer Haus linker Hand in das Gassel Ra bidte iheil. 
Geistg.)^) Der Zustand der Órtlichkeit rechtfertigt ihren Namen. Die W est- 
seite w ird  gebildet yon 9 teils w iisten, teils seit dem Brande neu erbauten 
K leinhausern ; bei dem yorletzten derselben (Nr 6j ist der offene Kanał
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jetzt Nr. 34/36,

jetzt Nr. 28,

‘) Die genannten Hauseigentiimer waren 1700 langst verstorben. Ihr Name dient nur 
zur Bezeichnung der o d e n  H a u s s t e l le n .

Demoliert 1834.
Ladungsbuch im Landesarchiv. — Der Henkerturm ist in der G egend der Promenade- 

restauration zu suchen. Die Besetzung desselben durch den Scharfrichter erfolgte jedenfalls um 
1560, ais der Protestantismus in der Stadt herrschend wurde. Erst bei Anbruch der Gegenrefor- 
mation (1625 — 1630) diirfte die Henkerei aus dem Minoritenturm in die Klostergasse (siehe weiter 
unten) verlegt worden sein. Yergleiche auch Kneifel 11. 2 p. 59.

)̂ Der heutige Gassenname erscheint im Grundbuch zuerst im Jahre 1745. Nur einmal 
zum Jahre 1735 las ich »Kotgasselt ais treue Ubersetzung des bohmischen Ausdruckes.



mit einem steinerneii Steg iiberbruckt'). Das Gafichen w ar nicht nur kotig, 
sondern auch in anderer Beziehung versum pft und anriichig. Auf der Nord- 
seite desselben ^an der unverbauten Ecke hinter dem Postgebaude) ver- 
zeichnet das S teuerregister einen Platz, genannt d e r  f r e i e n  W e i b e r  
G r u n d. Also ein Stiick v^erkórperte Sittengeschichte, das bis ins M ittelalter 

'zLiruckreicht. Der wiiste G rund w a r  einst — w ohl zur Siihne der Ver- 
gangenheit — den P. P. Minoriten geschenkt w orden, die ihn w ieder ihrem 
Nachbarn Paul Zezulka fiir dessen Hausplatz auf dem Yiehm arkt iiberlieCen. 
Dieser starb jedoch (vor 1662', ohne gebaut zu haben. Im Jahre 1699 ver- 
kaufte endlich das Rentam t den Freiw eiberplatz nebst einer anstossenden 
Parzelle dem Besitzer des Hauses Nr. 24 Tópfergasse, der sich verpflichtete, 
zwei Hauser daselbst aufzufiihren. Z w ar kam es auch diesmal zu keinem 
Bau, aber der Platz fristete fortan, 200 Jahre lang, ais G arten sein Dasein, 
bis er in unseren Tagen nochmals W iistung  gew orden ist.

Auf dem Piehm arkt linker Hand gegen den Tópferm arkt zu folgen 
nachst dem Eckhaus des G e o r g  J a n e t i u s  die Hauser des Grafen W e n z e l  
B e r n h a r d  v. W r b n a  und des Fleischhauers M. Opitz (alle drei im Post- 
gebaude\ ferner drei K leinhauser (die letzten zwei im Cafe Raida).

Auf dem Cópferm arkl-), der bereits so ausgebaut erscheint w ie 
heute, bem erkt man links an der Ecke das W ohngebaude des F e r d i n a n d  
F r e i h e r r n  v. E i c h e n d o r f  (jetzt Cafe Raida) ; auf der gegeniiberliegenden 
Seite am Ecke der Badergasse des Ferd. Ant. Schadt D e u t s c h e  Ba d -  
s t u b e  (Konditorei Jelinek), die alteste Anstalt dieser Art in TroppaiP). Sie 
ist im Steuerregister nicht beim Tópferm arkt, sondern im »Gassel hinter 
dem Bói3’schen Brauhause« (jetzt Raida’sche Spirituosenfabrik) d. h. der 
jetzigen Badergasse verzeichnet, w ohin  es mit Front und Eingang gekehrt 
w ar. Urspriinglich w ar die Area der Badstube viel gró^er. Ein Blick auf 
das anstoiSende Gebaude (Nr. 11, Dr. Eibuschitz) lehrt, dafi es auf Kosten 
des Nachbarn breit gew orden  ist. R atsherr Joh. A n d e r 1 e hat in der Tat 
um 1630 ein ansehnliches Stiick des damals óden Badstubengrundes kauflich

O Im Jahre 1695 kauft der Schneidermeister Christian P r a tsc h k e r  vom  stadtischen G e-
richt fur 12 Taler eine W iistung (j. Nr. 6) neben dem sW assergang ans des W enzel Luka Malz-
haus«, mit der Yerpflichtung »diesen von altershero befindlichen W assergang im bestandigen Bau 
zu erhalten.c (Kaufregister 25/67.) Die jetzige Rosengasse lief urspriinglich quer iiber die heilige 
Geistgasse bis zur Stadtmauer; in dieser ihrer westlichen Fortsetzung zwischen den Hiiusern der 
Herrengasse und Sperrgasse lag Luka’s Malzhaus und weiter hinauf (im Hauke’schen Garten) ein 
zweites (siehe weiter unten bei der Sperrgasse). Die Abwiisser dieser Malzhiiuser fanden ihren 
Abflufi durch den erwahnten Kanał.

O Tópfermarkt und Johannesgasse wurden in altester Zeit ais Teile des Yiehmarkts be- 
trachtet. Noch im Jahre 1594 wird die St. Johanneskirche »auf dem Yiehmarkt* erwiilmt (Biermanns 
Auszug aus einem Stadturbar im Briinner Notizenblatt 1868.)

3) Ais Badstube auf d em  Y ie h m a r k t  erwahnt zum Jahre 1372 (Kopetzky, Regesten
365). — Im Jahre 1643 kauft M ic h a e l  T s c h a t z e l  vom  Stadtgericht »den ganz wiisten Platz
der deutschen Badstube, so vordem J ak ob  G ro fi gehalten«, fur 230 Taler und gegen 3j;ihrige 
Befreiung von Militiireinąuartierung >weil er erst bauen mu6«:. (Kaufregister 17/39.) W egen  dieser 
Neuauffiihrung hiefi die Badstube auch »die neue«. Der Bader Jakob Gro6 kommt vor 1612 — 1615. 
— Im Jahre 1659 iibernahm Dan. F u h r m a n n  die Badstube von Tschatzels W itw e Margarete fiir 
600 Taler samt dem Beilafi von d r e i W annen. Das mag eine Yorstellung von der GroBe des 
Etablissements geben.



erw orben  und zur Frw eiterung seines Hauses yerw endet. Aus diesem 
Zubau diirfte die krum m e Stirnflache desselben zu erklaren sein.')

Vom Tópferm arkt nochmals auf den P iehm arkt zuruck; hier linker 
Hand an einem namenlosen Gafichen (Taubengasse), drei Kleinhausern und der 
S t a d s c h m i e d e  (gegeniiber dem Hotel zum rómischen Kaiser) voriiber 
auf den

niederring, langs dessen W estseite w ir gegen die Zwischen- 
m arkte schreiten. Die Ecke bilden die Hauser des Math. Philipp und der 
W itw e r’schen Erben (jetzt zum sogen. Schw esternhaus, Landhausgasse Nr. 4 
yereinigt); w eiter folgen Andr. Hirsch, Fr. Schusterle, Sieg. Elsner, Joh. 
Englisch, K. Boshold, G. Schirake, Herr Kaspar y. Franzen (Hadwigers 
W einstube), die Glaubiger des Kridatars Mich. Franz (Nr. 23), Christ. Ignaz 
Elalbritter, die d e u t s c h e n  und b ó h m i s c h e n  S c h u h b a n k e  (Nr. 26, 
Cafe Langer), die stadt. G a r k i i c h e  (Nr. 27), Gab. Kollert und Herr Ant. 
Sales, der dem durch seine lange Front und  Bauart auffalligen Eckhause 
(Nr. 29) die jetzige G estalt gegeben hat."^

Zwischenm drkten linker Hand gegen das S tockgassel zu sitzen; J. G. 
Elliger, Schuhm acher; der Kath. W ienin E rben ; G. Alker, K iirschner; Joh. 
Piskurek, Schneider; Aug. Fr. N ow ak, A potheker (Nr. 8, A. GrolS)®); j. G. 
Doser, Kupferschmied, Frau A. M. Nolli (nach ihr seit 1722 der Sohn Joh. 
G eorg N., Apotheker, jetzt G. H eli); Math. Ernst Franz, Tuchhandler (Nr. 2, 
B runner);h  W rb n a ’sches Freihaus (O berring Nr. 52, Franke.)

Im  Stockgassel (Fleischergasse)'^) linker Hand gegen den Yiehm arkt zu: 
Christoph Ullrich’s 3. Bierhaus (jetzt im Franke’schen Haus); die 32 F l e i s c h -  
b a n k e  (G eflugelinarkt) und w eiter 12 Hausstellen, yon denen m ehrere 
eben erst besetzt w urden, nachdem sie Jahre lang w iiste gelegen sind. So 
w urde der seit 1630 ode Adam  K irchner’sche Platz (jetzt Nr. 11) im Jahre 
1704 dem W eiCgerber H law enkow sky  gratis iiberlassen.

Linker Hand im Stockgassel zuruck gegen den O b errin g ; der Herren 
» G e h o r s a m b «  (Stockhaus), der Herren M a r s  tali®),  Hans Keil (Nr. 10), 
ferner im Gassel hinter dem Bos’schen Brauhause (Badergasse) noch fiinf 
kleine A nw esen.

Auf dem Oberring linker Hand gegen die Sperrgasse z u : Mathias 
Franz’ W ohnhaus; Antonio Pino, Reichkram er; Andr. Aug. Tópfer; J. J. 
Bós’ Erben; Andr. Habel; Frau Susana G erkin; Y eronika S chw erto tin ; 
Franz Ziehl (die beiden letzten im Niedermeierischen Eckhause Sperrgasse 
Nr. l/3 .)0
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‘) Das Anderla’sche Haus ward 1797 Eigentum des Biirgermeisters Josef Johann S c h o f ile r .
Herr Sales, Italiener von Geburt, verpilichtet sich im Jahre 1670, das Haus »init ansehn- 

lichem Giebel und Brandinauer umb und um bi zu versehen, wenn der Rat ihm die wiilschen 
Maurer erlauben will. (Kaufregister 21;74.)

®) Apotheker safien hier schon 1612.
*j Im Jahre 1717 kaufte das Haus der oben genannte Apotheker Nowak; seit dieser Zeit 

ist hier die Mohren-Apotheke.
Auch »Schergengassel« genannt.

®) Beide Griłnde samt der stildlischen Schmiede sind zur spateren Fronfeste zusammen- 
gelegt worden, durch dereń Demolierung die Gasse zu einem Platz erweitert ist.

’) Niiheres zur Geschichte der Hiiuser auf dem Oberring siehe meine »Beitr3ge zur 
Hauser- und Biirgerchronik*.



In der Sperrgasse  (  ̂ Sporergasse) linker Iland gegen das Gratzer 
Tor zu: Ain Eck das » B e n e s c h a u e r «  Freihaus, das seit dem 16. Jahr- 
hundert zur Ilerrschaft Beneschau gehórP), im Besitz der Grafm Marie Agnes 
L i s t i  L I S , nachst diesem eine Reihe von 26 Hausern (jetzt 22), von denen 
2 hart am Tor gelegene durch D em olierung in neuer Zeit, 1 durch Zu- 
sam m enlegung mit dem Nachbarhaus (jetzt Nr. 17) eingegangen sind. 
Zw ischen zwei Hausern (jetzt Nr. 31 und 33) sehen w ir die noch heute be- 
stehende Liicke, einst ebenfalls verbaut, spater (1653) Einfahrt zu dem ruck- 
w arts gelegenen Malzhause W enzel L u k a ’s, das bei der heil. Geistgasse 
erw ahnt w orden  ist.^) Ein zweites sogen. T a 11 a c h ’sches Malzhaus, das 
eben (1698) durch Kauf ins Eigentum des Thomas S c h n i r i c h  (Besitzer 
von Nr. 41., Sperrgasse) iiberging, lag etw as ober dem Luka’schen, hinter 
dem Eckhause der Sperrgasse (Nr. 47, Mayer), zu dem es einst gehórt 
hatte.^) Es w ar ebenfalls seit dem Brande W iistung.

W ir haben das erste Stadtviertel hinter uns und betreten das zweite.
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2. Pierfel.

In der S p errgasse vom  Tor linker Hand auf den O berring zu: Hart 
am T or das Hauschen der M agdalena Tittelbach*). Davon getrennt durch 
ein enges GaCchen (Klostergasse) an der Ecke die Kirche S t. B a r b a r a  
mit dem riickw arts sich anschliefienden K 1 o s t e r der P. P. F r a n z i s k a n e r 
oder Bernhardiner. Die groCen Brandschaden, von denen die Gebaude 
7 Jahre nach ihrer Yollendung®) betroffen w urden, sind fast ganz repariert.

Die Kirche erhebt sich auf ehemaligen W ohnstatten  des Valten 
Holzbecher, Christian Tauber und Valten Q uetscher (s. unten bei der 
Klostergasse). W eiter gegen den O berring folgen 20 Burgerhauser, alle 
durch Feuer yerw iistet, yiele w echseln  in diesem Zustande ihre Eigentiimer, 
w obei der Stadtrat regelmafiig W eisungen betreffend einen solideren 
W iederaufbau ergehen lafit. So w ird  dem Kaufer einer W iistung (Nr. 22) 
mitgegeben, einen »sauberen Giebel yon Stein und Ziegeln« zu bauen; 
seinem Nachbarn dem Backer Machulik (Nr. 20) w ird  yerordnet, »ein be- 
ąuem es W ohnhaus und nicht eine Hiitte aufzufiihren«. Insbesondere w urde 
eingescharft, zum Bau der Kamine nur Steine und Ziegel (nicht w ie bisher 
Bretter und Lehm) zu yerw enden. Auch das Eckhaus Nr. 28, das sich 
heute noch durch sein AuCeres ais Patrizierhaus prasentiert, w ird  im G rund-

‘) Ober dem Haustor noch das W appen des Alois Freiherrn von Henneberg und seiner 
Gemahlin Elisabeth geb. Freiin Tvorkovska von Kravaf aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Beneschau war Eigentum der Familie Henneberg seit 1774.

*) Im Jahre 1707 ward der ode Malzhausgrund zum Hause Nr. 28 der Herrengasse 
(Baron Sobek-Skal angekauft, so dafi der in die Sperrgasse reichende Teil nun die Hofeinfahrt zu 
diesem Hause bildete, dereń gemeinsame Benutzung durch Yertrag vom  26. Janner 1809 auch den 
zwei anstofienden Hausern der Sperrgasse Nr 31 und 33 zugestanden wurde (Kaufregister 28/124, 
Troppauer Landtafel 39/177.)

®) Ehemals Gottwald’scher Biergarten, jetzt Gebr. Hauke.
Demoliert in den siebziger Jahren des Yorigen Jahrhunderts behufs Erweiterung der 

Einfahrt in die Klostergasse. Das anstoCende Krappe’sche Haus Nr. 46 steht mit dem Yordertrakt 
auf Stadttorgrund.

Ober den Bau siehe Ens, Oppaland 11. 134.



buch ais baufallig bezeichnet. Zehn Jahre hatte es der Glockengiefier 
Christian Hofmann (7  1682) bew irtschafte t; durch den Hausgarten (jetzt 
Hinterhaus von Nr. 28) konnte er w ahrscheinlich zu seinem G i e l 3 h a u s e  
gelangen, das sich w eiter riickw arts (im jetzigen Klostergarten) befand.^ 
Nim mufite die friihere Besitzerin Frau Anna Maria N o 11 i das Hans w ieder iiber- 
nehinen. Das Giefihaus oder dessen G rund — er w ar steuerfrei — ver- 
kauften die Hofm ann’schen Erben den P. P. Franziskanern, w elche ihn 
ihrem G arten einverleibten.

Auf dem Ofaerring linker Hand gegen die Pfarrkirche zu: Frau 
Justine Thom as; Mathias Ramisch; Frau Elisabeth W olf; Franz Heinrich 
Rzeplinski; Gielerisches Haus des Stadtschreibers K, J. Kunig; das Rathaus; 
W . J. P lunder; J. M. Friihauf; Th. J. R aschke; Nik. Kappel; Franz K antorf; 
Med. Dr. Gottfr. Thad. B5hm. Also 12 Hauser dem heutigen G rundplan 
entsprechend.

An der Ecke des letztgenannten Hauses angelangt, sehen w ir vor 
uns die Kirchhofpforte, rechts davon neben einem kleinen Hause die 
H a u p t w a c h e  und hinter beiden G ebauden auf dem Friedhofe die rauch- 
geschw arzte Ruinę der S t  M i c h a e l s k i r c h e ^ )  (jetzt alles das grófitenteils 
im Theatergebaude).

Nun einige Schritte w eiter gegen den Pediring. Uberall treffen un
sere Blicke G reuel der Verwiistung. Vor uns die P f a r r k i r c h e ,  das be- 
klagensw erteste Opfer der Brandkatastrophe. O bw ohl zehn Jahre seit dem 
Ungliick verflossen sind, hat man jetzt erst das eigentliche Restaurierungs- 
w erk  in Angriff genom m en und dasselbe den Troppauer M aurermeistern 
G eorg H a u s r i i  c k e r  und Jordan Z e l l e r  iibertragen.*) Hierbei ereignete 
sich ein Unfall, der leicht eine neue K atastrophe hatte herbeifiihren kónnen 
und dessen Folgen w ir zu unserer Linken am Hintertrakt des Bóhm’schen 
Flauses (O berring Nr. 12, Ulbricht und W enzel) w ahrnehm en. Der Stadtrat 
berichtet hieriiber den 25. Mai 1699 an den Deutschm eisterschen Statthalter 
in Freudenthal:

»Die M aurermeister haben das schadhafte und m it Bestand unm oglich 
zu erhalten gew esene G ew ólbe abgew orfen und nun sich zur U nterfahr — 
und Befestigung des Pfeilers accingiert, solchen abzutragen und den G rund 
zu yisitieren auch angefangen, sich aber befunden, daC der Pfeiler untenher 
a priori falsch gebauet, dafi also derselbe, w eilen er w egen der zu groBen 
Hóhe nach Notdurft nicht kónnen gestiitzt w erden, w ider Yerhoffen und 
ehe m an yorkom m en kónnen, d e n  S c h w u n g  b e k o m  me n ,  d e r  L a n g e  
n a c h  g e g e n  d a s  g l e i c h  g e g e n i i b e r  s t  e h e n  de K a l k r  e i t e r i s  c h e  
H a u s  (das oben erw ahnte  Nr. 12, bis 1680 im Besitz des K. F. Freiherrn 
y. Kalkreit) g e f a l l e n  u n d  s o l c h e s  f a s t  auf  d e n  d r i t t e n  T e i l  bi s  
i n  G r u n d  . . . . n i e d e r g e s c h l a g e n .  In w elcher Gefahr dann zw ar
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9 Hofmann bewohnte vor 1672 ein kleineres nach seinem Yorwirt Hans Knauf iiber- 
nommenes Haus, das gegen das Ende der Poppengasse bei dem Giefihause stand und 1697 zum 
Franziskanergarten abgetreten wurde. (Kaufregister 21/38, 22/100).

9  Gegriindet 1414 von dem Burger Johann W o lf ais St. P e te r  u n d  P a u l-K a p e l le .  
Durch den Brand von 1758 samt der Pfarrkirche nochmals verwustet, erhob sie sich aus den 
Triimmern nicht mehr. Formlich kassiert wurde sie erst 1780. Ihr sehr ansehnliches YermÓgen 
diente zur W iederherstellung der Pfarrkirche. (Kopialbuch im Landesarchiy. Akten im Stadtarchiy.)

®) Urspriinglich war dafiir ein NeiBer Meister in Yorschlag gebracht, der fiir den ange- 
fertigten Abrifi mit 18 fl. honoriert wurde. (Akten im Stadtarchiy.)



auch der nachstdaran stehende Pfeiler aus obigem Defekt ebenfalls ge- 
w esen, w enn  nicht durch gefahrlich und muhsanies Yorbiegen w are pra- 
veniret w orden.« ')

Hinter dem alten W ahrzeichen, dem krum m en Strebepfeiler, der in 
diesen Ungluckśtagen seine Existenzberechtigung nachgewiesen, linker Hand 
das Haus Hans Elamburgers (Nr. 3, O dersky) und anliegend die Brandstatten 
des Hans Schmied, Yalten Christ, G eorg Schwarz, Mathes Lysy, Martin 
Antosch und G regor Ristabius, w elche sechs Parzellen bald (1707) fiir den 
Aufbau des neugegriindeten W a i s e n h a u s e s  St.  M i c h a e l  angekauft 
w urden  (jetzt Nr. 4, M arieninstalt). Jenseits der heutigen Pfriindnergasse 
bis zur Poppengasse noch drei Hausplatze; die ode W ohnstatte  des ersten 
bekannten Buchhandlers Martin R e i n h a r d  (y um 1603)2), das sogenannte 
D o n a G s c h e  F r e i h a u s  des H errn G. J. v. Schlangenfeld und G eorg 
H elm hauer’s Haus.®)

Linker Hand ins P oppengassel^ ); Zunachst noch links abbiegend fmden 
w ir im Rathausgassel zwei kleine H auser (jetzt im Feuerlóschdepot); in der 
Poppengasse selbst linker Hand 6 Platze (hievon 4 jetzt im Haus Nr. 4 \  
auf der anderen Seite zuriick 11 Hausparzellen, von denen die letzte (west- 
lichste) einst den GlockengielSern Knauf und Hofmann, zuletzt dem David 
Foitzik gehórt hatte und 1697 den Franziskanern verkauft w orden  ist [siehe 
Sperrgasse Nr. 28| (jetzt teils zusammengelegt, teils zum D eutsch-O rdens- 
spital gezogen.T

Bei der griinen huschen®) (Klostergasse) linker Hand gegen das 
Gratzer Tor zu; Garten, Kloster und Kirche der F r a n z i s k a n e r  zu 
St .  B a r b a r a  (die Gebaude aufgefuhrt 1667—1676) auf den meist óden 
Parzellen der Kleinburger Martin Móser, Yalten Kocher, Bartel Heinrich, 
Christ. Hahn (2 Platze), Hans Chm elinsky, Th. Gall, G eorg Now ak. (Ein 
Teil heute zum anstofienden N onnenkloster abgetreten, der iibrige G rund 
Privathaus des E. Prokopowsky^) [siehe Sperrgasse].
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*) Die verhangnisvollen zwei Pfeiler sind jene, welche auf der Nordseite des krummen 
Strebepfeilers, diesem zunachst, die Umfassungsmauer stiitzen. Sie muCten neu aufgemauert w eiden, 
fiir welche Mehrarbeit die beiden Meister zu den verakkordierten 2400 11. weitere 600 Taler ver- 
langten. (Stadtarchiv.)

