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

Von 3 0 5 . Z U K fl[ i.

(FortSe^ung.)

B. Die Vorftadfe.‘>
i. Vor dem 3aktarfor.

D u r c h  das Jaktartor h inaiistretend, seh en  w ir zii im serer R echten  
das »N e u e B e g  r a b n i s«, das zw isch en  1570— 1580 w ahrend  einer Epidem ie 
angelegt im d 1789 aufgelassen  w o rd en  ist^) W eiter  vorw arts der »T  a b e r n a- 
g a r t e n «  oder stiidt. H olzgarten, m it P lanken  yerzaunt (Franz Josef-K aserne), 
im terhalb d esselb en  eine R eihe v o n  G arten, die am M iihlgraben m it W a sch -  
hausern end igen  (jetzt K aserngasse, friiher T ópfergassel). V ier H ans- im d  
G artengriinde, die an dem  Friedhof lagen, bat der Stadtgraben und W e g  
(in der Brauhausgasse) versch lim gen . L inks v o m  Tabernagarten, aiif G ruiid- 
resten groBerer LiegenschafteD, die dem  Fortlfikationsw erk  geopfert w u rd en , 
stehen G eh ófte  m it G arten (Hauser Nr. 1—7 des Franz Josef-P latzes), dereń  
grófiter dem  T hom as R aschke gehórt (jetzt im Z entzytzki’schen  Hofe).®) V or  
dem  Eintritt in die Jaktarstrat5e len k en  w ir  links ab. A n einem  hólzernen  
Kreiize und der v o m  P ostm eister Math. Perghofer 1675 daselbst errichteten  
M arien-V otivsaule voriiber fiihrt uns der S c h l a c k a u e r  W e g  (durch die 
jetzige S eilergasse, friiher Schlackauer G asse) zum  D o m i n i k a n e r h o f ' * )  
(jetzt ararisches A ugm entationsm agazin  Nr. 14) und w eiter  hinaus an der 
D om inikanerkapelle (jetzt altes P u lverhauschen  hinter der R udoifskaserne)

*) A is  e ig e n tlic h e  Y orstad t g a lt in a lterer Z eit a u ssch lie f ilich  d ie  S ie d e li in g  an der R ati- 
borer Strafie, w e i l  s ie  z iierst m it r eg e lm iib ig e n  H a u serre ih en  b ese tz t w ar. Es ist b e g r e iflic h , dafi 
L age u n d  U m fa n g  der v o r  d en  T o re n  l ie g e n d e n  G ru n d stiic k e  n ich t so  stab il s e in  k o n n te n  w ie  
bei d en  R ea liliłten  der in n eren  S tad t; T e ilu n g , Z u s a m m e n le g u n g  u n d  d u rch  fe in d lic h e  In v a sio n  
a n g er ich te te  S ch a d en  h a lten  h a u fig e  U m g e sta ltu n g e n  zur F o lg ę , so  dafi b e i R e v is io n e n  d es  K a- 
tasters a lte  S teu ero b jek te  n ich t im m er  le ic h t a u fzu fin d en  w a ren . M it s o lc h e n  S c h w ie r ig k e ite n  hatte  

auch der Y erfasser  u n seres  R eg isters  zu k a in p fen .

Im  J ah ie  1794  verk au ft D e ch a n t S c h w a b  d e n  F r ied h of, w e lc h e r  14 6 4  um fafite, an 
d en  B u rger  Franz H a d w ig e r . Jetzt in der A rea  d e s  B riiuhau ses.

**) A u f P arze llen  d ie ses  g ro fien  A c k erg a r ten s  w u rd en  1799  das e h e d e m  H o lz b e c h e rs c h e  
und B a lek sc h e  H an s (N r. 8 , 12) g eb a u t.

N a ch  der D o m in ik a n e r ch ro n ik  w ar der H o f  e in  G e sc h e n k  d es H errn  »Johann B o -  
b lo v sk y » . D ie se r  H err Joh an n  v . B o b lo w itz  u n d  Z o sse n  ersc h e in t 1512  - 1 5 1 8  ais R ich ter  u n d  
K am m erer d e s  F tirsten tu m s Jagern d orf. U m  d ie s e  Z eit m ufi d em n a ch  d ie  S c h e n k u n g  e rfo lg t se in .  
D er alte stiidtisct e F r ied h o f w ar u rsp r iin g lich  D o m in ik a n era ck er .



vortiber zur »Laterne«. A iif deinselben  W e g e  zuruckkehrend, haben w ir  
zur R echten  die K r e u z t e i c h a c k e r ,  sodann k oinm im ale und burgerliche  
G rim dstucked) endlich m ehrere Scheunen , danm ter »die B a u a m  t s s c h e u n e, 
w  o z i i v o r  d e r  M u c h e n h o f  g e s t a n d e

In der 3aktarftra^e:
Die linkę (siidliche) Seite beginnt m it der grófiten Parzelle der Strafie, 

dem  Friedelschen  G arten (Nr. 1, D u sch ek ), der zum  gegen iib erliegen d en  
H ause (Nr. 8, G asth of zur w eib en  R ose) g eh órt; daran schlieBen sich bis 
zum  »Sch lackauergassel«  (jetzt Friedhofgasse) noch  12 Ilau s- und G arten- 
stelien , unter denen das Franz’sche » l a n g e  G e b a u d e «  (Nr. 17, 19) auf- 
fallt. Jenseits des G afichens des Y itek  T ich of G rund, im Besitze des F iitsten-  
richters Andr. A ug. Tópfer, und w e iter  Schlofigriinde, v o n  d en en  der S e -  
m i n a r g a r t e n  d e r j e s u i t e n ,  ehedem  H ans M enzels G rund, und Martin 
Schartels H auschen (jetzt Nr. 53—57, Ziergartnerei) bart am » G a sse l bei der 
Z iegelscheune« (Dittersstrabe) liegen . D ie ganze R eihe schlie^t m it »E. E. 
Rats Hof, anjetzo des Z ieglers W ohnung«.®)

A u f der rechten (nórdlichen) S eite  sei hervorgeh ob en  Ferd. S ch a d fs  
G arten (Nr. 2, G asth of zum  sch w arzen  RoB), Johann Friedels G asthaus (Nr. 
8, jetzt zur w eifien  R ose), w eiter  sitzen G eorg  Fitzke (Nr. 10), Adam  Karls 
Erben (Nr. 12, G asth of zum  roten K rebs), M ax H antschke auf fiinf w iisten  
H ausstellen , die bald v o n  den beiden  N achbarn (Nr. 12 und 14) angekauft 
w u rd en , Kaspar M ały (Nr. 14) und das Bauamt m it einer W iistu n g  (verm ut- 
lich Nr. 16.)

Jenseits der E inm undung der jetzigen  K aserngasse: des Franz Ferd. 
W illerith  v o n  Sch langenfeld  z w e i vorm als D om in atzk y’sch e G arten, die gról3te 
R ealitat auf dieser Seite der G asse (Nr. 18, Z uckerw arenfabrik), am » R in n -  
g a s s e l «  gelegen.'^) Ihr kom m t an A u sd eh n u n g zunachst W e n z e l F ischers 
Hofstatt,-'’) die drei Parzellen um fasst (der gróCere T eil jetzt in Nr. 24, G ut- 
bergers G artnerei). D ie R eihe setzt sich  fort mit G arten reicher Stadtbiirger und  
kleinen  A ckerw irtschaften  der Y orstadtler, unter denen  w ie  auf der en tgegen -  
gesetzten  G assen seite  m ehrere zur SchloBjuridiktion gehórige G riinde erscheinen.
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4  D ie  K aiserstrafie  g e h t  m itten  d u rch  d ie se  G r iin d e  u n d  fiillt erst b e i der L atern e m it  
d em  a lten  S ch la ck a u er  W e g  zu sa m m en . D er  K re iiz te ich  g e h o r te  e in st d e n  K reu zh errn  d es  D e u tsch en  
O r d en s , d . h . zur D o ta tio n  der Pfarre (D o m in ik a n er c h r o n ik ) , spiiter zu m  S c h lo s s e . Er w u rd e  m it  
H o fin itzw a sser  aus d e n  S ch la ck a u er  T e ic h e n  g e s p e is t  u n d  b esta n d  n o c h  im  A n fa n g  d es  17. Jahrh.

D a , w o  d ie  E n sg a sse  in d ie  O lm iitzerstra fie  m iin d e t. D er  H o f  w ar  b e n a n n t n ach  
G e o r g  M u ch a , v o n  w e lc h e m  ih n  d ie  K o m m u n e  1548 g e k a u ft hatte . W e g e n  d es  H o fe s , der zur 
J o h a n n iter k o m m en d e  1 fl. 12 G r. ja h rlich  zu  z in s e n  hatte , m u fite  d er R at m it d e m  K om tu r G e o r g  
L asota  v. S teb la u  e in e n  sch w e r e n  P rozefi fiih ren . D er  K om tu r n a h m  das E ig e n tu m sr ech t in  A n -  
sp ru ch  u n d  erh ie lt es v o m  K aiser z u g e sp r o c h e n , lie fi s ich  aber d o ch  zu e in e m  g iit lic h e n  Y e r g le ic h  

b e w e g e n ,  d er am  St. P ro k o p ita g  (4 . Juli) 1555 a b g e s c h lo ss e n  w u rd e . D a m a c h  v e rb lieb  d er H o f  
d er K o m m u n e , w o g e g e n  d ic se  d em  K o m tu r  30 0  11. T ro p p a u er  W a h r u n g  zu  z a h len , 3 fl. jah rlich  
zu  z in sen  u n d  d ie  K olla tu r  b e im  St. N ik o la u sa lta r  in der J oh an n iterk irch e  sa m t d em  S tiftu n g s-  

kap ita l d e s se lb e n  ab zu treten  hatte (Stadturbar v o m  Jahre 1 5 9 4  im  B ru n n er  N o tiz e n b la tt 1868 . D er  
Y ertrag  im  K o p ia lb u c h  der M u seu m sb ib lio th e k ). D ie  H ofsta tt lieO m a n  e in g e h e n  u n d  s c h lu g  d ie  
A e ck er  zu m  sta d tisch e n  N ied erh o f. O tten d o rfer  U n ter ta n en  h atten  d ie  F e ld a rb eit zu  le is ten .

A u f  d ie sem  le tz te n  G r u n d e  erb au te d ie  K o m m u n e  das so g e n a n n te  » n eu e  W ir ts h a u s c ,
Jetzt zur g o ld e n e n  E nte g e h e if ie n  (N r . 59), das s ich  1746  sc h o n  im  P riva tb esitz  b e fin d et. D as
je tz ig e  G eb iiu d e  stam m t aus d em  Jahre 1810 .

O W a h r s c h e in lic h  d ie  h eu te  n o c h  v o r h a n d en e  L iick e  z w isc h e n  d ie se m  u n d  d em  b e n a c h -  
barten  H a u se  N r. 20 .

)̂ W e n z e l  F isch er  k o m m t v o r  1626 — 1660 .



W ir stehen  ain Ende der G asse  dort, w o  der ziiin M iihlgraben fiihi ende  
W eg  v o n  dem  g eg en  Jaktar la iifen d en ’) abzw eigt. E inige Schritte vor  uns 
steht das St. L a u r e n z k i r c h 1 e i n m it einem  A  r m e n s p i t a 1̂ ), in dem  
6 A rm e W o lin u n g  und Y erp llegung haben. R echts ein lenkend gelan gen  w ir  
am stadt. N i e d e r h o f (jetzt Stallgebaude der Beschalstation) vorb ei iiber  
den M iihlgraben zur stadt. B r e t t m u h l e  (jetzt Jutespinnerei). Einst herrschte 
daselbst ein iiberaiis gerau sch vo lles Leben; denn neben der Brettm uhle ent-  
stand um 1550 auch eine P u l v e r -  S c h l e i f -  und L o h m i i h l e  so w ie  ein 
»W assertLirm« ais H eb ew erk  der ersten W a s s e r l e i t u n g ,  dereń R óhren  
auf dem  A cker g eg en  das St. Laurenzspital und w eiter  in der Jaktargasse 
geleg t waren.*)

W eiter  schreitend sehen  w ir  v o r  uns die groBe V i e h  w e i d e  (Stadt- 
park), auf derselben  rechts die St. D reifaltigkeitskirche neben  einer G ruppe  
von k leinen  G arten und Hiitten. U n w e it  der Kirche geht es lebhaft z u : 
man baut an der neuen  S c h i e f i s t a t t e  ffertiggestellt 1702). D ie Y ieh w eid e  
erstreckte sich ehedem  iiber den M iihlgraben nordw arts bis an die Jaktarer 
G renze und Palhanetz.-^) D en  W eid egriin d  durchąuerend, erreichen w ir  den  
OppatluC und seh en  jenseits d esse lb en  die m it G estriipp um saum te B e r g -  
m i i h l w i e s e  (M ilitarschiefistatte). Ein F leck Itrde m it inhaltsreicher Y er- 
gangenheit. D ie  M iihle »unter dem  Berg vor  Troppau«, am L eobschiitzer  
W e g  g e leg en , erscheint bereits 1377^) ais furstlicher Besitz und w ard  spMer 
ais freies Landgut Eigentum  des Troppauer Landschreibers Johann R enidek  
von  Ć erm ink (1481— 1501), der sie le tz tw illig  sam t den zugehórigen  W iesen  
und sieben  Y ierteln Acker dem  A rm enspital Sti. A ntonii in der Stadt ver-  
m ach te .‘)  D ie A cker w u rd en  v o n  der Sp ita lsverw altu n g  nach und nach ab- 
yerkauft, die M iihle in Erbpacht gegeb en . D ie Z insungen der em phyteutischen  
Besitzer bildeten  die w ich tig ste  E innahm sąuelle des Spitais. A is  im  Jahre 
1634 der D eu tsch e O rden durch kais. U rteil in den Besitz der K om m ende  
und des Pfarrgutes gelangte, w ard  auch die Bergm uhle v o n  dem  deutsch- 
m eisterischen Statthalter G . W . »K Iippel« v o n  E lkershausen ein gezogen  und  
trotz aller spateren yieljahrigen B em iihungen  der Biirgerschaft, w e lc h e  den  
G rund nicht ais Pertinenz der Pfarre gelten  lassen w o llte , nicht w ied er  
herausgegeben . D ie M iihle g in g  yo llstan d ig  ein zw isch en  1640— 1650.'^)
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‘) D er  lin k s  v o n  der K aiserstraB e an d er  Z u n d w aren fab rik  Y o r ilb erg eh en d e  F e ld w e g .
2) E s w ird  1555  zu m  ersten m a l erw a lm t, b esta n d  je d o c h  g e w if i  v ie l fr iih er . D as E iii-  

k o m m e n  d e s se lb e n  w ird  im  U rbar v o n  1594  m it 5 — 6 fl. a n g e g e b e n . W a h r e n d  d es  »K artoft'e lkrieges«  
1778 g in g  es fur im m er  e in .

K o p ia lb u ch  in  der M u s e u m sb ib lio th e k ., — B ald  n ach  1561 w ar d ie  P o lier m iih le  » e in -  
g e r issen « . D a ss e lb e  S c h ick sa l sc h e in t  au ch  d ie  F u lv e r -  u n d  L o h m h h le  ere ilt zu h a b en . 1594  w ard  
w ie d e r  w e g e n  E rrich tu n g  e in er  P i ilv er m u h le  v e rh a n d e lt. S ie  ist dan n  n a ch  G ils c h w ilz  v e r leg t w orden_  

Im  Jahre 1595  w u rd e  d er am  rec h ten  U fer d es  M iih lg ra b en s l ie g e n d e  T e il in A ck er  
u m g ew a n d e lt . D ie  V e rm essu n g ssk izz e  ist n o c h  v o r h a n d en  in d en  A k ten  d es  T ro p p a u er  S c h u ld e n -  
w e se n s  (M u se u m sb ib lio th e k )

O C o d e x  d ip lo m . S ile s . V I p. 197.
®) T ro p p a u er  L andtafel III. F. 31 .
O N a c h  der T rad ition  ist s ie  d u rch  H o c h w a s se r  d e m o lier t w o r d e n . N o c h  1640  saB darau f 

der M iiller  H an s S t o s c h ; 1652  ist d e r se lb e  n ich t m eh r  am  L eb en . S e in e  W it w e  K ath arina , in  
e in e m  H a u sc h e n  b ei der h e il. D reifa ltig k eit w o h n e n d , heiratet e in e n  T a g lo h n e r . S p ater (1664) z ed iert  
s ie  d ie  B eh a u su n g  d em  S o h n e  Joach im  sam t e in e m  S tiick  F reiacker am  L eo b sc h iitz er  W e g e ,  dem  
R este  d es  e h e m a lig e n  B er g in iih lg u te s  (V orst;id t. K a u freg ister  2 0 /3 8 , 51).



tiier  m ag noch  bem erkt w erd en , dafi einst die Troppauer M iihlen  
mit der Palhanetzer ein gem ein sam es W eh r  hatten. D er M uhlgraben lief von  
Palhanetz zum k leinen  P arkw ehr beim  O b elisken , w o  er g eg en  die heilige  
D reifaltigkeit um bog. D iese  A ngabe beruht zunachst auf m undlicher Tradition, 
letztere w ird  jedoch  gestiitzt durch die T atsache, dafi die K om m une urn 
1707 an einem  »W asserbau  bei Palhanetz« beteiligt w ar und auf alteren  
Stadtplanen der alte G raben noch  seiner ganzen  Lange nach zu sehen ist. 
(Stadtarchiy).

V on der Bergm iihle zuriick zur heiligen  D r e i f a l t i g k e i t .
U ber ein H auschen v o n  der neuen  Schiefistatte sitzt Herr Franz 

Ferdinand R osn er auf einer grofien W irtschaft (Nr. 108 Parkstrafie) mit 
2 H ausern, 3 G arten, Sch eu n en  und 22 Scheffeln  A cker, der sich zw isch en  
dem  Oppatlufi und »der H i n t e r b a c h  e« siidw arts bis zum  A n w e se n  des 
Kaspar Stanidek (Nr. 42 Parkstrafie hinter der L ichtw itz’schen  Spirituosen- 
fabrik) erstreckt.’) A uf das letztere fo lgt eine R eih e v o n  k leinen  A ck er- und  
G artenw irtschaften , die m it dem  grofien G arten der Frau Susanna G erke  
(Nr. 4 Parkstrafie, Fabrik J a n k o w sk y ) schliefit.

D och  w ir  nehm en den R iic k w e g  v o n  der heiligen  D reifaltigkeit zur 
Stadt durch die Firdiergahe.®) D as S teuerregister zahlt hier bis zur Einm iin- 
dung der Parkstrafie 17 R ealitaten, zum eist G arten stadtischer Patrizier, w ie  
der N olli, D om inatzky v o n  K arlsbrunn u. s. w . Martin Jakobs grofier seit 
den K riegszeiten  w iister  G arten ist erst vor kurzem  in sieben Parzellen durch 
den Stadtrat veraui3ert w o rd en  (beilaufig Nr. 1 8 - 2 6 ) .  A uch  U berreste der 
einst zahlreichen Fischerfam ilien, w ie  die P iperek, G roda, sind hier noch  
Yorhanden. Unfern des S teges, der iiber die H interbache in die Parkstrafie 
fiihrt, stand die alte f i i r s t l i c h e  S c h l e i f m u h l e  (verm utlich  Nr. 12 
oder 16), auf dereń Platz Christian Linke ein Haus gebaut hat.L A m  A u s-  
gange der G asse ist n och  zu erw ah n en  der G arten des J. U . Dr. H einrich  
Jos. W in k ler  (Nr. 4 ); derselbe gelan gte  im Jahre 1707 in den Besitz d :'S  R ats- 
herrn Franz Ziehl, w e lch er  darauf eine Schónfarberei errichtete, die altestc  
fabriksm afiig betriebene A nlage Troppaus. D ie  G asse  endet mit der baracken- 
ahnlichen  aber durch ihr h oh es A lter ehrw urd igen  L o h m i i h l e  (auch alte 
W alk m iih le  genannt). F iinf Jahrhunderte steht sie stam p fen d  und pochend da.

Nim  eine Seitentour nach der GdnfauP) D er bei der L ohm iihle nach  
links e in b iegen d e F ah rw eg  (B ogengasse) fiihrt uns zum  K u t t e l h o f  d e r  
F r e i s c h l a c h t e r ,  der 1520 v o n  der K om m une zum  Y orteile der arm eren  
B evólk eru n g  und zum  A rger der einheim ischen  Bankm eister erbaut w ord en  
ist. D ie O rdnung fiir den alle Sam stage ab geh alten en  Freim arkt entlehnte  
der R at v o n  der Stadt Schweidnitz.®)
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O Es ist d ie  Ó k o n o m ie , w e lc h e  in n eu erer  Z eit der F a m ilie  G r a d e l  g e h o r te . A u f d en  
A c k e rg r iin d e n  s te h e n  d ie  G eb iiu d e  d er Parkstrafie v o n  N r . 44  ab u n d  d ie  der O p p a g a sse .

*) D ie  G a sse  w ar , w ie  der Rat in  e in er  E in g a b e  an d en  K aiser  v o m  Jalire 15 6 1  sag t, 
v o n  a ltersh er  b e s ied e lt. (K o p ia lb u ch  in der M u seu m sb ib lio th ek .)

O D as R eg ister  b em erk t, es se i n ich t b ek an n t, au f w e lc h e  W e is e  d ie  M iih le  un ters  
S c h lo f i g e z o g e n  w o r d e n  ist.

O D er  N a m e  b e z e ich n e te  in sb e so n d e r e  das G e b ie t  der G r iin - , B o g e n -  u n d  Parkstrafie, 
so n st  a u ch  d ie  ani lin k e n  O p p a u fer  g e g e n iib e r  d er  G r iin g a sse  l ie g e n d e n  G ru n d sU ick e .

®) K o p ia lb u ch  in  der M u seu m sb ib lio th ek  —  Urbar v o m  Jahre 1594 . — Im  1763er  Jahre 
verk au fte  d ie  K o m m u n e  d en  K u tte lh o f filr 6 0 0  11. d em  Y ie h h iin d ler  Pau l S c h w a lm .
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Ali den K uttelhof stóiSt óstlich  llerr ii Heinrich A ug. W iJlerts grotóer 
G arten, den friiher L andeshauptinann W en ze l G raf v. O ppersdorf b esessen  
hatte. K uttelhof iind G arten sind jetzt Eigentuin der R affineriegesellschaft 
(Nr. 7, 13, B ogengasse, Pottaschefabrik).

W ir steh en  am  G a n s a u w e g e  (G riingasse). Zu unserer Linken  
(nordw arts), jenseits der ani K uttelhof voruberfliel3enden »k leinen  Bache«, 
erblicken w ir  eine G ruppe v o n  arralichen W oh n geb au d en  und G arten, die letz- 
ten H auser der G riingasse, die erst in n euester Zeit durch U in -u n d  Zubau um - 
gestaltet w o rd en  ist; diesseits der k leinen  Bache ist die Einfuhr in die »Groi3e 
Bache«, w e iłer  zu uns am  U m buge des F lusses die H auschen des M athes Zajic 
und G eorg  Beiger (N eubauten Nr. 10 und 8, getrennt durch die U fergasse), 
endlich  unm ittelbar vor  uns die grófieren R ealitaten des A dam  T r e n t i n  
und Jakob P ietke (verein igt in Nr. 2). V on  dem  zuerst genannten  k leinen  
G runde (Nr. 10) heifit es zum  Jahre 1673, er liege »ani W asser  a lw o  d i e  
R ó h r e n  v o m  h e i l i g e n  B r i i n n  g e h e n n ,  zum  Jahre 1700, »einerseits 
der grofien Bach, an denen  R ó h r e n ,  anderseits G eo rg  Beiger«. Zum Jahre 
1730 w ird  von  dem  T rentinschen G runde gesagt, dafi er aii das R ó h r e n -  
g a s s e 1 anstoCe.*)

Ein »heiliger Brunneii« w ird  zum  Jahre 1666 auf dem  A cker des 
Sim on  Ć erven sk y  in Katharein unter den Feldstiicken , die oberhalb der 
Zuckerfabrik beginnen  und g eg en  P iltsch laufen, erw ahnt.-j W elch en  Z w eck  
die W asserle itu n g  hatte und w o h in  sie fiihrte, mul3 dahingestellt b leiben.

D ie z w e i grófieren R ealitaten (Nr. 2), spater zusam m engelegt und  
durch Zukauf v o n  angrenzenden  G riindstucken  erweitert,®) w u rd en  1808 
Eigentum  des H erm  Karl v. Badenfeldd) D er Besitz erstreckte sich hinter- 
w arts bis an die O ppa; der ietzte A bschnitt der B ackengasse, die Baden- 
feld- und F lurgasse stehen  auf dem  B oden d esselb en .

W ir  kehren auf dem selb en  W e g e  zur alten L o h m i i l i l e  zuriick  
und setzen  v o n  da aus die W an d eru n g  am M iihlgraben stidw arts (Lasten- 
strafie) fort. U nser Fiihrer m eld et: »D ann fo lget der P f o r t e n t e i c h ,  so  
unters Schlol3 gehórig , v o n  der Strafien am M iihlgraben und nachgehends  
auch der S t r e i c h t e i c h  ist alles unter das fiirstl. Schlofi gehórig«. R echts  
v o n  der StralSe auf der Strecke bis zur E inm undung der sch w arzen  G asse  
verzeichnet das R egister 16 Stadtgriinde, w e lc h e  fast ganz in die Schanzen, 
den n eu en  M iihlgraben und W e g  gek o m m en  sind.®) D ie G riinde auf der 
anderen Seite bis e tw a  zur B ackengasse w erd en  ais zum  SchloB gehórig  
einzeln nicht angefiihrt. D er P f o r t e n t e i c h ,  der dam als sch on  verbaut 
war,®) nahm  die Area zw isch en  der B ogen - und A u gasse ein, nicht w e it  
davon lag der S t r e i c h t e i c h ,  nach w e lch em  die heutige Lasten- 
strafie friiher benannt w ar. D ieser diirfte viel spater kassiert w o rd en  
sein. D a die H auser- und G artengriinde Nr. 19—23 in den stadtischen R e- 
gistern ais am S c h w e i n e t e i c h " ^ )  liegend  bezeichnet w erd en , auch durch

‘) Y orstad t. K au freg ister  2 0 /9 3 , 2 3 /4 9 , 2 5 /2 8 6 .
Y o rst K aufregister  2 0 /5 4 .

O A u c h  569Q ®  A llu v iu m  w u rd e n  1796  h in zu er w o r b e n .
S e in  W a p p e n  n o c h  am  H a u se  N r. 2 zu s e h e n .
E in  R est d ie ser  G rO nde ( in sg e sa m t G arten  u n d  W a sc h liiiiis e r ) sind  d ie  H auser N r. 2 — 8

Lastenstrafie.
®) Y e r g le ic h e  B ierm an n , T rop p au  u n d  J a gern d orf p. 432 .
O A is  S c h w e m m e  fiir das in d e n  K u tte lh o f zu g e tr ie b e n e  S c h w a rz \'ieh .



Parzellcn d esselb en  erw eitert w o rd en  sind, diirften Streich- und S ch w e in e -  
teich identisch sein. Ein A bziigsgraben  hiefi die S c h w e i n e b a c h .

N achst dem  S ch w ein ete ich  fo lgen :
Herr Franz H einrich R zeplinsk i m it einem  sehr grofien und zw e i 

kleineren  G artengriinden, dereń letzter der » S c h  w e i z e r g a r t e n « ’), ferner 
Ferdinand Jech m it dem  W eizin gerisch en  G arten. (Beilaufig Nr. 27—37, das 
Kaiserbad m ite in gesch lossen ). Daran grenzt, w ie  unser R egister besagt, »die  
vor  d iesem  N e i i e ,  nunm ehr A l t e  M i i h l e  auf drei Stadtgrunden ais aiif 
der Katharina A m brosin, des S im on  G ranisch und auf dem  F r a n z o s e n -  
h a u s e l g r u n d , 2 )  w e lc h e s  steuerfrei g e w e se n , erstere z w e i G riinde aber 
unters Schlofiam t gehórig, dagegen  hat se lb tes (Schlofiarat) den Flans 
M enzlischen G arten auf der Jaktergasse (siehe dort) cediert, w e lc h e r  anjetzo 
den P. P. Jesuiten gehórt. D ie M iihle aber ist dem oliert (bei der U m legu n g  
des M iihlgrabens) und dagegen  ist eine neue M iihle bei dem  fiirstl. Schlofi- 
Y orw erk gebaut w ord en  (jetzt Zuckerraffinerie).^) D iesen  G rund, nem lich  
die »alte N eum iihl«, hat A ug. Hahn, R otgerber, v o m  Schlol3am t erkauft. 
A lhier geh t der F u h rw eg  und zw ar z w i s  c h  e n  der dem olierten  alten N eu- 
m iih l in die Bach.«

D iese  Einfuhr in die O ppa neben  dem  K aiserbade w u rd e  noch  vor  
30 Jahren benutzt; der freie Platz, durch w e lc h e n  sie lief, ist erst vor kurzem  
yerbaut w o rd en  (N eubau Nr. 41).

N achst der M iihle liegen  die D om in atzk y’sche W asch e und des Joh. 
Math. Friihauf G arten (N eubauten Nr. 43, 45), w e lc h  letzterer an den zum  
l a n g e n  S t e g  fiihrenden W e g , das sogen an n te  Sturmgahelp) stófit.

II. Vor dem Ratiborer Cor.

V om  S t u r m g a s s e l  g eg en  das Ratiborer Tor w e iter  w andernd, sehen  
w ir  zu unserer Linken die G arten Paul Ferd. Irm lers, der Frau Stenzlin  
und des Ignaz Littberger (letzterer sehr ausgedehnt, alle drei jetzt in Nr. 49, 
51), ferner den K u t t e l h o f  der stadtischen F leischhauer (Bankm eister), 
w elch er  jed och  w ie  die n achstfo lgenden  7 H ausstellen  grófitenteils »in Weg^ 
Schanze und n eu en  M iihlgaben gek om m en «; der R est dieser G riinde w ird  
v o m  Bauam t verm ietet. (Nr. 5 5 —63p)

In der Ratiborer Straże, linker Hand, hinaus g eg en  die grofie Briicke,
sitzen: Kasp. Schindler, Backer (Nr. 13); Franz Schiitz, R otgerber; Johann
C hudy, T ópfer; M elchior tlb era ll, Seiler (zw e i H au ser); Kath. F r ieb lin ; Math. 
M arx, Schm ied  (Nr. 25). — Sodann ein G asse l auf den langen  S teg  zu
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O E in st im  B esitz  d es  B iirg erm eisters  Joh an n  R e h e le  v o n  R eh en ta l, e in e s  g e b iir t ig e n  
S c h w e iz er s .

