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Zur Geschidite der Herrsdiaff 
Wagstadt

im 16. und 17. 3ahrhunderf.‘>
Von Jos, Zuka l .

[. B e s itze r und all^emeine Ye rha ltn isse .

Wagsladl, bekannllich eine Griindung der Herren von Krawarn, gewann 
eine groBere Bedeutung erst uin die Mitte des 15. Jahrhunderts, ais es in den 
Besitz der Herren v. F u l l s t e in  gelangte und das Haupt eines ansehnlichen 
Dominiums ward, welches diese Herren durch Zukauf benachbarter Ortschaften 
scliufen. .

Im jahre 1543 waren die Briider W  en zel und H a n s  v. FCi i lstein ge- 
nótigt, ihren Besitz den Glaubigern abzutreten. Die Merrschaft umfafite damals 
auBer der Stadt die Ortschaften Radnitz ,  O lb e r s d o r f ,  B i tau ,  Blasch- 
dorf, Ze iske ,  Laub ias ,  B r a w i n  und S t i e b n ig  nebst drei Untertanen in 
S ch la t ten .  Der ganze Komplex ward von den Fiiilsteinschen Glaubigern 
sofort dem Herm Johann O d e r s k y  von  L id e r a  u verkauft und uberging 
nach dessen sclion Ende 1544 erfolgtein Tode an den altesten Sohn J a ro s ła w  
Odersky.  Auch dieser erfreute sich des Besitzes nicht lange, denn er ist, wie 
Paprocky^) berichtet, am Tage Mariens Himmelfahrt (15, Aug.) 1548 zu Wag- 
stadt ermordet worden. Da derselbe keine Nachkommenschaft hatte, ubernahm 
der Landeshauptmann die Yerwalfung der Heirschaft, die er sodann zum Besten 
der minderjahrigen Briider Jaroslaws dem Besitzer von GroB-Polom Nikolaus 
P r a i m a  von B i i k a u  fur 18.000 fi. uberlieB. Der Yerkauf ist vermutlich 1552 
gescheiien. Im Oktober dieses Jahres erscheint der Kaufer zum erstenmal ais 
Herr auf Wagstadt.^)

’) Vornehmlkli iiadi Akteii itnd Urbarien des Wagstadter SchloBarcIiiys.
*) Zrcadlo markr. Mor.
“) Puliony V i. f. 41 im Laiidesarchiy,— Die Ititabuiatiori erfolgte im Dezember 1554.



Das Rittergeschleclit P r a ln i a  beliauptefe sich daseibst 80 Jahre.
N i k o l a u s  P raźm a  starb im ersten Yiertel des Jahres 1555 und hinter- 

lieB aus seiner ersten Ehe mit Katharina Hukowsky von Ocliab den Solin 
E enesch ,  aus der zweiten mit Fetidana Sedlnitzky von Choltitz zwei Sohne, 
J o h a n n  und B e rnha rd .  Zunaclist hielten die Briider das vaterliche Erbe 
gemeinsam, um 1566 teilfen sie dasselbe. Benescli erhielt das Gut S t iebn ig ,  
Johann O ro B - P o lo m ,  Bernhard W a g s t a d t ,  womit er nach dem kinderlosen 
Tode des Bruders Benescli ( t  1582) auch Stiebnig wieder vereinigte. Den er- 
erbten Besitz vermehrte Bernhard durch den Ankauf von S ł a u d i n g  (1575) 
und C h r o p in  in Mahren (1595), so daB er ais der reichste Landsasse des 
Ritterstandes gelten konnte.^) Dem Reichtum entsprach eine sehr rege Tatigkeit 
in Óffentlichen Angelegenheiten. Bernhard hatte in seiner Jugend mehrere Kriegs- 
ziige initgemacht, so 1566 in Ungarn gegen die Tiirken. In Sachen der Landes- 
verteidigung waren seine Ratschlage maBgebend; 1584 delegieren iiin die Stande 
zur Beratung der Defensionsordnimg nach Bresiau. In derselben Angelegenhelf 
geht er 1597 ais Abgeordneter der mahrischen Stande nach Prag. Der Baulust 
seiner Zeit folgend lieB er das SchloB zu Wagstadt vom Orund aus neu, ge- 
raiimiger und fester auffuhren; hiebei ist sogar auf die Einricbtung eines kleinen 
Zeughauses (Riistkammer) Bedacht genommen worden.^) Im jahre 1696 7. Juni 
bezeugen^) Burgermeister und Rat von Wagstadt, daB einst beim Eingange In 
das SchloB folgende Inschrift neben zwei Wappen sich befunden habe: 

Bernhard Pralnia von Bielkaw,
Erbherr der Herrschaft Wogstadt;
Christina gebolirne von Loppez,
Sein eliliches Oemahl. Anno 1595.

Bernhard Prai^ma verschied oline Hinterlassimg von Kindern zwischen
21. Juni 1599 - 8. April 1601. Die Oattin diirfte ihm ins Jenseits yorausgegangen 
sein. Sein Besitz fiel der testamentarischen Yerfugung gemaB an W i l h e lm ,  
S c h e b o r  und Kar l ,  die jiingsten Sóhne seines Bruders J o h a n n  auf OroB- 
Polom.^) Etwa drei Jalire saBen die drei Briider auf den ererbten Gułern im- 
geteilt. Seit 1604 isf K a r l  Alleinbesitzer der Herrschaft Wagstadt.'^)

K a r l  P ra^m a war ein energischer, rastlos tatiger Mann. In den reli- 
giós-politischen Wirren, die ais Yorspiei des groBen Krieges auch unser Land- 
chen in Bewegiing setzten, in dem Kampfe fiir den protestantisclien Glauben, 
fiir die Autonomie des Furstentums, bei der Auflehmmg der Stande gegen 
den neuen Landesherrn Karl von Liechtenstein (seit 1613) und endlich wahrend 
des Aiifstandes gegen Ferdinand II. spielt der Erbherr von Wagstadt eine

O Ais das Fiirstentiim im August 1589 zur Einholung des aus polnisclier Gefangen- 
sdiaft lieimkelirendeii Erzherzogs Maxmiliati 50 Reiter stelite, befaiiri sich unter deiijenigen, 
auf welche das gróBte Kontingent (3 Reiter) entfiel, auch der Giitsherr von Wagstadt (Laiid- 
tagsprotokoll v. 22- Aug, 1589).

Zur Musteriing des Landesaufgebots von 1000 Mann, stellt 1587 f lerr Bernhard 
Pra?.ma 66 Mann; nnr aut zwei andere Herren entfiel eine grollere Anzalil (ebend. 3. Nov. 1587).

’) Paprocky, Zrcadlo pag. 429.
®) Das Zeugnis im Wagstadter Schloflardiiv.
•*) Zwei altere Siilme Johanns waren wegeti ihres liebloseu Benehmens gegen den 

Olieim vori der Erbschaft ausgeschlossen. (Laudtafel V III. 25.).
O Wilhelm iiahm bei der Teiluiig C h r o p i n ,  Scliebor S t a u d i n g ,  wozu er 1616 

mich O d r a u  durch Kauf erwarb.



fiihrende Rolie. Ein Beweis fiir das auBergewólinliclie Yerirauen, welches tnan 
ihm entgegenbraclife, ist die Tatsache, daB die Stande seiner Obhut ihre Privi- 
legieii und die Landtafel iibergaben, die 1604— 1608 und dann wieder 1614 
bis iiber 1620 liinaus iin Schlosse zu Wagstadt verwahrt wurden.') Seitdem 
sich Troppau voii den oberen Standen getrennt hatte und der Adel den Biirgern 
nicht rnehr trauen zu diirfen glaubte, galt ihm Wagstadt ais Hauptort des 
Fursteniums. Daselbst sind im Laufe von 16 Jahren (1604— 1620) nicht weniger 
ais 18 Landtage abgelialten worden.

Bet den wichtigsten Aktionen der Stande erscheint Karl Pra^ma ais 
Yertreter der Ritterscliaft, Zum 6. Juni 1616 wird er nach Prag abgeordnet, wo 
die alte Streitfrage iiber die Stelluiig des Fiirstentums erórtert werden solite, 
Yom August bis Dezember 1618 ist Wagstadt der Standplatz von 100 an- 
geblich zum Schutze des Ftirstentums geworbenen Musketieren, zu dereń Haupt- 
mann Herr Pralnia bestellt worden. Daselbst solite 1619 27. Noveinber die 
Musterung des Landesaufgebots stattfinden, 1620 3. Janner wird der Outsherr 
mit fiinf anderen Landsassen zur BegriiBung des Winterkonigs nach Britnn 
abgeordnet. Nadi der Schlacbt am weiBen Berge setzt Markgraf Joliann Georg 
voti Jagerndorf auf eigene Faust den Kampf gegen Ferdinand II. fort. Einer 
seiner Heerhaufen besetzt Ende Dezember Wagstadt, niiiB jedodi nach Ein- 
treffen sadisisdier Truppen 27, Janner 1622 kapitulieren.-) Ais im Sommer des 
Jahres 1624 dte dem Kaiser zu Hilfe ziehenden Kosaken in Schlesien brand- 
schatzlen, flilchleten sich Hunderte von Laiidleuten mit Yieh und Habseligkelten 
in die Stadt, die von den Pliinderern eingeschlossen wurde. Die Oefahr war 
groB, da der Feind den Belagerten das Wasser abgesdinitten hatte, Die tapfere 
Gegenwehr der von ihrem Herm gefiihrten Biirgerschafl rettete die Stadt.")

Inzwischen hatte die blutige Niederwerfung des bohmischen Aufstandes 
audi in Schlesien ihre Wirku ng geiiht. Die Stande unterwarfen sich und der 
siichsische Akkord siclierfe ihnen den Pardon. Die Stande des Fiirsteiitinns 
Troppau anerkannten 1622 Karl von Liechtenstein ais ihren Landesherrn und 
nadidem sie erklart hatten, sich fortan in Allem zu Oesamischlesien halten zu 
wollen, gingen auch sie gemaB dem Akkord straflos aus. Ais Karl v. Liechten
stein 1625 in Troppau eintrifft, ist Herr Ka r l  I^ra?.ma Mitglied der Deputation, 
welche ilim die Bitten und Beschwerden der Stande vorzutragen hat. Audi 
der Erbherr von Wagstadt hatte also setne politische Umkehr vollziehen niiissen. 
Doch schon das nachstfolgende Jahr bringt den unheilvollen Riickfall. Am 19. 
August 1620 erscheint Mannsfelds Unterfeldherr Bernhard von Weimar vor 
Troppau. Die Stadt, unvermógend sich gegen die Obermadit mit Erfolg zu 
yerteidigen, dffnet ilim die Torę; Burger nnd Adel lelsten dem Feinde das 
Oetubde der Treue. Ein volIes Jahr beherrschen die danisdien Truppen das 
ganze Ftirsientnin; erst Erde August 1627 nach der Eiiiiialime der Stadt Troppau 
durdi Wallenstein werden sie vertrieben. Wagstadt hatten die aus Mahren vor- 
geriickten Kaiserliclien bereits im Juli den Danen entrissen, hierauf die Stadt 
geplilndert und samtliche Privilegien derselben vernichtet. Und min folgf das

') 1620 yerehren die Stande Herm Pra^ma 1000 fi., seiner Oemalilin ein siibenies 
Waschbeckeii mit Oiefikanne ais Anerkennimg der diesbeziiglichen Milhewaltiing, (Landtags- 
Protokoll V. 20. Mai 1620.)

’) Palm, Aeta piiblica pag. i98.
9 Schriften der Briinner liist.-stat. Sektion 22 123.



Strafgeridit. Eine seit Oktober 1629 in Troppau tagende Inpiiisitions- und 
Konfiskationskommission straft jene, die dem Feinde nicht Widerstand geleistet 
oder sein Unternehmen gefordert hatten, mit Einziehung der O Ci ter oder belegt 
sie mit OeldbuBen, Ka r l  P ra źm a  hat seine Yerurteilung nicht erlebt, dieselbe 
ist in dem Strafprotokoll*) auch nicht verzeichnet. Doch erhellt aus demseiben, 
daB man ihn ais den Fiilirer der Treubrtichigen ansah und daB in seinem 
Hause jene Beratungen gepflogen wurden, die den AnschiuB des Adels an den 
Feind zur Folgę hatten. T a t s a c h l i c h  y e r f i e l  se ine  ganze H a b e  dem 
F iskus ,

Ka r l  P raźm a  starb 1628. Er hinterlieB aus seiner ersten Ehe mit 
A n n a  M a r i a  von Sch  1 iebitz-) den Sohn W i l h e l m  F r ied r ich ,  der ais 
Kriegsrnann im Felde umkarn und nach 1635 nicht mehr genannt wird,'"’) Der 
zweiten Ehe mit J o h a n n a  geb. Sedlnitzky, verwitwete Oeraltowsky^), die den 
Gemahi iiberlebte, entstammte eine Tochter B e a t a  E l i s a b e t h ;  diese wurde 
spater Gemahlin ihres Oheims W e n z e l  S i e g m u n d  S e d ln i t z k y .

Die W itwe johanna hatte auf Wagstadt 20,000 Taler zu fordem, die 
ihr der Oatte 1625 verschrieben hatte. Sie bezog jedoch bis zu ihrem Tode 
(t  7. Oktober 1633) nur ein vom Fiskus ausgesetzłes Deputat. Im Witwen- 
stande war ihr zur Seite Jo  hanu Ska l  vo n  E lgo t ,  Sohn ihrer Schwester 
Anna, den sie neben Karl Heinrich Donat und Wenzel Siegmund Wanetzky 
zum Yormund der Tochter Beata Elisabeth letztwillig einsetzte. Johann Skal 
verwaltete auch einige Guter im Oppelnschen (Geraltowitz, Zabrze, Chudow), 
die ihr nach dem ersten Gemahl zugefallen waren. Johamias Testament ward 
Jedoch 1636 vom Troppauer Landrecht kassiert, wei! es nicht ordnungsgemaB 
abgefaBt war, und die Yormundschaft Herrn W i l h e l m  P raŻma auf GroB- 
Polom, einem Yetter der Waise, Cibertragen.

Inzwischen hatte der Fiskus die Herrschaft Wagstadt zugleicli tiiit 
dem gleichfalls konfiszierten Wigstein bereits 1032 an Frau H e d w i g  W  i l i- 
m o w s k y ,  verwitwete Seidersdorf, geb. Kreufer von Rosenbach, fiir die bar 
dargeliehene Summę von 30.000 fl. zur NufznieBung iiberlassen und 1633 
fórmlich abgetreten, Zugleicli war eine Kridakommission, an dereń Spitze der 
Landeshaiiptmann W e n z e l  v o n  O p p e r s d o r f  stand, mit der Abwickelung 
des sehr weitlaufigen Pra^maschen Schuldenwesens beauftragt. Wegen der 
Kriegsereignisse und in Folgę mancher Inzidenzfalle, konnte die Kommission 
nicht recht vorwarts kommen. DreiBig jahre spater war das Geschaft noch 
nicht zum Abschlusse gediehen.

H e i n r i c h  W i l i m o w s k y  v o n  K o j k o w i t z ,  der Oatte der Pfand- 
besitzerin, sfammte aus dem Fiirstentum Teschen, Mit der Biirgerschaft von 
Wagstadt scheint er sich leidlich vertragen zu haben. Dagegen hatten die Dorf- 
untertanen Ursaclie, sich tiber ungebiihrliche Forderungen desselben zu be- 
schweren. 1637 und 1638 klagen die O l b e r s d o r f e r  dem Landeshauptmann:

‘) im Staatsardiiv zu Breslau.
9 Eine Tochter des K a s p a r  Schliebitz von Mahlendorf. Sie wird 1614 und 1616 

mit ihrer Schwester M a g d a l e n a ,  Gemahlin C h r i s t o p h s  d. A, Se  d I n i t zky erwalint. 
(Jagerndorfer Yorderbuch II, pag. 44 und 48.)

") Sektionsscbrifteii 23-80.
9 Tochter des Herrn Jobami Wenzel Sedlnitzky aut Stfebowilz und Sehlackaii und 

Wtfwe nach Wenzel Geraltowsky, der 1622 gestorben war.



Der Pfandlierr zwinge sie bei dem iiber eine Meile enffernfen n e u e n  Hofe 
zu roboten und alle Fuhren nach Troppau oder anderwarts zu leisten und 
weil sie sich dessen weigern, lasse er sie 12 Stunden lang auf dem hólzernen 
*Esel« sitzen oder ins Oefangnis »Kabat« einsperren; die Olbersdorfer seien 
nur zur Robot beim Schiofihofe verpftichtet und zu Fuhren sollen alle Dórfer 
der Ordnung nach herangezogen werden.^) Ein Urbar, auf welclies sich die 
Untertanen hatten berufen konnen, war damals bei der Herrschaft nicht vor- 
handen. Herr Nikolaus Rolir auf Brosdorf ais Landesdepiitierter (fiir Militar- 
und Steuersachen) hatte es an sich genommen und angeblich nicht herausgeben 
wollen. So lieti denn Herr Wiliinowky 1637 durcli den Rentschreiber J o h a n n  
T e g e l  ein neues Urbar verfassen. Die Art und Weise, wie es zu Stande kam, 
ist fiir die Lage der Untertanen sehr bezeichnend. In der voni Pfandherrn 
unterzeichneten Einleitung heiBt es: »Deninach . . . .  geraume Zeit keine Nach- 
richtung gewesen, was die Untertanen zu roboten und zu zinsen schuidig, ais 
ist man dahin genótigt worden, alle und jede Untertanen, bevorab die Richter, 
scharf zu examinieren, was jedes Orts ihre Scliuldigkeit gewesen. Welclies 
hernach zu Papier gebracht und daraus gegenwartiges Urbarium verfertigt 
worden, welclies in Allem dem alten gleich, a b e r  de r  O b r i g k e i t z u m
B e s t e n ,  doch mit Beiieben der Untertanen in  e t w a s  v e r m e h r e t
worden .®

Mehrere Yorfalle zeugen von dem exzessiven und rabiaten Wesen 
Wilimowsky’s. In der Landtagstagssitzung vom 12. August 1636 wurde be
richtet, Herr Wilimowsky habe den Btirgermeister von Wigstadtl aus dem 
Arrest entlassen, den Proviantmeister Tomanefz geschlagen, ja sogar auf ihn 
geschossen.-) Man bescliloB Herrn Wilimowsky zu zitieren nnd eventuell ins 
Ratliaus zu setzen. Zwei Jahre spater wagte er es, der gerichtlichen Einfuhnmg 
eines Wigsteinsclien Kreditors mit Oewalt entgegen zu treten. Die Stande 
kamen uberein, die Sache an den Landesftirsten sowie auch an den Kaiser zu 
leiten und um Bestrafung dieser Auflehnung wider das Recht zu bitten.̂ ’)

Um das Jahr 1638 scliied Frau Hedwig Wilimowsky aus dem Leben. 
Herr Wilimowsky war der alleinige Erbe und sciiritt 1641 zur zweiten Ehe 
mit Anna  M a r ia  geb. Fragsfein, Wifwe nach Herrn D a v id  Se b a s t i a n  
M o s c l i o w s k y .  Seit langerer Zeit schon beunruhigten Pra^masche Olaubiger 
den Pfandherrn. Der Tod der ersten Gcmahlin yeranlafSte alle jene, die auf 
Wagstadt Forderungen hatten, auf Bezahlung zu dringen, Man bestritt, daB 
Herr Wilimowsky ziir Erbfolge berechtigf sei; er sollte sich durch den Elie- 
pakt mit Frau Hedwig und durch ihr Testament legitimieren, Die kaiserliche 
Kammer moclite bereclinet haben, daB Wagstadt und Wigstein den Pfandin- 
habern in einem zu niedrigen Schatzungswerte uberlassen worden, daher der 
NutznieBer davon weit iiber die von der Pfandsumme entfallenden Zinsen be- 
ziehe,

Ein kaiserliches Reskript vom I. August 1639 befahl dem Oberregenten 
der Kammerguter in Schlesien, »die vorhin der t  Hedwig Seidersdorferjn per 
54,302 fl. eingeantworteten Guter Wigstein und Wagstadt zu Handen des 
Fiskus wieder zu apprehendieren, sie ihrem gehorigeii Werte und Landesbrauch

‘) 1644 war der Spriich in dieser Klagsache nocli nicht gefallt, (Roky V I, 39.)
’) Vermntlicli wegen Eintreibung von Kontribntionen.
®) Landtagsprotokoll voni 15. Jiini 1638 nnd 3. Janner 1639.



nacli zu taxieren’), folgends dem Herrn Christoph Eggstein von Ehreneck in 
Abschlag seiner Hofanforderungen einzuantworten.* In dem vom 4. August 
1639 datierten Intimatsschreiben an Herrn Eggstein beiflt es, dati die Oiiter 
der Frau Seidersdorf *mit gewissem Reservat« iiberlassen worden waren und 
nun awegen nicht adimplierter Condition* zuruckgenommen werden.'-̂ ) Welcher 
Art das Reservat und die nicht erfiillte Bedingung waren, bleibt im Dnnkeln, 
Unsere Quelle, die kurzeń Inhaltsangaben der einsciilagigen bei den Hofstellen 
expedierten AktenstCicke, dentet an, daB Herr Wilimowsky anstand, sich mit 
dem Fiskus iiber die Hohe des Nutzungsertrags zu verrechnen.

Die kaiserliche Yerfugung kam jedoch nur bezCiglidi Wigsteins zur 
Ausfuhrung. In Wagstadt muBte sieli H e in r i c h  W  i I i m o w s ky noch ein 
voIles Dezennium zu behaupten. Den 10. Mai 1640 befieliH der Kaiser dem 
Ftirsten Liechtenstein, Herrn Wilimowsky his zur endgiltigen kaiserlichen Re- 
solution im Pfandbesitz zu sclititzen. Die Lage des Pfandherrn blieb trotzdem 
kritisch, da die Praźmasche Erbtochter Bea ta  E l i sabet l i ,  nunmelir die Oe- 
mahlin Herrn Wenze l  S iegmund Sedlnitzkys,  die Prioritat ihres auf Wag
stadt tiypotliezierten Miitterteils mit dem Rechte zum NutzgemiB der Herrschaft 
gegen Herrn Wilimowsky geltend zu madien suchte. Daraus entstand ein 
langwieriger ProzeB, dessen Entscheidung anch durch den Schwedenkrieg ver- 
zogert wurde. Den 31, Oktober 1648 resolvierte sich der Kaiser zu Gunsten 
der Frau Sedlnitzky nnd befaltl, ihr die Herrschaft Wagstadt einzuantworten- 
Auf Betreiben Wilimowskys wird jedoch der Befehl revoziert und Fiirst Liech
tenstein den 17. Dezember d. J. beauftragt, mit der Einantwortuiig inneznhalten. 
Trotzdem lieB der Landeshauptmann die Immission der Frau Sedlnitzky voll- 
ziehen, weil ilim der kaiserliche Auftrag angebiich zu spat intimiert worden 
sei. Dieselbe geschah am lieiligen Abend (24. Dez.) 1648 auf gewaltsanie 
Weise; der Landeshauptmann hatte zur Unterstutzung der Gerichtsbeamten die 
»Jiingsten« der Troppauer Handwerkszeclien aufgeboten, weil von Seite des 
Pfandlierrn Widersetzlichkeit zu besorgen war, In einem Aktenstiick vom 10. 
Februar 1656 klagi Herr Wilimowsky: ^̂ Die Einfiihrung hatte landesbrauchlicli 
gescheiien sollen, aber aus dem Landesbraucli ist eine feindlidie Aktion und 
vis armorum geworden, indem mit stiirmeiider Hand in ineinem Abwesen, 
also clarn und hiiiterriicks, meine jetzige Eheliebste . . . .  angefallen, tn meine 
damatige Residenz feindselig Fcuer geben und nach Einnelimung des Sclilosses 
zii Wagstadt feindselig darin geliauset, des nach feindlicher Plunderung ver- 
bliebenen Yorrats sich bemachtiget, meine Eheliebste samt den Kindern mit 
leeren Hiinden vom Grund weggejagt und (unangesehen, daB ich dnrdi feind- 
liche PI Lin der l ing urnb das Meinige, auch in so lan g  conti n ii i er te r  fast 
b a r b a r i s c h e r G e f a n g n u s  endlidien gar u mb meine Gesiindlieit kommen)'*)

’) Wagstadt mit Stiebnig (ohne Wigsieiti) wird 1660 mit 34,636 Taler bewertet.
' )  Sektionsseliriften 23— 155, 156.
“) Herr Wilimowsky meint hier wohl eine Pliinderimg Wagstadts dtirch die Sdiwedeii, 

in dereń Gefangensehaft er geraten sein konnte. Fest steht, dalS er im September 1646 irgend- 
wo gefaiigen saB nnd seine Gemahlin fiir ilin die Verwaltimg der Herrschaft fiihrte. (Land- 
tagsprotokoll Yom 13. September 1046.) 1645 11. Juli ergelit voni Hofe an die schles. Kammer 
eine >Erimieriing.!, was es mit des Wilimowsky V e r b r e c l i e n  fiir eine Beschaffenheit liabe 
nnd wessen sich Ihro Majestat liierhber bereits resokiert haben (Sektionsschriften 23— 249). 
Sonach ist aitch die Annahme zniassig, dafl iiber Wilimowsky wegen eines argen Eyzesses 
die Strafliaft verhangt worden ist.



dermafieii ail des Meinigen entbloBf, daR der óffentliclie Feiiid nicht arger
hatte verfahren konnen Ware wenigstens die feierliche Zeit beobachtet
worden, so ware, weil Se. fiirstl. Gnaden sdioti den 2. januarii 1649 die Sus- 
pensioii angeschafft, die Gewalltat auRen blieben und Herr Sedlnitzky und 
seine Frau waren nie nacii Wagstadt koniinen . Yon einer »lłodistrafmaRigen 
Widersetzlichkei1«, die ihm der Oegenpart zur Last legte, wollte Herr Wili- 
mowsky nichts wissen.

Ein kaiserliches Schreibeti votn 15. Janner 1649 rCigt denn aucli, dafi 
die Immission mit einer allzu liarten, in dergleiclien Zivilsachen ungewohnlichen 
Strengigkeif und einer armata mann wider imsere allergnadigste Intention voll- 
zogen worden* und befiehlt weiter, Wagstadt Herm Wilimowsky zu restitu- 
ieren, da die Pratension der Fran Sedlnitzky sich ais unklar herausgestellt habe 
und Yorerst nacli grundiicher Erhebung zu rectitliclier Erkenntnts zu bringen 
sei. Ais Fiirst Lieclitenstein bierauf einwendete, daR die yollzogene Immission 
»ohne sonderbare Bescliwernus und Diffikultaten* nicht aufzuheben sei, wieder- 
bolt der Kaiser durch Reskript vom 28, Marz 1649 die friihere Yerordnung, 
die Immission der Frau Baronin Sedlnitzky unverzuglich zu kassieren und 
Herm Wilimowsky wieder einzufiihren.

Es findef sich keine Andeutiing dafiir, daR Herr Wilimowsky nochmals 
das Wagstadter SchloR betreten hatte. Die Diirchfuhmng der kaiserlichen Befehle 
sciieint solange verschoben worden sein, bis dieselben gestandsios waren, da die 
streitenden Parteicn aus Scheu vor den gewaltigeii ProzeRkosten sich endlidi 
zu einem giitlichen Yergleicli beqiiemten. Derselbe wnrde zwischen Wilimowsky 
und Wenzel Siegmund Sedlnitzky ais Yollmachtstrager seiner Gattin Beata Eli- 
sabeth unter Zustimmung des Fiskus 19. Oktober 1649 zu Wien abgesclilossen. 
Damach erbielt Herr Wilimowsky in solutum seiner auf der Herrschaff Wagstadt 
haftenden Pfandsumme sowie zur Yergutung der erlittenen Scliaden das Gut 
S f i e b n ig  mit dem »Bieler Walde**); W a g s t a d t  selbst mit Zugehor ubernahm 
Frau Sedlnitzky unter der Yerpflichtung, den Pratensionen des Fiskus und an
derer Pra?-ma’schen Olaubiger gerecht zu werden.

Kanni war der Yergleicli geschlossen, ais er auch wieder angefochten 
wurde. Schon am 7. April 1650 erklarte Fran Sedlnitzky, denselben nicht akzep- 
tieren zu konnen, da das Heiratsgut ihrer Mutter Johanna Pra?.nia auch auf Sfieb
nig versic!iert sei.

So war der ProzeB, wie Herr Wilimowsky sagt, durch die Streitsucht des 
Herm Sedlnitzky wieder »aufgewickelt«.

Frau B ea ta  E l i s a b e t l i  s tarb  1652. Herr Wenzel Siegmund Sedlnitzky, 
der sich bald darauf mit W a l p u  rg is  H e le n a  H o ld o r f  auf Fiirstenau wieder 
vermablte und im Namen seiner Kinder erster Elie die Aktion wider Wilimowsky 
fortsetzte, niacbte geltend, daR Wagstadt allein zur Befriedigung der Pra?.ina- 
sdien Kreditoren nicht hinreiciie, da Stiebnig der beste Teil der Herrschaft ge
wesen sei, audi liabe Wilimowsky die Steueransage Stiebnigs anf Wagstadt 
weisen lassen. Diesen Behaiiptungen trat Herr Wilimowsky in einer »Condu- 
sionschrift dto. Stiebnig 10, Februar 1656 entgegen. Den 14. Jimi 1656 bewilligt 
das schlesische Oberamf Herm Sedlnitzky, trotzdem der Termin schon mehr- 
mals erstreckt worden ist, noch eine mindere sachsische Frist (6 Wochen, 3

') Siehe weiter iinteti die Beschreibtmg von Brawin,



Tage) zur Einbringung seiner Duplik. Unier demselben Dalum wird Frau 
W i ł  we Wilimowsky von dieser letzten Frislerstreckung verstandigt.

Heinrich Wilimowsky isl demnacli zwischen 10, Februar und 14. Juni 
1656 gestorben.

Hier brechen audi die ProzelJakłen ab, so daB wir den weiteren Ver- 
lauf des langwierigen Streites nicht erfahren. Fiir unsern Zweck genugt es zu 
konstatieren, daB S t i e b n ig  im B e s i t z  de r  W i t w e  A n n a  M a r i a  W i l i 
m o w s k y  verb l ieb ,  nach dereń Tode { f  1671) das Gut ihren Tochtern zufiel.

4= *«
Die unbkitige Erstiirmung des Schlosses am 24. Dezeniber 1648 ist fiir 

Wagsfadt der Anfangspunkt einer neuen Ara; von da ab waitet hier die freiherr- 
iiche Familie S e d ln i t z k y  von C ho l t i tz .

W e n z e l  S i e g m u n d  S e d ln i t z k y  hatte an der Olmiitzer Uniyersiłat 
słudiert. Sein Yater J o h a n n  W e n z e l  auf Tfebowitz und Schlackau (t  1654), 
einst wie der Schwiegersohn Karl Prazma an der Spitze der standischen Oppo- 
sition, war nach 1620 Fiihrer des loyalen katliolischen Adels geworden, Karl
V. Liechtenstein ernannte ihn 1625 zum Oberregenfen seiner schlesischen Kammer- 
giiter. 1632— 1638 bekleidete er zugleich das Oberstlandrichteramt des Fiirslen- 
tums Troppau. Die furslliche Gunst, dereń er sich erfreute, iiberging auch auf 
den Sohn Wenzel Siegmund; ietzterem kam sie bei der Erwerbung von Wag- 
sfadt ganz besonders zu statlen. Derselbe besaB die durch den Krieg ruinierte 
Domane zunachst ais »iisufruduarius anstatt Sr. kaiserlichen Majestat* — so 
nennt er sich noch 1660 — das volle Eigentumsrecht muBte durch weitere Trak- 
tationen mit dem Arar und den PraiSma’schen Olaubigern erworben werden. 
Die hierbei iibernommenen Yerpflichtungen, die Bezahlung alter Steuerreste und 
der wadisenden neuen Abgaben waren fiir den Grundherrn dte Quelle schwerer 
Bedrangnisse, von denen die Untertanen selbstverstandlich nicht unberiihrt blei- 
ben konnten,

In der standischen Zusammenkunft vom 1. Marz 1658 bat Herr Wenzel 
Siegmund Sedlnitzky um zeitweilige Steuerbefreiung, denn seine Notiage sei 
so groB, daB er zu seinem Leben su nterh alt Kriegsdiensfe nehmen musse. Man 
beschloB, sein Ansuchen beim Oberamte zu befiirworten. Trotz der mlBlichen 
Lage brach te er haufig ein groBes SelbstbewuBtsein zur Geltung, zumal den 
Herren vom Ritterstande gegeniiber. Es machte bóses Bliit, ais er 1660 in einer 
Zuschrift an die Stande der Ritterschaft den aithergebrachten Titel versagte‘). 
Deshalb, sowie wegen seiner Yerbindungen mit dem landesftirstliclien Hofe 
und inutmaBlich auch wegen der sfreng katholischen Oesinnimg war er der um 
ihre Autonomie besorgten standischen Majoritat nicht sympathisch. [ii der Land- 
tagssitzung vom 10. Dezember 1660 wagte es Herr Wenzel Siegmund Sedlnitzky 
die Judicatur der Oerichisassesoren abfallig zu kritisieren und mit der Appella- 
fion zu drohen. Landeshauptmann Wenzel Graf von Oppersdorf schickte sofort 
den Oericlitsdiener zum Btirgermeister mit dem Auftrage, man m5ge das be- 
wuBte Zimmer im Rathause zur Atifnahme des Herm Sedlnitzky bereit lialten. 
Ais das Wort ^BiirgeriTieister* an des Frevlers Ohr schlug, leistete er Abbitte, 
bel der es Ihre Gnaden fiir diesmal bewenden lieBen^).

‘) Allerdings gab es zu dieser Zeit allerliand Zerwilrfiiisse zwischen dem Herrenstande 
und der Ritterschaft uberhaiipt,

9 Landtags-Protokoll zum angefiihrten Datnm,
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Man kann sich leiclit einen Begriff von dem Unwillen machen, der die 
Landsassen erfafJte, ais im nachstfolgenden jahre der unbetiebte Mann proviso- 
riscli zum Oberstlandkammerer ernannt wurde. Man weigerte sich, ihn ais solclien 
anzuerkennen und sagte zweimal das Landrecht ab. ScIilieHUch muUfe sich je
doch die Opposition dem durch kaiseriichen Befehl unterstiitzten Willen des 
Landesfiirsten fiigen. Im Dezember 1665 wurde Herr Sedlnitzky wirklicher Kam- 
inerer und starb ais solcher.

Das Y e r h a l t n i s  des G u t s  her rn  z u den U n t e r t a n e n  war, wie 
schon oben angedeutet worden, besonders in den ersten Jahren nach der Uber- 
nahme der Herrschaft, ein sehr unerpuickliches. Im Jahre 1651 am 15. Janner 
klagte die Wagstadter Biirgerschaft: Gleich im Jahre 1648, ais der Herr in Wag
stadt angekomnien, habe er von ihnen eine »Diskretion« gefordert mit der Dro- 
liung, wenn sie sich dessen weigern, wiirde ihnen die Saclie viel teiierer zu 
stehen kommen; damais seien 400 fl. gesammelt worden. jetzt verlange man 
eine Diskretron von monaflich 20 fl. fiir fiinf auf einander folgende Jahre. Im 
Herbst 1650 habe der Herr fiinf Schock Fische aus Schlackau konimen und 
dem Biirgermeister sowie den Ratsherren vor die Hausturen schtitten lassen; 
ais sich die Burger weigerten, die Fische zu kaufen, weil sie nicht von der 
Herrschaft Wagstadt kommen, sei die ganze Oemeinde 3 Wochen lang im Rat- 
hause festgehalten worden und spater habe der Biirgermeister mit 12 Personen 
aus der Oemeinde nochmals 3Ve Wochen im Arrest sitzen miissen. Ais den 
31. Dezember 1650 der Biirgermeister iiber Citation des Gutsherrn im Schlosse 
erschien, sei er 4 Tage im Gefangnis, »Kabat« genannt, zuruckgehalten worden. 
Dasselbe Schicksal habe den Stadtschreiber ereilt am 2, Janner 1651 bei der 
Ubergabe des Weihnachtszinses. Der Stadtrat sei in Abwesenlieit der Oemeinde 
erneuert worden. Wegen Aufsperrens der Rathaustiir verlange man von ihnen 
eine BuBe von 200 Dukaten. Endlich wolle der Herr, daB die Biirgerschaft den 
Kommissaren und Troppauer Jiingsten, welche die Einnahme des Schlosses be- 
werkstelligt haben, die gebtihrenden Spesen bezahle.

Ais diese Sache zu f^ingsten 1652 zur Yertiandlung gelangen solite, 
wurde sie iiber Yerlangen des Herrn Sedlnitzky, der Zeugen fiihren zu wollen 
erklarte, vertagt. Itn Dezember 1653 aber berichteten die Alfesten, Zeclimeister 
und Oemeinde dem Landeshauptmann, daB Biirgermeister und Rat sich von ihnen 
»losgerissen« liaben und mit der Sache weiter nichts mehr zu tun haben wollen. 
Auf Grund dieses Schreibens ist die Klage im Register sofort gelosdit worden').

Fortan blieben die Wagstadter geftigige Untertanen.
Zugleich mit der Oemeinde Wagstadt hatten Yogt und Oemeinde Ol- 

b e rs d o r f  1651 Herrn Sedlnitzky angeklagt, daB er sie durch Arrest und Priigel 
zwinge, den vierfen Teil seiner Schatzung zu iibernehmen und davon fiir ihn 
die Steuern zu enłrichten. Da sie es nicht tun wollten, seien den sechs Bauern 
16 Stiick Rinder weggenommen und bis jetzt nicht zuriickgegeben worden.

Beim Pfingstlandrecht 1652 wurde die Klage gelóscht, weil die Klager 
zur Tagsatzung nicht ersdiienen waren'0.

Im Dezember 1660 bringen die O lb e r s d o r f e r  abermals eine Reihe 
von Beschwerden ein: Der Grundherr verhalte sie durch Gefangnis dazu, die 
Steuern in seine Rentkammer abzufiiliren, Fiihren iiber die Oebiihr ohne.Entgelt

') Roky V I. 153. 
9 Ebendort 163.



zu leisten, seinen Branntwein zu kaufen, den der Bauernmeister von Haus zu 
Haus tragen niusse. Der Bescliwerde wegen des Branntweins schlossen sieli 
auch die iibrigen sogenannten * kleinen Ddrfer« an.

Der Landesliauptiiianii entschied: Die Steuern haben die Untertanen nicht 
in die herrschaftliche Rentkammer, sondern in die Landeskassa einzuzahlen; die 
Fuhren haben sie zu leisten, w e i l  s ie n i ch t  n a c h g e w ie s e n  baben, daB 
sie h ierzu n icht v e r p f l i c h t e t  w a ren  (!) doch sollen sie Kost und Pferde- 
futter von der Obrigkeit erhalfen. »Weil sie sich aber unterstanden haben ein 
unordentliches Transsumpt vorzulegen und ihre Obrigkeit uberfliiBiger Weise zu 
behelligen, werden sie dafiir samt ihrem Reclitsfreund im Arrest biiBen').

Die Yerhandlung tiber den dritten Klagepunkt — den Branntwein be- 
treffend — ward vertagt. Aus begreifiiclien Oriinden erschienen aber die Klager 
zu dem spateren Termine nicht mehr und wurden kontumaziert-).

Klagen ahnlicher Art kommen selbstyerstandlich in jener Zeit auch an 
anderen Orten vor. Der MiBbrauch, Waren jeder Art den Untertanen zum Kaufe 
aufzudrangen, erhielt sich imgeachtet wiederholter Yerbofe bis ins 18. Jahr- 
huiiderP).

Wenn die Untertanen Ursache hatten, iiber Bedriickung zu klagen, war 
die Lage des Oriindherrn aucb wenig beneidenswert. Er hatte alte Steuerreste 
wie neue Abgabeii auch fiir S t i e b n ig  zu enirichten und vcrmochte trotz Ein- 
schreitens bei Hofe nidif, die Lasf abzuscbutteln. 1655 9. Miirz reskribiert der 
Kaiser an den Ftirsten Karl Eusebius v. Liechtenstein; ». . . . Waiin dann bet 
Uns (titul) Wenzel Sedlnitzky wiederumb supplicando einkommen und, daB von 
beiden Cii tern an iltm dato die Steuer gefordert und exequiert wird, sich hóch- 
lich beschweret und W ir gleichwohl nicht billig erachten, daB er von dem Out 
Stiebnig, solang er es nicht besitzen imd genieBen tut, einige Contribution ab- 
fiihren solle. Ais remittieren W ir dieses wiederumb an F. L. mit gnadigstem 
Befehlich, daB sie vorliin demandierten MaBen gut- oder rechtiicli dieser Sachen 
also abhelfen lassen sollen, auf daB W ir ferners damit nicht behelligt werden.* 
Auf Grund dieses Reskripts befahl Fiirst Liechtenstein dem Troppauer Landes- 
hauptmann, diese Sache durch ftinf von Herrn Sedlnitzky selbst yorgeschlagene 
Kommissaie ^^determinieren zu lassen uud iiber den Erfolg zu berichien.

Spuren von der Tatigkeit dieser Kommission finden sich nicht vor.
Die Schwierigkeit der Sache lag vielleicht zum Teile in dem Mangel an 

gutem Willeti, hauptsachlich aber in dem Umstande, daB auf der kumulierten 
Stiebiiig-Wagstadfer Schatzung eine erkleckliche Summę von Steuerresten haf- 
tete und beide Guter eine einheitliche Hypothek des noch immer nicht abge- 
wickelten Pra2ma’sclien Schuldenwesens bildeten.

Ein Gesiich Wenzel Siegmund Sedlnitzkys vom 18. Janner 1664 an das 
Oberamt gewabrt uns naheren Einblick in seinen finanziellen Haushalt, wenn 
es auch ais Supplikation an eine Steuerbehórde cum grano salis zu nehmen sein 
diirfte. Dasselbe besagt; Im Fiirsteiitum Troppau ist zur Bestreitung der Win- 
terverpf!egung (der Truppen) auBer den monatiichen Kurrentien eine Aniage von 
29 fl. 25 kr. pro mille ausgeschrieben worden. Die Schatzung des Doininiums

') Die Olbersdorfer lefrten die Abschrift eines Privilegitims vor, das sieli ais kassiert 
beraiisstellte. Der bedaiiernswerte Reehtsfreund liiefl Mathias Ptaćek.

9 Laiidrechtsprotokoll im Wagstadter Scli1ofiarcliiv.
*) Patent des sciilesischen Oberamtes voin 10. Janner t7t6.
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Wagstadt betragt 10.220 fl,, so daB neben der kiirrenten Steuer jatirlich 901 fl. 
und neben dem jahrllch zu entrichtenden Steuerrest von 540 fl. 56 kr. in Folgę 
obiger Aussclireibung das Dominium allein 296 fl. 13 kr. 6 FI., also zusammen 
fiir dieses Jahr 1838 fl. 33 kr. 8 H. zu zahlen, die armen Untertarien aber a parte 
2397 fl. zu entrichten haben. Das sei »vor rnenschlichen Augen« zu zalilen 
nicht móglich, »zumalen ich noch darzu iiber der so lang sich tiinziehenden 
Wagstadtischen Schuldenwesenserorterung des allerbesten Gutes S t i e b n i g 
(welches sonst ad supportanda onera mir dienen solite), entraten muB, daB 
ich solchergestalt nicht allein Alles und Jedes, was ich an Nutziingen ktimmer- 
lich ztisammenklaube, auf die onera publica zu applizieren, sondern auch noch 
mein bares Kapitał in die Liicken zu setzen genbtigt werde«. Herr Sedlnitzky 
bitlet, daB er samt den Unterfanen in Ansehung des fiinfjahrigen MiBwaclises 
von der Lieferung des Proviantgetreides sowie von der Aniage per 29 fl, 25 kr. 
insolange yerschont bieibe, bis ihm das Gut Stiebnig »ziim mitleidlichen Bei
trag* eingeraumt werden móchte.

Das nachsfe Jahr brachte neuen Jammer, ais die Umgebung von Wag
stadt von einem entsetzlichen Hagelschlag hetmgesucht wurde. Die Stande be- 
schlosseii 40 Malter Geireide an die Bauern zu verteilen.')

Ob obiges Gesucli einen Erfolg hatte, hleibi daliingestellt. Die Hoff- 
nimg riicksichtlich Stiebnigs nahm der Petent mit ins Grab.

Der Tod H e rm  Wenze l  Siegmund Sed ln itzkys  fallt Ende 1669 
oder Anfangs 1670.") Die W itwe W a lp i i rga  He lena von Holdorf, iiber- 
nahm die Halfle der Herrschaft Wagstadt und ging um 1673 eine zweite Ehe 
ein mit Johannn  Franz Ferd inand Grafen von W rbna ;  die andere Halfte 
blieb zunachst im gemeinsamen Besitz der Tochter Wenzei Siegmunds: E le 
onorę Isalda, Gemahlin des Franz U lr ich  Freiherrn von Poppen, Atina 
Katharina, Gemahlin des Ignaz Anton von Mese und Beata El isabet i i ,  
die sich spater mit Franz W i lh e lm  Anton  Freiherrn von Sed ln itzky auf 
Poln.-Ostrau vermahlte.") Der elnzige Sohn Wenzel Siegmunds, Maxmiliati , 
der dem Yater auf dem Lehengut Sch lackau gefolgt war, fand seinen Tod 
durch Ertrinken 11. Jiini 1677, Anna Katharina von Mese zedierte ihren Anteil 
laut Testament vom 19, Janner 1687 dem Stiefva1er Grafen von Wrbna, der 
denselben sofort an die Stieftochter Beata Elisabetii abtrat. Der Oeniahl der 
letzteren Franz Wlllieltn Anton Sedlnitzky erwarb audi den dritten Anteil und 
vereinigte seit 1696 den ganzen Gutskórper in seiner Hand, den er 1699 durch 
Ankauf von Hrabstw !  erweiterte. In demselben Jahre ward von seiner Oe- 
mahlin noch Kunzendorf  angekauft.

Franz W i lhe lm  Anton Sed ln itzky  starb 21. April 1706, die Oattin 
Beata E l i sabeth  3. August 1731.̂ )

Was uns iiber die inneren Yerhaltnisse der Herrschaft in den letzten 
Dezennien des Jalirhundertes bericłitet wird, dreht sich alles um Steuerexe- 
kutionen und Seguestrationen. Wie das Fiirstentum ais solches durch das

') Landtagsprotokoll voni 8. Juni 16&5.
9 Swoboda (in Kiegers Nam'. sloviiik) fiilirt den 8. Janner 1669 ais Sterbetag an. 

Das trifft nicht zn, weil Herr Sedlnitzky noch am 16. August 1669 einer Landtagssitznng bei- 
gewohnt hat, wie ans dem Sitznngsprotokoli zu ersehen ist.

9 Den genannten Tochtern fie) anch S t f e b o w i t z  zn, das sie 1684 verkaiiften.
9 Anton Freiherr von Sedlnitzky, Familienchrontk. Maiiuskripf.



Breslauer Oberamt exeqiiiert wird, so der Oufslierr samt Untertanen durch das 
Landessteueramt. Kari  Max Sed ln itzky auf Geppersdorf, Bruder des t  Wenzel 
Siegmund, waid ais Yormund seiner Nichten und zeitweiliger Yerwalter der 
Yerlassenschaft durch BeschluB der Stande vom 5. Februar 1071 in der Stadt 
Troppau auf solange interniert, bis er die versessenen Steuern von Wagstadt 
berichtigt haben wiirde. 1673 28, Juli bittet die W itwe Walpurga Helena Sedl- 
nitzky um Sistierung der Exekution, bis sie ihr Oefreide eingeerntet hatte. Sie 
wurde abgewiesen. Drei jahre spater beschliefit man, ihren Gutsanteil zu se- 
guestrieren, doch kommt am 0. Mai 1076 ein Yergleich zu Stande, wornach 
sich die W itwe verpfliclitet, die Yersessenheił von 247 fl. in 10 Terminen zu 
entricliten. Die Zahlungstermine wurden offenbar nicht eingehalten, denn am
14. November 1. J. suppliziert die Frau samt den Tóchtern abermals um Aiif- 
hebung der Exekution mit der Bemerkung, dafi sie nicht yerpflichtet seien, 
Steuerreste fiir S t iebnig  zu bezablen. Und wieder 1677 18, Marz stellt Graf 
von Wrbna im Namen der Oemahlin die Bitte, daB die Schatzungen von 
Stiebnig und Wagstadt separiert werden und daB man einen NachlaB von den 
Steuerresien bewillige.