») Erscheint zuerst 1586. Er war selbstverstandlich auch Buchbinder. Die Nahe der alten 
S t a d t s c h u le  (jetzt W ohnhaus der Kirchenbediensteten in der Mitte des Pechringes) veranlafite 
ihn, diesen Platz zu wahlen.

3) Die letztgenannten zwei sind 1764 zum FriedenthaPschen Biirgerspital zusammen
gelegt worden. Auf dem Reinhard’schen Platze erstand 1717 das Biirgerspital St. Josef. Jetzt alle 
drei Griinde in dem Dr. Charwat’schen und Dr. Nie6ner’schen Neubau.

*) So genannt, weil es zum P op en- oder P fą ffe n v  i e r t e l  fiihrte. Fiir die altere Zeit 
hat diese Bezeichnung selbstverstandlich keinen odiosen Beigeschmack. Uber die »Pfaffenhauser« 
siehe unten.

®) Das Ordensspital zum grofien Teil auf dem Grunde des 1705 erbauten und in neuerer /
Zeit demolierten sogenannten * grofien Malzhauses« der brauberechtigten Biirgerschaft.

®) Die Bezeichnung riihrt her von einer gewaltigen Pfiitze, die sich in der Mitte des 
jetzigen Klostergartens befand und zeitweilig sogar ais Pferdeschwemme diente. Das stadtische 
>Vertrag-Register« erwiihnt zum Jahre 1636 eine »W asserseihe, so von der grOnen Luschen ihren 
Ursprung nimmt und durch des Georg Tschautzig Haus (Nr. 5 Poppengasse) lauft*.

q  Kloster und Kirche wurden 1805 in das Dr. Heidrich’sche Krankenhaus umgewandelt, 
das bis in die neueste Zeit bestand. Der grofite Teil des Klostergartens ward spater dem Deutschen 
Orden abgetreten, der darauf das heutige Nonnenkloster erbaute. (1841.)



Vom Tore zuruck linker Hand 7 Platze, alle ode, der zweite ais 
S c h a r f r i c h t e r e i ' )  bezeichnet. Im  Jahre 1667 safi der Henker noch hier 
zum nicht geringen Argernis der P. P. Franziskaner, die sich yergeblich be- 
m uhten, den Platz von der Kom m une zu erw erben. An diese Platze 
schliefit sich an der stadt. Z i m m  e r  h o f ,  neben ihm noch zwei Hauschen^) 
bis zu einem M auerturm, in den m an unbotmafiige Leute zu setzen pflegte.

Vom  Zimmerhof zuruck gegen den Pechring linker Hand; Haus und 
freier G rund der D om inatzky’schen Erben und drei kleine der Kommune 
gehórige Parzellen.

Auf dem Pediring (W estse ite ); Bartel Brofimann und Nikol. Flach 
(Nr, 7 und 8), ein stadtischer Hausgrund und das W e i z e n b i e r - B r a u h a u s  
» u n t e r  d e r  L i nde n«®)  (Kom m unalgebaude Nr. 9/10 gegeniiber der 
St. Elisabethkapelle).

Unter der hinden hiefi im 16. und 17. Jahrhundert der geraumige 
Platz hinter der Elisabethkapelle, auf dem das Biirgerschulgebaude und die 
alten K asernhauser stehen. Sechs kleine biirgerliche A nw esen liegen kier 
regellos situiert bis an die Stadtm auer, von drei anderen sagt das Steuer- 
register, dafi sie nach dem Brande des Jahres 1689 in die Kom m ende des 
D eutschen O rdens gezogen w orden  s in d ; dieselben stiefien somit an den Hof- 
raum  der Kommende. Vom 14. Jahrhundert an bis zum Beginn der Re- 
form ation w ohnten  in den hólzernen Hauschen unter der Linden die 
Troppauer A ltarpriester (A ltaristen^. Eins von diesen sogen. Pfaffenhausern 
w ar urspriiiiglich eine Badstube®) gew esen. Hier stand auch hart an der 
Stadtm auer der Beguinenkonyent und in Y erbindung mit der Elisabethkapelle 
das gleichnamige Hospital des D eutschen Ordens. Naturlich machte daselbst 
jede Feuersbrunst tabula rasa.

Auf dem Pediring gegen das J a k  t a r t o  r am Pfarrhaus und dem 
alten Kom m endegebaude voriiberschreitend eiblicken w ir linker Hand 
hinter der Nordostecke des letzteren einen freien geraumigen Platz und 
darauf w ieder ein durch die letzte Feuersbrunst yernichtetes Gotteshaus 
mit eingesturztem D eckengew ólbe. Es ist die S t. A n t o n i k a p e l l e ,  bei 
der sich ein dem selben heil. Patron gew eihtes H o s p i t a l  »fiir Peiegrinanten 
und andere arme Leute« befand. Yon der sogen. Grofien Bruderschaft 
Corporis Christi und Set. Mariae im Jahre 1443 mit Bewilligung des Deutschen 
O rdens auf dem G runde desselben gegriindet®), w urden  Spital und Kirchlein 
yon der Biirgerschaft mit riihrender Pietat gepflegt und reich dotiert. Beide
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Etwa der ruckwartige Trakt des Krappe’schen Hauses (Nr. 46 Sperrgasse). Hierher 
war die Henkerei aus dem Minoritenturm verlegt worden.

Zimmerhof und diese Hauschen jetzt in der Klostermadchenschule, die der Deutsche 
Orden 1839 erbaute, wofiir demselben das alte Stadtschulgebaude auf dem Pechring cediert 
worden ist.

O Erbaut 1550—1560.
*) Hiermit korrigiere ich meine aus Kreuzinger’s Chronik geschopfte Annahme (in den 

xBeitragen zur Hauserchronik« , daC die Altaristen in den kleinen an das Teatergebiiude sich an- 
schliefienden Hiiusern des Oberringes gewohnt hatten. Die Korrektur ergibt sich aus mehreren 
erst vor Kurzem zum Yorschein gebrachten Altarstiftungsbriefen. (Kopialbuch des 17. Jahrhunderts 
im Landesarchiy).

O Balneum retro scolas 1372. (Im angefiihrten Kopialbuch.)
Kopialbuch im Landesarchiy. Das die Griindung betreffende Regest Nr. 536 bei Ko- 

petzky ist ungenau.



sollten sich aus den Ruinen nicht w ieder erheben, w eil zwischen dem 
Deutschen O rden und der Kommune eine Einigung iiber das Mafi der Ver- 
ptlichtung zur Erhaltung des Gebaudes, sow ie iiber das Possesionsrecht 
zum Stiftungsyerm ógen nicht zustande kam ').

An den Antoniplatz schliefien sich a n : das »weifie Haus>> des 
Zachar. Thom as (Nr, 15, k. k. Zollam t); auf dem Oberring: die S t a d t -  
T a b e r n a ,  Frau Anna Kath, D om inatzky (beide im Kom m unalgebaude 
O berring Nr. 24, SpringePs Restauration), die »alte Miinze« des Andr. 
Lundas, das G asthaus zur »goldenen Krone« des Aug. Kiichler, ferner (in 
der jetzigen R u d o l f g a s s e  linker Hand) Martin KorbeEs W ein h au s^) und 
hart am T or das s t a d t .  Z e u g h a u s  (Nr. 5®).

Yom Jaktartor zuriick auf der anderen Seite hart am T or: Johann 
Schippel, Hufschmied.

In der ^ u d en gasse  iW alIgasse‘‘), gegen die Pforte zu, linker H a n d : 
Das Steuerbuch registriert in dieser Reihe 18 Hausstellen. Die erste (Nr. 3), 
ein oder Platz, ist bezeichnet ais Mathes Zirbach’sche W iistung, die 1704 
yom  Rentam t dem W eifigerber J. G. Zopf zum VYiederaufbau gratis iiber- 
lassen wurde.®) Aufier diesem Hause w eisen noch das zweite, dritte und 
letzte (Nr. 5, 7, 29) die grófite Area und somit auch die hochste Schatzung 
auf. — Die andere Seite der Gasse bilden 10 Anw esen, dayon 6 bew ohnt, 
4 w iist. Zw ei yon den letzteren sollten bald yerschw inden. Deim im 
Jahre 1705 erhalt Frau Susana Lehr yom  Rentam t gratis die W iistungen 
Adam Beckels und W olf Polzers, »zwischen denen die durchgehende 
W asserseile (Kanał) grofie Uberlust yerursacht«, zur Erbauung eines Hauses 
mit 3 Bieren und 80 Thl. Steuerindiktion oder Schatzung. Im  Jahre 1707 
steht das neue Haus (jetzt Nr. 18) da.®) Das anstofiende, seit 1629 be- 
stehende M a l z h a u s  (Nr. 16) ist Eigentum des Jak. Rinholz. Endlich mag 
noch der »Glockengiefier« Hans Adam erw ahnt w erden, der hier 1687 ein 
Bierhaus (Nr. 4) gekauft hatte ; derselbe diirfte sich aber nur mit einfacher 
Zinngiefierei befai3t haben,’)

Aus der Judengasse auf den O berrin g ; hier linker Hand gegen die 
W agnergasse zu: Gottfried K raus; Heinrich W in k le r; J. Fr. Heinz; H. E.
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O Akten hieruber im Stadtarchiv. Das Materiał des Kirchleins wurde im 18. Jahrhundert 
zur Erbauung mehrerer Arbeiterhauschen verwendet, die hier bis 1861 standen, wo der gegen- 
wartige moderne Zubau zur Kommende aufgefuhrt worden ist. Die Bewohner der Hauschen sind 
die in der Pfarrmatrikel Yorkommenden »Kommendehauselmanner«.

*) W ar w egen versessener Steuern dem Rentamt zugefallen. 1705 erwarb es der Stadt- 
kanzlist Johann Polzer.

») Haus Nr. 7 damals im Besitz des Backers Michael Habermann stand bereits u n te r  
dem Tor, im Zwinger. Das gegeniiberliegende Haus Nr. 12 (Poniźil) ward erst 1798 erbaut auf 
einer Parzelle des Zwingers und dem zugekauften Grund des Torturms.

*) Der Name nur mehr eine historische Erinnerung. Die Juden sind durch Dekret Konig 
Ludwigs II. Yom 31. Juli 1522 aus der Stadt fUr immer verwiesen worden. Erst Maria Theresia 
gestattete einer Familie sich daselbst niederzulassen, — Nach Kreuzinger (Chronik pag. 143) hieiS 
diese Gasse zeitweilig auch »W assergasse«. Mir ist der Name fiir diese Gasse nie Yorgekommen.

Seit 1743 bis ins 19. Jahrhundert Glockengiefierei der Familie Stanke. Die Behauptung 
Kreuzinger’s, dafi 1635 Hans Knauf hier seine Giefierei gehabt hiitte, ist aus den Yorhandenen 
Ouellen nicht zu erweisen.

6) Kaufregister 26/114.
O Er wird auch abwechselnd ais Zinn- oder Kannegiefier bezeichnet. Eine Glocke aus 

seiner W erkstatte ist mir nicht bekannt.



Leupold (Rudolfgasse Nr. 2—8); Math. ZiehLs Erben mit ódem  Brauhaus 
(Oberring Nr. 27, Gasthaus zur gold. B irne); Joh. Fojtzig; Frau Yeronika 
Meier; G eorg Tham (Nr. 30, w o  der Brand 1689 ausbrach); Melch. W agner; 
Andr. Nehrlich; Seb. P iskurek; Melch. R ichter; Simon Fr. Strafim ann; 
Mathias ZiehEs Erben (Nr. 36, M arburg).

In der W agnergasse gegen die Judengasse linker Hand: G eorg Ende; 
das ZiehEsche Hinterhaus (von Nr. 36 O berring); P. K rischker; Heinrich 
Berger; Andr. Schlolaut, drei kleine W iistungen; Elans W iirfels gro^er óder 
Hausplatz (Nr. 17); w ieder zwei W iistungen im Besitz des Rentam ts (Nr. 19); 
Leonh. Lehr; G eorg Kramer; endlich das Eckhaus Daniel Forsters (Nr. 25), 
1685 angekauft, das einst dem yerarm ten Rittergeschlecht O dkolek gehórt 
hatte und nach 1646 w egen yersessenen Steuern dem R entam t zugefallen 
w a r \\  Yon diesem Eckhause geradeaus yorw arts. Ein schmales Gafichen 
zwischen der aufieren Hauserreihe der Juden- und Salzgasse fiihrt uns in 
den » H i r s  e w i n  k e l « 2) (jetzt Pfortengasse) und zu dem alten Ausfallstor, 
der Pforte, durch w elche m an zu der dayor liegenden uralten P f o r t e n -  
m i i h l e  und w eiter in die Y orstadt gelangte. In einiger Entfernung links 
yon der Pforte gegen das Jaktartor erblicken w ir einen Schanzturm, den 
sogen. J u d e n t u r m  (jetzt im siidlichen Trakt des Brauhauses, Pforten- 
gasse Nr. 10). D ort w urde spater (1708) die »neue W asserkunst« installiert, 
w elche bis auf neuere Zeit die stadt. Brunnen fiillte.

Yon der Pforte zuruck in die W agnergasse. Hier linker Hand, gegen 
den O berring zu, zwischen H interhausern des O berrings und der Backen- 
gasse fiinf selbstandige A nw esen und zw ar: Mich. Banner (Nr. 24);
H. G abelek (Nr. 20), ferner zwei W iistungen, die das R entam t behufs 
W iederaufbau yerschenkte Nr. 14, 16) und Sim. A lker (Nr. 8).

Auf dem Oberring im II. Yiertel linker Hand gegen die Backengasse 
z u : Eckhaus des Joh. G. Freidt (Nr. 37, Cafe H ansel); II. Aug. W illert; 
Andr. Lundas (Nr. 39, Feitzinger), w elcher das II. Yiertel schlieCt.
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3. P ierfel.

Auf dem Oberring w eiter gegen die Backengasse zu: H. Aug. 
W illerts anderes Haus (Nr. 40, G lafiner); J. H. Breiters Gam bertisches 
Haus; der Frau Rosine Halbritter Kampscheiderisches H aus; Christ. K u n e rt; 
Ant. Jos. Kurz’ Haus »zur Glocke« (Nr. 44, Jilg).

In der B ackengasse (Bismarckstrasse) linker Hand gegen die Salzgasse 
z u : Lorenz W iinschberger (Nr. 3); Sam. Thom as; Thom. W ild en ro tte r; 
Martin Losert; Math. Schreinzer; Melch. Forster (Nr. 13); Hans R ohringer; 
Heinrich K irchner ; And. S p e il; Mart. Petrasch; (Nr. 21, Neumann); Andr. 
A ppel; Math. Rausch; G . Rietz; Andr. Kuhn (Eckhaus Nr. 29).

9  Die Odkolek besafien die Giiter Lublitz und Morawitz, welche sie infolge der Beteili- 
gung am Aufstande von 1620 verloren.

*) Sackgassen dieses Namens und zwar gleichfalls beim Judenviertel werden auch in 
Bielitz und Breslau erwiihnt. Der Ursprung dieser Bezeichnung ist mir nicht bekannt. Auch Prof. 
Markgraf (*Die Strafien Breslaus« pag. 169) weifi dieselbe nicht zu deuten.



In der S a iz g a sse  von der Pforte linker Hand gegen den Niederring 
zu: Math. O chsner (Nr. 1); drei kleine W iistungen, die vom R entam t gratis 
dem Hans Klófiel abgetreten w urden  (Nr. 3); Jak. Peinlich (Nr. 5) und 
Christoph Lumpe (Nr. 7); Rosine Lumpe yerw itw ete  Czeike, die das Haus 
(1703) ihrem  zweiten Gem ahl Christoph Lumpe tiberliefi (Nr. 9); Paul Ma
zurek; G eorg Fech (Nr. 13); G eorg Bolek (jetzt demoliert, im  G r u n d  
d e r  y e r l a n g e r t e n  B a c k e n g a s s e ) ;  Hans Gerlach (demoliert u ts .) ; 
Mich. Barisch (Nr. 15); Hans Taschner; Nik. H law aćek; Valten Meisels 
W iistung; Paul Fojtzik, d a n e b e n  e i n  » B r u c k e l «  i i b e r  d e n  K a n a ł ;  
Paul H law aćek (Nr. 25); Math. Bilek; Ferdinand Usrael (diese letztgenannten 
drei Griinde jetzt zusammengezogen im Neubau Nr. 29); Sim. W ederek 
(ehemals MosleLsches M a l z h a u s  Nr. 31). Diesern zunachst:

Joh. Fischers B a d s t u b e  (Nr. 33). Die Anstalt w ird schon 1372 genannt, 
ais darauf ein Zins von 7 Yierdung zu dem vom  Troppauer Biirger Harnann ge- 
stifteten A ltar Mariae Magdalenae in der Pfarrkirche verschrieben wurdeO- Sie 
heifit spater die b ó h m i s c h e  Badstube (1612—̂ 1647). Der Bader Johann 
Fischer kaufte dieselbe 1685 von Justine, W itw e des Salomon Freiberger, 
um  1075 Thl. mit der Yerpflichtung zur Entrichtung des Altarzinses von 
2 Thl. 32 Gr. Noch im Jahre 1799 haftet auf der Realitat derselbe Zins 
mit 3 £1. 28 kr.

W eiter folgen: Friedrich Balzer; Balth. Lum pe; Joh. R otter; G eorg 
Lumpe; die stadtische Salzn ied erlage (Nr. 43-), errichtet auf G eorg Stśpans 
W iistung; Adam. Thom as; Martin Heders W itw e ; Simon Hafiler; Joh. G. 
Elliger (ehem. Freihaus Nr. 51, Grofi’ W einschank).

In der Salzgasse linker Hand gegen die Backengasse zu: die samt- 
lichen Salzbuden, 12 an der Zahl, jene hólzernen Hauschen, dereń Besitz zum 
Yerkauf von Salz berechtigte. Die letzten yerschw anden erst vor etw a 
10 Jahren®). Dieselben w aren  steuerfrei und hatten zusammen nur 8 fl. 
jahrlich auf das Schlofi zu zinsen. Der Kaufpreis einer Bude betrug im
16. Jahrhundert etw a 30 Thl., nach 1600 ging er schnell in die Hóhe (bis 
100 Thl.) Der letzte Yerkauf geschah den 15. April 1829 fiir den Preis von 
1125 fl C.-M. In demselben Jahre w ard  der Salzhandel freigegeben und die 
Realitaten yerloren  allen W ertO. Der Umstand, dafi w ir unter den Be- 
sitzern der Buden in alterer Zeit auch yornehm e Biirger fmden, bew eist die 
Eintraglichkeit des Salzhandels®).

Yon der letzten Salzbude an der langen Front des D o m i n i k a n e r -  
k l o s t e r s  yoruber in die B ackengasse. Hier linker Hand der lange Bau der 
K l o s t e r k i r c h e  St .  W e n z e l ,  neben der Hauptpforte gegen Norden der 
ganz isolierte G l o c k e n t u r m ,  auf dem zugehórigen kleinen F r i e d h o f e ,  
w elcher die Ecke zwischen der Salzgasse und Backengasse einnimmt (w o 
jetzt Nr. 26/24 steht). K loster und Kirche sind seit dem im Jahre 1651 im
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O Kopialbuch itn Landesarchiv.
O W urde 1737 ais 3 Bierhaus dem J. G. Meier abverkauft. — Fiir Beniatzung der Nieder- 

lage hatten die Salzer der Kommune einen Zins zu entrichten.
3) Die Parzellen jetzt ganz im StraBengrund.
O Register der Siilzerzeche und Kreuzinger, Chronik pag. 89.
O Das Salz wurde in Biinken von Krakau iiber Sohrau und Ratibor nach Troppau gebracht. 

(Regesten z. Gesch. Schles. 5072.)



Kloster selbst ausgebrochenen Brande nur zur Not repariert^). An dieselben 
schliefit sich an gegen O sten der kleine Klostergarten^). W eiter ist die 
Ostseite der B a c k e n g a s s e  (ahnlich w ie die der W agnergasse) besetzt 
teils mit selbstandigen Hausstellen, teils mit H interhausern des Oberrings. 
Es folgen auf das Eckhaus des W . Michna (Nr. 20): Jakob K reise l; Mich. 
Kremsers oder Platz, den bald (1704) Karl Schw ensner zum W iederaufbau 
ubernahm  (Nr. 16); Balth. Blecher; Paul M eixner; daneben der Hinterstock 
(Nr. 10) zum Hause der Kathar. M uller (Oberring Nr. 49); J. B. Langer 
(Nr. 8) ;  der Hinterstock (Nr. 6) zu G. Fr. Herzm ansky’s Haus (Oberr. Nr. 47).

A uf dem Oberring linker Hand gegen Zw ischenm arkten zu: Franz 
Hickel (Eckhaus Nr. 45, jetzt dem oliert behufs Erbreiterung der Backengasse); 
Frau A nna Magd. Franz; G. Fr. Herzm ansky; J. Melch. Linder (Nr. 48, 
A dler-A potheke); Kathar. M uller; Kathar. F rey ; Joh. M. Fritz (Nr. 51, 
Neubau K yjow sky); Rosine, W itw e  des Kaufmanns W enzel Ulrich 
(Zwischenm arkten Nr. 1, Hirsch®).