9  Sp ita l fiir S y p h ilit isc h e .
*) S ie h e  u n te n  b e i der R atib orer Y orstad t.

E in g a n g  zur sch w a rzen  G a sse  E in  G r iin d b esitzer  Sturm  k o m m t h ier  n ic h t v o r ;  d ie  
B e z e ic h n u n g  d e s  G a sse ls  diirfte v o n  k r ie g e r isc h e n  Y o r g a n g e n  h erriih ren .

O Im  Jahre 1703 w u rd en  d ie  s ieb en  le tz te n  H a u sste llen  g e r ich tlic h  taxiert, in drei g le ic h e  
P a rze llen  g e te ilt  u n d  fe il g e b o te n . E in e  R arzelle kau fte  1704  H e in r ic h  W o l f  A tz in g e r , b iirg er lich er  
G la ser , G a stw ir t b e im  w e if ie n  E n g e l in der R atib orer Y orsta d t (s ie h e  w e ite r  u n te n ), u n d  bau te  
darauf das G asth au s zu m  sc h w a rze n  A d ler  A u f  d em  alten  K u tte lh o fg ru n d  steh t das H au s N r. 55. 
D a n e b e n  w ard  au f e in e m  T e il d es  E ittb erg er isch en  G a r ten g ru n d es  d er » N e u e  K u tte lh o f (N r. 53 , 

je tz t im  U m b a u ) errichtet.



(W assergasse), der alte K u t t e l h o f w e g  und dahinter Johann Fischer mit 
einein  grofien G arten, der s i c h  z u m  K o n v e n t  St ,  K l a r a  v e r s t e u e r t ,  
(Nr, 27— 31) an der O ppa ge leg en . D er G rund ist historisch denkw iird ig . 
A uf d em selb en  stand e i n  K l o s t e r ,  das unsern heim ischen  G esch ich ts- 
schreibern (K neifel, Ens, Bierm ann) unbekannt geb lieb en  ist. Es w aren  
S ch w estern  vom  dritten O rden des heil. Franziskus (Terziarierinnen), die 
sich hier gegen u b er dem  m annlichen BarfuCerkloster (s. unten) im  15. Jahr- 
hunderte angesiedelt hatten. A is  das M annskloster in der R eform ationszeit 
ein gegan gen  w ar, w u rd en  die z w e i im F rauenkloster n och  leb en d en  N onnen  
in das Jungfrauenstift bei St. K lara aufgenom m en, dem  sie ihr Haus an der 
O ppabriicke durch Yertrag v o m  11. A pril 1578 abtraten.^) D aher k om m t die 
Jurisdiktion des St. K larastiftes bei dieser Realitat.^)

Fi i n t e r  d e r  g r o f i e n  B r i i c k e  1. H. geg en  die k l e i n e  B r i i c k e :
D es f  R otgerbers Paul G o ld er  Flaus, v o m  Bauam t y erw a lte t (Nr. 33, 

G asthaus zur Oppabriicke)®); Friedrich Franz, W eifigerber; Mart. Linder 
Radm acher, m it zw e i H a u sste llen ; M athes T illersche Erben, hart an der 
k lein en  Briicke.

J e n s e i t s  d e r  k l e i n e n  B r i i c k e :  R osin e, W itw e  des R otgerbers  
T hom as Flahn; Mathias Hahn, R otgerb er; Friedr. Kunert, R otgerber; G eorg  
Streibel, M uller; Mart. H iibel, S te llm ach er (zw ei Griinde).

D iese  6 breitfrontigen H ausstellen  bilden die S trecke bis zum  »G assel 
g eg en  den langen  Steg«, die heutige Satterlgalfe oder richtiger Katerlgahe.*)

D en R est der linken  Seite der Ratiborerstrafie bis zur Einm iindung  
der s c h w a r z e n  G a s s e  nehm en  10 sehr k leine Parzellen ein, v o n  denen  
einige ode sind; die letzte, einst dem  W en ze l D em andris gehórende, liegt an 
den » P a l i s s a d e n «  (Nr. 73 bei St. F loriani), einem  U berrest der Y orstadt- 
w eh r  aus der Zeit des 30jahrigen K rieges.

W ir ersparen uns die W an d eru n g  durch das G ew irre  v o n  G arten  
und A ckerstiicken , die das Steuerregister in der G atterl- und schw arzen  
G asse yerzeich net — oft mit der B em erkung: »m u6 untersucht w erd en , w o
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O V estm 'k M atice O p a v s k e  III. 82 . D ie  C e ss io n  ab sch riftlich  im  S tad tarch iv .

*) D u rch  le tz w ill ig e  Y erfU gu n g  v o m  3. Juni 1632 versch reib t der S te llm a ch er  N ik . 
F isch er  se in er  Frau M artha se in  H au s m it G a rten , dem  S o h n e  Joh an n  aber, der ih n  gek ran k t u n d  
g e z w u n g e n  h ab e, ihm  e in  H au s n e b e n  d e m  e ig e n e n  zu  b au en , b lo fi 100 T h a ler . (S tad tarch iv .) 
D er G ru n d  ist a lso  d am als  g e te ilt  w o r d e n , d iłrfte aber n ach  dem  T o d e  der M artha w ied er  in Joh. 
F ischers H a n d  v e r e in ig t  w o r d e n  se in .

3) 1703 kau ft e s  d er  > T ab ak m ach er«  M ath es F er in  fiir 120  T h aler. D ie  S ch a tzu n g  v o n  
100 T a lern  w u r d e  a u f 80  T aler  erm iifiigt, w e i l  das W a s s e r  e in e n  T e il d es  G r im d es  w e g g e s c h w e m m t  
hatte. (K a u freg . 2 3 /9 3 ).

O D ie  A u sd r iick e  » b e im  K a t e r l «  o d er  » K a t e l «  d ie n e n  in  d en  Y erk a u fsreg istern  seit  
d em  E n d e  d e s  17. Jahrhu nderts zur B e z e ic h n u n g  der E a g e  v o n  R ealitiiten  in d er G a sse . 1751  
kauft S im o n  Skuta v o n  Fr. S c h u ste r le  » d en  G arten  o d er  C aterl g e n a n n t«  b e im  n e u g e b a u te n  W a s se r -  
w eh r  u n d  n iich st d em  grdC eren G arten  d es  Y erk au fers fOr 125 T h a ler , m it d e m  Y o rb eh a lt, d a 6 
der G a n g , w e lc h e r  iib er  d em  S te ig  das H a u sc h e n  d e s  K ąufers m it d em  H iiu sch en  d es  Y erk au fers  
Y erb indet * v e rsc h la g e n «  w e r d e . Y erk Sufer w ah rt s ich  das R ech t, d e n  G a n g  zu m  W a s s e r h o le n  (aus 
der k le in e n  B ach ) b e n iitz en  zu k d n n e n . E in es  d ieser  z w e i H a u sch en  (v erm u tlich  das S k u ta sch e) ist 
je tz t N r. 6 G a tter lg a sse . S c h u ster le  hatte d ie sen  je tz t S k u ta sch en  G arten  1715  v o n  d e n  E rben der Frau 
K a t h a r i n a  W  i e n  fiir d ie se lb e  S u m m ę  (1 2 5  T haler) g ek a u ft. S o llte  v ie lle ic h t  d er T au fn am e der Frau  
d ie  d en  G ru n d  la n g e  Jahre g e h a lte n , in d em  » K aterl* s te ck en ?  ( K au freg ister  2 4 /1 0 1 , 2 6 /2 1 7 , 2 8 /21 ).



es (das G rundstiick) liegt« — und kehren l a n g s  d e r  a n d e r e n  (siid lichen) 
S e i t e  d e r  S t r a i 5 e  g e g e n  d a s  R a t i b o r e r  T o r  z u r i i c k .

W ir zahlen daselbst bis zur E i n m u n d u n g  d e r  H o s c h i t z e r  G a s s e  
8 stadtische A n w esen , dereń letztes das groBte ist (Nr. 32). Es sitzt darauf 
H ufschm ied C hristof Theiner, auch die V orbesitzer, alle seit 1651, trieben das- 
se lb e  G ew erb e . In dem  genannten  Jahre kaufte der Schm ied  Jak. Schippel 
v o m  Stadtrentam t »aufs neue se in en  zuvor innegehabten  G rund, w e lch er  
y e r g a n g e  n e r  J a h r e  b e i  f e i n d l i c h e r  G e f a h r  e i n g e b a  u t w o r d e n  
war,<? fur 70 T haler.p

D en  historisch interessantesten  G rund dieser H auserreihc, die » W e i -  
b e r s o r g e «  (jetzt M adersches H aus Nr. 52) iibergeht das R egister m it S till- 
sch w e ig en , und zw ar absichtlich, w e il  derselbe der stadt. S teu erverw altu n g  
ein D orn  im  xA.uge w ar. K ein W u n d er! Zur Pfingstzeit des Jahres 1575 hatte 
rierr D avid  M o śo v sk y  v o n  M oravdin, g esessen  auf S ch ón ste in , auf einem  
T eile seines landtaflichen sogen an n ten  S e k u 1 a h o  f e s®) in der Ratiborer  
Yorstadt einen  neuen  Kretscharn eróffnet, in w elch em  W e in  und frem d- 
herrschaftliches Bier verzapft w urde. D ie Troppauer w aren  an Y erletzungen  
ihres M eilenrechtes durch adelige N achbarn langst g ew ó h n t. A ber die Be- 
grundung eines freinden K retscham s unm ittelbar vor  den  T oren der Stadt 
yerursachte einen  g ew a ltig en  U n w ille n  bei der brauberechtigten  Biirgerschaft, 
so dafi der R at 1579 Herrn M ośovsk)ź’ beim  L andiechte w e g e n  Mil3achtung 
des P rivilegium s K ónig  P fen iy s l O ttokars I. vom  Jahre 1224 belangen  muBte. 
D ie K lage w u rd e, w ie  zu erw arten  w ar, a b g ew iesen  (w e g e n  eines Form - 
fehlers).^) U nd so blieb das neue W irtshaus ais landtafliche R ealitat und  
A n n ex  der Herrschaft Beneschau, in dereń Besitz die Herren M ośo v sk y  
bald darauf gelangten , bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts b estehen . D er  
Kretscharn, w e lch er  v o n  P ach tem  bew irtschaftet w u rd e, hatte im  17. Jahr- 
hundert k ein en  guten  Ruf. D er Y o lk sw itz  taufte ihn auf den N am en  
» W  e i b e r  s o r g  e«.^) Im  Jahre 1665 geh en  R eiter und Bauern v o n  da auf 
M auserei (Pferdediebstahl) a u s ; der W irt C hristof Y o g e l mul3, w e il  der 
H ehlerei verdachtig, den Kretscharn verlassen . Im Jahre 1667 w ird ein Sachse  
v o n  einem  R eiter beim  Tanze erdolcht.®) Bald darauf (1681) ist nur m ehr 
v o n  einem  » P l a t z ,  die W eib ersorge genannt«, die R ede. D as Haus diirfte 
niedergebrannt sein, steht aber 1712 ais »G asthaus zum w e i C e n  E n g e l «  
w ied er  da. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts g in g  es ais em phyteutischer  
Besitz in b iirgerliche Flande iiber.®)

In der Bofchitzer Gafie, die w ir  nim  rasch durchw andern , ist hervor-  
zuheben links am Ende der G asse der aus fiinf G rundstiicken  zusam m en- 
geleg te  O b s t -  u n d  G e m u s e g a r t e n  d e r  J e s u i t e n  (Nr. 15, Ecke der
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‘) K au freg ister  1 9 /1 2 . —  A lso  au ch  h ier  e in  S tiick  Y o rsta d tw eh r . D as H au s w ar g a n z  
d em o lier t w o r d en .

**) B en a n n t n ach  e in em  H errn  S ek u ła  v o n  L esk o w e tz , der ihn  u m  1480  g e h a lte n  hat.

®) L a d u n g sb u ch  X , F . 385 .

O A n d erw a rts  k o m m t fiir W ir tsh iiu ser  der N a m e  » W e ib erk ra n k e«  vor .

O T ro p p a u er  K rim in a lreg ister  in der M u seu m sb ib lio th ek .

D ie  n e u e n  B esitzer  hatten jah rlich  36 11. an d ie  H errschaft B en esc h a u  zu z in sen , d ie  
sich  au ch  das Y ork au fsrec lit v o rb eh a lte n  hatte.



H oschitzer- und W iesen gasse) mit einer Area v o n  7 '/i Scheffelnd) D ahinter, 
w eiter  hinaus, die g  r o fi e B a u a m  t s w  i e s e p) endlich hinter anderen W ie se n -  
griinden an der O ppa die uralte B l e i c h -  o d e r  W i e s e n m i i h l e ,  v o n  der 
das R egister s a g t : »G eh órt dem  H ospital St. Barbara und hat vor d iesem  auf 
Gratz gehórt.«  Im  14. Jahrhunderte hiefi sie auch ? /S te in m u h le< ^ .® ) D ie  
M iihle ist im  em phyteutischen  Besitze der Fam ilie H anke, bis sie 1711 Bal- 
thasar B o c h n i g  erw irbt.

D en se lb en  W e g  zuruck, in die Ratiborer Straże und hier um  das Eck- 
haus des R otgerbers H ans K ónig  (Nr. 30; zur k leinen  Briicke.

Z w i s c h e n  d e r  k l e i n e n  u n d  d e r  g r o f i e n  B r i i c k e  linker  
Hand h a u se n : des Pfefferkiichlers Christ. W eihrauch  W itw e  A nna (Nr. 28j; 
Martha W o d k e , R otgerbers W itw e ;  Franz Suchanek , T ópfer (zw ei H aus- 
s te lle n ) ; Leop. Kaufm ann, K leinpner (K asinogasse Nr. 1); A dam  T hom as  
(mit grofiem  G arten, Nr. 3); Ignaz R ysch ak , O rgelbauer (Nr. 4 mit G a r te n ); 
Mart. Schw arz, R otgerber (Nr. 20 R atiborer Stral3e), hart an der grofien Briicke.

V on  d e r  g  r o 13 e n B r ii c k e g e g e n  d a s  R a t i b o r e r  T o r  z u, 
linker I la n d : Hans Forster, W eil3gerber (Nr. 18), daneben g leich  das Boipital 
St. Barbara, ehedem  Franzlskanerklolter. Hierm it haben w ir  einen G rund b s-  
treten, dem  an w e c h se lv o lle r  Y ergan gen h eit w o h l kein anderer g leichkom m t. 
U m  das Jahr 1333 griindet hier H erzog N ikolaus II. v o n  Troppau ein H o
spital zum  heil. N ikolaus, erbaut spater dabei eine dem  heil. Johannes dem  
Taufer g ew e ih te  K irche und ubergibt 1359 die v o n  ihm und anderen W o h l-  
tatern reich dotierte Stiftung den K reuzherrn des Johanniterordens zur V er- 
w altu n g . W ahrend der H ussitenkriege versch w in d et das H ospital sam t der 
Kirche. D ie  Johanniter bauen hierauf H aus und Kirche innerhalb der Stadt- 
m auern um  1440. A u f dem  alten Platze vor  dem  Ratiborer Tor aber griindet 
H erzog W ilh e lm  1451 K loster und K irche zur heil. Barbara fiir M ónche von  
der strengeren R eg e l des heil. ETanziskus (Barfiifier, Bernhardiner). Hierbei 
iibergibt er den Briidern den ganzen  G rund v o m  Ratiborer T or bis zur 
langen Briicke »m it allen  den G arten, W assertiim peln  und dem  Teiche«, 
die sich darauf befanden.*) D er g e w a ltig e  Platz reichte g eg en  die Stadt z u

9  V o n  e in e m  d er G ru n d stu c k e , dem  M art. T o p fe r sc h e n , b em erk t das S t e u e r r e g is te r : 
»In  d em  K ontrak t ist ih n en  (d e n  J esu iten ) d ie ser  G r u n d  n ich t m it d b er g e b e n  w o r d e n , so n d er n  
s ie  g e n ie f ie n  ih n  nur v ia  facti.«  D e n  K ern  d es  G a rten s  b ild e te  d er e h e m a ls  S p a c h o w s k is c h e  H o f  
d es Jerem . P a sch a siu s; e in  T e il w ar W ie s e n g r u n d . —  Im Jahre 1775  verk au fte  d ie  k. k . K am era l-  
a d m in istra tion  d e n  J e su iten g a r ten  m it b a u fa llig em  H a u sc h e n  d em  F le isch h a u er  G ab rie l B ein h au er  
fiir 1200  fl. (K a u fr eg ister  2 8 /3 6 ) .

9  H ie v o n  w u r d e n  1796  s ec h s  P arze llen , je d e  per 654 [j® , abverkauft.

9  In e in er  U rk u n d e  v o m  Jahre 1368: m o le n d in u m  in p reforib u s c iv ita tis  circa  d e a l b a -  
t i o n e m  situ m  v u lg o  s t e i n m u l  (C o d . d ip lo m . M orav iae  X . 37 ). —  D ie  T rop p au er  g ro fie  B le ich e  
w ard  M uster fur a h n lich e  A n la g e n  an d erer  S tiid te . Im  Jahre 1379  errichtet H a n s Y ecto r  aus T rop p au  
e in e  B le ich e  in  Jagern dorf. (B ierm an n  p. 48 6 ) u n d  1391  w ird  w ied er  in  M a h r .-N eu sta d t e in e  so lc h e  
m it d e n  R ech ten  der Jagern d orfer a n g e le g t . (C o d . d ip l. M or. X II. 37.) Im  Jahre 1417  d o tiert d ie  

M arien b ru d ersch aft d en  A ltar d es  h e il K reu zes  in  der Pfarrkirche unter a n d erem  m it Z in sen  v o n  
e in em  G arten  in  p latea  lu tifig u lo ru m  sicu t transitur ad b l e y c h a m  O p p a v ie n se m  (K o p e tzk y ,  
R eg . 4 3 7 ). D a m a c h  m u 6 d ie  H o sch itz er  G a sse  d a m a ls  T d p fer - od er  Z ie g lerg a sse  g e h e if ie n  h ab en . 
K o p etzk y  id en tifiz iert irrtiim lich  d ie se  p la tea  lutif. m it der T o p fe r g a sse  der in n eren  Stadt u n d  v e r -  
setzt d ie  B le ich e  zur St. J o h a n n esk irch e , w o  dafiir k e in  R aum  u n d  k e in  W a s s e r  v o rh a n d en  w ar. 
(B eitr ilge  zur G e sc h ich te  d e s  H e rzo g tu m s T rop p au , II.')

9  K o p ia lb u ch  in d er M u seu m sb ib lio th ek .
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b i s  e t  w  a in  d ie  M i t t e  d e s  h e i i t i g e n  E i s l a u f p l a t z e s  u n d  s i id -  
w a r t s  i n  d i e  K o m o r a u e r g a s s e  h i n e i n .

Das Franziskanerkloster hatte nur kurzeń Bestand. Zur Zeit der R e- 
form ation veród ete  es, w ard  mit B ew illig u n g  Kaiser M axim ilians II. 1574 v o n  
der K om m une ubernom m en und in ein Arm enhospitaJ uragew andelt. D as ist 
der U rsprung des St. Barbaraspitals, w e lc h e s  w ir  um  1700 yorfm d en .’) 
D er grofie Franziskanergrund v o m  Jahre 1451 ist aber seit langer Zeit b e-  
deutend geschm alert. A is der Franziskanerkonyent, seiner A utiósung en tg eg en -  
geh en d , in N ot geriet, verau6erte er einen ansehnlichen  T eil seines Besitzes. 
So w u rd en  im  Jahre 1563 nicht w en ig er  ais 34 Parzellen zu beiden Seiten  
des alten (naher an die Stadt gelegen en ) M iihlgrabens ais B austellen an K lein -  
biirger yergeb en  und 1568 uberliefi der G uardian dem  Stadtrate fiir 150 fl. 
ein Stuck  se in es G artens gegen  die G asse zu behufs A n leg u n g  eines óffent- 
lichen F r i e d h o f e s . O

N unm ehr w erd en  w ir  unseren Fiihrer besser yerstehen , der uns y o in  
St. Barbarakloster yor  das Ratiborer Tor zur i^Ileuen Gallem geleitet, die zu 
beiden Seiten  des a l t e n  M iihlgrabens y o n  den Franziskanern angelegt  
w o rd en  ist.

V om  R atiborer Tor gegen  die S c h  1 o i3 m i i h l e  zu, linker Hand, am  
M iihlgraben w erd en  13 K leinhauser, zur rechten Hand am andern U fer II  
H ausstellen  genannt, die sam tlich »in die Schanze, Stadt- und M iih lgiaben  
und in den W e g  gek om m en  sind.« D ie »N eue G asse«  nahra also einen T eil 
des jetzigen Eislaufplatzes, die StraCe und den heutigen  Miihlgraben®) ein. 
Indem  w ir  nun auf der Teschnerstrafie g eg en  die K o m o r a u e r g a s s e  
schreiten, haben w ir  links den n eu en  M iihlgraben und auf dessen  linkem  
Ufer die w iis ten  R este einer H auserreihe der kassierten N euen  G asse p) 
hinter den selb en  dehnt sich die groCe S p ita lsw iese  bis an die O ppa aus.

In der KomorauergaKe: Links 10 H auser bis zur Spittelm iihle. R echts  
die neugebaute furftlidie Sdilo^muhle (G rofie M iihle, fiirstliche N eum iihle, Zucker- 
raffinerie), die eben (1695) in Betrieb gesetzt w o rd en  ist. D ie alte, im 15. Jahr-
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') D ie  K irch e  ist im  SO jahrigen K r ieg e  ru in iert w o r d e n . D a s  S p ita l b ran n te 1782 n ie d e r ;  
d ie  B randstiitte kau fte  1 7 83 , 2 0 . /lO . der T u ch m a c h e r  Pau l S o b o tn ik  fiir 785 fl., der e in e n  T e il der  
frOher a b verk au ften  K lo s te r w ie se  ( s o g . S p ita ls w ie s e )  m it d er R ealita t d u rch  K a u f w ie d e r  y e r e in ig te .  
Y o n  S o b o tn ik  iib e r g in g  d ie  L ie g en sc h a ft  an d en  je tz ig e n  B esitzer  (F a m ilie  K urz).

O S tad tarch iy  u n d  K o p ia lb u ch  in  der M u seu m sb ib lio th ek . —  Jetzt der an der R atib . Strafie  
l ie g e n d e  T e il d er K u rz ’sc h en  G iirtiierei u n d  d ie  r iick w a r tig e  Partie d es  H a u ses  N r. 3 , T esc h n e r -  
strafie. D a se lb st w u r d e n  b esta ttet: d ie  A rm en  der Y orstad t, F rem d e , M ilitiirp erson en  u n d  P rote- 
stan ten , le tz tere  je d o c h  » a u f der W ie s e  am  W a s se r « . D as le tz te  B egriib n is  fand h ier  1784  statt. 
(Pfarrm atrik).

)̂ A is  v o m  R atiborer T or  rech ts g e g e n  d ie  S c h lo f im iih le  la u fen d , a lso  para lle l m it der  
N e u e n  G a sse , v e r z e ic h n e t das R e g ister  n o c h  d ie  » M u r  e n g a  s s e* m it 15 H a u sc h e n , d ie  in S ch a n ze  
u n d  S tad tgrab en  g e k o m m e n  s in d . D a  d ie  B esitzer  d ie ser  H a u sc h en  z w isc h e n  1 6 0 0 — 1640  leb ten , 
diirften  ihre W o h n p liit z e  b e i fr iih eren  F o rtifik a tio n sa rb eiten  e in g e z o g e n  w o r d e n  se in . D er  N a m e  
der G a sse  w e is t  darauf, dafi s ie  u n w e it  der S tad tm au er  h in lie f. A is  B esitzer  d es  ersten  P latzes g le ic h  
am  R atib orer T or  ersc h e in t der G erb er  M artin  K u n ert, d e m  der Rat 1583  das »a lte  b a u fa llig e  S p ita l 
am  W a sse r *  (alter M u h lg ra b en ) verk au fte , d am it er au f d em  P latze 2 H au ser  b au e. (U rbar v o m  
Jahre 1591.) N e b e n  K u n ert w ird  » d i e  S  c h  l e  i f m  ii h 1 e« g e n a n n t. Es ist so m it  e in  Irrtum , w e n n  
B ierm an n  b e i E rw a h n u n g  d ie se s  S p ita ls  an das St. N ik o la u ssp ita l b e i d er  O p p a b r iick e  d en k t.

O D ie se  R este  w u rd e n  seit 1727  w ie d e r  ais B au p la tze  Yerkauft u n d  so  d ie  je tz ig e n  H iłu ser  
N r. 3 — 19, T esch n er stra fie , b eg r iin d et , d ie  spiiter ihre A rca  d u rch  Z u k au f v o n  P arze llen  d er S p ita ls 
w ie se  yergrd fierten .



hundert erbaute fiirstliche M iihle stand ganz nahe ain S ch lo sse  und ist 
w ahrend  der K riegszeiten eingegangen , w^^orauf sie durch die N eum iih le beini 
Kaiserbad (siehe oben) ersetzt w u rd e. A is diese der Fortifikation w e ich en  
miifite, schritt m an zum  N eubau beim  Schlosse.^) G leich  daneben befm det 
sich die Z unftw alke der T uchm acher (jetzt in der Raffinerie).

Hinter der fiirstlichen, linker Hand, sehen  w ir die alte »»SpitteIrnuhIe<i, 
dereń N utzung dem  Spital der Johanniterkom m ende gehórte.)^/ Sie steht fast 
ganz still da, w ahrend  in der neuen Schlothnilh le n e u n  G ange lustig  klap- 
pern. W ir  erfahren die U rsache: »Bei Finrichtung der neuen fiirstlichen M iihle 
hat der Baum eister und Troppauer P fortenm iiller (Paul Pratschker ?) das b e-  
vor in die grofie Bach (aus dem  M iihlgraben) ab getlossen e und auf die Spittel- 
m iihl abgeleitete W asser  bei der b evor sogen an n ten  »Neuen M iihl« gefangen  
(Schleuse beim  K aiserbad) und ex  pura aem u lation e so v ie l W asser  der neu- 
erbauten SchloC m iihle zugefiihrt, dafi es sogar den fiirstlichen M eierhof iiber- 
schw em m t.«B  — »D er Sch lofim iiller w ill , dafi die Spittelrniihle stille  stehe  
und er alle M ahlgaste an sich bringe; der Pfortenm iiller aber hat die Spittel- 
m iihle kaufen w o lle n  und aus R ache, dal3 er sie nicht b ek om m en , hat er 
im Einyerstandnis m it dem  Schlofim iiller das W a sser  so yerzim m ert, dafi 
keiiiTropfen m ehr, aufier dem  R eg en w a sser , zur Spittelm iih le abfliei3en kann.«^) 

D er Spittelm uller H ans Straka bat deshalb (1696) den K om tur, daC 
eine neue M iihle bei K 1 e i n - H  o s c h  i t  z a n  d e r  S t e l l e ,  w  o e i n s t  d i e  
K o m m e n d e  e i n e  M i i h l e  h a t t e ,  gebaut w erd e . Es kam  jed och  nicht 
zu d iesem  Neubau.®)

V on  der Sp ittelm iih le fiihrt uns der W e g  zw isch en  G arten und A cker- 
stiicken zu e in er dritten, in ku lturgesch ichtlicher Beziehung d enkw iird igen  
M iihle, der Papierrniihle des M ichael H erm ann (jetzt Rutfsche M ahlm iihle in 
der M uhlgasse). Sie ist y o n  dem  L andeshauptm ann des Fiirstentum s Troppau  
A l b r e c h t  S o b e k  y o n  S a u 1 (1497 —1510) begriindet w^orden. V on  seinen  
Erben iiberging die landtafliche Realitat, zu w^elcher auch drei aniiegende  
G arten gehorten , an das R ittergesch lech t Bzenec yo n  M arkw artow itz, bis 
C hristof Bzenec d ieselbe um  1560 dem  biirgerlichen Papierm acher H a n s  
G l o d a  yerkaufte.®) A uch die N achfo lger G lo d a ’s w aren  gew erbsm afiige  
Papiererzeuger.'^)
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O Im  Jahre 1828  w u r d e  d ie  M a h lm u h le  zu e in er  T u ch fab rik  u n d  d ie se  1858  zur Z u ck er- 

ralYinerie u m g es ta lte t (K r e u z in g e r  2 4 3 ).
*) S e it  1610  im  B e s itz e  v o n  E rb p ach tern , d ereń  erster M art. L ibera w ar.
») S ch r e ib e n  d es  S p itte lm iille rs  an d en  J o h a n n iter -K o m tu r  im  K o m m en d e -A r ch iv .
<) U n d a tierte , an d en  K om tu r g e r ich te te  B e s c h w e r d e  der S p ita lleu te , d ie  v o n  der M iih le  

k e in e n  Z ins b ek a m en , im  K o m m en d e -A r c h iv .
O D ie  K o m m e n d e  h a lf spater d em  W a s s e r m a n g e l d u rch  E rh o h u n g  ihres g r o fie n  W e h r e s  

ab. D as brach te  aber w ie d e r  d ie  A n w o h n er  d es  O p p a ilu s se s  in  der R atib orer Y orstad t zu m  h e lle n  
A ufruh r. S ie  ro tte ten  s ich  z u sa m m en , d er M agistrat e n tse n d e te  s e in e n  P o liz e ig e w a lt ig e n  u n d  d ie  
A rb eiter  am  W e h r  w u r d e n  yerjag t. (1 7 1 4  — 15) F o lg ę ;  Prozefi z w isc h e n  M agistrat u n d  K o m m e n d e .  

(A k ten  eb en d o r t) ,
®) L a n d ta fe le in la g e  v o m  Jahre 1571 . ~  G lo d a  ersch e in t in T rop pau  15 6 0 ; im  Jahre 1565  

ist er sch o n  E ig e n tiim er  der M iih le . (L iber sen ten tia ru m , M an u sk r ip t in der M u seu m sb ib lio th e k .)
’’) Im  B es itze  Id sen  s ich  ab d ie  F a m il ie n ; H a b erm a n n , H a z lo ch  u n d  H erm a n n . D e n  

15. A p r il 1750 yerk au ften  d ie  E rb en  d es  F ia n z  H e r m a n n  d ie  M iih le  filr 5189  fl. d em  aus B ilau  b e i 
N eiC e s ta m m e n d en  P ap ierm ach er  I g n a z  R u f f .  (L an d tafe l und B esitzu rk u n d en  der F am ilie  R uff ais 
D e p o s itu m  in der M u seu m sb ib lio th ek .) —  D as T ro p p a u er  Pap ier fuhrt im  W a s se r z e ic h e n  das 

S ta d tw a p p en .
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i i i.  Vor dem 6rd ize r Cor.