Um die óffentlichen Lasten einigermaBen von sich abzuwalzen, hatten 
die Stande 1658 beschlossen, daB fortan die Obrigkelt einen Teil, die Unter
tanen aber zwei Teile der taufenden monafiicben Abgaben zu leisten haben, 
mit der Begriiiidung, daB die Schatzung der Gutsherren verhalfnismaBig yiel 
liólier sei ais die der Untertanen. Die Lage der letzteren wurde unerłraglich, 
ihre Beschwerden fanden lange kein Oehór, Endlich ward durch die Ausdauer 
der B i irgerschaf t  von W agstad t  Wandel geschaffen. Seit 1670 besturmen 
die Wagstadter, denen sich bald samtliche Stadle und Markte des Fiirstentums 
anschlieBen, das Oberamt mit Petitionen um Aufhebung des ungerechten Steuer- 
modus, bis durch LandtagsbeschluB yom 26, April 1672 der alte modus con- 
fribuendi wiederhergestellt ward, wornach Obrigkeit und Untertan jeder bloB 
yon der eigenen Schatzung zu steuern hatte.
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11. Die S ta d t W agstadt.

Laiit Urbar vom Jahre 1695 »ist die Stadt mit einer Ringmauer umgeben, 
die Hauser sind mehrenteils yon Holz erbaut; sie hat gemeine burgerliche Frei- 
heiten und Jahrmarkfe nebst dem Wein-, Bier- und Branntweinurbar, docli die 
Ober- und Niedergerichte, Blutrunstigkeit, Pónfalle, alferhand Jagden und Fische- 
reien wie auch der Pfarrkirclie Kollatur gehóren der Obrigkeit allein zu«.

Ein Majesłatsbrief Ferdinands II. vom 27. Mai 1034 bestatigt den Wag- 
stadtern jene Priyilegien, die ihnen 1627 »bei gewalttatiger Plunderung der Stadt 
yon den Soldaten zerrissen, yerworfen und also yernichtef worden, daB sie das 
Geringste davon nicht wieder zu Handen bringen konnen, namlich ersfens 
wegen ihres mit anderen Stadten in Schlesien habenden gemeinen Stadtrecbtens, 
dreier Jahrmarkte, ais den ersten Donnerstag nach Invocavit, den anderen auf 
St. Aegidii, den dritten St, Nicolai und einen Wochenmarkt, dann aucli wegen 
des ihnen gegen Reichung der yon altersher gewóhniichen Gebiihr zustandigen 
Wein- und Bierschanks und sonsten alles anderen Tranks; item der jahrlichen 
Ratserneuerung, Yersorgung ihrer Witwen und Waisen und lefztlichen daB sie



ais freie Biirgersleute von der Erbherrschaft mit einiger Neuerung oder unbilii- 
ger Auflag wider alles Herkommen nicht beschwert werden sollen*. Biirger- 
ineister und Rat werden ferners noch dahin begnadet, »dati sie von dato ihre 
Biirger und Kinder freies Willens zu entlassen und aufzunehmen befugt sein 
sollen*.

Die Stadt beherbergte in der 2. Halfte des 16. Jahrhunderts 122 Stadt- 
biirger, 19 Ober- und 24 Unteryorstadter, also zusammen 165 beliauste Ein- 
wohner, auBerdem 21 »Hausgenossen«, die Handwerker waren. Bis zum Jahre 
1606 stieg die Zahl der Gesamtburgerschaft auf 181 und blieb unverandert bis 
1695. Zu jeder Zeit gab es etliche wiiste Hauser, dereń Besitzer entwtchen 
waren. Die Einwohnerzahl durfte wahrend des 17. Jahrhunderts etwa 1000 
betragen haben.

Einen interessanten Einblick in den bescheidenen S ta d t l i a u s h a l t  
bietet uns das ^Reg is te r  a l l e r O e s c h ó s s e r ,  W a c h g e l d e r  und ande re r  
E ink o m m en ,  die zu gewóhnlicher Zeit alhie zur Wogsfadt sollen eingenom- 
men werden, zusambt der ganzen Ausgab, Bei dem Ampte des ehrs. weisen 
G r e g e r  Hirt ,  Biirgermeisters, H a n s  Ye t te rs ,  P a u l  K U ig e l s  und Pau l  
Ho fm anns ,  Eltisten, des 1593 Jalirs*.*)

Unter den E in n a l im e n  seien folgende Posten hervorgehoben;
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5. St. Michaelis » ................................................................
6. Yon eilf Tuchrahmen zu 2 Or. (G. Hirt mit 3 Rahmen war 

ais Biirgermeister f r e i ) ...........................................................
7. Zins von 24 Scheuern zu 1— 4 O r . .....................................
8. Yon 50 alten G a rte n ................................................................
9. » 31 neuen »........................................................................

10. Die erste »Hirtschaft* mit 67 Stadtburgern, 7 Ober- und 15 
Untervorstadtern und beiden Radnitzer Hirtschaften . . .

11. Die andere Hirtschaft der Stadt- und Yorstadtburger . . .
12. Yom Weinschank nach der Porzadken von 17 Burgertr’) .
13. StellgeldvomStadrichieran den dreijalirmarkten eingenonimen
14. Fur verkauftes Oetreide und Stroh  ..................
15. » Ziegel, das Tausend zu 1 fl. 9 G r...................................
16. Yon der Wage gebtihrt jahriich .............................................
17. Zins zum H o s p i t a l :

Yom Herrn Andras Bzenetz auf KÓ n igsberg .......................
Yom Fulneker Propsł ............................................................

76 fi. 31 Or.
38 9 »
77 2 »
34 6 »
35 33 *

.— 16 »
1 19 »

11 29 *
7 5 *

16 1 *
12 11 *
2 27
4 7 »

26 —  s-

12 4 ®
1 - »

8 - »
6 - ^
3 28 »

105 St 25 *

’) Ein Halbfolioband von 144 Blattern in einfachen Holzdeckeln, aiif prachtigem 
Papier iiberaus nett geschriehen. Im Sch1oBarcliiv,

*) Das GeschoB betragt bei den einzelnen Stadtburgern zum Weihnaehtstermin l ‘/j
Oroscben bis I fi. 30 Or., bei Yorstadtern 2 bis 19 Or.

“) Sie schenkten aus je 5 bis 10 Eimer nnd zinsten 4'/, bis 9 Groschen.
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10, Richigeld*) von den Dorfern: »Gof t lob ,  die Len t  s ind  
d ies  J a h r  gar f romm gewesen ,  d a rum b  bat man
d e s M e e s t e r R e i m a u f s  v o n T r o p p a i i  n i ch t  bed u r f t * ^

Summa summarum der Einnahmen »samt etlicher ent-
wichener Personen G eschbssern*..............................................504

Aus den A i i sg a b en :
1. Sr. Gnaden ^unsereni lieben Herrii«:

Weilinachtszins............................................................................. 33
St, Johanniszins............................................................................. 33

2. Sr. Gnaden zum neuen Jahr verehrt worden:
3 Lot Sa fran ..............................................................................
P/s Yiertel P fe ffe r.....................................................................
2 Pfund M a n d e lk e rn e ............................................................
Fiir M a lv a s ie r .........................................................................
ein K a l b ...................................................................................

Ibrer Gnaden der Frauen:
3 Lot Miiskatblute ................................................................
3 » N agele in .........................................................................
1 Yiertel Pfeffer.........................................................................
1 M u sk a fn u sse .......................... ' ..................................
Fiir walsche N i i s s e ................................................................
Fiir E i e r .........................................................................  . .

Sum m ę  der  Geschenke- )  . .
3. Dem P f a r rh e r rn  gebiihren ja h r lich .....................................

(darunter 4 fi, die er aus dem von der Kónigsberger Obrig- 
keit entrichteten Flospitalszins bezog).

4. Altaristenzins naeh T r o p p a u ' ' ) .................................................. 16
5. Zins nach B r o s d o r f  dem Harrherrn daseibst Flerrn Yalentino
6. Dem S c l i u lm e i s t e r  gebiiliren.................................................. 16

und drei Scheffel Korn.
7. Dem O r g a n i s t e n .....................................................................12
8. Dem G lÓ c k n e r  vom (Stellen) der Uhr........ ...............................2

nebst 5 Gr. auf Baumóhl zu der Uhr.
9. Dem Stad tsch  rei ber jahrlich ..................................................30

1 Scheffel Korn; ist aller Abgaben frei,
10. Den H o s p i t a l v e r s o r g e r n  f i ir g e r e id it ................................30
11. Den 4 Wachtern auf den beiden Toren jedem-*)........................ 4
12. Dem F l i r t e n ............................................................................23'1-ji
13. Dem Aufseher des H o f c h e n s .........................................
14. Dem Z ie g e l  s t re ich  er 24 Gr, pro Tausend . . .
15. Flolz zur Ziegelscheune, die Klafter zu 14 G r............................ 5

fl. -  Gr.

fl. 6 Gr.

, 33 fl , 13 G
. 33 13

1 _____

- - 13^3^
— 18

1 Q
1 > 6

—■ 15
— 12
— Q
— 6
— Q
— 11
6 3V2-

44 10

16 _____
8 —

16 —

12 —
2 9

30 — Si

30 > 6
4 12

23'/, A -  -

1 » —

10 25 »
5 16

') Henkergeld, der Beitrag zu Hinrichtiingskosten.
“) Oewtirz iieBen sich die Obrigkeiten seit Jahrliunderten prasentieren, weil es sehr 

teiier gewesen und in den Speisen massenhaft yerzehrt worden ist,
“) Zum Altar »Maria Schnee' in der Oeorgskirche; 1635 wurde diese Altarstiftiing 

zur Pfarrkirche iiherfragen. (Matrica deeanatus Oppav.)
*) Atiller dieseii erscheineu im Dienstc der Gemeinde ein W a s s e r w a r t e r  mit 

3 fl. 28 Or,, zwei S c h i l d w a c h t e r  mit je 4 ft. 27 Or. Loliti.
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16. Zehrung bei Einnehinung des Geschosses.................................5 fl. 30 Gr.
17. Zum Faslenjahrmarkt dem H. Siadtrichter und seinen Ge-

schwornen fiir Besichtigung der Oewichle und Ellen . . .  — » 8 »
18. Fiir zwei Ochsen zu 4 fl. und 4 fl. 9 Or..............................  8 » 9 »
19. Dem Dayid Tischler vom E i n b in d e n  d ieses  R e g i s t e r s  — » 5 »
20. Y o m B a u e n u n d B e s s e r n ..............................................9 4 » 2 4  ^

Darunfer war die Reparatur des f^arrhofes und der Neu- 
bau des R a th a u s e s ;  letzteres hat der Troppauer Architekt 
Herr A n d r e a s  B u t o w s k y  »ausgemessen«, Meister Hans  
und Meister M a r t i n  gleichfalis Troppauer, haben dieMaurerar- 
beit durchgefiihrt, Dafiir erhtelten die beiden Meister zusam- 
men 41 fi. 14*/a Or, Fur den Architekten ist kein Honorar 
verzeichnet, doch besagt das Register: »Da H. Butowsky des 
Rathauses halben beiauBen gewesen und soiches mit allem 
FleiB auf Sr. Gnaden und des Senats Bitte voItende1, ist 
verzehret worden —  30 Groschen.*')

21. In der Rubrik »gem eine Ausgaben* erscheinen verrechnet, 
neben 1 fl. 21 Or. »Urteilgeld gegen Troppau*,9 Fuhren, Tag- 
lohne, Bretter, Nagel u, s, w, sowie eine Reihe von wohl- 
ta f igen  Spenden ,  unter dereń Empfangern uns die bekann- 
testen Typen der damaltgen Yagabondage vorgefiihrt werden:
Einem Abgebrannten — » 2 »
Einem Kriegsmann, so feine Kundschaft (Zeugnisse) gehabt — » 2 »
Zweien vom Adel aus Armenien, so vom Tiirken gefangen

w o rd e n .......................................................................................— » 3  »
Einem Kranken vom Adel Ritterzehrung — »
Einem versoffenen Pfaffen zur Z e h ru n g  — » 3 »
Einem andern Landstreicher, so sich krumbe Gestalt gehen — » 3*/a»
Zweien Kriegsgurgeln R itterzehrung........................................ — » 3 s
Den Abgesandten von Le im e rw i tz ,  so abgebrannt 3 »
Denselben fur eine Eiche (B a u h o lz )  — » 10 »
Einem versoffenen Prad ikanten  — » 2  »
Einem armen s tu d io s o  — » 2  »

22. Fur Brennholz zum Rałliaus und zur Buitelei (1 Fuder Holz
zu 5 O r . ) ..................................................................................  3 » 1 »

23. Dem Schergen alle 2 Wochen 8 Or........................................  5 28 »
24. Zum SchluB erscheinen Ausgaben fiir die jen er Zeit eigen- 

ttimlichen S a n i t a t s v o r k e h r u n g e n .  Da Niemand es wagen 
durfte einen Kadaver zu beseitigen, eine Katze oder einen 
Hund zu toten, ohne seine »Elirlichkei1« in Oefahr zu setzen, 
so ist es erklarlich, daB zeitweilig ganze Rudel von licrren- 
losen, verwilderten und toilwiitigen Kotem die SiraBen un- 
sidier machten und Uberreste verendefen Yiehs durch pesti- 
lenzialische Ausdtinstungen die Oesundheit der Einwohner 
bedrohten, Eine Abdeckerei gab es noch nicht und so muBte 
man vagante Henkersknechte, Buttel und eine eigene Klasse

') Butowsky besafi drei Hauser in Troppau, starb jedoch ais Kridatar um 1597.
9 Beim Troppauer Stadtgerichte eiiigehoite Rechtsbelehrung.



von »unehrlichen« Lcufen, die daraus ein Gewerbe machien,
»die Hundschlager®, zu Hilfe nehmen. Es ward Brauch, diesem 
Auswurf der Menschbeii, selbst wenn er keine Arbeit geieistet, 
eine *Gebiihr« zu yerabreichen. Einmal im Jahr sclieint eine 
Generaldesinfektion stattgefunden zu haben,

Die diesbeziiglichen Posten lauten:
Einem durchpassierenden »Sch erig an łen« ..........................— fl. 2 Gr.
Zweien » * ........................... —  » 2 »
Einem fremden Diener, dali er ein Bests ausgeschleppt . . —  »
Donnerstags vor Philippi und Jakobi den Hundschlagern fiir

die Re in igu iig ................................................................... —  » 31 »
Einem durchpassierenden Biittel seine Gebtihr , . . . . —  » 1 »

Summa summarum der Ausgaben . . 493 fl. 19 Or.
Anno 1594 Mittwoch nach Philippi und Jakobi ist der Oberschiili von 

10 fl. 23 Gr. dem neuen Burgermeister M a tz  G o t d e  ausgefotgt worden.
Die Waisengelder sind separat verrechnet.

♦ +*

Zur G e s c h i c h t e  der  K i r c h e  und S c h u l e  liegen nur spariiche 
Daten vor. Ais sicher kann angenommen werden, dali 1550— 1630 die Lehre 
Luthers in Wagstadt die herrschende war, Sie fand an den Herren PraŹma 
eifrige Fórderer.

1552 Freifag nach St. Galii wird Nikolaus Pra^ma wegen Auslieferung 
eines aus Loslaii entwichenen Altarpriesters J a k o b  belangt, den er und die 
Burger aufgenommen haben.*)

Nach Wolny**) war 1558 E g i d i u s T a s c h n e r  Pfarrer, hatte apostasiert, 
wurde zur Korrektion nach Kremsier eingeliefert, dann gegen das Yersprechen 
sich zu bessern entlassen, ging jedoch ais Pastor nach Leobschtitz, Ein ahn- 
liches Schicksal hatte sein unmittelbarer Nachfolger. 1561 24. Mai klagt der 
Bischof dem Kaiser, dali W i l h e l m  J i lg ,  seit drei Jahren Pfarrer in Wagstadt, 
ketzerische Lehren vortrage und sich nicht nach Kremsier stellen wolle. Auf 
hoheren Befehl muBte der Orundherr auch Jilg einliefern.^) Dafi sich derselbe 
gebessert hatte und zuruckgekehrt ware, ist sehr zu bezweifeln. Wolny fiihrt 
zum Jahre 1592 einen M a r t in  Kubera ,  zum Jahre 1600 einen Y a l e n t i n  
N u nt iu s ais katholische Pfarrer an, mit der zutreffenden Bemerkung, dali sie hier 
nur geduldet worden seien. Tatsachlich war die Seelsorge langst in den Handen 
evangelischer Prediger. 1573 im jiili ist L a u re n z  Drosaus*)  Pastor; ais Oe- 
hilfen fiir ihn beruft der Stadtrat den aus Neilie gebiirtigen G e o r g  L n p u lu s  
(Wolfel), welcher bis dahin S ch u l rn e is te r  in Wagstadt gewesen und 19. Juli 
1573 in Wittenberg zum Diakon ordiniert worden ist. In derselben Eigenschaft 
werden von Bernhard Praźma berufen 1581 E l i a s  H o r n y  aus Neutitschein 
und 1548 der Wagstadter G e o r g  H e rm a n n ;  ersterer war durch drei Jahre 
S c h u l r e k t o r  in Wagstadt, der letztere ebensolange K a n to r  daselbst. Beide

‘) Puhony VI. 41.
O Kirchi, Topographie III.
“) Kamenleek, Smmiy III. 341.
*) Viclleicht soli der Name Mosans lauten. 1572 29. Marz wird zn Brieg ein Laurenz

Mosaus ordiniert. (Zeitschr. f. Gcsch. Schics. 32/307.)
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haben ihre Ordination in Willenberg erhalten.’) Horny ist 1583 Diakon in 
Odrau, 1588 Pastor in Murk-Hotzendorf.")

Zum Jahre 1593 wird in dem oben behandelten Wagstadter Register 
W e n z e l  W e i k h a r d  ais Pfarrherr oder Pastor angefiihrt. Er stammte aus 
Jagerndorf und hatte zu Wittenberg studiert.*) Von seinen Nachfolgern sind 
bekannt J o h a n n  S c h ó n w a l d  1607, Pa u l  Leo  1620,̂ ) Pe te r  Re ich  
1620— 1623 und Jo h a n n  S c h i l l e r  1626,̂ ) mit dem die Reihe der Pastoren 
schloB. 1628 erscheint dann A u g u s t i n  S o k o t o v s k i  v. S o k o l o v  ais erster 
katholischer Pfarrer nach der Unterdriickung des Protestaniismus.

Fiir die Wagstadter S c h u le  ist auBer den oben genannten Rektoren 
Lupulus und Horny und dem Kantor Hermann noch ein Lehrer nachgewiesen, 
namlich M a g n u s  J a  lin (Janus). Nach dem von ilim selbst ins Wittenberger 
Ordinatioiisbuch eingetragenen curriculum vitae, war er zu Delitzsch (bei Merse- 
burg) geboren, studierfe 4 Jahre in Halle, 2 Jahre tn Wittenberg (hier inskribiert 
1557 17. Juni), wirkte dann ais Lehrer in Poln.-Neustadt 3 Jahre, in Jagerndorf 
5 Jahre und in Wagstadt 3 Jahre (seit 1568). Yon hier aus holle er sich die 
Ordinalion in Wittenberg 18. August 1571, um hierauf ais Diakon in dem 
Dorfe L a u b i a s  zu wirken,®)

17

Die U n t e r t a n e n v e r h a l f n i s s e  der  W a g s t a d te r ,  ih re  Ab g ab e n  
u n d F r o n d i e n s t e  sind zu ersehen aus der Beschreibung des S ch ło B g u te s ,  
wie sie in den Urbarien vorliegt.’) Hier finden sich aucli zahlreiche Daten zur 
Oeschichte der biirgerlichen G e w e rb e .

Der dem Grundherrn von der S ta  dtgem ei n de zu entrichtende Jalires- 
zins, welcher im Einnahmeregister vom Jahre 1593 mit 66 fl. 26 Gr. verzeichneł 
ist und sbestandiger Silberzins® hieB, blieb unverandert bis 1695, wo noch ein 
Ratserneuerungszins von 17 Talem 18 Gr. hinzukam. Seit 1606 zahlen auBer- 
dem 7 Oartner unter dem Schlosse zusammen 30 Gr. und geben 14 Huhner 
jahrlich,

D as S c i i l o B  ist 1606 »mit schonen herrlichen Zimniern auf allen vier 
Seiten von Stein gut gebaut, dabei ein angebautes YorschioB mit gewolbten 
und ungewolbten Reitstallen mit geschtitteter Erden aufgerichtet und mit star- 
ken Maiiern verwahrt; wird gebrauchlichen gesetzt in der Su mnie 1000 fl.« 
Dazu gehórt ein M e i e r h o f  in der Obervorstadt mit Obstgarten, vielen wohl 
zugerichteten Ackerstilcken (Winteraussaat 5-6, Sommeraussaat 6— 7 Malter) 
und eflichen Wiesen. Rinder konnen gehalten werden 60, Schafe 600, Schweine 
60 Sltick. Jahriidier Nutzen mindestens 380 fl. —  1695 ist beim Schlosse ein

‘) Jalirbuch f. Oesch. ti. Protestantismiis. Bd. lb/183, 17/6!, 172.
9 Beck, Oesch. v. Neutitschein 208. — Rolleder, Oesch. v. Odrau 149.
9 Album univers. Witt. z, J. 1576,
9 Wolny.
9 Rolleder, 156,
9 Buchwald, Wittenberger Ordiniertenbuch II. Nr, 1111. — Schon 1572 kam er ais 

Pastor nach Raase. (Wolny, IV , 280.)
9 Die Urbarien stammen aus den Jahren 1606, 1637 nnd 1695; das letzte ist das

austuhrlichste und enthalt Zusatze ans spaterer Zeit (bis 1772). W ir halten uns hier zunachst
an das alteste Urbar und fugen spatere Anderiingen und Erweiterungen nnter Anfiilirimg der 
betreffenden Jahreszahl hinzu.



BraU' ,  ein Malz- und ein B r a n n iw e in h a u s . ' )  Der Branntweinschank in 
den herrschaftlichen Dorfern war an einen Juden verpachtel, Olbersdorf halfe 
6, Brawin 2, Radnilz l'/2, Zeiske 2*/2, Laubias 2*/2, Bitiau VU, Blasclidorf ‘V i 
Eimer jahrlich abzunehmen. Vor der Einfahrt in den Meierbof (dort wo eliedem 
einTeichel war) befand sich ein H o pf en ga rten,") Die Yiehnutzung hatte ein 
Mietschaffer im Bestande, Schafe wurden gehalten und iiberwintert 1000 Stiick 
(Ertrag 500 Taler), Die Obrigkeit war befugt ihr Schafvieh auf den stadtischen 
Brachfeldern weiden zu lassen und damit sie hierbei nicht zn kurz konime, 
gab es »von altersher* einen »Aussatz«, welcher bestimmfe, wieviei Schafe 
jeder Burger halten durfte")

Zum Schlosse gehórte auch die M i lh l e  in der  N i e d e r v o r s t a d t  
mit 3 Mehlradern und einem Malzrad, von welcher dem Herm Mahlgetreide 
gebiihrt, dabei ein Oarten, den jetzt der Muller um die vierte Metze in Miete 
hal. Derselbe ist auch schuldig jahrlich 6 Schweine aufs beste zu masten. Fur 
das Malzmahlen beziehi der Herr von den Bierherren oder Bierschenken jahr- 
tich etiiche Malter Maiz, so daO er samt dem Gesinde nicht allein das ganze 
Jahr lang mit Bier versorgt sein kann, sondern zu Zeiten auch Malz zu ver- 
kaufen hat, — 1605 zinst der Pachter dieser »Malzmuh!e« 32 Scheffel Kom, 2 
Scheffel Weizen nnd mastet 3 Schweine. Holz zum Miihlgerate gibt die Herr
schaft, der Muller muB es aber selbst machen.'*) Ertrag 76 Taler.

Das »Urb isc l ie«  Haus. 1651 13. Mai. Urban Yetter verkauft sein Haus 
auf dem Ringe samt Hof, Scheune in der Yorstadt, wie auch die zugeliórigen 
Acker, Herm Wenzel Siegmund Sedlnitzky fiir 580 Taler schles. Der Yerkaufcr 
behalt sich vor zwei Stiick Acker und Wiesen bis zn seinem und seines Wei- 
bes Ableben zu geniehen und das Stiibel im Hause drei Jalire lang zu bewoh- 
nen, Das Haus war sehr verfallen, wurde von allen Kominunallasten befreit und 
»aus dem Gemeinderegister ganz und gar kassiert*. Die Freiheit solite jedoch 
aufhóren, sobald die Obrigkeit das Haus wieder verkauft haben wiirde — 
1695 wird die Lage des Hauses bezeichnet »2wtschen Wenzel Trentin und der 
Oassen gelegen*, also war es ein Eckhaus. Damals hatte es ein Jude in Miete 
samt der biirgerlichen Handlungsgerechtigkeit fiir jahrlich 40 fl. ^  33 Taler 
12 Gr. schles. (Gesamtnutzung 129 Taler 30 Gr.).
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’) Das Braiihaus war sclion friilier vorhandeti; 1663 brarmte es nieder. (Land. Prot.) 
') Oesaet wiirde auf den Ackern: Korn 6 Malter, Oerste 6 Malter, Weizen 24 Schef

fel, Hafer 4 Malter, Erbsen 10 Scheffel, Ertrag der Meierhofwirtschaft: 2439 Taler 28 Or. 
Die Teichwirtschaft erscheint (aus Mangel an bestandigem Wasser) ohne Bedeiitung, Ein 
grófierer Teich -auf der Viehweide*^ und drei kleinere sind 1695 wiist,

9 !m Oanzen waren fiir die Biirgerschaft 692 Stiick ausgesetzt; fiir einzelne Ziichter 
betragt die Zahl 8—56. Die meisten entfalleu auf Wenzel Orill (56), Jeremias Hirt (48), Hans 
Oold (46), Wenzel Friedels Haus (52), Yalten Kliigel (36), Pan) Melzer, Urban Yetters Haus, 
Jakob Pfleger, Hans Erles Hof (32). Zusammen 28 zur Scliafzudit berechtigte Cirundbesitzer.

9 Anno 1590 4. Mai. Luka Yinzenz, Biirgermeister, Paul Herbst, Martin Golde und 
Fabian Grilf, Altesfe, lassen in das Stadtbiicb schreiben, dali in ihrer Gegenwart Herr B e r n 
ha rd  P r a i r n a  die Malzmiihie vor dem Niedertore von des t  Psuł Móllnes Waisen nin 68 fl, 
Tropp. Zahl gekauft habe, — 1737 wurde die Mithle von der Herrschaft erblich verkauft. Die 
Miihisteine zuzufiihren waren damals schuldig die Biirger Christian Schweder, Bernh. Friedel, 
der Stadtschreiber Josef Miksch, Josef ffofmann und der Radnitzer Bauer Wenzel Stalzer. 
1695 oblag die Ziifiihr dem Yalten Turian, Kaspar Peterek, Hans Schindler, Mathes Friedel, 
dem berrschaftlicben Urbiscben Haus, Friedrich Stalzer. Diese Biirger waren dafiir von der 

Stadtwadit befreit.



Zum SciiioBgut gehórt endlich (1695) eine Z i e g e l s c h e u n e  (Nutzung 
40 Taler) und die B 1 e i c h e hinter Nikel Goldes Oarten mit des Bleichers 
Woiinung und Dórrhaiis.

J a h rm a r k f s in t r a d e n .  An den drei Jahrmarkten, sowie bei den drei 
groBen Wochenmarkten nimmt man ein ziemlich viel hólzerne OefaBe und von 
den Juden ziemlich Óhle und Gewurze. — 1695 geben die Verkaufer hólzerner 
Ware von jedem Wagen 2 OefaBe, die Tópfer vom Wagen 8 Stiick ailerhand 
Oeschirr, von jedem Juden kommt ‘/̂  Pund Pfeffer (tut zum mindesten 2 Taler 
18 Groschen). Jeder fremde Salziiandler gibt ein MaBel Salz (tut 4 Taler).

Der B a d e r  zinst von der Badstube 1 fl. 18 Or. — 1695 zinst derselbe 
3 Taler, wenn er aber der Obrigkeit mit Barbieren und in Krankheiten mit Arz- 
nei dient, wird ihm der Zins erlassen.

Abgaben und Leistungen der g e w e r b l i c h e n  O en os sen sc h af ten:
Die W e i l l  her rn  oder Weinschenken geben jahrlich von jedem zehn- 

eimerigen FaB eine MaB Wein oder das Oeld dafiir.
Die B i e r s c h e n k e n  entrichten (1695) von jedem Weizengebrau, das 

im Stadtbrauhaus gebraut wird, 2 Yiertel Mautmalz oder dafiir 1 Gulden, (un- 
gefalir 32 Oebraue), ingleichen von jedem Oerstengebrau 1 Scheffel Malz oder 
ftir jedes Yiertel 18 Or, (30 Oebraue), Ferner von jedem Gebrau Jtingbier 2 
Yiertel Oerstenmalz.

Die B ra n  n f w e in  b ren n er, dereń zur Zeit 13, entrichten von jedem 
Krug jahrlich I fl.

Yon den 18 S c h u s t e r n  kommt jahrlich zu 12 Gr. tut 6 fl, — 1695:
Sind 31 Meister, jeder zahlt zu Georgi 6 Or. und ebensoviel zu Michaelis.
Jahrlich benennen sie einen »Hofschusfer«, welcher alle Arbeit im SchloB und 
in den Yorwerken zu verrichten, dem Gesinde ein Paar neue Stiefeln fiir 12 Gr,, 
ein Paar Niederschulie fiir 5 Gr. zu liefern hat, Auch sind sie schuldig, eine 
Kuhhaut fiir 2 Taler schles., ein Kaibsfell fiir 9 Gr. anzunehmen und zu be-
zahlen, oder von der Arbeit abschlagen zu lassen.')

Die Fl ei sch hacker  zinsen von den Fleisclibanken (die der Obrigkeit 
gelióren) jeder 1 fl. 32 Or. Es sind 19 Meister, von denen 3 dem Pfarrherrn 
von Wagstadt,-) 16 der Obrigkeit den Zins entrichten. Zu Ostern geben sie 
das allerbeste Kalb und alle Sonnabend die Kutteln von einem tuditigen Rind, 
(1637) auch ein Kalber- und Schópsengesclilinge; alles Yieh ftir das SchloB 
schlachten sie ohne Entgelt. Endlicii sind sie schuldig, jahrlich 2 Stein ge- 
schmolzenes und 4 Stein ungeschmolzenes Inselł abzufiihren, das Fleisch ftir 
die Herrschaft zu 3 Kreuzer per f^und zu liefern. — 1695 Zahl der Meister 
20; Rindfleisch ist mit 12 Heller, Kalb- und Schópsenfleisch mit 9 Heller an 
die Herrschaft abzugeben. Zu den obigen Yerpflichtungen kommt eine weitere, 
daB die Zeche jahrlich gute Schafe, das Stuck zu 1 Taler schles,, Stahre zu 
30 Gr., soyiel dereń zu verkaufen sind, von der Herrschaft zu tibernehmen 
hat. Die Fleischhacker lehnten sich gegen den fur die Herrschaft ausgesetzten 
Fleischtarif auf. 1703 kam ein Yergleich zustande, woniach die Herrschaft sich 
verpflichtete, das benótigte Kalb- und Schópsenfleiscli »dem gemeinen Kauf 
nach* zu beziehen. Dafiir sollteti die Fleischhauer der Herrschaft zu Pfingsten
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ein gutes Kalb, zu Michaelis einen Scbópsen (beide ohne Haut) geben, Endlich 
war die Zeche gehalten alle Laternen im Schlosse und im Hofe zu versorgen.

Im Jahre 1557 ist zu Wagstadt auch die F r e i s c h l a c h t e r e i  einge- 
fiihrt worden, jeder fremde Fleischhacker konnie geschlachtetes Rindvieh auf 
den Wochenmarki bringen, war jedoch (1695) verpfliditeł, von jedem Stiick 
die Zunge und die sauberen Kutteln in die herrschaftiiche Kuchę zu geben.

Die K u r s c h n e rz e c h e .  Jeder neu aufgenommene Meister, der nicht 
Kurschnerssolin ist, oder nicht eines Meisters Tochter oder Witwe zur Ehe 
genommeti hat, er sei fremd oder einheimisch, zinst 12 Or. — 1695. Die Kurschner 
sind schuldig das Feli vom geschlachteten Schaf ftir 12 Gr., einen ^Sterbling* 
fur 5 Or., sovie1 ais ihrer die Obrigkeit jahriich hat, anzunehmen, Wenn die 
Obrigkeit »Schaffu(kI* braucht, haben sie jedes Yiertel fur 2 Silbergroschen 
zu liefern.*)

Die T u chm a ch e r ,  »nicht die alteste, doch die vornehmste, zum 
SchloB gewidmete Zeche*, zahlen von jedem Stuck, das in der Walkmuhle 
gewalkt wird, 2 Gr., wovon 4 Heller dem Muller gebiihren; das Brennholz 
mussen sie selbst liefern. (Tut jahriich 20 fl.) — 1637. Die Tuchmacher geben 
von jedem Stiick, das in der O lb e r s d o r f e r  und S t i e b n ig e r  Walkmuhle 
gewalkt wird 3 Or., hievon dem Muller 4 Heller. Holz zum Wasserwarmeii 
gibt die Obrigkeit nur in der Stiebniger Miihle. Die Zeche ist schuldig, die 
Winter- und Sommerwolle, den Stein zu 5’/a Reichstaler, in Kauf zu nehmen, 
das notwendige Tuch gegen leidliche Bezahiung zu liefern und das Wehr zur 
Olbersdorfer Ałiihle zu bauen, wozu die Obrigkeit das Holz liefert. 1657
6. Juli einigen sich — nach langeren Streitigkeiten — Herr Wenzel Siegm. Sedi- 
nitzky und die Tuchmacher dahin, daB der Stein Wolle, welche von den Otifern 
des Herrn S. im Furstentume Troppau kommt, mit 6 Taler, 32 Or., 6 Heller 
Troppauer Zahl, 1 Taler — 36 Or., 1 Gr. =  12 Heller, bezahlt werde. Die 
Winterwolle, welche um Oeorgi den Schafen abgenommen wird, ist erst auf 
Michaelis, die nm Michaelis abgenommene Sommerwolle erst auf kunftig Oeorgi 
zu zahlen. Doch darf die Herrschaft keine fremde Wolle dareinmisclien. 1695 
ist von einem breiten Stuck Tuch 6 Or., von einem schmalen 3 Gr. Walkmiihl- 
zins zu entrichten. Die Tuchmacher haben das Yorrecht, die ganze Woche 
hindiirdi zu walken (in der Olbersdorfer Miihle), auBer Sonnabends und Sonn- 
tags, wo dem Muller das Wasser zur Yerfiigung bleibt. Der Muller zahit des- 
halb einen so kleinen Zins, auch uberlaBt man ihm alle abgegangene Wolle 
oder Tuchflocken.'^)

Die T ó p fe rzech e ,  Sind 4 Meister; jeder gibt jahriich 13 Korbę voll 
TópfergefaBe, auch sind sie schuldig die Ófen im SchloB und in allen Meier- 
hofen auszubessern. — 1637. Die Topfer geben wóchentlicli auf das SchloB 
einen Topferkorb voll allerlei »glaserne und rauhe* Topfe, wogegen sie keinen 
Zins entrichten. »Weil aber vor vielen Jahren 4 oder 5 oder mehr Meister 
gewesen und anjetzo nur zwei sich befinden, haben sie sich bis auf ferneres 
Belieben der Obrigkeit alle 4 Wochen einen Korb voll zu geben verglichen.« 
— 1605 sind 3 Meister, jeder gibt 12 Korbę (1 Korb mit 6 Or. bewertet) 
und 15 Gr. jahriich.**)

*) Ziinftartikel votii J. 1553 s, Aniage V.
’) Ziinftartikel vom J, 1614 s. Aniage V II.
“) Ziinftartikel vom J. 1700 S. Aniage V III.
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Die L e in w e b e rz e c h e .  1637. Jeder Meisier gibt zu Georgi und zu 
Michaelis je 9 Gr. Die ganze Zecbe gibt zu den genannten Tertninen 2 Stiick 
groben Zwillicli; ist auch schuldig, der Obrigkeit allerlei Leinwand zu wirken, 
jedoch gegen bestimmte Bezahlung. — 1695 sind 32 Meister mit obigem Zins. 
Die ganze Zeche gibt 4 Sttick Zwiltich oder dafiir 10 Taier. Wenn sie fiir die 
Obrigkeit arbeifen, erhalien sie fur flachsene Leinwand von der Elie 1 Gr. 6 
Heller, fiir kleinwerkene 4*/, Heller, fiir grohe 3 Heller.')

Die S c b m i e d e  (1637) haben die Nagel fiir die herrschaftlichen Gebaude 
zu liefern und zwar ein Schock Brettnagel fiir 2 Gr,, Schindelnagel fiir 9 Heller, 
wogegen sie keinen Zins geben. Hufbescblags- und andere Arbeit wird ihnen 
aucli gezahlt. —  1695. Sie baben einen Hofschmied zu benennen, der alle Hof- 
arbeit gegen brauchliche Bezahlung liefert. Ein neues Hufeisen gibt er fiir 
3 Or., ein altes schiagt er auf fiir 9 Heller.^)

Die S c l i l o s s e r  (1695) tialten Zeche mit den Schmieden. Sie haben 
Schlósser zu offnen, wenn die Schliissel nicht yorhanden waren nnd alle Flick- 
arbeit zu yerrichten,

Die Sc t ine ide rzeche  (1637) ist schuldig fiir die Obrigkeit ohne 
Bezahlung zu arbeiten; sie erhalt aber die Kost im Schlosse, ferner 1 Or. Tag- 
lohn. Dagegen zaliH sie keinen Handwerkszins. —  1095. Jeder Meister, wenn 
er im Schlosse arbeitet, erhalt taglich friih '/, Yiertel Branntwein, 1 Quargel 
(dereń 9 fiir 18 Heller sind), */, Laib Brot; Mittags Suppe, '/, Pfund Fleisch 
mit Zugemiise, 1 Quart Bier; zur Vesper '/̂  Laib Brod, 1 Ouargel, 1 Quart 
Bier; Abends Suppe, '/, Pfund Fleisch, *,/, Laib Brod, 1 Quart Bier. Dann vom 
»Liberei machen* eine willkiirliche Diskretion.")

Die B in d e r z e c h e  (1637) hat dnrch einen »Hofbinder* allerlei altes 
GefaB zu bessern, dafiir erhalt sie 1 Taler schles. Trinkgeld und 10 Schock 
Reifen. 1696. Trinkgeld wie yordem aber bloR 5 Schock Rei fen. Macht sie 
neue GefaBe aus eigenem Holze, wird sie bezalilt nach Beredung; erhalt sie 
das Holz yon der Herrschaft, gibt man ilir ein Trinkgeld.

Die S e i l e r  (1695) haben der Obrigkeit die Kubstrange, das Stiick fiir 
3 Heller, zn liefern, auch aus der Obrigkeit eigenem Oespinst gegen Entloh- 
mmg zu arbeiten. Sie lialten Zechbriidersehaft mit den Bindern. — »Zu merken, 
da(j die Binder und Seiier kein obrigkeitliches Priyilegium baben, sondern sich 
nur den Oberzecii-Artikeln nach yerhalteii*.

Die W a g n e r  (1695) arbeiten gegen Bezahlung. Halten Zecbbruder- 
scbaft ebenfalls mit den Bindern.

Die S c h i f t e r  oder  B i i c h s e n m a c h e r  (1695) haben des Herm Ge- 
wehre auszusaubern und zu bessern ohne Bezahlung, dafiir genielien sie ein 
gewisses »Wiesel« von des Herm Yorwerk auf der Huben zwisclien dem 
Milfelfeld. Sie bedienen sich wie die Sclilosser der Schmiedezechpriyilegien.

Die B a c k e r  (1695) sind schuldig obrigkeitliches Getreide dem Markt- 
preise nach zu nehmen, auch das Brot der Herrschaft gegen Trinkgeld zu backen. 
Es bestand eine »Brotordnung«, welche das Gewiclif des Brotes je nach den 
Marktpreisen des Gefreides bestimmte. Z. B. wenn ein Scheffel Korn 1 Taler 
galf, sollte wagen:

‘) Zunftartikel vom J. 1613 s. Aiilage VI.
9 Zunftartikel vom J, 1543 s. Aiiiage III.
9 Zunftartikel vom J. 1540 s. Anlage II.
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1 Pfennigbrot von abgen om menem M eh !....................................................18 Lot
1 s » O ro sc lien m eh l............................................................. 24 »
1 K reu ze rb ro t 2 Pfund 8 ^
1 Oroschenbrot ......................................   4 16 »

Bei jeder Steigung des Kornpreises um 6 Or., erfolgte die entsprechende 
Herabsetzung des Brofgewichtes.*)

R o b o fe n  und S c t iu Id ig k e l t e n  der  S ta d t  und der Y o r s t a d f e  
»von al1ersher«:

Die Burger samt den Schenken, Yorstadtern und Hauslern sind scliuldig: 
Den Muhlgraben zur Matzmulile in der Niedervorstadt auszufegen. Mit der 
Zufulir der Muhlsieine waren, wie oben angefuhrl worden, sechs Hausbesitzer 
beiastet, weil sie zur Stadtwacht nichi herangezogen wurden,

Die Sa lzhaue r ,  welche mit Salz handeln, haben das Salz im Schlosse,
so oft es Yonnoten, aufzuhauen.

Die H a n d w e r k s g e s e l l e n  sind schuldig, das Hen auf den Wiesen
unter dem Schlofl aufzurechen, dafiir gibt man ihnen elwas Bier (Zusalz aus
dem 18, Jahrhundert) namlich jedem Gesellen 1 Quart, dem sie kommandieren- 
den Aitgesellen und dem Trommelschlager jedem 1 MaB, wenn dieselben nach 
dem Aiifrechen mit der Trommel ins SchloB gezogen kommen,

Die H a u s g e n o s s e n  haben das Oetreide bei dem Hofe »um die 
Metzen« auszudreschen, ferner das Oetreide, Heu und Orunimet abzuhauen 
und zu dorren gegen gewohnliche Bezahlung.

Die s ieben  G a r t n e r  unter dem SctiloB sind schuldig, die Schafe zu 
waschen, die Oarten zu bestellen, samtliche Arbeiten beim Hanf- und Flachs- 
bau zu verrichten, das Oetreide zu binden, mit des Herm Gesinde die Riiben 
auszugraben, wobei sie die Kost erhalten (1695 sind diese Gartner nicht erwahnt), 

B e g r a b n i s s e  (Zusatz nach 1695). Wenn der Herr oder die Frau 
stirbt, tragen Biirgermeister und Rat die Leiche aus dem Schlosse auf den 
Ring, wo sie durch die Altesten abgelost werden. Stirbt jemand von den herr- 
schaftlichen Beamten oder Dienern, wird die Leiche von den Tuchmachern bis 
zum Grabę getragen. Jeder Trager erhalt 1 Matl Bier: fur Mantel, Leichentuch 
und Kerzen wird die Zeche besonders gezahit.

W a c h s c h u  Id ig k e i t  (1695). Die Btirgerschaft ist verpflich1et, so oft 
es die Obrigkeit fiir notwendig erachtet, sich ins Oewehr zu stellen und sowohl 
bei den Stadtforen ais beim Schlosse die Wachę zu verricliten, ebenso in 
gefahriicher Zeit zur Reise, besonders durch das Gebirge nach Troppau, das 
notige Oeleite mit Ober- und Untergewehr beizu stel len,

Die k a i s e r l i c h e n  S teue rn  und die La n des u m lagen wurden 
seit 1552 zumeist per mille der Steuerindiktion oder Schalzung bemessen. Seit 
1623 betrug dieselbe fiir die Stadt 5886 Taler, wurde jedoch 1686 auf 5150 
Tal er und 1695 auf 4184 Taler ermaBigt.
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III. Die Dorfschaften.

Die Yerpflichtungen der Untertanen gegeniiber der Obrigkeit, wie sie 
im Urbar von 1600 vorliegen, reichen mit ihrem Ursprunge weit in das 10. Jahr-

') Znnitartikel vom J, 1531 s. Aniage 1,



liundert zuriick; ebenso biteb das Urbar von 1695 bis zu den Zeiten der Kai- 
serin Maria Tlieresia der Hauptsache nach in Geltung.

Die Dorfuntertanen sind um 1600 mil wenigen Ausnahmen Bauerngrund- 
besitzer, nur S t i e b n ig  hat damals schon eine groBere Anzalil von Garfnern 
und von ackerlosen Ansassen (Hauslern), Im weiteren Yerlaufe des Jahrhun
derts, zumal seit dem Abschlusse der Kriegszeiten, werden der leichferen Be- 
wirtschaftung wegen Bauerngiiter geteilt, die Dorfauen und Hutungsflachen be- 
hufs Sicherung von Arbeitern an neue Ansiedler ausgetan. So entstehen die 
Halbbauern, Yiertelbauern (GroBgartner), Gartner*) und Hausler.

Die Yerwaltung des Dorfes obiiegt dem Yogt ,  Derselbe hat zumeist 
ein »e r k a u f t e s G  e r i c h t«, d. h., er ist der empliyteutisclie Besitzer des Richter- 
amtes und der zugehórigen Orundstiicke, welclien Besitz er frei vererben und 
verkaufen kann. Doch ist bei iedem Besitzweclisel ein Auffang (Laudemium) 
von 10**/o zu entricliten. Der Erbvog1 ist vom bauerlichen Frondienst eximiert, 
hat die Schankgerechtigkeit im Dorfe, aber ausscliiieBlich fiir obrigkeitliche Ge- 
tranke. Dagegen muB er die Zinsen einsammeln, die Robotarbeiten beaufsich- 
tigen, in gefahrvollen Zeiten mit gebiihrendem Gewelire auf dem Sclilosse sich 
einfinden, dem Herrn einen Hund aiishaltcn und ialirtich ein FaB Wein (aus 
Ungarn, Osterreich oder Mahren) holen. Das Hundehalten konnte mit 1 Taler, 
die Weinfuhr mit 5— 10 Taler abgeldst werden.

In R a d n i t z  und B l a s c l i d o r f  gab es keine Erbvógte; liier wurde der 
Richter nach Beiieben der Obrigkeit etn- und abgesetzt, war jedoch fiir die Zeit 
seines Amtes robotfrei.

Samtliche Feldarbeiten bei den herrschaftiichen Meierhófen muBten von 
den Untertanen verrichtef werden. Nur die Bauern von S t i e b n ig  hatten (1605) 
eine bevorzugte Stellung, sie wurden zum Pfliigen und Eggen beim Meierhof 
nicht herangezogen. DieZufulir von Baumaterialien, Kiichenliolz, die Schafschur 
lastete gleichfalls auf dem Bauer. Die Zalil der jahrlichen Arbeitstage war nicht 
uberail genau fixiert, sie richtete sich nach dem Bedarf der Obrigkeit; dasselbe 
galt von der tagliclien Arbeitsdauer, Jeder Untertan, der Rossę hielt, war schuidig, 
Fuhren auswarts 3— 4 Meilen weit ohne Entgelt zu leisten, fulir er weiter, hatte 
er Anspruch auf Yerkostigung.

im Yerlauf des 17. jahrhunderts nlmnit die Robot an Umfang und In- 
tensiłat zu. Ini Jahre 1Ó06 genielien 6 von den 31 Bauern zu O i bers dor f  
den Yorteil, daB sie nur beim Wagstadter Yorwerk und zwar bioB bis Mittag 
zu ackern haben; nach dem Urbar von 1695 obiiegt a l len  Bauern dieses Dor
fes, auf den Y o r w e r k e n  »wo man ihnen  scha f fen  wird,  vom Sonnen- 
a u fg a n g  bis S o n n e n u n t e r g a n g z i i  ackern und alle andern Feldarbeiten zu 
verrichten, ebenso Fuhren jeder Art auf e igene  Un te rha l  tu ng bis ach t  
M e i l e n  W e g s  zu leisten®,

Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts kommen Ablósungen der Robot 
durch bares Oeld vor. Dieses »Robotgeld betrug fiir einen Bauer 10 Taler, 
doch blieb derselbe trotzdem zu einer Anzahi von Fiihren yerpflichtet. 1695 
roboten nicht, sondern zahlen das Relutnm die Ansassen yon Radnitz, Zeiske'^) 
und Laubias; in O lbersdorf  roboten noch 20 yon 46, in Bittau 10 von 11, 
in B raw in  14 von 17 Bauern, weil ihre Arbeit bei den dortigen Meierhófen

‘) Diese hatten kleine Stiicke Acker,
“) Hier waren schon 1606 von 20 Bauern I I  robotfrei.
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nicht entbehrt werden konnte. Doch konnte die Obrigkeit jederzeif statt des 
Geldzinses wieder Robot auferlegen.

Gar tner  nnd Haus ler  verrichteten alle Arten von FnBrobot, gewóhn- 
lich 2 Tage in der Woche. Beim Getreidesdinitt erliielten sie die Kost; sie und 
die Hausgenossen  (Inleute) hatten auch das Oetreide um die (17.) Metze 
auszudreschen. Bei Botengangen gebiihrte ihnen ein Zehrgeld von 1 Kreuzer 
fur die Meile.

Alle Untertanen ohne Ausnahme, auch jene die das Robotge ld zabi
te n, waren verpflichtet, ais Treiber und zur Bedienung der Hasennetze auf die 
jagd  zu gehen.