Ehe w ir den O berring verlassen, miissen w ir endlich auch dem in 
der Mitte desselben stehenden Hauserblock eine kurze Betrachtung widm en. 
Billiger W eise hatte eine historisch-topographische Beschreibung der Stadt 
von hier auszugehen. Denn bei der Anlage des O rtes hat man nach Ab- 
steckung des Ringes zunachst den Platz ins Auge gefaCt und ausgemessen, 
der den M ittelpunkt fur Y erw altung, Handel und Y erkehr zu bilden hatte. 
Nun dieses Zentrum  w aren  fast fiinf Jahrhunderte h in d u rc h :

Sdim efferhaus und Reichkrame.
Das Aufiere des S c h m e t t e r h a u s e s  mit der neuen Schindelbe- 

dachung erinnert noch hinreichend an die letzten Brandschaden. Der Stadt- 
turm  ist gliicklicherweise von dem Element nicht erreicht w orden. Im Erd- 
geschofi befm det sich die Stadtw age, mit Zugang von der Nordseite; daran 
stol3end die 24 Brotbanke*) zu beiden Seiten einer Halle, die den óstlichen 
Trakt des Gebaudes einnimmt. Eine Freitreppe fiihrt auf der Siidseite in den 
O berstock zu Lokalitaten, w o  einst die G erichts- und Ratssitzungen statt- 
fanden und die sonstigen Y erw altungsgeschafte vor sich gingen bis zum 
A nkauf eines besonderen (des gegenw artigen) Rathauses im Jahre 1580. 
Nunm ehr dienen diese Raum e zu Burgerversam m lungen, festlichen Yeran- 
staltungen, Hochzeiten, spater (seit dem 18. Jahrhundert) auch ais Theater-
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0  Den Neubau des Klosters nahm man erst 1723 in Angriff. Die Kirche erhielt 1732 ein 
neues Deckengewolbe (Dominikanerchronik in der Troppauer Museumsbibliothek) und wurde mit 
Freskogemalden geschmuckt, dereń Reste heute noch zu sehen sind. Diese Arbeit ist (1733 und 
1734) von den Malern Ignaz D ’ Epee (aus Breslau) und Michael Schw egelle ausgefiłhrt worden. 
(Briinner Notizenblatt 1894 pag. 30.) — Seit der Aufhebung des Klosters (1783) dient die Kirche 
ais Militarmagazin. Das Klostergebaude (Salzgasse 8) wurde fiir die Zwecke der Normalhauptschule 
(Lehrerbildungsanstalt) eingerichtet mit Ausnahme des FlOgels am Friedhofe, welchen der Burger 
Yalentin Richter 1708 samt dem Glockenturm und Friedhofe vom  Arar kaufte. In dem erwahnten 
Fliigel (Nr. 6 Salzgasse) befand sich das Klosterbrauhaus. Die Area des Friedhofes und Glocken- 
turms ist 1823 verbaut worden. (Haus Nr 26/24 Backengasse.)

O Jetzt grofitenteils yerbaut beim Hause Nr. 128 des Niederringes. Auch der Neubau 
Nr. 10 Salzgasse steht auf dem Gartengrund.

O Im Steuerregister noch zum Oberring verzeichnet.
O Seit 1582, friiher in der Backengasse.



lokal. Uin die Brotbanke und die W age w aren  bis zum Brande von 1689 
zehn Laden angebaut, »darinnen Geschmeidler, Schwertfeger, Goldschmiede, ’ 
Riemer oder dergleichen feil hatten und arbeiteten«; dieselben w urden  fu'r 
den Jahreszins von 4 bis 8 fl. vermietet.^) Die erw ahnte Feuersbrunst mag 
diese A nbauten fiir imm er hinw eggefegt haben.

Um die Bedeutung des Schm etterhauses fiir das Stadtleben gehórig 
zu ermessen, miissen w ir w eiter zuriickgreifen. Der Kern des Hauses und 
die erste Anlage desselben w ar eine zwischen O st und W est laufende 
Doppelreihe von Kammern, dereń Besitz zum sogen. G ew andausschnitt, d. h. 
zum Tuchyerkauf nach der Elle berechtigte (G ew andkam m ern, Tuchkam m ern). 
Nach dem von Herzog Nikolaus von Troppau im Jahre 1327 fiir die hiesigen 
G ew andschneider gegebenen Statut 9 gab es 26 Kammern, also w ahrschein
lich 13 in jeder Reihe.®) W ahrend des 13. bis 15. Jahrh. sind die reichsten 
Burger unter den G ew ańdschneidern zu suchen. Noch im Jahre 1442 w ird  
obiges Statut von den Herzogen W enzel, W ilhelm  und Ernst bestatigt. 9 
H undert Jahre spater sind die Tuchkam m ern verschollen. W ahrscheinlich 
erlag das Geschaft der Ungunst der Zeit und dem A nsturm  der Tuchw eber, 
w elche seit jeher mit den G ew andschneidern im Kriege lagen.

Der Stadtturm  w urde, w ie bekannt, im Jahre 1618 yollendet. Er 
hatte aber einen Yorganger, w elcher im dritten Yiertel des 16. Jahrhunderts 
iiber den Brotbanken erbaut, bei einem Sturm e einstiirzte.®) Es muC ein 
gut Stiick davon stehen geblieben sein, w eil noch im Jahre 1607 vom  Turme 
»an den Brotbanken« die Rede ist. Da dieser keinen Ausblick uber das 
ganze Stadtgebiet bot und somit zum W achdienst ungeeignet w ar, schritt 
man zum Neubau.

Die Tuchkam m ern dienten eigentlich nur ais Magazine oder N i e d e r -  
l a g e n  fiir die W are. Der Yerkauf selbst konnte in den finstern G ew ólben 
nicht geschehen; er ging vor sich auf Tischen oder G estellen in dem die 
beiden Kam m erreihen trennenden Gange. Da auch um die W age herum.
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9  Bruchstilck eines Urbars im Stadtarchiy yom  Jahre 1645. — Hierauf griindet sich wohl 
die Angabe einer Liigenchronik, welche Kneifel yerzeichnet und der gute Kreuzinger nicht allein 
wiederholt, sondern auch zu erhiłrten sich bemiiht. Derselbe erzahlt (Chronik pag. 177): »Im 
Jahre 1853 brach ein schwer beladener W agen  yor den gew esenen Semmelbanken auf der nord- 
lichen Seite, wo sich auch die W age befindet, ein. Da konnte man durch die entstandene Offnung 
die unterirdischen Gewólbe sehen, worin um das Jahr 1280 gegen 300 Messerschmiede ihre W erk- 
statten hatten etc.« Bei der Grundaushebung fiir den letzten Umbau des Schmetterhauses fand 
man keine Spur yon solchen Werkstatten, w ohl aber einen quadratischen, gewólbten und solid 
gemauerten Raum, der ganz rein und unbeniitzt erschien, yielleicht ein Bergungslokal fiir wert- 
yolle Effekten in gefahryollen Zeiten, da die ganze Anlage den Gedanken an gewóhnliche Keller- 
raume ausschliefit.

9  Codex dipl. Morayiae VII 850.
*) In dem Stiftungsbrief der Herzogin Juta fiir einen Altar in der St. Johanneskirche yom  

26. Janner 1374 werden die zwei Reihen der Kammern genau unterschieden, niłmlich die eine »auf 
der Seite gegen die Pfarrkirche«, die andere »gegen das Haus des Heinr. Hoenhauser«. (Kopialbuch 
im Landes-Archiy.)

)̂ Kopetzky, Regesten 528.
9  Der bauleitende Ratsherr Hans Giinter wurde yon der Biirgerschaft beschuldigt, yiel 

Eisen unterschlagen und das Ungliick herbeigefiihrt zu haben. (Akten des Troppauer Schulden- 
wesens. Manuskript in der Museums-Bibliothek.)

9  Vor dem Bau des Ungliicksturmes an den Brotbanken safi die stadtische Feuerwache 
auf dem Pfarrkirchturm. Dort wird sie noch im Jahre 1567 angefiihrt.



Cl f

die urspriinglich auf freiein Platze in der Nahe gestanden haben diirfte, stets 
W aren lagerten, auch die zur Durchfuhr bestiinm ten Handelsgiiter gemafi 
dem Stapelrecht der Stadt hier drei Tage lang feilgeboten w erden  m u6ten, 
nannte m an das alte Kaut- oder Schm etterhaus auch »die N i e d e r l a g e « .  
Das ist vom  16. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts die gew óhnliche 
Bezeichnung des G ebaudes; daneben kom m t w ohl bis 1580 auch der Name 
»Rathaus« vor. ’)

Siidw arts vom  Schm etterhaus, durch den » B e e r e n m a r k t «  davon 
getrennt, erhebt sich die G ruppe der 9 zweistóckigen R e i c h k r a m e ,  die 
fiir den Einzelyerkauf2) alle anderen W aren  (W olltuch ausgenom m en) 
priyilegiert sind. Urspriinglich w aren  es 10.®) Auch diese entw ickelten sich 
aus einfachen K a m i n e m  (Reichkammern). Ihre Besitzer, die Yorlaufer 
unserer Spezerei-, Gemischt-, M odew arenhandler, A potheker, Materialisten etc. 
hiefien r e i  c h e  Kram er (institores diyites)*, zum Unterschiede yon den 
kleinen oder a r m e n  K ram em  (pauperes institores), die in einfachen Buden 
m indere W aren  feilboten.

W ahrend  das Schm etterhaus liingst seiner Bestimmung ais Kaufhaus 
entzogen ist, fmden w ir das Priyilegium der Reichkram e zu Beginn des 
17. Jahrhunderts noch in ungeschm alerter Geltung.®) Allerdings haben yiele 
K aufherrn ihr Geschaft aus dem engen Raum  der alten Yerkaufstatten in 
ihre Biirgerhauser yerlegt, aber die Ausiibung der Handelsgerechtigkeit ist 
an den Besitz eines Reichkrams gebunden. W ir treffen da unter anderen 
A nton Sales, Ant. Pino, Jak. Picoletti, Fr. H. Rzeplinski,®) also eingew anderte 
Handler, ais Nachfolger der einheimischen Patrizierfainilien: Gerke, Melzer, 
Kantor, Habel, Reichel etc.

Die Reichkrame sind sprechende M arksteine in der Geschichte des 
alteren kom merziellen Lebens, enge yerkniipft mit den Schicksalen unserer 
yornehm sten Biirgergeschlechter.

W ie am Schm etterhaus w aren  auch an den Reichkram en gegen die 
Brotbanke zu Yerkaufsbuden angebaut, die »Kleinkrame« genannt; sie w urden 
an ehrsame W itw en , die sonst keinen Yerdienst hatten, yermietet.

Der O berring yerlassend treten w ir ein in die Zwifchenmdrkte. Hier 
sitzen linker Hand gegen den Niederring z u :
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*) Die Yolkstiłmliche Bezeichnung »Schmetterhaus« habe ich in Urkunden und Akten nicht 
Yorgefunden. Doch ist sie gewifi sehr alt. Hinsichtlich der Entstehung derselben ware man geneigt, 
an die W achsignale und festlichen Fanfaren der Stadttrompeter zu denken. Auch Yon dem nieder- 
deutschen » sm e ty r « L e in w a n d  Yersuchte man den Namen herzuleiten (ais Verkaufstatte fiir 
Leinwand'. Prof. Markgraf (»Der Breslauer Ring«, pag 10) weist auf die lateinischen Benennungen 
locutorium, garrulatorium hin, die er mit dem YonKaufern und Yerkaufern herriihrenden Larm erkliirt.

3) Der Grofihandel war frei.
3) Heute bios sieben.
)̂ Statuten der Reichkramer Y o m  Jahre 1434 s. bei Kopetzky Reg. 486.

O Dasselbe wurde erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgehoben. Die Firma Vinc. 
Keil ward 1803 durch Ankauf des Reichkrams Nr. 62 (Kubanek) begriindet, ebenso 1808 die Firma 
Pohl (jetzt Franke) durch Erwerbung des Reichkrams Nr. 64.

®) Pino ist Ahnherr des freiherrlichen Geschlechtes P. y . Friedenthal, Rzeplinsky der 
freiherrlichen Familie R. y . Bareczko.



Ratsherr Aug. Kiichler (Nr. 3); R atsherrJ. G. Nolli; Math. Schuster 
(Nr. 7); ‘) Frau Justine T hom as; Seilermeister Melchior K inzelm ann; Kurschner 
Andr. Riedel; W achszieher Friedrich Fischer (Nr. 15); dieser hat das Haus 
eben vom  W iener M inoritenkonvent gekauft, dem es von dem Troppauer 
W aisenschreiber G. F. Yogel letztwillig yerschrieben w orden  w ar.

Auf dem Riederring linker Hand gegen das Ratiborer Tor zu; 
Heinrich Fischers Gasthaus »Zu den 7 Kurfursten« (Nr. 1); P. F. 

Trmler; Franz Ulrich Freiherr y. Poppen (Nr. 3, jetzt dem oliert); Christian 
Leop. M utwill (Nr. 4); 2) das Freihhaus des Julius Grafen y. Neuhaus (Nr. 5, 
bis zur neuesten Zeit den G rafen Arco gehórig); Ignaz Littberger (Nr. 6, 
Sobotta); Franz Bernh. Freiheir y. Lichnow sky; Paul Trentin; Math. Philipp; 
Fiirstenrichter Heinrich Balth. Kurz (Nr. 10); Elias O tto ; Hans Kinzelmanns 
Erben; Lorenz Schw arz; Simon Narzt; J. Bernh. Bergel (Nr. 15, hart am 
Tor); Martin Tópfers kleines Backhaus, bereits u n t e r  dem Ratiborer Tor 
(jetzt in Nr. 5 Ratiborer Strafie).

Durch das innere hochbetiirm te Haupttor treten w ir in den Raum, 
der »zwischen dem Ratiborer Tor« hiefi und durch ein niedriges Yortor*) 
gegen die Yorstadt abgeschlossen war. Rechts beim H aupttor der Eingang 
zur biirgerlichen S c h  ie  fi s t a  11 e^) im sogen. S c h i i t z e n z w i n g e r  (jetzt 
beim Hause Nr. 4, Gasthaus »Zur Eisenbahn«). Das Steuerregister yerzeichnet 
in diesem Raume noch fiinf kleine Hausparzellen ais non-entia, die in die 
Fortifikation gekom m en sind und dereń Steuerąuote gleichw ohl yon der 
Kom m une entrichtet w erden  mufi.®)

Dem Steuerregister folgend, kehren w ir durch das Tor zuruck auf 
den Niederring. Linker Hand erheben sich die schónen Barockbauten, mit 
denen die P. P. Jesuiten den Platz geschmiickt h a b e n ; das Gym nasium  im- 
m ittelbar am T or, einstóckig, mit einem Tiirmchen yersehen , daneben 
die um gebaute und bedeutend yergrófierte St. G eorgskirche, um  diese 
herum  auf der O st- und Siidseite das zweiflugelige einstóckige Kollegium.®) 

O hne diese Neubauten zu beachten, lenkt der W egw eiser unsere 
Schritte in die Sdllo^galfe, um die Steuerobjekte nachzuweisen, w elche den 
P. P. Jesuiten fiir ihren Baii abgetreten w erden muCten. Es sind folgende 
yom  Ratiborer Tor bis zum Schlofigraben iFront der M adchenbiirgerschule) 
gelegenen LIauser und Parzellen;
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O Kreuzinger bemerkt (pag. 37),'*dafi dieses Haus bis 1520 ein J u d e n t e m p e l  gewesen  
ist; an einem anderen Orte (pag. 190) fuhrt er das Nachbarhaus (Nr. 9) ais ehemaligen Judentempel 
und Nr. 7 ais einstigen Sitz des M iin z a m te s  an. Der Judentempel in dieser G egend ist selbst- 
Yerstandlich eine Fabel. W as das Munzamt, d. h. die Miinzstatte betrifft, so ist Tatsache, da fi 1616 
bis 1629 Liechtenstein’sche Miłnzen in Troppau gepragt wurden. Zum Jahre 1629 ist die Rede von 
»Valentin Schollers Haus, da itzo das M u n z h a u s  stehet*. Eskonnte also Nr. 7 damals die Pragestatte 
gew esen sein, wenn nicht etwa das gegeniiberliegende damals Scholler’sche Haus Nr. 8 gemeint ist.

®) In der Monchgasse stiefien ehedem an dieses Haus drei jetzt mit demselben vereinigte 
Griinde, namlich die Hauser des Herrn Bernhard Lichnowsky auf Kuchelna (1608—1635) und des 
Andr. Holzbecher (jetzt M onchgasse Nr. 2) und der Dominikanergarten.

O Am Hause Nr. 11.
O Die neue Schiefistatt bei der heiligen Dreifaltigkeit ist 1702 errichtet worden. (Kneifel 11. 2.

pag. 76.)
®) W o  jetzt Nr. 6, 5, 7, stehen. Haus Nr. 9 ist erst 1793 auf Fortifikationsgrunde neben 

dem Torwachter und Torschreiberhauschen (Nr. 11) erbaut worden.
®) Siehe Vogelperspektive im stadtischen Museum. — Der Yollstandige Ausbau des Kom- 

plexes in der heutigen Gestalt ist 1730 Yollendet worden.



Schatzung in Talern
1. Adam M ierka’s ')  W o h n h a u s ..............................108
2. » » anderes H a u s .....................36
3. Mathes K i r s t e in .................................................... 140
4. Frau Katharina K o z lo w sk y ................................120
5. Eva, Sam uel Subs W i t w e .............................. 230
6. Jakob H e in z .............................................................125
7. Neue lateinische S c h u l e ...................................400
8. Das G ló c k n e rh a u se l..................................• . . 50
9. (Bóhmische) alte S c h u l e ....................................300

10. G eorg F iilla u f .......................................................... 55
11. Bartel L a n g e r .......................................................... 30
12. E. E. Rats G rund iVom H ie n e l? ) ....................50
13. » » » » (vom Starow sky) , . . 100

In einern »Extrakt aus dem zwischen den P. P. Jesuiten und dem 
Magistrat der Stadt Troppau sub dato 1. Februar 1644 getroffenen Vergleich«2) 
heiCt es:

»Cedirt der Rat dem besagten Collegio alle diese Hauser, vom  Rati
borer Tor anfahend bis zu dem Ende ihres jetzigen in erw ahnt ihren 
cedirten Hausern angefangenen G artens 'jetzt Landhauspark) gegen dem 
Schlofi zu, deren insgesam bt neune seind,sam bt denen zweien G assen zwischen 
der Kirchen und dem Subischen Haus zur Erbauung gedachten Collegii. 
W eilen aber die zunachst am Ratiborer Tor gelegene zwei Hauser ganz 
nahe an die Stadtm auer angebaut, solches aber zu m erklichem  Prajudiz 
der Stadt gereichet, ais w ird  hieim it per expressum  yorbehalten, dafi die 
Herren P. P. bei Fortstellung ihres kiinftigen Baues denselben also fiihren 
sollen, damit die Stadtm auern nicht beriihret, sondern ganz frei gelassen 
w erden  etc.«

Dieser Passus erscheint fast w órtlich  w ieder in dem 1655 25/1 
zwischen dem Stadtrat und dem Jesuitenorden geschlossenen Defmitiyertiag^); 
nur w ird  in dem letzteren anstatt des G eorg  Fiillauf ais Eigentiimer des 
Hauses (Nr. 10) Hans Franz genannt und die zwei Griinde unter 12—13 
w erden  nicht erw ahnt. Die Ausd ehnung der einzelnen Hausstellen ist aus 
der beigefiigten Schatzungssumm e ersichtlich, bei dereń Bemessung die 
Frontlange yor allem in Betracht kam. Die grófite Flachę nahm en die 
beiden Schulgebaude ein. Betreffend die Lage der beiden G assen meint 
Ens (II. 133), die eine Gasse sei zw ischen der Kirche und dem alten 
Gym nasium  zu suchen, die zweite ais Fortsetzung der Herrengasse in die 
erstere ftihrend zu denken. In jedem  Falle mufi festgehalten w erden, dafi 
auch der ganze heutige Landhauspark (Jesuitengarten) auf den zedierten 
G riinden liegt.
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’) Ens hat hier einen Adam Grafen von W iirben! Der ehrsame Backermeister Mierka
erscheint im Besitze des Hauses schon 1629.

O Der Extrakt im Stadtarchiv,
O Ein Eckhaus, gelegen einerseits neben Jak. Heinz, andererseits an der zum Schloli

fiłhrenden Gasse (Griines Gerichtsbuch zum Jahre 1615).
O Original im Landes-Archiv.



Es ist selbstyerstandlich, dal3 die Jesuiten nach ihrer Ubersiedelung 
aus der D eu tsch -O rdenskom m ende’) auf den Niederring hier sofort die 
alten Schulgebaude in Benutzung nahm en. Das Sub’sche Haus trat ihnen 
der R at bereits 1637 ab, »weil auf Y erordnung Ihr Furstl. G naden den 
Patribus Soc. Jesu die Schulen haben sollen erw eitert und das Sub’sche 
Haus dazu gezogen w erden«.

Ungeachtet des Yertrages von 1655 ergaben sich bei der Ubergabe 
der zedierten Griinde allerhand Schwierigkeiten, namentlich in betreff zweier 
dem Schlosse zunachst gelegenen Hauser, zu dereń unbestrittenem  Besitz 
das Kollegium erst 1675 gelangte, nachdem  es dem Stadtrate ais Kom pen- 
sation einige Klafter seines Platzes auf dem Niederringe iiberlassen hatte.®}

Der Um bau der S t. G e o r g s k i r c h e  w ar 1675 begonnen w o rd e n ;*) 
1679 w ar er yollendet.®} Den 16. Janner 1655 hatte der Deutschm eister Erz- 
herzog Leop. W ilhelm  das G otteshaus dem Jesuitenorden abgetreten, doch 
erst 1672 erfolgte die defmitiye Eigentum siibertragung in bester Form  Rechtens 
durch Joh. Kaspar y. Am pringen. Hierbei muCte das Kollegium den Reyers 
ausstellen, dafi es die Kirche » f i i r k e i n e  b ó h m i s c h e P f a r r k i r c h e n  a n -  
z i e h e n ,  n o c h  s i c h  e i n i g e r  P f a r r k i r c h e n y e r r i c h t u n g e n ,  w i e  
d i e  i m  m e r  N a m e n  h a b e n  m ó g e n ,  a n m a f i e n  wol ł e . «®)  Die Not- 
wendigkeit eines solchen Reyerses ergab sich fiir den Deutschen O rden 
aus der Tatsache, dafi die Seelsorger bei der St. Georgskirche seit Beginn 
der protestantischen Zeit stets alle parochialen Funktionen yerrichteten. Die 
Kirche w ar bis 1608 dem bóhm ischen G ottesdienste yorbehalten, seit dem 
Ende dieses Jahres, ais die Hauptpfarrkirche w ieder yon den Katholiken in 
Besitz genom m en w orden  w ar, fungierte bei St. G eorg neben dem bóhmischen 
ein deutscher Pastor, die sich beide Pfarrer nannten und die Kopulationen 
in ein g ^ e in s a m e s  M atrikelbuch eintrugen.O

(.Fortsetzung folgt.)
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*) Naheres siehe in Dr. Knaflitsch’s Geschichte des deutschen Staatsgymnasiums. Pro- 
gramm 1902 -1 9 0 4 .

*) Kaufregister I 80. Frau Fwa Sub wurde durch Haus Nr. 12 Zwischenmarkte entschiidigt.
Informatio da fundatione collegii Snc. Jesu im Landes-Archiv.
Fbendort.

O Der Biirger Georg Bernecker wird in diesem Jahre in der neuen Kirche bestattet 
(Pfarrmatrik.)