V on  der Sp ittelm ahle kehren w ir durch die K om orauergasse zurii 
S ch lo sse  zuruck und schreiten der hoiiermannsfchanze zu. R echts im  Stadtgra- 
ben w a r  einst (iini 1600) der b óh m isch en  Schuhm acher Z echgarten, anstol3end  
an des A pothekers Christian Eckhard G arten (M useum park). Zur Linken eine  
R eihe v o n  grol3eii A cker- und O bstgarten  m it Sch eu n en  und arm lichen  
W oh n geb au d en , zw isch en  denen die SilFchwilzergaife und das ? » G r u n e  o d e r  
Y e r l o r e n e  G a s s e l «  in unseren W e g  einm undet; erstere G asse ist besetzt 
m it 7 stadtischen und m ehreren Schlofigrunden (A ckergarten), letztere (in der 
G egen d  der heutigen M agazinstrafie) lauft zw isch en  A cker- und G arten- 
parzellen.

Z w isch en  der Lotterm annsschanze und dem  G ratzer Tor, zu unserer  
R echten , sind fiinf k leine H ausstellen  (in der F luchtlinie des Y olksk inder- 
gartens) der Fortifikation geopfert w o rd en .

In der Grdizer Straże hinaus, linker H a n d : Stadtischer G artengrund, 
den Frau Susanna G erkin im  B estande hat und den dem nachst der Zier- 
gartner Math. K lim esch  fiir 125 Thaler erw irbt. (Nr. 1 Gratzer Strafie, Bayer);P  
Tom an D ruckers Schlofigrund (L ich n o w sk y ’scher H olzgarten); Math. W agners  
W irtshaus (3 Hahnen).^) S e m i n a r h o f  d e r j e s u i t e n  (sogen . F leischerhof  
Nr. 17)®), zu sam m en gelegt aus Balzer M edeks Hofstatt und H ans Bars G arten. 
Bis zum  Ende der G asse fo lgen  n och  m ehrere H auschen, die alle zum  SchloC  
geh óren ; sie sind eingebaut in den A bhang eines Stadtgrundes, des sogen . 
H einrich M ahrer’schen  A ckers, der den Jakob Bófi’schen  Erben gehórt und  
sich  iiber die G asse  hinaus bis zum  G i l s c h w i t z e r  W e g e  (der beim  
K reuz v o n  der Gratzer StraBe ab zw eigt) erstreckt.

Hinter dem  G ilsch w itzer  W e g e  schliei3en sich an A ckerstuke des 
Jesuitensem inarhofes, der Katharina M uller z w e i zuvor K eiFsche Parzellen  
und ihr grol3er Petraschischer F leck  ( 3 4 - 3 6  Scheffel), die » S c h e i b e * ) «  
genannt, w e lc h e r  durch einen  h oh en  Rain v o n  der G ilsch w itzer  Feldm ark  
getren n t w ird . W ir  stehen  oben  auf dem  R ain , in der N ord w esteck e  der 
Scheibe; der W e g  nach Gratz b iegt zu unseren Fii(3en v o n  seiner b isherigen  
R ichtung links ab und lauft auf dem  D am m e des g r o f i e n  S c h l o b t e i c h s  
weiter®). Zu unserer R echten  jenseits der StraCe erhebt sich das gem auerte  
Y iereck des stadtischen H o  c h g e r i c h  ts®).

YVir w en d en  uns auf der Gratzer StraCe g e g e n  die Stadt zuruck  
und haben zu unserer Linken das G elan d e des FIochgerichts, einst s t a d -

0  1 7 6 0  kauft G e o r g  L a w i t s c h k a  d ie s e  in  d en  P reu fien k r ieg e n  ru in ierte  Z iergartn erei
fiir 1200  fl. 1789  kaufte das D o m in iu m  G ratz e in  S tiick  d es  G ru n d es  b eh u fs  A n le g u n g  se in es
H o lz g a r ten s .

W a g n e r  erw arb  1678 d e n  G ru n d  v o n  K atharina F itzk e  fiir 30 0  fl D as W ir tsh a u s  heilSt 
1727  zu m  w e if ie n  K reuz.

O D ie  Jesu iten  erw a rb en  d e n  H o f  v o n  Joh . Ign az  M elzer  v o n  F r ied eb erg . D a zu  g e h o r te
a u ch  e in  A ck e rstiick  per 8 S ch e ffe l un ter  d e n  G ils c h w itz e r  A c k e rn  (u n ter  d e m  G a lg e n b e r g  an  der
g e g e n  G ils c h w itz  fiih ren d en  B ezirksstrafie). D ie  Jesu iten  w e ig e r te n  s ich , d ie  darauf g e le g te  S teu er  
zu en tr ich ten , w e i l  H e r z o g  Y ik to rin  1483  se in em  D ie n e r  B lasiu s  K ostk a  d e n  A c k er  befreit hat. 
(D ie  U rk u n d e  n o c h  v o r h a n d en . B ierm a n n  p . 2 3 7 .) D ie  sta d tisch e  B u ch h a ltere i w ie s  je d o c h  n ach , 
dafi d er G ru n d  seir  1 5 5 4  s ic h  ta tsa ch lich  zur S tad t v e rsteu er t hat. ( 'ta d ta r c h iv .)

O D er  A ck er  a u f der » S c h a y w e «  w ird  b ereits  1429 erw a h n t. K o p e tz k y , R e g . 460 .
O D ie  Je tz ige  G ratzer Strafie, v o m  G a lg e n b e r g  ab, g e h t  m itten  d u rch  d e n  T e ich g ru n d .
®) D e m o lie r t  1809 .



tische V i e h  v v e i d e ' \  sodam i den 1 a n d ta  f 1 i c h  e n K om p lex  der Ignaz 
S ch m ied ’schen  A cker 'jetzt durch die Staatsbahn en tzw eigesch n itten ), die 
zu dem  sogen . S c h n e l l e n h o f  gehóren  und an den in der Y erw altu n g  
des Bauam tes stehenden  w iisten  A cker, genannt ^udengarten, stofien. D ieser  
jst der alte Judenfriedhof, der nach A u sw e isu n g  der Sóhna Israels zum  
S ch losse  e ingezogen , aber g leich  darauf v o m  H erzog K asim ir v o n  T esch en  
ais Pfandinhaber des Furstentum s Troppau einem  arm en Burger zur A n -  
legu n g  eines G artens gesch en k t w o rd en  ist (jetzt Leniach'scher G arten  
Nr. 22-). Hart am  Judengarten verm erkt das Steuerregister den » K i r c h h o  f 
o d e r  P l a t z  ecciesiae sti. heonhardi«, am G a sse l geg en  den O ttendorfer  
W e g  zu, also an der Ecke zw isch en  der Gratzer Strafie und L erchengasse  
(Nr. 20, ebenerdiger Trakt der Lem ach’schen  Realitat). D er heil. Leonhard  
ist bekanntlich  der in den A lpenlandern heute n och  hochyerehrte Beschiitzer  
des H ausyiehs, dem  dort zah llose K irchen und K apellen  g e w e ih t sind; 
aber er g ilt auch ais H elfer in allen  K rankheiten s o w ie  ais Patron der G e-  
fangenen  und D elin ąu en ten . In dem  K irchlein hatten die zum  G algen  g e -  
fiihrten Y erbrecher ihre letzte A ndacht zu yerrichten.®) Bei dem  K irchlein  
w a r  die R ichtstatte fiir die zum  T ode durch das S ch w ert Y erurteilten, 
daher die yo lk stiim lich e B ezeichnung »K ó p f k i r c h e 1«. D aselb st w u rd en  
sie auch bestattet. N och  im  Jahre 1602 kom m en  K irchenyater bei St. Leonhard  
yor'*), 1672 sind nur m ehr sparliche U berreste des G ebaudes zu sehen.®) 
W ir aber fm den um  1700 einen ód en  Platz yor, an dessen  unterem  R ande  
sich ein »T eich lein« befm det.

Einen Blick in das 6 a sse l bei St. heonhard (L erchengasse, offenbar 
yerderbt aus Leonhard- oder L ennertgasse) w erfend , treffen w ir  links der 
Frau Kath. M iiller zuyor P etrasch ischen  G arten (jetzt Nr. 4 - 6 )  und g eg en -  
iiber auf der rechten Seite des GalSchens der Frau R osine Bofi Scheune  
und G arten nach LI. M iihrer (Nr. 5 - 7 ) .
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O Im  Jahre 1588 v er la n g te  d ie  k a iser lich e  K o m m iss io n , w e lc h e  w e g e n  d es  S c h u ld e n w e se n s  
in  T ro p p a u  w e ilte , daB das S tiick  Y ie h w e id e  un ter d em  G er ich t b e i d em  g r o 6 en  T e ic h e  u m g e-  
ackert u n d  zum  S c h lo f i a b g e tre ten  w erd e , w e il  e s  e in st der B estan d in h ab er  d es  le tz teren  g e n o s s e n  
hab e. D ie  v o m  Rat e in g e h o lte  A u fieru n g  der G e m e in d e  la u tete  a b leh n en d . (A k ten  d es  S c h u ld e n 
w e se n s  in  der M u seu m sb ib lio th ek .)

2) L aut B rief ddt. T ro p p a u  29. M ai 1523  sch en k t H e r zo g  K asim ir auf B itten  etlich er  H erren  
v o m  A d e l d e n  g e w e s e n e n  J u d en k irch h of, b e i d e m  K irch le in  St. L eon h ard  g e le g e n ,  d em  ehrbaren  
R e in h o ld  S ieb e n b iir g er , da d ie ser  e in  arm er M ann ist. d am it er daraus e in e n  G arten  m a ch e . D er  
G arten  s o li  erb lich e s  E ig en tu m  S ie b e n b iir g ers  u n d  se in er  N a c h k o m m en  b le ib e n , d o c h  h ab en  d ie  
B esitzer  d e s se lb e n  ja h rlich  18 G r o sc h e n  ins S ch lo firen ta m t zu z in sen . (S tad tarch iv  B reslau , H a n d -  
schrift 2 0 8 , N r . 44 ).

*) E ns erw iih n t e in e  St. H u b e r t k a p  e l l  e, w e lc h e  am  je tz ig e n  Ftirst L ic h n o w s k y ’sch en  
H o lzg a r te n  g e sta n d e n  h ab en  so li,  ais O rt so lch er  A n d a ch tsv e rr ich tu n g , d ie  er an  e in er  an d eren  
S te lle  s e in e s  B u ch es  g a n z  r ich tig  in  d ie  St. L eo n h a rd sk irch e  v erse tz t. In u n seren  sch riftlich en  
O u e lle n  ist n ich t d ie  g e r in g ste  S p u r  e in er  H u b er tk a p e lle  zu fm d en .

O G e o r g  H e in , M esser sch m ied  u n d  Jiffk  R uźićka  w e ise n  im  R athau se d ie  v o n  Y o r g a n g e rn  
i ib er n o m m e n e n  K ir ch en g ew iin d e r  v o r :  »E in le ib farb en  g e b liim t S e id en o rn a t m it e in e m  g o ld -  u n d  
s ilb e rn e n  K ru zifix , e in  b lau  H a lsk o lle r  m it G o ld sc h n u re n  e tc .«  (A b sc h ie d sb iic h , M anuskrip t F. 92 , 
im  sta d tisch en  M u seu m .)

®) In der D ek an atsm atrik  aus d ie sem  Jahre heifit e s :  »F u it cap ella  et co em iter iiim  sti. 
L eon ard i in  G r a ecen s i su b u rb io , u b i ju stifica ti s o le n t sep e lir i, sed  v ix  rudera et a n t i ą u a  m u n i -  
m e n t a  ex sta n t.«  Y erm u tlich  w a ren  es d ie  M an sfe ld er, w e lc h e  das G eb iiu d e  a is R ed o u te  b en u tzt 
u n d  ru in iert h a b en .



In der Grdtzer 6 a sse  w eiter , g eg en  das Ratiborer Tor, linker H and; 
der Frau Kath. M uller H essischer H of (Nr. 18); W en ze l C zernochs G arten  
nach K aspar G unter (Nr. 16); E w a  L a n g er; M athes Filipp m it drei 
S ch idelk ischen  G riinden (Nr. 1 4 - 1 2 ) ;  W en ze l H artel; Paul Q u e is; G eorg  
D eh n s Erben; Karl S ch op k e; G eorg  O truhle (Nr. 2); die letzten drei G riinde  
sind ais W iistu n gen  in der Y erw a ltu n g  des Bauamts.

U m  den letzten  herum  uns nordw arts (B eethovenplatz) w en d en d , 
an des A nt. Jos. Kurz G runde (jetzt G asth of zum  griinen Hirsch) yoriiber, 
erreichen w ir  die Ottendorfer G asse’). Hier linker Hand das E ckhausel der 
Eya Piskurkin (Nr. 5); Ant. Jos. Kurz mit dem  T hom as O feF schen  G runde; 
der W en ze l L anger’sche G arten, w e lc h e r  mit d essen  G runde in der G ratzer 
G asse  zu sam m en gezogen  ist (s. ob en ); des A nt. Jos. Kurz dritter G rund; 
end lich  am  Eck des St. L eonhardgassels ein Schlofigrund. — Jenseits des 
G asse ls: der Frau Elisabeth W o lf  H of und G arten und des Andr. Lundas 
kleine H ofstatt (jetzt Nr. 15, M aschinenfabrik und Nr. 19, BarteFsche 
Realitat^), endlich n och  ein »H irten- oder Pesthausel« . H inter d iesem , 
zw isch en  d e m » G r a t z e r  F iiiS s le ig ^ "  (der zum  H ochreseryoir fiihrende 
H o h lw eg ) und dem  O ttendorfer W e g , sind zu erw ah n en  die zu den biirger- 
lichen  G eh óften  der Y orstadt geh óren d en , zum eist groCen A ckerparzellen  
ais: das M itw en z’sche Sttick des Bauam tes, g le ich  ober der »S a n  d g ru b e< ';  
der Kurz’sche k leinere F leck; der Bófi’schen Erben A cker, in sgem eiń  der 
2> Ke i l «  genannt, w e lch er  bis an den den Gratzer S teg  mit dem  O ttendorfer  
F a h rw eg  yerb indenden  Q u e r w e g  (beim  heutigen  Friedhofe) reicht; w eiter , 
bis an die O ttendorfer G renze, n och  m ehrere Parzellen, yon  denen die 
gróCte, der K a u t z ’scbe A cker, den Jesuiten gehórt.

A n d e r O t t e n d o r f e r g a s s e  zuriick gegen  die Stadt, linker Hand, lie g e n : 
z w e i zum  O t t e n d o r f e r  Y o r w e r k  gehórige A ckerstiicke, w o y o n  das 
grófiere »W eizin gerisch e«  im  Jahre 1660 um  400 Thaler erkauft w o rd en  ist; 
Johann Jiittners Parzelle »yom  O ttendorfer Fufisteig bei der Marter bis an den  
Y orw erk sfleck en  g eg en  den Schlackauer Teich reichend« gehórt nicht zur 
Stadt, sondern  zu Herrn Ignaz Schm ieds (landtatlichen) A ckern. D am ach  
fo lgen  die K l i p p l i s c h e n  A cker bis an den H of ansto^end.

In der O t t e n d o r f e r  G a s s e ,  linker Hand: A ug. T ópfers Schatz- 
lischer G arten; des M ax Fritz G arten nach Johann Kurz; des Herrn Ignaz 
Schm ied y. E isenw ert i>SchneIIenhof«(, unter das Land gehórig  (jetzt Nr. 8, 
D eutscher Orden)® ; endlich n och  z w e i SchloC griinde, dereń Besitzer unser 
R egister nicht zu nen n en  weil3.
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O S e c h s  H a u sste llen , w e lc h e  d ie  F o r tse tz u n g  der G a sse  g e g e n  das G ratzer T or  b ild e ten ,  

sin d  in d en  W e g  u n d  S tad tgrab en  g e k o n n n e n .

*) B e id e  G ru n d e  w u rd en  spiiter du rch J o h a n n  v.  G o r z  und A s  t e i n ,  d er  1715  e in e  
T o ch ter  der Frau E lis. W o l f  g e h e ir a te t hatte, v e r e in ig t  u n d  b lieb en  im  B esitze  der F am ilie  b is  zur  
M itte d es  19. Jah rh u n d erts, w o  sie  an  Franz W o ln y  iib er g in g e n .

O D as W irtsch a ftsg eb iiu d e  d ie s e s  a lten  L a n d g u tes  stan d  in a lterer Z eit a u f d er an d cren  
S e ite  d er G a sse  h in ter  der B arteF sch en  R ealitiit, w o  s ich  das v o r  k u rzem  d e m o lier te  A rb e iter-  
W o h n g e b a u d e  der D . O r d e n sk o m m e n d e  b cfan d , b e i d em  Z irb s’sch en  N e u b a u  N r. 27 . —  D ie  F a
m ilie  S c h m ied  besalS d en  nach  e in e m  Y o rb e sitzer  b en a n n ten  H o f  se it  der M itte d e s  17. Jahrhu nderts. 
Erst im  Jahre 1802  erw arb  ih n  der D . O rd en  d u rch  K auf v o n  F rau lein  Franziska S c h m ie d  v o n  
E isen w er t (T rop p au er  L an d tafe l, B d . 38 , p. 5 47 ).



A n dem  Stadtgraben hinunter, g eg en  den D. O  r d e  n s k o  m m e n  d e- 
II o f linker H and: Jak. S ich o rz ; H ans Eiger; M athes S ta fin sk y; G . A. Schm ied  
nach W en ze l K orn igel und zw e i SchloB grunde (Nr. 1— 7, Schulring).

I m  G a s s e 1 b e i m K o m  m e n d e - II o f (K lippelshofgasse), linker Eland, 
drei k leine A n w esen ,T  ihnen gegen iib er d e r  K o m m e n d e h o f  (K lip p e ls h o f ) .  
Der auffallend grofie F lachenraum  der R ealitat erkliirt sich aus der T atsache, dafi 
in derselben  zw e i yorm als separate H ofstatten  yerein igt sind; der alte P f a r r -  
h o f  und ein nahe g e leg en er  burgerlicher Hof, den zuletzt G e o r g  P e t r a s c h  
b esessen  und 1635 der D. O rdenskom m ende, jed och  ohne die zugehórigen  
x\cker, uberlassen  hat. Das ganze Pfarr- und K om m endegut w a r  seit der 
Mitte des 16. Jahrhunderts in der Y erw a ltu n g  des Stadtrates g e w e se n . Nach 
D urchfuhrung der katholischen  G egenreform ation  (1630) g in g  der deutsch- 
m eisterische Statthalter v o n  Freudenthal G eorg  W ilh . v o n  E lkershausen  
genannt »K lippel« (1625— 1641), mit riicksichtsloser Energie daran, das K irchen- 
patronat mit den Pertinenzien der Pfarre fiir den D. O rden zu reyindizieren  
(siehe ob en  bei der Bergm iihle). Im  Jahre 1634 sah er seine T atigkeit mit 
Erfolg gekrónt. D er durch den P etrasch’schen  vergrol3erte Pfarrhof heifit 
fortan »K lippelshof«.2j D er Federkrieg zw isch en  K om m ende und K om m une  
w e g e n  des Pfarrguts dauerte allerdings noch  iiber ein Jahrhundert. U nter  
anderem  ist w e g e n  der Steuerzahlung gestritten  w ord en . D er Pfarrhof selbst, 
ais k irchliche D otation , w ar steuerfrei; der v o n  Petrasch herriihrende Teil 
lag jed och  im  stadtischen Steuerbuch m it der Schatzung v o n  63 Thalern. D er  
D. O rden lehnte jede S teuerleistung ab.®) In einem  Bericht der Buchhalterei 
vom  Jahre 1692 heil3t es, daB d erH o f v o n  1635 ab 347 Thaler Steuerreste habe.*)

V om  K lippelshof in dem  G asse l zuriick, linker H and: der Frau A nna  
Maria N olli G arten und z w e i SchloBgrrinde.

A m  W a l l g r a b e n h i n a  u f (Schulring), gegen  den Sanilerteidi (T eich- 
gasse), des N ollischen  G artens andere Seite; Math. Kral; der Frau Jantoschin  
zum SchlolS gehóriger G arten (spater beim  W o ln y ’schen  H of Nr. 15, O tten- 
dorfer G asse), jetzt yerbaut mit Nr. 1 5 —19, Schulring); endlich vier H auschen, 
die in den W e g  und Stadtgraben g ek o m m en  sind.
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») E in es  h ie v o n  (jetzt N r. 5) erw arb 1805  d ie  D . O r d e n sk o m m en d e  v o n  der K o m m u n e
ais T a u sch o b jek t fiir d en  sR e itsc liu le*  g e n a n n te n  Platz an der O tten d o rfer  Strafie, au f w e lc h e m
je tz t der sta d tisch e  W ir ts c h a fts h o f (N r. 16, O tten d o rfer  G a sse )  steht.

*) E n s (III. 144 . 200 ) fiihrt an, o h n e  A n g a b e  der Q u e lle , K lip p e l h ab e  d en  H o f der
K o m m en d e  g e sc h e n k t. Ich  fin d e  dafiir k e in e n  A n h a lt. K lip p e l hat ja  d en  Pfarrhof ais E ig en tu m
der K o m m en d e  rek lam iert. W e n n  e in e  S c h e n k u n g  stattfand, k o n n te  sie  s ich  nur au f das P etra sch ’sch e  
G e b a u d e  b e z ie h e n , w a s  w ie d e r  zur Y o r a u sse tz u n g  hat, dafi d a sse lb e  v o m  Statthalter  fiir e ig e n e s  
G e ld  e rw o rb en  w u rd e . K lip p e l m o c h te  zur B e lo h n u n g  se in er  Y erd ien ste  d en  N u tz g e n u fi d es  H o fe s  

erh a lten  h ab en .

») U m  1690  sa g t der Rat in  e iner R e la tio n : D er  D . O rd en  h ab e in sc io  sen a tu  d en  H o f  
d es H errn  P etrasch  gek a u ft, zu m  K o m m e n d e h o f g e z o g e n  u n d  bis dato  k e in e  S teu er  d a v o n  g e b e n  

w o lle n . (S tad tarch iv .)

*) A u s  d ie sem  B erich te  erfahren  w ir  d ie  N a m e n  der fr iih eren  B esitzer  d es  H o fe s . Es 
s in d : Joh an n  R ich ter , C h e f  d es  gr ó fite n  T ro p p a u er  H a n d e lsh a u ses  (s c h o n  um  1 5 8 0 ); se it Februar  
1607 E z e c h ie l G ie le r  v o n  L ilie n fe ld ; 1619 M ed . D r. Jerem ias K u n tsch ig ; se it  1622 G e o r g  P etrasch . 
D as ist je n e r  G ie le r isc h e  H of, in  w e lc h e m  am  20 . S e p tem b er  1607 d ie  K a p itu la tio n sv erh a n d lu n g en  
d es S tadtrates m it d en  F iihrern  d es  G e if ib er g ’s ch en  R e g im e n ts  zum  A b sch lu sse  g e la n g te n . (E ns II. 
98 .) K reu z in g er  (p . 205 ) v e r leg t d ie  S a c h e  in d en  S em in a rh o f der Jesu iten  (F le isch erh o f) .



A m  S a n i t e r t e i c h  lafit uns der Fiihrer vo llen d s im  Stich mit den  
W orten : »Sind lauter Schlofigriinde, die m an alda (im Rentam t) nicht zu 
benam en w eifi und ist auch s o w e it  nicht nótig  zu w isse n , w e ile n  so lch e  
der Stadt keinen  N utzen, sondern m ehr Schaden bringen.«

D er Teich, auf dessen  B oden die T e i c h g a s s e  steht und der mit 
dem  K reuzteich in Y erbindung stand, hatte w o h l ursprunglich die A ufgabe, 
den W allgraben  zu b ew assern . Mit R eskript v o m  21. N ovem b er 1588 g e -  
stattete K aiser R u d olf II., »den beim  Schlofi g e leg en en «  (d. h. zur Schlofi- 
jurisdiktion gehórenden) F lecken, S a l i t e r t e i c h  genannt, in 50 B austellen  
zu teilen  und an H andw erker zu yergeb en , die jahrlich 1 Thaler zu zinsen  
und in der Erntezeit z w e i T age G etreide zu schneiden  hatten.^) D er Nam e 
der Teichstatte besagt, dafi es hier dam als sch on  eine Salpetersiederei gegeb en  
habe. Im Jahre 1611 klagen  die Erben des Josua v o n  H olz beim  Stadtrecht, 
dafi der Schlofiam tm ann Kaspar W eid n er  ihre Saniterei vor  dem  Jaktartor 
w iderrechtlich  an sich  g ezo g en  habe. D er A bsch ied  lautete: Da W eid n er
sein  R echt nicht gen u gsam  erw iesen , so li er sich  mit den K lagern geb iihr- 
lich  abfinden so w o h l w e g e n  des G eb au d es ais auch w e g e n  der Sanitererde, 
die Josua nicht ohne U n k osten  dahin fuhren lassen.^)
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') B ierm an n  432 .
2) A b sch ie d sb u c h  F. 80 . —  Im  Jahre 1799  w ird  e in e  »S aliterb au d e«  b e im  H a u se  O r .-N r . 15 

B ah n rin g , e rw a h n t (im  h e u t ig en  Sch illerp ark ). Y e rg l. K reu z in g er  245.



Der Prozeg gegen die 
Wahrfagerin ^ultina Fleifdier.

£in Beitrag zur Sefchidite der 5exenprozeHe in Oiterr.-SdileHen. 

Von Dr. K. K D flFD iC S ffi.

2 u r  G eschichte des H exenglaubens in Ó sterreich .-Sch lesien  haben  
w ir  bereits eine ganz hiibsche Literatur.') E igentlich m erkw iird ig , w e n n  man 
bedenkt, das andere Z w eig e  der F orschung fiir unser Landchen n och  v o ll-  
standig brach liegen . A ber es m ag w o h l das Sonderbare und P sych o log isch e  
dieser Erscheinung sein, dafi man sich  mit ihrem  Studium  m ehr befaCte, 
yielle ich t auch der U m stand, dafi der K ulturhistoriker in folge reichlich vo r-  
handenen Q uellenm ateriales hier eine leichtere A rbeit hatte.

Seine Durchlaucht, der regierende Fiirst Johann II. von  und zu Liechten
stein iiberliefi vor kurzem  dem  stadt. M useum  in Troppau aus dem  »H ausarchive  
der L iechtensteiner« einige w ertv o lle , auf die G esch ichte der Stadt und des 
Landes bezughabende Urkunden. U nter dem  gespendeten  M ateriale befm det 
sich auch ein aus 7 S tiicken bestehender Faszikel,-) betitelt »Prozel3 gegen  
die W ahrsagerin Justina Fleischerin^. Da in den mir bekannten Publikationen  
yersch iedener A utoren iiber H exenprozesse in Ó sterr.-Sch lesien  v o n  dieser 
R echtssache nirgends die R ede ist, so  durfte ich mit dem  F olgen d en  zu 
unserern Them a einen kleinen Beitrag bieten.

Es ist ja bekannt und von  B e r g e r  kiirzlich®) in der Zeitschrift des 
D eutschen  Y ereines fiir die G esch ichte M ahrens und Ó sterr.-Sch lesiens  
neuerdings m it beredten W orten  auseinandergesetzt w orden , w e lc h  fiirchter- 
liches U nheil dieser unselige A berglaube in den betroffenen G egen d en  her- 
vorgerufen  hat. W aren  es aiif der einen Seite abgefeim te Leute, die aus 
der Furcht der B evólkerung vor den H exen ihr Kapitał sch lugen , so  stand  
auf der anderen das arme, in einem  xAbgrunde v o n  geistiger Finsternis 
schm achtende V olk , dem  niem and den W e g  zum  Lichte w ies, auch diejenigen

*) D ’E l v e r t ,  D as Z auber- und H e x e n w e s e n  in M ahren  un d  Ó ste rr .-S c h le s ien . X II. B d. 
der S ek tio n ssch r iften , S . 3 1 9 — 421. — Zur G e sc h . d es  H e x e n w e s e n s  in  M ahren  u n d  O esterr .-  

S ch le s ie n . X IV . B d .; S . 395  — 424 . —  B eitriige zur dsterr. R e ch tsg e sch ic h te , X X V II . B d . d er .Sekt.- 
Schr. —  H e l d - R i t t ,  D as H e x e n w e s e n  d es X V II. Jahrhu nderts iin F u rsten tu in  N e is s e  osterr. A n -  
te i ls ;  in der osterr. Z eitschrift fiir G e sc h ich te  u n d  S taa tsk u n d e  1825 , N r. 96 , S . 383 . -  T r a u t e n -  
b e r g e r ,  D as T efita l in M ahren . —  B i s c h o f ,  . \u s  d e n  P ap ieren  e in es  H ex en r ich ters , XII .  B d. der  
S ek t.-S ch r . S. 2 5 8 - 3 1 8 .  —  B i e r m a n n ,  T rop p au  u n d  Jagern d orf, S . 5 7 2 — 578. — P e t e r ,  V o lk s -  
tu m lic h e s  aus O ester r .-S c h le s ie n , T rop p au , 1867. —  B e r g e r ,  Z um  H e x e n -  u n d  V a m p y r g la u b e n  in 
N o r d m iih r e n ; Z eitschrift d es  d e u tsch en  V e re in es  fiir d ie  G e sc h ich te  M iihrens u n d  S c h le s ie n s ,  
VIII.  ja h rg ., 1, 2 . — E in z e ln e  N o tiz en  fin d en  s ich  auch  so n st v ie lfa ch .

'*) M u s.-In v . 3 9 1 0 , N r. 4.
9  S ie h e  S. 1 , .\n m e r k . l .



nicht, w e lc h e  ain ehesten  dazu berufen g e w e se n  w aren , die Priester. D ie  
lacherlichsten Zufalle, die unglaublichsten  Y erdachtigungen  k on n ten  sich  
um  eine Person  zum  unzerrciCbaren Netze verdichten und sie zum  
T eu felsgen ossen  stem peln . O ft gen iig te  sch on  die T atsache des G reisentum s, 
das ja fiir jeden M enschen L eb en sgew oh n h eiten  zur F olgę hat, die der 
jiingeren  N eb en w elt nicht recht yerstandlich  sein  kónnen . M ochte dann 
die beschuldigte P erson  sehen , w ie  sie sich rettete. Es gelan g  ihr selten .