Der von den Ansassen zu zahlende Ackerzins  (Grund- oder Erbzins) 
war nach der Grólie, Lage und Ertragfahigkeit des Grundes sehr verschieden, 
von einer Hube entfiel durchsdiniftlich etwa 1 Taler.

Die Yerpflichtung der Untertanen zum W achd iens t  beim Herrensitz 
erscheint zumeist in Robotleistungen anderer Art, oder in Giebigkeiten an Odd, 
Hiihnern, Gansen und Eiern umgesetzt, Huhner und Eier werden auch fiir die 
Nutzung von herrschaftiichen Wiesen und Hutweiden, Ganse fiir die Befreiung 
vom herrschaftiichen Anfallsrechf gezinst. Zu allerietzf taucht fiir alle Ansassen 
die Schuldigkeit auf, dem Grundherrn ein S tiick  Garn  z u spinnen oder hiefiir 
9 Gr. zu zahlen.

Daraus ergibt sich (1695) folgendes Zinsungsregisłer:
Alle Dórfer zahlen den E rbz ins  (zu Georgi und Michaelis), das Wach- 

geld (zu johannis), den Huhnerz ins (zu Weihnachten) und den Gespinst- 
zins; auBerdem zahll Radnitz das Robotgeld; Zeiske, Laubias,  Bittau, 
B laschdorf  und B raw in  den Eierzins, letzteres iiberdies noch einen Ganse- 
und Hasenzins.

Vom obrigkeitiichen Sterberecht  (Heimfallsreclit) waren befreit (schon 
1606) Radnitz, Brawin ,  S t iebnig und Olbersdorf .  Die Freiheit der Olbers
dorfer, obwohl im Urbar von 1695 eingetragen, wurde spater in Zweifel ge
zogen. Die Oemeinde wies die Abschrift ihres Prtyilegiums vor, welche der 
Grundherr mit der Bemerkung versah: »lst kein Original, sondern nur eine 
Skarteken, folgbar auch nicht zu beachten, zumalen daB die Obrigkeit in ordent- 
lichem Besitz des Sterbeanfalls ebenso in Olbersdorf wie In den ubrigen Dórfern 
ausgenommen Brawin und Radnitz’) ist; dessen geben ihre eigenen Dorfgrund- 
biicher Zeiignis bei Anmerkung der gezahlten Jahrgelder nach unbeerten Ver- 
storbenen«‘̂ ).

Die nun folgende Beschre ibung der einzelnen Dor fer  berulit haupt- 
saclilich auf dem Urbar von 1695, aus jenem von 1605 werden nur wichtigere 
Daten, insbesondere die Anzalil und Gattung der Untertanen mitgeteilt.

24

‘) Stiebnig war seit 1648 von der Herrschaft abgetrennt,
*) Das Privi1egitim, wie es scheint eine Obersetznng ans dem Bohmischen, ist aiis- 

gestellt von einem Vaclav von Bladen (Fullstein) nnd Wockenstadt und tragt das Dahim (nur 
in Ziffem) 1423 Donnerstag, Oeorgitag. Die Jahreszahl ist falsch, weil die Herm yon Bladen 
und Fullstein damais noch nicht im Besitze von Wagstadt waren; audi fallt St. Georgi fiir das 
genannte Jahr nicht auf den Donnerstag. Wenn keine Falschiing yorliegt, mhBte der Brief in 
die letzten Dezennien des 15. oder in die ersten des 16. Jahrhunderts eingereiht werden.



1, Dorf O r o B - O l b e r s d o r f .

Zahl der Ansassen 1606: 1 Erbrichfer, 46 Bauern, 1 Gartner, 1 Hausier,
3 Muller.

1695: 1 Erbrichler (Elias Weiner), 44 Bauern, 2 Halb- 
baiiern, 5 Yiertelbauern, 6 Gartner, 18 Haus
ier’), 3 Muller,

1606 gab es mehrere Wiistungen, die gegen Robotleistungen zur Nut
zung vergeben wurden.

Die Ober-, Mittel- und N iedennub le  sind erblidi verkauft und im 
Besitz von Jakob, Mathes und Paul Blasch. Die beiden ersteren sind zugleich 
W alkm iih len , bei der Nredermiilile steht eine noch herrschaftliche Brettsage' )̂. 
Die Muller entrichten aufier einem Ackerzins je 3 Taler Miihlzins, 6 Taler 9 Or. 
Scliweinmastgeld, 6 Metzen Mehl, haben einen Hund zu haiten (Relutum 1 Taler) 
und in der Erntezeit 4 Schnitter beizustellen. Alles obrigkeitliche Getreide miissen 
sie unentgeltlich mahlen.

Oesamtnutzung vom Dorfe: 501 Taler.

2. Dorf R a d n i tz.

Zahl der Ansassen 1606: 16 Bauern.
1695: 12 Bauern, 2 Halbbauern, 2 Yiertelbauern, 4 

Hausier’).
Die Acker von drei seit langer Zeit wiisłen Bauerngrunden haiten 34 

Ansassen von Wagstadt, Olbersdorf und Laubias im Bestande,
Die Murtzker  M iih le, neu erbaut, mit einem Gang unter dem soge

nannten Holoten- oder Lindenbusch (Miiller Andres Murtzke) zinst 12 Taler und 
1 Scheffel Roggenmehl.

Der Holotenbusch,  unter dem Tan n en wal de gegen Wagstadt gelegen, 
ist mit allerlei Holz, auch Linden, bewachsen, tragt jahrlich 6 Taler.

Die Radnitzer haben, wie die Wagstadter, Brachfelder ftir die obrigkeit- 
lichen Schafe liegen zu lassen’’).

Oesamtnutzung: 241 Taler.

3. Dorf Z e i s k e.
Zahl der Ansassen 1606: 1 Erbrichter, 20 Bauern, 1 Gartner, 3 Hausier,

1695: Erbrichter Wenzel Rokyta, 19 Bauern, 3 Oart- 
ner, 4 Hausier.

Bei dem Dorfe ist ein Busch Mostowetz genannt, zwischen den Bauern- 
ackern gelegen, worin die Oemeinde unentgeltlich ihr Yieh hiiten und Ruten zu 
Zaunen nehmen kann. Ferner noch die Busche Kfi^inec unweit der Tóschko- 
witzer Orenze, Doberkovec gegen Laubias zu, Zahumnfk einserseits Zeiske, an-

■) Diese scheideti sich in 7 »alte«, welche auf ehemaligen bauerlichen Gnmdstiicken 
saBen und 11 »nene«, die auf dem Vorwerksacker nnd der An angesiedelt waren, Nach 1705 
kamen noch weitere 11 Hausier hinzu, davon 5 in der Au.

O Diese iiberging erst 1714 in den erblichen Besitz des Mitilers, der hierbei verpflichtet 
wurde, 16 Brettklotzer jahrlich fiir die Herrschaft zu schneiden,

*) Nach 1695 erscheinen 6 neue Hausier.
*) Unter dem Dorf waren 16t)6 zwei kleine Teiche.
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derseits der Wagstadter Orenze, dereń Hoiznutzung alle sieben Jahre verkauft 
wird').

Gesamtnutzung: 306 Taler.

4. Dorf L a u b i a s.
Zahl der Ansassen 1606: 1 Erbrichter, 13 Banem, 3 Gartner.

1695: wie 1606.
Erbrichter ist Andreas Richter.
Bei dem Dorfe sind W a l der: der »Tannenwald« gegen Zeiske, Wag

stadt und Radnitz gelegen; der groRe »Hegebusch« unterhalb des Dorfes mit 
Blaschdorier und Brosdorfer Grund grenzend; die ^-Potoken* mit jungem 
Tannenliolz am Bittauer Wege; die Btlsche Źlibky und Hrabovec langs der 
Btaschdorfer Grenze; ein Tannenwald mit Birkenholz gemischt, Podkopec oder 
Hfirky genannt, unter den Bauernackern bis zum Tal, welches die Grenze gegen 
Bittau bildet; endlich ein Tannenwald zwischen den Bauernackern und der 
Blascbdorfer Grenze.

Unterhalb des Dorfes am Gamlingbach drei T e i c h e ;  der oberste und 
gróRte »Larisch« genannt sowie der mittlere werden wegen verdorbener Damme 
zur Oraserei benutzt, der unterste wird mit 20 Schock 3jahrigen Fischsamen 
besetzt und treibt die (Mnrtzker) Miihle.

I Gesamtnutzung: 211 Taler,

5, Dorf B i t t a u .
Zali! der Ansassen 1606; 1 Erbrichter, 11 Banem, 1 Gartner, 1 Hausler.

1 Muller.
1695: Erbrichter Wenzel Widłak, 9 Bauern, 2 Halb- 

bauern, 3 Gartner, 2 Hausler, 1 Muller.
Der Erbmuller^) Wenzel Judt zinsf 6 Taler 9 Gr, Mastgetd, 1 Taler 

Hiiiidegeld, 1 Scheffel Weizenmehl, 12 Scheffel Korn {Relulum fiir beides letz- 
teres 24 Taler).

Auf den Ackern des h e r r s c h a f t l i c h e n  M e i e r h o f s  wird gesaet:
Weizen 8 Scheffel, Oerste 16 Scheffel, Hafer 36 Scheffel, Erbsen 3 

Scheffel, Heide 3 Scheffel.
Voii den zugehorigen Wiesen ist eine im Walde »Zimberg«, wo vor- 

mals ein F o h le n g a r te n  gewesen, neben der Laubiaser und Blaschdorfer 
Orenze.

Die V i e h n u f z u n g  {41 Rinder, 7 Schweine) hat der Schaffer in Miele.
Schafe werden 300 gehalten.'*)
Yon Waldern sind genannt ein Tannenwald an der TSschkowitzer 

Grenze, der schon erwahnte »Zimberg« und der Biisch Horka.
________ Oesamtnutzung: 585 Taler,

‘) 1606 zinsten die Zeisker fur die Bemitzung von Wiesen, Hatungsflacheii nnd Bti- 
schen anf den Oriinden des w i i sten Dor fes  W i s c h k o w i t z  jahrliclt 27 fl, (siehe unfen bei 
Wisehkowitz). Der Ertrag der drei hiezu gehdrigen Walder, Pasemka, Miitinichswald und Zajfóka 
wurde mit 120 fl. yeranschlagt.

*) Die Miilile mit zwei Oatigen war schon 1606 emphytentisch erkauft.
9 1606 war der Hof ein Holzbau, dabei Acker auf 5'/, Malter Aussaat nnd etiiche 

Wiesen. Es wurde uur geltes Vieh gehalten, namlicb aus anderen Mofen zugetriebene Kalber, 
die daseibst den Sommer iiber zitr Weide blieben.

26



27

6. Dórfel B l a s c l i d o r f ,
Zahl der Ansasen 1606: 6 Bauern, 1 Muller,

1695: 5 Bauern, I Halbbauer, 1 Hausler, 1 Muller.
Der Erbmiiller Hans Georg Horak zinst von beiden Radem 16 Taler

8 Gr., Mast- und Hitndegeld wie andere Muller, 1 Scheffel Weizen, 2 Scheffel 
Kom, 2 Yiertel Heidcgraupen, 4 Hiihner, 45 Eier.

T e i ch  e: Der obere Teich genannt ^Mischka* auf 30 Schock 3jaliriger 
Fischsamen; ein Teichel im Dorfe auf 10 Schock Streichkarpfen ist dem Bauer 
Thomas Hruby zur Auffuhriiiig seiner Hofstatt gegen den Zins von 1 Taler
9 Gr. iiberlassen worden; zwei Teichel unter dem Dorfe, das obere auf 15, 
das unterste auf 30 Schock 3jahrigen Karpfensarnen.

W a l der:  ein Tannenwald von der Bittauer Grenze auf dem Berge 
hinunter bis zum Beislawitzer Grund; ein Stuck Tannenwald unter dem Zim- 
berge oder Fohlengarten bis zum Blaschdorfer Wege.

Gesamtnutzung: 100 Taler,

7. Dorf B r a w i n ,
Zahl der Ansassen 1606: 1 Erbrichter, 19 Bauern, 5 Oartner.

1695: Erbrichter Mathes Beilner, 14 Bauern, 3 Halb-
bauern, 8 Gartner, 1 Hausier, 1 Miiller.

Die neu erbaute, nicht erkaufte Milhle hait Siegmund Murtzek und 
zinst hievon 10 Taler und 2 Yiertel Broiinehl.

Der h e r r s c h a f t l i c h e  M e i e r h o f  hat 2 Sclieunen,Wolingebaude fiir 
den Schaffer imd das Gesinde, ein hólzernes Scliaferhausel, gemauerten Kuh- 
und Schaffstali mit einem Schiittboden dariiber. In den drei Obstgarten wird 
auch H o p fe n  gebaut. Die Yielinutzung (25 Melkkiihe, 10 Sttlck geltes Vieh, 
12 Schweine imd GeflCigel) hal der Schaffer in Miete und zinst von einer Kub 
3 Taler, von einem Schwein 2 Taler, Schafe werden 400 gehalten (Nutzen per 
Stiick 18 Gr.)

Auf den Yorwerksackern wird angebaut:
Korn 4 Malter, Weizen 12 Scheffel, Oerste 20 Scheffel, Hafer 4 Malier, 

Erbsen 4 Scheffel, Heidekorn 4 Scheffel. Endlich etwas Tein.')
Ais F lu rnam en  sind heryorzuheben: Hadkovce, »am Scherzhiibel«, 

Chobot, Kiit, Kiokoó (an der Luker Grenze), Kobylica (ebendort), Wiesenbe- 
zeidinungen: Okolinka, dtirre Wiese, Kuóik, Podyika, Wiese beim Busch Ka- 
melinka.

Die Befreiung voin obrigkeitlichen S t e rb e re c h t  erlangten die Brawiner 
1563, jene von der W a c h s c h u l d i g k e i t  1570, wie folgende Briefe besagen:
1563 Frei1ag nach St, Gregor (15. Marz), Wagstadt. B e n e s c h  P r a i im a  yo n
B i l k a u  tut kund, daB er fiir sich sowie fiir seine jiingeren Briider J o l i a n n  
und B e r n h a r d  auf das HeimfalIsrecht in Brawin yerzichtet hahe, so daB 
jeder Untertan daselbst seine Habe letztwillig den Blutsyerwandten oder andern

') Zum Jahre 1606 heillt es: Auf die Acker kann mati iiber Winter und Soinnier 
aussaeii 8—9 Malter. An Yieh kann gehalten werden Rinder 40, Schafe 400, Schweine 30 
Stiick. Zum Hofe gehórt ein sehwarzer Wald, genannt der >B ie l e r  W a l d «  zwischen der 
Schimmelsdorfer, Bieler imd Petrowitzer Grenze gelegen und der « B r a w i i i e r  W a ld * .  in 
beiden ist viel sehónes Tannen- nnd Lindenholz. — Der »Bieler Wald* kam mit Stiebnig 1648 
von der Herrschaft ab (s. oben Abschnitt 1.).

--Te,..



Personen, jedoch immer nur Ansassen von Brawin, verschreiben kanne. Stirbt 
jemand, ohne Erben zu hinterlasseii, fallt sein Out an die Gemeinde. Dafiir 
haben sich die Brawiner verpflichtet, dem Herm jahrlich um Si. Martini ein 
Yiertel Hafer und eine gule Gans zu zinsen.

1570 Sonnabend, Tag d. hl, Johannes d. T. (24. Juni), Wagstadt. Be rn 
h a rd  P r a Ź m a  von Bilkaii befreit die Untertanen zu Brawin yon der Wach- 
schuldigkeit beim Schlosse in Wagstadt. Dafiir yerpfticlifet stch jeder derselben: 
jahrlich aus dem Brawiner Hofe drei Fuhren Mist, wann und wohin immer 
man ihnen befehlen wird, zu fuhren, einen Tag Oetreide zu iiauen und zu 
St, Martini ein Huhn zu geben, Sollten jedodi unruhige Zeiten die Notwen- 
digkcit der Wachę mit sich bringen, haben die Brawiner dieselbe wieder zu 
tun, fiir welche Zeit sie dann yon den obigen Yerpflichtungen befreit bleiben.*)

Oesamtnuizung 811 Taler.

8. Dorf Sl iebnig.**)
Zahl der Ansassen: 1 Erbrichter, 48 Bauern, 4 Gartner, 21 Kieinhausler.
AuBer dem gewóhnlichen Ackerzins geben die Ansassen Ganse fiir den

Anfall und Hiihner fiir die Nutzung von Ackern und Wiesen, fiir die Hutung
des Yiehs und fiir das Gras in den Teichen, ferner fiir die Wadie.

Dem E r b r i c h t e r  obliegt aiiBer den gewóhnlichen Yerpflichtungen, 
den Fischmeister bei der Aufsicht iiber die Teiche und Fischhalter zu unter- 
stiitzen, wofur sein Yieh freie Weide hat.

Die Bauern sind schuldig, die Baumaterialien zu der S t i e b n i g e r  
Ye s te ,  zum Hof, zur Miihle und den Teichen zu fCiliren, FuBrobofen mit den 
Gailnern und Hauslern zu yerrichten, nach dem Fischsamen zu fahren, in den 
Teichen, wenn sie besaet werden, die Feldarbeit zu tun und den Miiliigraben 
zu fegen; allerlei Fuhren 3 Meilen weit zu tun; Wachter zu des Herm Feldern 
und Fischen zu bestellen und dieselben anch zu zahlen; auf dem Yorwerk Hanf 
auszuraufen und Pflanzen zu setzen.

Die Hausgenossen sind yerpflichtet: Alles Oetreide und Heu gegen 
Bezahlung abzuhauen, aber unentgeitlich zu binden und um die Metze zu 
dreschen; den Ffaciis zu jaten, auszuraufen und samt dem Hanf auszubrecheln.

Bei dem Dorf ist eine » Y e s t u n g «  und ein H o f  von Holz wohlge- 
baut. Dabei drei Garten mit yielen fruchtbaren Baumen mit Schrot (Holz) wohl 
yerwalirt, Acker auf 4 Malter Sommer- und ebensoyiei Winteraussaat nebst 
yielen Wiesen. Rossę kann man halten wegen des Pflugens und Eggens, weil 
die Stiebniger zu soiclier Arbeit nicht yerpflichtet sind, zwei oder drei Ziige 
Rindyieh ein Schock und dariiber, Schweine ein Schock, Schafe 300 bis 350 
Stiick.

Bei dem Hof ist des Herm M ii h 1 e mit 4 Gangen (3 Mahlgange, 1 
Stampfrad) von Holz wohl aufgebaut. Der Muller hat sie zur Zeit im Bestande 
und zinst: Korn 4 Malter und 4 Scheffel, Weizen 8 Scheffel; hat auch O Schweine 
zu masten.

B e s e t z u n g  de r  g r o  Hen T e i c h e :
In den »alten« Teich setzt man 3jahrigen Samen 200 Schock (Niitzen 

per Schock 2 fl., tut 400 fl.); in den »mittelsten« 250 Schock auf einen oder
') Kopieti der bóhmischen Originale im SchloBarchiy.
9 Nach dem Urbar von 1606.
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zwei Somnier; in den »schiinimen* 130 Schock auf zwei Sommer; in den 
»Hirschleich« ebenso 150 Schock; in den Teich die »alte Kukla* 100 Schock. 
— Acht Samenteiche (darunler der gróBte die »neue Kukla*) werden besetzt 
mif je 10 bis 70 Schock Fischsamen »zum Ausziehcn*. Endlich sind noch 
zwei kleine beim Hof und bei der Miihle.

Gesamłnulzung 2640 fl.

9. Dorf W i s c h k o w i t z .

^Dieses Dorf ist von unendlichen Jahren lier wiiste gestanden, jetzto 
aber restaurieri.® Mit diesen Worten ist die Beschreibung des Dorfes im Urbar 
von 1695 eingeleitet. Um diese Zeit ist demnach der Ort neu besiedelt worden.*)

Zahl der Ansassen: I Bauer (zugleich Richter), 10 Gartner.
Das (nicht erbliche) Richterami hat Georg Kuóera inne.
Die Gartner sind schuldig, jeder jahriich a c h t  W o c h e n  vom Auf- 

gang bis zum Untergang der Sonne Fu B robot z u leisten, auBerdem alles lierr- 
schaftliche Oetreide um den 17. Scheffel auszudreschen. Daftir kónnen sie je 
2 Stiick Rindyieh frei auf der Brache weiden.

Der h e r r s c h a f t i i c h e  M e i e r h o f  neu erbaut, dabei ein groBer 
Obstgarten. Die Acker liegen in drei Feldern, wovon das dritte Kopanina ge- 
nannt, sich bis an das (wiiste) Schlossel /iebrdó hinzieht und zum Teile auf 
dem »Hasenberge* gelegen ist.

G e s a e t  wird: Korn 2 Malter, 8 Scheffel. Gersie 12 Scheffel. Hafer 
2 Malter. Heidekorn 3 Scheffel.

V  i e h wird gehalten: Melkkiihe 30, geltes Vieh 30, Schweine 4.
T e i c h  e: Drei kleine zwischen dem Eichenwald und dem Żebratscher 

Tannenwald und drei andere unter derTroppaser LandsłraBe gegen die Tiefen- 
grunder Muhie zu werden zur Graserei genossen.

W a l  de r :  1, Die Zajićka (Hasetiwald), mit Eichen, Tamieii und Linden 
bestanden, in der Breite von der Schlattener bis zur Hrabsker Orenze. 2. Ein 
groBer Eichenwald am Fiasenberge, an der Flrabsker und Tiefengrunder Grenze 
bis gegen das Schlossel i^ebrat?, 3. Ein groBer Tannenwald, »Steinbruch* ge- 
nannt, anfangend am Tiefengrunder Orenzbadi hinauf bis an den TÓschko- 
wifzer Weg. 4. Ein groBes Stiick Tannenwald, w o  v o r  Z e i l e n  das  D o r f  
W i s c h k o w i t z  g e s t a n d e n ,  einerseits unter den Yorwerksfeldern, anderseits 
der Tóschkowitzer Grenze, dritterseits bis an den Oraben hinter den Hansem 
von Wischkowitz, vierterseits bis an die Zeisker Orenze, wo zwischen den 
Ackem aufgeworfene »Kopi1zen« sind. )̂

Oesamtnutzung 586 Taler.
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-) Wisdikowitz ist niclif im Mjahrigen Kriege veródet, wie Eiis (HI. 330) angibt; 
es war samt dem Naclibarorte Źebrakov utid dem SchloB itebraS sclion um die Mitte des 15. 
Jahrhunderts eine Wustung. Ais solclie wird es in der Landtafe) nnd den Landrechtsregistern 
wiederholt angefiihrt, ebenso im Urbar von 1606. — Ein Ziisatz voni Jahre 1740 berichtet, 
daB einige Jahre nach der Restaurieriing des Dorfes e t l i c he  U n t e r t a n e n  nach U n g a r n  
e n t l a n f e n  s i nd ,  worauf ihre Ackerstiicke an die Zuriiekgebliebenen verteilt wurden; da
mals gab es hier anfler dem Richter nur 7 Oartner und einen Heger.

In Folgę bruderlicher Teilnng kam 1803 Wischkowitz mit Zeiske und Brawin ais 
selbstandiges Out an Franz Karl Freiherrn von Sedlnitzky, der daseibst (1811) den jetzigen 
schónen F4errensitz erbaute.



10. Dorf S c h ! a f 1 e n.
Hier besaBen die Herren von Wagstadt nur drei Gartner, Nacfi dem 

Urbar von 1606 zinsten dieselben von Ackern und Wiesen, die sie auf lierr- 
schaftlichem Grund haften, zusammen 5 fl. 27 Gr. und 6 HCihner und waren 
zu der iibltchen FuBrobot verpflichfet. Zum Jahre 1695 werden sie nichi mehr 
erwahnt. _____

im Jahre 1695 belief sich der G e s a m l e r i r a g  de r  H e r r s c h a f t  
W a g s t a d t  anf 6355 Taler,
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Anlagen.

1.
1531. Sonnabend nach Allerheiligen, Leobschtitz. — B i i rgermeisfer 

und Rat der Stadt Leobschutz teilen den Wagstad te r  Backern  die 
Artikel der Leobscb i i tzer  Backerzunft  mit, welche sie mit Bewil l i- 
gung ihres Herrn, Johann  P lanknar  von Kinsberg,  M i t twoch  vor Bar- 
tholomai 1518 gegeben haben, nachdem der alte Zechbrief der Leobschtitzer 
Backer durch eine Feuersbrunst vernichtet worden war:

W er Backwerk in unser Stadt treiben will, der soli ehe Stadt Biir- 
gerrecht gewinnen, seine eheliche Oebnrt, ehriiche Yerhaltung und Auster- 
nung des Handwerks beweisen. Sie sollen alle 14 Tage ihre Morgenspruch 
halten, der nicht kommt biiBt 6 Heller. Wer da ungefragt redet, oder ein 
Brodmesser bei ihme hat oder essende da sitze, BuBe ‘/a Pfund Wachs. 
Wer Backwerk lernen will, soli ehriiche Geburt und Unbescholtenheit nach- 
weisen und 4 Pfimd Wachs geben; eines Meisfers Sohn gibf 2 Pfund. Will 
Einer umb die Jahre lernen, der soli seinem Meister stehen vollkomment- 
lich zwei Jahr oder gebe ihm 4 Gulden zu einem Jahr, Item, W ill Einer 
Meister werden, er sei eines Meisters Sohn oder nicht, so soli er in die 
Zeche geben 1 Gulden Miinze und 12 Groschen Harniscligeld, und wenn 
er das Handwerk beweisen will, soli er geben 1 Achtel Bier, 4 Pfund Wachs, 
einen guten elirlichen Braten, und die Weile sie essen, den Ofen heizen 
und also das Handwerk beweisen mit dem Schieben. Und wenn er Meister 
wird, hat er nicht ein ehelich Weib, soli er ihm in einem Jahr eine fromme 
Jungfrau oder Wittib zu der Ehe nehmen, BuBe */a Gulden. Der gescliwo- 
rene Rat soli eben zuschauen, dafi nicht der Armut von ihnen verkurzet 
werde und sie dazu halten, daB sie backen naeh der Wiirde des Getreides. 
Item Welcher Meister das Brod zu schwarz, kurz und klein backt, den sollen 
sie bufien in der Zeche umb Ein Stein Wachs halb zu lassen, Yorferbt 
oder yersaueri einem Meister sein Brod, dem soli der Rat setzen Zwei- 
pfennig-Brod vor drei Heller oder Dreiheller-Brod vor zweene; will er es 
nicht bessern, sondern mehrmals verwahrloset, so mag es der Rat ibm neh
men und teilen zwischen die arme Leut, Item. Kein Meister soli essen mit 
seinem Weib unter den Banken, bei der BuBe */a Pfund Wachs, trinken mag 
er mit ihr, doch nicht uberfliiBig. Item, Die Bankę sollen sie nimmer lassen 
ledig stehen, sondern auf das Meiste vor l*/.̂  Groschen Brod und Semmel 
haben, bis Andere kommen. Welcher Meister dem andern am Holz- oder



Oetreide Kaufen in seinen Kauf fallet, dte Buli nach Onaden. Item. Wenn 
die Meister Gewinn-Bier kaufen, die Jiingsten sollen das auftragen, die 
Zech-Kerzen zunden, den Yersforbenen aus der Zeche graben und die Mei
ster alle bei der Grabę, auch bei dem Letchzeihii sollen sein, bei ihrer ge- 
setzten Bufi. Welcher Meister dem andern sein Oetreide, das er auf die 
Muhle geschtittet hat, aufrafft und seines aufschiittet, die BuBe 1 Pfund 
Wadis. Item. Konnen sie der Oemeine ein Oeniigen tun mit Bród Bak- 
ken, soli man kein Freimarkt uber sie lassen gehen, geschieht das nicht, 
so mag man dem Armut zu Hilfe uber sie lassen, sondern allein an der 
Stadt Wochenmarkte, bis zu vollem Mittag, allein doch mit Róggenem und 
und nicht Weizenem,

II.

1540. Samstag vor heiligen Pfingsttag. Wagstadt.
W enze l  von Ful ls te in  auf Wagstadt, Hauptrnann des Fiirst Trop

pau, Hans  von Ful lste in  auf Wagstadt, leibliche Briider und Erbherrn 
der Herrschaft Wagstadt, befehlen auf vorgebrachte Beschwerde der Wag
stadter Schneider den Riclitern und Geschworenen in ihren Dórfern, das 
Betreiben des Schneiderhandwerks durch Stórer in diesen Dórfern niclit zu 
dulden, geben auch der Schneiderzeche Yollmacht, den Stórern Tuch und 
was sie zur Arbeit brauchen weg zu nehmen, Ferner erlauben sie den 
Meistern, »Junge zu lernen«, wofCir derLehrjunge der Zeche 3 Pfund Wachs 
und Thaler, dem Meister aber vom Lernen 4 Thaler jahrlich geben soli. 
(Wahrscheinlich aus dem Bohmischen iibersetzt.)

III.

1543. Sonntag vor dem neuen Jahr, Wagstadt. — Z ech meister und 
alle Meister der Schmiedezeche zu W agstad t  er iassen mit Rat, W is-
sen und W i l len  der Bi irgermeis ter und Alteren unter dem Stadtin-
siegel folgende Zechordnung:

1. Der einwerbende einheimische Meister gibt zum Oottesdienst 2
Pfund Wachs und 1 Achtel Bier in die Zeche, Der »Zukómmling«, der
anderswo gelernt hat gibt dasselbe und dazu 12 Groschen aufs Harnisch,

2. Wer lernen will gibt in die Zech 2 f9und Wachs, '/a Achtel 
Bier und dem Meister fiir die Lernung 1 Mark, wer 1 Jahr lernen will, und 
daneben wie er mit dem Meister umbkommcn kann; so er aber 2 Jahre 
lernt, soli ihm der Meister einen Rock Mitteltuchs, Hosen und Wams geben 
und Schuhe soviel er abreilit,

3. Bestimmung wie der Kerzen bei der Messe und bei der hl, Leich- 
namsprozession zu warten ist

4. Begrabnisbegleitung. Die jiingsten Meister haben die Leiche zu
tragen.

5. Kein Meister soli ohne Erlaubnis des Zechmeisters auf die Dór
fer beschlagen gehen, dem Andern die Arbeit schmahen oder das Oesinde 
abwendig machen bei der BuBe 1 Pfund Wachs.

6. Vom Entbrechen der Oesellen.
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7. Keiner soli Schmiedarbeif oder Waffen, es sei Axt, Beil, Sensen, 
Sicheln und andere Waffen iiber uns nicht fiihren, auch nicht heimlich ver- 
kaufen, ausgenommen am Jahrmarkt bei Confiscatlon,

8. Kein Yorkaiifer soli das Eisen kaufen, sondern es soli zuvor dem 
Zechmeister angesagt werden, ob man solches in der Zeche nicht beddrfe.

9. Kein Meister soli demjenigen Kunden arbeiten, der einem andern 
Meister fiir eine Arbeit schuldig ist.

10. Wenn Jemand eine bestellfe Arbeit in 6 Wochen nicht auslost, 
kann der Meister dieselbe verkaufen.

11. Das Feiern der Oesellen am Monfag ist zu strafen.
12. Die Lehrjungen der Schlósser sollen lernen 3 Jahre.
13. Die Schlósser so mit uns Zech haben, sollen nicht uns, inglei- 

chen wir ihnen nicht in die Arbeit greifen.
14. Wann dte Meister Zechbier haben, so sollen der jungste Mei

ster dasselbige auswarten und den Meistern dienen.
15. Yerlialten gegen die Zechmeister.
Besfatigt von H, Wenzel v. Fiillstein auf Wagstadt, derzeit Haupt- 

mann des F. Troppau und von H. Hans v. Fiillstein, leiblichen ungefeilten 
Briidern, welclie aucli ihr Siegei angehangt haben.

IV.
1546. Am Tage Clernentis den 23. Novembris, war der Dienstag vor 

dem Adventsonntage. — D ie  S t a d t  L e o b s c h i i l z  t e i l t  den  Wag-  
s t a d f e r n  i i b e r  ih r  E r s u c h e n  d ie  Zechordnung  der Leobschutzer  
S c ii u h m a c ii e r z e c b e mit,

1. Bestimmungen wegen der Morgensprache und der Disciplin.
II. Wegen der Lehrkneclite. Ehrliche Oeburt. Lehrzeit zwei Jahre, 

Lehrgeld 2 fl. Wer nicht iims Geld lernen will, lernt drei Jahre. In die 
Zeche 22 Gr, Ein Meistersohn, der bei seinem Vater lernt, gibt nichts in 
die Zeche, lernt er aber bei einem andern, gibt er die halbe Gebiibr in 
die Zeche.

III. Wer das Meisterrecht eriangen will, der soli eine Scbuhbank 
und das Stadtburgerrecht iiberkommen nnd 2 fl. Meistergeld erlegen, etn 
Meisterssohn gibt nur den halben Teil; nimmt eines Meisfers Sohn eines 
Meisters Tochter zur Ehe, der gibt nichts in die Zeche; hat er zur Zeit, 
wo er das Meisterrecht erlangt, kein Weib, so soli er sich in einem Yiertel- 
jahr damach beweiben bei BuBe von 16 Gr. und wenn er das andere 
Yierteljahr darnacli unverheiratet bleibt, verbiiBt er sein Biirgerrecht und 
Zechrecht und gibt 32 Gr, »Er soli aber nehmen eines frommen Mannes 
Kind, eine eheliche Jungfraii oder Witwe, die n i c h t  S c h a f f e r  Art ist.**) 
Weicher Meister sich betrinkt, biilit 6 bohm. Gr.

IV. Es soli keiner den Andern aiismieten oder auskaufen bei der 
groBen BuBe; keiner dem andern in den (Leder-) Kauf fallen, BuBe 30 
Scliilling Pfennige; keiner auBerste Flecken auflegen auf die Marktschuli, 
BuBe 2 Gr., alle Schuhe hinten stalzen, BuBe 2 Or.; keiner lolirofe Kerder 
(sic) einlegen an schwarzen Schuhen auf die Markfschuh, BuBe 6 Heller;
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kelner lange Schuh oberstemmen mit weiRem Leder, Bu Be 6 Heller; alle 
4 Wochen sollen die Zechmeister das Schuhmachen beschauen, da man’s 
feil hat, auch in Hausern; kein Meister soli iiber 24 Paar Scbuh in die 
Bankę tragen, Bufie 4 Or.; wenn die Meister austragen und feil liaben, 
soli kein Meister auf sein Laden Schuh aufsetzen zum Yerkaufen, BuBe 
4 Or. Welcher Meister ohne Zuiassung der Zechen auf Dórfern Jemands, 
er sei edel oder unedel, arbeitet, der soli seines Handwerks verliistig sein. 
— Es soli auch in einer Meile Weges iimb die Stadt kein Stórer gelitten 
und kein Schuhhandel gestattet werden.

Es mógen auch die Meister dieser Zechen jeder, soviel er in seiner 
Werkstatt vermacheii kann, selber Leder kaufen und garben, aber nichts 
mehr, weder roh noch gegarbt zu verkaufen, Und bei den einheimischen 
Lederem sollen sie vor Frembden im Kaufen der Leder dies Yorteil liaben 
im selben Kauf, wie es die Frembden hatten bekommen mógen.

V. Es soli kein Meister mehr ais zwei Schuhknechte und 1 Lehr- 
jungen haben, und dem andern sein Oesinde nicht cntfremden. Die 
Meister sollen dem Oesinde allen MiiBiggang abstellcn, es sei Montag oder 
andere Werktage, So ein Oesinde in der Woche feierł, der soli die ganze 
Woche feiern und der Meister, der ihn in der miiBigen Woch*e aufnimmf, 
buBt 20 Or.

VI. Oehorsam gegen die Obrigkeit. Stirbt ein Mitglied der Zeche 
und ist kein Totengraber da, dem sollen die jungen Meister graben und 
zur Erde besłatten. Begieitung beim Begrabnis,

Die W itwe kann das Haiidwerk weiter betreiben, solange sie ihren 
Witwenstand nicht verandert. Wer das Handwerk aufgibt, bleibt doch zu 
seinen Lebzeiten in der Bruderschaft; wenn sich aber Jematid, der nicht 
des Handwerks ist, in die Bruderschaft einkaufen will, der gibt Q Or,

V.
1553. Dienstag nach Misericordiae, Troppau. D ie  T r o p p a u e r  

K i i r s c h n e r z e c h e  t e i l t  dem  W a g s t a d t e r  K u r s c h n e r h a n d w e r k  
i i b e r  d e s s e n  E r s u c l i e n  i l i r e  v o m  T r o [ j p a u e r  Ra t  e r l i a l t e n e  
»0  rd n u n g d e s S c h n i 11 es« mit :

1. Die Meister sollen den vom Rate alljahrlich bei der Ratsverande- 
rung gesetzten Zeclimeistern gehorsam sein.

2. Wer hier in Troppau Meister werden will, soli daseibst zuvor 
ein Jahr arbeiten, *-dann ein aufrichtig Meisterwerk sciineiden und machen, 
eine Kóniglin Ktirsche von vier Zeilen, dazu soli ihm gegeben werden aus 
der Zech »Ein Hundert Karnikels, Laschetz und Bram, mehr soli er machen 
einen Leibpelz von dreien Schaffellen mit einem runden Nieder (sic), das 
Nieder ‘/2 Ellen lang und die Wurste fimf Spannen weit, auch soli er 
machen einen Gehenpelz nach altfrankisclier Art mit langen Falten*. Und 
dieselben Stiick sollen kommen in die Zech imd sollen yerkauft werden, 
daryon sollen kommen den Herm aufs Rathaus 12 Groschen. Damach 
soli er Burger-Rechf gewinnen, seiner Oeburt und ehrlichen Verhaltung 
Kundschaft bringen und aisdann mit Wissen eines E. E. Rats in die Zeche 
aufgenommen werden; ein ehrbar geboren Wetb haben, oder in einem
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Yiertel Jalir freien. Nimmt er eine Meisterin oder eines Meisters Tochter, 
der soli vorgenannter Meisterstiick frei sein.« W ill ein Meisterssohn die 
Zeche gewinnen, der gibt 20 Gr, in die Zeche, und desgleichen eine 
Meisterin oder eines Meisters Tochter.

YI.
1613, Janner 2. Wagstadt: K a r l  Pra itma von B i i k a u  b es ta t ig t  

der mit se ine r  Z u l a s s u n g  neu a u fg e r i c i i t e t e n  Z u n f t  der  Z i c h n e r ,  
P a r c h n e r  und L e i n w e b e r  die Z e c h a r t i k e l ,  wofiir sie sich gutwillig 
erbieten, jeder Meister jahriich auf zwei Termine '/a Gulden Troppauer Zahl, 
zu St. Georgi 9 Gr, und zu Michaelis 9 Gr., beineben auch alle Meister zu 
jedem Termine 2 Stiick groben Zwiliich, jedes 16 Ellen lang, der Obrigkeit zu 
entrichten. Die Zechartikel lauten:

1. DaB die neu aufgerichtete Zeche einem Jeden auch ohne einiges 
Meisterstiick von dato dieser Confirmation ein Jahr lang offen stehe, daB 
auch ein Jeder, der nur ehelicher Oeburt ist, ob er gleich das Handwerk 
nicht redlich gelernt hatte, gleichwohl in die Zeclie kann aufgenommen 
werden. Nach Ausgang des Jahres ist das Meisterstiick zu fordem.

2. Die Zechineister haben jeden neu eingeworbenen Meister der 
Herrschaft anztizeigen, damit er in das ordentliche Register yerzeichnet 
werde.

3. Haben wir auch von der Hauptzeche kraftige Schreiben, alle und 
jede Pfuscher und Stórer dieses Handwerks unter der Meile Weges ab- 
zuschaffen.

4. DaB wir Zichner, Parchner und Leinweber das Garn in Wochen- 
tagen und Markttagen allein zu kaufen befugt sein, jedoch die Btlrger 
nicht aiisgeschlossen, die es zu ihrer hauslichen Notdurft brauchen. Aber 
mit Garn und Leitiwand zu handeln und es zu verschneiden soli ilinen 
ganz und gar verboten sein, es ware der Sache, daB sie sich auch in unser 
Mittel begeben wollten, denen soli es zugelassen werden.

5. Soli auch Keinem zugelassen werden, das Garn aiiBerhalb der
Stadt vor den Stadt Toren zu kaufen, sondern sollen dasselbe auf den
freien Markt kommen lassen. Es sei gleich an einem jahrmarkt oder 
Wochenmarkt und alsdanii mag Jeder kaufen, wer es bedtirfen wird,

6. Soli auch keinem Fremden noch Einheimischen Leimett, Parchen, 
Halbwollenes, Pinzen, Schleier oder Ware, die wir machen kónnen, am 
Wochenmarkt oder an einem andern Tag zu yerkaufen zugelassen werden, 
ausgenommen am freien jahrmarkt, da soli es jedem erlaubt sein.

7. Soli auch keinem Fremden Arbeit aus der Stadt oder Yorstadt 
zu holen, noch Leimet heim zu tragen, zugelassen sein; wo ein solcher 
befunden wiirde, dem soli die Arbeit genommen nnd den armen Leuten 
im Hospital gegeben werden,

8. Soli auch den Pinzenwebern nicht zugelassen sein, Garn einzu-
kaufen, l*inzen daraus zu machen, nachmalen dieselben zu yerschneiden,
ausgenomiTien was ihnen ins Haus vonnÓten ist, und sich allein an der 
fremden Arbeit gentigen lassen, was die Biirgerschaft machen laBt.



9. Soli auch Keinem zugelassen werden, Zwirti und Schnure zu 
machen, welche uns armen Zichnern etc., das beste Garn aufkaufen, ver- 
arbeiten und das Brod vor dem Maul wegschneiden.

10. Sol! uns auch zugelassen sein, auf dem Markt Schafwolle, daB 
wir die »Macheier* Leimet,*) Mesolan und ander Halbwóllenes machen 
konnen. Darzu soli auch die ehrbare Zeclie ihr eigen Siegel, Mangel und 
was darzu gehórt haben.

11. Soli auch kein Gesell mutwilliger Weise in der Woche Feier- 
abend machen, ausgenommen an einem Montag zu Yesperzeif, bei Strafe 
von 4 Gr. dem Meister zu verfallen.

VII.
1614. Marz 20. Wagstadt. Kar l  P r a ź m a  vo n  B i lkau ,  E r b h e r r  auf 

W agstad t  und Stiebnig,  bestatigt den Wagstadter  Tuchmachern fol
gende Zechordnung :

1. Ist ihnen vergunnt das zu siegein wie in anderen kaiserlichen 
Stadten brauchlichen ist.

2. Anreichend die Wollenmarkte, derer drei zu Oeorgi und drei zu 
Michaelis gehalten werden, soli jeder Bauersmann dieser Herrschaft bei 
Strafe von 4 Scheffel Haber selne Wolle auf obgedachte Markte stellen, 
und erst wenn er sie hier auf drei Markten nicht verkaufte, anderswo 
zu yerkaufen befugt sein.

3. Von dem Walken in der Walkmiihle unterhalb der Stadt ist von 
einem Tuch 3 schles. Gr. zu 12 Hellern gerechnef zu zahlen, wogen die 
Herrschaft die Muhle im baulichen Wesen erhalt.

4. Ebensoviel ist in der Sttebniger Walkmiihle zu zahlen, wo die 
Herrschaft auch das Holz zum Wasserwartnen gibt. Wenn die Walkmiihlen 
stille stehen und der Tuchmacher anderswo walken will, hat er sich vorher 
anzusagen bei Strafe von */2 Malder Haber.

5. Der Tuchmacher hat den Altesten und Zechmeistern Gehorsam 
zu leisten bet Strafe von 5 Pfund Wachs.

6. Ein Fremder, der in die Zeclie einwerben will, hat vorerst zwei 
Jahre hier zu arbeiten »damit er sich der Handwerks Oewohnheit zu halten 
wisses dann 4 Lernjahre nachweisen und Zechrecht 6 fl., Harnischgeld 
11 Gr. und 4 Pfund Wachs erlegen.

7. Der Einheimische soli zwei Jahr wandern und beim Einwerben 
Zechrecht 3 fl., 4 Pfund Wachs und 11 Gr, Harnischgeld zahlen; eines 
Meisterssohn wandert ein Jahr, zahlt 11 Gr. Harnischgeld und 2 Pfund 
Wachs, der aber nicht wandert, zahlt zur Strafe 3 fl. Meisterswaisen 
genieBen volIkommenes Zechrecht. Etn Fremder, der eine Meisterswitwe 
heiratet zahlt Zechrecht 3 fl., 4 Pfund Wachs und 11 Gr, Harnischgeld.

8. Wer einem Leinweber, Stricker oder sonst Jemand auBerhalb 
des Handwerks Wolle spinnt, oder wer Wollenes in Leinenes eintragf, 
tnuB Neu Zechrecht erlegen. Kein Stricker sol) von wollenem Garn auBer
halb freien Jahrmarkts fei! haben bei Strafe der Confiscation halb der 
Herrschaft, halb der Zeche,
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9, Es soli jedem Kaufmanti fremde Tiicher jeder Zeit zu schneiden 
ynicht erweigert werden.

10, Der widersetzliche Meister buBt Neuzechsrecht.
11. Wer einem Andern sein Tuch schmahet gegen den fremden 

Kaufleufen biiflt 5 fl.
12. Es soli jeder Meister die Lang des Worfs*) 36 Ellen scheren, 

in die Breite aber zu 40 Oangen, bei Strafe von soviel Pfund Wachs ais 
Ellen oder Gange weniger gefunden werden.

VIII.
1700, Dezember 18. Sctiloli Wagstadt. Franz W i lhe lm  Anton Sed l

nitzky auf Wagstadt etc., erneuert uber Bitten der drei W ags tad te r  Top- 
fer Hans  Schi ller,  Hans  He inr ich  und Michael  Schoiz die anno 1627 
bei der P l i inderung der Stadt vernichteten Zechart ikel ,  welche sie in 
Absdirift yorweisen:

1. FleiBiger Besuch des Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen_ 
Zwei jungę Meister haben die Lichter bei den Opfergangen der Zeche an- 
zuziinden nnd auszulóschen.

2. Ein fremder Tópfer der in die Zeche aufgenommen werden will, 
zahit der Zeche 1 Thaler und 4 Pfund Wachs, gibt auch ein yolliges Mei- 
ster-Vesperessen nebt 1 Achtel yon drei Eimern Bier, der Obrigkeit aber 
auch auch 1 Thaler schles. Vor der Aufnahme hat er ein Meisfersliick zu 
machen: einen Topf und einen Krug 1 Elle hoch und breit, aucli eine Relb 
Arch (Reibasch?) auf '/a Elle hoch und breit; Meisterssóhne und Jene die 
Meisterswitwen oder Tochter lieiraten sind vom Meisterstuck frei und ent- 
richten an Geld und Wachs die Halfte.

3. Fremde Tópfer am Jahrmarkt konnen yerkaufen nur von 8 Uhr 
bis 12 Uhr am andern Tag. Jeder hiesiger Meister hat yon nun an 30 
Kreuzer Zins jahrlich zu zahlen, Herrschaftltche neue Arbeit haben sie gegen 
leidiiclies Geld, Flickarbeit ohne Entgelt zu yerrichten. Ebenso hat jeder 
Meister jahrlich 13 Kórbe GefaB zu entrichten.

4. Ungehorsam gegen die Zeche, Schmahung der Arbeit wird ge- 
btiBt mit 2 Pfund Wachs.

5. Wer in der Stadt oder Yorsfadt sich durch einen hier nicht be- 
zechten Tópfer einen Kachel setzen lafit ohne Wissenschaft der Zeche, ist 
beim Biirgermeisteramt zu yerklagen, biiflt nach Erkenntnis der Zeche und 
zahlt der Obrigkeit 18 Gr. schles.

6. Lehrjungen konnen nur mit Wissen der ganzen Zeche aufge
nommen werden, lernen 3 Jahre, haben sich mit dem Meister wegen des 
Lelirgeldes zu yergleichen, in die Zeche zahlen sie 3 Thaler schles. und 3 
Pfund Wachs, wandern hlerauf zwei Jahre. Meisterssóhne yollziehen die 
Halfte alles dessen.

7. Kein Geselle soli wider Willen des Meistecs zwei Wochen vor 
Weihnachten, Ostem, Pfingsten oder vor dem jahrmarkt aus der Arbeit 
treten bei der Bulie 2 Pfund Wachs und 18 Or. der Obrigkeit.

’) Warf, die Kette am Webestuhi,



8. Wenn Einer zum Begrabnis eiiender ais sie die Leiche iiber die 
Schwelle hinaustragen nicht kommen sollte, der buHi von einem groBen 
Begrabnis 1 Pfund, von einem kleinen '/b Pfund Wachs.

9. W ill Einer bei der Zeche klagen also daB die Zech gefordert 
werden muBte, hat er der Zeche Fordergeld 4 weiBe Gr. S 12 Heller zu 
entrichten. Alle 4 Wochen zahlt der Meister in die Zechtruhe 18 Heller, 
der Gesell 9 Heller.