®) Der Reyers vom  13. Juli 1672 im Kopialbuch Landes-Archiv.
9  Kopulationsbuch I bei der Hauptpfarre. — Die bohmische Pfarre wird erwahnt zuerst 

1531. Ubrigens ist bekannt, dafi das Kirchlein urspriinglich dem h e i l i g e n  A d a lb e r t  geweiLt war. 
Ais St. Georgskirche erscheint sie seit 1526. (Kopetzky Reg. 460. Ladungsbuch II 145, 304). In 
in der oben angezogenen Informatio heifit dieselbe stets ŝ St. Georgs- und Adalbertskirche«.



fllFCroppauer 
Goldrdimiedekunft.*’

Von Dr. Edmund W ilhelm Braun, Direktor des Kailer Franz SoIeM Iluieum s 
in Croppau.

D i e  Stadt Troppau hat schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts die Ver- 
fassung deutscher Stadte gehabt, auch die von  Biermann in seiner Geschichte 
der Herzogtiimer Troppau und Jagerndorf (S. 89) angefiihrte Biirgerliste nennt 
fast ausschliefilich deutsche Namen, eine U rkunde von 1290 bezeugt auch die 
Existenz von Zechen oder Ziinften. Von G oldschm iedenam en w ird  allerdings 
aus der Zeit vor Mitte des 16. Jahrhunderts nur einer erw ahnt, m ehr konnten 
bis jetzt nicht aufgefunden w erden; es ist aber anzunehmen, dafi bestandig 
Goldschmiede in Troppau w aren ; bereits zu Ende des 13. Jahrhunderts 
kennen w ir das Yorhandensein von Silbergruben in der Nahe von Bennisch, 
und bei Zuckm antel existierten ebenfalls schon im Mittelalter G oldbergw erke. 
Miinzstatte w a r Troppau seit 1250 und zw ar eine der sechs unter den Pfe- 
m isliden; 1269 w ar der Burger Henning von Troppau Miinzmeister.

Eine U rkunde von 1052 (Cod. dipl. Mor. I. 1251; Biermann S. 122) 
nennt unter den yerschiedenen H andw erkern  »einen, der getriebene Arbeiten 
verfertigt« und den Goldschmied Cojata (qui toreum ata facit-auritex Cojata).

Der alteste Troppauer Goldschm iedenam en, den w ir kennen (aus 
den standischen Klagebuchern), ist der des Meisters F o ł t y n  (Yalentin), der 
um 1520 fiir den Fiirsten Kasimir von Teschen (1515 -  28 Landeshauptm ann 
in Troppau) Bestellungen ausfiihrte und den Fiirsten auf Bezahlung klagte.

Im  Jahre 1569 w ird  der Troppauer Goldschmied H a n s  W o h l g e -  
m u t h  genannt. Der Nachlafi Kaiser Maximilians II. im Jahre 1578 erw ahnt 
sodann ein »dopplet trinckgeschirr von der Stadt Troppau« (Jahrbuch der 
Kunsthist. Sam m lungen etc. XIII. 2, Nr. 9093; 43), das w oh l Troppauer 
Arbeit w ar. Ein bedeutender Troppauer Goldschmied w a r L i b o r i u s  
E c k e r t ,  der von 1590 -1605 ais Hausbesitzer erw ahnt w ird. E c k e r t ,  
Besitzer des Hauses Nr. 147 (O.-Nr. 44), erstach nach Zukal (Beitrage zur 
Hauser- und Biirgerchronik des O berringes von Troppau 1898, S. 38) am 
24. Marz 1599 einen Landsknecht in einer W einschanke, angeblich aus Not- 
w ehr. Am 28. April 1599 erhielt er von Kaiser Rudolf II. (Schlofi Prag; 
k. k. Statthaltereiarchiy Prag,) einen Geleitsbrief »vor G ew alt zum Recht 
auf 4 Monate«. Er w urde  dann gefanglich eingezogen und erst nach liingerer

Erweiterter und revidierter Abdruck der im Katalog der Ausstellung altosterreichi- 
scher Goldschmiedearbeiten des Kaiser Franz Josef-Museums in Troppau, 1904, erschienenen Einleitung.



Haft freigelassen. Im Jahre 1602 klagte er dem Kaiser, dai3 ihm der Rat 
durch Yersagung von Zeugen und Leumundszeugnissen die Mittel zur Ver- 
teidigung abschlage (Zukal a. a. O.). 1612 fmden w ir Eckert zum letzten Małe 
erw^ahnt. Yon 1583—1610 kom m t der Goldschm ied G eorg  G e r t z n e r  vor. 
In der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts w ar der hervorragendste G old
schmied in Troppau Jakob M a n l i g  (Manlich), der 1628—1646 ais Haus- 
besitzer eingetragen ist; im Jahre 1650 mufi er gestorben sein, da er von 
seiner Tochter Katharina beerbt w urde, w elche seit 1651 mit dem Tuch- 
m acher und R atsherrn G eorg K u r z  yerm ahlt w ar und den Gem ahl (f  1669) 
iiberlebte.

Der Stam m baum  der Manlich stellt sich nach Stetten, Rosenberg, 
W einitz und m einen mit Hilfe des Herrn Professors Zukal in den Kirchen- 
biichern der Troppauer Pfarrkirche zu Unserer lieben Frau gefiihrten Nach- 
forschungen folgendermafien dar:
Jakob M a n l i g ,  Goldschmied in Troppau, aus Augsburg, nach dem Elsass
und von da nach Troppau eingew andert, yerm ahlt mit Susanna, geb .............

t  1650 in Troppau.
^  —      II - ........................................  I

Heinrich Manlich, geb. ca. 1625, f  1698 Jakob Manlich, Katharina,
in Augsburg. 1638 beim Yater Jakob geb. 1628. yerm ahlt 1651
Mannlich in der Lehre, 1649 Meister in mit G eorg Kurz
Troppau. 1651 bei Jakob W ild  in Augs- (t 1669.)
burg ais Geselle. 1658 Meister in Augs
burg, yerm ahlt in erster Ehe mit Ka- 
tarina geb. . . ., yerm nhlt in zw eiter 

Ehe in Augsburg 1659.
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Joh. Heinrich Mannlich, Goldschmied in Augsburg. 1660—1718, yerm ahlt m i t . . .

Heinrich Mannlich, Conrad Mannlich, Unbek. Yornanie, Unbek. Yornanie, 
lebte in England, Maler. (Stetten I. lebte 1788 noch in lebte 1788 in Augs- 

arbeitete fur 329. II. 205.) England. (Stetten burg. (Stetten
Kónig G eorg II. 287). II. 205.)

(Stetten I. 486.
II. 287).

Ein anderer Zw eig der Familie w ar w ohl in Augsburg zuriickge- 
blieben, dem Hanns Mannlich entstammt, der Schiller und Freund des Alessandro 
Abondio des Jiingeren, w elcher im Mai 1635 dessen W achsbiiste modellierte, 
die jetzt im Besitze des k. k. Ósterreichischen Museums in W ien ist. (Yergl. 
Jahrbuch der K unstsam m lungen des Allerh. Kaiserhauses XII. 158, w o 
w eitere Literatur.)

Ein Herr Mathias Mannlich in A ugsburg w ird  1549 ais Agent des 
Kónigs Ferdinand I. in A ugsburg erw ahnt, der sich fiir Bezahlung yon an- 
gekauften Ringen und Kleinodien yerbilrgt, Kupfer zum Gufi, Silber fiir 
Medaillen liefert, Auftrage an Augsburger, z. B. Kels, U lm er und andere 
deutsche Kilnstler ilbernimmt. Ein Melchior M anlich w ird 1555 ais Rat Fer
dinand I. genannt. (Jahrb. d. Kunsts. d. Allerh. Kaiserhauses Bd. XI und XII,
2. Teil, siehe Register.)

Jakob Manlich hatte offenbar eine grolSe W erkstatte  und w ar ein 
bedeutender Goldschmied. Die Troppauer Goldschm iedekunst hatte unter



ihm einen grofien A ufschwung genomm en, Bei ihm lernte sein Sohn Heinrich, 
von dem w ir 26 ausgefiihrte Arbeiten kennen, die allerdings fast alle aus 
seiner A ugsburger Zeit stam mend) In Troppau lernte auch, w oh l ebenfalls 
bei Jakob Manlich, der spater so beriihmte Berliner Hofgoldschmied Daniel 
Mannlich d. A., der 1625 in O berndorf in Schlesien geboren w urde, 1650 
nach Berlin kam, w o  er 1701 starbd) Mit genau denselben Daten, w ie Daniel 
Mannlich, w ird  O tto Mannlich von Nagler (Allgem. Kunstlerlex., Bd. VIII.
S. 247) erw ahnt. Sarre kennt nur einen O tto Mannlich, der dieses Daniel 
Mannlich Sohn w ar. Offenbar irrt sich also Nagler. Ob Daniel Mannlich 
mit Jakob Mannlich verw andt w ar, w as w ohl anzunehm en ist, lafit sich 
nicht konstatieren. Analog den M onogram ms HM fiir Heinrich Manlich, DM 
fiir Daniel Mannlich nehm en w ir an, dafi die w enigen noch erhaltenen Stiicke, 
die neben dem Troppauer Beschauzeichen, dem Schild mit drei Sparren im 
Pfahl, das M onogramm IM eingeschlagen tragen, von Jakob Manlich herriihren.

W eiterhin w erden  folgende Troppauer Goldschmiede in den Hauser- 
listen und Kirchenm atriken genannt:

V o 1 k a m e r, Georg, von M unnerstadt in Franken (Bistum W iirzburg). 
Er yergoldete laut Inschrift 1616 am 9. Marz den groCen Uhrzeiger des Stadt- 
turmes, der jetzt im stadtischen Museum aufbew ahrt w ird. Er starb 1622. 
Sein Sohn C h r i s t i a n  Y o l k a m e r ,  ebenfalls Goldschmied in Troppau, 
heiratet dortselbst am 31. Mai 1643, w ird  aber spater nicht m ehr genannt.

J a n i k ,  Michael 1633 — 1645, besafi Haus Nr. 138.
R u d o l f ,  Martin 1638—1663, besafi Haus Nr. 218.

W  i 11 e r t, Heinrich August, geb. 16. Februar 1634, Sohn des Schmiede- 
meisters Adam W illert (Haus Nr. 219), yerm ahlt mit der Tochter Rosine des 
reichen Patriziers Dom inatzky von Karlsbrunn. Dom inatzky, fiir sein Yer- 
dienst um  die YZiedereinfiihrung des katholischen Glaubens vom  Kaiser in 
den Adelstand erhoben, w urde m it der Eintreibung der fiskalischen For- 
derungen betraut, die den beim Einfalle Mannsfelds kom prom ittierten prote- 
stantischen Adeligen (Larisch, Redern, Lichnovsky etc.) und G em einden auf- 
erlegt w urden, und kam zu hohem  Reichtum. Die Reste seines Hausarchivs, 
bestehend aus Briefen, Konzepten, R echnungen etc. bew ahrt das stadtische 
M useum ; der um die Troppauer Geschichte hochverdiente Prof. J. Zukal hat 
sie in der Troppauer Zeitung 1898 (18. Februar) publiziert. W illert w ar 
ebenfalls ein reicher und angesehener Mann, Ratsherr und w iederholt Biir- 
germeister, besafi Haus Nr. 151, 153 und 219. Er starb am 17. Juli 1711.

W e i n ,  Martin, 1669 Goldschm ied im benachbarten Ratibor, heiratet in 
Troppau, bleibt aber in Ratibor. Sein Sohn D a n i e l  W e i n  heiratet 1694 
die Jungfrau Katharina Lundas in Troppau, kauft 1703 Haus-Nr. 177 und y  
1722 am 16. Juni im Alter von 53 Jahren.
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9  10 sind angefiihrt bei Rosenberg; S. 66. 15 weitere hat Rosenberg seit dem Erscheinen 
seines W erkes gesammelt. Das 26., ein Trinkgefiifi in Eorm eines Greifen, im fiirstlichen Schlofi 
zu Arolsen, hat Dr. W einitz kiirzlich publiziert. Ein einziges dieser 26 Stiicke, ein Silberhumpen 
mit durchbrochenem Mantel, bei Baron Rothschild in Frankfurt, hat keinen Stadtstempel, ist also 
von Manlich yielleicht noch in Troppau angefertigt worden. In Troppau erscheint Heinrich M. 
in den Jahren 1648, 1649 und 1653 mit seiner Frau Katharina ais Pate.

9  Sarre. Die Berliner Goldschmiedezunft. S. 78.



Y a l e n t i n ,  Joh. Georg, 1694 erw ahnt, stirbt am 22. M ar/ 1715. Sein 
Sohn F r a n z  A n t o n  Y a l e n t i n ,  geb. 1700, stirbt 1770.

Y a l e n t i n ,  Joh. Zacharias, Goldschmied in Jagerndorf, heiratet am 
19. Janner 1725 die Backerstochter Johanna Filipp in Troppau, w o er sich 
niederlaCt (Salzgasse Nr. 35). Seine Sóhne, samtlich G oldschm iede:

1. I g n a z  Yalentin, heiratet 1749 Theresia Yogt aus O ber-G logau.
2. F e r d i n a n d  Yalentin, heiratet 1757 in Troppau und stirbt 1779. 

(Haus Nr. 356L
3. F r a n z  Yalentin, heiratet 1764, lebt noch 1783 (Stadt, Haus-Nr. 302). 

Dem Yater Joh. Z a c h a r i a s  Y a l e n t i n  (Falentin) schreibe ich den noch 
zu besprechenden Zunftpokal der Troppauer Fleischhacker vom  Jahre 1728 zu, 
der die M arkę IZ  F tragt. (Kat. der T roppauer A usstellung altósterr. G o ld - 
schmiede-Arbeiten 1904, Nr. 6). Auch aus seiner Jagerndorfer Zeit w ar ein 
Kelch ausgestellt. Kat.-Nr. 34).

F r i s c h ,  Franz, Sohn des Goldschm iedes Joh. Michael Frisch in 
Olmiitz, heiratet am 25. Janner 1773 die Katharina Nimpsch in Troppau und 
stirbt am 17. Juni 1812 im Alter von 73 Jahren im Hause Nr. 97. Arbeiten 
von ihm w aren  w oh l Kat.-Nr. 10 und 11.

B a r d  on,  Franz Ignatz starb 1737 am 16. Juni, im 50. Lebensjahre. 
1756, am 9. Marz, starb seine W itw e  Katharina, 56 Jahre alt. (Yergl. 
Kat.-Nr. 5).

K o t w i t z ,  Michael, Goldschmied aus W ilna’), getraut am 1. Juli 1675 
mit A nna Maria, W itw e des Zolleinnehm ers W ilhelm  Schrótter. 1687 
kaufte er das Haus Konskr.-Nr. 220. Er starb am 3. Janner 1692, ohne 
Hinterlassung von Erben. Am 28. Septem ber 1692 ist der Tod der Ka
tharina Kotwitz, Goldschmiedin yerm erkt, die w ohl seine zweite Frau w ar. 
Kotwitz w ird  librigens auch im Jahre 1681 in den stadt. Klagebiichern an- 
lafilich der Konfiskation yon silbernen Lóffeln erw ahnt.

K r e m s e r ,  Andreas Franz, Junggesell aus O ber-G logau, getraut am 
31. Janner 1714 mit Maria Barbara W ein, Tochter des Goldschmiedes 
D a n i e l  W e i n  (s. ob.). Aus dieser Ehe w urden ihm 1716 - 1723 yier 
Sóhne geboren. 1724, a m 2. O ktober, heiratete er zum zweitenmale und zw ar 
Marie Salomene, W itw e des Dominik A rnold Klein. Er starb am 18. April 
1748, 78 Jahre alt. Krem ser w ar w ohl der Meister des Ciboriums aus der 
Kathareiner Pfarrkirche (Kat.-Nr. 7), der die Markę AFK tragt. Ich kom me 
auf denselben zuriick. Er besaiS Haus Nr. 27 der Salzgasse, w elches sein 
Sohn F r a n z  K a r l  K r e m s e r ,  ebenfalls Goldschmied, ubern ah m ; dieser 
heiratete am 28. April 1749 Susanna, Tochter des Ziechners Paul Mahn. 
1771 w urde seine Tochter Barbara mit dem Goldschmiede K o n s t a n t i n  
N e u t z l e r  getraut. 1790 yerkaufte Krem ser das Flaus Nr. 27 diesem 
Schw iegersohn. Sein Todesjahr ist unbekannt. Neutzler stam mte aus 
Grulich und lebte noch 1803.
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O In W ilna war w ohl eine Goldschmiedezunft, denn auch das Breslauer Gesellenbuch  
fiihrt in der Zeit von 1620—30 aus W ilna eingewanderte G esellen an. (Schles. Yorzeit VII. 
S. 485.) 154-2 wird der W ilnaer Goldschmied Erasmus Bretler erwahnt, bei dem Philipp
Marscheidt, der Sohn des Konigsberger Meisters Hans Marscheidt, arbeitete (v. Czihak, Die Edel- 
schmiedekunst friiherer Zeiten in Preufien I. 49). Der Konigsberger Goldschmied Christian V ogel 
lernte 1683 — 1689 in W ilna. (Czihak S. 579). Łepscy hat in den Mittlgn. d. osterr. Mus. 1888, 
S. 233 ff. iiber W ilnaer Goldschmiede berichtet.



K e fi 1 e r, Karl Ludwig, aus Ohlau, getraut am 29. Janner 1725 mit 
Maria M agdalena, Tochter des Gallus Pretsch, bCirgerl. Kochs; w eiter w ird 
Kefiler nur 1727 erw ahnt, ais es sich um die Bestatigung der alten Zunft- 
artikel handelte.

Im Jahre 1784, am 26. Septem ber, starb der biirgerliche Schw ert- 
feger F r a n z  B e r g a t s c h ,  41 Jahre alt. Er gehórte zu der grofien Zahl 

.der Schw ertfeger des 18. Jahrhunderts, die neben »denen ihnen zu fiihren 
und arbeitten erlaubten silbernen Degen und Hirschfanger gefassen« auch 
»silberne Gefafie, schuchschnallen, nebst derley, mit Messing legirtes Ver- 
arbeitet.« Eine diesbeziigliche Beschwerdeschrift der Olmiitzer und Znaimer 
Goldschmiede vom 4. April 1775 erw ahnt ihn und den »in der Silber-Arbeit 
Pfuschenden« Olmiitzer Schw ertfeger Jakob Steltzl (Schirek, Punzierung in 
Mahren, S. 101).

1801 — 1810 endlich w ird  der Goldschmied J o h a n n  W e U f  u s 
genannt.

In Berlin leistete im Jahre 1670 der aus Troppau gebiirtige G old
schmied D a n i e l  P e i s s k e r  den Biirgereid (Sarre S. 81)').

In Miinchen w urde (nach Mitteilung von Rosenberg) J a k o b  E l e t z e r  
von Troppau im Jahre 1692 Meister. Ein A n d r e a s  H e t z e r ,  w oh l sein 
Yaterj w ird 1634—50 ais »Schnurmacher« (Posamantierer) genannt.

Im alten Schm etterhause w aren  um die Brodbanke und die \Yage 
bis zum Brande von 1689 zehn Laden angebaut »darinnen Geschmeidler, 
Schwertfeger, Goldschmiede, R iem er oder dergleichen feil hatten und arbei- 
teten«. iBruchstiick eines Urbars im Stadtarchiy vom  Jahre 1645. Professor 
Zukal.) Die erw ahnte Feuersbrunst mag diese A nbauten fiir imm er hinw eg- 
gefegt haben.
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Im letzten Yiertel des 16. Jahrhunderts w erden  nach Bierraann 
(a a. O. S. 484j zwanzig Ziinfte erw ahnt, unter denen die Goldschmiede 
separat nicht vorkom m en. Sie diirften w ohl neben den Tuchhandlern 
(G ew andschneidern) und Reichskram ern der »goldenen Zeche« angehórt haben.

1595 w erden  allerdings neben diesen 20 H andw erkern Goldschmiede 
erw ahnt, aber das im stadtischen M useum aufbew ahrte Abschiedsbuch 
(d. sog. blaue Stadtbuch), das im Jahre 1603 die Ziinfte (21) aufzahlt, nennt 
keine Goldschmiede, sie w aren also in der »grofien Zeche«.

Dann lassen die Nachrichten uns langere Zeit im Stiche, bis zum 
Jahre 1727, w o die alten Zunftartikel neu bestatigt w erden. Diese Zunft- 
artikel, neben w enigen anderen noch zu erw ahnenden Stiicken der G old- 
schmiedelade, existierten noch vor w enigen Jahren. Der vor drei Jahren 
yerstorbene Goldschmied H a n s  S c h m i d t  besafi sie, aber seit seinem Tode 
sind sie trotz umfassender Nachforschungen nicht m ehr aufzufmden. Gliick- 
licherw eise besitzen w ir einen Auszug daraus (Troppauer Ztg. 1893, Nr. 134,
14. Juni), der dem Folgenden zu G runde liegt.

Im Jahre 1727 w andten sich die bereits erw ahnten Goldarbeiter 
Andreas K r e m b s e r ,  Franz B a r  d o n  und Ludwig K a s s 1 e r (Kessler)

•) Der Breslauer Goldschmiedekatalog voii 1709 erwahnt einen dortigen Goldschmied  
Angustin Peisker (Schles. Yorzeit Y ll, 141). Zwei Arbeiten von ihm, zwei Leuchter, sind im 
Jahrbuch des schles. Museums I. 1900, S. 160, beschrieben, zwei weitere in Schles. Yorzeit YII. S. 143.



an den Gem einderat um Bestatigung ihrer alten Zunftartikel. Diese neuen 
Znnftartikel, mit dem grófieren Insiegel der Stadt Troppau bekraftigt und 
mit einem Bilde des heiligen Eligius ais Schutzpatron der Goldschm iede 
geziert, enthalten Bestimmungen iiber die Lehr- und W anderjahre der G e- 
sellen, w elche in Troppau Meister w erden  w ollten. Ein Geselle, der in 
Troppau das M eisterrecht zu erw erben  wiinschte, mufite sechs Jahre lernen 
und drei Jahre W anderzeit hinter sich haben. Zunachst mufite er einen 
Taler Y orm erk- und Fordergeld erlegen, darauf ein Jahr lang gegen Lohn 
ais Geselle arbeiten, endlich das lóbliche Mittel mit einem Taler hinsichtlich 
des »Stuckes« fordem . Alsdann w urde  eine Zeichnung aus der Lade fiir 
das Meisterstiick gegeben, namlich fiir »einen Pocal von 121óthigen Silber, 
per 60 Loth schw er, fiir einen goldenen Ring mit dreierlei Schrnelzfarben 
ameliert und fiir ein silbernes Sigil eines Guldens grofi, gestochen oder ge- 
schnitten«, w elches Stiick binnen drei M onaten zu yerfertigen w ar. Da
neben mufite der Stiickmacher demjenigen Goldschmiede, bei w elchem  er 
das Stiick zu m achen hatte, 6 Taler bezahlen.