B esonders in N ordm ahren und W estsch lesien  fafite der H exen w ah n  
W urzel, in der Ebene und am  Fufie der m ahrischen Sudeten  w en ig er  ais 
im G ebirge. Das Tefital w ar geradezu das llex en ta l. W en n  schon  vor dem  
DreiCigjahrigen K riege den H exenrichtern reichlich A rbeit geb oten  w ard, so  
hat sie dieser noch  m ehr gefórdert und die durch den K rieg hervorgerufene  
geistige D ekadenz zeigte neben  anderem  ihre schónsten  Bliiten in den  
H exen p rozessen .‘) B esonders m it der 2. Ilalfte des XYII. Jahrhunderts haufen  
sie sich in unheim licher Zahl. Es ist die Zeit, in w e lch er  den M enschen die 
Y orstellu n g  v o m  T eufel ais Fursteii im R eiche des B ósen v ie l gelau liger  
ist ais die v o n  der Barm herzigkeit und M ajestat G ottes, ja, y ielleich t ist das 
W o rt »T eufelsg laube« fiir d iese D ezen n ien  w en ig er  Sach- ais Zeitbegriff, 
M an b ek om m t geradezu die Y orstellu n g, ais w a re  dem  Y o lk e eine R elig ion  
ohne standige Erinnerung an den T eufel keine R elig ion . D aher die unzah- 
ligen  G eister- und Spukgesch ichten , w ie  sie in der Erinnerung des Y olkes  
te ilw e ise  n och  bis zum  heutigen  T age nachleben, die Sagen  y o m  Schatz- 
graben, die H exen - und Y am pyrlegenden .

G erade aus dieser Zeit, nam lich aus dem  Jahre 1674, sind uns teil
w e ise  die A k ten  iiber einen Prozefi g eg en  eine steinalte Frau — sie zahlt 
104 Jahre — erhalten, aus denen heryorgeht, dafi ein Pfarrer der H aupt- 
klager ist. YZegen dieser Tatsache ist der Fali nicht ohne In teresse und  
w e n n  auch, gerettet durch die T oleranz eines Troppauer Jesuiten, die 
Inkulpatin schliefilich frei ausgeht, so ist doch die R olle , w e lc h e  der 
Troppauer H erzog und seine B eam ten in dieser Streitsache einnehm en, zur 
B eurteilung jener Zeit nicht m inder beach ten sw ert.

R egierender Fiirst, H erzog v o n  Troppau und Jagerndorf, w^ar dam als 
Karl Eusebius, der Sohn  des ersten Troppauer L iechtensteiners (1632— 1684). 
Er w a r  ein feuriger Fórderer der G egenreform ation  und treuer Soh n  der 
K irche w ie  seines G laubens. D arauf w ird  w o h l auch zuriickzufuhren sein, 
dafi der sorgsam  erzogene, jed och  jeder freien A uffassung entbehrende  
Fiirst, w ie  aus den A kten  zu m ehrerenm alen  zu ersehen, die strengsten  
W eisu n g en  an seine Beam ten gab, dem  Laster der Zauberei, W ahrsagerei 
und ahnlichem  lichtscheiien  G etue auf das em sigste nachzuspiiren-) und die
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dafi der F iirst der U n te r su ch u n g s -K o m m iss io n  a u fg etra g en , »in  d ero  F iirsten  T h iiin b ern , son d erb ar  
auff dero fiirstl. C a m m erg u ttern  unter an d eren  aulT das a b sc lie ilic h e  L aster der Z a u b erey  v n d t defi 
K n iip fen s  a lle s  F le isses  zu in q u ir ieren « . —  Im D e k rete  der W irtsch a ftsr iite  v o n  Jagern d orf v o m  
15. S e p te m b e r  1674  an d en  Jagern d orfer  B u rg g ra fen  heifit d ie  F in le itu n g : D e m n a c h  Ihro fiirstl. 
G n a d e n  . . . .  g n iid ig  g e h a b t h ab en  w o lle n , v n s  reiterato  auch  g n iid ig  a n b efo h len  h a b en , a llen  
F le iss  a n z u w e n d e n , w ie  au f d ie  e ig e n tlic h e  B esch a ffen h e it m it der Justina F le isch er in  . . . .  der  
a n g eb ra ch ten  W a h r s a g u n g  v n d t an d eren  v e rd a ch tig e n  Y o r n e h m b e n s  ha lb er g e k o m m e n  w e rd en  
m o ch te  . . . .  —  N o c h  an z w e i an d eren  S te llen  fin d et s ich  iilin lich es. Y e rg le ic h e  iib r ig e n s  iib er
d es  H e r z o g s  so n st sch o n e n  C harakter das U rte il b e i F n s, O p p a la n d , I, 143.



Hrgebnisse ihm  zu berichten, nicht jed och  aus dem Cirunde, den Beteiligten das 
Iłan d w erk  zu legen, sondern w e il  er offenbar selb st von  dem  W ah n ę seiner Zeit 
nicht frei war. W ir hórten schon, dal3 nam entlich  das G ebirge fur d iesen  Z w eig  
der Justiz viel Materiał lieferte. U nd die B eam ten zeigen einen Eifer, der einer 
besseren Sache w urdig  g e w e se n  w are. Mit der beschuld igten  F l e i s c h e r i n  
trifft m an einen alten Fali. D enn aus den A kten geht hervor, dai3 d iese m in- 
destens einm al sch on  w e g e n  des g leich en  D eliktes vor G ericht gestanden, aus 
M angel an B ew eisen  freigesprochen  und mit der scharfen W arn u n g  entlassen  
w o rd en  sei, sich in Zukunft a lles verdachtigen  Tuns zu enthalten.

D och  ist es am b esten , den Fali nach den archiyalischen B elegen  
chronologisch  zu schildern, so w e it  dies bei ihrer Liickenhaftigkeit m óglich  ist.

Es handelt sich um die M atrone J u s t i n a  F l e i s c h e r ,  geb oren  1570 
im furstlichen K am m erdorf Neu-Lewńtz (Neu-Lublitz). In einer Eingabe der Liech- 
tenstein ischen Inąu isitions-K om m ission  an den Troppauer SchloChauptm ann  
K a r l  H e i n r i c h  D o n a t h ,  herzogl. Rat, de dato 28. VI. 1674, w ird  dieses 
W eib  der W a h r s a g e r e i  beschu ld igt und yon  ihr bem erkt, dab sie dem  
Y ernehm en  nach grohen  Zulauf habe. D er SchloChauptm ann m óge  die 
Fleischerin daher durch das Lublitzer G ericht festnehm en und fiir kiinftigen  
Sam stag in das herzogl. Schlofi nach Jagerndorf, w o  die K om m ission  tage, 
uberstellen  lassen. In ihrer A b w e se n h e it  so łle  m an unter ihren Sachen  
nachforschen, ob ?micht e tw a n  Y erdachtige Spiritus, G esich tssp ieg e l,’) Brieff 
oder andere Sachen yorhanden  seien« und sofort Nachricht geben .

D onath  hatte mit der F iihrung der A ngelegen h eit den Troppauer 
h erzoglichen  Justizrat G a b r i e l  betraut. W en n  auch das nachste Schriftstiick, 
y on  einem  M itgliede des R ichterkolleg ium sp  in Jagerndorf an G a b r i e l  in 
Troppau gerichtet, erst y o m  14. S eptem ber datiert ist, scheint man in dieser  
Sache nicht miifiig g e w e se n  zu sein. O ffenbar hatte man, w ah ren d  das arme 
W eib  in Jagerndorf interniert w ar, nach Z eugen und so lch en  Leuten gesucht, 
w e lc h e  die D ienste der W ahrsagerin irgen d w ie  in Anspruch genom raen hatten. 
Auch G abriel hat so lch e gefunden, denn am 12. Septem ber erkundigt 
er sich bei dem  obgenannten  Briefschreiber nach dem  Term ine der Z eugen-  
einyernahrne in Jagerndorf,®) w orau f dieser in dem  erw ah n ten  Schreiben  
berichtet, dafi er fiir den 24. oder 25. Septem ber »hiesige Leuthe« zum K am m er- 
burggrafen in Jagerndorf y o ila d en  w o lle , um  sie dort und beim  Stadtrate 
eidlich yernehm en  zu kónnen . Er yerspricht auch, dafi das bisher durch die 
U ntersuchungskom m ission  F estgestellte  in e igen en  P rotokollen  sovyoh l dem  
Jagerndorfer Burggrafen ais auch dem  Troppauer fiirstl. R entm eister zugestellt 
w erd en  w erd e . Er habe zw ar bei sein ein  letzten Z usam m ensein mit dem  
K am m erburggrafen, ais er ihm  iiber den F'all referierte, bem erkt, dafi er ?nnit 
so lchen  Leuthen (H exen) nicht gerhn zu thun, item , dafi Er mit dem  T roppau- 
ischen Herrn Schlofihaubtm ann nicht allerdings in bestem  V ernehm en«, er 
hatte aber n ich tsd esto w en ig er  die Sache genau betrieben und da »nicht nur 
allein gen iigsam b e judicia sondern gar Zeugen yorhanden«, so  sei diesen  
m ehr G lauben  zu schenken  ais »einen so lch en  alten schm eichelnden  und sich  
gleichsam b yor  hey lig , w e lc h e s  alle H exen  zu tun ptlegen, ste llenden  W eib e« .

’) W a h r s c h e in lic h  » D ieb e  in  e iiiem  S p ie g e l  zu schauen«'. V erg l. B erger, S . 222 .
N ic h t n ah er  zu  h e stu n m en .

®) D ie se s  S ch riftstiick  feh lt in  d en  A k te n , d o ch  ist se in e  E x isten z  aus der T e.x tierung  des  
A n tw o r tsc h r e ih en s  zu erse h e n .
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D ie Beklagte hatte also alles, w e sse ii  R ichter und Zeugen sie 
bezichtigten, in A brede gestellt. Darum  hatte m an eine neue, um fassendere  
Zeugeneinyernahrne angeordnet. Interessant sind die w e iteren  A usfiihrungen  
des H exenrichters. Er beschuld igt die K om m ission , offenbar aus A rger, w e il  
sie noch  nichts P ositiyes zu Tage gefórdert, der M ilde und Lassigkeit, indem  
er sagt: » W en n  nur die h. h. C om m issarien  kheinen abscheu tragen ynd  
mit rechtschaffenen Ernst daran w o llten , w iird et die W ahrheit w o h l an den  
Tag k om m en .« Schliefilich m eint er, w en n  bei der neuen  Zeugeneinyernahrne  
auch nichts heraus karne, so k ónnte inan die Frau endlich mit g e w isse n  
B edingungen yon  K om m issio n sw eg en  entlassen .

S ch on  aber hat J u s t i z r a t  G a b r i e l  neue Y erdachtsm om ente  
aufgespiirt. A m  15. Septem ber, also dem  fo lgen d en  Tage, richtet er an Herrn 
L e o n h a r d  N e u w i r t h ,  herzoglichen  W irtschaftsrat und H auptm ann der 
H e r r s c h a f t  G o l d e n s t e i n ,  ein w ich tig es  Schreiben. D er Brief, mit 
G abriels S iegel g esch lossen , liegt den A kten bei. N euw irth  w ird  darin 
ersucht, fur den 25. Septem ber, fiir w e lc h e n  die Z eugeneinyernahrne nun  
endgiltig  festgesetzt ist, 4 in Betracht k om m en d e U ntertanen seiner Llerr- 
schaft behufs eidlicher Befragung nach Jagerndorf zu sch icken . A lso  auch  
n a c h  M a h r e n  greift der YFirkungskreis der yerdachtigen Frau iiber, w ie  
auch das F o lgen d e zeigt. D enn dem  Briefe liegt ein m em oria des P f a r r e r s  
y o n  K u n z e n d o r f bei, in w e lch em  er sie beschuldigt, dal3 ?/ynerachtet 
der C om m ission  (I. A nklage!) scharffen Y erbottefi, Sie ihre Leichtfertigkeit 
nach einen ais den andern W e g  practicieret ynd khan w o h l consideratis 
circunstantiis nicht y ie l anderster sein, alfi dass diefiefi W eib  Zu ihrein  

' H andel yndt W an d el sich entfiw ederfi eines GesichtspiegeH3 oder spiritus fam i- 
liaris gebrauchen  m uss«. Auch geh t aus A ndeutungen  heryor, dafi der Pfarrer 
Troppauer W irtschaftsbedienstete in Lublitz ais yerdachtig anzeigt, die einyer- 
nom m en w erd en  so llten . Ferner ersucht G abriel, dal3 dem  Jagerndorfer 
Burggrafen K om m ission  gegeb en  w erd e , sich insgeheiin  nach Neu-Lublitz  
zu b egeb en , m it Zuziehung des T roppauischen R entschreibers, »darmit 
g le ich w o h l Jeinandtl3 y o n  denen T roppauischen W irdtschaftsoffiziers zugegen  
w eh re« .') D ort sollten  sie d ieses W eib es Sachen  noch  eim nal und aufs 
gen au este  untersuchen, w ie  auch die y o m  K unzendorfer Pfarrer genannten  
P ersonen inąuirieren. Zugleich so llte  U infrage gehalten  w erd en , ob die 
H exe trotz Y erbotes w eiter  z>practicieret«. Schliefilich beantragt G abriel, »so  
es sich dem  anbringen nach Befm den so llte« , m óge  man die »alte Fettel»  
in die »Troppauische Stadt C ustodi« iiberstellen , jedenfalls aber w eiter  
exaininieren und interniert halten, denn dies sei besser, ais da6 noch  
fiirder »dergleichen óffentliche Scandala zu inanniglichess argernuss« g e-  
schahen.

D ieser Eifer G abriels ist h óch st m erkw urdig. Es zeigt sich  ein eigen -  
tiiin liches B estreben, die Faden der U ntersuchung in T roppau zu kon zen -  
trieren und er tut noch ein iibriges, denn aus dem  Briefe geht schliefilich heryor, 
dafi er sich sog le ich  nach Jagerndorf, Feldsberg, Schónberg und ProCnitz 
b egeb en  w o lle , w o  er der Sache w eiter  zu dienen hoffe.
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A us dem  G anzen ist bis m m  fo lgendes zu ersehen. Die U nter- 
suchungsk om m ission  tagt in Jagerndorf. Dort befm det sich die F leischerin  
im  G efangnisse. D ie T atigkeit der R ichter erstreckt sich m m  schon auf 
Lublitz, Troppau, K unzendorf und G oldenstein , die Tatigkeit G abriels auf 
Feldsberg, Schónberg  und Profinitz, U berall w erd en  die furstlichen Beam ten  
ais U ntersuchungsrichter autorisiert und stehen  der U ntersuchungshaup t- 
kom m ission  ais U nterstiitzende zur Seite. Bis nun bat man nur Y erdachts- 
m om ente, aber keinen B ew eis . G ezw u n g en  durch des H erzogs gem essen en  
Befehl geht man jedem  yerdachtigen U m stande nach und en tw ick e lt den  
ganzen Scharfsinn, um yon  allen Seiten  grayam ina zu sam m eln. E s  i s t  
d i e s  d a s  z w e i t e  S t a d i u m  d e s  P r o z e s s e s .

Es w ird  e ingeleitet durch ein y o n  Jagerndorf noch  am 15. Septem ber  
ausgegaugenes Schreiben  des W irtschafisrates N eu w irth , der sich also  
m om entan  ais Beirat der U ntersuchungs-K om m ission  in Jagerndorf befm det. 
Es ist dies bereits die A n tw ort auf G abriels Schreiben, w en n  auch nicht 
an diesen, sondern an den J a g e r n d o r f e r B u r g g r a f e n  gerichtet, im m er- 
hin schnell genug, w e n n  m an die dam aligen K om m unikationsyerhaltnisse  
in Betracht zieht. D ieses Schreiben hat offiziellen Charakter, denn es ist 
im  Nam en sam tlicher W irtschaftsrate » w ie  auch yerordnete Inąuisitions- 
C om m issarii« ausgestellt. N euw irt hatte also G abriels Brief noch  am 15. S ep 
tem ber der zLifallig yersam m elten  K om m ission  yor legen  und durch sie er- 
led igen  lassen  k ón n en . Es ist eine G eneralanklage gegen  die »H exe«, w e lch e  
besagt 1. dafi sie sich der W ahrsagerei h ingebe, einen G esich tssp iegel, spiritus 
farniliaris u. dgl. beniitze, 2. dafi sie sich  nach A nzeige des K unzendorfer  
Pfarrers trotz kom raissarischen Y erbotes dieser Tatigkeit nicht enthalten  
habe, 3. dafi sie zahlreiche P ersonen in ihren yerdachtigen L eb en sw an d el 
hineingezogen  habe. Es m óge sich also der Burggraf m it dem  Troppauer 
furstlichen R entschreiber M a t h e s  W i e r z a l  nach Neu-Lublitz yerfugen  
und dort 1. alle Sachen  der B eschuldigten  genau  untersuchen und Y erdach- 
tiges konfiszieren, 2. E rkundigungen einziehen, ob die H exe in der Tat 
nach dem  Y erbote der K om m ission w e iter  so Y erdachtiges betrieben und
3. die y o m  Pfarrer genannten  P ersonen  zitieren und dieses »yerdachtigen  
W eib es  vvegen« tlei:^ig exam inieren. Der Befund m óge m óglichst schnell 
an die fiirstliche In ąu isition sk om m ission  nach Jagerndorf geleitet w erd en .

Indefi zieht die Sache im m er w e itere  K reise.
A m  25. Septem ber fand n am lich  w irk lich  die Z eugeneinyernahm e  

statt. U nd dabei stellte  sich, w ie  aus einem  Schreiben der U ntersuchungs-  
K om m ission  an den Troppauer Schlofihauptm ann, de dato Schlofi Blum enau
4. O ktober 1674, heryorgeht, die m erkw iird ige T atsache heraus, dal5 die 
yorgebrachten  B eschuld igungen  auf W ahrheit beruhten, ja dafi die Fleischerin  
auch ihre K inder in d iesen  K iinsten unterrichtet hatte. N achdem  auf Schlofi 
B lum enau der H erzog sich g e w ó h n lic h  aufzuhalten p lleg te ,’) so hat er also  
persónlich in die Sache eingegriffen und die U n tersu ch u n gs-K om m ission  
zur Berichterstattung dorthin befohlen .T  Es ergibt sich sein Einflui3 auch aus 
der Stilisierung, in der d ieses Schreiben abgefafit ist. Es w ird nam lich dem  Schlofi- 
hauptm ann aufgetragen, sich der Sache energischer anzunehm en. D ieser w ar
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also v ielle ich t auch ein Z w e i f l e r ,  w a s  dem  M annę nur zur Ehre gereichen  
kann. D ie Justina Fleischerin so lle  er sog le ich  nach Erhalt d ieses Schreibens in 
den A rrest nach Troppau ubernehm en, bis uber sie anders b esch lossen  
w iirde. D ereń Kinder aber, die in seine U ntertanigkeit gehóren , so lle  er 
ernstlich erm ahnen, sich jeglicher K iinste zu enthalten , dam it »nicht V o n -  
nóthen  sey e , b ey  ihnen  auch ein ernstliches e insehen  zu holen . U brigenss  
w u rd e der Herr ein guttess Verk thun, w a n n  Er, efi s e y  nun durch G iitte  
oder ernstliche Mittel, b ey  diesem  W eib  hinter die W ahrheit zu khom ben  
sich Bem iihen thette«.

D ie K om m issare w aren  also zw ar persónlich  v o n  der Schuld  der 
Inkulpatin iiberzeugt, hatten den H erzog fiir diese M einung g ew o n n en , man 
fiihlt sich aber auf dem  lock eren  B ew eisgeb au d e, das m an m uhsam  aufge- 
fiihrt, noch  nicht bis zur Beruhigung sicher.

A m  selben  T age (4. O ktober) geh t auch an den Jagerndorfer Burg- 
grafen eine A ufforderung ab, dam ach zu forschen, w e r  die zw e i M anner aus 
N ied er-S ch ón w iese , iiber w e lc h e  die fortschreitende U ntersuchung G ravieren- 
des zu T age gefórdert, eigentlich g e w e se n  seien. D abei ist sehr verdachtig, 
dass keine Nam en genannt w erd en  und es g ew in n t sehr den A nschein , 
ais ob m ehrere bis nun yern om m en e Z eugen alle Schuld  auf diese beiden  
om in ósen  Individuen ab gew alzt hatten.

U nterdessen  w ar Justizrat G abriel w ied er  sehr em sig  g e w e se n . In 
M iihr.-Schónberg w a r  es ihm  gelu n gen , eine B eziehung zur Justina Fleischerin  
zu fm den. Man ersieht dies aus seiner Eingabe an den R at zu M iihr.-Schón- 
berg, w e lc h e  ohne D atum  in copia vorliegt. Es so llen  nam lich einige Leute 
dieser Stadt sich v o n  der Fleischerin haben w ah rsagen  lassen . G abriel 
nennt sie m it N am en und leg t der Eingabe das Y erzeichnis mit naheren  
D etails bei. Bei den A kten ist es jed och  nicht m ehr vorhanden. G abriel 
ersucht, die R ichter der Stadt m ógen  bei der S chónberger Biirgerschaft 
lleifiig nachfragen, w er  die in der Beilage genannten P ersonen  g e w e se n , ob  
yielle ich t auch noch andere den R at der W ahrsagerin in A nspruch  
gen om m en . (W ie  in specie v o n  der alten SchCitzin alda g e s a g t  w e r d e n  
w i e P )  D ariiber erbittet er sich Bericht.

Man mufi staunen, w ie  kom pliziert die H andlung dem  H óhepunkt 
dieses Dram as entgegengefiihrt w ird . A lle  Mittel sind a n g ew en d et w o rd en , 
um  dieses W eib  zu iiberfuhren. Im T roppauischen, im Jagerndorfischen, im  
N eissischen , in Mahren hat m an Spuren gesu ch t und gefuuden . D och  fiihrt 
alles zusam m en die R ichter zu keiner sichern U berzeugung. D ie T atsachen  
entbehren zu sehr der Bew eiskraft. W ir  w aren  gespannt, zu sehen , w ie  
sich die Sache w eiter  en tw ickelt; D och gerade in d iesem  M om ente brechen  
die U ntersuchungsakten  ab. Man scheint sich keinen anderen Rat gew u fit  
zu haben, ais d ieses W eib  einem  Jesuiten zu iibergeben, ob der yielleich t  
auf dem  W e g e  der relig iósen  Inąuisition  aus der alten, yor  dem  T ode  
stehenden  Frau e tw a s herausbringe. Jedenfalls hat dieser, er heifit I s i d o r  
P i p ę  H u s  und gehórt dem  Troppauer K ollegium  an,-) sich eingehend  mit 
der A rm en beschafligt, die sichere U berzeugung yon  ihrer U nschu ld  
g e w o n n e n  und nach dem  B eispiele seines beriihm ten O rdensbruders Friedrich
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’) Im m er d ie se  u n b estin in iten  F a ssu n g e n  !
O Y e rg l. e in en  ah n lich en  Fali d e s  S c h u tzes  du rch Jesu iten  b e i B ierm an n , S . 593.



v o n  Spee ihr von  diesein  M om ent an seine hum ane U nterstiitzung gelieben . 
G ew iC  nicht oh n e sein en  Einflufi ist das dem  A ktenfaszikel beiliegende  
»M em oriall« der B eschuldigten entstanden, gerichtet an »Herrn Johann  
A loisius G abriel und llerrn  Leonhardt N euw irth , Justiz- und W irtschafts- 
rate w ie  auch Inquisitionskom m issarien«, datiert vom  7. O ktober 1674. Es 
zeigt die ganze Y erteid igung dieser Frau, spricht am deutlichsten  fiir ihre 
U nschuld und m óge  hier w e g e n  seiner interessanten Fassung, die nur das 
Bewnii3tsein erlittener U n gerechtigkeit diktieren kann, w ied erg eg eb en  sein.

W o h l Edle, G estrenge, H ochgelahrte G nadig: Y nd gestrenge Herren  
C om issarien; W ie  Y ngleich  Y nds zu aller Y ngebiihr ich Nun m ehr alt Biefi 
in 104. Jahr verlebte M atron, v o n  Ihro W o h l F lhrw iirdd; dem  Herrn pfarr- 
herren zu K unzendorf, B ey  E w . G d : ohne Einzigen krafftigen B ew eifi ange- 
geben  Y ndt Y erkleinert w o rd en , w ird  E w . G estr: m ehr dan zu Y iel Bekandt 
sein, w e ille n  den gnad ig: und g est:  Herren C om issarien ich m ich nebst 
m einen Lieben K indern auf Ihro fiirstl. G n: G rund Y ndt Boden Biefi auff 
mein So hohes alter jetzt Y ndt a lle w e g e  Treu aufrichtig Y ndt Ehrlichen  
genahret Y nd anizs in M einem  hoh en  alter, Sam bt M einen Lieben Kindern  
Yor Diel3er geistlichkeit, w ie  ob gem elt, zu aller Y ngebiihr, ohne Einzigen 
g lau b w iird igen  Be)^ recht B estandigen  Bew^eiC Y nschuld iger W e ise  ange- 
stofien Y ndt Y erkleinert w erd en  so li, W e lc h e s  gott im H im m el Zu K lagen  
Y nd zu Erbahrmen S eye . N achdehm  Nun zur purgirung m einer Y nschuld  
nit allein in T rop p aw  bei der h och lób l. S ocietet Jesu gebeuchtet, M ein Y er- 
schulden T rew  Herz Jnniglichen offenbahret, So B ayliegende A ttestation zu 
gott Y nd YnBer Lieben F raw en  hofen tlich en  m ehrers in Tag geb en , Y ndt 
m einer bezichtigten Y nschuld Eróffnung w ird , also kom be neb en st m einen  
Lieben annoch b ey  Leben habenden K indern und 30 A n A n ck eln  m it g eg en -  
w^iirtigen dem iittigsten  M em oriall Y m b gottes Y ndt der H ayl. fiinff W unden  
Christi w ille n  fufifallentlichen Bittende, E w . gest: Belieben Y m b die Yer- 
geltu n g  Jesu Christi Sich m ein Y n d t  Ynfier armer Kinder in hoh en  genaden  
zu Erbahrmen, Diel5er ob an gezogen en  klagender geistlichkeit auf blofies 
Y nkrefftiges A ngeben  keinen glauben  b ey  zu m efien, Sondern, w a n  waB
w ied er alles Y erhofen, Contra m einer ferner angegeben oder gek laget w erd en
w^olte, durch gebriiuchige Juram enter darthuen, Y nd E rw ai6en laCen so llen , 
Bin w ie  obgem elt, zu gott, der Llayl. D reyfaltigkeit Y ndt YnCer Lieben
F raw en  der T róstlichen Zu Y ersicht, dal3 ich arme alte M atron in der
W ahrheit Y ndt dilSe falsche ankliiger in Y ngrundt bestehen  w^erden.

W efien tw eg en  Mich dan Sam bt ob gem elt m einen Lieben K indern  
Y ndt A n A n ck eln  zu E w . gest. g n ed igen  Schuz Y ndt H ielf in tiefster D e-  
m uth H erzseufzent subm itire. A uch  Lebenfilang gott dem  allerhóchsten  
Y m b dero L angw iirigen  gluckJichen R eg ieru n g  zw isch en  G esundtheit mit 
aufgehobene H anden, W ie  Tag^, So nachts, S teh ts in Briinstig anzuruffen nit 
Y nterlassen  w o llen .

73

E w . G estr
Zu G ott Herz Seuffzende  
Justina Fleischerin, W ietieb ;  
W en zel, M ichael, Katharina 
SuiSana Y nd Eva F leischerin: 
Sam btliche 5 Kinder Y ndt 30 

An A nckeln .



D as w ar  also die Y erteid igung der » llex e« . Man sieht aus der W ort-  
fiihrung, dafi die K om m ission  tatsachlich zu keinem  S ch iild b ew e ise  gelan gt  
w a r  und die um  G nade F lehende den A nklagern  recht deutlich ihre M einung  
sagt, d. h., es m ag dies w o h l das Jesu itenkolleg ium  g e w e se n  sein, das sich  
da g eg en  die W eltge istlich k eit erhob und dereń A n w iirfe  ais grundlose  
Y erdachtigim gen zuruckw ies. A is  A ttest ist noch  die Z eugenaussage des 
P. C hristophorus Ig. P ipelius b e ige legP ) w e lc h e  besagt, dafi die F leischerin  
bei ihm  geb eich tet hatte und dal3 a lles das, w a s  man geg en  sie vorbringe, 
m ehr der U nbildun g ais ihrer S ch lech tigk eit zuzuschreiben sei. N achdem  
sie yersprochen , nichts derartiges in Zukunft m ehr zu unternehm en, sei sie 
w iird ig , das sie v o n  diesem  sch lechten  Y erdachte gerein igt und freigespro- 
chen w erd e .

O b sie w irk lich  entlassen  w u rd e, ist n irgends zu entnehm en. Es ist 
aber w o h l  w ahrschein lich , daC m an g eg en  den Spruch der Patres nichts 
unternahm , zum al, w e n n  m an bedenkt, dal3 diese ja beim  Landesherrn, der 
ihnen ihr K olleg iu m  gestiftet, allm achtig w aren .

U nd das Facit: E tw as sonderbare L eb en sg ew o h n h eiten  der Fran, 
leicht entschuld igt durch ihr h oh es A lter, doch  ohne jeden  bósartigen  
B eiw ert, hatten ihr durch ihre U m geb u n g  den Yerdacht der H exerei e inge- 
bracht und sie v o n  E n d e J u n i b i s  A  n f a n g  O  k t o  b e r  im G efangn isse  
gehalten .
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9  E g o  infra scrip tiis S o c ie ta tis  Jesii S a cerd o s  testor  d e n u o , Jiistinam  F le isser in  e x  P ago  
L ublitz  sa cram en ta lem  C o n fe ss io n em  ap iid  m e  fe c is s e :  Extra v ero  praefatum  S acram en tu m  iterum  
a m e  rite tam  p rivatim  q u am  p u b lice  exa m in a ta m  esse  d e  o m n ib u s  d iv in a tio n b u s , su p erstitio n ib u s  
et m a g ic is  artib u s: ac d e n u m , q u id q u id  in  ea d e p r e h e n su m  est, id m a g is  s im p lic ita ti Ip siu s attri- 
b u en d u m  q u am  m alitiae . N e  autem  d e in c e p s  q u id p ia m  e iu sm o d i ausit practicare, cautu m  est et 
g ra v iter  ei id p ro h ib itu m  P raesen te  D m o  B u rg ra v io  sub in term in a tio n e  . . . .  A d  q u o d  illa se se  
o b lig a y it  et sp o p o n d it , se  n ih il am p liu s  factu ram . D ig n a  p r o in d e , ut in  p ostern a  q u a ecu m q u e  
prava su sp ic io  ac sin istra o p in io  d e  ea to lla tur. O p p a v ia e  la  8bris A n n . 1674. C h r isto p h o ru s  
Ig. P ip e liu s  S . J
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Tefdiener Hrdiioftudien.
Von Dr. R flim u n D  m u iiiie R .