10. Wenn ein Unbezechter auBerhalb des Jahrmarktes Oeschirr ver- 
kaiifen wiirde, der verfallt die Ware halb der Obrigkeit, halb der Zeche.

37



6in Beitrag zur FdileL Kriegŝ  
gefdiichFe des Suhres 1741.

Von Dr. Karl K na f l l t s ch ,

Ein ausgezeichnefes Bild organisaforischer Taligkeit des Deutschen 
Ritterordens hat Dr. Karl F u c h s  in seiner »Geschichte der Deutschen Ordens- 
burg Busau« entworfen.*) Yielfach ist daraus auch zu ersehen, welchen Anłeil 
der Ordenssitz Freudenthal an der wirtschaftlichen Einrichtung dieses Gutes 
genommen hat, so daB man unwillklirlich den Eindruck gewinnt, daB die 
Herrschaft Freudenthal unter den an der Grenze Mahrens und Schlesiens he- 
genden Besitzungen der Deutschritter stets die fuhrende Rolle hatte.

Eine Reihe von Akten, die mir von der Leitung des stadt. Museums 
in Troppau zur Yerfugung gestellt wurden, behandelt nun ein Kapitel der 
Ordensgeschichte, welches wohl auch fiir die Landesgeschichte ziemlichen 
Wert besiłzt. Die Schriften befreffen die Fiirsorge des Ordens fiir seine Besitzungen 
in Mahren und Schlesien bei Ausbruch der Friederizianischen Kriege. Man er- 
sieht aus ihnen, wie der Statthalter von Freudenthal G r a f  L a z e n h o f f e n  
sonverain mit dem Feinde verhandelt, Neutralitat erwirbt und solche zugesteht, 
im ubrigen aber doch mit Takt die Treue, welche er der Konigin ais Landes- 
herrin schuldet, zu bewahren versteht.

Aus dem Faszikel, welcher die Aufschrift tragt: »Fliichtung des Silber- 
werks und Archives aus dem SchloB Freudenthal nacher Briinn« sind fiir das 
Jahr 1741 folgende Stucke von Wichtigkeit: 1. eine Aufforderung der »Ober- 
Miiitar-Commission« in Brunn an G r a f  Lazenho f fen ,  behufs Ordnung 
der Fourage- und Proviantlieferungen des Ordens in Briinn zu er- 
scheinen; de dato 15. Oktober 1741, 2. ein Schreiben des Deufsch-
Ordens-Hauskomturs B a r o n  vo n  W e r d e n s t e i n  in Freudenthal an den 
Statthalter Grafen Lazenhoffen; de dato 20. Oktober 1741. 3. die Kapitulations- 
bedingungen, unter denen die Stadt Freudenthal, welche von einer kleinen 
Truppe osterr. Kavatleriebesetzf ist, sich dem O r a f e n T r u c l i s e B z u W a l d b u r g

') Besprodien im 2. Hefte dieser Zeitsehrift, S. 95,



ergibt; de dato 20, Oktober 1741. 4. ein Schreiben des A ni ts-Sekre tars  in 
Frendentlia! —  der Naine ist nicht genannt — an Lazeniioffen; 5. ein Schreiben 
des Freudenthaier Hauskomturs B. v. Werdensfein an den Statthalter; de dato
22. Oktober 1741.

Diese 5 Scliriftstiicke geben ein Bild der Tatigkeit, welche der Orden 
im Interesse des Schutzes seiner Outer entwickelt hat. Mit ihren defaillierten 
Angaben enthalten sie jedoch viele Bemerkiingen, welche dem Darsteller der 
schlesischen Kriege von Wiclitigkeit sein miissen. D es halb  e n t s c h lo B  ich 
mich, d ie se lb e n  w ó r t l i c h  zum A b d r u c k e  z u br ingen ,  wodurch zum 
erstenmaie fiir dte Geschichte Freiwaldaus in die ereignisrcichen Tage vom
19. bis 21. Oktober 1741 ein klares Licht geworfen wird.

Was nun die Rolle betrifft, welche der Deutschordcn selbst gespicit 
hat, so wird diese noch deutlicher aus einem 6 OroIloktavseiten umfassenden 
Schreiben, das der Statthalter am 24. Oktober an den Hochmeister Kurfursten 
C lemens August von Koln  (1732— 1761) gerichtet hat und in welchem eine 
authentische Darstellung aller MaBregeln gegeben ist, die zur Sicherung der 
Ordenssache getroffen wurden. Ais Belege fiir seine Darstellung legt er die 
publizierfen 5 Schriffstucke bei, die samtlicb Kopicn sind, wahrend Lazenhoffens 
Schreiben im Original voriiegt.

Die Entwicklung der Dinge aber war folgende: Nachdem Friedrich II. 
ain 16. Dezember 1740 seinen Einbruch in das erselinte und beanspruclite 
Scliiesien gemacht hatte, war schon im Janner 1741 sowohl das Jagerndorfer 
ais auch das Troppauer Gebiet erorbert und besetzf worden. Am 10. April, 
einige Tage, nachdem Maria Theresia dem Erbprinzen Josef das Leben ge
schenkt, erfolgte die erste grofie Niederlage der Ósterreicher bei Mollwitz. 
Gleichzeitig aber reinigfe ósferr, Kavallerie das schwacli besetzte Troppau- 
Jagerndorfische Oebiet vom Feinde, der sich mir im nórdlichen Weslschlesicn 
an eintgen Platzen behaupfete. In diesen Zeitpunkt, d, i. in den Spatsommer 
1741, fallt eine Aufforderung des Hochmeisters Clemens von Koln an 
seinen Statthalter in Freudenłhal, de dato Bonn, den 6. September 1741, die 
im Original ebenfalls bei unseren Akten liegt, das im SchloB Freudenfhal be
findliche Silber sowie die documenta, d. i. das Ordensarchiy nach Briinn 
in Sicherheit zu bringen.') Sollte Freiidenthal belagert werden, so liat der Statt- 
halter oder sein Beyollmachtigter sich mit diesem Schreiben beim kommandie- 
renden Offizier zu melden und denselben nm Schutz zu ersuclien, daB das 
Yermógen des Ordens yor Brand und Plunderung bewahrt bleibe, die der 
Kurfiirst namentlich von Marodeurs befurchtet.

Ob in dieser Sache mit Koln noch andere Scliriftstiicke gewechselt 
wurden, ist nicht zu ersehen. Siclier ist jedoch, daB der Statthalter alles NóHge 
yorgekehrt hat, um der Sachlage zu begegnen, und daB dies die Anordnungen 
seines Herrn mehrfacli uberschreilet. Daraus schlieBe ich eben auf einen neuer- 
lichen Briefwechsel, worauf auch der Umstand hiiiweist, daB die eigentliche 
Schutztafigkeit Lazenhoffens erst Mitte Oktober, also mehr ais einen Monat 
spater beginnt. Mit diesem Zeitpunkte setzt auch das Referat des Statthalters 
yom 24. Oktober ein.
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Ani !5, Oklober liatte Lazenlioffen voii der Militarkotnrnissioii in Briinn 
(B e i l a g e  1), yertreten durch G r a fe n  R u d o l f  K o rz i in sk y ,  die Aufforderimg 
erhalten, in Brunn zu erscheinen, um persbnlich mit der Konimission Verab- 
redimgen beziiglich der Provian1- und Fouragelieferungen zu treffen, zu denen 
das Ordensgebict fiir die osterr. Truppen yerpflichfet worden war. Der Grund 
fiir die Yorladung lag in dem Umstande, daR der Eulenberger Kontributions- 
einnehmer nicht tadellos gearbeitet hatte, wie denn auch der Statthalter in 
seinem Berichte ausdriicklich bemerkt, daR »ansons1en die Herrschaff Eillenberg 
in Einen unbegranzlichen schaden ganz gwiR Yerfallen habe miissen*. Beyor 
er aber yon Ereudenthal abgereist war, hatte er in Anbetrachi der Nachrichten, 
dafi die in Schlesien bequartier1en Brandenburgischen Truppen sich wieder in 
Bewegung gesełzt, dcm Haiiskomtur B a r o n  yon W e r d e n s t e i n  die In- 
struktion zukommen lassen, daR er sich nicht nur auf sicliere Kundschaft yer- 
legen, sondern auch, falls die PreuRen nach Ereudenthal kamen, dem Komman- 
danten der feindlichen Truppen entgegengehen und diesen in des Staithalters 
Namen ersuchen solle, die Herrschaft Ereudenthal, besonders aber Stadt und 
ScliloR, vor Pliinderung zu bewahren und daR er fiir den Statthalter, den 
Komtur, die Offizianten, Geistlichen und die Dienerschaft, dann die Mobilien 
jeder Art eine salva guardia auswirken solle, wogegen auch der Orden neutral 
bleibe. Unterdessen reiste Lazenhoffen nach Briinn ab und Baron Werdenstein 
taf, wie ihm befolilen war ( B e i l a g e  II). Er lieR sich iiber die Bewegungen 
der feindlichen Truppen Bericht erstalfen und erfuhr, daR am 18. Oktober die 
Mannschaften yon Bransdorf, WeiRkirch, Jagerndorf und die Ulilanen yon 
Krotendorf sich nach Troppau begeben hatfen, um sich hier mit der Besatzung 
zu yereinigen; ebenso ist Benniscli von PreuRen besetzt und am 20, Oktober 
um 9 Uhr yormittags werden sie schon in der Richtung auf Freiwaldau ge- 
meldet Zu gleicher Zeit erfahrt Werdenstein, daR der osterr. Kommandant von 
Freiwaldau bereits Ordre zum Abmarsch empfangen habe. So ritt er den 
PreuRen bis Wockendorf entgegen und erbielt yom General Grafen T n i c b s e R  
z u W a l d b u r g  die Zusicherung, daR er der Stadt keinen Schaden zufiigen 
wolle, wenn er nicht dazu yeranlaBt wiirde. Unterdessen hatte der osterreidii- 
sche Kommandant — ein Leutnant(?) — Unterhandlungen wegen freien Abzuges 
seiner Mannschaft eingeleilet und alle Forderungen yon den PreuRen bewilligt 
erhalten ( B e i l a g e  III). Um 1 Uhr yerlieRen sie die Stadt und an ihre Stelle 
fralen um ‘/a3 Uhr nachmittags am 20. Oktober 2000 Mann der Feinde. Graf 
Waldburg nabm sein Quartier im Deutschordens-SchloR, yom Komtur ais Haus- 
herrn freimdlich bewillkommt.

Fiir den Moment war zwar Freudenthal yor den Foigen des Krieges 
gesichert, aber der Statthalter wollte auch fiir die Zukunft und nicht nur fur 
Freudenthal, sondern auch fiir die an der Einbruchspforte nach Mahren liegenden 
Ordensbesitzungen Sicherbeit (salva guardia) baben. Daher war die Mission 
Werdensteins keineswegs erledigt. Und da ein solches Ansuchen nur yom 
Hóchstkommandierenden bewilligt werden konnte, so nniRte sich der Komtur 
nach Troppau begeben, wo unterdessen F e id m a r s c h a l l  G r a f  Sch  w er i n, 
der Sieger von Mollwitz, eingetroffen war. Zn dieser Reise, welche Werden
stein in der Friihe des 21, Oktober unternahm, war er durch den preuBischen 
Kommandeur angewiesen worden, mit dem er noch am Ahend des 20., wahr- 
sdieinlicli bei oder nach der Tafel, eine Unterredung gehabt hatte. Die Plótz-

40



lielikeit der keise niaclite es notig, dali er noch urn 12 Ulir naclits seineii 
Sekretar aufsiiclien und ihm die Amtsvertre1ung ubergeben mufite. Der Bericld 
dieses Beamten ist in B e i l a g e  IV enihalteti. Man ersieht daraus aiich, dafi 
Graf Waldbiirg sclion am 21. Oktober nacb Mahren aufbrach und nur 300 
Mann in Freudenllial zuriickliefi. Es isl sehr interessant was B e i l a g e  V uber 
die endliche Eriangung der salva guardia berichtet, die in 4 Exemplarcn aus- 
gestelli wurde, 1 fiir den Statihalter, 1 fur den Komtur, 1 fur die Herrschaft 
Eulenberg und 1 fiir die Herrschaft Busau. Aiich ist dieser mit sicbtlidier 
Sorgfalt abgefalite Bericht Werdensteins ein l i t ibsc l ie r  B e i t r a g  zur Clia- 
r ak te r i s t ik  des b c ru h m ten  p reu R ts ch en  H ee r f i ih re r s ,

Inzwisclien weilte der Stattlialter in Briinn, wohin tatsacłilich schon 
friiher das Silber und das Archiv von Freudentha! gebracht worden war. Es 
muR ihm aber ein neuerliclier kurfiirstlidier Befehl zugekommen sein, der ihm 
auftrug, die Ordensschatze von Brunn nach Eulenberg zu schaffen, offenbar 
deshalb, weil der Hochmeister der Meinung war, wenn Eulenberg die salva 
besaRe, so kónnte denselben nicbts mehr geschehen. Aber der Statthalter will 
dies absolut trotz erbaltenen Befeliles nicht wagen und bringt zur Rechtferti- 
gung seiner Weigerung mehrere wichtige O run de vor. So hiitte der Kardinal 
und Bischof von Breslau sich fiir eine Reise naeh Freiwaldau auch eine salva 
guardia verschafft'und sei dennoch von einem Brandenburgischen Kominando 
aufgehoben und eine Zeitlang zum Gefangenen gemacht worden; ebenso seien 
andere Orte und Schiósser trotz Schutzbriefes gebrandschatzt und gepliindert 
worden, Sein Ansuchen urn einen Pafi fiir freies Geleite durch das Land sei 
abschlagig beschieden worden und endlich sei die BevÓlkerung so verarmt 
und infolge dessen beutegierig, dafi trotz aller Sicherungen bei befreundeten 
und fetndlichen Truppen ein ungehinderter Transport des Silbers und des 
Archives durch Orte, welche nicht von Soldaten besetzt waren, wegen der 
Unzuverlassigkeit der LandbevÓlkerung ganz unmoglicb ware. Er sei der 
Meinung, die Sachen in Briinn zu lassen, wo sie an einem Orte yerwahrt 
wiirden, an dem sie auch im Falle einer Bombardierung oder Pliinderung voll- 
kommen sicher seien, abgesehen davon, dafi vor einer Belagerung noch 
immer Zeit genug sei, dieselben, wenn es der Kurfurst wiinsche, nach Trentschin 
oder PreRburg translozieren zu konnen. Der Statthalter selbst werde sich nach 
der Herrschaft begeben, welche am ungefahrdetsten ware, urn von hier aiis 
fiir die Interessen der anderen Ordensguter sorgen zu konnen. Es war dies 
O beri  an gen dor f  in Mahren.

W ie aus dem Gesagten zu ersehen, hat Lazenhoffen keine grofie Zu- 
versichf in die Oeleits- und Schutzbriefe, wenngleich er zur Eriangung der- 
selben durch seinen Komtur alles veranlafit hatte, Und sowohl im ersten Schrei- 
ben des Kurftirsten an Lazenhoffen ais auch in dessen jetzigem Referate an den 
Kurfiirsten klingt immer durch, dafi man sich weniger vor dem Feinde ais 
vielmehr vor den Marodeuren und Plunderern furchte, ein Umstand, der inter
essant genug ist, urn zur Charakterisierung der Zustande im Lande im Jahre 
1741 festgehalten zu werden.
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Es folgen nim die 5 Sctiriflstiicke.

I.
Von der O b e r - M i l i t a r - C o m m is s i o n  in B r i in n  an des  H e r m  

G. V. L a z e n b o f f e n s  E x ce l l e n z ,  de d?i Briinn, d, 15. Xbris 1741,
Nachdemezwarder EullenbergerConlributions-Einnehmer wegen Lief- 

fenmg des KÓnigl: Proviants und Fourage, aiich sonsfen was deme an- 
hangig, sich allhier eingefunden, nnd veraccordiret; zumalilen aber dises 
Gescliaft mit ganzltcher Verlassigkeit nichl eingerichtet, folgsam ohnumgang- 
licii nóthig ist, damit dises so importante und lliro Maytt. unser Allergna- 
digsien Frauen allerhochsten Dienst so sehr respicirende negoliiim in das 
Yollkommene gebracht werde, solclies hingegen nicht wohl anderst alB durch 
Eiier Excellenz Anherokiinfi bewiirket werden kan; Alfi versehe ich mich, 
dieselbe werden ohnfehlbar den 191en hujus, auch ehender, da es móglich, 
allhier eintreffen und diBfalls mit der Kbnigl, Militar Commission das ohnge- 
saumbte mit verabreden helffen, aiiBer difiem und in widrigem Fali Sie sich 
einer olmfchlbahren Yerantwortung unterziehen diirfften. Wornebst beharre.

Rudo l f ,  G r a f f  K o rz i in sk y .

II. '
An des Herrn S t a t th a l t e r s  G. v. L a z e n h o f f e n s  E x c e l l e n z  von  

dem H e r rn  H a u B  C o m m e n t h u r n  B. v. W e r d e n s t e i n  de d"- Freuden- 
thall den 20. Xbris 1741.

Gestem mittags brachte der hiesige Mauthner die Nachricht von 
Brannsdorff mit, dali die Brannsdorffer 4 grenadiers Compagnien von dar, 
nebst denen 6 Compagnien von Weyllkirch, 5 Compagnien von jagern- 
dorff und die Ulanen von Krottendorff (Zur WieBe ist die Cavallerie auBer 
etwelciien Ober Officieren nicht geweBen) gestem friih aufgebrochen und 
ihren Marche auf Creutzendorff gegen Troppau genohmen, wohin aber solches 
Corpo von Creutzendorff (allwo vielleiclit mehrer TrouppenauB demTroppau- 
ischen zustoBen werden) ob auf Troppau oder iiber die Charte in Mahren 
gehen wird, wisse niemand, auch die Officiers nicht zu sagen; daB sie 
aber schwere Artiglerie und vielle Munition Waagen mit sich fiihren, seye 
gewies. Annoch gestem gegen Abend hab ich den Mauthner auf Bentsch, 
weill ein Geriicht entstanden, ob solten 1500 Preutien alda ankommen seyn, 
fortgeschicket, welcher mir heunt rapportiret, dali Bentsch voller Preussen 
lage, und Stiicke mit sich hatten, auch ihr March anhero nacher Freuden- 
thal gehe. Weill daim heunt um 9 Uhr versichert worden, daB die PreuBen 
schon im Anzug seint, audi der hiesige Commendant mir eroffnet, die 
Ordre zum Abmarcli empfangen zu haben, auch gleich mit seinen Com- 
mandirten weggehen wili; So bin ich denen anmarchierenden Trouppen 
entgegengeritten bis Wokendorff, wo ich von der ersten Feldt Wacht ange- 
halten, endlich zu dem Commandierenden H. gral Truchses gefuhret 
worden, welchem ich das Compliemenł gemacht, und gebetten, die arme 
Stadt Freudenthal und SchloB mit Feyer und Pitinderung zu yerschonen, 
der mir gleich geantwortet, ich solite darvon nicht gedenken; Er karne alB 
Freund, und solite sich die Stadt und SchloB nichts zu befórchten haben.
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Er hatłe Ordre, sich so viell mdslich zu menagieren, jedoch hoffe er, der 
hiesige Commendant wiirde auch raisonabte seyn; dieser der Lieutenanl lieI5e 
mir auch bey meiner Hereinkunfft iiinb V-'2 Ulir sagen: Es ware iiime von 
denen Preulien alles zugestanden worden, was Er begehret haf; die Huliaren 
haben die Preufien nicht erwartet, sondern seinl urn 1 Uhr uber den 
Galgenberg hinaus marchieret; Ich habe den Herm General zur Taffel 
eingeladen, welcher auch zu kommen versprochen; um */s3 Uhr seint bill 
2000 Mann in aliem herein marchiret, der Herr General hal das ihm 
angetragene Quartier im SchloB genohmen, und bedauerl sehr, daR Er 
Euer Excell: hier nicht antreffen und complimenłiren sollen; Morgen 
komrnt der Herr Gral Feld Marschall V on  S c h w e r i n ,  welcher aber disen 
Tag nur hier verbieiben wird; bey deme ich um die Salva Quardia vor 
die Herrschafften E u l l e n b e r g  und B u s o w  bitten werde. Der H. Obrisle 
von Ulanen hał sich zwar verlauthen lassen, daB Sie in Mahren gingen, 
aber sonst habe ich solches noch von Keinem gehóret, zu hoher Gnad 
mich empfehle und gebleibe . . .

III.
C a p i t u l a l i o n  und  O b e r g e b u n g  d e r  S t a d t  F r e u d e n t h a l l  

den 20. Xbns 174],

Bey Einriickung dero kónigl. Maytt, zu Preussen unfer Commando 
Ihro Exzellenz Titl, Herm general-Lieutnant Reichs Oraffen vo n  T r u x  
zu W a l  d b u rg,Commendant iiber ein Regiment zu Fuli stehendeTrouppen 
seint nachfoigende puncta geschlossen, accordiret und ratificiret worden.

lino Die guarnison mit Ober- und Unter-Gewehr und Klingendem 
Spięli, frey, sicher und ohngehindert nacher Ollmtitz zu Ihro Maytt, der 
Kónigin ferneren Diensten auBmarchieren zu lassen.

2do Drey Eiserne Stiikh samt 3 Doppel Haken und jedem Mann 
30 scharfe SchueB mitzunehmen.

3*io Das Benothigte Brod ebenfalls vom 21 ten bill 28. ind,
4to Den Benothigten Vorspann Vor die Bagage und Kranken, 

bestehent in 14 Waagen, jeder aber mit 4 Pferden bespannet, dann eine 
Chalese mit 4 Pferden bespannet nóbst zweyen Reith Rerden.

5*0 Imgleichen 6 angeschiilirte Pferde zur Fortbringung dereń 
obbemelt, 3 Stuckhen.

6*0 Sofern war auch mit konigl. Preull.Trouppen zusammen treffen 
móchten, ungehindert marchieren konnen.

Zu mehrerer Beglaubigung habe ich diese obstehende 6 puncta 
nicht nur allein eigenhandig unterschrieben, sondern auch mit nieinem 
angebohrnen Reichs Oraffl. Signet bekrafftiget, Geben Freudenthall den
20.teti xbos 1741.

(L : S:) Truchsell Graff zu W a l d b u r g
General Lieut,

IV.
An des Herm Statthalters O ra fe n  von  La z e n h o f f e n s  E x c e l l :  

Von  dem A m b ts  S e c r e t a r io  zu F r e u d e n t h a l l  de do. Freudenth: den 
21, Xbris 1741.
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Eiirer Hoch ReichsgraffI, Excellenz habe ich In Unterthanigkeif zu 
eróffnen, wie noch ihro Hochw: und Onaden Herr Hauf3 Commenthur 
heunt Nacht um 12 Uhr bey mir herauben gewelien und gesagt, dafJ Er 
gleich von dem H: Gralen Graf Truchses her komme, und den Augen- 
blick von seibleii in Vertrauen Vernohmen, daR auf Eriedland, Eullenberg 
und Langendorff, dann auf Rómersiadl, Janowitz, Ullersdorff, Wiesenberg, 
Goldenstein und Altstadt einige PreuR: Trouppen in guarnison geleget 
werden, wie der Herr gral dann selbst mit einem Theill derselben hier- 
liegenden auff Friedlandl, und Romerstadt heunf Vormittag noch fortgehef, 
aber fiir seine Persohn bald wieder zurukkommen und hier Orths wegen 
seiner Leuthe schlechfen guartiers Unterkommen etwann 300 Mann in Be- 
satzung lassen, mit denen ubrigen aber auff Jagerndorff zurukgehen werde. 
Hiedurch hat der Herr HauB Commenthur Gelegenheit genohmen, sich 
dem H. generalen zu expliciren wie nach Er von Euer Excellenz befehliget 
seyn in dero Nahmeti bey dem Herm gral Feld Marschalfen Grafen von 
Schwerin um eine Salva guardia auf des hohen Ordens Herrschaften in 
Mahren, Eullenberg und Busow, dann Ihro und seine Persohn Officianten, 
Geistliche und Bediente samt aller derer Habhafften und Mobilien, wie 
die immer Nahmen haben mógen, zu bitten; auf welches der Herr gral 
ihme aufrichtig gerathen, Er mogte heunt friih um 5 Uhr Persohniich an 
den H : Feldt Marschallen des wegen gehen, den Er entweder noch zu 
Troppau od auf dem Weeg hieher antreffen wiirde und wiirde seltber 
hierann ein Wohigefallen haben; dahero ist der Herr HauR Comt; heunt 
friih auch schon auf Troppau fort, umb die Salve gardę auR zu bringen; 
damit aber Euer Excellenz hievon desto zeitlicher Nachricht bekommen 
móchten, habe ich der Nothdurfft zu seyn erachtet, dise Staphettam abzu- 
schiicken. empfehle mich zu hoher Gnad und ersterbe . . . .

V.
An des H : Statthalters G. v. L a z e n h o f f e n s  E x c e l l :  v o n  de m  

H e r r n  H a uR  C o m m e n t h u r n  zu F r e u d e n t h a l l  de do. Freudenthall 
den 22. Xbris 1741.

Gestem friih umb 5 Uhr ist der Herr Baron von Schubirtz ex 
parte politica von Mahren mit einem Fandrich a militari bey hiesigen Herrn 
gralen eingetroffen, umb sich allda zu erkundigen, ob die Kónigl. PreuR. 
Trouppen ais Freind, od Feind in Mahren einruketen. Der Herr gral aber, 
wie ich nachgehends vernohmen, hat beyde an den Herrn Feld Marschall 
von Schwerin naclier Troppau verwieRen, wohin ich eben voraus gangen 
und nach 10 Uhr Vormittag eingetroffen bin, wegen des H. Feld Mar- 
schalls viellen Verrichtungen aber nicht gleich Yorkommen kónnen, sondern 
mir sagen lassen, Er wiirde das Yergniigen haben, mich bei seiner Mittags 
Taffel zu sehen, welches auch dem B : Schubirz nachgehends vermeldet 
worden ist; Im Taffelzimmer ist der Herr Feld Marschall gleich auf mich 
zugekommen und empfangen; Nach der Tafel zoge Er mich ganz allein 
an ein Fenster, wo ich Von Euer Excellenz das Compliement, und zu- 
gleich die Werbung um die Salva Quardia abgeieget, worauf Er mir 
meldete, ich wiirde wohl heunt noch hierbleiben, dagegen aber ich re-
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ponierte; wie dafi ich viell Oaste zu Freudenthall hatte, und iiiemand sonst 
da ware ein und andere Yorkehrunjren zu machen; Er hat ein und das 
andere gefragt und kann ich die gegen mich bezeigte obligantite nicht 
genugsam beschreiben; und gabe mir die Sfund auf den Abend uni 6 
Uhr, welche Stund auch der Herr Creyfihauptniann bekommen; alb ich 
mich nebst diesem in der Commenda befunden, kamen umb 5 Uhr abends 
2 PreuB: Offiziers dahin, wo einer mir, der andere dem H. Creyllhaubt- 
mann in der Slille beybrachte, wiir móchten unsere Peiita schrifilich auf- 
setzen, ich sogleich gabe ihme das von dem Ambts Secretario hier 
noch aufgesefzte pro Memoria, die Officiers meldeten zugleich, es seye 
der H : Feldt Marschall unpaslich worden; umb Q Uhr wurden mir 4 St: 
Salves gardes uberbracht alB eine fiir Euer Exzellenz, die hier in originali 
beyligef, die ander vor mich, die 3te vor die Herrschaffl Eullenberg und 
alle Dorffschaffłen Specific&, und die Vierte vor die Herrschafft Busow, und 
dortige Dorffschafften; Weil ich nun wegen Unpaslichkeit des Fi: Feld 
Marschalls weiter zu ihm nicht kommen konnen, bin ich um 12 Uhr 
Nachts Von Troppau zu gleich mit FI. B : Schubirz ausgefahren, ich gienge 
anhero, und jener auf Floff, welcher vom Feldf Marschall erhalten: w iir  den 
d ie  M a h r e r  ih n  f r e u n d l i c h  e m p f a n g e n ,  so w i i r d e  er i h n e n  
nicht nur  freundl ich begegnen, sondern  a u c h  s ie  b e s c h i i f z e n ,  
w e rd en  sie ihm aber  f e in d l i c h  begegnen,  so hatten sie s ich 
die ub len  F o lg e n  se lbs t  b e yz u m e sse n ;  Ich habe dem Euilenberger 
Flaubtmann die dahin gehórige Salve gardę in Original zugeschiiket, umb 
sich wegen die heunt daselbst einrukende PreuBen allenfalls zu bcdienen; 
auch das auf Busow zur schleunigen Befórderung dahin beygeschlossen. 
Hierinit sende ich die Freuden Thaller Capitulation in Copia gehorsambst 
ein, und hoffe die Gnade zu haben, Euer Excellenz dise Feyertag hier in 
Freudenthall unterthanigst zu bedienen; worumb zu bestandiger Gnade 
mich devotest empfehie und ersterbe . . . .
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Zur Wirtrdiaffsgefdiidite 
SchleHens in den ̂ ahren 

o o 1898 bis 1905. o
Von Dr. B. SCBHSBERinHyR, k. k. Hrchiukonzipist im Finaniminisitenum.

Fortsełzung.')

Die hage der einzelnen Indusiriezweige Schlesiens in 
den 3ahren 1898 bis 1905.

In dem 4. Hefte des ersten Jahrganges der Zeitschrift fiir Geschichte 
und Kulturgescliichte Ósłerreicliiscli - Schlesiens wurde die Wirtschaffslage 
Schlesiens auf Orund des ersten Teiles der summarischen Berichte der Handels- 
und Gewerbekammer fiir Schlesien iiber die wirtschaftlichen Verhalinisse ihres 
Bezirkes besprochen.

Im Folgenden sotl der zweite Teil dieser Berichte, dte »Einzel-Berichte‘!f, 
eine eingehende Wiirdigung erfahren. Diese Berichte sind aus den von den 
einzelnen Firmen iiber Aufforderung der Ffandels- und Gewerbekammer jahriicli 
eingesandten Darstellungen ihrer Lage zusammengestetlt. Fallf fiir die Schilde- 
rung der wirtschaftlichen Lage ganz Schlesiens die Oenauigkeit und Zuver- 
lassigkeit dieses Materiales weniger ins Gewicht, weil liier der Flandelskammer 
zur Erstattung ihrer Berichte noch andere Hilfsmittel zii Gebote stehen, so 
kann dies bei den »Einzel-Berichten« nicht gesagt werden. Fiir diese sind die 
Firmen-Berichte die einzige Quelle. Jahr fiir Jalir wird nun im Vorworte aiif 
die mangelhafte, teilweise ganz versagende Berichterstattung besonders hinge- 
wiesen, Eine Erklarung hiefOr bieten folgende Zeilen des summarischen Be- 
richtes iiber das Jahr 1905 (S. 19):

»Es muH aber hervorgehoben werden, daB die Einholung wahrlieits- 
getreuer B erichte iiber die Lage der einzelnen Industrieii von Jahr zu Jahr auf 

') Vgl. 1. Jg. 4. HefL



gróHere Schwierigkeiten stófit, Ist rtatnlich in dem einen oder anderen Zweige 
wirklich einmal eine Besserung eingetreten, so wird diese nur lióchst ungerne 
zugestanden, vielmehr durch die Hervorhebung irgend welcher ungiinstiger 
Momente verhullt und abgeschwacht. Der Grund ist einfach der, dafi man er- 
fahningsgemall nach jedem besseren Geschaftsjahre, soweif es nicht kunstlicli 
yerborgen wird, ein neues Anziehen der Steuerscliraube betiirchtet, Damit 
konnen sich aber die Zensiten bei aller Opferwilligkeif nicht einverstanden er- 
klaren, weil ja nach den vielen schlechten Jahren ein Aufschwung noch lange 
nicht dem Unternehmen zugute kommt, sondern erst zur Abschreibung der 
ungedeckten alten Schaden verwendef werden muR.«

Eine Bemerkung im Vorworte des sumniarischen Bericlites iiber das 
Jahr 1898 (S. IV) sei hier gleichfalis noch vorausgeschickt:

ifWenn sich in der Behandlung der einzehien Industrie- und Handels- 
betriebe in gewisser Beziehung eine Ungleichheit ergibt, so ist dieselbe durch 
die groBere oder geringere Verwendbarkeit und Reichhaltigkeit der eingelangten 
AuBerungen bedingt,«

Fiir die folgende Zusammenfassung der achtjahrigen Periode, welche 
auf diesen »Einzel-Berichten« fuBt, fallen natiirticli die heryorgehobenen Obel- 
stande in der Berichterstattung ebenso ins Gewicht,

Fast in allen Berichten werden Jahr fiir Jahr dieselben Klagen und 
Wiinsche der Industrie treibenden Bev6Ikerung Schlesiens wiederholt. Die geo- 
graphische Lage eignet Schlesien ais Grenzland in ganz besonderem MaBe fiir 
den Export, und in der Tat ist das benachbarte Deutschland fiir zahlreiche 
Industriezweige ein Hauptabsatzgebiet, Samtliche Indiistrien, welche exportieren, 
klagen iiber hohe Zdlle, welche iiire Konkurrenzfahigkeit mit dem Auslande 
vermindern, und ersuchen um entsprechende Beriicksichtigung bei dem Ab- 
schlusse der neuen Handelsvertrage. Allerdings hat die giinstige Lage Schlesiens 
einen Nachteil. In manchen Industriezweigen macht Deutschland dem Absatze 
auf dem inlandischen Markte starkę Konkurrenz. Infolge giinstigerer Produkti- 
onsyerhaltnisse und der billigen Frachten ist es trotz der bestehenden Zoile 
in der Lage, zu Preisen zu liefern, welche die heimische Industrie unmóglich 
gewaliren kann.

Ein Gegenstand standiger Klagen der Industrien Schlesiens sind die 
ungiinstigen Verkehrsverhaltnisse und die holien Frachtsatze. In dieser Hin- 
sicht scheint Schlesien tatsachlich im Yergleiche zu den meisten Landem der 
osterreichisch-ungarischen Monarchie stark yerkiirzt zu sein. Der weite Weg 
zuin Meere, nach dem Norden wie nach dem Siiden, macht so maticher In
dustrie eine erfolgreiche Konkurrenz mit dcm Auslande unmóglich, weil die 
hohen Balinfrachten die Produkte stark yerteuern. Hoffentlich bringen in dieser 
Hinsicht die projektierten WasserstraBen, die Ausgestaltung des Triester Hafens 
und die fortschreitende Yerstaatlichung der Eisenbahnen die schon lange ge- 
wiinschte Besserung.

Eine weitere stets wiederkehrende Klage bilden die schlechten Kredit- 
und Zahiimgsyerhaltnisse, inshesondere in Oalizien, Ungarn und den Balkan- 
staaten. In diesen Landem sind die Industriellen infolge einer mangelhaften 
und urnstandlichen Rechtspflege hinsiclitlich ihrer Forderungen yielfach yon 
dem guten Willen ihrer Kunden abhangig. Eine Reform der Konkursordnung 
wird dringend gefordert.
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Die Konsiilate sollten den induslriellen und kommerzielien Interessen 
vielmelir Rechnung (ragen, ais dies hisher geschieht. Oenaue und verlaBliche 
Auskunfte iiber die Kreditfaliigkeii ausiandischer Firmen, den Erntesland, iiber 
Konknrrenzausschreibungen etc. kbnnten vielfach durch die Konsulate erteilt 
werden. Den diesbeziiglich geanflerten Wunschen ist iibrtgens im Laufe ge- 
Berichtsperiode in anerkennenswerter Weise zum groBen Teile Rechnung der 
tragen worden.

Ober hohe Steuern wird standig Klage gefiihrt, insbesondere seitens 
der zur óffentlichen Rechnungsiegung verpftichteten Unternehmungen, welche 
fiir die industrielle Entwicklung von nicht zu unterschatzender Bedeutung stnd. 
Die giinstigere Stellung in der Besteuerung dieser Unternehmungen im Aus- 
lande erhóht dereń Konkurrenzfahigkeit.

Fiir die Lage der Industrien kommen des weiteren noch verschiedene 
Momente in Betracht, wie Ernteausfall, Witterung, Arbeiterausstande und Mode, 
welche dieselben teils direkt treffen, teils infolge des Ineinandergreifens und 
der gegenseitigen Abhangigkeit der einzelnen industriezweige indirekt in Mit- 
leidenschaft ziehen.

Die Arbeitslohne gingen wahrend der Berichtsperiode standig in die 
Flóiie, Ober den Mangel an geeigneten und geschulten Arbeitskraften wird viel- 
facli Klage gefiihrt.

Bestimmend fiir die Geschaftslage sind die fur die erzeugłen Fabrikate 
erzielten Preise, welche mannigfachen Schwankungen unterliegen. Ein Jahr, in 
welchem alle Betriebe eines industriezweiges gut beschaftigt sind, und die 
fertige Ware flott abgeht, bedeutet nicht immer auch ein gutes Geschaftsjahr. 
Um die Betriebe zu beschaftigen, um die Einrichtung der Etablissements durch 
die Arbeitseinsteliung nicht zu entwerten und um die Absatzgebiete zu be- 
haupten, sind einzelne Industrien vielfach gezwungen, ihre Produkte zu Preisen 
abzugeben, welche die Oestehungskosten kaum ubersteigen, ja, oft gar nicht 
einmal erreichen. In manchen Industriezweigen werden die Preise durch eine 
oft geradezu sinniose Konkurrenz gedruckt, welche es unmóglich macht, die 
Preise der fertigen Ware mit denen der Rohprodukte und Halbfabrikate in 
Einklang zu bringen.

Auch hier sei betont, dali die Flandels- und Gewerbekammer stets be- 
muht war, die verschiedenen Ubeistande zu beseitigen, und daB ihr Einschreiten 
oft den gewunschten Erfolg hatte. AlF den Sonderwunschen Rechnung zu 
tragen, ist ein Ding der Unmóglichkeit. in erster Linie muB eben uberail das 
Gesamtwohl im Auge behalten werden, dem sich jeder einzelne anzupassen 
hat, eine notwendige Unterordnung, der schlieBiich und endlich jeder Staats- 
burger Opfer bringen muB. Uberali begegnen sich die verschiedenen oft ganz 
entgegensetzten Interessen, die sich nicht durch Gesetze und Yerordnungen 
regeln lassen. Ihre Losung kann nur durch priva1es Uberein- und Entgegen- 
kommen erfolgen.

Betreffend die Reihenfolge bei der Besprechung der einzelnen Industrie
zweige wurde die Anordnung in den Jahresberichten der Handels- und Oe- 
werbckainmer beibehalten. Die den Industrieberichten folgenden Berichte Ober 
einzelne Gewerbe und Handelszweige wurden bereits bei den Abschnitten 
Handel und Oewerbewesen (1. Jahrg. 4. Heft, S. 177 ff.) berucksicbtigt. Aus 
diesem Grunde und mit Hinweis auf die Unvollstandigkeit derselben kann
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liier voii einer eingeliendercn Besprechimg fiiglich Abstand genommen 
werden.

49

Die SdiafwoINindusfrie hat ihren Hauptsitz in Jagerndorf und Bielitz. 
Das Jahr 1898 war fur diese Industrie das ungunstigste seit Jalirzehnten, Von 
dem stockenden Absatze und der Entwertung der Ware abgesehen, wurde das 
Yertrauen durch die zahlreichen und bedeutenden Fallimente untergraben. An 
dem Niedergange trug auch der Nationalitatenhader Schtild, indem der friiher 
bedeutende Absatz nacli Bohmen durch die nationale Agitation stark geschadigt 
wurde. Die Preisentwertung der Rohprodukte hatte eine anhaltende Entwertung 
der fertigen Ware zur Folgę. Im weiteren Verlaufe des Berichtsjahres machte 
sich eine starkę Aufwartsbewegung der iiberseeischen Wollpreise geltend. Der 
hohe Zoll, welcher auf den fiir die Schafwoll-Industrie so wichtigen Kamm* 
garnen, die zum grofiten Teile aus dem Auslande bezogen werden miissen, 
lastet — per 100 kg 12 bis 16 fi. Oold — erschwerte die Konkurrenz im Ex- 
portgeschafte. Kredit- und Zahiungsverhaltnisse waren selir schlecht, die Obcr- 
produktion zwang zu unsicheren Oeschaften. Auch die fortwahrende Stetgung 
der Arbeitslohne erschwerte die Lage. AuBerdem waren Tarif- und Transport- 
verhaltnisse dem Inlandsgeschafte keineswegs giinstig.

Das Jahr 1899 brachte eine wesentliche Besserung in der Kaufkraft der 
Bev6lkerung und damit eine Starkung des heimischen Absatzgebietes. Dazu 
kam eine anhaltende Steigung der Wollpreise, welche von einer seit Jahren nied- 
rigsten Stufe zu Beginn des Jahres zu einer Werterhóhung bis zu 100% ge- 
langt waren. Fland in hiand damit ging eine Preiserhohung der fertigen Pro- 
dukte, welche einen flotten Absatz fanden, so daB die groBen Lager stark ge- 
lichtet wurden. Die Yollbeschaftigung der Betriebe brachte zum Teile etnen 
Arbeitermangel mit sieli, den die Arbeiter zur Durchbringung ihrer Forderungen, 
kurzere Arbeitszeit und Lohnerhóhung, mit Erfolg benutzten. Der Export ging 
gegen das Yorjahr zuriick. Die ósterreichische Stofferzeugung kann mit der 
deutschen und englischen kaum konkurrieren, weil, von den hohen Zóllen fiir 
die Halbfabrikate abgesehen, die hohen Frachtgebiihren bis zum Hafenplatze 
die Ware sehr verteuern.

Im Jahre 1900 gestaltete sich die Lage der Schafwoll-ludustrie gerade- 
zu krisenhaft, Die Wollpreise fielen im Laufe dieses Jahres urn die vollen 100‘Vo, 
um die sie im Yorjahre gestiegen waren. Naturlich muBten damit auch die 
Preise der fertigen Ware sinken, welche noch aus den teueren Rohprodukten 
hergestellt war. Der Export nach dem Oriente, dem Hauptabsatzgebiete der 
ósterreichischen Tuchfabrikation, war zuriickgegangen.

Erst allmahlich konnte sich die Schafwollindustrie im Jahre 1901 er- 
holen. Die Unsicherheit in der Oeschaftslage, welche durch die enorme Hausse 
von 1899 und die yerheerende Baisse von 1900 heryorgerufen wurde, machte 
solideren Yerhaltnissen Platz. Die Fabriken waren gut beschaftigt, der Absatz 
befriedigte. Die Nachfrage beschrankte sich zumeist auf Mode-Artikel, walirend 
die sogenannte Bauernware ganz yernachlassigt blieb, In diesem Artikel ver- 
drangte Deutschland die Jagerndorfer-Ware aus Bayern und aus den oster- 
reichischen Alpenlandern. Dies ist darauf ziiruckzufiihren, daB die gleiche



Qiialitat Sdtafwollware boi der Eiiifulir aits Deiitscbland iiacli Ósterreicli 
giinstiger bebaiidelt wiirde ais bei dem Exporte iiacli Deutscliland. Nach dem 
Zolltarife konnie Tiichware iiber 500 Oramm per Qtiadrałmeter zum Zollsatze 
von 50 fl. per 100 kg. ans Deutscliland eingefiihrt werden, wabrend oster- 
rcicliisclie Erzeugnisse von derselben Qualitat bei der Ausfuhr nach Deutscli- 
land einen Zoll von 135 Mark per 100 kg. z u entrichten hatten.

Die Besserung hielt auch im Jahre 1902 an, die Fabriken waren gut 
beschaftigt, die Preise behaupteten die im Yorjahre erreichte Stabilitat. Weniger 
giinstig war fiir den Oeschaftsgang das Jahr 1903 infolge der Preissteigerung 
der Rohprodukte, ungiiiistiger Kreditverhaltnisse nnd einer iiberaus scharfen 
Konkurrenz, Die Wirren auf der Balkanhalbinsel verursachten einen weiteren 
Riickgang im Exporte. Befriedigend war die Lage der Schafwollindustrie im 
Jahre 1904. Die Betriebe waren gut beschaftigt, der heimische Absatz sowie 
der Export nach dem Oriente hatten bedeutend zugenomnien.

Recht giinstige Absatzverhaltnisse und volle Bescbaftigung hatte das 
Jahr 1905 zu verzeicltnen. Trotzdem gestaltete sich die Gesamtlage der Scliaf- 
wollindiistrie in diesem Jahre keineswegs glanzend. Das fortwalirende Steigen 
der Preise fiir das Rohmaterial, eine beispiellose Konkurrenz verbunden mit 
gegenseitiger Unterbiefung in den Preisen fiir die fertige Ware, sclileclite 
Kredit- nnd Zahlimgsverhaltnisse und Erhohung der Arbeitsibline liellen keine 
gewinnbringende Tatigkeit aufkommen und hatten zahlreiche Fallimente zur 
Folgę.

In Schlesien werden Streicligarnwaren u, zw. glatte Tiiclie, Diiffel, 
Militarluche, Loden und gewaikte Modewaren, Kammgarnwaren, einfarbige 
Rockstoffe, Modeanziigssfoffe, Cheyiotmodestoffe und Orientwaren erzeugt, Die 
Wolle wird zumeist aus Biienos-Aires und Ungarn bezogen.

Die gleichen Momente, welche die Lage der Sehafwoll-lndustrie be- 
stimmen, kommen auch fiir die K u n s t w o I le-E rzeugu ng, die Fezfabri- 
kat ion, H u t f a b r i k a t i o n  sowie fiir die Decken- und K o lzen-E rzeu-  
g i ing  in Betracht. Heryorzuheben ware, dali die Fezbranche reine Exporf- 
industrie ist und zu ihren Haiiplabsatzgebieten das osmanische Reich und 
seine Nebenlander, Afrika und Ostindien zahlt. DaB fiir eine derartige Industrie 
giinstige ZollverhaI1nisse mit den Absatzgebieten ein Hauptfaktor sind, bedarf 
wohl keiner weiteren Erórterimg, ebenso wenig der Umstand, dali ein kalter 
Winter fiir die Decken- nnd Kotzenerzeugung ein gutes Geschaftsjahr bedeutet.

Die beinendnclustrie ist einer der iiltesten und ausgebreitetsten Induslrie- 
zweige Schlesiens. Ihre Lage zu Beginn der Berichtsperiode war wenig er- 
freulich. Insbesondere fuhrte die Konkurrenz der billigeren Baurnwollwaren 
einen steten Riickgang herbei. Im Jahre 1898 geriet der sehr bedeutende Ex- 
port nacli Amerika infolge des spaniscli-amerikanischen Krieges ins Stocken. 
Die Hauptbedeutiing der Leinenindustrie fiir Schlesien liegt vor allem darin, 
daB sie vielen taiisenden Familien eine lohnende Bescliaftigung gewahrt und 
fast ausscIilieBlich ein heimisches Rohprodukt, den Flaclis, verarbeitet. Die 
Yerringerimg des Absatzes von Leinenwaren hatte naturgemaB auch einen 
Riickgang des Flachsbaues imd der Handweberei zur Folgę.

Im Jahre 1899 fand der Riickgang selne Fortsetzung. Der Export nach 
Amerika hatte weiter nachgelassen, Flachs-, Garn- und Warenpreise sanken auf 
einen nie dagewesenen Tiefstand. Der Flachsanbau wiirde infolge dessen der-
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art rediiziert, daR ein groRer Teil des Roliprodiiktes aus Riililand bezogen 
werden muRte. Die sch lec lite Flach sern te in Ru R land hatte dann eine enorme 
Steigerung der Flachspreise zur Folgę, wodurch auch die Oarnpreise stark in 
die Hohe getrieben wurden. Damit kontiten jedoch die Preise fiir die fertige 
Ware nicht Schritt halten.

Dieselhen Merkmale charakterisieren die Lage der Leinenindustrie auch 
im Jahre 1900: Hóchste Flachspreise infolge der schlechfen Ernte von 1899, 
hohe Oarnpreise, hohe Preise der Webereiprodiikte, dem gegeniiber groRter 
Widerstand der Konsumenten auch auf den auslandischen Leinenmarkten, Er- 
freulicherweise fiihrten die holien Flachspreise eine Hebimg des heimischen 
Flachsanbaues herbei.

Die schwankende Haltimg in den Flachs- imd Garnpreiscn hielt auch 
in den foigenden Jahren an und verursachte Befriebsstbrungen und -Reduktionen 
auf ailen Oebieten der Leinenindustrie, Die Handweberei war in stetem Riick- 
gang begriffen. Oiinstiger gestaltete sich die Lage der Leinenindustrie im Jahre 
1905. Die im August dieses Jahres abgehalfene Flachsexpertise leitete energische 
Schritte zur Hebung des heimischen Flachsbaues und zur Yerbesserung der 
Flachsbereitung ein. Das den meisten vorgebrachten Postulafen seitens der 
Regienmg bewiesene Entgegenkommen laRt eine Erhoiung dieses hochwichtigen 
Industriezweiges fiir die Zukunft erhoffen, und es ist zu wiinschen, dali die 
heimische Produktion wieder auf dieselbe Flohe gebracht werde, auf der sie 
vor Jahrzehnten stand.