Nach Herstellung des Stiickes zahlt er aberm als 1 Taler Fordergeld 
und 3 Taler fiir Besichtigung des Stiickes, ferner 8 Taler Einwerbgeld, 
2 Pfund \Y achs und aufierdem eine unverm eidliche Strafe, w enn  ein Fehler 
befunden w erden  sollte.

Falls er nicht verurteilt w urde, ein neues Meisterstiick zu machen, 
gelangte er in die Zeche, mit der Yerpflichtung, ein Jahr lang w enigslens 
die »Jiingsterei« zu yerrichten oder aber sich von dieser Biirde mit 6 Talem  
zu befreien.

Sollte ein andersw o bezechter Meister in Troppau einw erben, so 
zahlte er alles in allem 30 Taler Einwerbgeld, w ovon  JA dem Magistrale 
zukommt.

Alle G oldarbeit w ird  dem altesten M eister zum Probieren abgefiihrt, 
damit er sein und das Stadtzeichen darauf schlagen konne, fiir welche 
Miihe ihm ein halber Kreuzer gebuhrt.

Gold, Silber und Edelsteine w erden  von der Zeche taxenmafiig probiert.
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Eine vom  Biirgermeister und R at der Stadt Troppau d. d. 7. Janner 
1735 ausgestellte »Konsignation aller in der Stadt Troppau befm dlichen se- 
parierten Zechen oder Laden, dann dereń samm entlichen dort oder ander- 
w arts bezechten Meistergeschaft« fiihrt unter Nr. 41 a n :

Zahl der Meister Incorporierte
4 G oldschm iede 4 —
3 Incorporierte — 3

Namen nennt diese im Breslauer Staatsarchiy auf bew ahrte Konsignation 
(YIII. 7a) leider keine.

W eiterhin enthielten diese vor w enigen Jahren noch yorhandenen 
Papiere der alten Troppauer Zunft die yom  mahrischen G ubernium  fiir 
M ahren und Schlesien 1774 fiir die G old- Silber- und G alanteriearbeiter 
erlassene Bruderschaftsordnung, dann das Patent Kaiser Josefs II. yom Jahre 
1788, die Punzierung betreffend.

Die friiheste Troppauer Arbeit, ein yergoldeter Abendm ahlskelch, der 
das M onogram m  IM, allerdings ohne Stadtzeichen tragt, (Kat.-Nr. 1, Abbild. 1)



besitzt die Troppaiier Jesuitenkirche zu St. Georg, eine yortreffliche 
Renaissancearbeit. Der Fu6 im Sechspafi ist am Sockel m aCwerk fórmig durch- 
brochen; auf dem Fufie sind abw echselnd getriebene Fruchtstucke mit Roll- 
w erk  und Mascarons. D er birnfórraige Knauf ist gegossen und zeigt Rollyyerk 
und Mascarons, die Yerschalung der Cupa tragt durchbrochenes Roli- und 
R ankenw erk mit 3 gegossenen runden Medaillons in bohem  Relief, w eib- 
liche Allegorien darstellend, die Caritas mit 2 Kindern, die Fides mit 
dem Kreuz und die Fortitudo auf dem Lówen. 1702 wmrde der Kelch mit 
einem Deckel yersehen, w elcher silberne Barockornam ente auf yergoldetem  
G runde tragt. Ais D eckelkrónung ein Lamm mit Siegesfahne.

Der Deckel ist ohne Zeichen. Am FuBe Befreiungsstempel 
(Knies IV, 4) und Briinner Repunze. (Knies I, 32.)

Der Kelch ist 28 cm, mit Deckel 40 cm hoch.
Er ist auch historisch sehr interessant, denn er illustriert ein 

w ichtiges Kapitel aus der alten Geschichte Troppaus. Zwei Legenden 
tragt der im Sechspafi geformte Fu6. Die erste la u te t: »Anno Chris. 1611. 
Sit Soli G loria Christo. In M emoriam Restitutae Religionis Eyangelicae 
Calix Iste Com paratus Est Sum ptibus Populi Germanici Eyangelium Tum 
Docente Casparo Eisricht et Martino Pascodio y.« Also, der Kelch w urde 
1611 auf Kosten des Deutschen Volkes yerfertigt, zum Andenken an die 
W iederaufrichtung der eyangelischen Religion, w elche damals gelehrt w urde 
yon Kaspar Eisricht und M artin Pascoth.

Biermann berichtet S. 310, daS nach langen Kampfen, in denen die 
Protestanten zu Troppau bald herrschten, bald unterdriickt w urden, im 
Jahre 1609 Kaiser Rudolf II. im Juli fiir Bóhmen und am 20. August fiir 
Schlesien einen M ajestatsbrief unterzeichnete. Es w urden  darauf der eyan
gelischen Biirgerschaft Troppaus das St. G eorgskirchlein am Niederringe 
(nicht die heutige an derselben Stelle stehende Kirche, denn die ist ein 
spaterer Barockbau der Jesuiten) und eine Schule zugestanden. Am
13. Janner 1610 beriefen die Troppauer Kaspar Eisricht den Alteren ais Pre- 
diger, denselben, der auf dem Kelche neben seinem Am tsbruder Pascoth 
angegeben ist. D er Kelch w urde also fiir den protestantischen Kult 1611 
yerfertigt und w ohl yom  Meister Jakob Manlich, der kurz yorher ein- 
gew andert sein diirfte, yielleicht noch gar nicht in die Goldschmiedezeche 
eingetreten war, da das Stadtzeichen auf dem Kelche fehlt.

Die zweite Legende lautet: »JHS Ad Annum  1630 Exterm inata Penitus 
Oppayia Haeresi Calix Iste Ab Arnplissimo Catholico M agistratu Dono Datus 
Pro Ecclesia Sancti Georgii Soc. Jesu Anno 1702«.

Im  Jahre 1630, am 1. Mai, entsagten Biirgermeister, Rat, Schóffen, 
Zechenmeister und die ganze Gemeinde unter dem Drucke der Liechtenstein- 
dragoner dem protestantischen G lauben und bekehrten sich w ieder »zu der 
uralten, w ahren, allein seligmachenden róm isch-katholischen Religion und 
zum eifrigen G ehorsam  gegen den rómischen Stuhl«.

W ahrend des groCen Krieges, ais fortw ahrend bald kaiserliche bald 
protestantische Einfalle drohten, hatte der Rat offenbar die meisten silbernen 
Kirchengeratschaften, 65 Mark 11 Lot schw er, in G ew ahrsam  genomm en. 
Der neue Herzog yon Troppau, Fiirst Karl yon Liechtenstein, forderte sie 
ein und yersprach am 14. August 1625, sie spater zum G ebrauch und zur 
Zierde der Kirche zu U. L. F. zu yerw enden. (Biermann S. 523 Anm.)
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W ie mir Herr Professor Dr. Knaflitsch freundlichst mitteilte, hat der 
Rat sie ausgeliefert, denn nach der Kopie einer U rkunde im Kopialbuch der 
Pfarrkirche zu Mariae Himmelfahrt (Landesarchiy, Original im Freudenthaler 
Archiy und zw ar im Urbarium Fol. 221, nach Angabe im Folianten) besta- 
tigte Herzog Karl von Liechtenstein, dafi er »von Rathhaus Unserer Stadt 
T roppaw  an allerley Kirchen Silber, neben einem spezificierten Inyentario 
fiinff und Sechtzig M arkh cilff Loth W iener G ew icht guten Lótigen Silbers« 
empfangen habe, »w elchen W ier Khiinfftig w iederum ben zu der Pfarrkirche bey 
Unser Lieben F raw en in T roppaw  Zierde, G ebrauch und Nothurfft a n w e n d e n  
l a s s e n  w o l l e n .  Datum  Jagerndorff, den 23. Augusti 1625«. Der von Jakob 
Manlich 1611 yerfertigte Kelch befand sich also nicht darunter, denn das 
Kirchengerate, w elches vom  M agistrate zuriickgestellt w urde, w ar natiirlich 
k a t h o 1 i s c h es, in der Zeit der Protestantenherrschaft konfisziertes und fiir 
den Lutherkult unbrauchbares Kirchenmaterial. Ubrigens mufi ja die Konfis- 
kation dieser Sachen schon v o r  1611 e r f o l g t  s e i n ,  etw a 1595—1602. 
Der Rat schenkte den protestantischen Kelch von 1611 aus der G eorgskirche 
derselben w ieder im Jahre 1702, offenbar bald nach Beendigung des Neubaues, 
wie aus dessen Inschrift heryorgeht, durch die Jesuiten. Da er fiir die Be- 
diirfnisse des katholischen Ritus ais Mefikelch zu grofi w ar, yerw andelte 
m an ihn in ein Ciborium  und gab ihm einen teilyergoldeten silbernen Deckel 
mit dem Lamm ais Bekrónung, eine gute charakteristische Spatbarockarbeit 
ohne Beschau- und Meisterzeichen.

Die protestantische Gem einde in Troppau bestand aus Bekennern 
deutscher und bóhm ischer Sprache, der Pastor der D eutschen w ar Eisricht, 
jener der Bóhmen Pascoth. Die seit sieben Jahrhunderten zu Troppau ge- 
hórige Gem einde Skfipp bei Griitz besafi’) einen 1809 abgelieferten Kelch von 
473/4 Lot, der folgende Inschrift hatte: »Anno 1611 Christi in honorem  et 
restituti Eyangelii hic calix impensis populi boemici est comparatus, Verbum  
Dei tum  docente Martino Paschodio et Casparo Eisricht«. W ie bei dem 
ersten Kelch der Deutschen der Name des deutschen Pastors in erster Stelle 
genannt wird, so ist bei dem zweiten, leider eingeschmolzenen Kelch der 
bohm ischen Protestanten ihr Pastor zuerst bezeichnet. Der letztere Kelch, 
der zur selben Zeit w ie der erste bestellt und gew idm et w urde, w ar w ohl 
gleichfalls ein W erk  Manlichs. Der Kelch kam  w ohl nach 1630, ais der 
Magistrat das Kirchensilber einzog, ais dessen Geschenk nach Skfipp, ebenso 
w ie ein zweiter Kelch, den der Rat im Jahre 1688 dahin stiftete.

Das alte Kircheninyentarium  (von 1804) der Skfipper Kirche, welches 
ich im dortigen Pfarrhause eingesehen habe, besagt, dafi der erste Kelch 
aus 151ótigem Silber und yergoldet w ar und 41^U Lot wog. Aufierdem hatte 
er »Probe«.

Der zweite w ar kleiner, ebenfalls yergoldet und w og  OU/^ Lot, er 
hatte keine Probe. Seine Inschrift lautete : »Pro Ecclesia Skfzippayiensi Senatus 
Oppayiensis fieri curayit 688«. Der erste Kelch w urde 1809 eingezogen und 
die dafiir gelieferte Hofkammerobligation ist yorhanden, der zweite, der nicht 
abgeliefert w urde, ist spurlos yerschw unden. Spatere Eintragungen im In- 
yentarium  besagen nichts iiber sein Schicksal.
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Aiifiei diesem Kelch kennen w ir noch drei w eitere Arbeiten des 
Meisters Jakob Manlich; diese tragen neben dem Meisterzeichen das Trop- 
pauer Beschauzeichen. Die erste ist eine zylindrische, yergoldete Deckelkanne 
aus dem Besitze unseres Museums. (Kat. der Ausstellung altósterr. G old- 
schmiedearbeiten im Troppauer Kaiser Franz Josef-Museum 1904., Nr. 2, Abb. 2) 
dereń M arken w ir gleichfalls abbilden. (Abb. 3). Der Mantel und Ful3 des 
Deckels sind durch Punzen gerauht. Die Kanne ist 16,5 cm hoch. Die zweite 
ist ein Trinkgeschirr in Gestalt eines Straufies (Abb. 4.), w elches dem Buda- 
pester Nationalmuseum gehórt, leider aber in Troppau nicht ausgestellt w erden 
konnte, da das M useum statutarisch keines seiner O bjekte ausleihen darf. 
Der Straufi hat einen abnehm baren Hals, der ais kleineres, w ahrend  der 
Rum pf ais grófieres Trinkgefafi y erw endet w urde. Solche Trinkgefafie in 
Form yon Straufien u. a. Tieren haben sich yiele erhalten. Das Hufeisen, 
das der Straufi im Schnabel halt und mit dem er seit dem fruhen Mittelalter, 
auch auf W appen (z. B. der Stadt Leoben) immer abgebildet w ird, soli nach 
der alten Tiersage seine Lieblingsspeise gew esen sein.^

Das GefaiS ist alter Besitz des Museums und bereits in dem lat. Katalog 
desselben; Cimeliotheca musei nati onalis hungaricae etc. Budae 1825. 28. S. 
Nr. 3 beschrieben. Es ŵ âr um 300 G ulden  gekauft w orden  und ist 36'5 cm 
hoch.

Das yierte W erk  Jakob Manlichs, jetzt im Besitze des H errn Louis 
La R oche-R ingw ald in Basel, w a r friiher in der beriihm ten Kollektion Spitzer 
in Paris. Es ist im grolSen Auktions-Katalog (Tom. III. O rfeyrerie ciyile. 
Nr. 79) beschrieben, fCihrte im kleinen Katalog die Nr. 1778 und ist im Bil- 
derkatalog pl. XLVI in starker Y erkleinerung abgebildet. Es erzielte bei der 
A uktion den Preis yon 7700 FrancsD- Es stellt die Figur des Saturn dar, 
der auf einem grofien, oyalen, getriebenen Sockel steht, der mit Kartuschen, 
in denen sich M eeresgótter und Mascarons befmden, yerziert ist.

Die kraftige gefliigelte G estalt des Gottes steht gebeugt unter der 
Last des auf der rechten Achsel ruhenden durchbrochenen Globus, w elchen 
die rechte Hand stiitzt. Die linkę Hand halt die Sense. Auf dem Globus 
sind durch Reifen angegeb en der A ąuator, die W endekreise, die Polarkreise, 
ferner sind die Zeichen des Tierkreises abgebildet. Auf dem Nordpol steht 
ein in 24 Teile geteiltes Zifferblatt mit Zeiger. Zu Fiifien der Figur sind eine 
Eidechse und eine Króte angebracht.

Das ganze W erk  ist e i n e  h e r y o r r a g e n d e  u n d  k i i n s t l e r i s c h  
b e d e u t e n d e  G o l d s c h m i e d e a r b e i t ,  besonders die Figur des Saturn 
ist aul3erordentlich gelungen und gut.

Neben dem Troppauer Beschauzeichen und dem Meisterzeichen IM 
mit dem Stern tragt das Stuck auch den bei Knies (Die Punzierung in Ó ster- 
reich Tafel, lY, 1) abgebildeten grofien Befreiungsstempel yom  Jahre 1809—10®), 
ein Beweis, dafi das W erk  bis zu dieser Zeit in Ó sterreich w ar. Bisher galt 
der Saturn ais Neuenburger Arbeit und w urde auch in Paris yon einem
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9  Ich yerdanke der Liebenswiirdigkeit des Herrn Professors Dr. Hainpel, Direktor der 
Miinz- und Altertums-Abteilung des ungarischen National-Museums die Photographie, welche  
unserer Abbildung zu Grunde liegt, und die lateinisciie Beschreibung yon 1825.

2) Ich yerdanke Herrn Direktor Dr. Brinckmann die Mitteilung des Preises und eine 
Abschrift aus dem mir in Troppau nicht zugiinglichen Kataloge.

Alle drei Marken facsimiliert im grofien Katalog der Slg. Spitzer 111. Nr. 49. S. 29.



schweizerischen Handler deshalb gekauft. Das N euenburger Beschauzeichen 
ist aber ein rechts gew endeter einkópfiger Adler, der im Brustschild ebenfalls 
einen Pfahl mit drei Sparren hat, das Beschauzeichen des Saturn ist jedoch 
deutlich das T roppauer Stadtw appen ohne Adler.

Der Meister J. J. M atthey in Neuchatel, dem m an das Stiick even- 
tuell zuschreiben kónnte, zeichnet sich I. I. M. mit Stern und Blume, lebte 
aufierdem noch 1730’), w ahrend unser Saturn kaum  spater zu datieren ist 
ais 1630—40.

Es ist librigens nicht unmóglich, dafi noch andere Troppauer Silber- 
arbeiten unter Neuchateler Markę gehen.

Damit ist vorlaufig die Listę der Arbeiten unseres Takob Manlich 
erschópft.

xAufierdem kemie ich noch einige andere Stiicke Troppauer A rb e it; 
zunachst ist einer der so zahlreich angefertigten Traubenbecher zu erw ahnen, 
die m an oft falschlich mit dem m odernen Namen A nanasbecher benennt. 
(Kat.-Nr. 3, Abb. 5, 6.) Der Becher gehórt dem Troppauer Kaiser Franz 
Josef-Museum und tragt neben dem Beschauzeichen der Stadt den Feinge- 
haltsstem pel 13 und endlich die M eistermarke J. B. Der mit B lum enbouąuet 
bekrónte Deckel ist abtiehmbar, der Fu6 gebuckelt, der Griff hat die Form  
eines Baumstammes; letzterer und das Bouąuet ist weifi silbern, das iibrige 
yergoldet. Auf dem Ful3 ist ein M onogram m  J. M. M. S. und Nr. 11 ein- 
grayiert. Aufierdem ist das Feingehaltszeichen 12 eingesetzt. Die Datierung 
ist ziemlich schwierig. Der Form und dem Stil nach gehóren diese Trauben
becher ins 16. Jahrhundert, sie w urden  aber bis ins 18. Jahrhundert hinein 
angefertigt, besonders bei den M eisterschaftsarbeiten erhielt sich eine be- 
stimmte Form  oft drei Jahrhunderte. In Niirnberg z. B. w ar ais Meisterstiick 
ein sog. A ckeleybecher yorgeschrieben, d. h. ein gebuckelter Becher in der 
Form  der Ackeleyblum e und diese Bestimmung blieb in N urnberg yom
16. Jahrhundert bis ca. 1800 aufrecht.

Nun ist allerdings unser Becher offenbar kein M eisterstiick, denn die 
Troppauer M eisterstiickbecher w aren, w ie aus der 1727 neu bestatigten alten 
Zunftordnung heryorgeht, 12 lótig, w ahrend  unser Becher 13 lótig ist.

Nach der Form  der M eistermarke fiillt der Becher in das Ende des
17. Jahrhunderts. .

Etw as friiher ist ein zweiter, reicher geschm iickter Traubenbecher 
anzusetzen, den das Kaiser Franz Josef-Museum kiirzlich erw arb. (Abb. 7). 
D er FuC ist gebuckelt, darauf folgt der Schaft in Form eines Baumstammes, 
an dem mit erhobener Axt ein Holzhacker steht.^)

Hierauf folgt der gebuckelte Trinkbehalter, den ein gleichfalls ge
buckelter Deckel krónt, auf dem ais Abschlul3 eine zweihenkelige Vase mit 
getriebenem  S ilberbouąuet steht. FuC, Trinkbehalter, dessen Deckel und die 
Vase sind yergoldet, das iibrige ist weifi silbern. Der Becher ist 37 cm hoch, 
hat das Troppauer Beschauzeichen und aufierdem ist die mittlere W iener 
Repunze 1806/7 eingeschlagen (Knies I, 2); die etw as undeutliche Meister
marke ist A I. Er ist w o h lin  der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts entstanden.
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Um 1680-90  ist dann eine gleichfalls vom  Kaiser Franz Josef- 
M useum kiirzlich erw orbene silberne rundę Dose zu datieren (Abb. 8). 
Der Mantel ist auf gekórntem  G rund in kraftig geschw ungenem  Akanthus- 
rankenw erk  getrieben, dasselbe tragt den Deckel in vier Yoluten, in dereń 
Mitte zwei sich schnabelnde Tauben iiber einem flammenden Herzen ge- 
getrieben sind. Ganz im A ugsburger Geschmack, der damals dominierte, 
ausgefiihrt, w ar diese Biichse w oh l ais G eschenk eines Brautigams an 
seine Braut bestim m t’). Neben dem Troppauer Beschauzeichen und dem 
ósterreichischen Befreiungsstempel von 1809,10 (Knies lY., 1) ist das 
Meisterzeichen eingeschlagen, das M onogramm L. A. Der Durchm esser des 
Bodens betragt 9,8 cm.

In dasselbe Jahr w ie der bereits erw ahnte Skfipper Kelch fallt ein 
anderer vergoldeter (Kat.-Nr. 4) aus dem Besitz der Pfarrkirche. Der ge- 
triebene Fufi zeigt die charakteristischen grofien getriebenen Tulpen und 
A kanthusranken, die auch in Friesform der Knauf tragt. Der untere Teil 
der Cupa ruht in weifisilberner durchbrochener Y erschalung mit derselben 
O rnam entik. Der Kelch ist am unteren Rande ausgebrochen und mit 
einigen Plattchen geflickt. Yielleicht w a r  hier ein Beschauzeichen. Ein 
ov^ales Schild innerhalb einer Tulpe am Fufi tragt unter einer einfachen 
dreizackigen K rone zwei yerschlungene Gebacke in Kipfelform. Darunter 
steht Chr. Andr. Ursul. And. A. 1688. Der Backer Christoph Andreas 
heiratete, w ie mir Prof. Zukal mitteilte, am 16. Noyem ber 1637 die Ursula 
Habermann. Beide haben also hochbetagt diesen Kelch gestiftet und 
offenbar der Pfarrkirche. Das Stiick. tragt nur die Brunner Repunze und 
ist 24,4 cm hoch.

Die Troppauer M inoritenkirche zum h. Geist besitzt ein silbernes 
yergoldetes Ciborium. Es ist ein einfaches, aber sehr geschm ackyolles 
Stiick. Der Fufi ist nicht m ehr der alte, sondern eine neue Arbeit aus yer- 
goldetem  Kupfer. Die breite, rundę, kegelfórmige Cupa tragt unten einen 
gegossenen ziselierten Reifen in der Form eines gedrehten Bandes, w ie ihn 
die Renaissancemedaillen ais Um rahm ung tragen. Yon diesem Band aus 
gehen herausgetriebene Rippen bis zur Mitte der Cupa, ein Motiv, das sich 
auch auf dem Deckel, yom  bekrónenden Mittelkreuz ausgehend, fmdet. Im 
Innern  des Deckels, unter dem Ansatz des Kreuzes, ist eine gute gegossene 
Spatrenaissanceraedaille angebracht, das Brustbild einer jungen Frau.