U rk u n d lich es  Materiał findet sich in T eschen  sehr w e n ig  vor. D er  
Grund hiefiir diirfte in den Branden zu suchen sein, v o n  denen  die Stadt 
ófter heim gesu ch t w ord en  ist. Ich fand urkundlich fo lgende Brande nach- 
g ew iesen :

1. 1532 brannte das D om in ikanerk loster sam t der Stadt ab und  
zw ar am  Tage S. Petri K etteafeier. Nur die S ilbergasse blieb unversehrt.

2. 1599: Brand im herzoglichen  S ch losse , desgleichen  1603.
3. 1718, 24. Mai: Brand in der O bervorstadt.
4. 1720: Feuer im H ause des Franz K ollas. D am als brannte die ganze 

Stadt bis auf die N eustadt nieder.
5. 1785, 18. Mai: Brand in der Freistadter Yorstadt.
6. 1789, 6. Mai: Brand in der O beryorstadt.
D iese  A n gab en  sind 2 C hroniktabellen  entnom m en, die in der Biir- 

germ eisterkanzlei hangen.
D ie T abelle I beginnt mit 1210 und endet mit 1789. Sie beschreibt 

die Stadt T esch en  und ihre G riindung und verzeichnet kurz die bedeutendsten  
G esch ick e  der »altesten  Stadt in O bersch lesien« . W ir  hóren da v o n  Feuers- 
brunst, Erdbeben, ferner kriegerischen und festlichen Ereignissen. D er Stil 
ist ein trockener A nnalistenstil. T abelle  II yerfo lgt die g leich e A ufgabe. Beide 
T abellen  sind trotz ih rerm erk w u rd igen F orm fu rd ie  G esch ich teT esch en s w ich tig . 
D ie erste riihrt y o n  F r a n z  P a s s e k  aus dem  Jahre 1852 her. D iese  
T abelle ist aber blofi eine fehlerhafte K opie des O riginals, das 1782 A n t o n  
A l o  is L ó h n , Pfarrer und fiirstbischóflicher K om m issar in T eschen , aufgezeichnet 
hat und das sich in der T eschner Pfarre befinden s o li .’) D er Y erfasser der 2. T abelle, 
die sehr stark beschadigt ist, ist unbekannt. D iese II. T abelle ist jed och  
O d gin a ł und mufi zur K orrektur der P assek sch en , respektiye der L óhnschen  
T abelle herangezogen  w erd en , und zw ar aus fo lgenden  G riinden: 1. D ie  
T abelle des A n on ym u s ist y ie l reichhaltiger und genauer. 2. D ie L óhnschen , 
respektiye P assekschen  »M erkw iird igkeiten« w e isen  einige r a d i e r t e  
S t e l l e n  auf, die zu m anchen  Y erm utungen Aniafi geben . W er  diese  
Y erbesserungen  der P asseksclien  T abelle yorgen om m en , ist mir n icht bekannt. 
Y ielleich t nahm  sie P assek  selb st yor. Eine gen au e Betrachtung der R adie- 
rungen aber zeigt uns, dafi einige Ziffern, die an den radierten S te llen  stehen, 
in der S ch reib w eise  mit den andern g le ich en  Ziffern nicht iibereinstim m en. 
S o y ie l ist sicher, dafi Lóhn nach der A n on ym u s-T ab elle  gearbeitet hat. 
Daraus fo lgt w ied er , dafi ais G esch ich tsąu elle  der A n on ym u s w er ty o ller  ist 
ais L óhn-P assek , dereń A ufzeichnungen  nur mit Y orsicht gebraucht w erd en  
kónnen .

O D ie  T a b e lle  sa g t es  se lb st, dafi s ich  das O r ig in a l » a n  d e r  T e s c h n e r  P f a r r e  
b e f i n d e t * .  D ie  A u fz e ic h n u n g e n  v o n  1782  —1789  s in d  N a ch tr a g e  L o h n s.



D am it die A bhangigkeit der P assek sch en  M erkw iirdigkeiten  v o n  denen  
des A n on ym u s klar w erd e , bebe ich ein ige S te llen  aus beiden T abellen  
w órtlich  heraus.

D ie P assektabelle berichtet zum  Jahre 1718 :

»D en  24. M ay sind 57 Hauser in der O beryorstadt zw isch en  10 und 11 
U hr nachts abgebrannt. D ie Stadt blieb jed och  unbeschadigt.«  D ie II. T abelle  
aber berichtet zu 1718:

»D en  24. M ay sind 31 H auser in der O beryorstadt abgebrannt 
z w isch en  9 und 10 U hr nachts. D ie Feuersbrunst hat jed och  die Stadt nicht 
ergriffen.«

D ie P assek sch e U rkunde zeigt eine starkę R adierung, und zw ar dort, 
w o  10 und 11 Uhr steht. W ahrsch ein lich  stand dort ebenfalls 9 und 10 Uhr.

D ie P assek sch e T abelle berichtet ferner zum  Jahre 1789:
»D en  6. M ay brach nach der 6. M orgenstunde in der O beryorstadt 

eine w iith en d e  Feuerbrunst heryor, yerzehrte 20 H auser grief dan die Stadt 
an, yerw a n d ete  schnell 275 H auser in g liih en d e S ch u tth au fen ; yerw iiste te  
4 K irchen schm olz alle G lo ck en  und yerzehrte 31 H auser am M iihl- 
graben.« W o  275 steht, sieht m an eine deutliche R adierung. Die II. T abelle  
b er ich te t:

»6. M ay nach der 6. M orgenstunde brach in der O beryorstadt eine  
w iiten d e  Feuersbrunst heryor, yerzehrte 20 Hauser, grief dann die Stadt an, 
y erw a n d elte  schnell 275 H auser in g luhende Schutthaufen y erw iiste te  
4 K irchen schm olz alle G lock en  und yerzehrte 31 Hauser am M uhlgraben.«

Es unterliegt keinem  Z w eifel, dafi die P asseksche T abelle — das 
b ew e isen  die R asuren — nach der T abelle des A n o n y m u s yerbessert 
WLirde, w e n n  m an y o n  einer Y erb esseru n g  (iberhaupt reden kann. D enn  
w ie w o h l die P assek sch e T abelle aus dem  Jahre 1852 staramt, steht sie so w o h l  
in der T extierung ais auch in der O rthographie der w e it  alteren O riginal- 
tabelle des A n o n y m u s w e it  nach. Ich y e r w e ise  nur auf die 2 W órter  yer
w an d elte . W ah ren d  der A n on ym u s korrekt »yerw an d elte«  schreibt, fm det 
sich in T abelle  I »yerw an d ete« . Ferner y er w e ise  ich auf die Notiz zu 1720 
in T abelle  I. D a heifit e s : »Ist eben  ein Feuer g eg en  M itternacht im H ause 
des Franz K ollas entstanden w od u rch  die ganze Stadt bis auf die N eustadt 
i s t  y e r u n g l t i c k t  w o r d e n . « U berhaupt kann der Yerfasser der T abelle I 
kein besonders kenntnisreicher M ann g e w e se n  sein. D as b e w e is t  auch das 
Latein der T abelle I, ferner die Naiyitat, die aus ihr spricht. L óhn-P assek  
(also T abelle I) berichtet 1785: »D en  18. M ay d. J. entstand in der
Frystadter Yorstadt g eg en  9 U hr A bend  eine heftige Feuersbrunst. D as  
Feuer brach bei einem  Juden aus und innerhalb einer V* Stunde standen  13 
um liegende Hauser oh n e R ettung in F lam en. D ie G efahr w a r  sehr grofi doch  
hat G ott sonderbar die Stadt besch iitzt und die E in w oh n er hatten U hrsache  
mit D a w id  zu s a g e n : M isericordiae D om in i qui non  sum us confiunpti.«  
Es so li natiirlich consum pti dort steh en .« Dann ist interessant die Notiz 
zu 1720. Nach der E rw ahnung des Feuers heifit es d o r t: »In 8 T agen  darauf 
sah m an am  Firm am ente z w e y  Lichter und einen  T odten  ruhen: nach 5 
T agen starb Herr D echant G allus T yaruschka aus H erzensleid, dem  m ehrere 
A ndere N achfolger w u rd en .«

76



Da entsteht die Frage, auf w e n  diese Fehler in der T abelle I zuriick- 
zufiihren sind. Leider stand mir das L óhn-O riginal nicht zur Y erfiigung. A ber  
Lóhn w ird  diese Fehler w o h l kaum  yerbrochen  haben, sondern  der des 
Lateinischen unkundige P assek , der w ah rsch ein lich  m anches im  L óhn-O riginal 
auch n och  falsch g e lesen  haben diirfte.

Eine 2. Frage ist die, w ie  m an sich zu der S telle v o n  der E rscheinung  
am Firm am ente verhalten  soli. Man kann annehm en, — v o n  geschatzter, 
sachyerstandiger Seite liegt mir diese A nnahm e vor  — Lóhn habe ais C hronist 
das W u n d er einfach aufgenom m en, um  seine C hronik zu fiillen. Er braucht 
selbst gar nicht einm al daran geglaubt zu haben, sondern  hat es irg en d w o  
abgeschrieben. A ber w ora u s?  Ist nicht die A nnahm e zulassig, er, ais Pfarrer, 
habe mit d iesem  W u n d er auf die g laub igen  G em iiter besonders e in w irk en  
w o lle n ?  W aru m  bringt er denn mit d iesem  W u n d er den T od des D echants 
T w aru sch k a in Y erbindung? Ich kann nicht g lauben, daC es ihm  mit dieser 
Stelle  nicht ernst g e w e se n , dafi er sie nur zur F iillung seiner C hronik her- 
an gezogen  habe. Er ist in m einen A u gen  nicht ein e i n f a c h e r  C h r o n i s t ,  
s o n d e r n  C h r o n i s t  m i t  P r e d i g e r t o n .

Es fallt, w e n n  w ir  die T abelle I mit dem  A n on ym u s yerg le ich en , 
auf, dafi in der P assektabelle  (Notiz zum  24. Mai 1718) y o n  57 LIausern g e -  
sprochen w ird , in der A n o n ym u stab elle  aber y o n  31. W ir horten schon, 
daC in der Passekurkunde eine radierte S te lle  yorkom m t. W ah rsch ein lich  
w o llte  der »Y erbesserer« auch das j>5 7« w egradieren , yergafi jed o ch  darauf. 
W ir diirften kaum  fehl gehen , w e n n  w i r  der Zahl 31, der n iedrigen Zahl, 
m ehr yertrauen, ais der hóheren  Zahl 57. D ie hóhere Zahl diirfte jedenfalls  
auch auf den »Prediger« zuriickzufiihren sein. Ich mufi noch einm al — gerade  
an dieser S te lle  — heryorheben , daC mir die O riginalschrift des Lóhn nicht 
yorlag, sondern  blofi die im  G em eindeam te yorhandene Passekschrift.

D er Brand des Jahres 1789 ist in der Biirgerm eisterkanzlei auch durch  
ein Ó lb ild  y o n  H. J a s t r z e m s k i  sen . y erew ig t. Es liegt nahe anzunehm en, 
dafi durch diese Brande so  m anche historisch  w ich tig en  Schriftstiicke yer-  
nichtet w o rd en  sind.
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Der Friedensfchlulj pon Cefchen.

Zur E rganzung der D arstellung iiber den selb en  bei Biermann, G esch ich te  
des ilerzogtu m s T eschen , A uflage y o n  1863, Seite 340/341, fm det sich im  
T eschner G em eindeam te das F o lgen d e  :

D ie L óhn-P assektabelle berichtet zum  Jahre 1778:

»Sind Z w istigk eiten  zw isch en  den Ó streich ischen  und Preisischen  
Ilofe w e g e n  Chur Beiern entstanden und in fo lgen d en  Jahre w u rd e  hier ein 
Friedens C oncres gehalten  dabei erschien der G esandte Sr. kk. Maj. R óm i-  
schen  Kaiserin, w ie  auch der K aiserin a lle Reifien nicht m iinder des K ónigs  
y o n  Frakreich, des K ónigs yon  Preifien, des Kurfiirsten y o n  Sahsen , w ie  
auch des K urfiirsten y o n  Pfalz und H erzogs y o n  Z w e y  Briicken. D iese  haben  
den Friedenstraktat yo n  Christi H im elfahrt im  Landhause unterzeichnet. 
W arend des K ongreses gaben Sr. E xcllez Fitz G raf y o n  K obenzell kk. G e-



sandte drey Tage kostbare Freiballe in der Salzniederlage in einem  zu diesen  
Feuerlichkeiten eigen s zubereiteten Saale.« D ie T abelle II berichtet dasselbe. 
Man beachte aber w ied eru m  die S ch re ib w eise  in T abelle I!

D ie G esandten , w e lc h e  am 13. V. 1779 den Frieden unterzeichnet 
haben, fiihrt der S itzungssaal des G em einderates in 7 Ó igem ald en  vor  
A ugen . D iese  7 Portrats, die um  das Bild Josephs II. gruppiert sind, haben  
fo lgende B ezeichnungen: Friedrich A u gu st G raf v o n  Zinzendorf K uhrsach- 
sischer B evollm achtigter, N icolas Fiirst von  R epnin  Kais. R uss. B evollm ., 
Louis A u gu stę Baron de Breteiiil K onigl. Franz. B evollm ., Joh. H errm ann  
Freyherr v o n  R iedesel K ónigl. PreulS. B evo llm ., Joh. Philipp G raf C obenzl 
Kais. K ónigl. B evo llm ., Christian v o n  H ohenfels herzogl. Z w eyb riick isch er  
B eyollm ., A n to n  G raf Tórring S eefeld  Kuhrpfalz. B evollm .

Im  Sitzungssaale des G em einderates hangen ferner 2 K upferstiche, 
w e lc h e  in dichterischer Form  den Frieden verherrlichen. Es sind 2 A llegorien , 
die beide unten den Y erm erk: Joh. Mart. W ill. ex. A . V. tragen.'}

D ie eine A llegorie  w ill  ich — zur leichteren U nterscheidung — die 
K onferenzallegorie, die II. die Palm baum allegorie nennen.

D ie K onferenzallegorie zeigt an einem  ova len  T ische Maria Theresia, 
(A bb. 9) zu ihrer Linken Friedrich II. und zu ihrer R echten  Josef II. V or jeder  
M ajestat liegt eine Friedensurkunde. Llinter der Kaiserin stehen zur R echten  und  
zur Linken je 2 Z erem onienm eister. A lle  7 Persónlichkeiten  befinden sich unter 
einem  Zelte, iiber dem  m an eine K rone und die W o rte : P a x  vob is sieht. 
V or dem  T ische liegt ein L ó w e  m it dem  R eichsapfel. D as Bild ist w o h l  
interessant, m ehr beach ten sw ert dagegen  das D oppelged icht, das unter dem  
ganzen Bilde zu le sen  ist. Links s te h t  ein franzósisches G edicht und rechts die 
deutsche U bersetzung.
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D er franzósische T ext lautet:

Oręa, oręa G erm ania
R ien craindre p lus de la g u e r r e !
Y oila Joseph, Theresia;
Et Fredric s ’accorder!
A pporte tes graces aux Puissances  

Q ui ont tache de les unir.
A pporte a D ieu  tes rejouissances

D er deutsche T ext lautet;

F rohloke laut G erm ania!
D erK rieg  so lld ich  n ichtm ehrbetriiben , 
W eil Joseph und Theresia  
N ebst Friederich den Frieden lieben. 
Sieh dankbar auf die M achte hin,
So die Y erm ittlung unternom m en, 
U nd danke G ott mit frohem  Sinn,

Q ui leur n eg o ce  v o lo u t benir. | DaCnun der F ried zu stan d gek om m en .

D ie II. A llegorie  (A bb. 10) zeigt im  H intergrunde die Stadt 
T eschen , iiber der m ehrere Engeln sch w eb en . R echts und links im  Hinter
grunde sieht m an ferner froh lockende M anner und Frauen, ganz vorne  
auf dem  B oden Engeln mit W affen, T rom m el u. a. G egenstanden . In der 
Mitte sieht m an einen Palm baum , in dessen  W ip fe l die O valportrats

9  J o h . M art. W i l l  w ar A u g sb u r g er  K u n stv er le g e r  (ex . A . V .) , der v o n  1761 1805  d ase lb st
ta tig  w ar u n d  e in e  R e ih e  v o n  S t ich en  h erau sgab . D ie  v o r lie g e n d e n  b e id e n  s in d  d ie  A rb e iten  e in es  
u n b ek a n n ten  S tech ers  u n d  e rh eb en  s ich  n ich t iib er  das H a n d w erk sm a fiig e  so lch er  Bliitter, d ie  im  
18. Jahrhu ndert d er O ffen tlich k e it a lle  m o g lic h e n  Z e ite re ig n is se  m itte ilten .
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der Kaiserin Maria Theresia (oben), Josefs II. (links) und Friedrichs II. 
(rechts) zu sehen  sind. Links, hart an dem  Palm baum e, steht der Engel des 
Friedens und halt mit dem  linken  Arm  den Stam m  des Baum es um klam m ert. 
Die R echte tragt einen P alm zw eig . R echts v o m  Palm baum  steht die G esta lt 
der G erm ania. Hinter ihr halt ein Engel eine ov a le  Platte auf dem  Erdboden  
aufgestiitzt. D ie Platte tragt die Inschrift: »G ratia expleta G erm ania ob
recupesatum  Pacem  T eschingae restauratam .« U nter dem  ganzen Bilde steht 
w ied er  ein D op p elged ich t in franzósischer und deutscher Sprache.

D as link ssteh en d e franzósische  
G edicht lautet:
O  G erm ania! Q u e ll palm ier  
Fleurit a T esche pour ta prosperitę! 
Les plus grands souveru ins font paix; 
O  quel plaisir de les regarder!
Le guerre, qui vou s a m enaęe  
D es plus grandes peines et calam ites, 
Est deja banni avce sa ferocite  
La tom bour tait, la d rapeau est tom bee  
Parun signe divin Fepee se casse;
Et le peuple triom phe en tout place.

D as rechtsstehende G edicht lautet; 

O  D eutsch land, w e lc h  ein Palm baum
bliiht

Zu T eschen  fur D ein W o h le r g e h e n ! 
D ie hóchsten  Haupter m achten ETied. 
O w e lch e  Lust Sie anzusehen.
D er Krieg, der dir so m anche N oth  
So grofies U n gliick  hat gedroht,
Ist nun yerscheucht mit w ild em

G rim m e.
D ieT ru m m el sch w eig t, d ieFahne sinkt, 
D as S ch w ert zerbricht, die Y orsicht

w in k t
Das Y olk  frolokt m it lauter S tim m e!

A uch  d iese 4, respektiye 2 G ed ichte fordem  die Kritik heraus. D ie  
S ch reib w eise  w ie  auch die Stilistik b ew eisen , dafi der D ichter der beiden  
franzósischen G ed ichte mit dem  Franzósischen sehr auf dem  K riegsfufie 
gestanden. A m  besten  zeigt das der Schlufi des 2. G edichtes, w o  es doch  
gram m atisch richtig heifien m iifite : Le tam bour se tait, le drapeau est tom be
..............und . . . .  en toute place. A uch das Latein der Palm baum allegorie
lafit y ie l zu w iin sch en  iibrig. A uf der oya len  Platte so li es heifien : Gratia 
expleta  G erm ania ob recuperatam  pacem  T esch ingae restauratam . A uch  das 
T eschingae ist auffallend. Es ist ein sonderbarer Lokatiyus.

Es sei mir erlaubt, n och  einm al auf die P assektabelle zuriickzugreifen  
und fo lgende A n gab en  zu zitieren:

1741 — berichtet P assek  — den 1. Februar kam en die Preisischen  
Truppen das erste M ahl ais Feinde nach T eschen .

1766 (Passek) kam en Sr. kk. Maj. Josef II. das erste m ahl nach  
Teschen.

1773 (Passek) w aren  Sr. M. Josef II. zum zw eiten  Mahl in T esch en  . . . .
1780 (Passek) Sind Sr. M. Kaiser Josef 11. zum  dritten M ahl hier 

angelangt, haben daselbst im  H ause des Burgerm eisters H erm  Josef W eeb er  
libernachtet und den Tag darauf die R eise  fortgesetzt.

1787 4. April trafen Sr. M. K. Josef II. in erw iin sch ten  W o h lse in  hier 
ein und nach g e w e c h se lte n  Pferden setzten  A llerh óch st D ieselben  D ero R eise  
nach G erlon  w eiter  fort. D en  29 Juni auf 7 U hr m orgens treffen A ller- 
hóst D iese lb en  auf der R iickkehr y o n  G erlon  hier ein und setzten  noch  
denselben  T ag nach uberspannung der Pferde eilfertig die R eise  bis Briinn fort.



Passek spricht von  einer R eise  nach G erlon. Es so li aber heifien  
C hersoń; denn 1787 reiste Josef II. zu Katharina nach C hersoń, w o  es der 
Sem iram is des N ordens bekanntlich gelang, den kriegslustigen  M onarchen fiir 
ihre P iane g eg en  die T iirken zu g ew in n en . ’)

A uch  dieses G erlon  ist ein B ew eis fiir die U nzuverlassigkeit der 
P assekschen  T abelle.
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mori^ Bartel
Von W flhC e R K U D h ie B .

U n s e r  ju n ges U nternehm en hat einen sch w eren  Y erlust erlitten.

Moritz Hartel, stadtischer O beringenieur und K ustos des stadtischen  
M useum s in Troppau, ist daselbst am 8. O ktober d. J. in fo lge eines sch w eren  
H erzleidens gestorben .

Hartel gehórte zu dem  k lein en  K reise, w e lch er  seit Jahren sch on  die 
H erausgabe einer h istorischen Zeitschrift fiir ósterr. S ch lesien  erstrebte, um  
einen Sam rnelpunkt zu schaffen, w o  alles n iedergelegt w erd en  so llte , w a s  
in gesch ichtlicher und kulturhistorischer Beziehung iiber unser k leines, zu- 
sam m en gestiick eltes H eim atlandchen geschrieben  w iirde, um  dadurch zugleich  
auch eine A n regung zu geb en , den reichen, unverarbeiteten  und grófitenteils 
u n geh ob en en  S toff allgem ein  zuganglich zu m achen. N achdem  m an yergeb en s  
Y ersuche zur G riindung eines G esch ich tsyerein es gem acht hatte, fand sich  
endlich im  Y erw altu n gsau ssch u sse  des stadtischen M useum s in Troppau jen e  
K órperschaft, die durch Einsetzung eines Son d erau ssch u sses die Schaffung  
der Zeitschrift in die Hand nahm . U nd  da w a r  Hartel einer derjenigen, 
w e lc h e n  ein H auptyerdienst an dem  Z ustandekom m en d erselb en zu zu sch reib en  
ist. Leider w a r  es ihm  nicht m ehr gegón n t, an der Zeitschrift se lb st m itzu- 
arbeiten, w o ra u f er sich so  sehr gefreut und w as er erstrebt hatte, 
um  das H auptw erk  seines L ebens, die Schaffung des stadtischen M useum s, 
zu krónen.

D enn  er w o llte  nicht allein sam m eln , er w o llte  das G esam m elte  
auch y erw erten  und seinen  M itbiirgern zuganglich  m achen.

Er hatte sich seinen  A nteil an der Zeitschrift genau  yorgeschrieben , 
nam lich die B esprechung der M useum sangelegenheiten . D abei so llte  diese nicht 
darin bestehen , led iglich  die S itzu n gsp rotok olle  der Y erw altu n g , die Listę der 
N eu erw erb u n gen  u. s. w .zu  yeróffentlichen , nein, er w o llte  damit einen Fiihrer 
durch dasM useum  schaffen, die einzelnen  besonders m erkw iird igen  Stiicke be- 
schreiben und yor allem  den reichen Inhalt einzelner Zunftladen, der im M useum

O Ich  halte  es  fiir m e in e  P flich t, s ch o n  am  E n d e m e in er  ersten  S tu d ie  d en  b e id e n  H erren , 
d ie  m ic h  in  a u sn e h m e n d  lie b e n sw iir d ig e r  W e is e  in  das S tad tarch iv  in  T es c h e n  e in g e fiih r t h ab en , 
H erren  A m tsd irek to r  B re w in sk i u n d  S tad tsek retar M itter, m e in e n  b e ste n  D a n k  a u szu sp rech en .



lagert, so w ie  die yorhandenen  U rkunden m itteilen  und besprechen. So w o llte  
er seinen  Troppauer M itburgern ein Bild des Lebens ihrer Y orfahren bieten, 
Das aber kann nur einer, der mit dem  M useum  so innig y erw a ch sen  w a r  
w ie  Hartel, der anderseits Troppau in allen R ichtungen genau kannte und 
der auch die nótigen  Y orkenntnisse besafi.

Sein  ganzer L ebenslauf zeigt uns das Bild eines M annes, der durch  
Fahigkeiten und Studien so w ie  durch seine Y erbindungen zu einer ganz 
andern, m ehr k iin stle iisch en  T atigkeit bestim m t w ar, ais zu der eines 
B eam ten im  Stadtbauam te.

Hartel, geb oren  zu Troppau am 10. N oyem ber 1859, erhielt seine  
hohere A usbildung in der k. k. A kadem ie der bildenden K iinste in \Y ien , 
w o se lb st  er durch 3 Jahre ais ordentlicher H órer die unter H ansens Leitung  
stehende M eisterschule fiir A rchitektur mit bestem  Erfolge besuchte und  
w ied erh o lt akadem ische Preise errang. Y on  dort em pfohlen, m achte er zw e i  
yom  G rafen L anckoronski ausgeriistete E xpeditionen nach K lein -A sien  ais 
M aler mit und w ar auch in dem  dariiber erschienenen P rachtw erke ais 
M itarbeiter tatig.

A ber ihn zog  es in die H eim at und so fm den w ir  ihn 1886 provi- 
sorisch beim  Stadtbauam te in Troppau und spater in Priyatdienst bei den  
Baum eistern Haala jun. und Schilder. D och  w a r  seines B leibens nicht lan ge. 
N achdem  er darauf kurze Zeit in Abbazia selbstandig ais A rchitekt und  
Baum eister A rbeiten ausgefiihrt hatte, trat er 1889 ais A rchitekt in das 
A telier des Baurates P rofessor T h eyer  in Graz ein und yertrat diesen auch 
einige Zeit in der Leitung der k u n stgew erb lich en  A bteilung an der Staats- 
g ew erb esch u le  in Graz. Spater w a r  er im  A telier des Professors G u m olt in 
Graz beschaftigt und dessen  Y ertreter bei der Bauleitung des dortigen  
Landesm useum s. D och  es litt ihn nicht in der Frem de. 1891 fm den w ir  ihn 
w ied er beim  stadtischen Bauamt in Troppau, w o  er spater zum Y orstand  
der H ochbauabteilung und zum  O beringenieur yorriickte. In dieser Zeit 
nahm  er heryorragenden Einflufi auf die Bautatigkeit in Troppau und nicht 
nur die m eisten  óffentlichen Bauten, sondern auch eine grofie R eihe yo n  
priyaten Bauten w e ise n  auf ihn ais A rchitekten oder doch Einflufi nehm enden  
M itarbeiter hin.

D as H auptw erk  seines L ebens aber ist die S c h a f f  u n g  u n d  d e r  
A u s b a u  d e s  s t a d t i s c h e n  M u s e u m s .

W e r  die k leinen ersten A nfange des M useum s in dem  alten Z im en- 
tierungsgebaude am inneren P echringe kannte und w e r  die an Inhalt und  
A nordnung heryorragende Sam m lung des M useum s im  Schm etterhause  
kennt, w e r  die T eilnahm slosigkeit gerade der besseren  K reise Troppaus in 
dieser B eziehung beriicksichtigt, der begreift, w e lc h e  k on seąu en te  Energie, 
w elch  grofier Fleifi, w e lc h e  Sum m ę yon  fachlichen K enntnissen  dazu gehórte, 
dies zu schaffen.

Es ist das W erk  eines L ebens und sichert seinem  Schópfer Moritz 
Hartel w e it  iiber das Grab hinaus ein A n d en k en  in seiner Yaterstadt. U nd  
w a s  in unserer Zeit y o ll Eigennutz und M angel an Pflichttreue besonders  
heryorzuheben ist, er sch u f d ieses W erk , ohne dabei die Pflichten seines  
A m tes zu yernach lassigen  und oh n e auch nur die geringste E ntlohnung fiir 
diese A rbeiten  ais K ustos zu beanspruchen oder zu erhalten. So stellte  er
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sein ganzes W issen  und K ónnen in se lb stloser  W e ise  in den D ienst seiner  
Yaterstadt. U n d  w e n n  er dann A bends nach des T ages A rbeit im  F reu n d es-  
kreise raanchm al seine Ideen  en tw ick elte , so geschah  es w o h l, dal3 so  ein  
K órnchen hinausgetragen w u rd e und zur herrlichen Frucht ausreifte.

D ie sch ón ste ist w o h l die F reilegung des Stadtturm es und die Erbauung  
des neuen  Schm etterhauses, ein W erk , das v o n  den Sparm eistern und  
Philistern der G em einde vielfach  angefeindet w u rd e, jetzt aber der Stolz  
Troppaus ist und die ungeteilte B ew u n d eru n g  aller erregt.

So ist der Y erlust, den die Stadt T roppau durch das H inscheiden
Hartels erleidet, ein unersetzlicher und es w a re  nur die Erfiillung einer Ehren- 
ptlicht, w e n n  m an dem  T odten dort, w o  das H auptergebnis seiner T atigkeit 
sich yerein igt, im  Schm etterhause, im  stadtischen M useum , ein D enkm al
errichtete, dam it sein  A n d en k en  fur im m er erhalten bliebe.
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niiszellen.
H(t>Uroppauer (Soldlchmiedearbeilen auf der Husftellung 

pon [dilefirdien Goldfdimiedearbeifen in Breslau.

D a s  S ch lesisch e M useum  fur K u n stgew erb e und A itertiinier zu Breslau  
eróffnete am 7. O ktober eine bis Ende N ovem b er dauernde A u sste llu n g  v o n  
G oldschm iedearbeiten  sch lesisch en  U rsprungs oder aus sch lesisch em  Besitze, 
die, dank der grofien A nteilnahm e der k iich lich en  O berbehórden , besonders  
Sr, Em inenz des Kardinals F iirsterzbischof Dr. K opp, ferner der M useen, 
Priyatbesitzer und Sam m ler ein g lanzendes Bild der a ltsch lesischen  G o ld -  
schm iedekunst bot. D er sorgfaltig gearbeitete K atalog zahlt auch drei Troppauer  
A rbeiten  auf, die hier beschrieben  w erd en  so llen .