Ebenso wie bei der Leinenindustrie richtete sich auch bei der Hanf- 
s p in n e re i  und der J u te-1 ndus  tr ie  die Lage nach den Schwankungen der 
Preise fiir die Rohmaterialien und den Absatzverhalfnissen. Auch fiir diese 
industriezweige schloR das Jahr 1905 unter gunstigen Auspizien, Fiir die Jute- 
Industrie wird das Rohmateriał ans Caicutfa importiert.

Die Baumwoll* Industrie, welche ihren Hauptsitz in Friedek hat, ver- 
mochte in den Jahren 1898 und 1899 kein befriedigendes Resultat zu erzielcii. 
Die Spekulafion mit Rohbainnwolle und falsche Ernteberichte machten das 
Oeschaft unsicher und schwankend, Unter diesen fortwahrenden Schwankungen 
der Preise fiir Rohbaumwoile hatte die Industrie auch in den foigenden Jahren 
zu leiden, Jahr fiir Jahr wird in den Berichten gefordert, daR im Wege der 
k. u. k, Konsulate verlafiliche Berichte uber den Erntestand erstattet werden 
sollten. Weiters driickten auch schwierige Arheiterverhaltnisse die Lage der 
Baumwollindusrtie. Ob der gtinstigeren Konjunktur in den Friedek benachbarten 
Ostrauer Eisenwerken imd Oruben wandten sich die mannlichen Arbeitskrafte 
vielfach dorthin. Die Folgę war Arbeiterrnaiigel und Lohnerhóhung.

Ahnlich den bisher besprochenen Industriezweigen war, je nach Ver- 
arbeitung von Rohprodukfen, die Lage der Z w i r n f a b r  i kat ion, Futter- 
s to f fe rzeu g u n g ,  W irk-  u nd S t r i c k w a r e n f a b r i k a t i o n  und derSeiler- 
w a r e n e rz e u g u n g .

D ie S e id e n in d u s t r i e  hat in der Berichtsperiode einen steten Nieder- 
gang zu verzeichnen. Der Konsum an Seidenwaren ging Jahr fur jahr zuruck, 
der Absatz nach Bohmen hórte fast ganz auf, und im Exporte konnte die hei
mische Industrie mit dem Auslande, vor allem mit Italien und der Schweiz, 
infolge der hohen Preise fiir Rohseide, kaum konkurrieren.
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Etwas besser war dic Lage der S a m t fa b r i  kat ion, weldie wenig- 
stens in einigen Jaliren zu befriedigenden Resultalen gelangte. Der Absatz an 
Samłwaren wurde von der jeweils lierrschenden Mode stark beeinfluBI. Der 
Export war sehr gering. Fiir den Absatz kam fast ausschlieBlich Ósterreich- 
Ungarn allein in Betracht.

Die Erzeugung von O u m m iz i ig e n  sinkt kontinuierlich, weil die Mode 
Schniir- und Knopfelschulien den Vorzug gibt. Das inlandische Absatzgebiet
versagt fast voIlstandig, der Export ist nicht im Stande, den Ausfall wett
zu mac hen.

Die Textilmasdtinen-Industrie ist yorwiegend yon dem Geschaftsgange 
in den Textilbrancheii abhangig. Wahrend das jahr 1898 einen giinstigen Ab- 
schluB brachte, lieferten die folgenden jahre ein unbefriedigendes Resultat, 
das sicii yon 1902 ab besserte, aber im Jahre 1905 infolge der traurigen inner- 
politischen Zustande Rulilands, eines Hauptabsatzgebietes, wieder yerschlech- 
terte. Die Textilmaschinen-lndustrie hat mit einer grofien Konkurrenz seitens 
Deutschlands zu kampfen. Die Rohmaterialien und Halbprodukte werden teils 
im In- teils im Auslande bezogen. Im Inlande kommen namentlich die Werke 
von Witkowitz und Trzynietz in Betracht,

Sehr yorteilhaft fiir die schlesischen Textilmaschinen-Fabriken ist die 
Aiisfiihrung eigener Patente, in welclien sie keine Konkurrenz haben, Dadurch 
konnten sie sich nicht nur das Inlandsgeschaft sichern, sondern auch einen
bedeutenden Export erzielen. Fiir den Export kommen yor allem RuBland und 
die Balkanstaaten, dann aber auch Belgien, Frankreich, Deutschland, Danemark, 
Italien, sowie die uberseeischen Lander in Betracht. In neuesłer Zeit erzielte 
die Spinnereimaschinen-lndustrie in England groBartige Erfolge.

Das in Schlesien bestehende sehr bedeutende Etablissement fiir Orgel* 
bnu hatte einen konstant guten Betrieb und exportierte auch jahrlich eine gróBere 
Anzahl yon Orgeln. Die Konkurrenz Deutsdilands und die hohen Preise fiir 
Rohmaterialien beeintrachtigten jedoch den finanziellen Erfolg.

Der Stand der £isen*indusfrie war im jahre 1898 im allgemeinen ein 
giinstiger. Die Eisenwerke waren gul beschaftigt. Zumeist werden inlandische 
Rohprodukte und Halbfabrikate yerarbeitet. Nur ein Teil der Eisenerze wird
aus Schweden, RuBland und Spanien, ein Teil des GieBerebRoheisens aus 
Deutschland und England importiert. Fiir den Expor1 kommen nur einzelne 
Artikel wie Walzstahl, yerfeinerte Eisenwaren etc. in Betracht. Der Absatz war 
im Jahre 1898 ein guter, insbesondere in jenen Zweigen, welche yon der Bau- 
tatigkeit und dem Bedarf an Eisenbahn-Erfordernissen abhangen. Ungiinstige 
Preisyerhaitnisse driickten hingegen das Oesamtergebnis lierab. Die Ursache 
hieftir ist hauptsachlich in der Konkurrenz der neu gegriindeten ungarischen 
Eisenwerke und in der bedeutenden Erweiterung der bereits bestehenden zu 
suchen, sowie in dem Mangel einer Organisation bei der Arbeitsteilung und 
dem Yerkaufe in yielen Zweigen der Eisenindiistrie.

Die Absatzyerhaitnisse waren auch im folgenden Jahre recht gute, doch 
blieb das Geschaftsergebnis infolge der namhaften Preiserholiung des Roheisens, 
des Brennstoffes, sowie der anderen Roh- und Hilfsstoffe hinler dem des Yor- 
jahres zuriick. Der Export erfuhr eine bedeutende Forderung, alierdings bei seiir 
niedrigen, die Oestehungskosten nicht yjel iiberschreitenden Preisen. Exportiert 
wiirde nach Deutschland, RuBland, Rumanien und Italien. In noch erhohferem
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MaISe madite sidi die Preisdriickuiig infolge des Kartellkonfliktes zwisclien der 
osterreicfiischen und der ungarisclien Eisenindusfrie im Jalire 1900 geltend und 
liielt auch iin folgenden Jatire unvermindert an. Dazu kamen noch verschlech- 
terie Absatzverhaltnisse, so dali das Gesamfergebnis gegen das Vorjahr erheb- 
lich zuritckging. In diesem Jalire machfe sich auch die auslandische Konkurrenz, 
in erster Linie Deutschiands, mehr ais in den friiheren Jahren fiihlbar,

Dieser Niedergang und Tiefstand in der Eisenindusfrie dauerte auch in 
den Jahren 1902 und 1903 an. Der Exporł ging zuriick, der inlandischc Absatz 
war gering. Ersl das Jahr 1904 brachte wieder ein besseres Resultat. Der Absatz 
war giinstiger, auch die Preise erfuhren eine mafiige Steigerung, Wahrend Tief- 
bobreinrichtung und Bohrwerkzeuge in den zwei vorausgehenden Jahren nahezu 
keinen Absatz fanden, hatte dieses Jahr einen bedeutenden Export nach Rnma- 
nien zu verzeichnen. Eine weitere Besserung erfuhren die Absatzverhaltnisse 
im Jahre 1905. Fiir den Export kamen in erster Linie wieder Bohrgerate nach 
Rumanien in Betracht, wahrend das Geschaft nach Rufiland infolge der traurigen 
Lage dieses Reiches ganz aufgehórt hat.

Zinkwalzwerke. Die Lage der Zinkblech-lndustrie war zu Beginn der 
Berichtsperiode eine sehr prekare, hervorgerufen durch die ganz auOerordentliche 
Preissteigerung des Rohzinks. Der inlandische Absatz war infolge der hohen 
Preise sehr gering, exportierf wurden nur iinbedeutende Mengen nach China 
und Japan. Die Rohzinkpreise stiegen im Jahre 1899 noch mehr, der Absatz 
ging weifer zuriick. Im Jahre 1900 trat eine Besserung ein, die Preise fiir Rob- 
zink sanken bedeutend. Vom Jahre 1902 an erhóhten sie sich wieder, ohne je- 
doch die Hóhe von 1899 zu erreichen. Der Absatz war in diesem Jalire 
normal, die Geschaftslage befriedigend.

Die Kra^en-Fabrikalion, welche sich mit der Erzeugung eines Artikels 
befafit, der lediglicli von den Spinnereien und einigen Baumwollappreturen 
gebraucbt wird, ist von dem Oeschaftsgange in der Textilbranche abhangig. 
Sie befand sich zu Beginn der Berichtsperiode in einer ungiinsfigen Lage, Die 
auslandische Konkurrenz liefi aucli in den folgenden Jahren keine Besserung 
aufkommen, Das Produkt der heimischen Fabrikation verteuerte sich dadurch, 
dafi sie gezwungen war, die notwendigen Rohmaterialien aus dem Auslande zu 
bezielien. Die Kratzen-Fabrikation exportiert nach Rufilatid und dem Oriente. 
Im Jahre 1901 trat eine voriibergehende Besserung in diesem industriezweige 
ein, infolge des russisch-japanischen Krieges ging der Absatz nacli Rufiland 
zuriick, hingegen gelang es im Jahre 1904, den Export auf Italien auszudelinen. 
Auch der Absatz nacli Rumanien ist nicht ohne Wichtigkeit.

Illfihleii-Industrie. Zu Beginn der Berichtsperiode auRerten die sdilechte 
Ernie des Jahres 1897 und der niedrige Wasserstand infolge der Diirre des 
Jalires 1898 einen ungiinsfigen Einflufi auf die schlesische Muhlenindustrie. Der 
inlandische Getreidemangel zwang sie, vorwiegend russisches Getreide zu ver- 
mahlen, Die Mehlpreise waren vor allem auch infolge ilirer Beeinflussung durch 
die Bórsenspekulationen auRersf schwankend. Die Absdiaffung der Grenztarife, 
die Aufhebung des Mahfverkehres und die Einfuhr ungarisclien Mdiies nach 
Sdilesien braditen die Muhlenindustrie dieses Landes in eine aufierst mifiliche 
Lage. Da Sdilesien kein Getreide produzierendes Land ist, mu fi es seinen Bedarf 
an Kórnerfruchten zum grofiten Teile aus Oaiizien und Ungarn decken. Da die 
Fracht ftir Getreide ebenso liocb ist wie fiir Mdil, ist es leicbt erklarlicb, dafi
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die galiziscliett und iingarisclieii Mftlilen den sclilesisclien gegeniiber bedeiitend 
itn Vorteile sind. Die schlesisclie Mublenindustrie bat in iliretn Hauptabsatzge- 
biete, in Bob men, scliwcr mit der galiziscben und imgariscben Konkurrenz zu 
kampfen und hat aucli aus den angefiihrten Griinden einen standigen Ruck- 
gang zu yerzeiehnen,

Zudterdndustrie, Fiir die Znckerfabrikation besteben in Schlesien mehrere 
hedeutende Etablissements. Die Lage der Zuckerindiistrie war im Jalire 1898 dank 
der guten Riibenernte eine recht befriedigende. Rohzucker wurde zum Teil an in- 
landische Raffinenen abgesetzt, zum Teil nach England und Amerika exportiert. 
Der Export nach Rumanien, welches eigene Fabriken errichtete und von Ungarn 
yersorgt wurde, lieli nach. Fiir den Bezug yon Ruben kommt vor allem PreuBisch- 
Sdilesien in Betracht, da die heimische Produktion nicht ausreicht. Die Konkurrenz 
der preiiBisch-schlesischen Fabriken macht sich um so empfindlicher geltend, ais 
ihnen iiberdies giinstigere Fraclitwege zur VerfCigung stehen. Das Zuckerkartell, 
welches sich auf die Kontingentierung der Produktion fiir den inlandischen 
Konsum erstreckte, sicherte den einzelnen Unternchmern den Absatz ihrer Er- 
zeugnisse. Den inlandischen Fabriken gegeniiber sind die schlesischen dadurch 
im Nachteile, dal! sie ein bedeutend schiechteres Riibenmaterial yerarbeiten mtissen, 
welches sich iiberdies im Interesse der Fórderimg des heimischen Riibenbaues 
um gut 15‘7o im Preise hóher stellt. Der Ausfall der Riibenernte iibt jeweils 
naturgemaB eine Riickwirkung auf die Lage der Zuckerindiistrie aus, welche 
in den ersteii Berichtsjahren befriedigende Ergebnisse hatte. !n der Campagne 
1899/1900 bereiteten Kohlennot und Arbeitermangel erhebliche Schwierigkeiten.

Von einschneidender Bedeutung fiir die Zuckerindustrie war die Briisseler 
Konyention vom Jahre 1902, welche einerseits eine radikale Anderung der Zucker- 
steuer-Gesetzgebung zur Folgę hatte, andererseits die Konkurrenz mit den Nach- 
barstaaten und Ungarn ungleich schwieriger gestaltete. Auch trat in diesem Jahre 
infolge der kolossalen Rubenernte des Yorjahres eine ganz enorme Entwertung 
der Zuckerpreise auf dem Weltmarkte ein. Mit 1. September 1903 traten die 
Bestimmungen der Briisseler Konyention in Kraft, durch welche die Export- 
pramie fiir Zucker abgeschafft und ein Schutzzoli von nur 6 Franks festgesetzt 
wurde, In diesem Jahre lóste sich auch das Zuckerkartell auf, welches der 
Industrie groBe Vorteile gebracht hatte. Ais teilweiser Ersatz fiir dasselbe kam 
das seit 1. ApriI 1903 bestehende Zentralyerkaufsbureau in Wien zustande, an 
welchem samtliclie Raffinerien bis auf yier partizipierten. Diese Vereinigu!ig 
wurde jedoch bereits im September 1904 wieder aufgeióst. Die dadurch ent- 
standene Konkurrenz der Raffinerien hatte eine bedeutende Preisminderung 
zur Folgę,

Der Absatz Ósterreichischen Zuckers nach Ungarn hatte infolge der seit 
1903 in Aussicht stehenden Ubergangsgebiihr, der sogenannten Surtaxe, im 
Betrage yon K 3'50 per 100 kg stark gelitten, obwohl die Bestimmungen hieriiber 
bisher noch keine Gesetzeskraft erlangt haben. Der Riibenbau Schlesiens ist 
trotz der fiir denselben gebrachten Opfer im steten Riickgange begriffen und hat 
im Jahre 1903 um zirka 6— 7"/o abgenommen. Im Jahre 1904 stieg er erfreu- 
licherweise wieder um 5 —8‘Vo und blieb auch im Jahre 1905 auf dieser Hólie,

Fiir die Zuckerpreise fallt audi die Spekulation sehr erheblidi in die 
Wagschale. Im Jalire 1904 niachte sich beim Ziickergeschaft eine fortwahrend 
steigende Preisbewegimg geltend, die schlielilich in eine wilde Hausse ausar-
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tete. Im Jalire 1905 vollzog sieli wieder ein alimahliclier Riickgaiig iitid es betrug 
die Wertveranderung zwisclien janiier und Dezember iialiezu 50'V«. Die Be- 
fiirchlungen, die inan an den Eintriti der Bestimnnmgeii der Briisseler Kotwen- 
tion gekniipfi hatte, blieben erfreulicherweise aus, die bsterreichisctie Zucker- 
fabrikation wurde durch dieselbe in keiner Weise geschadigt

Die Erzeugung von Z u c k e r - O b la t e n  mit ihrem Haupisitze in Troppau 
hat seit 1901 stetig an Unifang zugenommen. Dieses Produkt fand guten Absatz 
im Inlande und wurde durch Wiener Exportfirmen nach Erankreich, England 
und Amerika exportiert.

Ungunstig dagegen war die Lage der Schoko lade-  und Zucker- 
wa ren - E rzeu g u n g, welche ihre Produkte haiiptsachlich nach Galizien, der 
Bukowina und Ungarn iieferte. Grobe Konkurrenz und bolie lYeise fiir Roh- 
stoffe lietien kein gunstiges Resultat erzielen.

Ahniich tagen auch die Yerhaltnisse in der Wachs-  und Honig- 
w a re n - E rz e u g u n g .

rnalz-Fnbrikalion. D ie Campagne 1897/98 schnitt fiir die schlesiscticn 
Malzfabriken schlecht ab. Die Ursache lag in der iingunstigen Ernłe des Jahres 
1897. Die Oerste war minderwertig und hoch im Preise, Dazu mufiten die 
schlesischen Malzfabriken ihren Bedarf an Rohmaterial aus Mahren und Ungarn 
decken, wodurch sich die Ware nocli um die Fracht verfeuerte. Die Malzfabri- 
kation, welche fast zur Ganze auf den Export angewiesen ist, konnte daher der 
Konkurrenz Deutschlands, die unter wcitaus giinstigeren Yerhaltnissen arbeitete, 
nicht Stand halten und wurde infolgedessen aus einem ihrer Hauptabsatzgebiete, 
der Schweiz, teilweise verdrangt.

Die giinstige Ernte der folgenden Jahre schuf hinsichtlich des Roh- 
materiales eine bessere Situation, auch war die Qualitat insbesondere der 
schlesischen Oerste eine vorziigliche. Trotzdem vermochte sich die Malzfabri- 
kation nicht zu heben. Die Konkurrenz der an Zahl stetig zunehmenden deut- 
schen und franzósischen Malzfabriken mit ihren giinstigen Zoll- und Fracht- 
verhaltnissen und hoheren Ausfuhr-Pramien eroberte sich die Ósterreichischen 
Absatzgebiete. Obwohl itn Jahre 1903 das Rohprodukt billig und der Absatz 
ein guter war, so daB nicht nur die Produktion dieses Jahres, sondern auch 
die alten Yorrate flott weggingen, zalilte dieses Geschaftsjahr doch zu den 
schlechtesten, weil die ósterreichischen Fabrikanten, um nicht noch weitere 
Absatzgebiete zu verlieren, zu Preisen verkaufen muBten, welche zur Not die 
Oestehungskosten deckten.

Die Hoffnung, daB bei dem Abschlusse des neuen Handelsvertrages mit 
Deutschland die Interessen der Malzfabrikation eine entsprechende Fórderung 
erfahren werden, erfiillte sich leider nicht. Da auch die Jahr fiir Jahr geforderte 
staatliche Hilfe durch Gewahrimg hóherer Exportpramien ausblieb, trat in den 
Jahren 1904 und 1905 eine weitere Yerschlechterung in der Lage dieses noch 
vor einem Dezennium bluhenden Industriezweiges ein.

Auch die E r z e u g u n g  von M a lzex t rak t ,  iiber welche in den jahren 
1904 und 1905 berichtet wird, konnte infolge der hohen Zollsatze keine groBere 
Bedeutung erlangen und blieb, von genngfiigigen Mengen, welche nach Belgien 
gingen, abgesehen, auf den geringen Inlandskonsum beschrankt.

Bierbrauerei, Infolge des steigenden Bierkonsums war die Lage der 
Brauereien zu Beginn der Berichtsperiode sowotil hinsichtlich der Produktions-
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ais a ud) der Absatzverhaltntsse eine reciit befriedigende. Ais Beziigstiuellen fiir 
Gersie kommen Sciilesien, Maliren und Ober-Ungarn, fiir Hopfen der Saazer 
Kreis (Bohmen), Mahren und Galizien, fiir Malz Schlesien, Mahren und Galizien 
in Betracht. Der Bierabsatz nach Ober-Ungarn wurde durch die Einfiihrung 
einer Konsumsteuer in Ungarn slark beeiniraclitigł. Der gróBfe Tei! des sclile- 
sischen Bieres wird im Inlande abgeselzt, ein geringerTeil geht nach Deutsch
land,

Der Absatz hatte im Jahre 1899 infolge der maBlosen Konkurrenz der 
Brauereien untereinander sowie der Wirkung der staatlichen Konsumsteuer in 
Ungarn nachgeiassen, Die Anderung des ósterreichischen Biersteuergesetzes 
brachte eine wesentlich bessere und gerechtere Besteuerung. Das nach Deutsch
land exportierte geringe Quantum an Bier wurde durch die mit l.Juli 1900 in 
Kraft getretene Zollerhóhung auf dieses Produkt seitens Deutschlands noch um 
zirka 50*̂ /o vermindert.

Ungiinstiger lagen die Absatz- und Produktionsverhaltnisse in den fol
genden Jahren, da die Konsumtionskraft der heimischen Bevólkerung nachge- 
lassen hatte. Im Jahre 1905 betrug der Riickgang des Konsums in Schlesien 
gegentiber dem Yorjahre mehr ais 9‘Vo, verursacht durch die schlechte Ernte 
des Jahres 1904 und durch die Einfiihrung der seit 1. Janner 1905 zur Ein- 
liebung gelangenden Landesbierkonsumsteuer von K 170 per Hektoliter, wodurch 
auch eine Yerteuerung des Ausschankpretses eintreten muBte.

Eine Ubersicht iiber die Bierproduktion Schlesiens wahrend der Bericlits- 
periode 1898— 1905 bietet folgende Tabelle:
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J a h r Anzahl der Brauereien Erzeugte Menge in 
Hektoliter

1898 37 402.596
1899 35 411.893
1900 34 443.584
1901 34 448.469 i
1902 33 420.696
1903 33 420.556
1904 33 436.115
1905 32 394.609

Spintus-Fabrikalion, Poftasdie* und 5diIempekoh!e*£rzeugung. Der Oe-
schaftsgang der Spiritusindustrie war tm Jahre 1898 ziemlich lebhaft. Das 
Produkt der schlesischen Brennereieti wurde ausschlieBlich an inlandische 
Raffinerien geliefert. Ein standiger Nachfeil der schlesischen Melasse-Brenne- 
reien liegt darin, daB sie bei der Kontingent-Yerteilung im Jahre 1888 nicht 
ihrer Leistungsfahigkeit entsprechend beriicksichtigt wurden.

Pottasclie wurde zum gróBfen Teile an inlandische Olas-Fabriken ab- 
gesetzt und nur ein kleiner Teil exportiert. Schlempekohle, d, i. nicht zur Kal- 
zinieriing gelangte Rohasche, wurde an andere inlandische Pottasche-Fabrikeii 
weiter verkauft,

Wahrend die folgenden Jahre, voran die Campagne 1899/1900 i u Preis 
und Absatz recht befriedigende Resultate ergaben, lieB das Geschaft im Jahre



1902 stark nach, Holie Preise fiir Roh materiał, ein Tiefstand der Preise fiir 
Kontingent- und Exkontingentspiritus und der vollstandige Stiiistand im Ge- 
schafte mit Pottasche und Schlempekohle infolge des schlechten Geschafts- 
ganges in der Glasindustrie beeintrachtigten den Ertrag recht fiihlbar. Doch 
besserte sich die Lage im foigenden jahre und das jahr 1904 war sowohl fiir 
die Brenner wie fiir die Raffineure sehr gewinnbringend, weil der deutsche 
Spiritusring infolge verfehlter Transaktionen gezwungen war, einen grolien Teil 
seines Abganges aus Ósterreich zu decken. Aus diesem Grunde stiegen die 
Preise fiir Exportware rapid und mit ihnen die Kontingentpreise, so dali im 
August dieses Jahres der hóchste Preis seit Dezennien erzielt wurde. In Pott- 
asche und Schlempekohle blieb der Yerkehr gering, Weniger gut, ja teilweise 
sogar mit Yerlusten, schloB die Campagne 1904T905.

Die Lage der LikÓrindustrie war im Jahre 1898 und in den foigenden 
Jahren im allgemeinen nicht giinstig. Der frtiher starkę Absatz nach Ungarn 
hat sich infolge des seit ca. 4 jahren in Kraft stehenden Ubergangsschein-Ver- 
fahrens stetig verringert, der heimische Konsum wurde insbesondere dadurch 
arg geschadigt, daR Wirte und Kaufleute Rum und Likóre unbefugt aus ver- 
schiedenen Essenzen erzeugten und zum Yerkaufe brachten. In dieser Htnsicht 
brachfen auch die foigenden jahre keine Anderung. Eine weitere wesentliche 
EinbuRe erlitt der inlandische Konsum durch die am 1. September 1901 in 
Wirksamkeit getretene Erhóhung der Branntweinsieuer um 20 K per Hektoliter, 
wovon auch die Likór-Fabrikanten einen Teil zu tragen hatten. Um der unbe- 
fugten Erzeugung von Getranken seitens der Gastwirte und Handler zu steuern, 
wurden im Jahre 1901 vom schlesischen Landesprasidium an die unterstehen- 
den BehÓrden entsprechende Eriasse herausgegeben, welche aber auch die be- 
absichfigte Wirkung nicht zu erzielen vermochten.

Den Export voh Likóren betreffend, ist es laut Bericht 1902 den uner- 
mildlichen Bestrebungen einzelner schlesischer Fabrikanten gelungen, Verbin- 
dungen mit einigen iiberseeischen Handelsplatzen anziiknupfen, die zu einem 
regelmafiigen Yerkehre mit denselben fiihren durften.

In Anbetracht der standig zunehmenden unbefugten Seibsterzeugung 
von Spirituosen durch Kaufleute und Gastwirte hat mit 14. Dezember 1904 das 
k. k. Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Handeisministerium 
an die Landerstellen einen ErlaR gerichtet, worin dieselben aufgefordert werden, 
darauf zu achfen, daR Personen, welche lediglich zum Handel mit gebrannten 
geistigen Getranken und zum Ausschanke und KleiiwerschleiRe solcher Ge- 
tranke berechtigt sind, nicht auch die Erzeugung dieser Getranke gewerbs- 
maRig betreiben diirfen.

DaR die schlesische LikÓrindustrie in Betreff ihrer Leistungsfahigkeit 
einen hervorragenden Platz einnimmt, beweist der Umstand, daR sie bei der 
im jahre 1904 in Wien abgelialtenen Spiritus-Ausstellung vie!fach hóchste Aus- 
zeichnungen erreichte, und eine schlesische Likórfabriks-Firma auf der Weltaus- 
stellung in St. Louis im gleichen jahre den Grand Prix davontrug. Zum SchluRe 
sei noch bemerkt, daR die LikÓrindustrie durch den jeweiligen Ernteausfall und 
die Zucker- und Spirituspreise erheblich beeinfluRt wird.

Sdrungsessig-industrie. Dieser Industriezweig, der schon im jahre 1898 
in keiner besonders giinsligen Lage war, erlitt durch die kaiserl. Yerordnung 
vom 17. Juli 1899, welche die Verwendimg von Kontingenfspiritus fiir die
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Essigindiistrie vorsclireibt, einen empfindlichen Scblag, von dem sie sieli in 
den folgendeii Jahren nicht zu crhoien vermochte.

Der Export von Essigsaure nacli dem Oriente wurde durcli Yerfiigun- 
gen der serbisclien, bulgarischen und rumanischen Regierungen aus dem letzten 
Drittel des jahres 1898 empfindlicli geschadigt. Hingegen gewann diese Indu
strie infolge des Riickganges der Garungsessig-Industrie von Jahr zu Jahr an 
Bedeulung. Ftir Essig-Essenz ist Ungarn ein starkes Absatzgebiet.

infolge der oben erwahnten Yerordnung ging die Garungsessig-In
dustrie voii Jahr zu Jahr zuriick, und eine Reihe von Essigfabriken mufite den 
Belrieb einstellen, walirend ilin die iibrigen nur aufreciit erhalten, um eine voli- 
standige Entwertung der Essigstander diirch den Stillstand Iiintan zu halten. 
Mit der urn rnehr ais 50'V<j billigeren Essigsaure ist jede Konkurrenz unmbg- 
lich, und die Garungsessig-Industrie geht ilirem gtinzlichen Ruinę entgegen, 
wenn nicht von Seite der Regierung endlicli die seit jahren erbetenen MaBnah- 
men zur Sanierung dieses Industriezweiges getroffen werden.

Steiiikohlenbergbau. Schlesien besitzt einen groBen Teil des Ostrau- 
Karwiner Steinkohlen-Revieres. Die Produktions- und Absatzverhaltnisse waren 
itn Jahre 1898 nicht imgunstig, obgleich sie durch die Konkurrenz der preuBi- 
schen Kohle und den groBen Mangel an Arbeitskraften erheblich beeintrachtigt 
worden sind. Die Kohlenpreise waren gul und erfuhren im Jahre 1899 eine 
weitere Steigerung, die dem Nachlassen der preuBischen Konkurrenz und der 
Preiserholiung der Kohle in Deutschland zuzusclireiben ist. Diese gunstigen 
Yeihaltnisse ermoglichfen die weitere Ausgestaltung der Kohlenwerke zur Er- 
lióhung der Fórderleisfung und damit gróBere Erzeugungsguantitaten, Die 
Arbeitslóline konnten gegen das Jahr 1898 erhólit und der Arbeiterstand um 
iiber tausend Mann vermehrt werden.

Das Produktionsjahr 1900 stand im Zeichen des Arbeiterausstandes bei 
samilichen Kohlenbergbaubetrieben des Ostrau-Karwiner Revieres. Der Strike, 
welcher voni 10. Janner 1900 bis Ende Marz wahrte, wurde zur Erreichung 
des Aclitstundentages in Szene gesetzt. Die drei letzten Ouartale dieses Jahres 
ergaben infolge der durch den Ausstand erzeugten Kolilennot und der giinsfi- 
gen Preisbewegung ein befriedigendes Resultal.

Um neue Kolilenlager zu ersclilieBen und der Produktion zuganglich 
zu machen, wurden 3 groBe Scliachtaniagen im Reviere in Angriff genoninien, 
imd zwar die Friedrichsscliaclitanlage der Steinkolilengewerkscbait Marie-Anne, 
die Liidwigsschaciitanlage der Ostrauer Bergbauaktiengesellscliaft und die An- 
lage der oslerreicliischen Alpjnen-Montangeseilschaft in Orlau. Eine groBe 
Coaksofenanlage der Witkowitzer Bcrgbau- und Eisenluittengewerkschaff naclist 
dem Tiieresienschachte in Poln.-Ostrau wurde der Yollenduiig zugefulirt. Be- 
deutende Erweiterungen liabeii fcrner die Coaksofenanlagen ani erzlierzogliclien 
Flolieneggerscliactite, am griifl, Larisclrsclien Franziskaschaclite in Karwin, ani 
grafl. Wilczek'schen Dreifaltigkeitsschachte in Poln.-Ostrau und ani Ignazschadite 
der Steinkotilengewerkscliaft Marie-Anne in Ellgotli erfaliren. Die Arbeitslohne 
wurden gegen das Yorjalir um 15— 20‘'/« erlioht, der Arbeiterstand um naliezu 
4000 Mann vermehrt.

Der Absatz iicB im Jahre 1901 stark nach, und mit Ende Mai trat eine 
vollstandige Stagnafion ein. Audi madite sich die Konkurrenz des preiiBisdi- 
obersdilesisdteii Steinkolilcnieyieres wieder stiirkcr fiililbar, so daB der Jahres-
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abscliliiH rechi ungiinstig war. Dennoch wurde der Mannschaftsstand niciit 
yerringert, die Arbeitsiohne stiegen hingegen um 3 h pro Fórderzentner. In 
diesem Verhaltnisse brachte auch das Jahr 1902 keine Anderung, Im Jnli dieses 
Jahres trat das Gesetz vom 27. Juiii 1901 in Kraft, durch welches die Arbeits- 
zeif beini Kolilenbergbau in Ósterreich auf 9 Stunden berabgesetzt wurde, wo- 
durch eine weitere Verminderung der Konkurrenzfahigkeit mit Deutschland 
erfolgte, wo nocli eine 12stundige Arbeitszeit zulassig war. Der Mannschafts
stand mufite um zirka 1200 Arbeiter verringert werden. Die Depression bielt 
auch in den Jahren 1903 und 1904 an. Der Arbeiterstand mufite seit 1903 
abermals um nabezu 1100 Mann yermindert werden. Erst das Jahr 1905 brachte 
wieder einen Aufscliwung im Steinkohlenbergbau, Eine Erhdlumg des Arbeiter- 
standes fand aber nicht sfatt, derselbe verminderte sich im Oegenteil infolge 
des natiirlichen Abganges um weitere 400 Mann.

Jahr fiir Jahr ersciieinen in den Berichten dieselben Wiinsche und For- 
derungen zur Hebung und zum Schutze des dsierreichlschen Steinkolilenberg- 
baues, dieselben Mafiregeln, welche geeignet waren, die Konkurrenzfahigkeit zu 
beben, werden stets vorgeschlagen, ohne dafi sie bisher mafigebenden Ortes 
eine Berilcksiditigung erfahren hatlen.

Den jahrlichen Berichten ist jeweils ein Ausweis iiber die Produktion, 
sowie Ober den Aufseher- und Arbeiterstand im Ostrau-Karwiner Reviere {in- 
klusive Petrzkowitz) beigegeben.

Kaikbrennerei. Der Geschaftsgang war in diesem Industriezweige in 
den ersten Berichtsjahren kein befriedigend er. Die Ursacbe war in einem ge- 
ringen Absatze, Arbeitermangel, lioben Arbeitslohnen, hoben Koblenpreisen und 
einer geringen Bautatigkeif gelegen. Von 1902 ab besserte sich die Lage, doch 
beeintrachtigten die Hochwasserkatastrophe im Jahre 1903 und die enorme 
Diirre des Jahres 1904 den Erfolg. Die Kaikbrennerei bat ihren Hauptsitz in 
Setzdorf im nordwesflichen Schlesien, von wo aus ein bedeutender Export 
nach Deutschland unterhalten wird.

Sdiiefergewinnung. Nach dem Berichte Ober das Jalir 1905 (S. t iSf . )  
werden in Sdilesien ordinare Pflastersteine, die sogenannfen Schuppen, ferner 
Rechtecke und Quadrate, gehobeite und gescbliffene Platten erzeugt. In Budi- 
schowitz wird ein weicher, sandfreier Schiefer gefunden, der eine Verwendung 
ais Dachdeckurtgsmaferial nicht gestaftet. Dieser Schiefer wird lediglich zur Her- 
stellung voii Artikeln fiir elekfrotechnische Zwecke verwendet. Der Sdiieferabbau 
wird teils ais Tag-, teils ais Oriibenbau betrieben. In den scblesiscben Sehiefer- 
bruclien steben 22 Dampfmaschinen von 100 H P in Yerwendung. Die Zalil der 
beschaftigten Arbeiter betragt zirka 1200, zumeist Manner. Naiiezu 65<Vo der ge- 
samten Schieferproduktion, die im Jahre 1905 auf I I  2.000 q geschiitzt wurde, 
gelit nach PreuRisch-Schlesien, der Rest wird im iniande abgesetzt und z war 
in Sdilesien, Bohmen, Mahren und Wien. Ein kleiner Teil geht audi nadi 
Ungarn”  und Galizien. Der Geschaftsgang war wahrend der Berichtsperiode 
ein normaler und gleidimaRiger, dodi komite an die ErschlieRung neuer Lager 
wegen der hohen Oestehungskosten und der niedrigen Verkaufspreise nicht 
gedacht werden.

Der Geschaftsgang der Ziegelfabrikalion war in den einzelnen Jahren 
imd selbst in den einzelnen Landesteilen verschiedeti und riditefe sidi jeweils 
nach der Baiitatigkeit. Manche Ziegelgattungen fanden nach PreuRisch-Schlesien
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guten Absatz, dagegen blieb eine Ausfulir gewolmlicher Bauziegel dorthin 
wegen des gróBeren Formates der in Ósterreich erzeugten Ziegel ausgeschlossen.

Aiich die Conwaren-Grzeugung, fiir welche in Schlesien 2 Fabriken 
besteben, war von der Bautatigkeit abhangig. Der Oeschaftsgang war in den 
einzelnen Jahren kein besonders befriedigender. Im Jahre 1905 hatte die Fabri- 
kation yon Steinzeugapparaten und -GefaBen ftir die chemische Industrie einen 
erfreulichen Fortsehritt zu yerzeichnen. GroBere Besfellungen wurden auch nach 
Frankreich und Italien gemacht.

Ghamotte-Fabrikation. Der Oeschaftsgang dieser Industrie war im Jahre 
1899 ein giitisliger. Ein nennenswerter Export von Rohkaolin fand nach Deutsch
land statt, fiir Chamotteziegel gelang es in RuBland bedeutendere Absatzgebiete 
zu erschlieBen. Fremde Produkte gelangten nur in geringen Mengen zur Ver- 
arbeitung. Die folgenden Jahre brachten einen Riickgang, der Export nach 
RuBland wurde von Jahr zu jahr schwacher.

Die ©lasfabrikation war im Jahre 1898 in einem starken Riickgang be- 
griffen, heryorgerufen durch die Konkurrenz der ungarischen Werke, welche 
die osterreichische Industrie nicht nur aus Ungarn yerdrangten, sondern aiich 
in Ósterreich fesłen FuB zu fassen suchten. Auch die Yerteuerung der Roh
materialien, welche zum gróBten Teile aus Deutschland bezogen werden muBten, 
trug dazu bei. Diese Yerhaltnisse beherrschten auch die Lage in den folgenden 
jahren und fiihrten teilweise sogar zu Betriebs-Yermiudeningen. Erst das Jahr
1904 brachte eine Besserung im Absatz, doch nicht im Preise, der im Jalire
1905 etwas stieg.

Die schlesische Stelnindusfrie hal ihren Hauptsitz im politischen Be- 
zirke Freiwaldau, wo sich ausgedehnte Marmor- und Granitbrtiche befinden. 
In den Gemeinden Saubsdorf, GroB-Kunzendorf, Ober- nnd Nieder-Lindewiese 
des Freiwaldauer und AH-Kaltensfein des Weidenauer Bezirkes wird ein Marmor 
yon grauer, seltener von weiBer oder blauer Farbę gefunden, der zu den ver- 
schiedensten Steinmetz- und Bildhauer-Arbeiten yerwendet wird. Die gróBeren 
Betriebe befassen sich teils mit monumentaler, teils mit Bauarbeit und yer- 
arbeiteii fiir erstere auch fremdes Materiał. GróBere Steinmetz- und Blldhauer- 
werkstatten befinden sich auBer den obgenannten Gemeinden auch in Troppau, 
Teschen, Bielitz, Zuckmantel und Jagerndorf. Fremdes Rohmaterial wird in 
Blócken bezogen und zwar; Granit-Labrador aus Schweden, Norwegen und 
Finland, Marmor aus Italien und Belgien, Platten ftir Mobelplatten aus Italien 
und Belgien. Fiir Bauarbeiten gelangt weiBer und blauer Granit zur Yerwen- 
dung, welclier in den ergiebigen Briichen zu Friedeberg, Sełzdorf, Jungfern- 
dorf, Ourschdorf, Domsdorf, Schwarzwasser, Krosse und Rothwasser ge- 
wonnen wird, Monumente in Marmor und Hartgestein werden im Inlande, 
dann auch nach Ungarn, Oalizien und Siebenbiirgen abgesetzt und nach Ru
manien und RuBland exportiert. Nach Deutschland erfolgt infolge der Zoltver- 
lialtnisse die Ausfuhr nur in rohen Blócken, wo sie dann durch osterreichische 
Arbeiter yerarbeitet werden. Wiirfel und Pflasterartikel gehen zollfrei nach 
Deutschland nnd werden in groBen Mengen dahin exportiert. Zur Heranbildung 
von tiichtigen und intelligenten Arbeitern wurden die Fachschulen fiir Marmor- 
Industrie in Saubsdorf und fiir Oranit-industrie in Friedeberg gegriindet.

Der Oeschaftsgang war im jahre 1898 beziiglich des rohen Marmors 
sehr gut, im ubrigen aber imgiinstlg. Die zienilicti befriedigende Lage in den
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folgenden Jahren verschlechterte sich ab 1901, wozu vor allem der Umstand 
beitrug, dal! die schlesischen Bruche von Jahr zu Jahr armer an qualitatvoIlem 
schónem Materiał werden, so dat! die Verarbeitung des italienischen und 
schwedisclien Materiales stetig im Wachsen begriffen ist, Auch herrschf Mangel 
an besser ausgebildeten Arbeitskraffen, Die immer mehr yordrangende aus- 
landische Konkurrenz driickte die Preise. Ein flotter Absatz im jahre 1904 
fiihrte eine Besserung der Sfein-Industrie herbei. Zu den bestehenden Granit- 
briichen sind in diesem Jahre noch 6 neue hinzu gekommen, ein Zeichen des 
guten Geschaftsganges, der auch im folgenden Jahre andauerte,

Die gróBte Zahl der schlesischen Marmorbriiche ist teils ausgebeutet, 
teils aufgelassen worden, hingegen wurden im Jahre 1905 wieder einige neue 
Granitlager eróffnet. Bessere Marmorsorten werden gegenwartig aus Steiermark, 
Karnten und Tirol bezogen. Das Geschaft nach Ungarn, dem Hauptabsatzge- 
biete ist infolge der aufbluhenden ungarischen Konkurrenz stark im Abnehmen 
begriffen. Der Export nach Deutschland war im Jahre 1905 recht iebhaft, da- 
gegen hat er nach RuBland fast ganz aufgehórt.

Breitsdgen und Holzhnndel. Schlesien ist nach seiner geographischen 
Lage zwischen dem Holzproduktionslande Galtzien und dem riesigen deutschen 
Absatzgebiete ganz besonders geeignet, eine reiclie Holzindustrie zu entfalten. 
Die Brettsagen standen im Jahre 1898 nicht in vollem Betriebe, weil die milden 
Winter 1897/98 und 1898/99 dieSchlittenanfulir unmóglich machfen. Audi standen 
die Preise fiir Schnittholz in keinem Verhaltnisse zu den Rohholzpreisen. Der 
niedrige deutsche Zoll auf Rundholz, sowie der hohe Zoll fiir Bretter hat bewirkt, 
daB in den letzten Jahren in Dentschiand viele neue Sagewerke entstanden sind, 
welche die Rundhólzer in ósterreichisch Schlesien ankaufen und jenseits der 
Grenze yerarbeiten. Rundholz stieg daher standig im Preise, Der weitaus gróBte 
Teil des Rimdholzes sowie des Sclmittmaferiales geht nach Deutschland. Fiir 
den inlandisdien Bedarf wird selbst nach Schlesien der gróBte Teil aus Ungarn 
und West-Galizien importiert, ein Zeichen fiir den guten Ertrag des heimischen 
Holzhandds. Der Export erfuhr im Jahre 1899 eine weitere Fordemng und er
streckte sich nach Deutschland, Holland, Belgien und teiiweise auf die mit 
diesen Sfaaten in kolonialem oder wirtschaftlichem Konnex stehenden iiber- 
seeischen Lander.

Im zweiten Halbjahre 1900 trat infolge der ungiinstigen Bauyerhalt- 
nisse in Ósterreich und der geringen Nachfrage in Deutschland ein bedeutender 
Riickschlag ein, der auch in den folgenden Jahren anhicH. Die Wasserbrett- 
sagen wurden riamentlich durch die Hocliwasserkatastrophe vom Juli 1903 
empfindlich geschadigt. Im Jahre 1903 war der Absatz sowohl im Inlande ais 
auch nach Deutschland im Steigen begriffen. Die Jahre 1904 und 1905 brachten 
fiir die Sageindustrie wie fiir den Holzhandel ein sehr giinstiges Ergebnis.

Die Waldwirtschaft Schlesiens beruht auf den modernsten Prinzipien 
und kann auf Jahre htnaus ein gleichbleibendes, sicheres Holzquantum zum 
Einsciilag bringen.

Fabrikafion uon ITIobeln aus gebogenem Bolze. Die Bugholzmóbelm- 
dustrie Schlesiens ist eine bedeutende. Von der Oesanitproduktion wird nur 
ein geringer Teil, etwa 10— I5*Vo in Ósterreich - Ungarn abgesetzt, der Rest 
wird exportiert. Der gróBte Teil der schlesischen Ausfuhr geht nach Deutsch
land, ca. 25'V(„ und nach den iiberseeischen Landem, ca. 35‘Vo. Von den er-
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forderliclien Rohprodukten werden Holz, Holzsitze, Schrauben und Spiritus 
aus dem Inlande, Flechfrohr aus Deutschland, Schellack aus Indien bezogen.

Der Oeschaftsgang war im jahre 1898 wenig giinstig. Der Absatz 
nach Nordamerika und Spanien hatte durch den zwischen diesen Staaten aus- 
gebrochenen Krieg zu leiden. Die giinstigeren Absatzverhaltnisse des folgenden 
Jahres yermochten kein besseres Resultat herbeizufiihren, weil die Yerkaufs- 
preise dieselben blieben, wahrend sich die Erzeugungskosten ganz unyerhalt- 
maBig erlióhten. Die Yerhaitnisse in der Bugholzmóbelindustrie verschlechterten 
sich in den folgenden Jahren, und der bessere Absatz des Jahres 1902, der 
auch in den folgenden Jahren anhielt, brachte einen etwas giinstigeren Ertrag. 
Zu einem befriedigenden Ergebntsse dieser bltilienden Export-Industrie lieB es 
trotz des guten Absatzes der in den eigenen Reihen gefiihrte sinnlose Preis- 
kampf nicht kommen. Im Jahre 1905 diirften die schlesischen Bugliolzmobel- 
fabriken ihre Erzeugung um ungefahr 15*̂ /0 gesteigert haben. Die Yerkaufs- 
preise aber konnten sich iiber das bisherige niedrige Niveau nicht erheben.

Die E r z e u g u n g  von  Rahmen,  Le i s te n  und L u x u s m 6 b e ln  ist 
allmahlich von einem handwerks- in einen fabriksmaBigen Betrieb iiberge- 
gangen. Die Erzeugnisse werden groBtenteils im Inlande abgesetzt, die Be- 
teiligung am Export ist minimal. Die Rohprodukte werden bis auf Kreide und 
Harz aus dem Inlande bezogen.

Fiir die Knopf-Fabrikation bestehen in Schlesien 2 industrielle Unter- 
nebmungen. Die Lage gestaltete sich wahrend der Berichtsperiode keineswegs 
giinstig. Die Hauptursache liegt in der Konkurrenz der italienischen Knopf- 
Fabrikation, welche die Preise derart druckte, daB selbst Jahre mit guie” Be- 
schaftigung und gufem Absatz, wie 1903, nur einen geringen Nutzen abwarfen. 
Ein Hauptabsatzgebiet ist Deutschland, wahrend der Export nach Frankreich, 
RuBIand und Nord-Amerika infolge der enorm hohen Zólle aufgehort hat.

ZeI[ulese>Fabrlkation. Infolge der andauernd iingiinstigen Lage der Papier- 
industrie, des Hauptkonsumenten fiir Zellulose, yermochte auch diese kein 
giinstiges Ergebnis zu erzielen. Hiezu triigen insbesondere audi die steigenden 
Preise fiir Holz, des wichtigsten Rohmateriales bei. Diese Yerhaltnisse zwangen 
die Zellulose-Fabrikanten zur Aufstellung von eigenen Papiermaschinen, um ihr 
Produkt verwerten zu kótinen. Dadurch aber verschlimmerte sich die Lage der 
Papierindustrie noc!) melir. Im Expor{ hatte Zellulose mit der Konkurrenz der 
deutschen, schwedischen und norwegischen Ware zu kampfen. Die Yereinigten 
Staaten von Nord-Amerika, friiher ein Hauptabsatzgebiet, produzieren jetzt 
selbst und machen insbesonders den Export nach England streitig. Die be
deutende Ausfuhr nach RuBland war infolge des hohen Zolles und der stei
genden heimischen Produktion in stetem Abnehmen begriffen,

Papier-Fflbrikafion. Dieser Industriezweig konnte wahrend der ganzen 
Berichtsperiode zu keinem befriedigenden Ergebnisse gelangen. Der Export nach 
England und RuBland hat fast ganz aufgehort, der Absatz im Inlande war gering. 
Auch liier zeigfe stch das MiBverhaltnis im Preise zwischen dem Rohmateriale 
und der fertigen Ware, wodurch auch in Jahren, welche einen groBeren Absatz 
zu yerzeichnen hatten, kein besserer Ertrag erzielt werden konnte. Die groBe 
Konkurrenz lieB die Papierpreise nicht steigen. Das Jahr 1905 brachte eine leichte 
Besserung, der Export begann sich zu heben.
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Die P a p p e n - F a b r i k a t i o n  haite unter den gleichen Yerhaltnissen zu 
leiden. Die stete Yerteuerung des Schleifholzes einerseits, die gleichbleibenden, 
wenn nicht riickgangigen Preise fiir fertige Pappe andererseits beherrschten die 
Lage. Fiir den Export kommen Deutschland, England und die Levante in 
Betracht.