Die Cupa tragt eine um gehende, punktierte lateinische Inschrift, die 
besagt, dafi die Tochter Maria Elisabetha Piskurkin und Anna M argaretha 
Doneckin des yerstorbenen O berstw achtm eisters des kaiserlichen Regirnentes 
G raf Rabatta und »K om m andanten in Hust« (Ungarn) Simon Fischer dieses 
Ciborium am 9. Juli 1697 der Heiligengeistkirche in Troppau w idm en, damit 
alljahrlich fiir ewige Zeiten eine Seelenm esse fiir den Toten gebetet w erde.

Der Deckel tragt ein jetzt absolut nicht m ehr leserliches, weil total 
yerriebenes kreisrundes Meisterzeichen mit Buchstabenresten und die mittlere
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*) Demiani erwahnt in seinem Aufsatze »Sachsisches Edelzinn (Neues Archiv fiir siichs. 
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auf einem Herzen, das auf einer 3 (Treue) und einem Anker ruht, symbolisiert wurden.



Repunze 1806/7 (Knies I, 2). Der jetzt verschw undene Fufi trag  offenbar 
die M eistermarke und vielleicht auch das Beschauzeichen.

W ir kónnen die Arbeit unbedenklich einem Troppauer Meister zu- 
schreiben; das fertige Ciborium w urde von den Tóchtern des Yerstorbenen 
angekauft, vorn Goldschmied mit der punktierten Inschrift yersehen und 
der Kirche geschenkt. W ie mir Herr Professor Zukal mitteilt, w a r Simon 
Fischer w ohl ein Troppauer. Seine Tochter Maria Elisabetha w urde 1690 
am 9. O ktober mit dem Troppauer Uhrm acher Ruprecht Portenbach ko- 
puliert, nach dessen Tode (1693) heiratete sie am 26. Septem ber den Kaufmann 
Augustin Piskurek. G estorben ist Fischer w ohl in Hust, in Troppau nicht, 
auch seine zweite Tochter, die Doneckin kom m t in Troppau nicht yor.

Inschriftlich aus dem Jahre 1729 stam m t das mit getriebenem  Laub- 
Lind Bandelwerk gezierte silberne und teilyergoldete Tabernakel des Hoch- 
altars der Troppauer Jesuitenkirche zu St. G eorg; ein Zeichen konnte ich 
nicht entdecken.

Hóchstwahrscheinlich ist ferner ais Troppauer Arbeit anzusprechen 
ein in der Leitersdorfer Kirche yerw ah rtes yergoldetes Ciborium, dessen Fufi 
und Deckel mit getriebenen Rocaillen und Blum engehangen geschraiickt ist. 
Ais Deckelbekrónung dient das plastische Brustbild Christi in W olken, die Cupa 
ist glatt. Auf dem Fufie sind drei silberne Medaillons angebracht, das eine tragt die 
Allianzwappen der Grafen O rlik und Starhem berg, das zweite die Inschrift 
»In Honorem S. S. Salyatoris 1773«, das dritte die Inschrift: EX. A. E. ILE. 
D. D. COM. A. ORLIK NEC. COM. DE. STARHEMBERG. Das Ciborium 
gehórt in die Salyatorkapelle zu Schónstein, das die Orliks besafien und dereń 
W appen heute noch am Schonsteiner Schlofi angebracht ist. Eingeschlagen 
sind die M eistermarke I W  und ein stark yerriebenes Beschauzeichen, das 
einen Adler und dariiber eine 12 erkennen lafit, w ie es z. B. 1789, kom bi- 
niert mit Jahreszahl und einem T, yon Knies (Y. 32) ais Troppauer Beschau
zeichen publiziert ist. Das Ciborium, eine ziemlich derbe Arbeit, ist 33,5 cm 
hoch. Yielleicht ist der zu Anfang des 19. Jahrhunderts erw ahnte Meister 
Johannes Wellfufi der Erzeuger dieses Stiickes.

Die Pfarrkirche zu Mariae Himmelfahrt in Troppau besitzt ferner einen 
teilyergoldeten silbernen Mefikelch (Kat. Nr. 5). Der Fufi zeigt getriebenes 
spatbarockes Laub- und Bandelw erk mit Blumenkórben, dazwischen drei 
weifisilberne, ovale Medaillons mit Darstellung der M adonna und zweier 
Heiligen, namlich das Christuskind erscheint einem betenden Heiligen (Messe 
Gregors?) und endlich ein hlger. Mónch mit Kelch, aus dem eine Schlange 
kriecht. Die weifisilberne, durchbrochene Yerschalung der m odeinen Cupa ist 
ebenfalls in Laub- und Bandelw erk getrieben. Der Kelch ist ohne Beschau
zeichen, hat aber die M eistermarke FI B,  ferner die Repunze Knies I. 32 und 
den kleinen Befreiungstempel Knies lY. 3. Die Hóhe betragt 24 cm. W ir haben 
w ohl in diesem Kelch eine Arbeit des obenerw iihnten Meisters Franz Ignatz 
Bardon yor uns.

Ais Troppauer Arbeiten diirfen w ir ebenfalls eine Reihe yon kleinen 
silbernen Zunftschildern ansprechen (Katalog-Nr. 13—33), w elche mit dem 
silbernen Zunftpokale der T roppauer Fleischhackerzunft, die eine sehr grofie 
und bliihende war, in das stadtische Museum. gekom m en sind. Die altesten 
derselben yon 1649 bis 1686 sind grayierte, oyale Schilder mit kraftigem

35



Barockornam ent am Rande. Dieselben schiiefien ovale Medaillons ein, in 
w elchen yerschiedene Szenen eingraviert sind, meist die Tótung von Ochsen 
darstellend, Eines der Schilder (Kat.-Nr. 13), von 1651, zeigt auf der einen 
Seite ein nacktes W eib mit einem der bekannten yolkstum lichen Spriiche, 
auf der anderen Seite eine Kanne mit Henkel, Griff, Deckel und hohem Fufi; 
die Unterschrift lautet: Mathias Hoffmann.’) Die ubrigen Schildchen, w elche 
viel derber sind, gehen bis in die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts und 
sind getrieben^ meist mit D arstellung eines Ochsenkopfes iiber zwei gekreuz- 
ten Fleischhackerbeilen und dem M onogramm und Namen des Stifters nebst 
Jahreszahl. Ein einziges dieser Schildchen tragt eine Goldschm iedem arke 
und zw ar J. J. D. (Katalog-Nr. 27). Das Stuck ist undatiert, diirfte aber nach 
dem Vergleiche mit den ubrigen datierten in die Zeit von ca. 1750—70 ge- 
hóren. Dafi die meisten der Schildchen nicht gepunzt sind, diirfte seinen 
G rund auch darin haben, dafi sie meist aus m inderw ertigem  Silber yerfer
tigt w urden. Der Zunftpokal selbst (Katalog-Nr. 6), ein hoher und gut ge- 
arbeiteter Pokal, getrieben und grayiert, mit dem charakteristischen klaren 
Laub- und Bandelwerk der ósterreichischen Spatbarocke hat kein Beschau- 
zeichen, w oh l aber eine M eisterrnarke: J. Z. F. Datiert ist der Pokal aus 
dem Jahre 1728. Die yerschiedenen Inschriften sind yon Troppauer Fleisch- 
hackern, w ie ein Vergleich mit dem im Troppauer Museum aufbew ahrten 
Zunftbuch der Troppauer Fleischhacker ergeben hat. O bw ohl das Stiick 
kein Beschauzeichen hat, diirfen w ir dasselbe sicherlich nach Troppau loka- 
lisieren.2)

Es ist mit getriebenem  Laub- und Bandelw erk auf gepunztem  G runde 
geziert. Den Deckel krónt die gegossene, teilyergoldete Figur eines Fah- 
nenhalters, auf der iiber dem Auge G ottes die Inschrift: »G ott Siht Alles« 
steht. Mit Namen der »Zechmeister« (Heinrich Frólich, G eorge Schmidt, 
Johannes Schanck), der »Beysitzer« (Michael Oppitz, M athaus Schiideck) und 
der »Alt-Knechte« (Josepf Kalitta und Melchior W inckler) in Schildern auf 
der Cupa. Auf dem Deckel die Inschrift »Herrn Vatter Friedrich Hampel 
Ferin. Ao. 1728.«

An drei gegossenen Lów enkópfen an der Cupa hangen drei silberne 
Zunftschilder yon 1649, 1667 und 1714. Der Schild yon 1714, gew idm et 
yon A ndreas Proske (heute noch in Troppau existierende Fleischhacker- 
familie) tragt die Inschrift: »lustig und w agger seindt die Fleischhagger, sie 
laufen das lond w o l auf und nider yordienen sie w as yorsaufens sis auch 
w ieder.«

Im  18. Jahrhundert scheint m an es in Troppau trotz der neubestatig- 
ten Zunftordnung mit der A nbringung des Beschauzeichens nicht so ernst 
genom m en zu haben. Dies bew eist auch eine andere Arbeit, ein teilyergoldetes 
Ciborium aus der K athareiner Pfarrkirche (Katalog-Nr. 7), w elches laut In 
schrift yom  Troppauer Burger und Seifensieder L u m p e  im Jahre 1742 der 
Kirche des hl. Laurenz gestiftet w urde. Die Seifensiederzunft w e r neben 
der der Fleischhacker eine der grófiten in A lt-Troppau. Das 36,5 cm hohe
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Hoffmann war, wie auch aus den Darstellungen seines Schildes hervorgeht, Zinn- 
giefier. Er kommt aus Karlsbad und heiratet am 13./12. 1645 die Zinngiefierswitwe Sarah Blaschke. 
Nach 1659 wird er erwahnt.

2) Ich schreibe es dem bereits erwahnten Joh. Zacharias Yalentin zu, mit dem es auch 
zeitlich tibereinstimmt.



Ciboriuin, eine zieinlich derbe Arbeit in Spatbarockform, trag t die Meister- 
m arke A. F. K. und wiederuni kein Beschauzeichen. Das M onograinni laCt 
auf den Meister Andreas Franz K r e in s e r schliefien ; auch zeitlich pafit diese 
Zuschreibung gut auf diesen M eister.’) In fein getriebenem  Laub- und Ban- 
delw erk tragt der Fu6 drei ovale M edaillons (St. Laurentius, St. G eorg und 
St. Antonius von Padua.) Die durchbrochene weifisilberne Yerschalung ent- 
halt drei ovale Medaillons, zwei mit den Leidenswerkzeugen, W iirfeln, Schweifi- 
tuch, Leiter, das dritte mit der Inschrift; »Dieses Ciboriuin hat machen las- 
sen der erbare H. Jórge Lumpe, Burger und Seiffensieder in Troppau, zu ehren 
des H. Laurent. 1742.« Aufierdem fmden sich die Stempel Knies I, 32 und 
lY, 3. Eine weitere Arbeit mit ahnlicher Technik, ein Mefikelch (Kat.-Nr. 8', 
der ebenfalls der Kathareiner Pfarrkirche gehórt und von dem Dominus 
Jakob S p a n i e l k y  einer Troppauer Kirche 1734 geschenkt w urde, tragt 
w eder Beschau- noch Meisterzeichen.9 Der Fufi ist getrieben, mit Laub- 
und Bandelw erk und je zwei geflugelten Engelskópfchen alternierend, mit 
Friichten- und Blumeiibuckeln. Die weifisilberne Yerschalung der Cupa 
tragt Laub- und Bandelw erk mit 3 Engelskópfchen. Die gravierte Inschrift 
auf der Unterseite des Fufies lautet: 2>A. Domino Jacobo Spanielky«. Ferner 
die Stempel Knies I, 32 und lY, 3.

Der Mefikelch (Kat.-Nr. 9), ca. 1750 entstanden, der M inoritenkirche 
gehórig, hat das Meisterzeichen D W  und ein allerdings undeutliches Beschau
zeichen, es ist aber dennoch der Schild des Troppauer Stadtw appens in seiner 
jetzigen G estalt zu erkennen, links die drei Sparren und rechts der halbe 
A d le r; dariiber ist, undeutlich zwar, die Feingehaltszahl 13 zu entnehm en. Der 
Meister ist unbekannt; Daniel W ein, auf den das M onogramm pafit, ist be- 
reits 1722 gestorben, der Kelch zeigt aber ausgepragte Louis XY.-Formen. 
Die Yersehpatene, dem stadtischen M useum gehórig (Kat.-Nr. 10), und das 
Ciborium, aus der alten Friedenthalschen Kapelle stam m end (Kat.-Nr. 11), 
aus dem Besitze der Pfarrkirche, tragen das Meisterzeichen FF, das w ohl auf 
Franz Frisch (s. o.) zu deuten ist. Die Patene hat kein Beschauzeichen, w ohl 
aber das Ciborium ; dasselbe ist zweim al eingeschlagen, aber fast yollkom - 
m en verw ischt. Es hat aber grofie Ahnlichkeit mit der von Knies Y, 32 ab- 
gebildeten Beschaumarke.

Nach unserem  jetzigen W issen w ar das Troppauer Beschauzeichen 
vorn x\nfang des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts das 
Stadtw appen, w ie es die Arbeiten M annlichs und die Traubenbecher tragen-

Yon 1789—1806 hatte der Magistrat die Beschau; das Zeichen re- 
produziert Knies a. a. O. Tafel Y, Fig. 32 (mit jew eils w echselnder Jahreszahl).

Yon 1807—1866 w ar in Troppau eine Punzierungsinstitution (Zeichen 
von 1807 bei Knies Tafel III, Figur 20), von 1868 bis heute eine Punzierungs- 
statte (Knies S. 65).

Aus der Zeit 1807—66 kenne ich zwei Stiicke, das eine, eine M onstranz 
der Jagerndorfer M inoritenkirche von 1832, w ar ausgestellt (K at-N r. 12), das
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9 Die Kapelle des St. Laurentiusspitals vor dem Jaktarer Tore ist gem eint, das im 
siebenjahrigen Kriege zerstort wurde.

9  Jakob Spanielky, Biirger und Ziechner, starb 1730, 68 Jahre alt. Der Kelch kam 
wohl aus einem der unter Kaiser Josef II aufgehobenen Klóster an die Kathareiner Kirche.



zweite, von 1840, ist ein recht gut gearbeitetes silbernes Reliąiiiar in Form 
eines gothischen, achtseitigen Tabernakels, im Besitze der T roppauer Mino- 
ritenkirche.

Diese 19 cm g r o f i e  S o n n e n - M o n s t r a n z  ist aus Silber und yer
goldet. Der Fufi zeigt getriebene A kanthusranken und -Palm etten, letztere mit 
facettierten Halbedelsteinen. Um den ovalen Behalter der Lunula (Taber- 
nakel) schlingen sich silberne R ebenranken mit den getriebenen, sitzenden 
Figuren yon Johannes dem Taufer und Moses mit den 10 Geboten. O ben 
unter einem Kronenbaldachin sitzt G ottyater mit der Taube, unter dem O val 
liegt das Lamm auf dem Buche. Die M eistermarke ist ein M onogram m  F. H.

Aus den von ZukaP) mitgeteilten H auserchroniken lafit sich die 
W ohnung  der meisten Goldschmiede entnehm en.
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*) Herrn Prof, Zukal in Troppau, der mir auf Grund seiner seit vielen Jahren betriebe- 
nen Studien auf dem Gebiete der AIttroppauer Geschichte iiberaus wertvolle Nachrichten iiber 
Namen und Lebensdaten von Troppauer_Goldschmieden iiberlieB, schulde ich den warmsten Dank.



ITIiszellen.
GeschichtUche Schlesier in der miniaturę.

Die Kunsterscheinung der Miniaturę Lst heute nach ihrem vollen 
W erte erkannt. In dem Umstande, dafi der Entstehungsgrund dieser reizen- 
den Kleinsachen ein psychologischer ist, liegt der W ert der durch sie dar- 
gestellten Sujets. Die durch D irektor Braun im Troppauer Museum fiir Kunst 
und G ew erbe veranstaltete M iniaturenausstellung (23. Mai bis 15. Juni 1905) 
brachte fast 700 Nummern, bei denen sich 117 Meister dieser K leinkunst 
feststellen liefien, darunter die besten Namen. Da dazu auch der schlesische 
Adel und Biirgerstand seine sorgsam  gehiiteten Schatze hergegeben hatte, 
so erscheint darunter m anches Portrait, das in der Geschichte Schlesiens 
Bedeutung hat und es ist daher von kulturhistorischem  W erte, darauf hin- 
zuweisen, zumal bem erkt w erden  kann, dafi, w enigstens in unserem  Kron- 
lande, w o h l kaum  m e h r von M iniaturen vorhanden sein diirfte, ais hier der 
Sammeleifer Dr. Brauns zustande gebracht hat. Auch w ird  sich nicht sobald 
w ieder Gelegenheit fmden, diese im Lande und ausw arts verstreuten Din- 
gerchen beisam m en zu sehen. Es fmden sich darunter:
K a r l  J o s e f  F i i r s t  L i c h n o w s k ) ^  k. k. Kam merer und Geheim er Rat, 

gestorben am 20. IV. 1788 in Troppau, Yater des Fiirsten Karl Lich- 
now sky , Brustbild in Profil. Elfenbein, ca. 1785.

K a r l  J o s e f  L e o p o l d  G r a f L i c h n o w s k y ,  k. k. Kam m erer (1729 bis 
1789), Bruder des Fiirsten Karl, Brustbild, Elfenbein.

F i i r s t i n  L i c h n o w s k y ,  geb. G r a f i n  A l t h a n n ,  vo r der Biiste ihres 
Mannes, des Fiirsten Joh. Karl L ichnow sky, stehend. Eltern des Histo
rikers Eduard Maria L ichnow sky. ca. 1785.

B r u s t b i l d  d e r G r a f i n  E l e o n o r e  Z i c h y  ais Braut des Fiirsten Eduard 
von Lichnow sky. Elfenbein. »Agricola pinxit«. Yon J. Bodemer 1816 
in Email sous fondant copiert.

Brustbild des am 18. Septem ber 1848 in Frankfurt erm ordeten Fiirsten F e 1 i x 
L i c h n o w s k y ,  Sohn des Historikers, Ó1 auf Elfenbein, 1844. Sam t- 
liche im Besitze Sr. Durchlaucht des Fiirsten Karl Max von Lichnow sky 
in Kuchelna.

Brustbild des F r e i h e r r n  K a j e t a n  v o n S o b e k u n d K o r n i t z ,  k. k.
Kammerer, Landeshauptm ann von Schlesien, geb. 1746. Elfenbein. ca. 1790. 

Brustbild des Freiherrn T r a u g o t t  S k r b e n s k y ,  k. k. Geheim er Rat und 
Kammerer. (1716— 1790.) Elfenbein. ca. 1750 60.

Brustbild des Freiherrn I g n a t z  v o n  S o b e k  u n d  K o r n i t z ,  k. k. Kam
merer, Landeshauptm ann in Schlesien (1784-1833). Elfenbein, ca. 1810; 
beide im Besitze der Baronin Gisela Sobek-Spens, Troppau.

Brustbild des K o m p o n i s t e n  D i t t e r s  v o n  D i t t e r s d o r f  1799 bei 
Johannesberg in Ósterr.-Schlesien) und seiner Frau. In Medaillon, ca. 
1770—80. Im  Besitze des Museums in Freiwaldau.

Brustbilder des G utsinspektors A u g u s t  M a y e r  (Fórderers des G ym nasial- 
museums) und seiner Frau. Elfenbein. Troppau 1832. F r a n z  B l e s -  
s i n g e r  pinxit. Im Besitze der Frau Flora Jeschke, Troppau.



Brustbild der T h e r e s e  K r o n e s  (geb. am 7. X. 1801 in Freudenthal).
Elfenbein. W ien, ca. 1820. Richter pinx.

Brustbild des auch um Troppau hoclw erdienten E r z h e r z o g s  R u d o l f ,  
Kardinals und Fiirsterzbischofs von Olmiitz (1788—1831). Elfenbein; Adal
bert Suchy pinxit. ca. 1815-20. Beide im Besitze des Herrn Simon von 
Metaxa, W ien.

Brustbild des J o s e f  G e o r g  T r a f i l e r  (1758-1816), 1779 Begriinder der 
Buchdruckereien R ohrer in Briinn und Trafiler in Troppau. Rechts 
unten Johann Baptist TraCler (1787—1844), oben: Judith TraCler, geb. 
1782, Tochter der obigen. Elfenbein, 3 Bilder in einem Ratimen. 

Brustbild der Frau K a r o l i n ę  T r a w l e r ,  geb. Dietmann von Traubenberg 
(geb. 1798 in Briinn, gest. 1873 in TroppaiO, Gattin des Buchdruckerei- 
besitzers Adolf Trawler in Troppau. Elfenbein. Beide im Besitze der 
Frau Sidonie Trafiler, Troppau.

Selbstverstandlich w iirde fiir den genauen Kenner schlesischer G e
schichte noch manches andere Bildchen von W erte  sein. D enn der schle- 
sische Adel hat die A usstellung sehr reich beschickt. Leider sind viele 
der exponierten Gegenstande nicht naher bezeichnet. Namentlich Kul- 
turgeschichtliches, wie Trachtenw esen etc. fande Beleg, da auch aus 
schlesischen Biirgerkreisen manches schone Kleinbild beigestellt w urde. 
Unter den Kiinstlern fmdet sich auch A l b e r t  S c h i n d l e r ,  geb. 1805 zu 
Engelsberg in Schlesien, gestorben 1861 in W ien ais k. k. Miinzen- und 
Antikenzeichner. Yon ihm stam m en ein Profilbrustbild eines Herrn mit 
Rose im Knopfloch, einem Schm etterling nachsehend; Profilbrustbild einer 
alten Schlesierin mit grofier Haube; Profilbild eines jungen Schlesiers. 
Samtlich auf Karton. Im Besitze des Herrn Karl Sengseis, erzherzogl. Yer- 
w alters in Karlsbruiin. Ob F. B l e s s i n g e r  ein Troppauer w ar, ist mir 
unbekannt, jedenfalls hat er in Troppau gemalt. Bei m ehreren T r o p p a u e r  
M i n i a t u r  e n  (Bilder der Familie Demel, zwischen 1830 und 40; Brustbilder 
des G utsyerw alters Konrad M ayer und seiner Frau, ca. 1830; die obge- 
nannten Bilder der Famile TraCler; Brustbild der Fanny y. Pino-Friedenthal
u. a.) ist ein Kiinstler leider nicht angegeben.

T r o p p a u.
Dr. C. Knaflitsch.
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Zur Geldiichte der Croppau>?dgerndor(er Konfiskationen 
im dreikigjdhrigen Kriege.