A us der katholischen Pfarrkirche St. Stanislai in Bolatitz, Kreis Ratibor, 
stam m t ein silberner, yergoldeter M efikelch. (Kat. Nr. 737.) D er sechspassige  
Fufi tragt auf 4  Feldern je eine getriebene Barockblum e, der gotisierende K nauf 
zeigt k leine E ngelskópfchen , die untere K uppahalfte ist gebuckelt. A u f der 
U nterseite ist eingrayiert PIMS A N N O  1674. N eb en  dem  Troppauer B eschau- 
zeichen ist das M eisterzeichen H T eingesch lagen , das w ir, dank der sorg 
faltig gearbeiteten  und fast nie yersagen d en  Biirgerliste des Herrn Professor  
Zukal, auf den M eister Hans Tram er (auch Trem er geschrieben) deuten  
kónnen , der seit 1657 in Troppau ais G old sch m ied  york om m t und 1682 starb. 
Som it hatten w ir  einen  neuen, b isher unbekann ten  Troppauer G old sch m ied  
g ew o n n en .

D as zw e ite  O bjekt ist ein silberner yergo ld eter  K elch der katholischen  
Pfarrkirche Maria Him m elfahrt zu Branitz, Kreis Leobschiitz (Kat. Nr. 738); der 
Fufi und die durchbrochene Kuppa ist mit getriebenenB arockblum en geschm iickt.



A uf der U nterseite ist graviert »G E O R G E  BO RTZ 1678«. Es ist nach  
P rofessor Zukal der Troppauer K iirschnerineister G eorg  Bartsch gem eint, 
der seit 1669 vork om m t und 1694 stirbt. N eb en  dem  Troppauer B eschauzeichen  
steht die Markę H W , die der B reslauer K atalog ganz richtig auf G rund  
des K ataloges der Troppauer G o ld sch m ied ea u sste llu n g  mit Heinrich  
A ugust W illert identifiziert, der 1634—1711 lebte. D er K elch  ist die erste 
uns bekaunte A rbeit des an g eseh en en  R atsherrn W illert.

D er katholischen  Pfarrkirche St. Jacobi zu Schurgast, Kreis Falkenberg, 
endlich gehort der dritte K elch  (Kat. Nr. 739); er ist g leichfalls v o n  yergo ld etem  
Silber und tragt auf dem  Fufi dreieckige Felder mit drei H eiligeiidarstellungen  und  
B andelw erk. N achtraglich w u rd e eine W idm ungsinschrift y o n  1759 hinzugefiigt. 
N eben dem  bereits im  Troppauer K atalog angefiihrten M eisteizeichen  des 
Andreas Franz K rem ser, der yon  1714— 1748 tatig w ar, ist ein B eschauzeichen  
eingesch lagen , das im sere A ufm erksam keit yerd ient. Es ist der halbe A dler  
und der Pfahl mit den drei Sparren, also das Troppauer S tadtw appen  in 
seiner spateren, jetzigen  G estalt. M eine Y erm utung im  ersten Hefte dieser  
Zeitschrift, das Troppauer B eschauzeichen habe um  die Mitte des 18. Jahr- 
hunderts diese n eu e  Form  an gen om m en , die ich auf G rund des M efikelches  
der Troppauer M inoritenkirche, w o  dasselbe stark yerrieben und sehr un- 
deutlich ist, aussprach, ist dem nach eine richtige. D as Kaiser Franz Joseph-  
M useum  hat die drei K elche und dereń B eschauzeichen photographisch  auf- 
nehm en lassen und seiner M appe »Troppauer G old sch m ied ek u n st«  eingereiht.

Dr. Edm und W ilh e lm  Braun.
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Urkunden und Regelten zur Kunftgefdiichte 
non Ofterreichirdi • Sdilefien aus ausi9drtigen lElrdiipen.

L  Bau der Grd^er Burg 1535.

1535. A u gu st 11. W ien .
K ónig  Ferdinand I. erlafit fo lgen d es offen m andat in das furstenthum b  

T rop p aw :
Euch ist Lingezweiflt zuyor gen u egsam er underricht furkhum en, das 

w ir  b eyoh len , unser sch losz Gracz, in angezaigtem  unserm  furstenthum b  
T rop p aw  ge legen , so durch feursnot nit w e n ig  schaden gelitten  auch zuyor  
zum taił paufellig  g e w e se n , a lsyil die notturft eraischt, w iderum b zu erheben, 
pessern und pauen, auch num als, w ie  uns bericht beschehen , unserm. b eyelch  
nach in y o lz ieh u n g  d esselb en  gepeu  und p esserung khum bt und angefangen. 
D iew eil dann nit allein uns sondern euch  an disem  unserm  sch losz nit 
w e n ig  g e leg en  und dem  ganzen  furstenthum b T rop p aw  nuczlich und zierlich. 
D em nach ist an euch all unser gen ed ig  begern , beyelhund , ir w o lle t  euch  
gehorsam lich  yerhalten  und zu so lh em  pegeu  und pesserung unsers khunig- 
lichen sch losz  G racz m it zufuerung kalch  und stain geh o .sa m lich  und  
g u e tw illig  erzaigen und b ew eisen .

K. K. Statthaltereiarchiy zu Prag. C opialbuch Nr. 14, Fol. 121. A us dem  
Jahrbuch der kunsth istorischen Sam m lungen  des A llerhóchsten  K aiserh au ses; 
Band X., 2. A bteilung, Nr. 5975.



IL  Den Croppauer niefferfchmieden wird uerboien, das Schweidni^er Zeidien 
zu benu^en. 1546.

1546. Mai 22. Breslau.
K ónig Ferdinand I. befiehlt dem  H auptinann zai Troppau, den  

M esserern zu T roppau zu verbieten , das Zeichen der Sch w eid n itzer M esser- 
schrniede nachzuschlagen.

K. k. Statthaltereiarchiy zu Prag. C opialbuch Nr. 36, Fol. 137. —
Ebenda Fol. 203 der Befehl K ónigs Ferdinand I. y o m  27. A ugust 1546 

an die Stadte O lom utz, Budissin, T rop p aw , Lignicz und N eysse , in w e lch en  
auf die m esser der stat S ch w eid n icz  zaichen, ain sc h w e in p , w e lc h e s  allain  
den m esserern  alda zur S ch w eid n icz , ire m esser darmit zu bezaichnen, yer-  
lihen, figuriert, eingegildet und gem ach t w erd e . N achdem e doch  zuyor ain 
jeder m esserer a u sw en d ig  der stat S ch w eid n icz  sich  sein es aigen m aister- 
zaichens gehalten  und d esse lb igen  allain gebraucht und kainer aus inen  
dises der S ch w eid n iczer  zaichens oder sein s g le ich en  im e jem als usurpiert 
und zLigezogen oder nachgeslagen , so yerb ietet K ónig  Ferdinand I. diese  
N achahm ung des Z eichens unter A n d roh u n g einer Strafe y o n  100 ungarischen  
G ulden  in G old , w o y o n  die H alfte der k ón ig lich en  K am m er und die an- 
dere Halfte den M esserern zu S ch w eid n itz  yerfallen  so llte . Ein ahnliches  
M andat ddo. R egensburg, 27. Juni 1546 erliefi K ónig Ferdinand J. aus Anlafi 
der B esch w erd e  des S ch w eid n itzer  Papierm achers C lem ens Ó lczsch  geg en  
die N achahm ung des Z eichens der Stadt S ch w eid n itz , eines S ch w ein es , durch  
andere, in sb eson d ere den Troppauer Papierm acher. Ebenda Fol. 157 — 158.

A us d em jah rb u ch  der k u n sth istorisch en S am m lu n gen d es A llerhóchsten  
K aiserhauses; Band X, 2. A bteilung, Nr. 6077.

Dr. E. W . Braun.
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Zur 6 erdiichfe der troppauer VoIksfcfiuIe.

In  der M useum sbib liothek  befm det sich ein nunm ehr geordneter
Faszikel m it E inladungen zu den sem estralen  AbschluCfeiern der T roppauer  
Y olk ssch u len , w ie  sie gernafi obrigkeitlicher A nordnung am S ch lu sse jedes  
Halbjahres an das Publikum  a u sgegeb en  w u rd en . B eigelegt sind zw e i  
Berichte des O rtsaufsehers der n iederen Schulen  J o s e f  N o w a k  an den  
H auptschuldirektor F r a n z  A n t o n  S c h r a m b l .  Sie datieren y o m  
24. A pril 1784 und 28. April 1785. A n keiner Stelle, w o  y o m  Y o lk ssch u l-  
unterrichte in Sch lesien  und speziell in Troppau gesp roch en  w ird , ist yon  
den w ich tig en  Tatsachen, die in d iesen  Papieren n ied ergelegt sind, die R ede, 
auch in der neuen  zw eib an d igen  »G esch ich te der ósterreich ischen Y o lk s-  
schu le«  y o n  Dr. A. W eifi, Graz, 1904 nicht, der Seite 868 ff. das sch lesisch e

‘) D as S c h w e in  w ar au ch  das B es c h a u z e ic h e n  der S c h w e id n itz er  G o ld sc h m ie d e  u n d  
Z in n g iefier . Y e rg l. K a ta lo g  der T ro p p a u er  G o ld sc h m ie d e a r b e ite n -A u ss te llu n g , S e ite  25 und  
Nr. 4 6  u n d  K a ta lo g  der B reslauer G o ld sc h m ie d e a r b e ite n -A u ss te llu n g  S e ite  91 . Ich  fan d  es auch  
auf S ch r iftstiick en  d es  18. Jahrhu nderts ais W a s s e r z e ic h e n  der S c h w e id n itz e r  P a p ierm a ch er ,



Y o lk ssch u lw esen  e ingeheiid  bespricht. ’) D as ist uiiiso verw uiiderlicher, ais 
ja die beziig lichen  A rch ive v o n  berufenen H istorikern schon  ófter nach  
diesem  Stoffe durchsucht w o rd en  sind, w o  doch  K opien oder Y erm erke iiber  
das in den ob gen an n ten  a m t l i c h e n  Stiicken  Enthaltene zu fm den sein  
mufiten. W ied er  ein F ingerzeig zur Beurteilung der A u fb ew a h ru n g  sch lesisch en  
U rk u n d en m ateria ls!

Bei den G eschichtsschreibern, w e lc h e  von  den Y olk ssch u len  Troppaus 
berichten , findet m an die w id ersp rech en d sten  A ngaben. Sicher ist, dafi seit dem  
jahre 1636 bei der Pfarrkirche Mariae H im m elfahrt nach der U bersied lung der hier 
proyisorisch  untergebrachten Jesu itenkolon ie in das neue H eim  am N ieder- 
ringe eine sogen an n te  »deutsche Schu le«  bestand, die Fortsetzung der da
se lb st sch on  seit dem  X IY . Jahrhunderte urkundlich n ach g ew iesen en  Pfarr- 
schu le, dereń Bestand jed och  jed en fa lls v ie l w e iter  hinauf reicht. In der Zeit 
der R eform ation hatte sich diese alteste (L atein)-Schule Troppaus, die ein 
yielum strittenes O bjekt der Parteien bildete, in eine deutsche Schule um zu- 
w a n d eln  b egon n en , indem  man, dem  Z eitgeiste nachgebend, w en ig er  das 
Latein und m ehr das D eu tsch e zu p flegen  anfm g. A is die Jesuiten kam en (1625, 
1627, 1629), trieben sie w o h l im se lb en  Lokale Unterricht nach ihrer W eise , 
den aufkeim enden deutschen  Charakter dieser Y olk ssch u le so v ie l ais m óglich  
zuriickdrangend. Sichere A nhaltspunkte haben w ir  fiir diese U bergangsperiode  
noch nicht. N ach der Y erlegu n g  ihres O rd en s- und S ch u llok a les vom  Pechringe  
auf den Niederring, w o  sie sich mit frem der Hilfe jene prachtigen O bjekte  
bauten, die w ir  heute noch  dort b ew u n d ern  kónnen , w u rd e in der Pfarrschule 
das Latain ganz gestrichen  und diese ihrem  eigentlichen  Z w eck e , nam lich  
niedere B ildung mit deutschem  Charakter zu yerm itteln , tibergeben. 
Ihr Lokal w a r  seit altester Zeit das in der Mitte des Pechringes stehende  
G ebaude, das heute K irchenbediensteten  zur W o h n u n g  dient.^)

D ie in Troppau bezeugte »bóhm ische«  Schule diirfte w o h l auch  
L ateinschule g e w e se n  sein. Y on den versch iedenen  O rdenskorporationen , 
w elch e  sich mit Schulunterricht befafiten, haben alle nur Z w eckunterricht 
aber keinen Y olksschulunterricht erteilt, au sgen om m en  die Jesuiten, w e lc h e  
in der ersten Zeit ihrer lehram tlichen T atigkeit in den untersten  K lassen  auch  
so lch e Schiller ausbildeten, w e lc h e  nicht dieC arriere des L ateinschiilers w ah lten , 
sondern nur die E leraente einer B ildung erw erb en  w o llten . D o ch  stiefien  
sie d ieses Materiał, sobald  sie ihre P osition  gesichert hatten, fiir im m er ab.

W e n n  die deutsche Schule bei der Pfarrkirche bis in die T age Maria 
Theresias bestanden  hat, so konnte sie ja im m erhin bei den traurigen B ildungs- 
yerhaltn issen  jener Zeit der B eyólkerung Troppaus geniigen . D enn m it keiner  
Frage hat sich  das Y o lk  so  sch w er  befreunden k ó n n en , ais mit der N ot- 
w en d igk eit der SchulpBicht. Liest man doch  bei Helfert Seite 65, dal3 noch  
im Jahre 1777 y o n  5 - 6 0 0  schulptlichtigen K indern Troppaus nur 41 den  
Unterricht w irk lich  besuchten. U nd das zu einer Zeit, w o  sich die grofie 
Kaiserin bereits angestrengte M uhe gab, das Y o lk ssch u lw esen  zu o rgan isieren !
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9  Y e r g le ic h e  S e ite  47  u. 48  d es  1. H e fie s  d ie ser  Z eitschrift u n d  m e in e n  in  der B esp r e ch u n g  

e in g e fto c h ten en  H in w e is  au f Nr. 37 — tO der »T ro p p a u er  Z e itu n g « , 1905.
**) Im A n fa n g e  d es  X IX . Jahrhu nderts w ird  d ie ses  G e b a u d e  ais M a d c h e n sch u le  e in g er ich te t,  

g e h t aber 1839  in d a s fr e ie  Y erf iig u n g sr ec h t d es  d e u tsc h e n  O rd en s  iib er , der dafiir 1839  d ie  K lo sterm a d -  
c h e n sch u le  (h eu te  n eu  in der b e g in n en d e n  R o fiy g a sse ) erbaut. Z ukal, 1 . H eft d ie ser  Z eitschrift, S e ite  14.



D och  niufi g leich  erw ah n t w erden , dafi gerade Troppau b ereitw illiger ais 
andere Stadte auf die In tentionen  EAlbigers ein gegan gen  ist, d essen  »a llge-  
ineine Schulordnung'^ v o in  6. D ezeinber 1774 datiert. Und das ist es, w a s  
bis jetzt noch  nirgends festgestellt w urde.')

W en n  auch Maria T heresia zur Zeit, da m an ihren A n ordnungen  in  
ausgedehnterer W e ise  in unserer Stadt nachkam , nicht m ehr unter den  
Lebenden w eilt, so sah sie d och  noch den Begiim  der R eform en und diese  
haben, gefórdert durch ihren grofien Sohn , standig Fortschritte gem acht. 
A m  3. N ovem ber 1775 w u rd e  daselbst die erste N orm alschule eróffnet. 
1782 ^wurde sie allerd ings zur H auptschule degradiert, b lieb aber mit dem  
R echte der L ehrerbildung ausgestattet und ist so die Y orlauferin der heutigen  
L ehrerbildungsanstalt g ew o rd en , die som it vor 3 D ezenn ien  das 100. Jahr 
ihres Bestandes feiern durfte.

Schon  an den A nfang der achtziger Jahre kniipft sich die A usbildung  
des Troppauer Y o lk ssch u lw esen s . D en n  aus den beiden oben  genannten  
Berichten N o w a k s an die H auptschuldirektion geht heryor dafi m i n d e s t e n s  
s c h o n  i m  J a h r e  1783 in T roppau drei Schu len  niederster K ategorie (T riyial- 
schu len) bestanden, und zw ar die S t a d t t r i y i a l s c h u l e  in der Sperr- 
gasse  Nr. 289, die R a t i b o r e r y o r s t a d t - T r i y i a l s c h u l e  auf dem  W a ll
graben Nr. 1 und die J a k t a r y o r s t a d t - T r i y i a l s c h u l e  in der Jaktar- 
yorstadt Nr. 15. D en  Berichten, aus w e lc h e n  w ir  iiber das Lehrpersonale, 
die Einteilung der Schulk inder, die L ehrgegenstande und die O rdnung der 
A bschlufiprufungen unterrichtet w erd en , sind  auch » lIistorische Nachrichten«, 
w ie  sie e tw a  heute in unseren Jahresprogram m en unter der Rubrik »C hronik  
der A nstalt« erscheinen, b eigegeb en . U nd in d iesen  heifit es 1784, »dafi am  
29. des M onats April, d. i. D onnerstags um 2 U hr nachm ittags, die Besucher  
der hierortigen (Jaktar-)Triyialschule Nr. 15 . . .  . z u m  e r s t e n  M a ł e ,  in 
dem  Berichte yon  1785, dafi am  14. des H erbstm onds 1784 die K inder der 
Stadt- und Y orstadt-T riyialschulen  z u m  z w e i t e n  M a i  sich einer óffent- 
lichen  Priifung unterzogen haben. N achdem  aber so lch e PrCifungen sch on  in 
der Schu lordnun g y o m  6. D ezem ber 1774 (§§ 5 5 -  58) fiir den Schlufi jedes  
Halbjahres angeordnet sind, so mufi sich d ieses erste und zw eite  Mai auf 
diese H albjahreskurse beziehen, w o ra u s  fo lgen  w iirde, dafi die ersten drei 
T riyialschulen im H erbste 1783 in T roppau neu errich tet w o rd en  seien.

B em erkensw ert ist nun, dafi der Bericht N o w a k s y o m  28. A pril 1785 
in einer jed en  Z w eife l a u ssch liefien d en  W e ise  fiir den Som m erkurs 1783/84 
noch  einer T riyialschule E r w a h n u n g  tut, die in der R atiboreryorstadt Nr. 74 
untergebracht w ar. S o m i t  h a t  u n s e r e S t a d t  i m  H e r b s t e  1784 n e b e n 
d e r  H a u p t s c h u l e  b e r e i t s  y i e r  T r i y i a l s c h u l e n  b e s e s s e n .  Man
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*) M an fin d et zu d ie ser  F rage  d ie  v e r sc h ie d e n s te n  A n g a b e n . S o  lie s t m an  b ei K i i h n e l ,  
S e ite  8 (Zur G e sc h ich te  der L eh rerbild ungsan.-.ta lt in  T ro p p a u , 1873), in T rop p au  hatte n e b e n  der  
N o r m a lsch u le  auch  n o ch  e in e  P farrsch u le  m it e in e m  g e is t lic h e n  L eh rer b e sta n d e n . E ns (O p p a la n d  II, 
151 , IV , 155), der d o ch  n ich t s o w e it  v o n  d ie ser  Z eit en tfern t w ar, n en n t eb en fa lls  d ie  Pfarrschule ais 
T riy ia lsch u le  und laBt 1819 d ie  N o r m a lsch u le  m it e in er  E lem en tark lasse  y e rb u n d en  w e rd en , w e lc h e  
n u n  a u ch  d ie  K n ab en  der ersteren  a u fn eh m en  m u fite . K reu z in g er  (C h ro n ik , 33 4 ) k an n te  w e n ig s te n s  
e in e  R atiborer V o rsta d tsch u le , d ie  a n g e b lich  1815 en tsta n d . B ierm a n n  (5 6 2 ) w ie d e r  erziih lt, dafi 
in der R atiborer Y orstad t erst 1821 e in e  T r iy ia lsc h u le  en ts ta n d  u n d  e tlic h e  Jahre darau f e in e  
a n d ere  in  der Jak ter-Y orstad t.

*) M eixn er, D ie  G e sc h ic h te  der G r iin d u n g  der T ro p p a u er  L eh rerb ild u n gsan sta lt u n d  ihr 
L eb en  im  ersten  Jah rh u n d erte  ihres B esta n d es. T es c h e n  1875.
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w ird  w o h l nicht fehlen, w en n  inan d iese energische G riindertatigkeit mit 
dem  N am en des H aiiptschiildirektors S c h r a m b l  in Y erbindung bringt.

Eine eigentiiin liche S te llu n g  nim int hier die S t a d t t r i v i a l s c h u l e  
ein. Ist sie mit der alten Pfarrschule identisch oder nicht? Letztere ist in den  
Berichten gar nicht erw ahnt, w a s  doch sicher der Ê all sein  mui3te, w e n n  sie 
bestanden hatte. D ie Stadttrivialschule erschein t in der Sperrgasse Nr. 289, 
Ecke der T opfergasse. Beziiglich d erselb en  heifit es aber in der Einleitung  
zur Statistik der Schiller: In der Stadttriv ia lschu le in der Sperrgasse sind in 
diesem  W interkurse s e i t  d e r  U n t e r s  u c h  u n g  und E i n r i c h t u n g  d e r  
S c h u l  a) Buchstabierer oder in der I. K lasse 9 K naben, 13 M agdchen, 
b) Leser oder in der II. K lasse 9 K naben, 14 M agdchen. Liegt es da nicht 
nahe, anzunehm en, dafi das Lokal der alten Pfarrschule u n t e r s u c h t, 
aus irgend einem  G runde vorlaufig  n icht m ehr brauchbar befunden und  
aufgelassen , der ganze Schulapparat aber nach dem  neuen  Heim  in der 
Sperrgasse verlegt und daselbst nach dem  neuen  M uster e i n g e r i c h t e t  
w u rd e ? Jedenfalls ist es in teressant zu erfahren, dafi mit dem  Jahre 1794 in den  
Einladungen w ied er  der T itel S t a  d t- u n d P f a r r s c h u l e ,  spater S ta  d t p f ar r -  
s c h u l e  und ais Lokal das a l t e  Schulgebaude bei der Kirche erscheint.

A is Lehrer d ieser ersten  Troppauer T riyialschulen erscheinen K a r l  
K o c h  (Stadtschule), J o h a n n S c h u s t e r (R atiboreryorstadt Nr. 1), 
J a k o b  K a r g e r  (R atiboreryorstadt Nr. 74), A n t o n  A u g u s t i n  (Jaktar- 
yorstadt Nr. 15). D er k atechetische Unterricht w ird  durchaus y o n  O rdens- 
geistlichen  bestritten, und zw ar lehrt der Franziskaner P. E x p e d i t  L i n d n e  r 
in der Stadt, der D om inikaner P. R u d o l f  S c h w a n  in der R atiboreryor- 
stadtschule Nr. 1, der D om ikaner P. B e r n a r d  H a u k e  in der R atiboreryor
stadt Nr. 74 und der M inorit P. R e g  u 1 a t G e r l a c h  in der Jaktaryorstadt.

Da es im m erhin y o n  Interesse ist, w ie  sich der Sch u lb esu ch  der 
ersten K inderschulen in Troppau gestaltete, so  setze ich die genaue, den  
A kten  en tn om m en e Freąuenz hieher.

Schule
( W in te r k u rs  1 7 8 3 /8 4 S o m m erk u rs  1784 W in ter k u rs: 1 7 8 4 /8 5  |

K . 1 M. K. M . Sa. K . 1 M . K. M . Sa. K . I m . i  K. i  M. i i

Stadt 289
1 1

1 !

I. K la sse 9 13 19 17 24 14

II. K lasse 9 14 45 9 19 64 7 17 62 i

Jaktar

1. K la sse 7 8 17 11 1 10 13

11. K lasse1 4 3 1 22 4 5 37 1 4 3 30  1

: R a t.-V orstad t  
1 N r. 1

1 1

I. K lasse 3 2 8 3 9 1 3 i

II. K lasse 6 6 1 17 7 5 23 9 6 27

R at.-V orstad t 
N r. 74

_

I. K la sse — — — — 17 9 1+ 5

II. K la sse  | - — — 5 3 34 7 5 31

'  l i  : '
84

: 1  :
158 150



Fiir den A nfang ist der Besiich nicht gerade reich, aber iinnierhin  
vielversprechend. D enn der scheinbare RiickfalL v o n  158 im Som iner 1783/8+ 
auf 150 im  W inter 1784,85 ist in der Tat eine enorm e Steigerung, da bei 
dem  fiir k leinere Kinder erlaubten F ernbleiben v o m  Sch u lb esu ch e im  W in ter  
(§ 2 6 —31 der Schulordnun g) nur die W interkurse m it W interkursen  und  
die Som inerkurse m it S om m erk u rsen  yerg lich en  w erd en  diirfen, A uch ist zu 
bedenken, dafi v ie le  Schiiler die H auptschule, w e lc h e  m it 4 Sch u lk lassen  ein- 
gerichtet w ar, besuchten  uud dereń D urchschnittsfreąuenz betriigt von  1775-1785  
290 K ó p fe ,’) die allerdings nur z u m  Teile Troppauer Kinder g e w e se n  sein  
m ógen. N o w a k  selb st bem erkt zum S ch u lb esu ch e: O b zw ar mit der V er- 
besserung der T rivialschulen  die Zahl der K naben zugenom m en hat, so  
bem erket m an nichts d esto w en ig er  in den V orstadt-T rivialschulen  keinen  
Zuw^achs der M agdchen. Man hoffet aber durch Y erm ittlung und U nterstiitzung  
der G rundherrschaften auch diese in der S ch u le zu sehen ,

Aufier d iesen  A nstalten  fm det man bald auch andere T rivialschulen  
angefiihrt. Es ist dies aus den gedruckten  E inladungen zu den Schlufifeier- 
lichkeiten  am  Ende des S om m er- und.  W interhalbjahres zu ersehen. Sie  
enthalten m eist die Zahl der Schiiler und geb en  das S ch ullokale  an. So nennt 
die Einladung v o n  1796 eine Schule auf dem  Schlofip latze Nr. 406, 1800 w ird  
eine T rivialschule in der H errengasse Nr. 377 genannt, im  nachsten  Jahre 
eine so lch e in der HI. G eistgasse Nr. 274. Dafiir b esteht die R atiborervor- 
stadtschule Nr. 1 bald nicht m ehr und diirfte daher nach einer der an gegeb en en  
A dressen  yerlegt w o rd en  sein.

A n  sicheren Freąuenzdaten k onnte ich fo lgen d es feststellen :

Jaktarvor- Stadtpfarr- R atib orer-
stadt sch u le Y orstadt

S ch u ljah r W . S . W . i s. W . 1 s.

1792 8 ! 59

1793 50 62 1
1794 54 55 148 149

1795 > 166 248

1796 4 5 59 212 224 > 9 2 ‘) t )  m i t  E i i i s c h l u s s  d e r  s c h u l e  a u f  d e m  S c h l o s s -  
p l a t z e  4 0 6

1797 62 78 209 > > 972) *) d t o .

1798 62 63 2 18 25 4 > 438) 3) o h n e  o b i g e  A m s la l t .

1799 51 67 2 32 249 42 40

1800 50 60 196 > > 1 1 8 0 <) m i t  E i n s c h l u s s  d e r  S c h u l e n  i .  d .  l l e r r e n g .  377
u n d  a u f  d e m  S c h l o s s p l a t z e  4 0 6 .

1801 55 60 139 226 1 370 > m i t  E i n s c h l u s s  d e r  S c h u l e n  i .  d .  H e r r e n g .  377
u n d  H I .  G e i s t g a s s e  274.

J802 ■? 67 776) > 8) m i t  E i n s c h l u s s  d e r  S c h u l e  a u f  d e m  S c h l o s s 
p l a t z e .

1804 2 16 226

1805 •? 246

1809 190

1817 242 ?

1818 •? 230

1819 233 ■?

6  K ie n e l, Zur G e sc h ich te  der L eh rerb ild u n g sa n sta lt in T rop p au . Jahresb ericht v o n  1873 , S . 22 .
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ais G e s
Siiininieren w ir die geineinsaiii an gegeb en en  Jahre, so  ergeben  sich  
s a m m t f r e ą u e n z  der Troppauer T r iv ia lsch u len :

Im  Jahre
D ie  Stadtpfarr- 

sch u le
D ie  Jaktarschule D ie  R atib o rery o r- 

sta d tsh h u le  u . a.
S u m m a

W in te r S o m m er W in ter S o m m er W in te r S o m m e r W in te r S o m m er

1796 212 224 46 59 — 92 > 37 5

1798 2 1 8 254 62 63 — 43 36 0

1799 232 249 51 67 42 40 325 35 6

1801 139 226 55 60 137 — 331 >

Es besuchten  a lso  in Troppau im Som m er 1796 375 Schulkinder, im  
zw eitn ach sten  Som m er 360, im drittfolgenden 356, im  W inter des Jahres 
1799 335, im  nachsten W in ter 331 Kinder die Schule.

U ber das Yerhaltnis v o n  K naben- und M adchenzahl gibt das Jahr 1799, 
w elch es  sichere Zahlen bringt, festen  A nhalt.

S c h u le
im  W in ter k u rs im  S o m m erk u rs

K n ab en M a d eh en K n a b en M ad eh en

S tad tp farrsch u le 76 1 5 6 63 i 186 j
J ak taryorstad tsch u le 31 20 34 33  j

R a t.-Y  orsta d tsch u le 23 19 21 19

S u m m a 130 195 118 238

Sind die D aten auch liickenhaft, so  stellen  sie doch  den ersten  
Y olk ssch u lb estreb u n gen  unserer Stadt ein g u t e s  Z e u g n i s  a u s .

W ien . Dr. K. Knaflitsch.

Zur KunHgefdiichle Schiefiens.
Pon B H n S  W e i i Z l i ,  B riin n .*)

G r e g o r  W o l n y ,  der beriihm te inahrische G esch ichtsschreiber und  
Benediktiner aus dem  Stifte R aigern bei Briinn, hat uns in seinem  W erk e  
»K irchliche T opographie von  M ahren« (1855—1863) eine grofie Zahl v o n  
kunsth istorischen N otizen hinterlassen . D a d ieses W erk  auch einen grofien  
T eil S ch lesien s umfafit, so w e it  d ieses zum  Erzbistum O lm iitz gehórt, so  
kom m t natiirlich auch dieses Land in Betracht. Es diirfte fiir die G esch ich ts-

*) M it G e n e h m ig u n g  d es  Y erfassers a b g ed ru ck t aus N r. 23 6  der »S ilesia«  v o m  15. O k to -  
ber 1905. L eid er hat der Y erfasser  d ie  k iin stler isch  oft h o h er  s te h e n d e n , b e i W o ln y  y e rz e ic h n e te n  
K u n sth a n d w erk e  iłb er seh en , e in e  A rbeit, d ie  sch o n  la n g e  y o n  d er R ed ak tion  b e a b s ic h tig t ist.