Fabrikation pharmazeutisdi-diemischer Produkte. Yon den fiir diese 
Fabrikation notwendigen Rohsfoffen werden Yegetabilien und die Halbfabrikate 
an Chemikalien sowie Rohchemikalien im Inlande, die feineren chemischen 
Stoffe aus Deutschland, die exotischen Drogen zumeist aus Hamburg und 
London, teilweise auch aus italien, RuBland und Konstantinope! bezogen. Der 
Absatz ist haupfsachlich auf Osterreich - Ungarn beschrankt, einzelne Artikel 
werden nach Deutschland, RuBland, dem Bałkan, der Schweiz und nach iiber- 
seeischen Gebieten versandt. Der Oeschaffsgang war wahrend der Berichts
periode ein normaler. Die zunelimende Konkurrenz seitens Deutschlands und 
Frankreichs machte sich stark ftihlbar.

Die wichłigsten Erzeugnisse der chemischen Industrie sind Schwefel- 
saure, Salzsaure, schwefelsaures Natron, Salpetersaure, Chlorkalk und Kunst- 
dtinger.

Farben-Fobrikafion. In Schlesien werden Mineralfarben aus Zink und 
organischen Farben produziert. In der Zinkfarhen-Fabrikation traten in den ein
zelnen Berichtsjahren geringe Yeranderungen ein. Im Jahre 1905 ging die 
Rentabilitat infolge der hohen Zinkpreise stark zuriick. Fiir den Export kamen 
die Donaulander und RuBland in Betracht.

Die organischen Farben stnd zum gróBten Teile durch die Anilinfarben, 
welche aus Deutschland und Erankreich, aus der Schweiz und England impor- 
tiert werden, verdrangt worden. In Hruschau beginnt man an die Fabrikation 
von Anilin zu schreiten. Der Export in organischen Farben erstreckte sich 
nach den Donaulandern und nach RuBland.

Petroleum-RafHnerie. Im Bezirke der Handels- und Gewerbekammer fiir 
Schlesien befmden sich 2 Petroleum-Raffinerien. Im Sommer 1898 erfolgte die 
Yereinigung der einzelnen ósterreichischen und ungarischen Raffinerien und eine 
Kontingentierung ihrer Produktion. Dadurch besserte sich die trostlose Lage, in 
der sich die Raffinerien in der letzten Zeit befanden. Die Erzeugung wurde durch 
die Kontingentierung zwar eingeschrankł, dafiir gewann sie an Stabilitat und ver- 
mochte bessere Preise zu erzielen. Am Export konnten sicii die Raffinerien in
folge der hohen Preise des inlandischen Rohóles wenig beteiligen. Hingegen 
wurde Benzin in gróBeren Mengen exporfiert. Der Absatz war im Jahre 1899 
nicht nur fiir Petroleum sondern auch fiir die Nebenprodukte ein guter. In 
diesem Jahre gelang es auch Petroleum, nach Deutschland, der Schweiz und 
Italien zu exportieren.

Einen Niedergang der Petroleum-Industrie hatte der im Fruhjahre 1901 
erfolgte Zusammenbruch der bestehenden Kontingentierung der ósterreichischen 
und ungarischen Raffinerien zur Folgę, indem nunmehr wiederum der Konkur- 
renzkampf der einzelnen Raffinerien untereiiiander einsetzte, der in den folgen
den Jahren die Industrie sciiwer schadigte. Erst im Herbste 1903 gelang es 
eine neuerliche Yerstandigung zwischen den Raffinerien der Monarchie zu Stande 
zu bringen, wodurch die Petroleum-Industrie nach langem krisenhaften Zu- 
stande wieder in normale Bahnen gelenkf wurde. Auch der Export hatte in

63



diesem Jahre einen neuen Aufschwung genommen. Um denselben weiter zu 
fordem und zu kraftigen, wurde im Jahre 1904 die Aktiengesellschaft fiir osler- 
reichische und ungarische Mineralól-Prodiikie iu Wien gegriindet, dereń Auf- 
gabe die Fórderung des Exportes von Petroleum bildet, wahrend der Export 
von Nebenprodukten, welcher sich gleichfalls zu heben begann, der initiafive 
der einzelnen Raffinerien auch weiterhin iiberlassen wurde.

Zur Konsolidierung des Rohótmarktes wurde im Sommer 1903 die 
»Petrolea« Aktiengesellschaft fiir Mineralól-lndustrie ins Leben gerufen. Die 
Rohóiproduktion in Oalizien hat in den letzten Jahren derartige Fortschritte ge- 
macht, daO sie den Bedarf des iniandischen Konsums an Leuchtpetroleum, den 
sie friiher nicht zu decken vermochte, bei weitem tibersteigt. Dadurch gewann 
der Export weiter an Uinfang. Die Wirren in Baku zogen eine Preiserhóhung 
nach sich, wodurch das Ertragnis des Jahres 1905 wesentlich gehoben wurde. 
Ein neues Absatzgebiet erschloR sich der Petroleum-Industrie infolge der ver- 
minderten russisciien Zufuhr in der Levante. Der Konsum an Benzin ist im 
Inlande infolge der Entwicklung der Motoren- und Automobil-Industrie ganz 
bedeutend gestiegen, so zwar, dal3 nur mehr geringe Mengen zur Ausfuhr ge- 
langen konnten.

Die ONFcibriktifion ist im Preise wie im Absatze ihrer Prodiikte wesent
lich von der Ernte der ólsaaten abhangig. In Schlesien wird Riibol, Leinól, 
Palmkernol und Kokosól erzeugt. Der Bedarf an Ruból ist sowohl fiir Be- 
leuchtungs- ais auch fiir Schmierzwecke im Abnehmen begriffen, weil es durch 
Benzin, elektrische und andere Beleuchtungsmethoden immer mehr verdrangt 
wird. Die Leinsaat muB gróRtenteils aus dem Auslande beschafft werden. 
Die Erzeugung von Palmkernol, welche von der Oderberger Ólfabrik im Jahre 
1898, sowie die Erzeugung von Kokosól, welche von derselben Fabrik im 
Jahre 1905 aufgenommen wurde, lieferten ein recht befriedigendes Ergebnis. 
Óikuchen wurden zumeist Im Auslande abgesetzt. infolge der Futternoi im 
Jahre 1904 und teilweise auch noch 1905 wurden die Yorrate im Inlande auf- 
gebraucht.

Ziindwaren-lntlusfrie. Diese Industrie hat keine hervorragenden Ge- 
schaftsjahre aufzuweisen, im Gegenteil, fast jedes Jahr brachte einen Riickgang. 
Infolge der grollen Konkurrenz waren die Preise stark gedriickt, Die ungarische 
Konkurrenz schadigte den Absatz im Inlande bedeutend, der Export ging jahr 
fiir jahr zuruck, teils infolge der Konkurrenz von Deutschland, Schweden und 
japan, welch letzteres friiher ein gutes Absatzgebiet war, teils infolge der Ein- 
fuhrung des Zundhólzchen - Monopoles in einzelnen Staaten. Auch der Uber- 
gang in der Fabrikation von Phosphor- auf Sicherheits-Hóizchen (Schweden-) 
belastet die Fabriken schwer, indem sie zur Anschaffung neuer Maschinen und 
Anderung ihrer Etablissementseinrichtung gezwungen wurden. Atlmahlich voll- 
zog sich in der Berichtsperiode dieser Ubergang von der Phosphor- zur Schwe- 
denware, welche die erstere gegenwartig fast vollstandig verdrangt hat.

Die Roh- und Hilfsstoffe fiir Phosphor-Fabrikate lieferte mit Ausnahme 
des Phosphor und der Anilinfarben das Inland. Das fiir die Schwedenware 
notwendige Espenholz wird gróRtenteils aus Ru(31and bezogen. Im Jahre 1904 
traf insoferne eine Besserung in der Zundwaren-Fabrikation ein, ais der Exporf 
ganz erheblich stieg. Der gról3te Konkiirrent im Export, Japan, war infolge des 
Krieges mit Rullland auRer Stande zu exportieren, wodurch es nióglich wurde,
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Waren nach China und Hollandisch-Indien zu verkaufen. Das Hauptabsafzge- 
biet fiir den Export ist die Levante, d. i. die etiropaische und asiatische Tiirkei.

Die Seifen-Indiistrie hatte wahrend der Bericlitsperiode kein befriedigen- 
des Resultat zu verzeichnen. In den ersten Jahren lierrschte eine starkę Uber- 
produktion. Der Absatz beschrankte sieli vorziigiicli auf das Inland. Von den 
fur diese Industrie erforderlichen Rob- und Hilfsprodukten wird Palmol aus 
Deutscliland und England, Talg und andere tierische Fette aus Amerika und 
Australien, Harz aus Anierika und Leinol aus England und Holland bezogen. 
Zur Sanierung der Veriiattnisse wurde Anfang 1899 der Verband mahrisch' 
schlesiscber Seifenfabriken ins Leben gerufen, der aber seiner Aufgabe infolge 
der Beitrittsverweigerung mehrerer schlesiscber Fabriken nicht gerecht werden 
konnte, und sich daher irn Sommer 1900 wieder auflosen niuRte. Die Fett- 
warenpreise waren seit Herbst 1901 stiindig gestiegen, eine Erliohung der Sei- 
fenpreise konnte aber infolge der Konkurrenz nicht Platz greifen. Eine Besse
rung trat im Jahre 1903 dadurcli ein, dali die hohen Preise fiir die meisten 
Rohstoffe wieder auf ein normales Niveau sanken,

Die Handschuhindustrie, d. i. die vollstandige Herstellung des Hand- 
schuhes vom Feli, ist in Schlesien im Grolibetriebe durch ein Etablissement 
yertreten. Da die schlesische Handscbuhfabrikation nur bessere Qualitaten 
erzeugt, kann sie ilire Fabrikate in der osterreichisch-ungarischen Monarchie nicht 
absetzcn. Die Waren werden daher vorzugsweise nach Deutschland, Amerika, 
Fraiikreicb, England und der Schweiz exportiert. Die zur Fabrikation nótigen 
Ledersorten werden in Deutschland gekauft, Ein gutes Gesdiaft maclite die 
Handschuhindustrie durch die Erzeugung von Chevreau-Handschuhen, worin 
sie die Konkurrenz mit Frankreich mit Erfolg aufnahm.

Die Eóandsdmhindustrie beschaftigt im Freiwaldauer Bezirk gegen 1000 
Familien. Die Zusendung der zugeschnittenen Lederteile erfolgt aus Deutsch- 
laiid, wohin audi der geiiahte Handschuh zuriickkehrt. Mit Deutschland besteht 
fiir diesen Industriezweig ein zollfreier Veredelungsverkehr. Infolge des spanisch- 
amerikanischen Krieges trat Mangei an Beschaftigung ein, weil Amerika das 
Ahsatzgebiet fiir den gróHten Teil der Glacehandschuhe ist. Die belgischen 
und preuiiischen Faktoreien machen den osterreidiischen Handschuhnahan- 
stalten starkę Konkurrenz.
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Das Kreditroesen Sdilesiens in den Jahren 1899—

Fiir die Befriedigung der Kredifbediirfnisse der Industriellen, Handel- 
und Gewerbetreibenden Sdilesiens bestelien laut Bericht uber das Jalir 1905 
(S. 181) folgende Institute:

Die Filialen der ósterreidiisdi-ungarischen Bank in Troppaii, Bielitz 
und Jagerndorf und die Bank-Nebenstelle in Tesdien; 

die Filiale der k. k. priv. Krediianstalt fiir Handel und Gewerbe in Troppau; 
die Filialen der k. k. priv. Bohmischen Union-Baiik in Troppau, Jagern

dorf und Bielitz;
die Expositur des Wiener Bankvereines in Friedek-Mistek, Sitz In Friedek;
*) In dem Berichte der Hatideis- iind Gewerbekaminer iiber das Jahr 18Q8 feliit der 

Abschnitt Kreditwesen,



die osterreichisch-schlesische Bodenkredit-Anstait in Troppau;
die Kommunal-Kredit-Anstalt des Landes Schlesien in Troppau;
der VorschuB-Verein in Troppau;
der schlesische Realkredit-Yerein in Troppau;
die Troppauer Oewerbekassa in Troppau;
die BielitZ'Biala’er Eskompte- und Wechsler-Bank in Bielilz,
dann die Jagerndorfer und Teschner Yolksbank;
die Spar- und YorschuB-Kassa des Gewerbevereines in Teschen und 
die Sparkassen in Bielilz, Troppau, Teschen, Freudenthal, Jagerndorf, 

Jauernig, Friedek, Wagstadt, Freiwaldau, Zuckmantel, Wurbenthal, 
Weidenau, Skotschau, Hotzenplotz, Engelsberg, Freistadt, Odrau, 
Bennisch, Oderberg, Olbersdorf, Jablunkau, Schwarzwasser, Polnisch- 
Ostrau (gegr. 1898) und Wigstadtl (gegr. 1903).

AuBerdem bestehen noch zahlreiche YorschuB-, Spar- und Darlehens- 
kassen-Yereine, welche uber ganz Schlesien verstreut sind, und teils ais Genossen- 
schaften mit beschrankter, teils mit unbeschrankter Haftung den Kreditanspruchen 
der landlichen Handel- und Gewerbetreibenden Rechnung tragen. Einzelne der- 
selben haben einen ganz bedeutenden Oeschaftsumfang und hohe Oeldeinlagen 
zu yerzeichnen.

Die geschaftiichen Yerhaltnisse haben sich im Jahre 1899 im Yergleich 
zur Stagnation in den Jahren 1897 und 1898 trotz der ungiinstigen ZinsfuB- 
yerhaitnisse entschieden gebessert. Die Anfangs Februar 1900 erfolgte Herab- 
setzung der Zinssatze seitens der ósterreichisch-ungarischen Bank ermóglichte 
eine biiligere Geldbeschaffung, welche yielen Kreisen der Beyolkerung zustatten 
kam. Im zweiten Teile dieses Jahres hatte der Umsatz im Bank- und Wechsel- 
geschafte unter dem nicht besonders gtinstigen Ernfeergebnis und den starken 
Preisriickgangen auf den amerikanischen und deutschen Markten zu leiden. Die 
allgemeine wirtschaftliche Depression in den Jahren 1901 und 1902 beriihrte 
naturgemaB aucli alle Zweige des Bankgeschaftes. Eine Yerschlechterung der 
Kredit- und Zaiilungsverhaltnisse trat jedoch im Kammerbezirke nicht ein. Die 
finanziellen Ergebnisse der Bankinstitute blieben im Jahre 1903 noch hinter 
denen des Jahres 1902 zuruck. Die Umsatze an Deyisen und Effekten, sowie 
im Eskompte hatten neuerlich Rtickgange zu yerzeichnen. Ein etwas gunstigeres 
Ergebnis brachte das folgende Jahr. Im Jahre 1905 wurde der ZinsfuB der 
ósterreichisch-ungarischen Bank yon 3Va“/o auf 4'///o erhóht, um den zu 
starken GoldabfIuB ins Ausland zu yerhindern. Die Eolge war eine enorme 
Oeldyerteuerung, die alierdings eine Belebung auf dem Markte in Anlagewerten 
heryorrief. Die Besserung der wirtschaftlichen Lage ftihrte zu einer słarkeren 
Inanspruchnahme der Mittel der Ban kan stal ten.

Die Sparkassen Schlesiens hatten in der Berichtsperiode einen guten 
Oeschaftsgang zu yerzeichnen. Die Einlagen nahmen Jahr ftir Jahr zu, die 
Beyólkenmg zog es vor, die entbehrlichen Betrage bei den Sparkassen auf 
sicherer Basis anzulegen.

Die wichtigsten Betriebsergebnisse der in Schlesien bestehenden Spar
kassen sind aus der Tabelte zu ersehen, welche den jahrlichen Berichten iiber 
das Kreditwesen beigegeben ist.
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Die SchleHerin nach Berichien 
des X\7iL Sahrhunderts.

Von Dr. R, Muller ,  k. k. Professor in Bielitz.

Wifit iłir, was Hausfraii'n sind?
Die Pfiegerin von Mann nnd Kind, ,
Sie steht fruh auf, ist sauber fiir und fiir,
Hait sparsam Oeld und Gut zusammen,
Gibt reich dem Armen an der Tiir.
Ais gute Fee nahrt sie des Hauses Flaninien. 
8eim Spinnen singt sie Lieder, dies und das; 
Stellt frische Blumen in das Gias,
Erzahlt den Kindern abends holde Marchen 
Und zupft dem Ehemann die grauen Harchen.
So macht sie reich zum Paradiesestraiim 
Der armsten Hiitte dumpfen Raum.
Sie betet am Altar fiir ihren Mann
Und fiir sein Werk, das er mit Miih’ ersann.
Sie ist sein bess’res Teil, hat Mund und Herz 
Am rechten Fleck und zaiibert still Behagen 
Ins ganze Lebeti allerwarts,
Das ist das deiitsche Weib seit alten Tagen,
Auf ihre Tretie kónnt ihr Feisen bau’n.

Diese schlichłen, aber ehrlichen Worte eines Modernen, Julius Orosse’s, 
schweben dem vor Augen, der Berichte aus dem 17. Jahrhundert liesł, in denen 
die Schiesierinnen charakterisiert werden. Die Berichte, die ich im fotgenden 
bentitze, stainmen aus Werken, die einen hohen kulturgeschichtiichen Wert 
haben, Daher verdienen sie es, aus dem Dunkel der Yergessenheit hervorge- 
zogen zu werden. Das Hauptmaterial lieferte mir das Stadtarchiv von Teschen. 
Auf einen groBen Teil des Materials stieB ich ferner wahrend der Studien zu 
meiner literaturhistorisch-kritischen Arbeit iiber den vergessenen schlesisclien 
Dichter Dr. Balthasar Ludwig Tral les*) ,  welche Arbeit in der Zeitsctirift des

*) Tralles — ein Breslauer Arzt — lebte 1708 -1797 und liinterlieR nebst Epigrammen 
auch ein 10 Oesange umfassendes Oedicht uber das schlesische Rtesengebirge. (Leipzig-Bresiau 
1750. Verlag Michael Huberts.) Ober dieses Epos verbreitet sich meine Studie. Man vergl. 
dazu Dr. Jos. Karl Hoserr Das Riesengebirge nnd seine Bewohner, Prag 1841.



deutschen Yereines fiir die Oeschichte Mahrens und Schlesiens in Briinn er- 
scheinen wird.

SchickfuB'), Henelius^) und die Historia orbis terrarum geographica et 
civilis' )̂ — sie alle sind laudatores muliertim, fiir uns natiirlicli laudatores pristini 
temporis.

Zunachst ist interessant, was Henelius iiber die ingenia et mores Sile- 
siorum sagt (Cap, V.) Coeli atque astrorum interpretes Silesiam nostram virginis 
et Mercurii tutelae subjiciunt. Huic coeli constitutionj C u r a e u s  ingenia Silesl- 
oruni respondere scribit. Nach ihm sind die Schlesier Sanguiniker und Melan- 
choliker. Sie zeigen audi »tristitiam quandam naturalem, inorositatem, Sutrwmay 
vei subagrestem quandam pudorem. Dasselbe berichtet auch SchickfuB (IV. 
Buch), der uns auch mit einem konigl. Ratsurteil die hervorragenden ingenia 
der Schlesier beweist.

Esto Asinum qiiondam deglutivisse Silesos 
Obycere ut Slesis ille vel iste soleł.
Ast Asini cerebrum non glutivisse Silesos 
Inviti proceris Regis et acta docent.
Hinc et sunt adeo cautique catique Silesi,
Ut vincant alios dexteritate viros.

Si addam ego — heiBt es bet Henel. C. 5 —  Silesos sine mala malitia, 
rnente candida et simplici, magisque falli quam fallere aptos, nihil opinor faisi 
dixerim.

Die Strabonische Lehre ist da also verwertet: Himmel und Luft be- 
einfluBen die Ingenia der Bewohner. Statura —  ̂ heiBt es weiter bei Henel. C. 5 
— mediocris: habitudo corporum optima, membrorum ac lineamentorum com- 
positio elegans tum naturalis quaedam formae bonitas: in f em in is  praeser- 
tim et puel l is ,  quae formae gen u i no et non fucafo nitore lacteoque candore 
gentis finitimas provocant ut jam olim auctor magni chronici Noribergensis 
sexum fem ineum  in S i l e s i a  v e n u s tu m  esse et a f fab i l em,  fa lsa  
tamen p i i d i c i t i a  scripserif.

Mit besonderer Hochachtung sprechen die Berichte von den schlesi- 
sctien Mut te rn ,  auf dereń Wirksamkeit und gutes Beispiel die Liebenswiir- 
digkeit der schlesischen Madchen zuriickzufuhren ist. W ir werden sehen, daB 
auch hochadelige Damen dem sexus femtneus ais nachahmenswerte Miisfer 
vorangeleuchtet haben.

Ober die H a n s h a l t n n g  und E r z i e h u n g  wird uns berichtet; in 
der burgerlichen HauBhaltung — sagt SchickfuB — gehet es fein gottseliglich, 
niichtern, gesittiglich und ordentlich zu. Denn Kinder und Gesinde werden 
taglich zum Oebet und christlicher Ubung gehaiten. Die Kinder mussen Mor- 
gens item vor- und nach Disch mai und ehe sie zu Bette gehen, ihr Gebet 
thun. Sie haben auch neben den Eltern zu heiiGlichen Auffsehen ihre besondere 
gelehrte und fleiBige Paedagogos.

‘) Neii yernielirte sciilesische Chronik irnd Landesbeschreibiing von Jacob Schick- 
fiifi, Bresiau 1625.

’) Nicolai Heneli U, J, D, Silesiographia Francofurti Typis Joannis Bringeri, itnpensis 
vero Job. Eyringij et Job. Perferti. Bibliop. Vratisl. MDCX11I.

*) Hist. orb. terr. geographica et ciyilis. Editio V, correctior. Francofurti et Lipsiae 
apud Henr. Job. Mayeri haered, et Oodofr. Zimmermann M D C IIC .

08



Bei Henelius lesen wir C, 5, S, 52:
Juventutis quod aftinel educalionem ad paedagogia et magistros mares 

liberos mittere et primis literariim elementis imbuere, pauperibus aeque ac locu- 
pletibus, nobilibus ac plebeiis studium est. P u e l l a e  et iam n o b i l e s  et 
u rb anae  vel  in s c i io l i s  ve l  do mi v e r n a c u l a  l in g u a  legere,  li teras 
p inge re  et num era re  d iscunt .  Adultiores, puellae quidem, rei familiari et 
sexui consentaneis artificiis, qiialia sunt nere, acu pingere, texere, coquere etc, 
manus admovent. Nisi quod alicubi etiam materculae reperiantur, quae filias 
suas, quas axyjrjSśvaę yident esse ófifuxTwv, ne forte maciem eon trabant, et faciei 
sibi pravitatem affricent, ab omnibus laboribus et curts domesticis studiose 
submoyenf atque arcent.

Die HauHmutter —̂ schreibt Schickfuli — schón von Oestalt, ziichtige 
und yerniinftige Matronen, unterweisen ihre Tochter in aller gottseligkeit und 
gewehnen sie zur Zucht Reinltgkeit und fleissiger HauBhaltung, daB inan atso 
in vielen gottseligen Geschlechten ein Exempel sihet des Wundsches davon 
der konigliche Prophet David saget psal. 144: DaB unsere Sohne auffwachsen 
in ihrer Jugendt wie die Pflantzen und unsere  T o c h t e r  wie die auBgeha- 
wene Ercker gleicli wie die Pallast also daB die w o lg e s t a l t e n  J u n g f r a u e n  
nicht allein den schmucken Kirchen und Erckern gleich sondern auch inner- 
liche Tempel und Wohmmgen des H. Geistes seyn, in denen das wahre Er- 
kenntnis Gottes und viel sdioner Tiigenden scheinen und leuchten. Cap. ó, 
Buch 4 steht folgendes: Im HauBwesen ist der H a u B m i i t t e r  groBer FleiB 
und Yorsichtigkeit eine sondere Zierde ais die furnehmlich das FlauB wesen 
bevorti auB in den Kuchen iiben und fiihren. Dereń Exempel folgę ihre wol- 
ges ta l te  z i i ch t ige  T o c h t e r  mehrenteils hernach die werden von den 
Miittern zum ErkenntniB und Fiirchte Gottes z u guten Sitten und Geberten 
zur Reinlichkeit und Sauberkeit und zur HauBhaltung von Jugend auff geleitet 
und gezogen.^)

W ir ersehen also aus allen diesen Angaben, daB die schlesischen 
Mutter mit wenigen Ausnahmen hochachtbare Hausfrauen und liochachtbare 
Erzieherinnen gewesen sind.

Aber auch die schlesischen Familienvater erfaBten die I^licht der Er- 
ziehung voll und ganz. W ir lesen bei Henelius S. 54— 55: Rem familiarem 
Silesii diligentissime curant adeo quidem, ut non dubitem adfirmare, non esse 
aliam hodte provinciam, quae piures habet strenuos et industrios patres fami- 
lias, in re praesertim nistica, quam liaec ipsa patria mea. Neque de viris iliud 
solum dico, sede t iam  de matron is ,  qutbiis plerisque pulcherima diligentiae 
aemulatione flagrantibus unum hoc studium est: ut cum negotiis maritorum 
rationem parem faciant, eaque sua cura majora atque meliora reddant.

S c h u l e  und H a u s  gingen also damals Hand in Hand und verfolgten 
e in  Ziel: die Madchen zu ehrenwerten, brauchbaren und gesuchten Gattinnen 
auszubilden. W ie habcn sich die Zeiten verandert!-) Die Madchen wurden auch 
mit dem Wert der Einfachheit, Maliigkeit und Sparsamkeit vertraut gemacht.
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‘) Auch in T e s c h e n  (Cap. 17 B. 4) werdeti die Madchen imd Knaben zu Oottes- 
fiircht und FleiB erzogen, ebenso in Grhnberg (Cap. 26), wo anch ein »gut und lóblicli Stadt- 
regiment* berrscbt.

*) Dariiber Idart nns ein inodenies Schriftchen ant: *Die iiherhandnehniende Ver- 
rohnng von Jugend und Vo1k* von Fritz Frentzel (Ver1ag Oerold in Póssneck).



was uns die Kapitel Yidus und Yestitus beweisen. W ir hóren aber auch von 
Yerschweiidung und Luxus. Henelius erzahlt uns (S. 55):

Yictus in Silesia mundior et elegantior, quin etiam parabilior, quam 
Inter alias gentes, Plebs urbana et agrestis domesticarum pecudum carne, 
lacticiniis, oleribus et pane cum hordeaceo tum sili gineo yicticat. Urbanis di- 
tioribus et nobilibus ampliora praedia possidentibus victus dapsilior et pre- 
ciostor, ut qiii mensas cum alitibus domesticis tum feris animalibus avibusque 
et piscibus laiitioribiis talibusque aliis, in quibus permagnus est aromatum, 
saccari et aliorum condimentorum usus, cumultate instructos habent, Nec ole
ribus exquisitis ece earent aut bellariis, aliisque ciborurn deliciis, ac cupediis 
non magis donimatis, quam aliunde petitis. E t  banc et iam p r o v in c i a m  
s u m p tu o s u s  ex te ro rum  luxus  n o n n ih i l  contam inav i f .  Ut minime 
mirum aut novum videri debeat, si nonnulli, quibus modulus culina est, comesis 
devoratisque patrimoniis decoquant, nec p o s t e r i s  su is  qu icq ua m  praeter  
luctuin et guerelas relinquant. Das sind schwerwiegende Worte, aus denen 
echt taciteischer Ernst und Freimut spricht. W ir werden noch Gelegenheit 
haben, diesen Ernst und Freimut auch bei SchickfuB anzutreffen.

Auch Kleiderluxus kam vor, gegen den Henelius ebenso scharf los- 
zieiit wie gegen den Speisen- und Getrankeluxus. Sei te 58 sagt er;

Eum autem in modum a paucibus annis, ut est hoc aevum, in quo 
vitia quasi herba irrigua succrerunt uberrime, in corporis cultu et vestitu luxus 
invaluit, rerumque potiri coepit, ut nec is ullis videatur legibus coerceri posse. 
Apud segniorem potissimum sexum, qui maxime hic modum excedit, Itaque 
videas passim, quae in s t a r  a v i s  J i i n o n i a e  se nova vestium peregrinitafe 
quofidie jactent, et crines, spiras, aures, collum, digitos, manus stolas modo 
curtas modo fyrmata trahentes a fergo septenum pedum, crepidas item et cal- 
ceos argento auro gemmis et margaritis exornen1 preciosis, quibus toti non- 
nunquam impensi census. Cui quidem mało optimum si quid judicare possum, 
remedium: si iiiagni minoribus praeirent et summates ałque nobiles exemplo 
suo, quod cupide inferiores arnplectuntur, inter decoris orbtfas plebem redigerent. 
Quod dum non fit, nequiequam speramiis, sublatum iri malum quasi sentina 
Resup, mergif. Welch ftammende, unerschrockene, herriiche Worte! Kami man 
Modedamen und Koketten scharfer fassen?

W ir mitssen aber festhalten, daB dieser Luxus nur von wenigen ge- 
frieben wurde. Die groBe Meiige der Landestóchter wuclis in Einfachheit und 
MaBigkeit auf. Dafiir sorgten auch die Behórden, was uns SchickfuB mitunter 
recht humoryoll beweist.

Ich weise zimachst auf das hin, was er von den B r e s l a u e r i n n e n  
sagt (Cap. 8, Buch 4); »Und man sol nicht bald einen Ort finden, da man 
reinlicher, besser und kóstliclier Speise zurichtet und da es in HauBhaltungen 
ordentlicher und ricfitiger zugehet ais in dieser Stadt. Ich bitte Gott demiitig, 
er wolie dlB Land und diese Stadt, die ein Ehren Gron des gantzen Landes 
ist, gnediglicli beschiitzen.*

Sehr interessaiit sind die Stadtleges von B r i e g  {C. X.) 60 zahlt er auf. 
Sie beweisen, wie die Weiber in Zaum gehalten wurden.

Lex 27 lautet: DaB man kein unzuchtiges Wesen verstatte.
_________  ̂ 26 » Dafi keine Kamnier Magdę einnehme.’)

') Soli wohl lieifleti: daB man in keine Kammer Magdę nehme.
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Lex 35 laulet: DaB man keine Jungfrau vom Tanz heimfuhre.')
» 42 » DaB niemand im Tanze sich verdrehe.
» 41 » DaB man zu den Hochzeiten zu jedem Tische nur

zweene Oesellen bitte.
» 57 » Die ungebelenen Frauenpersonen solien nicht einlauffen.
» 59 » Man soli sich zeitlich nach Flause verfiigen
» 00 » Lind bey keinem Nachf Tanzen sich finden lassen.

Dazu setzt SchickfuB folgende Worte, die den Tacitiis und Cato ver- 
raten: D ie s e  S t a d l l e g e s  konnen  in e iner  jeden Oemeine,  wo  nicht 
sampt l ichen ,  d e n n o c h  zum meis ten  g e b ra u c h t  werden .  Was wohl 
unsere Schiesierinnen dazii sagen wurden, wiirde man diese Leges behord- 
liclierseits tiandhaben?

Kap. XII, sprichf er von Jawer und Hirscliberg. ^-Insonderheit ist das 
Weibervolk sehr embsig und fleiBig allerley Borten und Sclileyer zu wircken 
zu bleichen und auffs schónste zuzurichten, welche in groBer Aiizahl von 
frembden Schotten Juden und Polacken abgeholel und von den Innwohnern 
selbst in ferne Lande geftihret und verschicket werden,«‘̂ )

Man vergleiche dabei, was Flenelius C. 5 sagt von den Schlesiern: 
accipere etiam elegantem guandam dex1eritatem ad res magnas efficiendas. Oe- 
schickt waren also nicht bloB die Manner, auch die Weiber (nach SchickfuB).

Die vorłreffliche Erzieliung, die die Kinder im Elternliause genossen, 
hatte 2 beachtenswerfe Folgen: Diejiingiinge gelangten zu angesehenen Stellungen 
und die Madchen — rasch unter die Ftaube.

Dafiir seien einige Beispiele gebracht.
Bey der Stadt Crossen (SchickfuB IV, C  15) haf weiiand Herr Mar- 

tinus Benckendorff beyder Rechten Licentiat, Marggraffischer Ltistrinischer Rath 
und Biirgermeister zu Crossen lange Zeit gewohnel (Solin des Andreas Bencken
dorff und einer gebornen Vintzelbergerin). Oeboren wurde er 1489 zu Soldt- 
wehdel. In C ro s s e n  haf er gliicklich geheuratet anno 1539 des Biirgermeisters 
Herren Clementis Cnospel hinteriassene W i t t ib ,  weilaiid Herm Sebasliani 
Dórings Cammerers zu Franckfurt Tochter, welche malenia origine entsprossen 
aus dem alten vornehmen Oeschlechte der Blanckfelde. Diese beyde Ehefeute 
haben lange Zeit in gerulisamer Ehe bey einander gewohnet und 3 Sóhne er- 
zeuget ais: Mar t inum  1545 im Monat December, C i i r i s  to p h o r u m  1548 
Sonntags nach Aegidi und A nd rea m, Andreas wurde Kauffhandler in Crossen. 
Die 2 andern studierfen fleiBig und kamen beyde auf die Univ. Franckfurt 
a. O. Beyde wurden in Franckfurt 1566 promoviert (in artibus liberalibus!), 
und zwar Decano Henrico Paxmanno philosopliiae et medicinae Doctore wurden
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’) Das ergibt also: dali man Tanzlokale gar nidit adfsuchen solle. Eine anderc 
Ausiegnng ist aber aucb mdglich. Aus aiien diesen Leges ersieht man, daR man mit ailer 
Strenge jedem Unfug und jeder LJnziidit gesteiiert hat.

’) Dazu yergleiche man, was er iiber Brieg (C. X ) sagt: -Es kommen neben den 
Einlandisehen auch dahin viele Mahrer Ungarn Siebenbhrger u. a., welche daseibsten doch 
mit zuvor erholeter gnediger Einwiliigung des Landesfhrsten sich ordiniren lassen*. Und bei 
Henelius C. 5 S. 59 lesen w ir: »Ergo adcenas et peregrinos Silesii perq. humani et benigni 
optiinisqiie nioribus hoc ab iis impetranmt, iit cum hic habitare coepannt, alia in patria se 
natos esse oblidscantnr . . . .  Magna sunt iisdem variarum rennn tam inter se quam vidnis 
cum gentibus commercia.«
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sie zu Magisfros pronioviret.« Martinus wurde sogar Decan und Redor. Drey- 
mahl hat sich Martinus verheuratet, u, zw. anfangs zu CottbuR mit der damabln 
viel Ehrentugendreichen Jungfrawen Elisabetli Herren Antoni] Klummens Ratbs 
yerwandten daselbsten einigen (soli beiRen einzigen) Tochter, mit weicher er 
ins siebenzehende Jahr eine friedtsame und liebreiche Elie besessen und mit 
ihr fiinff Tochter E l i sabefbarn ,  Mar iam ,  C h r i s t tn a m ,  Reg inam,  Blan- 
dinam erzeuget und erzogen, so alle mit grossen Frewden wol und elirlicli 
aiisgesetzet, dann auch einen Sohn gleichen Nameiis«.

Dieser wurde Dr. juris zu Marpurck, praktizierte in Franckstein und 
starb zu Landeck 19. V. 1615, Martinus der Vater, geb. 1545, starb 76 Jahre 
alt 1621. Christophorus errang auch viel Ansehen, Er wurde Sekretar des 
Markgrafen Albert Friedrich, Herzogs in PreuRen. 1586 wurde er Kammerrat 
beim Churfiirsten Johann Georg, Markgrafen zu Brandenburg in Berlin, und 
1598 Vizekanzler, Er verheiratete sich mit Katbarine, einer gebor, Melleniannin, 
und erbielt von ihr 3 Tochter und einen Sohn Christophorus. Die Tochter 
hiefien Elisabetli, Eva und Sophia. Der Solin Christophorus wurde spater cliur- 
fiirstlich brandenburgischer Rat. Christophorus, der Vater, (geb. 1548) starb zu 
Warschaii 23. Februar 1605, 10 Uhr vormittags, 57 Jahre alt und wurde in 
Berlin bestattet. Im Kondukt sah man den Kurfiirsten Job, Sigmund, den Mark
grafen Joh, Georg imd den Markgrafen Ernst,

DaR auch furstliche Damen mit gutem Beispiele voraiigjngen, beweist
uns Mechtilde, die Tochter des Flerzogs Albrecht zu Braunschweig, also die 
Frau des Herzogs Heinrich III, von Freystadt. Sie iebte um 1300 und wird 
von ScliickfuR (Cap. 23, B. 3) »ein heilig und verstendig Weib* genannt, Eine 
edle Erau war ferner Margaretha von Cilien, Wladislai Herzogs zu Teschen 
und Ologau Witwe. Da sie der Stadt Biihraw (Cap. 24) viel gutes erwiesen,
so hahen sie die Einwohner sehr geliebt und sie wider den Herzog Hansen
zu Sagan und seine Oewalttaten und Tyrannei gescbutzt. Das geschah, ais 
er (Hansen) Glogau (besprochen i. Kap. 22) halb eingenommeii liatte und die 
Herzogin vertrieb.

Es sei noch auf einige biirgeriidie Ehen hingewiesen, zimachsl auf 
das Geschleclit der Oastonen in Schwiebus (Cap. 27). Der Biirgermeister Adolf 
Gasło war 60 Jahre im Ebestand und liatte 110 Kinder und Kindeskinder. Von 
den Sohnen dieses Mannes wiirden Wolfgang, Gabriel und Abraham sehr 
tiichtige Manner.

Endlich sei noch zweier Yerwandter des Chronisten SchickfuR ge
dacht, Bonaventura SchickfuR, geb, 1500, bat am 14. Janner 1534 die Frau 
Anna Janckin, des Herm Vatentin Tauchritz hinterlassene Witwe, gelieirafet. 
Dieser Bonaventura, der 1546 Biirgermeister (von Schwiebus?) wurde, starb
73 Jalire alt, am 26. Janner 1573. Ein anderer Bonaventura SchickfuR, geb. 
1547, lieiratete die Frau Hedwig Guschmannin und starb, 71 Jahre alt, am 
10. Noyemher 1618.')

') Aiis der Darstellung bei SehickfuO ist leider iiicbt klar zu erselien, auf welcbe 
Stadt sich die Atij^abeti iiber die 2 Bonaventura ScbickfulJ bezielien. Unser Clironist sprieht 
im Kap. 27 von Schwiebus, Ich yermute aber, dafi diese Scbickfufi Breslauer gewesen sind, 
Leider stehen mir in Bielitz, einem rein merkantilen und industriellen Emporium, g a r  k e i n e  
Hilfsmittel zur Verfugutig, um da Klarbeit zu schaffen.

Meine Vernmtmig stiitze ich damit, dafi imser Chronist Jakob Scbickfufi Breslau mit 
besonders ehrenden Worten herausstreicbt. Ich yerweise auf das Lob, das er den Breslau-



Die Tatsache, dali den Schlesierinnen um Manner nichl bange zu sein 
brauchłe, muB umso mehr ins Oewiclit failen, wenn wir horen, wie sehr das 
Heiralen durch behórdliche Yorschriften erschwerf worden isl. Dariiber be- 
richtet uns Joh. Anton Ritter v, Friedenberg in seinem »Tractatus«, gedruckt 
17414) Kap. 29, p. 74 heiBf es da: Unterłhanige Magd oder Wittib kan sich 
unter andere Herrschafft, wann sie ihren L o R b r i e f f  hat, verheyra1hen. Hey- 
rathet ein unpossessionirter Unterthan eine possessionirte Wittib unter einem 
andern Herrn, so soil ihn der Herr loRlassen. W ill sie aber dem maritimo 
folgen, so muli sie ihre Stelle mit einem annehmiichen Mann besitzen. Und 
p. 84 heiBt es : Keine Herrschafft soli einem Wittiber noch Wittib den Heyraths
Consens ertheilen, sie haben dann (d. h. ausgenommen wenn s ie  ) die
ErbSonderiing vor die Kinder gemacht.

Diese Yorschriften beziehen sich allerdings auf die Dienenden. Aber 
das Heiraten wurde auch den besseren Kreisen nicht leicht gemacht. Denn 
wir lesen: Die Herrschaften und O b r i g k e i t e n  sind schuldig, keinem Wittiber 
noch Wittib einen Consens zu einer neuen Yerheyrathung zu ertheylen, ehe 
bevor die Yeranschlagung der Kinder erfolget und ihnen das Vater- oder 
Miitter Theyl gerichtlich auBgesetzet und versichert worden.«

Ferner hóren wir: ■̂Der Mann ist die Kinder von dem seinigen aus- 
zusetzen und ihnen Hochzeit zu machen schuldig, nicht das Weib. Der Mann 
kann von des Weibes Sachen nichts versetzen, Die Eheweiber konnen (aber 
auch) von des Mannes Sachen wider seinen Willen nichts versetzen.« Das 
berichtet SchickfuB C. 29, p, 85 u, w.

Naturlich lasteten auf den Bauern die scharfsten Yorschriften, so dali 
das Heiraten fiir Bauersleute gerade kein angenehmer Akt sein konnte.

Ich will nur kurz das Wichtigste herausheben. Bey Bauern Zusagen 
Hochzeiten und Trauungen ist das Schiissen und Platzen im Heinrichauischen 
poenaliter verbothen (K. 29, p. 17). Im gantzen Miinsterbergischen Fiirsten- 
tlium und Franckensteinischen territorio ist keinem vom Bauren Stande er- 
laubet, bey Hochzeit Freuden GevatterEssen Ktirmessen Sonntaglichen Tantzen 
in denen Kratschanien (d. h. Wirtshausern) und anderen yorhabenden Lustbar- 
keiten bey 6 Reichsthaler Straff so einer jeden Orts Obrigkeit deducta tertia 
Denunclantis heymfallet sich weder der Waldhórner noch der Trompeten zu 
gebrauchen.s Buch II, K. 29, § VI SchickfuB, heiBt es: *Der Kesselpaucken und 
Trompeten mogen sich die Stadt- und Kunstpfeiffer bey Hochzeiten und a. 
Zusammenkunfften zwar gebrauchen, keineswegs aber bey gem e inen  Bur- 
g e r l i c h e n  und Ba u e r-Hochze i ten ,  weilen Paucken und Trompeten ein
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erinnen zollt, femer auf das, das er den Bresiauer Oeiehrten spendet. Da deckt sich Schick- 
fiiB vollstandig mit Henelius C, V. Auch Philipp Melanchthou beweist, dafi Schlesien und 
besonders Breslan nianche Oelelirfe bervorgebracht bat. Cuiiis (id est Melanchtoiii) liaec de 
Silesia verba in epistoła ad |-ienriciim Lignicensitim Diicem perscripta hodie extant: Non alia 
gens in Germania plures habet eniditos viros in tota philosopbia et Urbs V r a t i s l a v i a  non 
soliim habet artifices industrios et ingeniosos circes peregrinatores sed etiam Senatu m miini- 
ficnin in jnyandis literariun et artiiun studiis. Nec in nlla parte Oetmaniae plures ex populo 
discmit et inteiligunt doctrinas. Multi etiam ad poesin et e1oqnentiam idonei siint, Urstni, Logi, 
Rositti, Langi carmina doctissimi viri in Italia laiidarimt.

‘) Joannis Antonii Eąuitis de Friedeberg Regii officii Dncatus Wratislaviensis Con- 
siltarii [ractatus juridico practicns de generalibus et particularibus quibusdam Silesiae juribus. 
Breslau Job. Jac. Korn Tomns II.



A d e l i c h e s  Instrument und sonst niemanden zugelassen seyn ais dem Fiirsten- 
und Herren Stande und In vo rn eh m en  Stadten yornehmen Ambts Personen 
nach derer Herren Fursten und Stande SchluB {namlich BeschluB) de anno 
1650 den 2Q, April. Codex Siles.

W ie yiel lehrt uns diese Yorschrift!
Das »Schiissen und Platzen« wurde yerboten durch ein Regierungs- 

patent vom 5. Dezember 1818, Cod. Siies.
Der Cod. Siles. gibt ferner an, daB fiir das Heinrichauische Closter- 

gestifft unter dem 12. Dezember 1718 anbefohlen wurde, daB Braut und Brau- 
tigam mit den Hochzeitsgasten sicb nachmittags um 3 Uhr in der Kirche ein- 
stellen, wenigstens abends um 9 Uhr in Kratscham gehen und iiber 12 Uhr 
in Kratscham nicht yerbleiben, nachgehends aber {d. h, nachher) kein Mensch 
sich unterstehen solle wiederum ins Hochzeit HauB zu gehen, alles bey grosser 
und wohlempfindlicher Bestraffung.

»Wegen der andern Nachf Tantze in Kratschamen« wurde unterm 11. 
Juni 1706 Sign. O  Cod. Siies. folgendes yerordnet; »DaB derTanz auff denen 
Heinrichauischen StifftsDórfern, in Kratschamen, in denen Orten, wo Dreydings 
Articui yorhanden, von Pfingsten bis auff den Advent, nicht iiber 10 Uhr, wo 
aber keine Dreydings Articu! yorhanden, bis zu wiircklichem Anbruche der 
Nacht und von Heil. Drey Kónige bis auff Fastnacht nicht iiber 9 Uhr oder 
in Ennanglung der Dreydings Artikul bis ein drey Hellerlicht yerbrennt ist, 
bey der in Dreydings Articuln ausgesetzten Sfraff dauern, denen Dreydings 
Articnln nachgelebet, iiber bemeldte Zeit in Wirfhshausern keine Zusammen- 
kiinfften gestattet, von Kratschamern dieses genau beobachtet und die Uber- 
tretung dessen von denen Oerichten bey Straffe angemeldet werden soile. 
Jedoch Hochzeiten und Eheverlobnisse hieryon ausgenommen.® Man ging 
also dem jungen Volk scharf auf die Kappe. W ir kónnen ferner den SchluB 
ziehen, daB im Heinrichauischen Oebiete manche Unzukómmlichkeiten yorge- 
kommen sein miissen. Wenigstens waren die Leute temperamentvoller und 
unternehmungslustiger ais in anderen Oebieten. Man hatte sonst das Kloster- 
gestift Heinrichsau nicht mit soviel behórdliclier Aufmerksamkeif heimgesucht. 
Ais letzte archivatische Belege sefze ich noch folgendes hlerher: Pu  ber wird 
eine Tochter in Schlesien completo duo decimo anno, die Sóhne aber com- 
pleto decimo quarto, (SchickfuB C. 33 p. 193.)

M aj o ren n werden die Tochter wie die Sóhne completo yigesimo 
primo anno. (C. 33, p. 193).

Aus all dem Yorgebrachten gewinnen wir den Blick in eine zwar be- 
hórdlicherseits streng bewachte, aber durch ihre Frauengestalten uns angenehm 
fesseinde Zeit.

74



75

Illiszellen,
Preiwaldau und 6oefhe.

Es war im Sturmjahre 1848, ais sich am 18. Juli im Hause Nr. 63*) zu 
Freiwaldau eine aitliche Dame und ein junger Mann einmietefen: »0tt il ie^) von 
Goethe ,  g e b o ren e  P o g w is c h « ,  Witwe nach dem groBherzoglich-sachsi- 
schen (Weimarschen) geheimen Kammerrate August von Goethe, und dereń 
Sohn Dr. W o l f g a n g  M a x  von  Goethe .  Die beiden waren aus Weimar zum 
Kurgebrauche hieher gekommen.

Dieser Besuch tsf eigentlich eine Auszeichnung fur Freiwaldau, da ja 
doch die liebltch gelegenen Wasserheilanstalten von Elgersburg und Ilmenau in 
Thuringen bereits u. zw. unter ttichtiger Leitung**) besfanden, insonderheit das 
letztere Sfadtchen eine ganz besondere Weihe dadurch besitzt, daB unsere 
Dichferheroen sich gern dorf aufhielten.

Die Dame war die Schwiegertochter unseres Dichterfiirsfen J. W. von 
Goethe, in dereń Armen er am 22, Marz 1832 seine Seele ausgehaucht.

Ottilie von Goethe hatte damals, schreibt Immermann, ihren Arm um 
Goethes Leib geschlungen, seine Hand in der ihrigen; so safi sie wohl l*/a 
Stunden vor seinem Ende. Die unbequeme Sfellung versetzte sie in einen 
Zustand der Betaubung. Ais sie aus derselben erwachte, sah sie ihm behutsam, 
ohne sich zu riihren, unter dem Schirme in die Augen, Da war er tot. Man 
weiB nicht, wie iange vorher er gestorben, Sie stteB einen heftigen Schrei aus 
und sank in Ohnmachf.

Die letzten Worte, die Goethe gesprochen, es ist dies uiibestritten, waren 
an Ottilie von Goethe gerichtet, an seine Schwiegertochter, die wahrend seiner 
Krankheit zartlich um ihn besorgt gewesen.