W ahrend der Friedlander im danisch-niedersachsischen Kriege nach 
der Schlacht an der Dessauer Briicke (1626) den M ansfelder nach Ungarn, 
w o  er sich mit Bethlen G abor yereinigen w ollte, yerfolgte, hatte der U nter- 
feldherr Mansfelds, Ernst yon W eim ar, un ter anderen schlesischen Stadten 
auch Troppau und Jagerndorf erobert. Ais W allenstein nach seiner Riick- 
kehr yon der Yerfolgung des Mansfelders die genannten Stadte mit ihren 
Gebieten sow ie Leobschutz w ieder einnahm  und besetzte, yerfielen sie w egen



ihres Eiiwerstandnisses mit dem Feinde der Strafe der Rebelliond) Eine Kon- 
fiskationskommission w urde eingesetzt, beziiglich dereń einiger einschlagigen, 
w ohl bisher ungedruckten Akten des W iener Hofkammer- (Reichsfinanz-) 
Archiys hier gedacht w erden  soli. Sie erheben durchaus nicht den A nspruch 
auf irgendw elche Yollstandigkeit, stam m en ubrigens aus etw as spaterer Zeit, 
w ie sie sich gelegentlich bei den Konfiskationen nach dem Friedlander boten, 
und w ollen  nur zu einer w eiteren Untersuchung dieses Punktes anregen.

W enn auch Troppau und Jagerndorf schon 1630 w ieder katholisch 
erscheinen,2) doch die Tiitigkeit der erw ahnten Kommission erst
spater ihr Ende. Diesbeziiglich besagen die Akten vom 26. April und 7. Juli 
1635, dafi die schlesische Kam nier in Breslau von der Troppau- und Jagern- 
dorfischen Konfiskations- und Liąuidationskommission sow ie yon den von 
ihr yerordneten Exekutionskom m issaren — genannt w erden Leonhard Borschki 
und Balthasar Heinrich von Oberg, sow ie auch eines ihnen zugeteilten Kanz- 
listen gedacht w ird — alle einschlagigen Akten abfordern und nim die Sache 
selbstin die Hand nehmen, auch denerw ahntenExekutionskom m issaren und dem 
Kanzlisten das ausstandige Liefergeld, d. i. das monatlich ausgesetzte Kosten- 
pauschale, bezahlen soli. Die Befehle an die Kommission, die bezuglichen 
Akten der schlesischen Kammer einzusenden, ergehen unter dem 26. Mai 1635. 
Die Tatigkeit der schlesischen Kammer in dieser Sache soli sich nach dem 
Akt vom 11. Februar 1635 auf eine Reassum ierung der der T roppauer Kom 
mission zugeteilten und auf die Befriedigung der auf diese Konfiskation yerw iese- 
nen Parteien erstrecken. Dafi aber keine w eiteren Konfiskationen beabsichtigt 
sind, zeigen die Akten yom  13. April 1635, in denen ausdriicklich des den Stadten 
Jagerndorf und Leobschiitz gew ahiten  Pardons gedacht sowie der Kommission 
anbefohlen w ird, beziiglich des riickstandigen und fortlaufenden, fiir den Kaiser 
reseryierten W ein- und Biertiizes (»Taz« rr: datio, Akzise auf diese Getranke) 
nicht w eiter in die genannten Stadte sow ie in Troppau zu dringen, sondern 
die Sache in suspenso zu lassen.

Beziiglich der auf jene Konfiskationen — es befmden sich darunter 
yielfach Schuldverschreibungen namentlich der Familie Praschma — gew ie- 
senen Parteien sind zunachst zu nennen : Hans Moritz Freiherr yon Ródern 
mit 5000 11. bewilligtem  Gnadengeld, 300 fi. rheinisch fiir Getreide und schliefi- 
lich 2662 schlesischen Talern, die aber erst niiher erlautert w erden  miissen 
(Akten yom  7. Februar und 7. Juli 1635, 11. Februar 1636 ; ferner die Jesuiten 
in Znaim mit IcOO fl. fiir die Stiftung ihres Kollegs daselbst, die yon 
den konfiszierten G iitern Bochtitz-Bohuditz und W edrow itz in Mahren®) 
hierher transferiert w urden, aber bis 1639 nicht bezahlt w aren (Akten voin 
24. Noyem ber 1635, 11. Februar 1636 und 29. August 1637'. Unter anderen 
kleinen A nw eisungen fmdet sich auch eine yon 3755 Talern fiir den Prediger- 
konyent zu St. W enzeslaiis in Troppau auf Jiigerndorfer Strafgelder und den 
Kaspar Lorischen Hof, doch besteht diesbeziiglich die Alternatiye der Befrie
digung aus anderen ahnlichen Mitteln (Akten yom  3. April 1635). Schliefilich 
w ar ein Drittel der Troppau-Jagerndorfer Konfiskationen im Betrage von 
72.320 fl. fiir den Fiirsten Karl Eusebius yon Liechtenstein, den Sohn Karls

4 i

*) G. Biermann, Gesch. der Herzogtiimer Troppau und Jagerndorf, Teschen und Jagern
dorf. Teschen, Prochaska, 1874, SS. 526 ff.

O Ders., ebds.
*’) W oln y , Topographie Miihrens, III. Band (Znaimer Kreis), Seite 92.



von Liechtenstein, Herrn von Troppau und Jagerndorf, bestiinmt. Zur Ab- 
stattung derselben yerblieben noch bei der W iener Hofbuchhaltung kon- 
fiszierte, freilich, w ie zugestanden wird, schw er einbringliche Schuldyer- 
schreibungen in der Summę yon 9253 Talern 442/2 h — l l . lO l  fi. 2072 kr 
rheinisch (Akten yom  2. und 27. Februar 1635, 11. Februar 1636).

Im  Zusam m enhang damit stehen auch die 1631 konfiszierten und dem 
Alchym isten Michael Freiherrn yon Sendiyoy oder Sendiyogius') iiberlasse- 
nen G uter K raw arn und Kauthen (Rgbz. Oppeln, Kr. Ratibor). Auf diesen 
haften 9000 fl. Schulden, dereń Bezahlung die T roppauer Kommission for- 
dert; doch w erden  sie yon jenen G iitern transferiert und durch eine Prasch- 
masche Obligation gedeckt (Akten yom  29. August 1635, 12. Janner und
4. Septem ber 1636, 3. Juni und 14. Septem ber 1637). Demselben Sendiyoy 
w urden auch 4000 Taler, w elche die Troppauer Landschaft dem O berst 
A lbrecht yon Freyberg2) zu zahlen hatte und die nach dessen Tode dem Fiskus 
anheimgefallen w aren, iibergeben. Die schlesische Kam mer hat nun iiber die 
Bitte der gedachten Landschaft um Eiiassung derselben zu berichten (Akt 
yom  4. Septem ber 1636). v

B i e 1 i t z.
Prof. 5 . Gorge.
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Zum BesitzRiechsel des Berzogtums ?dgerndorf im 
drei^igjdhrigen Kriege.

1523 w ar das Herzogtum Jagerndorf durch Kauf an den hohenzoller- 
ischen M arkgrafen G eorg yon der Ansbacher oder frankischen Linie, einen 
der ersten Anhanger der neuen Lehre, gekommen®). Dieser yererbte es auf 
seinen Sohn G eorg Fiiedrich, nach dessen kinderlosem  Tode es Johann 
G eorg aus der brandenburgischen Linie, dem zweiten Sohne des Kurfiirsten 
Joachim Friedrich, zufiel. Nach der A chtung Johann Georgs, eines Partei- 
gangers des W interkónigs, w urde Fiirst Karl yon Liechtenstein, der Statt- 
halter Bóhmens und schon seit 1613 Herr yon Troppau, 1622 auch mit Jagern
dorf belehnP) Doch gaben die Hohenzollern der Kurlinie, obgleich der Sohn 
Johann Georgs, M arkgraf Ernst, erst 1642 kinderlos yerstarb, ihre Anspriiche 
nicht auf, und zw ar w ar es Kur fiirst G eorg W ilhelm  (1619—1640), der yon 
dem kaiseilich gesinnten Grafen Adam yon Schw arzenberg geleitet wurde. 
U ber diesen Punkt bew ahrt das W iener Hofkam m er-(Reichsfm anz-)Archiy 
einige A k te n :

Zunachst erhalt der kurbrandenburgische A bgesandte Joachim Fried
rich yon Blumenthal einen Bescheid unter dem  Signat Kaiser Ferdinands II. 
(1619 — 1637), dafi w egen der im Namen des Kurfiirsten gesuchten Restitution

O A. Bauer, *W iener Zeitung^-, 18. Februar 1893.
*) Biermann 1. c.
O G Biermann, Gescli. der Herzogliimer Troppau und Jagerndorf, Teschen, Prochaska, 

1874, SS. 316 ff.
Ebendaselbst, SS. 359 ff.



des Herzogtums Jagerndorf diesmal aus gew issen Ursachen dem Kurfursten 
nicht »deferiert« w erden  konne, und zw ar w ird ais H auptgrund angegeben, 
dafi damit schon Furst Karl von Liechtenstein belehnt sei und dies Konse- 
ąuenzen fiir die Stande im Reich h a tte ; fiir seinen Schaden und Ruin w erde 
der Kurfiirst anderw arts und gelegentlich entschadigt w erden. Ahnlich seien 
schon dariiber am 7. Dezember 1624 Herzog Julius Heinrich von W iirttem - 
berg und am 14. Juli 1628 G raf Adam Schw arzenberg beschieden w orden  
(allgemeine Akten unter dem 17. Mai 1636). Nicht lange da nach erhalt auch 
die Hofkaminer den Auftrag, bei den ihr unterstehenden Am tern zu ver- 
ordnen, dafi die Akten beziiglich des in Streit gezogenen Fiirstentums 
Jagerndorf und der Lehen in der Niederlausitz — die Lausitz w ar im Prager 
Frieden 1635 defmitiy an Sachsen abgetreten w orden — iibersendet w erden 
(allgemeine Akten vom  20. Septem ber und 2. O ktober 1636) und diesbe- 
ziiglich schickt die schlesische Kam m er in Breslau eine Relation ein, w elche 
durch die geschichtlichen Daten, die sie enthalt, fiir die rechtliche Seite der 
Frage von Bedeutung ist, dafi namlich Konig Ludwig II. von Bóhmen und 
Ungarn, der bei Mohacs 1526 unikam, 1523 dem M arkgrafen G eorg von 
Brandenburg und seinen Briidern aus der frankischen Linie den Ankauf von 
Jagerndorf erlaubt habe, aber nur fiir diese Linie, die mit G eorg Friedrich, 
dem Sohne Georgs, erloschen sei, w as auch spater immer festgehalten 
w urde. Auch diirfe nach altem bóhm ischen Rechte Konig W ladislavs u. a. 
nichts von bóhm ischen Landem  w^egkommen (allgemeine Akten vom  19. 
Novem ber 1636).

Beziiglich der erw ahnten eventuellen Entschadigung fur die kurbran- 
denburgischen Anspriiche auf Jagerndorf und anderer Forderungen hat die 
schlesische Kam mer tiber ein »Aequipollens anstatt des zu dem Fiirsten- 
tum  Jagerndorf allegierten Juris, dann A bstattung der sow ohl bei den M ark- 
graftiimern O ber- und Nieder-Lausnitz ais daselbst bei der schlesischen 
Kam mer versicherten Kapitalien und dannenhero angew achsenen Verzin- 
SLingen« zu berichten (allgemeine A kten vom 19. und 20. Septem ber 1636).

B i e l i t z .
Prof. S. Gorge.
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Zum Besitzi^edisel schlesischer Giiler im 
(Ireihigjahrigen Kriege.

In den Akten des W iener Hofkammer-(Reichsfmanz)-Archivs stofien 
w ir sow ohl bei den sogenannten allgemeinen ais auch in den »Herrschaftsakten« 
w iederholt auf die Giiter O derberg (Bezirkshauptmannschaft Freistadt, Ge- 
richtsbezirk O derberg) und Beuthen (Ober-B., Regierungsbezirk Oppeln, 
Kreis Beuthen). Die Geschichte dieser G iiter erhebt sich iiber das lokale 
und erlangt allgeineines Interesse, w eil sie zu jenen Gebieten gehóren, die 
zwischen Ó sterreich und Preufien strittig w aren. Schon 1498 hatten Hans 
und Bernhard von Zierotin ihr Pfandrecht bei Beuthen und dera Zugehórigen 
an den Herzog Hans von O ppeln yerkauft und es kam  dann 1526 an den



damaligen Besitzer von Jagerndorf, den hohenzollerischen M arkgrafen G eorg 
von Ansbach. Nach dem Tode des M arkgrafen G eorg Friedrich, Herzogs 
von Jagerndorf, im Jahre 1603 nahm  Kurfiirst Joachim Friedrich von Bran
denburg Beuthen nebst Jagerndorf fiir seinen Sohn Hans G eorg in Besitz. 
Letzterer verlor sie aber 1620 w egen seiner Teilnahme am bóhm ischen Auf
stande. W ahrend das Herzogtum Jagerndorf dem bereits mit Troppau be- 
lehnten Karl von Liechtenstein zufiel, erstand fiir die G uter O derberg und 
Beuthen ein anderer Bewerber. Schon 1606 w ar Lazarus Henckel dem 
Alteren nochmals bewilligt w orden, dafi er O derberg, Beuthen und Tarno- 
witz pfandschillingsweise lóse. Er hatte 1603 dem Kaiser fiir die Tiirken- 
kriege 500.000 fl. dargeliehen, wofiir ihm die genannnten  G iiter verbiirgt 
w urden, die aber der erw ahnte M arkgraf Hans G eorg beanspruchte und 
1608 besetzte (»Herrschaftsakten«, Faszikel Oj, 12. Novem ber 1602 und
6.—12. O ktober 1611). Am 17. Mai 1618 w urden  endlich nach jahrelangen 
und mannigfachen vorausgegangenen Yerhandlungen (ebds., 25. Septem ber 
und 27. O ktober 1607, 9. O ktober und 30. Dezember 1613, 11. Juni 1615) 
O derberg und Beuthen, urspriinglich auf 232.000 Taler schlesisch (1 Taler 
schlesisch =: 72 kr. =  H/s IL rheinisch), spater w egen des hóheren Geld- 
und Getreidezinses auf 280.000 Taler geschatzt, Lazarus Henckel dem Alteren 
gegen Auszahlung der 8000 (alias 9000) Dukaten Pfandschilling, 25.929 Taler 
22 gl. 11 H fiir M eliorationen und U bernahm e der Schulden auf den beiden 
Hammern Briinitz und Kochlowitz — bei letzterem  hatte Henckel spater 
w egen des von ihm iiberlassenen Salzhauses A nspriiche; (allgemeine ^k ten
7. Septem ber 1635 und 23. Juni 1636, »Herrschaftsakten« Oj 30. Marz 1629) — 
in usu fructus derart iiberlassen, dafi, falls die G iiter yerkauft w erden, seine 
iibrigen Sum men das Prioritatsrecht darauf hatten und, falls dies nicht aus- 
reichend w are, aus anderem  Einkom m en der Lander gedeckt w erden  sollten 
(»Herrschaftsakten« Oj 25. Janner 1614 und 26. Juni 1618). Endlich w urden  
beide Giiter, O derberg und Beuthen, nach gleichfalls langeren Y erhandlungen 
1629 Lazar Henckel yon D onnersm arck dem Jiingeren defmitiy gegen eine 
Entschadigung yon 50.000 fl. an die Erben Karls yon Harrach, dem die Erb- 
herrlichkeit daselbst zugesichert w orden  w ar, und gegen gewisse Yorbehalte 
fiir den Kaiser -  Patronat, Religionssachen, Bergwerke, Y orrecht des Kaufs 
fiir ihn und Yerkauf nur an eine ihm genehme Person, iiberhaupt O berrega- 
lien und O berhoheitsrechte — iiberlassen (»Herrschaftsakten« Oj24. und 26.Marz,
18. April, 26. Mai und 3. O ktober 1629). Auch w urde ihm fiir seine Scha- 
densanspriiche, die sich bis 1625 auf 367.765 Taler 27 kr. beliefen, eine kai
serliche Obligation in der Hóhe yon 80.000 fl. ausgestellt (ebendaselbst und 
»Herrschaftsakten« Oj 30. Marz 1629 und andere undatierte). Am 18. De
zember 1636 w urde der kaiserliche Rat Lazar Elenckel in den Herrn- oder 
Freiherrnstand yon D onnersm arck zu Yósendorff, zum Erbherrn auf O der
berg und Beuthen (allgemeine Akten 27. Mai 1637) und Beuthen 1697 yon 
Kaiser Leopold I. zur freien Standesherrschaft erhoben. — W as schliefilich 
die Rechtsfrage anbelangt, so sei hier nur darauf hingewiesen, dafi in einem 
fiir Jagerndorf wichtigen Akte, dessen bereits an dieser Stelle friiher gedacht 
w urde, es heifit, dafi stets die A btretung yon Jagerndorf fiir die frankische 
und nicht fiir die brandenburgische Linie der Hohenzollern gegolten, dafi sich 
aber auch jene ohne Recht in den Besitz yon O derberg, Beuthen, Tarnow itz 
und Pertinentien gesetzt habe (allgemeine Akten 19. Noyem ber 1636).
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Schliefilich sei noch zweier G iiter in den Gebieten des ehemaligen 
Herzogtums Jagerndoif und des dem  Bistum Breslau zugehórig gew esenen 
Fiirstentums Neisse gedacht, und zw ar zunachst in letzterem des Giitleins 
Kreisewitz (Rgbz. Oppeln, Kr. Leobschiitz). Dieses w ar nach W olfgang 
Hmdl eingezogen w orden  und Hofkam m errat W olf Fenckh bittet, dafi man 
es ihm fiir seine Hofpratensionen im Betrage von 12.000 fl. (10.000 fl. und 
zweijahrige H ofkam m erratsbesoldung a 1000 fl.) iiberlasse. Ferner bittet der 
Fiskal in Schlesien, Martin von Knebelsdorf, dafi man ihm das G ut W ano- 
witz (Rgbz. Oppeln, Kr. Leobschtitz), das noch in die Rechtssphare der be- 
reits behandelten Troppau-Jagerndorfer Konfiskationskom mission fiel, ais 
»G nadenrekom pens« iiberlasse. Die Taxe desselben, 53.533 fl., ist keine so 
geringe: Aul3erdem bittet er um die Verleihung des kaiserlichen Rattitels
und um einen zollfreien Pafibrief fiir 68 W agen schw eren W eins.

Bi e l i t z .
Prof. S. Gorge.
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biterarifche flnzeigen.
F r a n z  X. G r ó g e r ,  Niklasdorf im Bielatale. — Ein Beitrag zur 

Kirchen- und Kulturgeschichte des Bezirkes Freiw aldau in Ósterr.-Schlesien. 
Niklasdorf, Verlag des Yerfassers, 1904.

Aus der mit groBem Fleifie zusammengetragencn Arbeit, von dem geistlichen Ver- 
fasser Sr. Eminenz, dem Kardinal Kopp in Breslau gewidm et, kommt fiir unsere Zwecke das ver- 
arbeite Urkundenmaterial in Betracht. Uber Niklasdorf wird ausgefiłhrt: in einer Urkunde vom  
31. August 1263, betreffend die Organisierung der Yogteien Neisse und Ziegenhals, werden 
8 Dorfer um Ziegenhals genannt, darunter Niklasdorf, Endersdorf und Kohlsdorf. Niklasdorf 
(villa Nikolai) ist hier zu m  e r s t e n m a l e  erwahnt. Diese Ansiedler in der Talsole der Biela 
waren Bergleute, die hier auf Eisen gruben. Auch weiter aufwiirts bei Sandhiibel waren Berg- 
leute tiitig. Sie bauten auf dem heutigen Kirchberge dem Schutzpatron der Bergleute, dem 
hl. Nikolaus, eine Kapelle, um die der Ort Niklasdorf entstand. Kirchlich gehorten bis 1742 alle 
umliegenden Orte zum Erzpriesteramte Ziegenhals. Zum zweitenmale wird der Ansiedlung im 
Jahre 1268 Erwahung getan, aus welchem  eine urkundliche Zession des Breslauer Bistumsverwesers 
an den ersten Yogt von Ziegenhals stammt, die ihm gegen Dienstleistung im Kriege den 
3. Pfennig in Stadt Ziegenhals und den 7 Scholtiseien, darunter Niklasdorf und Kohlsdorf, ver- 
slattet. In dem vom  Yerfasser eingesehenen Griindungsbuch von Kloster Heinrichau bei 
Reichenbach in PreuB. Schlesien sind unterm 12. Juli 1284 66 Ortschaften mit der H u f e n z a h l  
genannt, darunter 11 im k. k Anteile Schlesiens mit 29 groBen Hufen, 9, unter diesen auch 
Kohlsdorf und Niklasdorf, ohne Hufenzahl. Der Dorfschulze sprach in minder wichtigen Fiillen 
Recht, in schwierigeren konnten die Dorfbewohner das Stadtgericht von Ziegenhals anrufen, 
welchem  sie horig und zehentpflichtig waren.

Die Hussitenkriege brachten (1428) fiir Neisse, Ziegenhals und seine Umgebung furcht- 
bare Priifungen, doch ist von Niklasdorf selbst in den beziłglichen Urkunden nicht die Rede. 
1445 hatte das Gebiet wieder von dem Kriege zwischen dem Bisghof Konrad von Ols und 
seinem Bruder Herzog Konrad dem W eifien von Ols, der vom schles. Adel und dem Troppauer 
Herzog W ilhelm  unterstiitzt wurde, zu leiden. Die Streitigkeiten zogen sich durch 5 Jahre hin. 
Zehn Jahre spater muBte der Breslauer Bischof eben dieses Gebiet gegen die Anspriiche raub- 
lustiger Adeliger und schlieBlich des Bohm enkonigs Georg v. Podjebrad verteidigen. Der Bischof 
siegte (1468). In diesen Zeiten litt der Bergbau und dem endlichen W aflenfrieden folgten Uber- 
schwem m ungcn (1472). Yon der Reformation wurde das Bielatal nicht betroffen. Ebenso war 
es den Yerheerungen des 30jahrigen Krieges nicht so ausgesetzt wie die um liegenden Ortschaften, 
woruber Yerfasser manch interessantes Detail bringt. Doch vermifit man eine iibersichtliche An- 
ordnung. Yon den sittlichen Folgen des Krieges blieb der Ort jedoch nicht frei. Der Hexen- 
wahn forderte in Niklasdorf von 1 6 3 9 -  1651 22 Opfer, darunter allein im letzten Jahre vom 5. Juli 
bis 29. September 16. — Dazu forderte zwischen 1628 und 1635 die Pest ihren harten Tribut.