Dr. E. W .  B raun.



forschung nicht ohne Belang sein, jen e  N otizen gesam m elt zu finden, die 
sk h  nach W o ln y  auf S ch lesien  beziehen. Sie seien  im fo lgenden  kurz w ied er-  
g e g e b e n ;

G regor W o ln y  fiihrt fo lgen d e

B a u m e i s t e r
an :

Franz B i e l a  in Troppau baute 1810 die Kirche zu K u n ew a ld  und  
lieferte die Z eichnungen  fur den H ochaltar »Jesus der K inderfreund« und 
»Fam ilie Christi« in der gen an n ten  K irche;

G a m b s  in Jagern d orf baute 1755 die K irche zu N ieder-W ildgrub;
G eorg  H a n s r u c k e r in Troppau baute 1720 m it R  i e t das Jesuiten- 

k o lleg  d aselb st;
A. L i n k e  baute 1847 1849 die K irche zu K ónigsdorf (Preufi.-

Schlesien).
B i l d h a u e r :

A m a n d  in F reudenthal: H ochaltar in der K irche zu W ock en d orf, 1781;
Johann B i e l a  aus Friedek baute und staffierte 1740 den Hochaltar  

in der K irche zu Braunsberg;
Laurenz D i n k e  in T rop p au : alle T ischler-, Bildhauer- und G ips- 

arbeiten in der Jesuitenkirche zu Troppau, 1678;
A nton  J o r g  in Leobschiitz (P reu fi.-S ch lesien ): die M ariensaule auf 

dem  Stadtplatze daselbt, 1738;
A. K o s c h a t z k y  in T roppau: die K anzel in der K irche zu Gratz, 

1800, nach einer in W ie n  verfertigten  Z e ich n u n g ; A rchitekturarbeiten an der 
K anzel und am Taufbrunnen in der Kirche zu Babitz (P reu fi.-S ch lesien );

Bernhard K u  t z e r  in O bergrund: 1843 die C herubim e am Hochaltar 
zu M orschendorf, 1825 zw e i A ltare in der Kirche zu H otzenplotz;

Johann R u e  f in Troppau : 1694 die K anzel in der Jesuitenkirche daselbst;
M atthias W e i f i m a n n  aus F riedek: Bildhauerarbeiten und Tauf- 

b iu n n en  in der K losterkirche zum  A p o ste l Jakob zu M istek, A rbeiten am  
Hochaltar in der K irche A llerheiligen  zu M istek.

M a 1 e r :

A n ton  B l a s c h  (auch B laschke) in T roppau: K reu zw eg  in der Kirche 
zu Brosdorf, 1797, H ochaltarbild (Maria H im m elfahrt) in der K irche zu Piltsch  
(Preufi.-Sclesien), A ltarbilder (S im on und Juda, Johann v o n  N epom uk) in der 
K irche zu W a n o w itz  (P reufi.-Sch lesien ), 1807, um  150 G ulden , H ochaltarbild  
(G eburt der M utter Gottes'' und Seitenaltarbild  (Johann von  N epom uk) in 
der K irche zu O dersch  (P reu fi.-S ch lesien );

Josef B l a s c h  (derselbe?) in T roppau: K reu zw eg  in der Kirche zu 
F iills te in ;

Johann B r e y e r  in Breslau : A ltarbild (hl. Prokop) in der K irche zu 
Pohorz;

A. B u r g e r  der A ltere in L eobschiitz: H ochaltarbild (Nahrvater Josef) 
in der K irche zu P ilgersdorf (P reu fi.-S ch lesien );

FEpee, Fresken  in der D om inikanerkirche zu Troppau, 1730;
A. F r a n k  in Frankenstein: H ochaltarbild (Dreifaltigkeit) in der 

K irche zu T rop p low itz  (Preufi.-Schlesien), um 300 G u ld en ; Seitenaltarbilder  
(hl. Barbara, Johann von  N epom uk) in derselben  K irche;
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Johann Kaspar F r i t s c h ,  M aler in F reu d en th al: A ltarbilder (G eorg , 
Maria Him m elfahrt) in der K irche zu G irsig, A ltarbilder (Johann v o n  N epom uk, 
Erzengel M ichael) in der K irche zu K otzendorf, Altarbilder (HI. Kreuz, Letztes 
A bendm ahl), iiberdies n och  fiinf Bilder fiir die K irche zu N ieder-W ildgrub, 1792;

Ignaz G l i n t h e r  aus T roppau: A ltarbilder (hl. Schutzengel, HI. Kreuz, 
das letztere um  160 G ulden) in der Pfarrkirche zu M istek, A ltarbilder (Bar- 
tholom aus, A nna, Johann der Taufer), w ie  der K reu zw eg  in der Pfarrkirche 
zu O drau, A ltarbild (hl. Laurenz) in der K irche zu K unzendorf bei Fulnek, 
1793, H ochaltarbild (Hl. Grab) A rchitektur und Figuren, Altarbild (hl. Florian) 
in der M inoritenkirche zu Troppau, A ltarbild  (Hl. Kreuz) in der K apelle zu 
N itschenau, 1777, A ltarbild (A p oste l Jakob) in der Kirche zu Podoli, H och
altarbild (B ischof N ikolaus) in der K irche zu Striese, A ltarbilder (Johann v o n  
N epom uk, Josef und A nna) in der K irche zu Hrabin, A ltarbild (Johann v o n  
N epom uk) in der K irche zu Johannesthal, A ltarbild (Schm erzhafte Mutter 
G ottes) in der K irche zu Pittarn, H ochaltarbild (U nbefleckte Em pfangnis) in 
der K irche zu Seifersdorf, H ochaltar (M artyrer G eorg), A ltarbild (Hl. Kreuz) 
in der K irche zu L obnig;

Josef K a l t e r  in B reslau: H ochaltarbild (hl. Katharina) in der Kirche 
zu B leischw itz  (P reuC .-Sch lesien );

A . K a s t n e r  in Troppau staffierte die K anzel und den T aufbrunnen  
in der Kirche zu Babitz (P reu fi.-S ch lesien );

A. K r a u s e  in F rankenstein: H ochaltarbild (Peter und Paul) in der 
Kirche zu D eu tsch -N eu k irch  (Preu6. - S ch lesien ), 50 D ukaten, Seitenaltarbilder  
(Schm erzhafte M utter G ottes, Johann von  N epom uk, A bendm ahl Christi, 
hl. Josef) in derselben Kirche, je 25 D ukaten, H ochaltarbild (Christi H im m el
fahrt) in der Kirche zu H ennerw itz (Preul3,-Schlesien), 1819;

F elix  L e i c h e r t ,  M aler in W ien , geb. 1727 zu W agstad t: H och-
altarbilder: M ichael in G irsig  um  1790, Peter und Paul in Jaktar, D reifaltig- 
keit in der Pfarrkirche zu Fulnek, N ikolaus in T opolan , Maria Him m elfahrt 
in den Kartaus3 zu O lm iitz, B ischof N ikolaus in der Pfarrkirche zu W agstadt, 
Barbara in der Barbarakirche zu Troppau, 1767, Seitenaltarbilder: A nton  
v o n  Padua, Sebastian, Florian, Franz Seraphin, Johann v o n  N epom uk, 
Erasmus in der M inoritenkirche zu Briinn, hl. Josef und hl. I w o  in der 
Lorettokapelle dieser Kirche, Katharina, Erzengel M ichael, Johann von  N epom uk  
in der Kirche zu M utenitz, m ehrere Blatter fiir die K irche in K ón igsfeld  bei 
Briinn, fiir die Y orstadtkirche in N ik olsb u rg  (auch Plafond), Fam ilie Christi 
und Johann v o n  N epom uk fiir T apolan, fiinf Blatter fiir M orkow itz, Jung- 
frau Maria, Fam ilie Christi in der Pfarrkirche zu M istek, hl. N orbert in 
Miihlfraun, hl. Josef in der K apuzinerkirche zu Fulnek, hl. Josef, Dreifal- 
tigkeit, A ugustin , M utter G ottes, E rzengel M ichael, Peregrin, alle in der 
Pfarrkirche Maria H im m elfahrt zu T roppau, hl. Barbara, hl. A nna zu N assiedel 
(Preufi.-Schlesien) 1788, Katharina, Karl Borrom aus in Babitz (P reufi.-Schle- 
sien), Barbara, Elisabeth in G róbnig  (P reufi.-Schlesien), A p oste l Jakob zu 
Schonbrunn, Anna, Y alentin  zu Leii3nitz (P reu fi.-S ch lesien );

A . L i c h t  in T roppau: H ochaltarbild (D reifaltigkeit) in der K irche 
zu H erm ersdorf;

Ferdinand L i c h t  in Briinn, geb . 1750 in T ro p p a u : H och altarb ild er: 
hl. Laurenz zu Zóptau, Maria H im m elfahrt zu Liibenthal, 1800, A llerheiligen
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zu G r.-U rhau, U dalreich zu N eusiedel, N ikolaus zu llen iia n n ssch la g , W en zel 
zu Sw ratk a  (ist fraglich), A egid ius zu E isenberg bei Iglau, B ischof Martin 
zu B enneschau (Pr.-Schlesien), 1812, W en ze l zu K ranow itz (Preufi.-Schlesien), 
1805, Laurenz zu Pischcz (Preufi.-Schlesien), Seiten a ltarb ild er: drei Blatter fiir 
Zóptau, Bartholom aus fiir B obruw ka (Iglauer K reis), G otthard, Johann von  
N epom uk, Florian zu G rofi-U rhau, Barbara zu Schakw itz , B artholom aus zu 
Ehbis, S terbender hl. Josef, Barbara zu D ou b raw n ik , m ehrere Blatter fiir 
T obitschau, M utter G ottes, Y alentin , A nna, Johann v o n  N epom uk fiir 
B eneschau (Preufi. - Sch lesien), 1 8 1 2 —1814, hlW^^^er^el zu -K ran ow itz  (Preufi.- 
Schlesien), 1805, A n ton  v o n  Padua, Anna fiir P ischcz (P reu fi.-S ch lesien );

Josef L u x  in T roppau: A ltarbild (Schm erzhafte M utter G ottes) in 
der Kirche zu R ów ersd orf, ebendort das H ochaltarbild  (hl. Sebastian), A l
tarbild (hl. Yalentin) und vier E yangelistenbilder an den W a n d en  der 
K irche zu O drau, H ochaltarbild (hl. Jakob) in der K irche zu A lt-P lesna, 
1787, H ochaltarbild (Maria H eim suchung) in der Kirche zu P ittarn;

M a t t h a u s  in Jagerndorf: H ochaltarbild (Johann der Taufer) in der 
Kirche zu P om m ersw itz  (Preufi.-Schlesien), 1614;

Johann M ii 11 e r in Jo h a n n esb erg : K reu zw eg  in der K irche zu
W ie se n b e r g ;

Josef M i i l l e r  in Troppau m alte C hor und Schiff der K irche zu 
Poruba ;

Johann P o k o r n y  in T roppau: H ochaltarbild  (B ischof N ikolaus),
Seitenaltarbild (A n ton  v o n  Padua), K reu zw eg  in der K irche zu P o r u b a ;

Johann R e i c h e r t  in Troppau, H ochaltarbild (M artyrer Laurenz) in 
der Kirche zu Profinitz (Preufi.-Schlesien), 1778;

Karl R o t h e  in B resla u : H ochaltarbild (B ischof Martin) in der Kirche 
zu K reuzendorf (Preufi.-Schlesien), 1844 um  150 T a le r ;

Rafael S c h a  11 in Breslau: H ochaltarbild (Erhóhung des Kreuzes)
in der K irche zu Leifinitz (P reufi.-Schlesien), 1851 um  200 R eichsta ler;

Edm und S c h i n d l e r  in E ngelsberg, geb . 1805 : Altarbilder (hl. T hom as, 
hl. Pfingstfest) in H illersdorf;

Ferdinand Y  ó 1 k  in Ratibor, H ochaltarbild (Maria G eburt) in Bauer- 
w itz  (Preufi.-Schlesien), 1820 um 493 R eichstaler 18 G r o sc h e n ;

W  e i n h o 1 d in R a tib o r: A ltarbilder : hl. Josef, hl. A nna in K ranow itz  
(P reu C .-S ch lesien );

A. W o l f  aus Jagerndorf, A ltarbild (B ischof N ikolaus) in der K irche 
zu Lichten, ist b ese itig t;

Johann Z e 11 e 1 m  a n n in H otzenplotz, H ochaltarbild  (B ischof Martin) 
in F iillstein .
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Schlelildie VoIbskunft.
A m  9. N ovem b er fand im M usetim  fur K unst und Industrie in W ien  die

Eróffnung einer eigen artigen A u sste llu n gsta tt. D ieD irek tion d ieserA n sta lt und die 
Leitung desM useum s fiir ósterreich isch eY olk sk u n d e haben zusam m en gearbeitet, 
um  zum  e r s t e n m a l e  ein yielfarbiges, um fassendes Bild d e r  H a u s i n d u s t r i e  
u n d  Y o l k s k u n s t  a u s  a l l e n  G a u e n  d e r  M o n a r c h i e  dem  staunenden  B e- 
schauer yorzufiiliren. Z w ar w ar der K atalog, ais ich die A u sste llu n g  besuchte.



noch  nicht erschienen, doch lag die w issen sch aftlich eG esam tb esch reib u n g  dieser 
K ulturerscheinung, ein Buch v o n  146 Seiten , bereits auf, und die aus der 
Feder nam hafter K enner, fiir S ch lesien  aus der des Troppauer M useum s-  
direktors Dr. E. W . Braun, stam m enden A rtikel orientieren  uns genau iiber  
den kulturhistorischen W ert des reichlich g eb o ten en  Materials. Fiir S ch lesien  
w are nur zu w m nschen, dafi auch den Eingebornen, w e lc h e  n icht nach  
W ien  k om m en  kónnen , fiir das, w a s  aus ihrem  H eim atlande stam m t, e tw a  
nach Schiufi der W ien er A u sste llu n g  durch U berfiihrung n:.ch dem  Troppauer  
M useum  fiir K unst und G ew erb e  die G eleg en h eit ziir B esichtigung und zum  
Studium  geb oten  w iirde, denn es ist kein Z w eifel, dafi diese O bjekte, sobald  sie 
geein igt aufgestellt w urden , durch die M annigfaltigkeit des in ihnen ruhenden, 
w en n  auch oft naiven, so doch gru n d legen d en  Schópfersinne^/Oyeithin anregend  
w irk en  rniifiten. A uch  enthalten sie in ihrer B e sc h e k l^ h e it  und u n v o ll-  
kom m enen  Y ollk om m en h eit fiir jed en  die dringende M ahnung, dafi einfache  
Streben und K ón n en  der A h n en  in unserer Zeit der M aschine p ietatvoll zu 
achten und w e n n  m óglich , in die M oderne zu yerflechten . D en n  »die Haus- 
industrie ist das K ind unen tw ick elter , w irtschaftlicher Y erhaltn isse und  
altertiim licher, un geb roch en er T raditionen im V olke«.

D ie A u sste llu n g  ist im  Parterresaale und im  ersten S tock e des rechten  
Fliigels des M useum s untergebracht. G le ich  links beim Eintritte bringt uns 
ein leb en d es Bild die Eigenart einer sch lesisch en  W eb erstu b e  in Erinnerung. 
D as ganze einfache M ilieu, in dem  der Kunstfleifi des arm en G ebirglers  
b each ten sw erte Produkte erzeugt, findet sich  hier yereinigt, yom  W eb stu h l  
angefangen bis zur b esch eid en en  G lasbilderzier, die w o h l jede W eb erstu b e  
im sch lesisch en  G esen k e  schm iickt. Betritt m an-das erste S tock w erk , so  zeigen  
eine R eihe y o n  Yitrinen deutsche und slay isch e Erzeugnisse der Y olkskunst, 
so H olzschnitzereien der G oralen , K erbschnittarbeiten  der D eu tsch en , w ie  
man sie an H ausgeraten auch unten iu der W eb erstu b e  angebracht findet, 
geschnitzte R eliefs und Y ollfiguren, g e w ó h n lic h  b iblische M otiye, m eist bunt 
bem alt. Ferner fesseln  uns die yersch ied en en  A rbeiten der K eram ik aus 
deutschen whe slay isch en  G egen d en , oft mit sch ón em , natiirlichem  K unst- 
em pfm den h ergestellt und geschm iickt. E benso sehen  w ir  die T echnik  der 
K lóppelspitzen, besonders gep flegt im  H otzenp lotzer Kreis, dann aber auch  
im U stroner Kreis, W eifi- und B untstickereien der poln isch en  B eyólk eru n g  
O stsch lesien s, darunter ein Stiick  y o n  1680, doch auch der S layen  um  Troppau. 
Besonders w irk t die w irk lich  staunens w erte  K leinkunst, w e lc h e  oft auf die 
H erstellung der haubenartigen F rauen-K opfbedeckungen  W estsch lesien s yer- 
w en d et ist. S tickereien  m it G lasflufi- G o id -  Silber- und Flitterbesatz, zu den  
buntesten O rnam enten  yerein igt.

U nter den in den Yitrinen untergebrachten Stiicken darf m an auch  
der zahlreich exponierten , heute w ie  ehem als alljahrlich erzeugten O stereier  
nicht yergessen , yielfach  m it an erk en n en sw ertem  G esch ick  geziert. Irn 
Saale IX stehen  h iibsche Stiicke a ltsch lesischer Schreinerarbeit, yielfarbig  
und nach leb en d en  und B lum enm otiyen  anziehend bem alt. Es ist ein G liick , 
dafi das Troppauer M useum  fiir K unst und G ew erb e , Ayohl auch das 
T eschner und Freiw aldauer, hubsche Stiicke schlesischer Y olk sk u n st erw orb en  
und gerettet haben.

W ien . Dr. K. K naflitsch.
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biterarifdie flnzeigen.
B e r g e r ,  Z u m  H e x e n -  u n d  Y a m p y r g l a u b e n  i n N o r d m a h r e n ;  

S eite 201— 224 des YIII. Jahrganges der »Zeitschrift des deutschen  Y ereines  
fiir die G esch ichte M ahrens und S ch lesien s.« Briinn, 1904.

Y erfa sser  b esp r ich t u n ter Y o r fiih ru n g  n e u e n  M ateria les in  fe s se ln d er  W e is e  d ie s e  G e is te s -  

k ran k h eit, d ie  in  N o r d m a h ren  u n d  W e s t s c h le s ie n  w e it  v erb re itet w ar. B eso n d er s  hau ft s ie li d ie  
Z ahl der H e x e n v e r b r e n n u n g e n  seit 1 6 60 . F u rchtbarer ais d er H e x e n w a h n  w ar der G la u b e  an  
B lu tsa u g er  o d e r  Y a m p y re . S e in e  B liite  l ie g t  im  A u s g a n g e  d es  X V II. u n d  A n fa n g  d es  X V III. Jahr
h u n d erts. Y erfasser  b r in g t e in e  F iille  v o n  B e isp ie le n  aus O rten  an der G ren ze  S c h le s ie n s , te ilw e is e  
aus S c h le s ie n  se lb st . In  b ered ter  W e is e  e n tro llt er e in  fiirch ter lich es  B ild  d es  W a h n e s ,  der g le ic h  
e in e m  A lp  d ie  arm e B ev ó lk e ru n g  in B a n d e n  h ie lt , u n d  G e fiih le  b e s c h le ic h e n  e in e n , v o n  d e n e n  
m an  n ich t w e if l,  ob  s ie  d e m  S tau n en  iib er  s o lc h e  G e is te sn a c h t o d er  d em  M itle id e  m it d e n  
B etro ffen en  g e lte n . S o  f in d en  s ich  m e is t a rch iv a lisch  b e le g te  F iille  fiir S tern b erg , B rau n seifen , 
A rn sd o rf, F r ied la n d  a, d. M ohra, W e ig e ls d o r f ,  U llersd o rf, S c h d n b e r g , M o d litz , B ra n d se ifen , R o m er -  
stadt, S c h o n w a ld  u. a. N o c h  1738  w e rd en  H e x e n b r a n d e  in  D ittersd o rf b e i B arn en tz iin d e t. R ech t  
leh rreich  ist e in  A u s w e is  » d er  a u fg e la u fen en  g r o fie n  U n k o sten *  iib er  d ie  J u stifiz ieru n g  d es  M ich ael  
S ch m id  aus S c h o n w a ld  (b e i B au tsch ), w e lc h e r  es  u n s  erk liirlich  m ach t, w aru m  m an im m er  

H e x e n  fan d .

S p e z ie ll fiir S c h le s ie n  te ilt V erfasser  z w e i F a lle  m it, d ereń  e in e n  er e in er  R ó m erstad ter  C h ro n ik , 
Yerfaflt v o n  d em  im  Jahre 1812 h o c h b eta g t v e r s to r b e n e n  B iirger  Johan n  J o se f  L an ger, en tn a h m . Er 
betrifft e in e  W e ib s p e r s o n  R o sin a  R u n g e l in  E reu d en th a l, d ie  (u m  1720), w e g e n  e in e s  J u g en d feh lers  
m it harten  k ir c h lic h e n  S trafen  b e le g t , dariib er w a h n s in n ig  w u r d e  u n d  s ich  ins W a s s e r  stiirzte. 
»H ern ach  ist s ie  u m g a n g e n «  u n d  hat ais H e x e  a llerh an d  P o ssen  v er iib t. D er  z w e ite  F a li sp r ich t v o n  
e in e n  k rassen  L e ich en sc h a n d u n g , d ie  im  Jahre 1755  zu  F re ih erm ersd o rf b e i B en n isch  stattfand. M an  
fin d et ih n  erziih lt in  der S p a ch en d o rfer  C h r o n ik . In F re ih erm ersd o r f leb te  das W e ib  e in es  v era b sch ie -  
d e ten  S o ld a te n  W e n z e l  S a lig er , d er a llerh an d  Z a u b erk iin ste  n a c h g e sa g t w u r d e n . A is  s ie  1753  ( ! )  
starb, n iitz ten  iib erm iit ig e  B u rsch en  d ie  F u rcht der E in w o h n er  v o r  der »H exe«  aus un d  arran gierten  
y e r s c h ie d e n e n  G eis tersp u k . D ie  L eu te  b e g a n n e n  s ich  n u n  derart zu  iln g stlg en , dafi v ie le  fo r tzo g en . 
E n d lich  en tsa n d te  d ie  B eh o rd e  e in e  K o m m iss io n , d ie , anstatt N a ch tw a c h te r  a n z u s te lle n , Z eu g en -  
a u ssa g e n  iib er  d ie  v ersp iir ten  H e x e ie ie n  der T o te n  a u fn a h m , N atiir lich  k a m  da h e illo se r  U n s in n  
z u sa m m en  u n d  der w e ise  E n tsch lu fi d er K o m m iss io n  w ar, dafi d ie  L e ich e  ais d ie  e in er  H e x e  
a u sg e g ra b en  u n d  verb ran n t w e rd en  so llte , m it ihr aber au ch  d ie  L eich en  a ller  d er je n ig en , d ie  
n a c h  i h r  b eg r a b e n  w u r d e n  u n d  an d e n e n  m an  v e rd a ch tig e  Z e ich e n  fan de. S ie  k o n n te n  n a m lich  
v o n  ihr —  a n g e s te c k t se in . U n d  so  g e sc h a h  es. A m  30. Jiinner 175  w u r d e n  d ie  L e ich en  der  
S a lig er  u n d  28  a n d erer  a u sg e g ra b en , an  18 b em erk te  m an  H e x e n m e r k m a le , 10 w u r d e n  w ie d e r  
verscharrt, d ie  iib r ig e n  19 in  der N iih e  a u f e in e m  P latze, der n o c h  h e u te  » H e x e n p la n «  heifit, 
Y erbrannt................

Y erfasser  m a g  rech t h a b en , w e n n  er b em erk t, d a f i  e s  w o h l  e i n e  W i r k u n g  d i e s e r ,  
w a h r s c h e i n l i c h  a u c h  d e r  K a i s e r i n  n i c h t  u n b e k a n n t  g e b l i e b e n e n ,  m o n s t r ó s e n  
L e i c h e n s c h a n d u n g  w a r ,  dafi am  1. M iirz 1755 in  E rg a n zu n g  fr iih erer E rlasse  e in e  n e u e  V er-  
o r d n u n g  e rsc h ien , d ie  v e r la n g te , dafi a lle  v o r k o m m en d e n  Fal e der p o lit is ch en  B eh o rd e, d ie  »m it 
B e y z ie h u n g  e in e s  v e rn u n ftig e n  P h y sic i«  d ie  S a c h e  zu  u n te rsu ch en  hatte , a n z u z e ig e n  se ie n , u n d  
dafi ihr se lb st d a v o n  B erich t zu  erstatten  w are.



C z e c h  V. C z e c h e n h e r z ,  B e i t r a g e  z u r  Y o l k s k u n d e  v o n  
M a h r e n  u n d  S c h l e s i e n ;  aus dem  III. und lY . Hefte des X. Jahrganges 
der »Zeitschrift fiir Ó sterr. Y olk sk u n d e« , W ien  1904. K om m ission sverlag  
G erold ; Preis 1 K.

W ir  le se n  e in e  R e ih e  (22  B eitrage) v o n  M arch en , S a g e n  u n d  a n d eren  P rod u k ten  der  
Y o lk sp lia n ta s ie , m itu n ter  g a n z  r e ize n d e  E rin n eru n g en  an d ie  k in d lic h e  D e n k w e is e  d er  A h n e n  (I., 
II., III., X .)  S ie  k n u p fen  s ich  an  B o d en sta d t, B ra u n se ifen , B au tsch , K oritsch an , Z arosice  in  M ahren  
u n d  an d ie  F r e i w a l d a u e r  G e g e n  d. Y erfa sser  w e is t  s te ts  au f d ie  A n k la n g e  in  S a g e n sc h a tz e n  
frem der G e g e n d e n  h in , w ie  B ayern , S c h w a b e n , S a c h se n , M eck len b u rg , S c h w e iz , T iro l, N ie d e r -  
o sterre ich , e in  w e n n  au ch  s ch w a c h e s , so  d o c h  b e a c h te n sw e r te s  K iiter iu m  zur B eu rte ilu n g  der  
E in w a n d er e rs ta m m e sz u g e h o r ig k e it .

F u c h s ,  G e s c h i c h t e  d e r  D e u t s c h e n  O r d e n s b u r g  u n d  H e r r 
s c h a f t  B u s a u ;  K om m ission sverlag  S e id el & Sohn , W ie n  1905; Preis K 3.50.

D ie  m a h risch e  B u rg  B usau  b e i M u g litz  b e fin d e t s ich  seit 200  Jahren im  B es itze  d es  
D e u tsch en  R itterord en s. D u rch  d en  b e d e u te n d s te n  G o tik er  der Jetztzeit, Prof. v . H au b errisser , 
s tilg e r ec h t w ie d e r  h e rg este llt , erh eb t s ie  s ich  in  d e m  s tille n  m a h risch en  L a n d e sw in k e l ais ein  
D en k m a l d es  K u n stsin n es  d es  je tz ig e n  H o c h -  u n d  D e u ts ch m e is ter s , Sr. k . u n d  k. H o h e it  d es  E rz- 
h e r zo g s  E u g e n , u n d  ais e in  ra g en d e s  Z e ich en  d e u tsch er  K ultur. O ber d ie  b e w e g te  G e sc h ich te  
d ie ser  Y e ste  w u r d e  sch o n  au sfiih rlich  in  der ^ T rop p au er  Z e itu n g «  v o m  9. N o v e m b e r  1905  b er ich tet. 
H ier  w a r en  d ie  Z u sa m m e n h a n g e  n a ch zu tra g en , w e lc h e  B usau m it S c h le s ie n , b eso n d ers  m it F reu d en -  

thal, yerk n tip ften .
D ie  erste  Y e r b in d u n g  m it S c h le s ie n  fa llt in  das X Y . Jahrhundert. Y o n  1 4 6 4 — 1696  ist 

B usau im  w e c h s e ln d e n  B esitze  ed ler  G e sc h lec h ter . D as erste  d e r se lb en  s in d  d ie  P o s t u p i t z e .  D em  
Z d en k o  K ostka v o n  P o stu p itz  hatte der le tz te  B u rgh err , der B o h m e n k o n ig  G e o r g  v.  P o j e b r a d ,  
im  Jahre 1464  d ie  B u rg  B usau  g e sc h e n k t. Z d e n k o  b lieb  au ch  ferner e in e  der m S ch tig ste n  S tu tzen  
d es h u ss itis c h e n  H errsch ers  in  se in e n  K am p fen  g e g e n  M atth ias C o r v in u s  u n d  fie l in  d er N a ch t  
v o m  1. zu m  2 . O k to b er  1469  in e in em  T reffen  b e i S c h m o le . In d iesem  b e te ilig te n  s ich  au ch  au f 

S e ite n  d es  U n g a rk d n ig s  d ie  B riider Z v o le  a u f G o ld e n s te in  u n d  J o h a n n  v o n  W r b n a  a u f  
F r e u d e n t h a l .  N a ch h er  fm d et m an  e in  H e r iib e rsp ie len  der B u sau er  G e sc h ich te  erst w ie d e r  n ach  
der E rw erb u n g  der H errsch aft d u rch  d e n  D e u ts c h e n  R ittero rd en , d ie  e n d g ilt ig  am  21 . S e p te m 
ber 1696 g e sc h a h , o b w o h l m eh rere  N a m e n , w e lc h e  spiiter in  d er G e sc h ic h te  S c h le s ie n s  e in e  R o lle  
sp ie le n , g e n a n n t w e r d e n  (O p p ersd o r f, H o d itz  u . a.). In teressa n t ist, dafi d ie  k a iser lich e  B e w il l ig u n g  
zur In ta b u lieru n g  in  d ie  m a h risch e  L andtafel erst e r fo lg te , n a c h d e m  das O r d e n s-G ro fik a p ite l am  
30. Juni 1700  e in e n  R ev ers  g e le is te t  hatte , dafi es a u ch  d e n  m a h r i s c h e n  u n d  s c h l e s i s c h e n  
A d e l  i n  d i e  R e i h e n  d e s  O r d e n s  a u f n e h m e n  w o l l e .  G le ic h  n ach  der E r w erb u n g  d es  
n e u e n  B es itzes  w u r d e  d ie ser  der O rd en ssta tth a ltere i in  F reu d en th a l, w e lc h e s  der O rd en  se it  1617  
besafi, u n terste llt. S o fort w u rd e  auch  d ie  m u ste r g ilt ig e  D o m a n e n o r g a n isa tio n  v o n  F reu d en th a l au f B usau  
iib ertragen  u n d  zur A u s b e ss e r u n g  d er  B u rg  u n d  d er  Y o r w e r k e  g e sch r itten . E b e n so  w u rd e  a llen  
Z w e ig e n  der L an d - u n d  F orstw ir tsch aft e in  w a c h sa m e s  A u g e  z u g e w e n d e t .  (1 7 7 3  w u rd e  zu m  ersten -  
m ale d ie  K artoffel a n g e b a u t.)  T rotz  rriannigfacher S to r u n g e n  d u rch  K rieg e  u n d  d u rch  d ie  G ru n d -  
en tla s tu n g  v o n  18 4 8  w u rd e  d ie  E n tw ic k lu n g  der W ir ts c h a ft  n ic h t a u fg eh a lten , da d ie  F reu d en -  
th a ler  O r d e n sste lle  stets  m it k lu g e m  B lick e  d em  Z e itg e is te  K o n z e ss io n e n  zu m a ch en  v e rstan d . 
B eso n d ere  S o rg fa lt r e r w e n d e te  s ie  v o n  je h e r  au f d ie  F orstw irtsch aft, d ie  d e n n  au ch  u n ter  a llen  
Z w e ig e n  der B o d en k u ltu r  a u f B usauer G ru n d  in  d e n  v e r g a n g e n e n  z w e i Jah rh u n d erten  d e n  gró fiten  
A u fs c h w u n g  g e n o m m e n  hat.