Ottilie Freiin von Pogwisch war am 31. Oktober 1796 zu Danzig ge- 
boren und mit ihrer Mutter, einer geborenen Grafin Henkel von Donnersmark, 
der Oberhofmeisterin der spateren OroBherzogin Maria Paulowna, schon ais 
Kind nach Weimar gekommen.

Hinsichtlich der Personlichkeiten August von Goethes und seiner Ge- 
mahlin Ottilie von Goethe bringt Baronin Jenny von Ousfedf, einst ais Fraulein 
Jenny von Pappenheim ein gefeierte Schonheif des Hofes zu Weimar, in ihrem

9 Heute die Bliihdornsche Handschiihfabrik, Mutter und Sohu scheineu deu groBten 
Teil des groBeu Hauses bewohnt zu haben, da andere Kurgaste ais Bewohner nicht zii 
lesen sind,

*) In der Kurliste steht >Otti!ie Freyin von Goethe, geborene Freyin voti Pogwisch*.
9 Medizinalrat Dr, F i t z l e r ,  der zuvor in Orafenberg und Freiwaldau sich von dem 

Wasserheilverfahren anf das Oenaneste unterrichtet hatte, war es, der 1838 die erste Wasser- 
heilanstalt in Thuringen und zwar in Ilmenau eróffnete.



prachtigen Buche Aufscliliisse, die wir ais richtig anerkennen wollen und hier 
teilweise beniitzen. Sie bescbreibt August von Goethe ais einen klugen gut- 
miitigen Mann, der ais Sohn eines anderen Yafers einen ruhtgen, ernsten Lebens- 
weg gefunden hatte. Der alte Goethe liebte seinen Sohn unendlich, er sah in 
ihm ein Stiick seiner selbst, oder wolite es wenigstens sehen; das empfand 
August aber nicht ais Oluck, sondern ais driicketide Lasł.

Goethe hatte viele Kinder verloren, dieser eine sollte ihm alle anderen 
ersetzen. Er nahm ihn schon ais Knaben auf seine Wanderungen mit, ver- 
suchte ihm seine Passionen einzuimpfen, was auch gelang. Augnsfs frischer 
Geist faBte leicht und frohlich auf, was der Yater ihn lehrte, er zog aber, wie 
es ganz naturlich war, den Umgang mit gleichaltrigen Gefabrten dem alleinigen 
mit seinem Yater vor. Das schmerzte diesen, denn er yergaB, wie so yiele 
Yater den Sóhnen gegeniiber, die eigene Kinderzeit.

Jeder, der zu Goethe kam, um dem Yater seine Huldigungen zu FiiBen 
zu legen, erwies dem schónen, zum Jiingling herangewachsen Sohne alle 
erdenklichen Zartlichkeiten. Ein groBer Charakter oder ein groBes Talent allein 
hatten das Oegengewichf halten konnen. Die Nahe des Yaters floli er, weil 
die forschenden Blicke, die nnausgesprochenen Anklagen ihn einschiichterten. 
So kam es, daB er, der sonst so Frohliche, sich in den Raumen Ooethes am 
liebsten stumm und miBmutig in die Ecken driickte. Das Oefubl, hier nur ais 
der Sohn des Yaters betrachtet zu werden, den Oedanken, daB er den Miind 
nur auftun konne, wenn er etwas Geisfreiches zu sagen wisse, wird jeder 
begreiflich finden, welcher sich in seine Lage yersetzt.

Dafiir wuBte er sich auBer dem Hause zu entschadigen, und insbe
sondere seine Kneipereien untergruben seine ohnehin scbwankende Gesundheit.

Etwa um das Jahr 1816 lernte er Ottilie von Pogwisch kennen, mit der 
er sich dann im jahre 1817, nachdem Christiane yon Goethe, seine Mutter, 
gestorben war, yermahite. Der Jubel und die Gliickseligkeit waren groB damals, 
sie glaubten sich heiB zu lieben, und doch liebte Ottilie in ihm nur den Sohn 
seines Yaters, den sie mit den schonsten Traunien ihrer Phantasie ausschmuckte. 
Ihr Geist yermoclite ihn auf die Dauer nicht zu fesseln und eine Schónheii, die 
seine Sinne erregen konnte, besaB sie nicht. So ging bald ein jedes seine 
eigenen Wege, ihre Ehe wurde durch beider Schuld sehr ungliicklich.

W ie sein Yater einst nach Italien sich gerettet hatte, so hoffte auch
August yon Goethe durch eine Reise nach italien allen Wirrnissen entriickt zu
werden, er wurde im Lande seiner Sehnsucht am 27. Oktober 1830, an welchem 
Tage er słarb, yon allen seinen Leiden erlosl, aber anders, ais er es sich gedacht hatte.

Aus der Ehe August von Goethes mit Ottilie von Pogwisch stammen
drei Kinder: Walter Wolfgang Freiherr von Goethe, geboren den 9. April 1818,
Wolfgang Freiherr yon Goethe, geboren den 18. September 1820 und Alma 
yon Goethe, geboren den 29. Oktober 1827.

Der zweifgeborene Sohn W o l f g a n g  v o n  G o e t h e  kani also am 
10. Juli 1848 mit seiner Mutter nach Freiwaldau. In demselben jahre hatte er 
ein Werk »DerMensch und die elementarische Natur® yeróffentlicht, in welchem 
er ais Philosoph, Jurisf und Dichfer zugleich aufgetreten ist.

Jenny von Gustedt nennt diesen Wolfgang yon Goethe einen Mann, 
der seine groBen, tiefen Gedanken yerschlossen in seiner Seele hielt, dessen 
leidenschaftliches Herz stumm wurde. Seine Yernunft paBte nicht zur Welf und
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die Yernunft der Welt nicht zu ihm. Das empfand er und hiilite sich sfolz in 
sein einsames geisfiges Leben und durchschritt ernst, forschend, lernend und 
denkend ein langes Leidensdasein.

»Es fand ein Mann am Meere eine Muschel und weil sie keine Auster 
war, schleuderte er sie zurtick in die wogende See, nicht ahnend, daB sie die 
kóstlichste Perle enthielt. Der Mann war Deutschland, die geschlossene Muschel 
Wolfs liebe, groBe, edie Seele«. ihm wurde es eben zum Fluche, der Enkel 
eines Goethe zu sein,

Ottilie von Goethe reiste am 24. Sepfember 1848 von hier nach Wien, 
wahrend Wolfgang erst am 1. Dezember 1848 nach Wien sich begab.

Ottilie von Goethe ist nicht mehr nach Freiwaldau^) gekommen; am 
26, Oktober 1872 zu Weimar war es, wo ihr einst so leidenschaftiiches und 
yerlangendes Herz zu schlagen aufgehort. Wolfgang von Goethe kam noch 
zweimai nach Freiwaldau;“) vom 14. Juni bts 4, Dezember 1849 wohnte er im 
Hause Nr. 75, im Jahre 1850 vom 13. August bis 16. Oktober im Hause Nr, 
168 Stadt Freiwaldau, in welchem Hause im jahre 1845 auch der bekannte 
russische Dichter N i k o l a u s  O o g o l  gewohnt hatte. Im Jahre 1850, in 
welchem Dr. Wolfgang von Goethe zum tetzfenmale in Freiwaldau geweilt, 
wohnte und zwar in Grafenberg der beriihmte Hofschauspieler F r i e d 
r i c h  D e y r i e n t ,  der in so manchem Stiicke Goethes ais treuer Interpret 
des Dichters mit dem gróBfen Beifall aufgetreten ist, So ist unsere Stadt, 
wenn auch nicht unmittelbar, doch in etwas mit dem Goethe’sdien Namen 
yerknupff.

Freiwaldau. A. Kettner,
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Vor 40 3ahren.

W ir schreiben das Jahr 1866. Es war im Juli, den Tag yermag ich 
jedoch nicht anzugeben, ais ein ósterreichischer Offizier auf dem Ringplatze zu 
Freiwaldau in der Nahe des damaligen Oasthofes »zum Stern* zu einer yer- 
sammetfen Menge sprach und zur Bildung des Landsturmes aufforderte. Mit 
welchem Erfolge weiB ich nicht, ich weiB nur, daB die urspriinglich sehr 
kriegerische Sfimmung langst einer sehr friedlichen Platz gemacht hatte. Einige 
Tage spater hingen an den Mauern der Stadt Plakate folgenden Inhalfs:

Volk von Bohmen, Mahren und Schlesien!
Setne Majestat unser allergnadigster Kaiser tind Herr gemhte mir die erhabene 

Aufgabe zuziiweisen, Euch zu den Waffen atifznrnfen, und hat mich gleichzeitig zum Com- 
mandanten des Landsturmes in Bohmen, Mahren und Schlesien emannt.

Erfiillt mit OotWertrauen und von der festen Uiberzengung dnrchdnmgen, dafi die 
gerechte Sache, welche Oesterreiclis Banner gegenwartig eertritt, imgcachtet des namenlosen

') Unsere Nachforschungen in Weimar, dahin gehend, ob sich von der Hand Ottiliens 
von Goethe Aiifzeichmmgen iiber ihren Aufenthalt in Freiwaldau befinden, blieben leider 
ohne Resultat.

■) In Freiwaldau war Wolfgang von Goethe Mitglied des Kasinos. Die Mitglieder 
tnigeii sich eigenhandig in die Lisie ein. In dieser heute im stadtischen Museuni befindlichen 
Listę befindet sich auch das Autogramm Wolfgang von Goethes.



Ungluckes, das uns so schwer betroffen, doch noch gelautert siegreich nnd ehrenvo)l, wie in 
alier Vergangenheit, atts dem fnrehtbaren Kampf der Gegenwart hervorgehen wird, rufę ich Euch

z u d e n  W a f f e n !
Auf 50 Jahre hinaus ist Euer Wohlstand verniehfet, Gewerbe und Industrie liegen 

damieder, zu raiichenden Trummern wurde die friedliche Wohnung des Landmannes, Dórfer 
und Stadte, Hiitten und Palaste, — mit einem Worte unser ganzes Vateriand senfzt zahne- 
knirschend nnter dem Dnick einer unerhorten Vergewaltigung.

Aber, mit dem Graiiei der durch ihn entfesseiten Kriegsfurie hat dieser Feind, der 
sich so genie ais Hort der Inteiligenz betrachtet wiinscht, noch lange nicht genug. Ein frenider 
Kdiiig, dessen Sctiaaren wie Ranber in Euer friedliches Land einfielen, wagt es, Ench mit 
Proklamationen zu uberschwemmen, iiberall in unsern Land predigen seine Agenten Verrath 
und Abfall von Euerem angestammten Herrscherhans, schon schmahen sie Euch mit dem 
Spotttitel »NeupreiiBen', und wahrend sie Euch mit einer 20jahrigen Stenerfreiheit und mit 
dem Lohne des Verbrechens zn beglhcken versprechen, schanden sie Euere Kirchen, Altare 
und Muttergottesbilder — ̂ morden Euere Weiber und Kinder nnd schleppen, um tinerschwing- 
liche Reqnisitionen zu erzwingen, altersschwachę Oreise oder Euere ehrenwerthen Ortsvor-
stande ais GeiBel aus der Heimath fort in die Oefangenschaft.

Bohmen, Mahrer und Schlesier!
Der PrenBe, der heiite in Euerem Lande haust, er ist der alte Reichsfeind Oester- 

reichs, der, vor beilaufig 120 Jahren unter ahnlichen Yerhiiltnissen beute- nnd landergierig in 
Euere Heimath herembrach und dem alten Kurfurstenthntn Bohmen die kostbaren schlesi- 
schen Lander entriB. — Es ist derselbe Feind, dessen rtichloser Politik vor ungefahr 70
Jahren der AbschliiB des Baseler Friedens, die Zertriimmerung der alten deutschen Kaiser-
krone gelang; es ist derselbe Feind, der hiedurch iiber unsere Vater das Mifigeschtck der 
Kriege gegen Frankreich heraiifbeschworen! Derselbe Feind, dessen Arglist heute den deut
schen Bund und Oesterreich zu zerfriimmern hofft, ihm habt Ihr vornehmlich die unenf- 
wickelten Ziistande im Innem zu verdanken, nnd auf seinen Schultem lastet Euer Ungliick, 
Die lugenvolle, heiichlerische und ruchlose Politik des Hauses Holienzoliern ist es allein, 
welche also seit 150 Jahren periodisch wiederkelirend, sistematiseh die schreckenerregende 
Katastrofę eingeleitet haf, vor der wir heute stehen.

Aber in dem heiligen Kampf um Eigenthum, Vater)and, um Ehre und Treue wird 
uns der Schutzgeist Oesterreiclis zur Setfe stehen. W ir und unsere Kinder werden nns unseren 
Yoraltern wiirdig erweisen und das kominende Oesdiledit soli nns nicht nachsagen, daB wir 
in einer Zeft, wo das Yaterland alle seine Bewotiner braucht, um Waffeu zu tragen, die Hande 
in den SchoB gelegt haben nnd miith- und thatlos zusehen, wie der kiihne nnd thatkraftigere 
Gegner zum begangenen Yerbrechen den Hohn eines unverdienten Triumphes hinzugefugt.

Bohmen, Schlesier, Mahrer!
Das Yaterland ist in Oefahr!

Aber noch wohnt in uns die alte ósterr. Stand haf tigkeit, Ener Kaiser ruft Euch zu 
deti Waffen, und mm seid Ihr der Ehre gewiirdigt, nnser groBes Yaterland von einer Wieder- 
holung der gegenwartigen Zustande zu befreien,

Bewaffnet Ench mit allen Waffen, dereń Ihr habhaft werden konnt, vernichtet, ver- 
treibt, vertilg1 den Feind, schadigt ilm, wo Ihr nur kónnt, an seinem Eigenthum. Nirgends 
soli er sich sicher fiihlen, nirgends Ruhe finden, nnd er móge dem Mimmel danken, wenn er 
in Wilder Flucht Euer Land noch zn verlassen vermag.

Ich aber werde iiberall stehen, dort wo Trene nnd warme Herzen fiir Oesterreichs 
Woliiergehen sehlagen. Vor Euch, nnter Euch und mit Euch, iiberall werdet ihr d e n j e n i g e i i  
finden, den das Yertrauen des Kaisers, unseres groBen und milden Monarchen mit der Ehre 
betraiite, Eiiern Landsturm zu organisiren, zn leiten — mit Euch fiir das Yaterland zu siegen 
oder zu sterben.

Hoch der Kaiser, unser einziger imd reclitmaBiger Herrscher, hoch Oesterreich nnser 
geliebtes seliwer gepriiftes Vaterland!

Hauptquartier im nórdlidien Mahren im Juli 1866.
Der von Sr. k. k. apost. Majestat becollmaclitigte mit der Laiidstunn-Organisirnng

betraute Conimandant:
Alfred v, Vivenot, k. k. Hanptmaiin.
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I n s t r II c t i o ti 
fur alle Gemeinde-Vorstelier von Bdhmen, Maliren und Schlesien!

Nachdem nun infolge des Allerh. Befehles Sr. k. k. apost. Majestat voin 14. Juli ). J.
iu den Kronlandern Bdhmen, Maliren und Schlesien der Landsturm zusammen zu treten hat,
und Se. kais. Majestat geruht haben, mich mit der Lettung und Organisation desselben zu 
beauftragen, ordne und befehle ich hiemit kraft des mir iibertragenen Amtes folgendes an:

1. In jeder Oemeinde haben alle waffenfahigen Leute znsammen zu treten und sich
mit Oewehren, Sabeiii, Sensen, Dreschflegeln, Mistgabeln, Knitteln oder sonstigen Verteidi- 
gungswerkzeugen zu bewaffnen.

2. Jede Oemeinde wahlt einen Anfithrer aus ihrer Mitte, welcher Commandant die 
Verbindting mit mir zu suchen und stets zu unterlialten hat und Sr. k. k. ap. Majestat fiir 
die Ausriickung, Fiihriing und Benutznng der Land stu rm-Masse verantwortlicli bleibt.

3. Die Oemeinde-Vorsteher haben bel ihrer persónlichen Verantwortung dafiir Sorge 
zu tragen, dafl notorisch schledite und unmoralische Subjekte durch die Oemeinde in ihrer 
Oesammtheit von der Ehre ausgeschlossen werden, die Waffen fiir das Vaterland ergreifen 
zu diirfen.

4. Jede wichtige Nachricht, welche auf die Operation des Feindes Bezug haben 
kann, ist mir sciileunigst bekannt zu geben; uberhaiipf ist auf irgend eine oder die andere 
Art eine Verbindting von Oemeinde zu Oemeinde mit mir herstellen zu lassen.

5. Es wird auf das Strengste verboten, daB wer immer aus irgend einer Oemeinde 
feindlichen Truppenabteilimgen ais Wegweiser zu dienen liat.

6. Diejenigen, welche sich in den Gemeinden bei der Landesverteidigung besonders 
tapfer hervorthun, haben dem Landsturm-Commando uamhaft gemacht zu werden, um von 
dieser Seite ftir dereń Belohming das Oeeignete veranlassen zu konnen.

7. Jede kletnere requirirende Abteiiung des Feindes, dereń die Bevolkerutig durch 
Uiberzahl mit leichter Miihe habhaft werden kann, ist aufzugreifen oder niederznmachen.

8. Alle Eilboten, Briefposten, auch einzelne Offiziere oder sonstige Couriere des 
Feindes sind auf der Durchreise aufzugreifen oder niederznmachen; ebenso sind alle Tele
gra fen-Lei tu ngen und Communicationen, wie Briicketi u. d. gl., falls sie vom Feinde beniitzt 
oder erbaut wurden, zu zerstdren.

9. Durch marsciiirende feindliche Wagen mit Lebensmitteln, G  et rei des orten und Mti-
nitionstransporte, preufiische Marketender und ahnliches Oelichter sind aufzugreifen und ent-
weder in eine der Festungen abzutransportiren oder zu yertilgen. Verdachtige Fremde sind 
abzuschaffen.

10. Lagernde feindlicheTrtippen, welche stark genug sind, den Gemeinden Widerstand 
zu bieten, mtissen insbesondere bei Nacht durch Flintenschiisse wiederholt allarmirt werden,

11. ist in der Nahe einer bereits zum Landsturm aufgeboteuen Bevdlkeriing ein Ge-
fecht, so haben alle waffenfahigen Lente bereil zii sein, den im Katnpfe befitidlichen Trtippen
im Falle des Bedarfes wirksam Vorschtib zti leisten.

12. Solite irgend eine Oemeinde diireh preufiische Trtippen mit Pitinderung bedroht 
werden, so haben alle waffenfahigen Leute der iimliegenden Ortscliaften zum Schutze der 
bedraiigten Oemeinde herbeiztieilen und hat uberall Stiirm gelautet zu werden,

13. Auf den hiezu geeigneten Bergrtlcken voti Bdhmen, Maliren und Schlesien, 
haben die Gemeinden fiir die Errichtting grolier Scheiterhaiifen Sorge zu tragen und die An- 
ziindung derselben zu veranlassen, sobatd das erste groBe Feiier auf den Bergriicken der 
Sudetten brennt, welches ais ein Zeichen zu betrachten sein wird, dali sich der Feind am 
Riickmarsch befindet, und es haben dann sofort alle waffenfahigen Leute zusammeu zu treten 
und dem Feinde von allen Seiten im Walde und im freien Felde Scliaden und Abbruch zu 
fhim, und seine móglichsfe Vernichtuiig zu erstreben.

14. Der Landsturm hat nur dann seine Wirksamkeit einzustellen, wenn dessen Aut- 
lósung mittelst landesfiirsttichen Prodamationen in Bóhnien, Mahren und Schlesien bekannt 
gegeben worden ist.

Hauptquartier Briinn am 26. Juli 1866.
Der von Sr. k. k. apost. Majestat bevollmachtigte und mit den Organisirung des 

Landsturm es betraute Commandant!
Fiir die Richtigkeit: Alfred v, Vivenot, k, k. Hauptmann

Sandtner, Lleutenaiit ni. p.
Adjutant.
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Der damalige Bezirkshauptmann von Freiwaldau, j o s e f  Sachs ,  liefi 
diese Plakale sofort entfernen, indem er darauf hinwies, dali sie der Stadt 
groBen Schaden bringen konnten.

In einer Gaststatte im AItvatergebirge hatte dieser Landsturm sein 
Hauptquartier, er bestand aus einigen versprengten Soldaten, trat aber nie in 
Aktion. V o n  dem oben a b g e d r u c k t e n  Plakate hat sich hier noch  ein 
E x e m p la r  e rha l ten ,  der Inhalt desselben ist e n t s c h ie d e n  ein in te r 
e ssan t  er B e i t r a g  zur  O e s c h i c h f e  des J a h r e s  1806.

Freiwaldau, Adolf Kettner.
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Hus der Sdilesisdien Prioilegierfen Sfaafs=Kriegs- Und 
FrledenszeWung annol742 Ur. 1 mitfwochs den 3.3anuar.‘>

Mitgeteilt von K. B u c h b e rg e r ,  k. k. Oberlandesgerichtsrat a. D.

Nachtrag ad Nr. 1 d. d. 3. Januar 1742.
Nachdem Friedrich 11. im ersten schlesischen Kriege die Provinz 

Schlesien Jast ganz erobert hatte, war es sein erstes, an Verbesserung der 
inneren Einrichtungen zu denken; er hatte daher zwei Domanen-Kainmern in 
Nieder-Sciilesien unterm 25. November 1741 errichtet. Obiger Nachtrag bringt 
die Mitteilung von der Aktiyierung dieser Kammer:

BreBlau den 2. Januar.
Nachdem bereits ein Kóniglich-PreuBisches Notifications-Pafent wegen 

Stifftung zweyer zur Wohifahrt des Landes wobi-eingerichteten Kriegs- und 
Domainen-Cammern in Nieder-Schlesien und dahin gewiedmeten Sachen de 
dato Berlin den 25sten Nov. des abgewiechenen Jahres durch den óffentlichen 
Druck bekand gemacht worden; So haben dieselben beute Vormitfags so wolii 
allhier, ais zn Glogau, unter ihren hochst wurdigsten Preesidenten, denen (Tit. 
pl.) Koniglich-Geheimen-Ober-Finantz-Kriegs- und Domainen-Rathen Herm von 
Reinbart und Herm Graff von Miinchow, mit wirklicher Yerpflicbtung derer 
bey beyden angesetzfen Officianten, ihre Activifeet erlangt, und man wird nach- 
stens dem Publico eine ordentliche Yerzeichnung ihre vornehmen Glieder com- 
municiren. Unter abgewichenen 22sten Decemb. ist auch ein Notificatoriurn 
wegen der von Sr. Kdnigl. Majesf. in Preussen, unseren allergnadigsfen Herm, 
bestellten Land-Rathe im Herzogłhume Nieder-Schlesien, durch den Druck zum 
Yorschein gekommen. Wegen unserer im Gebiirge biOher gelegenen Trouppen 
weil) man, dal) dieselben in noch unbekannten Absichten aufgebrochen.

Die nachste Nachricht obiger Zeitung ist folgende:
Frankfurth den 22. Decembr.

Heute ist allhier auf dem Romer die fiinffzebende Wahi-Conferentz 
gehalten w orden, und der am 20sten zuvor gelialtenen vierzelienden Conferentz 

’) Mn auf die friihere Mitteilung in dieser Zeitschrift, 1. Jg. S, 186,



haben ihro Churfiirsll. Durchl, von Cóln abermabis in hochster Person beyge- 
wohnet. Nach Endigung derselben erhuben sich Ihro Churfiirstl. Durchl. von 
hier nach Hanau, um bey Ihro Hoch-fiirsł!. Durchl. dem Herrn Land-Grafen 
Wilhelm Hessen-CaBel einen Besuch abzulegen, langeten jedoch noch selbtgen 
Abend allhier wieder an. Da denn sowohl bey der Abreise ais Zuriick-kunfft 
die Canonen um hiesige Stadt dreymahl abgefeuert worden. Der Wahl-Tag 
eines neuen Kaysers ist nunmehre auf den 24sten Januar des bevorstehenden 
1742sten Jahres angesetzet worden. Gestem sind die Frantzóisch-Spanisch- 
Cóllnischen, Bayerischen, Sachsischen, Brandenburgischen, und Pfaltzischen 
GesandschafftS'Quartiere wegen erfolgter Eroberung der Stadt Prag und wegen 
gliiklichen Fortgangs derer alliirten Waffen sehr prachtig illuminirt gewesen- 
Die wegen der Kayser-Wahl allhier publicirte Policey- und Tax-Ordnung be- 
stehet aus 23 Articuln.
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Weiters kann ais geschichtlich interessant in dieser ^Schlesischen Zei- 
tung« de dato Petersburg vom 12. Dezember neuen Kalenders der Bericht Liber 
die Thronbesteigung der russischen Kaiserin Elisabeth angesehen werden; 
er lautet:

Den 6sten dieses, ais an dem hóchst begltikten Tage, der Ihro Kayserl. 
Majest. unsere allergnadigste Monarcliin, zu unbeschreibliclier Freude sambtli- 
cher getreuen Unterthanen, dero vaterlichen Thron von gantz RuBland zu be- 
steigen, allergnadigst geruheten, erhuben sich Allerhóchst-dieselben Nachmitfags 
um 2 Uhr unter bestandig-frohlokenden Zuruff des in unzahliger Menge ver- 
sammelten Yolkes, aus dem Palast Dero bisherigen Hofhaltung nach dem 
Kayserlichen Winter-Palais, allwo in der Hof-Capelle, nach Yorlesung des er- 
gangenen und umstandlichen Manifests, unter Abfeuerung der Canonen von der 
Yestung und Admiralifaf, ein solennes Dank-Fest angestellet, und sodann von 
den versamle1en geistliclien und weltlichen Standen, imgleichen den Regi
mentem der Leib-Oarde, die alleruntertanigste Gluckwiinsche an Ihro Majestat 
abgestattet worden. An eben diesem Tage erteilten Ihro Kayserliche Majestat 
der Gemalilin Sr. Hochfiirstlichen Durchlaucht des Herrn Generai-Feldzeug- 
meisters, Landgrafen von Hesen - Homburg den Catliarinen Orden. Yon den 
ubrigen Begnadigungen und Avancements, welche nach der Zeit und insbe
sondere am gestrigen Ritterfeste des heiligen Andreas, vorgefallen, soli kiinftig 
gemeldet werden.

* * *

Fin anders Petersburg vom 27. November alten Kalenders.
Am verwichener Mittwoche, ais den 25. dieses, haben Ihro Kayserl. 

Majestat, unsere allergnadigste Monarchin, Elisabeth Petrowna, auf allerunter- 
thanigste einhellige Bitte sambtlicher getreuen Untertlianen, geistlichen und 
weltlichen Standes, den zu Folgę dem Recht der Geburth Allerhóchst-denen- 
selben so wohl vaterlicher ais mutterlicher Seiłs schon langst gebtihrenden 
Kayserl. Thron von gantz RuBland gliiklich bestiegen, und deBhalb folgendes 
Manifest ausgehen laBen.

Yon Gottes Gnaden W ir Elisabeth die Erste, Kayserin und Selbst- 
herrscherin von allen ReuBen etc. Thun hiermit jedermaniglich kund und zu



wissen: Gleichwie bereits aus dem unterm 5. Octobr. 1740 herausgegebenen 
Manifest jedermann bekannt, welchergestalt yon der in Gott ruhenden grossen 
Frau imd Kayserin, Anna Iwanowna, bey ihren Ableben, Hóchstderoselben Enkel- 
dessen Alter sich damahlen nicht iiber etliche Monate erstreket hat, zum Nach- 
foiger auf dem russischen Throne yerordnet worden. Da nun aber bey dieser 
seiner Minderjahrigkeit yerschiedene Persohnen die Reichs-Verwaltung auf so 
ungleiche Art gefiihret, daB dalier sowohl in ais auBerhalb Landes Unruhe und 
Verwirrungen entstanden, auch mit der Zeit dem gantzen Reiche kein geringes 
Ubel hatte zuwachsen konnen: ais haben alle unsere getreuen Unterthanen 
geistlichen und welflichen Standes, und insbesondere die Regimenter unserer 
Leib-Oarde, zur Abwendung aller kiinfftig zu besorgenden Unruhen, Uns aller- 
untertanigst und einmiithig angelegen, den nach dem Recht der Geburth Uns am 
nachsten zukoinmenden yaterlichen Thron allergnadigst anzunehmen; Wannen- 
hero W ir denn, zu Folgę des yon Unsern geliebfesten Eltern, Kayser Petro 
dem GroBen, und der groBen Frau und Kayserin, Catharina Alexiewna, Uns 
angestammten Erb-Rechts, und auf aller unterthanigst-einhellige Bitte Unserer 
getreuen Unterthanen, Unsern yaterlichen Thron yon gantz RuBland allergna
digst angenommen, von welchen allen kiinfftig ein umstandliches und weit- 
lauffligeres Manifest herausgegeben werden soil. Inzwischen haben W ir dem 
instandigen Yerlangen Unserer sambtlichen getreuen Unterthanen, um Uns 
darauf einen feyerlichen Eyd zu leisten, hiermit allergnadigst willfahren wollen. 
Den 25. Novemr. 1741.

Das Original ist von Ihro Kayserl. Majestat eigenhandig also unter- 
schrieben.

(L. S.) Elisabeth.
Oedruckt in St. Petersburg beym Senat, den 25. Noyemr, 1741.

Weiters ist im selben Blatte nachstehendes Anagramm enthalten :
BreBlau den 1. Januarii.

Aus allen Ihro Konigl, Majestat in PreuBen, unsers allergnadigsten 
Herm, hohen Namens wiirdigen Buchstaben ist in allertiefester Deyotion fol- 
gendes anagrammatische Distichon entworffen worden:

Fridericus, Dei gratia, Rex Borussiae,
Elector Brandenburgicus, atque 

Summus Dux Silesiae.
Per Anagram ma:

Maxima ubi, Anniis adest, Lux Regis forte recrescit;
Fidoque, urbs regeris yiyida Bresia! Duce.
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Im selben Blatte ist auch foigendes Poem enthalten:

Yerjungfes Schlesien! Das seinen Jammer-Stand,
Der mit gehauftem Weh, sowohl dein Yolk ais Land, 
Geplagt, bedrangt, erschopfft, gesegnef iiberwunden, 
Und die Yersicherung der guldnen Zeit gefunden.
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Der Noth Zusammenhang, der bis in’s achte Jahr,
Durch Schicksal, Zeit, Natur, dir aufgebiirdet war,
Wird hoffnungsvoll gefrennt, ersprieUlich abgewendet,
Und Rath, Thaf, Trost und Schulz, zugleich dir zugesendet.

Dein vor erzurnter Oott hat setne Gnaden-Hand,
So, wie du kaum gehofft, dir wieder zugewand,
Sein Rach-Schwerd abgelenkt, dein Ungluck abgewogen,
Aus Huid dir mehr geschenkt, ais dir sein Grimm entzogen.

Denn P r e u B e n s  F r ied e r ich ,  Piastens groBer Sohn, 
Kommt, sieht, besiegf, ersteigf mit seiner Vater Thron,
Auch alle Móglichkeit, von Floffnung, Wunsch und Fiigen, 
Durch einen Zug, ein Land, das Ziel von seinen Kriegen.

So schrecklich ais vor dich das abgewichne Jahr,
Und zwar absonderlich desselben Anfang war,
So herrlich ist demnach setn segenvolles Ende,
In Absichtspater Zeit, vor dich und deine Stande.

Welch’ Jalires-Wechsel hat jemals bewohnter Welt,
So viel Merkwiirdigkeif gedeihlichst aufgestelt,
Und welche Yólkerschaff vermag bei solchem Seegen,
Der dir hinfort erwachst, ein Beyspiel darzulegen?

DaB nun begliiktes Land! Dein Wohl yollkommen sey,
So tritt die Floffnung noch der heiBen Sehnsucht bey.
Es werde dieses Jahr ein dauerhaffter Frieden 
Durch deinen F r i e d e r i c h  erfochten und beschieden,

Zu solcher Zuversicht wirff dich vor seinen Thron,
Und bitte Gott; er sey Se in  Schild und grosser Lohn,
DaB deine Yolkerschafft I h n spate Zeit geniisse,
Und bis ans Ziei der Zeit der PreuBen Scepter kiisse.

3 Besdiî orungsformeln.
(Ein Beitrag zum Aberglauben des 18. jahrhunderts.)

Beim Sichten alter Schriften stieB ich audi auf nachfolgende Beschwó- 
rungsformdn; das Original befindet sich im Archiv des stadt, Museums in 
Troppau, Nr. 4111, und durfte dem Papier und der Schrift nach der Mitte des 
18. Jahrh. angehóren. Es soli in der der damaligen Zeit entsprechenden Ortho- 
graphie hier wiedergegeben werden.

1, Yor das BeiBen der Wurmer bey Pferden und Fiorn-Yieh.
HMan) macht auf die Stiirn das Kreuz, Im Namen gott des Yaters t, 

dann fahret Man mit dem Daumen iiber den Kopf hiniiber und auf dem 
Kamme hinaus bis auf das wieder Geriste, dann macht man wieder das f



und Spricht, und des Sohnes, dann fahre ich weiter forth uber den Rucke- 
derath, bis in die Flachę des Leibes, und sage, und des Heyligen geistes t- 
Amen. Dann Lege ich die flachę Hand, in die flachę der Seyłe, und sage:
Lazarus Lag im graben, es frassen In die Maden, die Ersten sind Schwarz, 
die andern weiB, die dritten Roth, so sind die Maaden alle Todt, Nihm an \ 
das Pfand Yon meiner Hand, daB Hilf gott der Yater f . gott der Sohn t- gott 
der Heilige geist t- Amen. und dieses 3mahl so nach einander gemacht. Dann
Bettet man 5 Yater unser und den glauben.

2. Yor dem Tollen Hunde BiB.
I. R. A. M., D. I. R. A. M., E. R. R. I. X. A. M., dieses einem 

Menschen auf eine Butter Schniete geschrieben.
3. Die Schmerzen zu Yersprechen, wenn dich einer geschnieten oder 

gehauen hat,
So lege ich den Ungenanten Finger auf den schaaden, und sage Htitze

nicht, und driicke mit dem Finger das Kreuz Namen gott des Yaters,
Schwutze nicht, und des Sohnes f. Blutte nicht, und des Heiligen geistes f.
Amen. Schwahre nicht, wie Jesu Wunden nicht geschwohren haben. Im Namen 
gott des Yaters t- gott des Sohnes t* gott des Heiligen geistes t- amen.
Dieses auch 3 mai so gemacht, Im Namen der aller Heiligsten Dreyfaltigkeit 
amen.«

Troppau, E, Gerber.
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hiterarifche Hnzeigen.
t. F r a n z  P r o s c h :  Doku menie zur Geschichte des Staats-Gymna- 

siums in Weidenau nebsl Erlauterungen. Programme dieser Anstalt 1902— 1905.
2. Dr. M a r t i n  Decker :  Die Geschichte der Bielitzer Realscliule. Pro

gramme dieser Anstalt 1903— 1904.
In erfreitlicher Weise mebren sich jetzt die Veroffentlicbungen ziir Sch ul geschichte 

in den Programmen unserer Mittelschulen. Solche Darstellungen sind kultu rhistorisch wert- 
voll, denn die Entwicklung der Schnie spiegelt die geistige Entwicklung der Vólker wider. 
Alle grófleren Ideen, die durch langere Zeit die Geister bewegen, heeiiiflussen auch die 
Bildiingsstatten. Auch in die Landes- und die Ortsgeschichte erhalten wir dadurch Einblicke, 
detm neben den allgemeinen Ideen einer Zeit kommen doch auch die besoiideren Bestre- 
bungen der Stadt und ihrer Umgebung zur Geltung. Durch die tlerausgabe ihrer wichtigeren 
Urkuiideti erfiillt eine Schule daher nicht nur die Pflicht der Dankbarkeit gegen ihre Grunder 
und Wohltater, sie zeigt nicht nnr einer Stadt, wie die seelischen Aniagen ihrer Bevólkerung 
geweckt wurden und ihre Richtung erhielten, sondern sie bringt damit auch einen wertvollen 
Beitrag zur allgemeinen Geschichte. Dies zeigen uns auch die Programme der beideti An- 
stalten, von welchen hier die Rede sein soli.

Das Staats - Gymnasiuni in Weidenau ist a!s das Oymnasiiim des nórdlichsten
Schlesieiis Nachfolger des dnrch den Grafen Jakob Ernst von Liechtenstein 1727 gegrimdeten 
Piaristen-Oymnasinms, das I82Q aufgehoben wurde. Dieser Ziisaniinenhang wurde dadurch 
anerkannt, dafi ihm 1887 ein Teil der bedeutenden Stifiungen jener Anstalt zugewfesen wurde.’) 
Es erhalten hiedurch jahrlich einige mittellose Schtiler Handstipendien, die Vorzugssctiiiler 
noch gemafi den padagogischen Anschauungen frhherer Zeiten Praniienbiicher und erkrankte 
nnentgeltliche arztliche Behandlimg und Heilmittel; doch kommen alle diese Vorteile nur 
katholischen Kindern zu gute, Auch unter den spateren Stiftungen dieser Anstalt sind manclie 
von Geistlichen fiir katholische Schiller bestimmt, so dali diese Traditionen noch fortwirken.
Aber die nene Zeit mit ihren geanderten Anschauungen herrscht nun doch vor. An Stelle
des von einem Kirchenfiirsten errichteten Piaristen-Oyninasiums trat durch Zusammenwirken 
von Staat, Land nnd Stadt 1871 ein Staats-Real-Oymnasiiiin. Nach den Vertragsbestimmungen 
mit dem schlesischen Landesausschufl iniiB die Anstalt Schiilern jeder Konfession zuganglich 
sein und darf niemals der Leitung eines geistlichen Ordens iibergeben werden. Das Real- 
gymnasium wnrde 1875 zu einem Real-Obergymnasium, fiir welches 1875 die Oemeiiide eine 
Tnrnhalle erbante. Durch die Yermehrung der Realschulen wnrde 1878 die Umwandlung in 
ein reines Oymnasinm ennoglicht, in dessen unteren Klassen das Zeichnen ais obligater Lehr- 
gegenstand beibehalten wurde, ein Yorteil, den iiberhaupf die aus Realgyrnnasien eutstandenen 
reinen Lateinschulen aufweisen.

Konfessioneilen Charakter liatte anfanglich auch die Bielitzer Realschule, dereii 
interessante Geschichte ganz eigenartig verlief. Auf Yerlangen der schlesischen Landesregie- 
rung und der gaiizischen Statthalterei fand 1858 in Bielitz eine Yersammlung statt, zu der die 
Ocmeindevorstaiide, die Pastoren imd Rektoren von Bielitz und Biała eingeladen wurden, um 
iiber die Erichtung einer evange!ischen Realscliule in Bielitz zu berateii. Die Oriindung er
folgte 1860 durch die Bielitzer evangelisclie Gemeinde, die jahrliche Beitrage voii der Stadt 
Bielitz, der Bialaer evangelischen Gemeinde und von der israelitischen Kultusgemeinde iii 
Bielitz erbielt. Damals waren die ohersten Klassen der evangelischen Scliulen in Bielitz und 
Biała ais erste Realsehulkiasseti eingerichtet, zu denen mm eine zweite nnd dritte Realklasse 
geschaffen werden sollte. Das in den einzelnen Oegenstanden zu erreichende Lehrziel solite

ij” vgl. diese ZeiUchtill, 1, Jg. S 1S7.



alplirlicli in einer besonderen Versamnilung prazisiert werden, Zum Direktor der neuen 
Klassen wnrde der Leiter der evangelisclien Hauptschnle in Bielitz gewahlt. Die neuen Real- 
klassen waren zmiachst in einem anderen Oebande untergebraclit ais die erste Klasse, die 
zugleicli die vierte der Hauptvolksschii!e war. Erst 1865 wurden alle Abteiluiigen in dem mit 
auBerordentlichen Kosteii erbauten neuen Seminargebatide der evangelischen Oemeinde iinter- 
gebracht. Die Verbindung der untersten Klasse mit der Volksschiile hatte melirfache Mifi- 
stande zur Folgę, besonders da sie wie alle vier Klassen dieser Schule zwei Jahrgange nm- 
fabte. Mau schritt daber zu einer v6lligen Umgestaltung der Volksscbule, Es sollten kunftig 
vier gemischte Klassen besteben, auf die einerseits zwei je zweijabrige Mad eben klassen,
andererseits eine zweijabrige Knabenklasse und darauf zwei je emjalirige Knabenklasseii folgen 
sollten. Dnrcb diese Anderiingen wurden nunmebr die Madchen in 6, die Knaben in 7 Klassen 
iinterrichtet. Diese Verbesserungen wurden 1867 geiiehmigf und die Realsehiile umfaBt diirch 
diese Teilung jelzt 4 Klassen. Im Jahre 1872 wurde die Realscluiie v6llig von der Flanpt- 
scbule getrennt,

Die Kosten der Anstalt waren bestandig gestiegen, so daB man die Ubernalime 
durch den Staat anstrebte. Diese erfolgte zunachst noch nicht, doch bewilligte Se. Majestat 
(1872) eine Untersliitzung von 4000 fl. Ftiedurch gewann man den Muf, an die allmahliche 
Vervollstandigung der Anstalt zu einer Oberrealschule zu schreiten. Die kaiserliche Unter- 
stiitzung wurde spater auf 4800 f l, dann auf 6000 fl. erhóht. Eine Yorbedingung fur die Ver- 
staatiichimg wurde dadurch erfiillt, dal( die Stadt seit dem Jahre 1872 ein gewaltiges Mittel- 
schitlgebaude herstelite, das auch die Realschule aufuehmen solite. Der Staat tibeniahm 
endiicli 1877 die Realschule, womit naturlich dereń konfessioneller Charakter aufhdrte. Eine 
andere Eigentiuniiehkeit war schon viel friiher beseitigt worden, namlich die Wirksamkeit fiir 
Ósterreich ungepriifter Lehrer ans Deutschland, die man anfangs hatte heranziehen miissen. 
Einem dieser Lehrer aus Jena eerdanken die Schiller das Recht, blaue Kappen wie in Deutsch
land tragen zn diirfen. Ganz allmahlich wurde so die anfangs auch in ihrem Lehrplan ganz 
eigenartige Anstalt den anderen Realschulen angeglichen, doch kann dies hier nieht im ein
zelnen verfolgt werden, ebensowenig konnen die interessanten Tabellen iiber die Lehrer und 
iiber die Abiturienten der Anstalt besprochen werden.

Bei aller Yerschiedenheit in der Entwicklung beider Anstalten zeigen sich doch
iibereinstimmende Ziige, so der Ubergang von der privaten Anstalt zur staatllchen, von der 
konfessionellen zur interkonfessionellen, vor allem aber der schdnc Wetteifer, mit dem von 
allen Seiten daran gearbeitet wurde, um Schlesien zu der riihmlichen Stellung zu verhelfen, 
die es imbestritten im ósterreichischen wie im deutschen Schulwesen uberhaupt einnimmt.

Wien. Dr. M. Binn.

N a l i o i i a l i l a t e n k a r t e  der P r o v i n z  P r e u B i s c t i - S c h  1 esien. Auf
Griind amfliclier Angaben enłworfen von P. Langhans. 1 :500.000. Deutsche
Erde, 1. Heft, 1906.

Die Kartę mit den Tabellen von Langhans sowie der beigegebene Aufsatz von 
Professor Partsch verdienen ein eingebenderes Studium, nicht nur, weil sie sich auf iinser 
Nachbarland beziehen, sondern auch deshalb, wei! sie uns das Ringen von vier Yolkern in 
dem engen Rahmen einer Proviiiz zeigen, Die Darstelhmg ist die wertvol)ste nnter den neneren 
Erscheinungen auf diesem Gebiete. Die Einzeidiiiungen wurden in der sclionen, an Ortsan- 
gaben reicben Kartę des Deutschen Reiches von Yogel vorgenommen auf Orund der Zahlung 
vom Jahre 1900, so daB, wenn die genauen Ergebnisse der jilngsten Zahlung ver6ffentlicht 
sein werden, damach die Yerschiehimgen im letzten Jabrfiinft beobachtet werden konnen, 
In der Kartę wurden zum erstenmale die staatlichen und die anderen Forste durch eigene Farben 
ausgeschteden, so dali ein wesentlich neues Bild eutstanden ist, Bisher wurden die grollen Ge- 
hiete der PleB’scheti, Stolbergschen nnd Hohenloheschen Waldungen ais deiitsch dargestellt, 
Jetzt sieht man bei der Kleinheit der hier durch farbige Ringe bezeichneten Anstcdlungen, dali 
ausgcdehute Landereien uahezu unbewohnt sind, also in nationaier Beziebung nicht in Betracht 
konimen, GroBer ist die Waldbev51kerung in Nordwesten, in der Lausitz. Hier sind es na- 
mentlicb die Sorben, die sich in den Waldern erlialten haben, aber mm bei den besseren 
Yerkeiirsmitteln ziemlicb schnell in den Deutschen aufgelien. Die Tschechen weisen dagegen 
mit Aiisnahme des Kreises Ratibor ein verhaltnismaBig starkeres Anwachsen auf, zum Teil
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auch auf Kosfen der Polen. Betnerkenswert ist es, daB sich die durch Friedrich II. angesiedelten 
Tschechen sowohl in polnischer ais in deutscher Umgebung (bei Strehlen) bebaupten und 
sogar fortschreiten. Der zaheste Kampf besteht natiirlkh zwischen Deutschen und Polen, Im 
allgenieinen drangen die Deutschen an ihrer Ostgrenze vor, natnentlich in den Kreisen Groll- 
Wartenberg, Namslau, Bricg und in Oberschlesien, Dagegen eriitten sie Ver)uste in Oppeln, 
besonders durch Ziiwandening polnischer Arbeiter, Die ueueste Zahlnng wird wohl noch 
weitere Verschiebnngen zu Ungunsten der Deutschen zeigen, denn das rasche Wachsen der 
Stadte in den letzten Jahren war jedenfalls mit gróBerem polnischen Znzug yerbiinden, Von 
geringer nationaler Bedeutung sind dagegen wohl die yerstreuten Siedelnngen polnischer 
Landarbeiter in rein deutschen Oebieten des westlichen Schlesiens, die znnieist auBerhalb der 
groHeren Oemeinden erfolgen.

Es sol) hier die Karle nicht weiter besprochen werden, da die Vólkerverteilung ja 
im allgenieinen bekannt ist und die Einzellieiten eine Betrachtung des Kartenbildes selbst 
yerlangen, nur die Verhaltnisse unserer Nachbargegenden sollen noch mitgeteilt werden. 
Langs unserer Nordostgrenze wohnen bis Branitz, siidostlich yon Jagemdorf, zusaninienhangend 
Deutsche, mit Ausnahme von polnischen Landarbeitern bei Ziegenhals und Neustadt, dann 
wiegen an der Oppa die Tschechen vor, welche zwischen Tnrkau, Osterwitz nnd Nassiedl 
ungeniischt wohnen und auch in Hochkretscham yorherrschen. Die Strafie von Troppan iiber 
Katsciier nach Ratibor ist bis Langenan rein deutsch; von Oderscb, Schreibersdorf und Sten- 
berwitz bis zur Oder wohnen wieder Tschechen. Ihre Nordostgrenze yerlanft in einer Linie 
von Oderberg bis Grofl - Peterwitz, westlich von Ratibor, Starkere deutsche Beimisehnng, 
25—50 V. H., findet sich an der Strafie von Hultschin nach Oderberg, ferner bei Klein-i loschiitz, 
Deutsch-Krawarn, Bolatitz, Kuchelna, westiich von Pischcz, Zawada-Beneschau, Kosmiitz nnd 
Hosehialkowitz, Tschechen wohnen ungeniischt bei Eigiau, yermischt bei Bauerwitz, Bet Ratsch 
ist eine polnische Sprachinsel zwischen Deutschen und Tschechen. Bekannt ist, dali die 
Tschechen die Nordwestecke der Orafschaft Glatz bei Schlanei und StrauBenei, dann mit 
Deutschen gemischt bei Tscherbenei be wohnen.

Wien. Dr. M. Biiin,
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Berger ,  Z u r  G e s c h i c l i t e  z w e i e r  s c h l e s i s c h e r  Dorfer.  Zeit- 
schrift des deutschen Yereines fiir die Oeschichte Mahrens und Schlesiens, 
X. Jg. 3. Heft. S. 262-292.

Neuerdings hat der sehr yerdiente Erforscher westschlesischer Oeschichte, Dr. Berger, 
zwei wertvo!le Beitrage zur Kenntnis des Landes aus bisher meist unbenutzten Quellen zu- 
sammengetragen. Sie betreffen die beiden Dorfer R a a s e  und S p a c h e n d o r f .