Damit schlieBen die geschichtlichen Aufzeichungen, die nach des Yerfassers Angaben 
bis 1672 reichen, in welchem Jahre Niklasdorf selbstiindige Pfarre wird. Das Folgende soli in 
einem 2. Bandę erscheinen. Der zweite Teil der Arbeit befaBt sich mit der engeren Geschichte 
der Niklasdorfer Pfarrkirche bis auf unsere Tage. Man findet darin viel Lokalgeschichtliches, das 
vom naci.sten Darsteller schlesischer G eschichte nicht wird iibersehen werden diirfen. Yerfasser 
beniltzte aufier dem Pfarrgemeinde- und Schularchive zu Niklasdorf Privaturkunden, die im Texte ge- 
nannten Urkunden, Chroniken von Pfarrcn und Schulen der Um gegend, besonders Neisse und 
Ziegenhals.

Groger hat folgende Urkunden zum erstenmale mitgeteilt: S. 22—29.



In der Pfarrei zu Ziegerihals betreffend den Ziegenhalser Kirchenwald, welcher von dem 
Kreuzpropsten zu Breslau Dr. Georg Jutikermann der Kirche zu St. Laurenz in Ziegenhals 
testamentarisch vermacht worden war.

1527, M it t w o c h  n a c h  M ae. L ic h t m e f i ,  O t t m a c h a u .
Der Ziegenhalser Hauptmann Christoph Adels schlichtet den Streit zwischen der 

Kirche St. Laurenz zu Ziegenhals und den Herren von Endcrsdorf (Andreas Urberer und Mathaus 
von Logau), welche das Testament Dr. Junkermans anfochten, zu Gunsten der Kirche.

(Im W ortlaute mitgeteilt).
1544, am Tage St. Bartholomii, Neisse.
Der Breslauer Bischof Baltasar von Promnitz (1539 —1562) genehmigt das Testament des 

Propstes Dr. Junkermann und die Erbschaft der Lorenz-Kirche. (Im W ortlaute mitgeteilt).

1566, ohne Tagesdatum und Ortsangabe.
Die Bevollmachtigten des Breslauer Bischofs Kaspar von Logau (1562 - 1574) legen  

einen Streit zwischen der Herrschaft in Niklasdorf und den Yertretern der Kirche in Ziegenhals 
dahin bei, dafi der Kirchenwald unterhalb Niklasdorf dem Herrn auf Niklasdorf zufalle und die 
W aldung im Oberdorfe, dereń Grenzen angegeben sind, der Kirche gehore. Auch das freic 
Ein- und Ausfuhrrecht, z. B. von Holz, wird zugesichert. (Im W ortlaute mitgeteilt.)

1591, 5. April, Prag.
Kaiser Rudolf II. bestiitigt die Rechte des Herrn von Niklasdorf, Edlen von Bibritsch, 

welche ihm 1566 eingeriiumt wurden, auch das Recht, zu weiden und zu jagen.
(Im W ortlaute mitgeteilt.)

1592, 3. Dezember, ohne Ort.
Der Breslauer Bischof Andreas von Jerin (1585—1596) bestiitigt »seinen Erenfesten lieben 

getreuen W o l. H. v. Bibritsch zu Niklasdorff.c (Ausziiglich mitgeteilt.)
1595, 7. Janner, ohne Ort.
Bestiitigt das Kaiserliche Privileg. vom  5. April 1591.
1724 enthiilt die genauen Grenzen des Kirchenwaldes.
Zur Geschichte der Niklasdorfer Pfarrkirche befinden sich auf S. 40 — 49 wichtige Nach- 

richten aus den Pfarrbiichern von Niklasdorf und Endersdorf, auf Seite 6 0 - 6 6  interessante Be- 
richte iiber die Leistungen Niklasdorfs im siebenjiihrigen Kriege an Kriegskontributionen, so zwei 
Schriftstiicke im G em eindearchiv; 1. Recrutierungskosten vom  1. July 1757; 2. Rechnung iiber 
Einnahm und Ausgab bey der Gemeinde Niklasdorf vom Janner 1758 bis Februar 1759 u. a.

Dann fmdet sich Urkundenmaterial zur Geschichte der Niklasdorfer Dorf-Scholtisei
S. 62 ff.

Kaspar Hannigs Jahrbuch endlich bringt eine Chronik von Niklasdorf von 1803 1846.
W ir haben alle Ursache, Groger fiir seine Bemiihungen dankbar zu sein

D ie  Y o l k s s c h u l e  in M a h r e n  u n d  o s t e r r .  S c h l e s i e n ;  Kap. 5 
des X. Buches der »Geschichte der ósteireichischen Yolksschule« II. Bd. 
Graz, 1904, von Dr. A n t o n  We i f i ,  k. k. o. o. Universitatsprofessor in Graz.

Seit dem W erke Helferts (Die Griindung der osterr. Yolksschule) iiber die Yolksschule 
in Ósterreich hat sich vor W eifi niemand mehr an diese schwere Aufgabe gemacht. Er behandelt 
auf Grund der Archivalien im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchir, im k k. Unterrichtsministerium  
und anderer Archive, die gesamte Literatur in den Kreis ziehend, die Geschichte der osterreichi- 
schen Yolksschule bis 1848. Der zweite Band umfafit die Zeit von 1792—1848, handelt also iiber 
eine Periode, welche man in der Schulgeschichte bisher in den unerfreulichsten Farben gemalt sah. 
Nach diesem grundlegenden W erk wird man dariiber gerechter urteilen lernen, wie iiberhaupt 
die franzisz-iische Zeit noch lange nicht ihrem wahren W erte nach gewiirdigt ist. Keine Lehrer- 
bibliothek darf dieses W erk entbehren. Das ist aber nicht allein der Grund dieser Zeilen, dali auf 
diese Erscheinung aufmerksam gemacht werden soli, sondern es enthalt der 2. Band im X. Buche 
von S. 868 895 eine iibersichtliche Zusammenstellung der Geschichte der schlesischen und
miihrischen Yolksschule. Zwar sagt der Yerfasser im Yorworte s-Die Schulgeschichte der einzelnen 
Liinder . . .  . beansprucht keine Yollstiindigkeit, doch diirften diese Skizzen und Ubersichten iiber 
die »Yerbreitung des Schulwesens in den einzelnen Provinzen Ósterreichs« jenen nicht unwill- 
kornmen sein, welche einigen Einblick in dieselbe zu gewinnen oder mit Hilfe einheimischer 
Q,uellen eine breitere Darstellung der Schulgeschichte ihrer Provinzen zu liefern beabsichtigen.*
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Doch findet man in diesem Bilde zum erstenmale auf Grund der vorhandenen Literatur und 
neuer Qj.iellen ein iibersichtlicheres Bild der mahr.-schles Yolksschule, weshalb es wohl not- 
wendig ist, dariiber zu referieren.

Nach der am 6. Dezember 1774 erlassenen und durch Felbiger geschaffenen »allgemeinen 
Schulordnung fiir die Trivial-, Normal- und Hauptschulen in samtlichen k. k. Erblanden* ging  
man auch in Schlesien daran, das Gesetz durchzufiihren. W ie  in Mahren der Gubernialrat Marquis 
de Ville, so war in Schlesien der k. k. Amtsrat a Sole eifrig bemiiht. Am 3. Novem ber 1775 wurde 
in Troppau in Gegenwart des Prasidenten Grafen v. Harrach die erste Normalschule eroffnet. Bald 
folgten in Schlesien andere Schulen, die hier notiger waren ais anderswo. Nach einem Berichte 
des k. k. Amtes im Herzogtume Schlesien, de dato Troppau, 9. Sept. 1772 besuchten im Jahre 
1771 im Fiirstentum Tesclien und Bielitz von 26.696 schulpflichtigen Kindern nur 310, im Fiirstentum 
Troppau und Jagerndorf von 25.339 nur 1604, im Fiirstentum Neisse von 7500 nur 445, also im 
ganzen von 58.535 nur 2259 Kinder die Schule. Beim Regierungsantritte Kaiser Josef II. befanden 
sich in Schlesien eine Normalschule zu Troppau (282 Schiller), 4 Hauptschulen (Teschen, 
Jagerndorf, Freudenthal und W eifiwasser, 307 Schuler) und 126 Trivialschulen mit 3599 Schiilcrn.) 
Alle 131 Schulen waren von 4188 Schiilern besucht. Nach der Yereinigung der schlesischen und 
mahrischen Landesverwaltung (23. Juli 1782) wurde das schlesische Schuldirektorat kassiert und 
die schlesische Yolksschule der mahr. Normalschul-Oberdirektion (Ignaz Mehoffer) unterstellt. Die 
Troppauer Normalschule wurde Hauptschule, blieb jedoch mit dem Rechte der Lehrerbildung 
ausgestattet. (Direktor Franz Anton Schrambl.) In der ersten Halfte der 80er Jahre nahni das 
Schulwesen jedoch einen bedeutenden Aufschwung, wie ja bekannterweise die Yerdienste Josef II. 
fiir die Yolksschulbildung die grofiten sind. Auch die franziszaische Zeit zeigt fiir die Hebung 
der Yolksschule grofies Yerstandnis. In Schlesien findet man bereiłs 5 Hauptschulen (Troppau, 
Teschen, Jagerndorf, Freudenthal und W eifiwasser, letztere von den Piaristen erhalten) und eine 
ganze Reihe von Stadt- und Landtrivialschulen, in Troppau allein am Ende des Jahrhunderts 5. 
(Ygl. meinen Aufsatz in der »Tropp. Ztg.« Nr. 37, 38, 39, 40 vom  15., 16., 17. und 18. Februar 1905.) 
Genauere Angaben iiber die Schulverhaltnisse in Schlesien am Ende des XYI1I. und Anfang des XIX. 
Jahrhunderts vermifit man leider Yollig. Hier hatte die Forschung noch eine reiche Arbeit zu leisten. Je- 
denfalls ist trotz anerkennenswerter Fortschritte der Schulbesuch, manchmal irritiert durch die Kriegs- 
wirren, noch kein idealer. Ais Griinde dafiir geben die Ordinariate die Armut der Eltern, den Mangel 
an Dienstgesinde, die grofie Entfernung der W ohnung von den Schulorten namentlich im schles. 
Gebirge, die schlechte Besoldung der Lehrer u. v. a. an. Dem verschlofi sich das mahr.-schles. 
Gubernium, wie aus seinem Berichte vom 9. November 1810 zu ersehen, nicht, indem es 
namentlich die schlechten Besoldungsverhaltnisse anerkennt, es stellt auch manche Ubelstande ab, 
ohne jedoch radikal einzugreifen. Indessen bessert sich die Yolksschule namentlich seit 1814 
slilndig, auch im gebirgigen Teile Schlesiens. Leider sind unter den Zahlen stets mahrische und 
schlesische Schulen gemeinsam gefiihrt, so dafi der Anteil unseres Kronlandes nicht zu ersehen 
ist. Unter den Schulforderern ist fiir diese Zeit besonders F r a n z  H e in z ,  Lehrer der Jagerndorfer 
Hauptschule, und der Bielitzer Magistrat genannt. Die S ta d t  T r o p p a u  sorgte ebenfalls uner- 
mudlich fiir ihren Bezirk. Fur die 20er Jahre werden fiir ihre Yerdienste um die Hebung des 
Yolksschulwesens mit der Ehrenmedaille belohnt: J o s e f  Q _uestl, Stadtlehrer in Jagerndorf; A n d r e a s  
K u h n , Triviallehrer in Braunsdorf. Genannt sind ferner Schulinspektor H e in r ic h  S c h m ie d  zu 
Freudenthal, J o s e f  D o s t a ł ,  Schuldistriktsaufseher und Erzpriester von Bielitz, >welcher alle Ein- 
leitungen getroflen, die dortige Schule, ohne den Schul- und Religionsfonds im geringsten in 
Anspruch zu nehmen, zu einer Hauptschule zu erheben, auch sonst fiir Errichtung von Schulen 
sich bemiiht*; Graf B i s s y  in Johannesberg, auf dessen Kosten die Kinder in der Obstbaumkultur 
durch einen von ihm selbst bezahlten Gartner unterrichtet wurden; T h e o d o r  N i t s c h e  zu Johannes
berg; Ig n a z  L in k e  zu W eidenau; der Jagerndorfer Erzpriester S c h i ld e r ;  der Friedeker Dekanats- 
Yerweser P au l P ru tek ; die M a g is t r a t e v o n  J a g e r n d o r f  u n d  F r e u d e n th a l.  (Bericht des mahr.- 
schles. Gub. 31. III. 1826.) Trotz aller Schwierigkeit namentlich materieller Natur hob sich die Yolks
schule langsam aber stetig, wobei zu bemerken ist, dafi nicht nur auf die Yermittlung des Lesens, 
Schreibens, Rechnens und der Religion, sondern auch auf praktische Kenntnisse Riicksicht g e 
nommen wurde. W as den Zeichenunterricht anlangt, so waren 1818 in Mahren und Schlesien 10 
Zeichnungsschulen und zwar in Schlesien an den Hauptschulen zu Freudenthal unter dem Piaristen 
P. Niesner mit 17 Schiilern, zu Jagerndorf unter dem Lehrer Peschke mit 32 Schiilern, zu Teschen 
mit 23 Schiilern und zu Troppau unter dem Lehrer Biela mit 24 Schiilern. Akatholische Schulen 
gab es damals in Milhren und Schlesien 57, davon 21 augsburgisch, 16 helvetisch. Ihre Zahl 
stieg bis zur Mitte des Jahrhunderts auf 109.
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Besondere Zahlen fiir Schlesien gibt W eifi nur fhr die Jahre 1830 und 1847. 
Im Jahre 1830 waren :

1

! Y o l k s s c h u l e n
Haupt-, Triyial- und 

M adchenschulen
W iederholungs-

schulen
i Summę 

der Schiller

Zahl
schul-
fahige

schulbe- [ 
suchende Zahl Schiller Mannlich W eiblich

Kinder

Troppau, Stadt . . . . 4 1.114 1.114 3 286 1.003 397

Troppau, iibriger Kreis . 218 32.258 31.612 213 15.631 24.106 23.137

Teschen ........................... 114 21.725 15.179 113 9 614 13.500 11.293

336 55.097 47.905
I

329 25.531 38.609 34.827

Im Jahre 1847 :

V  o l k s s c h u l e n
Haupt-, Trivial- und 

Madchenschulen
W iederholungs- i 

schulen
Summę 

der Schiller |

Zahl
schul-
fahige

schulbe- j 
suchende Zahl Schiller i Mannlich W eiblich

Kinder

Troppau, Stadt . . . . 4 1.418 1.418 3 470 1.219 669

Troppau, iibriger Kreis . 240 34.210 33.888 230 17.086 25.817 25.157

T e s c h e n ........................... 135 !
1

30.749 22.804 136 14.367 19.298 17.873

379 66.377 58.110 369 31.923 46.334 43 699
1

Im Jahre 1842 war an der Teschener H auptschule der zweite Jahrgang der IV. Klasse,
im nachsten derselbe auch zu Troppau eingerichtet. Inwieweit die Bestrebungen nach Ausgestal-
tung des Yolksschulunterrichtes in Bezug auf bessere Ausbildung der Lehrkrafte, Musik- und 
Gesangsunterricht, Industrial- und Madchenunterricht fiir Schlesien von Erfolg begleitet waren, ist 
aus der Darstellung infolge Mangels an Quellen nicht zu ersehen. Jedenfalls ist jedem  Lehrer 
G elegenheit geboten, der Geschichte seiner Anstalt nachzuforschen, damit der oben ausgesprochene 
W unsch des Yerfassers der ^Geschichte der 5sterr. Volksschule« recht bald in Erfiillung gehe. 
Mdge diese Anregung auf fruchtbaren Boden fallen!

S. G o r g e ,  Ubersicht der Geschichte Ó sterreichisch-Schlesiens; 
Bielitz 1904, im Selbstyerlage des Yerfassers.

Eine unter gewissenhafter Beniitzung der wichtigsten neueren Literatur verfafite Arbeit,
die ein iibersichtliches und rasch orientierendes Bild der zerissenen ćisterr.-schles. Geschichte gibt.
Ein ausgezeichneter Ansatz zu einer neuen Heimatskunde.

Dr. C. Knaflitsch.

Zeitfdiriften.
Z e i t s c h r i f t  d e s  d e u t s c h e n  Y e r e in e s  fiir d ie  G e s c h ic h t e  M a h r en s un d  

S c h le s ie n s ,  Jahrg. 1905, Heft 1 —2, u. a. enthaltend eine auch fiir Schlesien sehr wichtige 
Arbeit von B e r g e r :  »Die Kolonisation der deutschen Dorfer Nordniahrens-r, auf welche wir noch 
zuriickkommen; ferner: B r e th o lz , Cosmas und Christian. — T r a m p ler , Die Burg Holstein bei 
Sloup. — E sc h le r , Die Flurnamen am siidmahrischen Thayaboden. — S c h e n n e r , Q_uellen zur



Geschichte Znaims im Reformationszeitalter. (Fortsetzung). — K n a f l it s c h , Einiges iiber die 
schauspielernde Tatigkeit der Troppauer Ordensleute. (Fortsetzung). — Unter den M is z e lle n :  
K e ttn e r , Daniel Pashasius von Osterberg. — R zeh a k , Ein Bronzefund bei W ollenau (Bezirk 
Ung.-Brod). — R z eh a k , Ein altertiamliches Yorratsgefafi. — B u c h b e r g e r , Aus dem Archiv von  
Fulnek. — Der Inhalt der anderen Hefte soli allmahlich nachgetragen werden.

»O b e r s c h le s i s c h e  Heimat«r, Z e it s c h r i f t  d e s  O b e r s  c h le s i s c h e n  G e s c h ic h t s -  
y e r e in e s ;  h e r a u s g e g e b e n  v o n  Dr. O. Y V ilpert. I. Bd. Oppeln 1905. A u s  d em  1. H e f te :  
C h r z ą sz c z ,  Zur Geschichte von Boitschow im Kreise Tost-Gleiwitz — N o w a k , Reisen Konig 
Friedrich Y^ilhelms II. durch Oberschlesien. — S p r o tte , Das Museum in Oppeln. — Aus der 
angegebenen L ite r a tu r :  Schlesische Kummernisbilder (Jahresbericht des Neisser K unst-und Alter- 
tumsYereines 1904). — D it tr ic h , Urnenfund in Matzwitz, Kr. Neisse, ebenda. — R u ffer t, Neisses 
friłherer W einhandel, ebenda. — M a sn er , Ein Schmuckfund aus dem Mittelalter (in Oppeln). 
(Jahresber. des schles. Mus. f. Kunstgew. u. Altert. III. Bd. 1904.) — A u s  d em  2. H e fte :  
C h r z ą sz c z ,  Zur alteren Geschichte der Stadt Kieferstadtel. — W ilp e r t ,  Oberschlesische Ge- 
meindesiegel, besonders des Kreises Leobschiitz. — S c h n e id e r , Streiflichter auf die kirchliche 
Baukunst Oberschlesiens. — Aus der angegebenen L ite r a tu r :  N e n t w ig ,  Literatur der Landes-
und Yolkskunde der Provinz Schlesien, umfassend die Jahre 1900—1903. Breslau, Aderholz, 1904. 
S c h u lte ,  Die mittelalterliche Miihlenindustrie im Neifie-Ottmachauer Bistumslande (:>Schles. 
Yolkszeitung«, 1905, Nr. 235). — S ta u f, Geschichte der Pfarrkirche zu Oppeln (»Oppelner Nach- 
richten« 1901, Nr. 259, 263, 266, Blatt I. u. I I , 285, 290). — Auszug aus dem Protokolle des 
Magistrats der Stadt Ratibor vom 6. Juni 1663 (^Oberschles. Anz.« 2. 4. 02.) ~  S c h a f fe r ,  Ratibor, 
wie es war, ward und ist. Ratibor, Schimitzek 1904). — S e g e r , Der Schutz der Yorgeschichtlichen 
Denkmiiler. Denkschrift der Kommission der deutschen anthropolog. Gesellschaft, 1904.
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Abbildung 2.

Abbildung 3.





Abbildung 1.





Abbildung 7. Abbildung 8.





Abbildung 4. Abbildung 5.

Abbildung 6.
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Der Zełtfdiriftausfdiu^ des ttadtifdien nideum s betteM 
aus folgenden nutgliedem:

Walther Kudlich, k. k. Landesgerichtsrat, Gemeinderat der Stadt Troppau und 
Landtagsabgeordneter, Obmann.

Franz Hofmann, k. k. Professor und Gemeinderat.
Dr. Oottlieb Kiirschner, k. k. Schulrat, Landesarchivar, k. k. Konseryator. 
Moritz Hartel, Architekt, Kustos des stadt. Museums.
Dr. E. W. Braun, Direktor des Kaiser Franz Josef-Museums fiir Kunst und 

Gewerbe, k. k. Konserwator.
Dr. Karl Knaflitsch, k. k. Gymnasialprofessor.

Beitrage fur die Zeitschrift w ollen  entweder an Professor Knaflitsch 
oder an Dr. Braun gesendet werden.

Bezugsanmeldungen, Abnehmerzahlungen, Anfragen nicht literarischer 
Natur sind an Herrn Kanzlisten Eduard Balzer, Ortsschulratskanzlei, Rat- 
haus, zu richten. Ebendorthin mógen auch Biicher und Zeitschriften, uber 
welche die Herren Yerfasser eine Besprechung wunschen, gesendet werden.

Preis des einzelnen Heftes 1 K 20 h, des ganzen aus 4 Heften in 
der Starkę von je 3 Bogen bestehenden Jahrganges 4 K. Abnehmer desselben 
w ollen nachErhalt des 1. Heftes den Jahresbetrag (4 K) an obige Adresse ent 
richten.



Drudi pon fldolf Dredisler, Croppau.


	SnhaM.

	Zum Geleite!

	Das Stadtgebiet Don Croppau am £nde des 17. ^ahrhunderls.

	H. Die innere Siadi.

	1.	Viertel.

	2.	Pierfel.

	Sdimefferhaus und Reichkrame.



	fllFCroppauer Goldrdimiedekunft.*’

	Von Dr. Edmund Wilhelm Braun, Direktor des Kailer Franz SoIeMIluieums in Croppau.


	ITIiszellen.

	GeschichtUche Schlesier in der miniaturę.

	Zur Geldiichte der Croppau>?dgerndor(er Konfiskationen im dreikigjdhrigen Kriege.

	Zum BesitzRiechsel des Berzogtums ?dgerndorf im drei^igjdhrigen Kriege.

	Zum Besitzi^edisel schlesischer Giiler im (Ireihigjahrigen Kriege.


	biterarifche flnzeigen.

	Zeitfdiriften.