A u c h  so n st  z e ig te  s ich  d ie  T a tig k e it d e s  O r d e n s  v o n  S e g e n  b e g le ite t . D ie  b is  18 4 8  v er -  
seh e n e  P atr im o n ia lg er ich tsb a rk e it w ar  m ild e , d ie  U n ter ta n en  e r h ie lte n  w ie d e r  ihre e ig e n e  Pfarre, 
d ie  ih n en  d u rch  e in e  s tren g e  S ch loB h errin , E u seb ia  S ab in a , G rafin  P od sta tzk y  u m  1650  g e n o m m e n  
w o r d e n  w ar, u n d  der erste  Pfarrer w a r  e i n  S c h l e s i e r ,  J o s e f  B o  h m  a u s  F r e u d e n t h a l  

(1 7 2 6 — 1 7 4 9 ). S c h o n  1699  w ir d  e in e  S c h u le  e in g e r ich te t, der O rt n a ch  u n d  n a ch  d u rch  g u te  
K o m m u n ik a tio n en  m it der A u B e n w e lt  v e r b u n d e n . U b erh a u p t ist das a n z ie h e n d e  B ild , w e lc h e s  der  
Y erfasser v o n  der T a tig k e it d e s  O rd en s  au f B usau g ib t , h o ch st le se n sw e r t . U n ter  d en  za h lre ich en  
u r k u n d lich en  B e ila g en  ist b e so n d e r s  N r. II. w ic h tig , w e il  s ie  in  ihren  au f a lle  E in z e lh e ite n  e in es  
G e ld g e sch a fte s  d e s  X IY . Jahrhu nderts s ich  ers treck en d en  A n g a b e n  » e in  g era d ez u  ty p isc h e s  
B eisp ie l ist«.
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B e r g e r ,  d i e  K o l o n i s a t i o n  d e r  D ó r f e r  N o r d i n a h r e n s ;  
Heft 1 2, Seite 1 — 69 der »Zeitschrift des deutschen  Y ereines fiir die G e
sch ichte M ahrens und S ch lesien s« , 9. Jahrgang; Briinn 1905.

A u f G ru n d  e in er  n e u e r lic h e n  D u rch sich t d e s  C o d . d ip l. M or. sa m m elt Y erfasser a lles  

a u f d ie  K o lo n isa t io n  b e z iig lic h e  M ateria ł, d ie s e  m e h rm a ls  erorterte  F rage  n o c h m a ls  k ritisch  b e -  
h a n d e ln d . Y erfasser  k o m m t s o  zu  n e u e n , b e m e rk en sw er te n  E rg eb n isse n . D ie  B liite z e it  der K o 
lo n isa tio n  dauert v o n  der M itte d es  XIII .  Jahrhu nderts b is t ie f  ins XLY. M a ter ie lle  Y o rte ile  un d  

r ec h tlich e  S ic h e r u n g  lo ck ten  A ck erb a u er  u n d  B erg leu te  in  M en g e  herb ei. Y erfasser  b esp r ich t zu- 
erst d ie  L o k a tio n su rk u n d en  u n d  d en  G a n g  der K o lo n isa t io n , d an n  d ie  D ic h te  der A n s ie d lu n g e n ,  
en d lich  d ie  H erk u n ft der A n s ie d le r . T ro tzd em  der T ite l d er a u s g e z e ic h n e te n  A rb eit nur v o n  N o rd -  
m a h ren  sp rich t, z ieh t B erger  a u ch  s c h le s is c h e  A n s ie d lu n g e n  in  d en  K reis se in er  B etrach tu n g , da  
T rop p au  u n d  Jagern d orf dam als zu  M iihren  g e h b r ten . H ier m b g e  das W ic h t ig s te  iib er sch le s isch e  
S ie d lu n g e n  aus d em  re ich en  M ateri a le  a u s g e z o g e n  sein .

A is  B eg r iin d er  v o n  D o rfern  ersc h e in e n  au ch  fiir S c h le s ie n  d ie  O lm iłtz er  u n d  
B reslau er  B isch o fe , R itterord en , K lo ster , L an d esfiir sten  u n d  A d e lig e . K loster  u n d  B isc h o fe  h ab en  
d ie  L o k a tio n su rk u n d en  am  b e s te n  b ew a h rt. D arin  ist der Y ertra g  n ie d e r g e le g t ,  w e lc h e n  der  
G ru n d h err , der se in  G e b ie t  b e s ied e ln  w ill ,  m it E rlaubnis d es  L an d esh errn  m it e in e m  u n tern eh -  

m e n d e n  M an n ę e in er  a u sw a n d e r u n g s lu s tig e n  G e g e n d  absch lieC t. D afiir hat der L okator w a h r-  
s c h e in lic h  n ach  der B es ie d lu n g  e in e n  b e s tim m te n  P reis zu za h len . A u fier  d ie sem  b e k o m m t der  
G ru n d h err  n o c h  e in e n  s ta n d ig en  E rb zins (Z e h e n t in natura o d er  G e ld ) . D er  L ok ator  hat fiir d ie  
A n s ie d lu n g  zu s o r g e n  u n d  erh a lt dafiir g e w is s e  Y o rrech te  u n d  P flich ten , w ie  le tz tere  au ch  fur d ie  
A n s ie d le r  g e n a u  u m sch r ieb en  w a ren . S o lc h e  L o k a tio n su rk u n d en  s in d  au ch  fiir s c h le s isch e  D orfer  
n o c h  Y orh an d en  u n d  b etreffen  e n tw e d e r  d e r eń  N e u g r iin d u n g  od er  A u ffr isc h u n g . 12 3 4  b e s ied e lt  das  
K loster  O b r o w itz  b e i B riinn  das D o r f  L ó w itz  b e i Jagern dorf. 1263  sch lic h te t B isc h o f T h o m a s  Yon  
B reslau  e in e n  Streit z w isc h e n  d en  E rb en  d es  Y it ic o  u n d  S ifrid , d e n e n  B isc h o f L oren z  Yon B reslau  
u m  Z i e g e n h a l s  G iiter  zur B e s ie d lu n g  Y erlieh en  hatte. G e g r iin d e t  w u rd en  dam als aufier der S tadt 
C ig e n a ls  (Z ie g e n h a ls ) L a n g e n d o r f (L o n g a  Yilla) in  P re u fiisc h -S c h le s ie n , N ik la sd o r f (Yilla N ic o la i) ,  
D iirr -K u n zen d o rf (v illa  K on rad i), E n d er sd o rf (A n d re e ), L u d w ig sd o r f  (Yilla L u d w ig i)  in  P reu fiisch -  
S c h le s ie n , S k o ro sso  (K o h lsd o rf? ), L ich ten b erc  (?). D e n  H o t z e n p l o t z e r  B e z i r k  (m a h r isch e  EnklaY e) 
b e s ied e ite  der O lm iitz er  B isc h o f B ru no Y on S ch a u m b u r g  (1 2 4 5 — 1281). D e ss e n  D ie n s tm a n n  H e le m -  
bert Y on T urm  w ar der L okator Y on L ieb en th a l (L eY endal) u n d  R ó w e r sd o r f  (R en Y erd estorp ). B i 
s c h o f  B r u n o  w a r  i i b e r h a u p t  d e r  B e g r i i n d e r  e i n e r  g r o f i z i i g i g e n  K o l o n i s a t i o n  i n  
M a h r e n  u n d  S c h l e s i e n  A m  E n d e  d e s  X III. Jahrhu nderts h o ren  w ir  Y on W e in b e r g e n  um  
S tern b erg  u n d  F reu d en th a l, d u rch  d e u tsc h e  A n s ie d le r  b ep flan zt.

A u s  d en  U rk u n d en  erh a lten  w ir  au ch  A u fsch lu fi iib er d ie  N a m e n  u n d  A n z a h l  der zur  
Z eit d er A u s s te llu n g  der U rk u n d en  b e r e i t s  Y o r h a n d e n e n  O r t s c h a f t e n .  U n ter  5 e n  B es itzu n g en  

d es  S tiftes  W e le h r a d  w e rd en  am  18. D e ze m b er  1250  g e n a n n t;  J esk en d o r f (J a sch k o w itz ), E kkard isdorf 
(E ck ersd orf), H e rm a n sd o r f (F re i-H erm ersd o rf), B ratrigsd orff ' B rattersdorf), M la d o tsd o r f (M la d etzk o ). 
L eitersd orf, h eu te  tsc h e ch isc h , h eifit im  B eg in n e  d es  X  Y . Jahrhu nderts L u to ld isd o rf , w a h re n d  Stab -  
lo w itz  S teb ilsd o rf, das d e u tsc h e  D o r f-T e sc h e n  D e sę h n a  h iefi. 3>HaIten w ir  d azu , dafi au ch  S tieb ro -  
w itz  (S tib o r icz ), Jam nitz (Jam en icz), S cza d ie  (Z attig , h eu te  d eu tsch ) 1 2 5 0  b e sta n d en , dafi 1 2 7 0  au ch  
B o h d a n o w ic z  (h eu te  B o id en sd o r f, d e u tsch ) m it D a r k o w ic z  u n d  S eiffr id istorf (S eifersd orf? ; g en a n n t  
w e r d e n , so  ersch e in t d e r  A b b r u c h  d e s  N i e d e r e n  G e s e n k e s  m i t  d e m  a n g r e n z e n d e n  
T e i l e  d e r  T r o p p a u e r  B u c h t  so  m it D o rfern  b ese tz t w ie  h e u te .«  Es m o g e n  d ie  O rtsch aften  
am  P lateau  so  d eu tsc h  g e w e s e n  se in  w ie  h e u te , w a h r e n d  d ie  am  R an d e der B u ch t b e fin d lich e n  
S c h w a n k u n g e n  u n ter la g en  D a s  erh ellt au ch  aus e in er  U rk u n d e Y on 1288 , w o  fo lg e n d e  D orfer  
um  B en n isch  g e n a n n t s in d ; R a zó w  (R aase), S c h w a r z e n d o r ff(?), S e jw e tn d o r ff  (S e iten d o r f), W o k e n -  
dorff, M ilo tn d o rff (M ilk en d o rf), R a b en d o r f (?), w o  B ergb au  b e tr ieb en  w u r d e . D afi z w e i D orfer  
h eu te  n ic h t m eh r b e s te h e n , ist aus d em  U m sta n d e  zu  erk laren , dafi d ie  d e u tsc h e  B er g m a n n s-  
tiitigk eit, h eu te  Y ersch w u n d en , d am als e in e  seh r  reg e  w ar. A u c h  H errlitz  ist fiir d ie se  Z eit bereits  
g e n a n n t (1269).

W e i t e r  i m  N o r d e n  k o m m e n  zu d en  erw iłh n ten  d e u tsc h e n  A n s ie d lu n g e n  (1 2 8 4 ) W a lte -  
raYici (W a ld h o f? ) ,  G era ltic i (G iersch d o rf), W in o Y ic i (W in sd o r f ) ,  D e u ts c h -W e tte ,  B y ss e p h s w a ld e  (Bi 
sc h o fsw a ld e ) , B u rgrav ici (B ork en d orf), Yilla C u n a ti (G ro fi-K u n zen d o rf), S u p ico Y ic i (S a u b sd o rf), T h o -  

m icoY ic i (D o m sd o r f) . 13 3 4  sin d  g e n a n n t Z u ck m a n te l m it H erm an stad  (O p p id u m ), A r n o ld sd o r ff u n d  
der F e ste  E d e lste in . Im  Innern  d es  G e b ir g e s  s in d  je d o c h  n e b e n  F re iw a ld a u  nu r T h o m a sd o r f u n d  
A d e ls d o r f  erw a h n t (1 2 8 4 '.
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AuCer L ieb en th a l u n d  R o w er sd o r f  hat der D orfgr iłn d er  B isc h o f B ru n o  in  der H o t z e n -  

p l o t z e r  G e g e n d  n a c h fo lg e n d e  S ie d lu n g e n  a n g e le g t:  P e ter sw a ld e  (P eter sd o r f b e i H e n n e r sd o if) ,  
Jan estorp h  (Joh an n esth a l), H en r ik esto rp h  (H e n n e r s d o r f , A r n o ld esto rp h  (A rn sd orf), B er to ld esto rp h  
(B a rte lsd o rf =  B atzd orf', B itern e  (P ittarn), P izk erstorp h  (P eisch d o rf) . L auter d e u tsc h e  N a m e n !  
S c h o n  v o r  B ru n o b e s ta n d e n  W iz to g h  (W a is s a k ) ,  P a u lo w iz  (G r o fi-  u n d  K le in - ) , Z ad ig  (Z ottig ), 
D e u z iz  (M a id e lb erg ), G ly n ik  (G lem k a u ) u n d  S tu b en d orf. A u c h  in d ie sem  T e il is t k e in  n e u es  

D o r f  h in z u g e k o m m e n . Y o n  B ru n o  ist a u ch  F iills te in  g e g r i in d e t  w o r d e n ;  1255 w ird  R u d o lv esw a lt  
(R o fiw a ld ) u n d  S ła w k ó w  (S ch la ck a u ) g e n a n n t. D as O lm iitz er  L eh en sreg ister  aus d em  b e g in n e n d e n  

X 1Y . Jahrhu ndert n e n n t e in  P ilg r im sd o rf (P ilg ersd o rf) , ferner w e r d e n  aufier d e n  v o n  B runo a n g e -  
filhrten  O r ten  n o c h  g e n a n n t M ath esd orf (M atzd orf), P lu m le in sd o r f (s la v isch  P lu m lin , w o r a u s  B lim s-  

d o rf in P reu fiisc h -S c h le s ie n  w u r d e ) u n d  e in ig e  an d ere  v o n  B erger  n ic h t lo z ier te  O rte . A ls o  auch  
d ie  O rte  an d er R e ich sg r e n z e  b e s te h e n  b ereits . O lb ersd o r f e rsch e in t 1377 a is A lb r ich tesd o rf, 
g le ic h z e it ig  m it H e in z e n d o r f;  B iirg ersd o rf w ird  erst 1398  g en a n n t. D er  i ib e r w ie g e n d  d eu tsch e  

C harakter d ie ser  G e g e n d  erh ellt daraus d eu tlic h .
E b en so  z e ig t  der U m k r e i s  Y o n j a g e r n d o r f ,  das sch o n  1221 s e in e  e ig e n e  Pfarre hatte, d ie  

h e u tig e  B e s ie d lu n g :  Y illa  G o d e sca lc i (G o tsc h a lk sd o r f  —  G o tsch d o r f) 1281 , S c h o n w ie s e  1330 , K o m e ise  

1259 , M o sn ig  1 3 00 , W e if ik ir c h  1262 , K ro ten d o rf, P ick au  im  B eg in n e  d es  X III. Jahrhu nderts, B y c o w ,  
sita in  d istrictu  o p p a v ie n s i 1282 , D u b n ic y e  (T au b n itz) 1289 . B en esch  v o n  B ran itz (a u f p reu fiisch em  
B o d e n ) iib ertragt d ie  K irche v o n  >B ran ice  et U ra len , q u i d ic itu r  L o b e n s t e i n , «  B y c o w  u n d  D u b n ic y e  
an das K lo ster  H ra d isch . A u s  d en  N a m e n  erk en n t m an  d ie  n a tio n a len  Y e rh a ltn is se . S l a v i s c h e  
O rte w e r d e n  v o n  D e u t s c h e n  b ese tz t u n d  u m g eta u ft. B ran d isd orf (B ransdorf) ist 1377 g en a n n t, 
au ch  e in  d eu tsch er  O rt.

S o  ist d er O stran d  der S u d e te n  u n d  d ie  E b e n e  g u t e r sc h lo sse n . D o c h  h errsch t iib er  
das G e b ie t  der H o c h s u d e te n , das A ltv a ter g e b ir g e , das T h e fig e b ie t g ro fie s  D u n k e l. Im  M ohra- 
ta le  w ar  in friih erer Z eit das s la v isc h e  E le m e n t sefihaft. S p a ch en d o r f w ird  1224  L ec h sd o r f  
g e n a n n t, 1283 h eifit der O rt L e s c o w e c , a u ch  1302 . H ier  hat a llm a h lich  u n d  u n ter S c h w a n -  
k u n g e n  das d eu tsc h e  E lem en t d ie  O b erh a n d  g e w o n n e n .  D as O b e rd o r f v'on S p a ch en d o r f  
ist b ereits  d eu tsch  b eg r iin d et . D e n  R a u ten b er g  (R u d in b erg ) b etreffen d , e rsc h e in e n  in e in er  
U rk u n d e  v o n  1283 n o c h  s la v isc h e  N a m e n . A u c h  u m  F r e u d e n t h a l  ist d ie  D orfd ich te  

Yon h eu te  sch o n  friih  erre ich t. Z w ar erst 1405  erw ah n t, tragen  d ie  D orfer das Z e ich en  , 
d eu tsc h er  B e s ie d lu n g  in d em  Y ielfach Y o r k o m m e n d en  —  » se ifen « . In e in e r  T eilu n g su r k u n d e  j 
z w isc h e n  d en  h e r zo g lic h e n  B riidern  Y on T ro p p a u , Johan n  u n d  N ik o la u s , zu m  Jahre J 
1405 , e rsc h e in e n  F rayd en ta l (sc h o n  se it  1213  m it d eu tsch em  R ech te  a u sg esta tte t), K u c z e n d o r f /  
(K o tzen d o rf), S to e l (S to h l) , M este n d o rf (M essen d o r f), S p illen d o rf, F o y g e ls e ife n  (Y o g e ls e ife n ) ,  D o r n -f  
s e y fe n  m it d em  S m y d w e r k  (D iirrse ifen ), A ld e n w a s se r  fA ltw a sser ), N e w e d e r fe l  (N e u d o r fe l) , L ich ten -f  
w erd en  (?), O b e r -W iltg r u b e , A ld in sta l (A ltsta d t), D y tr ich sd o r f (D ittersd orf), M arą u a rd esd o rf (M ar- 
k ersd orf), H e y n e c z e d o r f (?). E in  castrum  E n g e lsp er k  w ird  sch o n  1261 g e n a n n t. A lle s  A n s ie d lu n -  
g e n  u m  F reu d en th a l. E in ig e  O rte  s in d  so g a r  Y ersch w u n d en . A u s  d em  G e sa g te n  erh ellt a lso , 
dafi Y ielfach  s c h o n  zu E n d e d es  XIII. Jahrhu nderts d ie  h e u t ig e  O rtsd ich te  erre ich t i s t ; d ie  m e is ten  
O rtsch aften  s in d  scl o n  u rsp r iin g lich  Y on D e u tsc l en  b e s ie d e lt , an d ere  s in d  s laY iscb en  U rsp ru n g es  

u n d  g erm a n is iert .
Im  . .̂ K a p ite l b esp r ich t der Y erfa sser  d i e  H e r k u n f t  d e r  A n s i e  d l e r .  S ie  

w a ren  aus d em  R e ich e . D ie U r k u n d en  en th a lten  le id e r  k e in e  H in w e is e  darauf. Jed en -  
falls s in d  m it B isc h o f B ru n o , der friiher D o m p r o p st in  L u b eck  w ar , e in e  S ch ar  n ie d erd eu tsch er  
A d e lig e r  in s  L and g e k o m m e n , darunter H e le m b e r t Y on T urm , d er  e in e n  T e il d e s  H o tz e n p lo tz er  
B ezirk es ais L okator b e s ied e lte , w a h r sc h e in lic h  m it n a ch g eru fer .en  N  i e d e r  d e  u t s c h  e n . G ew ifi 
w u rd e  m it P r e u fi isc h -S c h le s ien  au ch  das Jagern d orfer  u n d  T rop p au er  G e b ie t  aus d em  R e ich e  
k o lo n is ie r t . E r  a n  k e n  sin d  e in g e w a n d e r t  (F ran k en h au  b e i F re iw a ld a u , Y o g e ls e ife n , D iirrseifen , L au- 

te rse ifen  b e i F reu d en th a l, d en n  >seifen« ist m itte lfran k isch ), auch B a i e r n  (B a u e rw itz , shiY iscli B a- 
Y arow  b e i Jagern d orf), fiir S c h w a b e n  ist k e in  B e w e is  Y orhanden . Klarer ist es m it d e n  S a c h s e n .  
i m  G e fo lg e  d es  H e r zo g s  N ik o la u s  Yon T ro p p a u  (1 2 8 2 ) fin d en  w ir  e in e n  N ik o la u s  Y on S ch au m - 
b u rg  u n d  H artm an n Y on H o ln ste in  (S c h a u m b u r g ; H o ls te in ) . B rosd orf b e i W a g s ta d t  heifit 1380  Bra- 
Yantice. 1377 erh ie lt es B o lek  Y on B raY antic, w o h l  e in  E in w a n d erer  aus B r  a b  a n t .  Es s in d  zu  
w e n ig  A n h a ltsp u n k te , um  g e n a u e s  dariiber s a g e n  zu  k o n n e n . D ie  A rb e it d e s  Y erfassers  ist u n g e -  

m ein  Y erd ien stY oll u n d  so llte  j e d e m  S c h l e s i e r  b ek a n n t w erd en .

W ie n .  D r. K . K n aflitsch .
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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 i n e s  f i i r  d i e  G e s c h i c h t e  M a h r e n s  u n d  

S c h l e s i e n s .  Jah rg a n g  1905, H eft 3 :  S t o k l a s k a ,  D ie  S c h la c h t b e i A u ster litz , — B r a u  s e  w  e t t e  r, 
P ro k o p s YYerk iib er  d ie  K u n stg esc h ic l te  M a h ren s; H eft 4 :  E i s l e r ,  G e s c h ic h te  B ru n os v o n  
S c h la u en b u r g . —  K u x ,  D as O lm iitzer  J u d en reg ister  v o m  Jahre 1 4 1 3 — 1420 . —  S c h e n n e r ,  Q u e lle n  
zur G e sc h ic h te  Z naim s im  R eform ation sze ita lter .

O  b e r s c  h l e s  i e n.  Z e i t s c h r i f t  z u r  P f l e g e  d e r  K e n n t n i s  u n d  Y e r t r e t u n g  d e r  
I n t e r e s s e n  O b  e r  s c h  l e  s i e n s .  H e r a u sg e g e b e n  v o n  D r. p h il Z i v i e r  in K a t t o w i t z  1 9 05 . 
A u s  H eft 1— 7.

D r. E. Z i v i e r ,  P l e  fi. E in ig e  S ch r iftstiick e  aus der Z eit d es  u n g a r isc h e n  A u fsta n d es  
un ter T o k o ly  (1 6 8 0 ) u n d  d es  T iirk en k r ieg es  1683 . —  F e r d i n a n d  B r o s i g ,  P atsch k au . U b er  d ie  
G r iin d u n g  der Stadt P atschk au . —  D r. W a h n e r ,  N e i f i e .  Y o lk s w e is e n  v o n  der sc h le s is c h -  
o ste rr e ic h isch en  G ren z e . Frei v e rh o ch d e u tsc h t v o n  YV ahner. —  D i r e k t o r  Dr .  D r e c h s l e r ,  
Z a b r z e .  E in  la te in isc h e s  G e d ic h t au f O b e r sc h le s ie n . —  G u s t a v  S c h l a u e r ,  O b er leh rer  in  
A l t - B i e l i t z .  D ie  St. S ta n is la u s-K irch e  in  A lt-B ie litz  ; S a g e  u n d  G e sc h ic h te . — D r. E Z i v i e r ,  
P l e f i .  B isc h o f Jarosław  u n d  d ie  S c h e n k u n g  d e s  N e ifie r  L an d es. Y o n  G eh . R eg ieru n g sra t, P ro fessor  
D r. W ilh e lm  S c h u l t e ,  B reslau . —  A r t h u r  W i e c z o r e k ,  L an d sb erg , O b e r -S c h le s ie n . A u s der  

G e sc h ich te  der Stadt L a n d sb erg , O b e r -S c h le s ie n . —  W i l  h  e l  m  K a m m  e r , B r e s l a u .  O b e r sc h le s isch es  
Y o lk stu m  in  d er L iteratur. — A . S c h i l l e r ,  G o t s c h d o r f .  A u s  der o b e r sc h le s isc h e n  S a g e n w e lt .  —  
F e r d i n a  n d  B r o  s i  g .  P a  t s c h k  a u. G e sc h ich te  d er e h e m a lig e n T o p fe r -I n n u n g . —  A d o l f  K e t t n e r ,  
D ie  F u g g e r  in  F re iw a ld a u . —  K u r t  M i i l l e r .  S itten  u n d  G e b ra u ch e  aus D o r f S c h o n fe ld .  
K reis K reu zb u rg .

O b e r s ć h l e s i s c h e  H e i m a t ,  Z e i t s c h r i f t  d e s  O b e r s c h l e s i s c h e n  G e s c h i c h t s -  
Y e r e i n e s .  H e r a u sg e g e b e n  v o n  Dr. O . W i l p e r t .  B an d  I. H eft 3.

E. Y o g t .  H o c h z e itsg eb ra u ch e  im  L e o b sch iitz er  K re ise . — Dr.  O.  W i l p e r t .  S c h le s isc h e  
T iinze. — D r. J. C h r z ą s z c z .  N a c h tr a g lich es  zur a lteren  G e sc h ich te  d er S tad t K ieferstad te l.
D r. J. C h r z ą s z c z .  S c h w ie r ig k e ite n  der R a ch o w itzer  u n d  K ieferstad tler  S e e ls o r g e  in d er frideri- 
z ia n isch en  Z eit. —  D r. J. C h r z ą s z c z .  D ie  K r ieg sja h re  1 8 0 5 — 1813  n a ch  d e n  A u fz e ic h n u n g e n  
d es  Pfarrers Y . H o s ch ek , l. 1 8 0 5 - 1 8 0 6 .  —  D r. J. C h r z ą s z c z .  S a g en  aus d em  K re ise  P lefi. A u s  
der F estsch rift zum  Jub ilaum  d er C o rp is  C h r is ti-K irch e  zu K rakau. Zu H erm a n n  Schaffers (R atiborl 
P riesterju b ilau m .

L i t e r a t u r ,  a u f  O s t e r r e i c h . - S c h l e s i e n  u n d  d i e  b e n a c h b a r t e n  T e i l e  v o n  
P r  e u fi i s  c h - S c h  l e s  i e n  b e z i i g l i c h :

W .  S c h u l t e .  P o ln isch e  u n d  d eu tsc h e  M arktorte. (S ch le s . Y o lk s z e itu n g  1905 , N r. 275 , 
2 7 9 , 287 , 2 9 1 ).

D r. D r e c h s l e r .  D er  s c h le s is c h e  B erg m a n n  un ter u n d  iib er  T a g e . (M itte ilu n g en  der  
S c h le s . G ese llsc h a ft  fiir Y o lk sk u n d e  1 9 0 5 , H eft X III, S , 6 3 — 81).

P h i l o  v o m  W a l  d e  L o ck - u n d  S c h e u c h n a m e n  fiir H a u stiere  (M itte ilu n g en  der  
S c h le s  G e se llsc h a ft  fiir Y o lk sk u n d e ., H e ft X III , S  1 1 0 — 112).

Th. G r o  e g  e r .  D ie  G e sc h ic h te  d er  B u r g b erg k irch e  in  J a gern d orf, 13 S 8®.
T h . G r o e g e r .  G e sc h ic h tlic h e  B e sc h r e ib u n g  der k a th o lis c h e n  Pfarrkirche, d er K reu z-  

k irch e  u n d  der S ta tu en  in  K atscher. 1892 . 31 S 8®,
T h . G r o e g e r .  H is to r isch e  B eitra g e  zur G e sc h ic h te  der Stadt u n d  H errsch aft K atsch er. 

1887 . 32  S . 8®
H a n s  S e g e r .  Der S ch u tz  d er Y o r g esch ich tlich en  D enkm iiler  D en k sch rift d er K o m m iss io n  

d er  d e u tsc h e n  a n th r o p o lo g . G ese llsch a ft . 25  S. 8®. 1904 .

Druck von A dolf D rechsler in Troppau.
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Der Zeitfdiriffausfdiulj des Hoidfildien mufeuins befteht 
aus folgenden IllUgliedem;

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

Franz Bofmann, k. k. Professor.
Dr. 6ott(ieb Kflrfchner, k. k. Schulrat, Landesarchiyar, k. k. Konservator.
Dr. 6. W. Braun, Direktor des Kaiser Franz Josef-Museums fiir Kunst und 

Gewerbe, k. k. Konservator.
Dr. Karl Knaflitfdfi, k. k. Gymnasialprofessor.

Beitrage fiir die Zeitschrift wollen entweder an Professor KnaflHfdi, Wien# 
Chwailagafie 2, oder an Dr. Braun, Croppau, gesendet werden.

Bezugsanmeldungen, Hbnehmerzahlungen, Hnfragen nidit literarifdier Datur
sind an Herm Kanzlisten Gduard Balzer, Ortsschulratskanzlei, Rathaus, zu 
richten. Ebendorthin mógen auch Biicher und Zeitschriften, iiber welche die 
Herren Yerfasser eine Besprechung wiinschen, 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 
wollen nach Erhalt des 1. Heftes den ^ahresbetrag (4 K) an obige Adresse 
entrichten.
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