I. R a a s e :  Im Gericlitsbezirke Bennisch. Sein Ursprnng ist nnbekannt. Urkimdlich 
kommt es zuerst 1288 vor; die Form R azó w  weist jedoch siayisches Geprage. Doch hat der 
Ort durch Einwanderung deutscher Bergleute jedenfalls bald den slayischen Charakter ver- 
loren, yielleicht im 13, Jahrhundert schon yerloren gehabt, Durch die nachfolgenden Kriege 
zwischen Jodok und Prokop, bezw. Prokops gegen den Bischof von Olmiitz, die Hussiten- 
kriege nnd die Eroberungsziige des Ungarkonigs Mathias hat Raase jedenfalls sehr gelitten 
und war schlielilich ganz yerschwunden. Ais wieder Ruhe eintrat, erhob es sich zu ticuem 
Leben, Und zwar geschah dies nach einer Raaser Chronik, die dem Yerfasser ais Qiie1le 
diente, unter dem Markgrafen O e o r g  F r i e d r i c h  von B r a n d e n b u r g ,  der 1523 das 
Herzogtum Jagemdorf mit Bennisch an sich gebracht hatte. Ais Nengrundungsjahr wird 1548 
angegeben. Yerfasser gibt mehrere Beispiete fiir solche eingegangene und wieder erweckte 
Dorfer an, wie Lobnig, das 1558, Kotzendorf, das 1544, Klein-Stoh), das 1545 wieder erstand. 
Die Siedler kamen groBtenteils ans dem benaclibarten Nieder-Schlesien.

Den Ansiedlern wurden 30 Hnbeti Neuland, d. i. unbebanten Bodens — wie tniifi 
es da ausgesehen haben! — zugeteilt. An der Spitze des Dorfes steht der E r b r i c h t e r ,  ihm 
zur Seite 7—9 Schdppen. In ihren Handen ruht die Dorfgerichtsbarkeit, die Dorfpolizei, die 
Aufsicht iiber die Wege und Orenzen, die Yerwaltung der Waisengelder, die Zeugenschaft 
bei Ehepakten und Testamenten, ferner eine gewisse Anfsicbt bei Kirchen- und Scluilbauten, 
Renoyierungen etc, Stirbt der Erbrichter, so hat bei Miederjahrigkeit seines Sohnes ein sog, 
B e t r i c h t e r  die Fiilirung der Oeineindeyerwaltimg,



Die neuen Ansiedler, dereń Nachkommen, wie die Namen beweisen, noch grofiten- 
teils anf dieser Scholle sitzen, hatten harte Arbeit mit dem widerspenstigen Boden, der 100 
Jahre spater noch so ode ist, dali keiner (der Banem) sein eigen Brod auch nttr auf ein 
halbes Jabr erbatten kónue-f. Alle Ansiedler waren schon bei ihrer Ankunft Lutheraner, dereń 
erster Pastor Johann Springer hieR. Oleichzeitig mit dem Pastorał wurde auch eine Schnie 
errichtet. Der erste Lehrer liieB Georg Rohland. Die Kirche, nrsprunglich ein holzernes Bet- 
haus, erhielt 1580 einen Kirchturm, an den 1590 die iieiite noch bestehende Kirche angebaut 
wurde. Viel1eicht infolge des ranhen Klimas wanderte 1593 ein Teil der Siedler ans. Dafiir 
wanderten wieder andere Familien ein, Ihre wirłschaftliche Lage besserte sich nnter dem 
Brandenburger Markgrafen Johann Georg, der am 8. Angnst 1607 ein Privi1eg erliell, nach 
welchem ihnen bedentende Lasten abgeiiommen iind herrschaftiiche Oriinde ins Eigenłnm 
tibergeben wurden. Dagegen zeigłe er sich ais Gegner des lutherischen iind Frennd des 
kalvinischen Bekenntnisses, das er auch den Raasern aufdrangeu wolite. Ais er nach der 
Schlacht am weiBen Berge wegen seiner Freundschaft fiir den Winterkónig seines Landes 
verlustig erklart iind Jagerndorf 1622 an Karl von Liechtenstein abgegeben worden war, ge- 
nossen die Raaser Protestanten zwar noch bis 1627 den Schulz des Dresdner Akkords — der 
letzfe Pastor heiflt Tobias Titler — allein der Einzug Wallensteins, der Schlesien von den 
Danen reinigen sollte (1627), brachte anch in dieses Oebiet die Gegenreformation, Titier und 
der evangelisehe Sehullehrer wurden vertrieben und Raase ais Filiale der katli, Pfarre Benniscb 
unterstellt. Am 10. November 1627 wurde das erste Raaser Kind katholiscb getauft. Der 30- 
jahrige Krieg mit seinen fttr Schlesien in Betracht kommenden Perioden hat natiirlich auch 
das Raaser Gebief hart mitgenommen. Flunger, Pest, Plunderung, Kontribntionen brachten 
das Dorf ganz lierab. Nach einer am 3. Oktober 1650 verfaUten Konsignation hat Raase von 
1642—1650 durch Kaiserliche und Schweden einen Oeid- und Materialschaden von 14.077 fi. 
92 kr, erlitten. Denn erst im Juli 1650 verlieflen die Schweden das Fiirstentnni Jagerndorf. 
Allein trotz aller Unbill haben die Raaser ihre Scholle nicht verlassen. Ans Bergers inter- 
essanter Schildernng geht hervor, wie hart und tapfer das Banerngeschleeht gekampft hat. 
Es entspricht nur ihrem Charakter, wemi sie mit derselben Beharrlichkeit ihren protestantischen 
Glauben schiitzten, so daB eine zweite Gegen reformation in Szene gesetzt werden innBte (1653).

Fiir die Tiirkengefahr am Ende des X V II. Jahrhnnderts (1691) kann die Oemeinde 
schon wieder 29 wehrfahige Matmer stellen, 20 Banern, 5 Flausler und 4 Inlente, was einen 
SchInB anf die Grólie des Dorfes gestattet. Anfang des XV I I I .  Jahrhnnderts bekam die nun 
katholische Oemeinde durch die Bennischer Pfarrei wieder regelmalligen Oottesdienst und 
eine Schnie, docti erst 1781 imd nach langem Petitionieren seine eigene Pfarrlokalie. Wahr- 
scheinlich hatte das neuerliche Vordringen des Protestantismns das Konsistorium in Oimhtz 
dazu veranlaBt. Der erste Lokalkaplan war Anton jhttner,

Die schles. Kriege verlangten von den Raasern neuerlich harte Opfer an Oeld nnd 
Out; selbst im bayrischen Erbfolgestreite war Raase dnrcli I I  Tage mit 2 infanterie-Regimentern 
bequartiert; in jedem Hause lagen 16—20 Mann.

Mit dem Jahre 1781 schliefit die Chronik, ans welcher der Verfasser seine tingemein 
fesselnden Ansfnhrungen schopfte.

II. S p a c h e n d o r f ;  stidilch von Bennisch, zwischen HoBnitz und Mohra gelegen, 
mit seinem Oebiete an die Raaser Oemarknng grenzend; es ist sehr alt, wenn auch die Be- 
zeichmtng Spachendorf erst 1302 auftaucht, gleichzeitig mit einer zweiten, Leskowecz (Wald- 
dorf?). Damit ist Lechsdorf identisch, das 1224 genannt ist und wahrscheinlich slavisch war, 
(Vgi. diese Zeitschrift, 1. Jg .; S. 96) und durch den Mongolensturm hinweggefegt wurde 
(1241). Damach durch deutsche Ansiedler mit s!av. Etnschlage unter deutschem Rechte wieder 
aiifgebaut, diirfte das Dorf in der Rechtsprechung Bennisch nnterstanden haben. Begreiflich, 
daR nebeu dem neuen deutschen Namen der alte slavische mitlief und in der Urkunde von 
1302 erscheint. Diese besagt, daR Milota von Benessov (Bennisch) das halbe Dorf Spaten- 
dorf vel Leschowicz in der Troppaner Provinz dem Kloster Welehrad geschenkt habe. Die 
andere beliielt sein Geschlecht. Spater (1341) kam Spachendorf in den Besitz der Herzoge 
von Troppau, bei Teihmg des Troppauer Landchens (1377) an Nikolaus li. Sohn J o h a n n .  
Die Oeschichte Spachendorfs fiir das XV , Jahrhnndert ist aufierst duiikel, jedetifalls haben 
die Hnssiteii hier wie anderwarts gehanst. Am Ausgange des Jahrhimderts erscheint die 
Schwester des letzten Jagerndorfer Premysiiden ais Herrin des Landes, die ihre Tochter mit 
Georg von Schelienberg, l ierzog von Jagerndorf vermahlt, Doch ist diese Ubergangszeit un-
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aufgeklart, 1523 verkauft dieser bekanntiich Jagerndorf, zu dem auch Bennisch gehórte, an den 
Markgrafen Georg von Ansbach-Brandenburg. Ibm ais eifrigen Lutheraner ist die Yerdrangnng der 
katholischeii Lehre aus Spachendorf zuzusclireiben. Doch sind auch diese Nachrichten sehr 
liickenhaft. Man kann weder iiber die Einfuhrnng des Protestant!sinus nocli iiber die Pastoren 
von Spachendorf Zusammenhangendes bericliten, da die Kirclienbiicher bis 1599 vernichtet 
sind. Erst voti da an sind sie fragmentarisch erhalten. 1599 wiitete in Spachendorf die Pest. 
Aiich hier bestand die protestantiscbe Religioti bis 1627. Ende Aprii oder Anfang Mai dieses 
Jahres wurde der letzte Pastor P a u l  F i e d l e r  mit denen von Bennisch und Raase ver- 
trieben. Spachendorf kam ais Filiale zur kathol. Pfarrei in Bennisch. Doch hat das Luthertum 
im geheimen noch bis 1650 ein hartnackiges Dasein gefiihrt. Die eiidgiltige Gegenreformation 
besorgten Troppauer Jesuiten 1658.

Die Folgen des grofien Krieges zeigten sich in Spachendorf derart, daB das Ur- 
kundenbuch des Spachendorfer Erbgerichtes das Dorfgebiet eine W i i s t e n e i  nennt. Nach 
dem Kirchenbueh wurde an Stelle des alten protestantischen Bethauses 1688 die Kirche ge- 
bant, 1714 herrschte wieder die Pest, 1717 entstand die Pest- oder Rochuskapelle. Aus den 
diirftigen Nachrichten móge erwahnt sein, daB 1726 der Schneider Georg Bernhard aus Ungarn 
den ersten Tabak mitbrachte, den inan in ungarischen Pfeifen rauchte; um Schnupftabak zii 
erzeugen, richtete er sich eine Handmuhle ein, Das neue Reizmittel fand in der ganzen 
Umgebting bis Frendenthal und Jagerndorf viel Absatz. 1756 verwendete man in der Ernte- 
zeit die ersten Sensen, 1773 wurde die Kartoffe), 1782 der Klee zum ersten mai angebaut
u. s. w. Yerfasser gibt eine Reihe sehr interessanter Daten von yolkswirtschaftlichcni und 
volksktindlichem Interesse an.

Die schlesischen und na poi eon isc hen Kriege hatten fiir Spachendorf dieselben unan- 
genehmen Folgen wie anderswo: Einquartierung, Entsittlichung, Teuerung.

Zum Schlusse sei nochnials bemerkt, was man von den schlesischen Arbeiten Bergers 
iiberhaupt sagen kann, daB dieser Beitrag znr Heimatkunde viei daiikenswertes Neues geboten 
hat. Sein Wert wird erhóht durch die ungemein fesselnde Darstellung.

W ien, Dr, Knaflitsch.

Dr. G o i t l i e b  K i t rsc l ine r ,  S c h l e s i s c l i e  A r c h i v t a t i g k e i t ;  Klei- 
nere Mitteilungen der k. k. Zentralkoinmission ftir Kmist- imd hist. Denk- 
maie, 1905, S. 322— 341.

Neuerdings bringen die Mitteilungen der k. k. Zentralkmmnission f. K. u. h. D. 
in Wien eine Reihe bemerkenswerter Yerdffentlichungen aus den Archicen Malirens und 
Schlesiens, welche fiir die heimische Oeschichte von gróBter Wichtigkeit sind. Es ist 
zwar wenig, was bis jetzt in ósterr.-sehies. Urkundenforschung geleistet wurde, wenti man 
dieses Kronland mit anderen vergleicht, an nnd fiir sieli ist es jedocli viel nnd das Yerdienst, 
diese groBe nnd lióclist anerkeniienswerte Tatigkeit geleistet zn haben, fallt dem Landesarcliivar 
Dr, Oottlieb Kiirscliner in Troppau zu. Zu einer Zeit, da man im benaeiibarten Mahren be- 
reits am Momnnentalwerke des Codex diplomaticns Moraviae baute und in ITeiiBisch-Schlesien 
ein ahniiches, von Stenzel schon im Jahre 1835 angeregtes Qnelienwerk') auf die Hólie mo- 
derner Urkundensiclitung hob, zeigten sich bei nns in Schlesien, dessen Landesarchiv die 
seltsamsten Schicksale durcligemacht hat, die ersten Aiifange keimenden Lebens. Die schle
sischen Historiker, wie ein Ens nnd Heinrich, snchten durch unermiidliche Forschnng aus nn- 
geordneten Bestanden ihr Materia! heraus, Franz Tillers bis jetzt noch wenig gewhrdigte 
Tatigkeit kann soztisagen ais die erste organisierende in dieser Richtiing genaimt werden. 
Daran haben namentlich die rnahrischen Historiker, unter ihnen d’Elvert, gelitten, dessen 
Worte in seitier Literaturgeschichte von Mahren nnd Ósterr.-Schleslen, S. 501, ja geradezn 
typisch sind fiir den Zustand schlesischer Arcliicalien seiner Zeit, Titler aber saninieite fiir 
sich und seine umfangreiclien Schatze, gliicklicherweise vom Laiidesarchiv in Troppau er- 
worbeii und fiir alle Zeit gerettet, erbllckten niemals das Oluck des Druckes. Ware dies ge- 
schehen, so hatte nicht d'Etvert, hatte nicht LepaP) so hart spreeheii konnen, ais man es bei 
beiden finden kann.
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Wenn auch zugegebeti werden miiB, daO der Codex diplomaticus Moraviae nnd die 
Scriptores reritni Siiesiaeanim, auch bdhmische Regestensaninilungen schlesische Quellen brachten, 
weil ja doch auch andere Archive, wie Briinn, Olmutz, Prag, Bresiau genug Silesiaca ent- 
haiten, wenn anch mancher auswartige Forscher fur diesen Zweck von schhimniernden schles. 
Bestanden den Staub geriickt hat, so sind doch alle diese Stiicke so yerstreut, dali sie nicht 
im Stande sind, das Nichtbestehen eines ósterr.-schles. Qnellenwerkes zu ersetzen, abgesehen 
davon, dafi sie absolut iinyollstandig sind. Denn yiele wichtige Urkunden hat iiberhaupt noch 
niemand zu Oesicht bekommen, weil eben jede zielbewutite Tatigkeit in dieser Richtung fehite,

Das kleiiie Schlesien setzt sich bekantlich ans den lierzogtiiniern Teschen, Troppau 
und Jagerndorf und einem Teile des ehemaligen Furstentums Neilie ztisammen. Diese 4 
seibstandigen Staatsgebiete an und fiir sich begriinden schon, dali die Archiva)ien uiigemein 
yielfaltig sind. Der Johanniter- und Deutsche Ritterorden, eine Reihe adeliger Familien deutscher 
und slayischer Abkimft, welche in der Geschichte dieser Lander, ja Osterreichs iiberhaupt 
eine bedeutende Rolle gespielt haben, halfen die Oeschicke Schlesiens formen und in ihren 
Archiyen liegt noch yieles ungehoben. Fin eigeutumlieh reges Stadteleben war am Ostab- 
hange der Sudeten bis znm heiitigen Tage yorhanden, doch habe ich noch nicht gehórt, 
dali man die Archive alle dieser lebensfrohen Gemeinwesen gesichtet und in moderner 
Weise der Forschung zuganglich gemacht hatte.

Dem Mangel solcher Ubersicht, auf den zum groBten Teile zuriickzufiihren ist, dati 
der historische Sitm in Schlesien zeitweilig gar keinen Nahrboden fand, hat Bierinann bei 
seinen eben deshalb doppelt yerdienstyollen Werken uber Troppau, Jagerndorf uud Teschen 
hart genug empfunden und auf die Erkemitnis der Wichtigkeit einer Ouellensammliing ist 
F r a n z  K o p e t z k y s  (+ 1869) e r s t  es beziigliches Werk *Regesten zur Geschichte des 
Herzogtums Troppau (1061 — 1464)' zuriickzufiihren, dessen Publikation er jedoch nicht 
mehr erlebte, Denn sie erfolgte zii Wien im Jahre 1871 durch den verdienstvolleu Bruder 
des Landesarchiyars Dr. Franz Kiirschuer. So sorgfaltig er arbeitete, ist doch auch dieses 
Werk nicht ohue Litcken, trotzdem es nur einen beschratikten Teil einer Partikulargeschichte 
behandelt.')

Da kam ein neuer Zug in die Sache, ais am 23, Janner 1884 im Troppauer Ge- 
meinderate Dr. R o d l e r  den Antrag stelite, »es solle das Stadtarchiy, in welchem sich so 
manches wertyolle Stiick befinde, durch eitie kuiidige Maud eitier Durchskht und entspre- 
ehenden Ordnnng unterzogen werden, da die gegenwartige Verwahriing der Urkunden weder 
ihrer Erhaltung noch wissenschaftliciien Zwecken entspreche*.

Zur Ldsung dieser Aufgabe erbot sich der Protessor am deutschen Staatsgymnasium 
in Troppau Dr. Gottlieb Kiirschner in seiner Eigenschaft ais Konseryator der k. k. Zeutral-
kommissioti fiir Kunst- und historische Denkmale. Am 17, Februar 1884, Z. 1005, wurde ihm
vom Oemeinderate ein bindender Auftrag gegeben mid nun begann der ernsige Forscher mit 
seiner Tatigkeit, welche bis zum heutigeuTage anhalt und sich von diesem kleinen Ressort auch 
bald iiber andere Oebiete erstreckte. Im Fo lg e n d en  z i t i e re  ich g roB te n te i l s  seine eige- 
neii Wor te ,  die er seinen Urkundenpublikationen zur Orientierung stets yoraiisscliiekt und die 
in ihrer Summę ein yortreffliches Bild dessen geben, was in den letzten Jahren an Archiyalien- 
schntz in Schlesien geleistet wurde. E r gab jeder einzelnen Urkimde eine yollstandige Ab- 
schrift unter Voraussetzung eines ausfuhrlichen Regestes bet und fiigte der leichteren Auf- 
findung wegen die kiirzer gefaUte Inhaitsangabe auf die Aulknseite des Unischlagbogens, 
Aiif dieser tindet sich auch noch die mit dem Kataloge gleichtautende Fach- und Reihen- 
nnminer. Von den 60 im Ganzen woh! erhaltenen Urkunden des Stadtarchiyes sind 32 in 
lateinischer, 17 in deutscher, 11 in bohmischer Abfassnng. Die alteste lateinische Urkunde 
stammt aus dem Jahre 1247, die alteste deutsche aus dem Jahre 1325, die alteste bdhmische
aus dem Jahre 1473.*) Das geschah im Jahre 1885. Im folgenden Jahre unternahm er mit
Bewilligung der Museums-Reprasentanz die Durchsidit der Urkunden der Museums-Bibiio- 
tliek, von denen, wie von den obigen, den einsclilagigen Teil Franz Kopetzky in seinen 

Regesten- yerwertet liat. Da nun eine Vereinigung der Urkunden einesteils ihrer sachlichen 
Zusammengehorigkeit, anderenteils auch der wissenscliaftlichen Beiiiitzung besser entsprkht 
und ais geeigueter Ort zur Aufbewahruiig sowie zur kkhteren Znganglichkeit die Mnseums-

')  V g l. U r  G o ttlio b  K D ra u h iie i,  D io  U rk a n d e n  d ss  T ro p p a u e r g lu d la rc h iy e s  nach deesen N euerdnung 
P ro g ra ic m  des G ym nne iurD B '

*) t.n tn o m m e n  se in a r aigenen D tt is te llu n g  im  o b iit ia r le n  A u fa e tze  des G ym naaia l P ro g ra m m s von 188i  5,
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bibliothek sich empfiehlt, so willfalirten Stadt- und Museumsreprasentanz einem Vereinigungs- 
eorschlage Kurschners und unter Wahrung des gegenseitigen Eigentumsreclites wurden die
selben in einem entsprechend hergestellten hdlzernen Sciiranke'), den die Stadt beistellte, im 
groBen Saale der Museumsbibliothek untergebraclit. Zu den 60 obigen Urkunden traten so 
noch 32 des Miiseums, von welchen 11 in lateinischer, 12 in deutscher und 9 in bdhmischer 
Sprache abgefafSt sind, Die alteste lateinisehe stammt ans dem Jahre 1288, die alteste deutsclie 
aus 1380, die alteste bóhmische aus 1473.

Nach der Neuordnung der Urkunden des Stadtarcliies und der Museumsbibliothek 
schritt Ktirschner zur Durchsicht der Urkunden des schles. Landesarchies und entschlofi sich 
nach seiner eigenen Angabe“) zur Neuordnung desselben aus dem Grunde, weil anch hier 
der gesamte Urknndenschatz in seiner Verwahrung in kleinen Kisten — zwar gegen auBere 
schadliche Einfliisse hinlanghch geschiitzt — zur wissenschaftlichen Verarbeitung minder ge- 
eignet erschien, insbesondere die Auffindung einzelner Stiicke im jeweiligen Bedarfsfalle 
schwer erzielt werden konnte nnd nur ganz diirftige Inhaltsangaben auf dem Verwahrungs- 
umschiage der Urkunden sich vorfanden. Leider kamen, wic Prot, Lepar in den >>Beitragen 
znr alteren Geschichte des Herzogtums Schlesien *) ausfiihrlich schildert, im Laufe friiherer 
Zeiten durch iible Verwa!tung, insbesonders aber in Kriegsfallen, wobei das Archiv «bald 
dort-, bald dahin wanderte, wie es die MaBregeln der jedesmaligen Regierung geboten*, so 
manche Stiicke abhanden und die Oesamtzahl der jetzt in 12 Gmppen neugeordneten Ur- 
kimden, nam lich 655, erscheint im Hinblick auf den grofien geschichtlichen Zeitraum woh! 
ziemlich gering. Den gróBten Anspruch auf Vollstandigkeit weist die unter Anm. 1 ange- 
fiilirte Oruppe auf, nach der Neuordnung die IX,, wenngleich anch hier einzelne Lucken nicht 
zu iiberseben sind. Der genaue Einblick in die angefiihrten Regesten rechtfertigt die An- 
schautmg Kopetzkys in seiner Abliandlung »Ufaer die Merrschaft der Brandenburger in Jagern- 
dorf«‘), wornach diese Herrscher mit wohlberechneter Beliarriiehkeit ihren Plan, sich in 
Schlesien festzusetzen, verfolgten, dessen Verwirklichimg in gróBerem Uinfange Friedrich II. 
gelang. Schon nach der Erwerbung des Pfandbesitzes iiber Krossen, Ziilliehau, Sommerfeld 
imd Bobelsberg durch den Kiirfursten Albrecht Achilles taliten die Brandenburger FiiB in 
Schlesien und Markgraf Georg entschloB sich gern zur kaufllchen Erwerbung von Jagerndori, 
wodurch er die Gebiete von Oppeln und Ratibor ahzurunden gedachte, auf dereń Erwerbung 
er angesichts ihrer im Aussterben befindlichen Fhrstengeschiechter uneerwandt sein Augen- 
merk gerichtet hatte. Diese kaufliche Erwerbung von Jagerndorf im Jahre 1523 (um 58.900 
Gulden) erdffnet die Reihe der Regesten.

Und damit komme ich zum nenesten Berichte iiber Kiirscimers Tatigkeit. Znnachst
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d ie E rg e b n isse  e in e r g ut n A rb e it  des P r o f ,  am deutschen S ta a tsg y m n a s iu m  in  T ro p p a u  E d . To m a n e k  >Ober den 
E in f ln b  des Ćecbisehen a u f die d su tsc h e  Um gangssprache in  Ó a le rr  -S c h le s ie n , bes. von T ro p p a u  nnd Um g ebung i, 
JatareBberictit 1 8 t» / f lt ,  m it z u te ile n ;  E r s t  im  18. J a h rb u iid e rt  beginnen D eutsche, haup isacfa lioh alg K o lo n is te n  in  dem 
big dahin glavigchen La ud e  s ic h  a n zu g ie d sla  (? ?) (V g l. daau B e rg e r in  der Z e it s c h r if t  d ss  deutschen Y e re in e s IQ r 
G eschichte M S h re n s  und  Sc W e sie n s in  E rO n n , Jg. 9). Adetige, U n d e s iO rs te n  und O rd e nsle ute  s in d  d ie K o lo n isa to re n  

d eutsc he r O rle . A ber auch d ie G rU nd ung  von Sth d te n  m it  deutgchem R e c h le  w u rd e  von den La n d e sfU rs te n  e if r ig  ba- 

trleben. F ro u d e n th a l o rh ie lt  das d su tsc h e  R e c h t 1918, T ro p p a u  199ł. O lt o k a r l l .  Obergab se ine ro  n a ta rł, Eobne N ik o la u s  
d ie m a h risc h e  P r o r in z  T ro p p a u  a is  Le ibgedinge (19*0). D ie se r ne nnt e ic h t 196‘J zu m  erstenm ate » H e r r  von T tu p p a ii* .  

D a m it w u rd e  der G ru n d  z u  e ine m  se lb sta nd ige n H e rzo g lu m e  gelegt. E r  b e rie f 1888 fOr se in  La n d  abgesonderie La n d - 
tage (1988 in  G rd tz). D ie  VorhandJunggsprache w a r die e m h b risc h c .. Indem  e r  S lA d te n  nnd K iO ste rn  F re lh e ite n  er* 
le iU e , ka m  auch d ie deutsche Sprache z n r  G e ltung . Im  te lzte n  Y ie r te l des U  Jahrhuaderta  hatte d ie deulache Sprache 
die Y o rh e rrsc h a ft. Doch w ird  durch d ie uatiana ie  bahm ische Huse itenbaw egung d er Geiat aoch n a rh  S c h le s ie n  ve r- 
p l la n i l  und so  w a r w ahrend  dee X V ,  Ja h rh u n d e rs  das .M a h risc h e - im  T ro p p a n isc h a n  La nd e ssp rac he . U n d  so  b le ibt 
es im  a llgem einen auch im  I f i .  und  s u  A nfa ng  des 17, J a h rh u n d e rts ,  denn noch im  Ja hra  te io  e rk lf ire n  d ic Stande, 

dad aia ka ine  anderen al^t dechische Z u s c h r if te n  an n e h irie n .
Im  Ja ge rnd o riische n w a r das D e utsc he  se rb re ile le r a is  im  T ro p p a u isc h e n , Y o t  Georg ra n  Bra n d e n b u rg  

w a r d o rt d ie G e ric h tssp ra c h e  d eutsch und m a h risc h  Da d ie se r das D e utsc he  e in fu h re n  w o Ute , se fa h re n  die S thnd e  
u m  E th a ltu n g  der D o p p e isp ra c h ig ke it e inen e rb ilte rte n  K a m p f m it  ih m , d er b is  zu m  K a is e r  geht, w o ta u f die bflhm  
K a n z le i entsohe idet, d a l k a i. f l ig  (156łJ in  beiden bptachen, bd hm isch und deutsch, jedoch ohne K o tig u n g  se rh a n d e lt 
w e id e. Doch h a t n a m e n tlic h  d er K Ic m s  b is  a u f K a rd in a l D ie tric h e te in  (+ teaS) das Bd h m isc h e  sorgezogen. E r s t  
w Sh re n d  nnd nach dero groBen K rie g o , d er v ie le  lachecbische adetigo F a m lt ie n  und D d rfe r ye rn ic h te t hatte, ge w in n t 

das D eutsche O berall an Boden und e s zog e n d g ilt ig  in  a lle  A m le r  e in  und b lieb es h is  heute im  ganzen La nd o.
*) Rege ste n  s u r  G esch ichte Ja g e ru d o rfs un te z den H c rrsc h e rn  a u s dem H a u se  B ra n d e n b u rg  1 5 9 8 -1 8 8 9 ; 

Ja b re sb e rlc b t T ro p p a u ^ r G y m u a fiiu m s 
/  *) t l .  T ro p p a ti 1 8 6 * ;  T rn D la r .

/  In  B e it rf ig e t i T L



berichtet er, dafi er im Jahre 1901 aiieh deti Teschen betreffenden Teil der Tiller’schen 
Sammlung (vgl. Mitteil. der III. Sektion, Band IV , S. 310 ff.) anfgefunden habe. Sie enthalt 
122 Abschriften, welche die Zeit von 1390— 1710 utnfassen. E r teiit die wichtigsten davon 
mit, darunter nene Beitrage zur Geschichte der Reformation und Gegenreforination. Audi 
einige Stiicke, welche den Bezirk Neustadt in Preufiisch-Schlesien betreffen, werden publiztert 
(19 St.), Nach Durchsicht der U rkun den abschriften Tillers iiber Teschen und Neuordnung der 
I n t i m a t e  des Oberamtes Breslau an die Hauptmannschaften Troppau und Jagerndorf, be- 
treffend A d e l s e r h e b u n g e n  und I n k o t a t e  (vgl. den Bericht der k, k. Zentralkoininission 
1901 S, 130) schritt Kitrschner zur Ordnung der L a n d e s b u c h e r ,  welche in ansehnlicher 
Zahi yorhanden, sich gegenwarttg in einem sehr geraumigen Kasten hefinden, weicher in 
einer Nisclie des zweiten Stockwerkes im schlesischen Standehause aufgestellt ist. Fiir eine 
bessere Unterbringung desselben sollen demnachst dem schles. Landesausschusse Vorschiage 
gemacht werden,

Die Landesbiicher gliedem sich folgendermafien: 1, 12 Bticher der Landtagsproto- 
kolle (snemy) von 1557— 1697. 2. 5 Biicher Landesgerichtsprotokolie (knihy soitdownj) yon 
1637— 1690, 3. 4 Afterdingsbiicher (knihy posudkowe) yon 1612— 1696. 4, 12 Tagsatziings- 
oder Terminbiicher (knihy roku w) yon 1574— 1654. 5. 42 Klagen- und Sentenzbucher oder 
Ladungen und Urteile (puhony a należny) von 1410—1780. 6. 2 Oerichtsyollmachtsbiicher 
(knihy zmocnenj) von 1561— 1570 und 1639— 1722. 7. 5 Oedenkbiicher (knihy paniatnj) yon 
1466-1780.

Bei Ratimung des mit dem schlesischen Standehause in Verbindung stehenden 
(alten) Oratoriums der Jesuitenkirche im Jahre 1903 nuifiten die daseibst hefindlfchen Archi- 
yalien herausgenomrnen werden, wobei sich 70 feierlich ausgestellte K a i s e r l i c h e  R e y e r s e  
an die Stande fanden, die der Gruppe i der Urkimden des Landesarchiys einyerleibt wurden. 
Dabei war auch die yielgesuchte Entscheidung der bischóflichen Konimission des schles, 
Fiirstentums in der Grenzangelegenheit des Bistunis Olniutz und des Fiirstentums Teschen 
zwischen Deutsch- und Polnisdi-Ostrau vom 7. Noyember 1531 (slayisch).

Aus den Landtagsprotokollbiichern hat der yerdiente Archiyar bis 1647 genaue Aiis- 
ziige fertiggestellt.

Schliefilich berichtet Kiirschner noch, dafi er gelegentlich einer Aktenreyision im 
Burgermeisteramte in einem Schranke anf eine grofiere Anzahl alter Schuldscheine und an
derer Urkunden der Gemeinde Troppau gestoBen sei. Die Schuldscheine wurden dem stadt, 
Museum einyerleibt, die Urkunden der Museumsbibliothek, Erstere werfen ein scharfes Lidit auf 
die finanziellen Zustande der Stadt zur Zeit der Protestantenherrschaft, was bis jetzt noch 
ganz unklar war. W ir werden darauf noch zuriick ko mm en, Ferner ist uns noch bekannt, dafi 
Uerr Dr. Kiirschner eingeladen wurde, die Archiye benachbarter Adelssitze zu sichten.

Diese Ausfiihrungen sind gerade in diesem Zeitpunkte, da man in W ien einen 
allgem. Archtytag abhielt, wobei Troppau leider nicht yertreten war, yon Wert, weil sie zeigen, 
dafi auch fiir schlesische Archiyalien nunmehr bessere Zeiten angebrochen sind.

Wien. Dr. Knaflitsch.

E. G e rb e r ,  F i i h r e r  durc lt  das s t a d t  Museum. Troppau, Yerlag 
des Museums; 1906,

Prof. E. Gerber, Kustos des stadt. Musenms in Troppau, hat einen »Fiihrer durch 
das stadt. Museum- heraiisgegeben, der einem langst empfundenen Bediirfnisse abhiift. Ein 
hiibsches Bild des '■Selimetterhauses*, in dem das Museum imtergebracht ist, sowie eine 
Planskizze seiner Raunilichkeiten orientieren die fremden Besncher bald. In einer »Einleitung : 
wird das Wichtigste znr Geschichte nnd Topographie yon Troppau* mitgeteilt und dann folgt 
die Obersicht der Sammlungen des Musenms, Saal 1 enthalt Wappen, Stadtplane, Bilder nnd 
Mobel; Saal 2 Ansichteii von Alttroppan in Ól nnd Aquarel), Modelle, Miinzen, Kleinodien, 
Haiisrat und Porzeiian; Saal 3 kirchliche Dinge, besonders aus der ehemaligen Franziskaner- 
Kirche und der Kapelle des alten Mospitals; Saal 4 Wappen, Zunftladen, Bilder, Uhren, 
Waffen, Erzeugnisse alten Kunstgewerbes n. s. w .; Saal 5 Zunftarchiyalien (Meisterbriefe, 
Lehrbnefe u. s, w.), Ziinftzeichen, alte Stadtbucher nnd Protokolle, Kirchenbiicher, altes Glas, 
Zinu nnd Silber, praehisforische Fundę, Yoikskundlidies etc. Es kann auf die Fiille yon Alt- 
Troppauer iiud schlesischen Erinnertingen, die hier zusammengetragen sind, hiemit nur yer-
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wiesen werden. Jedenfalls gabe es fiir den Forscher in diesen Raiiinen reidiliclie Anregung 
fiir Oebiete der Stadt- imd Landeskunde, die heute noch vollstandig brachliegen.

Da der »Fiihrer« sehr detailliert ist, kann die Broschiire auch manchen heimatlichen 
Forscher, der das Mnsenni zti besnchen nicht Oelegenheit iindet, anf unverhoftte Quellen 
fiir sein Oebiel hinlenken imd sol! daher an dieser Stelle angelegentlich emptohleii sein.

Wien. Dr. Knaflitseh.

F i s c l i e l  A lf red ,  Dr., S tu d ie n  zur  Ó s t e r r e i c i i i s c h e n  Reichs- 
gesch ich te ,  (Mahrens siaaisrechtliches Yerhaltnis zum Deutschen Reiche und 
zu Bohinen im Mittelalter. — Christian Julius von Schierendorff, ein Yorlaufer 
des liberalen Zentralismus im Zeitalter Josefs I. und Karls Yl. — Die Kodifi- 
kationsgeschichte des § 13 a, 0,-0. und die Gerichtssprache in Bóhmen und 
Mahren.) Wien 1906, Yerlag von Alfred Hólder. Preis K 6.— ,

Drei Kapitel der ósterreichischen Reiclis-Yerfassnngs- nnd Yerwaltimgsgeschichte 
ans verschiedenen Zeitaltern sind in diesem zweifellos interessantein Biiche zur Darstellung 
gebracht. Anf Orund eingehender Quellenforsc)iung und unter gewissenhafter Beniitzung der 
einschlagigen Literatur ist es dem Yerfasser gelungen, nicht nur bereits Bekamites in den ge- 
hórigen Zusammenhang zn bringen, sondern anch Neues aufzudecken und dadurch vorhandene 
Geschichtslucken auszufiillen.

In der ersten Ahhandlimg weist Fischel an der Hand der Quellen die Sfellung 
Mahrens ais eines immittelbaren Reichsfurstentnms im Yerbande des Deutschen Reich es aber 
auch zugleich die in die Formen des Lehnreclits gekleidete volle Abhangigkeit Bóbmens vom 
Deutschen Reiche im Mittelalter nach und deckt die nationalistisehen Entstelkingen der 
tschechischen Schriftsfeller auf diesem Gebiete auf. Bólimen und Mahren waren deiii Deut
schen Reiche ais Lehnsfurstentiimer imterworfen. Mahren war von Bóhmen vollig unabliangig, 
bis im Jahre 1334 zwischen den beiderseitigen Landesfiirsten ein lehnrechtliches Lfnterordmmgs- 
verlialtnis begriindet wurde, Nach dem Tode des Kónig Mathias Corvimis im Jahre 1490 
fiel Mahren gemaR dem Olmiitzer Yertrage vom 21. Juli 1479 an Kónig Wladislaw nnd 
teilte seither, die kurze Zeit unter Markgraf Mathias II. (1608—ló l l )  ausgenommen, die 
Schicksale BÓhmens. Seit imgefahr 1200 ein einheitifch geschlossenes Staatsgebiet, liatte 
Mahren gegen Ende des 13. Jahrhnnderts seine territoriale Integritat eingebiillt. Um diese 
Zeit wnrde namlich das Gebiet von Troppan zugunsten Nikolaiis’, eines natiirlichen, aber 
spaterhin legitimierten Sohnes K. Oltokars II., ais selbstandiges Fiirstentiim abgetrennt. Nach- 
dem es wieder in den immittelbaren Besitz der bóhmischen Krone znrhckgelangt war, wurde 
es mit den dazu gehórigen Stadten Troppau, Jagemdorf, Freudenthal und Leobsclihtz in der 
Folgę endgiltig von der Markgrafschaft Mahren losgelóst und am 23. Juli 1318 voti Kónig 
Johann zu einem Herzogtume eilioben, das unter einem an Nikolans IL, einen Sohn des 
vorgenamiten ersten Fiirsten, ais Lehen des Kónigreiches Bóhmen yerliehen wurde. Durch 
die Reichstagssatziing vom 7, Aprii 1348 wurde die Abtrenmmg von seiten des deutschen 
Kaisertums oberherrlich genebmigt und dadurch das Fiirstentum Troppau ais deutsches Lehn, 
beziehungsweise bóhmisches Afterlehn rechtmaflig begrundet,

In der zweiten Abhaudhing, die ein ganz besonderes Interesse beansprucht, legi 
Fischel den Lebenslauf und das bedentnngsvo!Ie Wirken des Hofkammerrates C h r i s t i a n  
J n i i i i s  v o n  S c h i e r e n d o r f f — geboren am 24. Aprii 1661 im dentsch-bóhmischen Stadt- 
chen Dnppan, gestorben am 21. September 1726 — dar, jenes bisher imbekamiteii Staats- 
manties, welcher unter Karl Vi, ein Zentralparlamcnt fiir die deutschen nnd ungarischen Erb- 
lander in Antrag gebracht hatte. Indem der Yerfasser die vielseitige Tatigkeit rfieses grofien 
Staatsmannes nnd Denkers schildert, bringt er gleichzeitig ein hochinteressantes Stiick Yer- 
waltimgsgeschichte unter Josef I. und Karl V I. zur Darstellung. Der Name Schierendorff ist 
mii der pragmatischen Sanktion eng verknupft. E r war der erste liberal-zentralistische Politiker 
Ósterreichs, welcher schon vor nahezit 2 Jahrhnnderten fiir die Befreinng des Bauemstandes, 
fiir die Yertretung der Biirger und Bauern im Zentralparlamente und in den Landtagen, fhr 
die religióse Toleranz, die Freiheit des Staates von der Kirche, die weitliche Schnlaufsicht und 
viele andere Forderungen des modernen Freisinns eingetreten war. Schon zu Beginn des 
18. Jahrhnnderts machte Schierendorff den originellen Yorschlag, durch eine reitie Eitikommen-
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steuer das ganze bislierige Steiiersystem zii ersetzen, nnd von i lun stanimt aiich der Plan zur 
Erriclitung eines Hans-, Hof- und Staatsarchfvs. Das Verdienst, die PersÓnliehkeit dieses hervor- 
ragenden Słaatsmannes festgestellt zu haben, gebuhrt attsschlielllich Fischel. Die von Schieren- 
dorff verfa(?ten politisdien Denksdiriften, welche er auch amtlich mit groBer Energie vertreten 
hatte, sind uns in einer von ihm selbst angelegten Sammhing, der Parerga oder Otia, erhalten. 
Im Anhange zu dieser Abliaiidlung bringt der Yerfasser Teile aus diesen Denkschriften zum 
Abdrucke, von denen eine das Land Schlesien betrifft. Sie tragt die Uberschrift:

Spezial-Anmerkimg wegen Schiffbarmachiing des Oderstrombs imd durch 
Schlesien erziiglende Haupt-Commercial-Stratien.

Bereits unter Kaiser Ferdinand I. wurden Schritte znr Schiffbarmachung der Oder 
eingeleitet. Es solite des weiteren eine Verbindung der Oder mit der Elbe verinittelst der 
Spree hergestellt und ein Haudelsweg nach Fiolland und den kaiserl. Erblanden geschaffen 
werden. Scbierendorff griff nun seinerseits diese Idee auf und arbeitete einen Plan ans, nacli 
welcbem dieses Werk verwirklicht werden solite. E r plante eine groBartige WasserstraBe von 
der Nord- und Ostsee nach Ungarn und den tiirkischen Landem. Nachdem Chur-Brandetiburg 
die Yerbindiing der Elbe mit der Oder bereits ziistande gebracht batte, solite nunmebr die 
Oder vermittelst der Waag mit der Donaii verbunden werden, Eiir die Kosten sollten nach 
MaBgabe ihres Nutzens alle beteiligten Liinder aufkommen, mit welchen dann ebenso wie 
mit Holland, England nnd Schweden »bestandige Commercialtractate* abzuscblieBen waren, 
um den Hauptliandel daiiernd durch diesen Weg zn leiten.

Mit der dritten Abhandlung iiber die Kodifikationsgeschichte des § 13 der allge
meinen Oerichtsordnung und die Oerichtssprache in Bdhrnen und Mahren fiilirt uns der Ver- 
fasser auf ein aktiielles Gebiet. Die Yersiiche der Tschechen, der deiitsch-bóbmisclien Bevdl- 
kening auf Orund der imter Stremayer erlassenen Sprachenverordnimg eine tschechische Ver- 
waltung aiifzuzwingen, sind bekannt. Dem Yerfasser gelang es nun an der Hand der bisher 
iinbekaiinten Kodifikationsakten nachzuweisen, daB die vorerwabnte Sprachenverordming gegen 
das Gesetz verstóBt, Nach der noch immer geltenden Gesetzesbestimmung des § 13 der 
a. 0,-0. ist bei den deutschen Bezirken Boh mens und anch Mahrens nur die deutsche Sprache 
landesiiblich. Die Tschechen berufen sich des weiteren noch auf ein Dekret der obersten 
Jnstizstelle voiii 22. ApriI 1803, welches verfiigt haben soli, daB bei allen Oerichfen Bóhmens 
die tschechische neben der deutschen im gleichen MaBe ais Oerichtssprache zn gebrauchen 
sei. Dieses Dekret wnrde mm mit den darauf Bezug habenden Akten im Aiiftrage des Justiz- 
ministers Spens-Booden versiegelt und so einer wissenscliaftlichen Prufting entzogen. Minister- 
prasident v, Kdrber erteilte ais Justizminister dem Verfasser die Erlanbnis die Originalakten 
einztisehen. Vermittelst dieses Dekretes und einer gleich iinbekaiinten Entscheidimg des 
Britnner Appellationsgerichtes voni Jahre 1843 konnte Fischel die Haltlosigkeit des tschechi- 
schen Slandpunktes feststellen.

Im gegenwartigen Zeitpunkte, wo die Nationalitatenfrage in Ósterreich seit einem 
Dezennitim im Yordergrnnde der politischen Tagesordmmg steht und einer dringlichen Losung 
harrt, ist das Buch Fischels, welches in einigen wichtigen Fragen staatsrechtiicher Natur Klar- 
heif schafft, doppelt willkommen. Es befriedigt nicht allein das historische und streng wissen- 
schaftliche Interesse, auch fiir den Politiker ist es eine reiche Fnndgrube, an der er nicht 
achtiingslos yortibergehen kann. DaB Fischel, dnrchaus auf dem Boden der ob]*ektiven, leiden- 
schaftslosen Wissenschaft sfehend, die nationalistischen Entstellungeii der tschechiseheii Oe- 
lehrsamkeit und Politik aufgedeckt nnd den wahren Tatbestand ans Licbt gezogen hat, ist 
ihm besonders zu datiken.

Wien. Dr. Sciiachermayr,

O e i i i e ind e l  exi kOn von Sch le s ien .  Bearbeitet auf Orund der Er
gebnisse der Yolkszahlting vom 31, Dezember 1900, Herausgegeben von der 
k, k, Stafistisdien Zentralkommission. (Oemeindetexikon der im Reichsrałe ver- 
fretenen Kónigreiche und Lander XI.) Wien 1906. Druck und Yerlag der k. k. 
Hof- und Staat sdruckerei.

Das auf Orund der letzten Volkszaliliing vom 31. Dezember 1900 herausgegebene 
Oemeindelexikon von Schlesien bildet die Fortsetziing der Spezialortsrepertorien, welche auf 
Gmnd der Yolkszahlimgen voii 1880 und 1890 ersdiienen sind.
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Die Anderutig des Titeis erfoigte mit Riieksicht atif die bedeutende Erweiterimg imd 
Bereicherung der diesmaligen Ptiblikation, weiche unter Beibehaltung der im Spe zi a tort s reperto
rium gebotenen topographischen und statistischen Angaben sowie der itmeren Anordntmg und 
Darstellungsfonii durch Hinzufiigung neuer Kategorien in vierfacher Hinsicht vermehrt wurde. 
Weggelassen wurde blofi die Namhaftmachimg der Einzelhatiser bei Ortschaften, die aiis- 
schlieBlich oder iiberwiegend aits zerstreuten Hiiiisem bestehen und die Anfteilung der Be
wohner nach dem Oeschlechte bei den Ortsbestandteilen,

Eine Bereicherung erfniir zunachst die Riibrik »Ausstattnng mit Institutionen:, 
Wahrend im Spezialortsrepertorinm blofi die Bistiimer und Seelsorgestationen, die Schulen 
und Lehranstalten jeder Kategorie, endlich die dem Yerkebr dienenden Eiiirichtimgen, wie 
Post- nnd Telegraphenamter, óffentliche Telephonsprechsteilen, Eisenbahn - Stationen und 
-Haltestellen nebst Dampfschiffstationen yerzeichnet wurden, fiilirt das Gemeinde!exikon anch 
die Archipresbyterate und Dckanate, geistlichen Orden, Kongregationeii und Institute, Filial- 
kirchen, speziell Waliifahrtskirchen und Walifahrtskapellen, die evangeitschen Filialgenieiiiden 
nnd Predigtstationen, Kiiidergarten, Posfstationen und Postablagen und die Anzah) der Klassen 
(inkliisive der Parallelklasseri) bei den Volks- und Biirgerschulen an und hebt endlich die 
ararischeii Post- und Telegraphenamter besonders heryor,

Neii aiifgenommen wurden folgende Institutionen: Die landesfurstlicheii Amter mit 
den zugehdrigen Sonderanstaifen in der Reihenfolge des Staatsvoranschlages, die Volksver- 
tretimg fiir das Land sowie die autonomen Amter, die óffentlichen Korperschaften, ferner auf 
dem Gebiete des Bildungswesens die Miiseen, Kunstsammlungen, Bibliotlieken und Ttieater, 
im Anschlusse an die Oerichte die Anzahl der Notare und Adcokaten, die Krankenliauser und 
Spitaler nebst dem Sanitatspersonal jeder Kategorie, Woliltatigkeitsanstalten und Wohlfahrts- 
einrichtnngen wie die Feiierweliren, die finanziellen Institute, die Handelsiinternehmungen 
und gewerblichen Anstalten, die landwirtscliaftliclien Bezirksvereine, die Qnalifizierimg einer 
Ortschaft ais Kurort oder Wallfahrtsort, die Schlósser, Rninen und historisch denkwiirdigen 
Objekte. Endlich gibt das Oemeindelexikon die Seehóhe iiber der Adria an bei allen Stadten, 
Markten, Kurorten, Pfarr- und Filialkirchen, Schlóssern und Rninen, und zwar nach der 
Spezialkarte.

Ferner sind im Gemeindelexikon die K a t a s t r a l -  oder S t e ii e r g e m e i n d e n
eines jeden Sten erb ezirkes nnd die Anzahl der Hauser nnd Bewohner fiir jede Katastral- 
gemeinde verzeiclmet. Zu diesem Zwecke wurde fur jede linkę Blattseite des Werkes eine 
korrespondierende reclite Seite eróffnet. Fiir jede Katastralgemeinde wird auf ganze Hektare 
abgerundet, dereń Gesamtareal nach dem Stande von Ende Dezember 1900 nnd weiterhiii 
nach dem Stande von Ende 1896, ais dem Jahre der letzfen Orundsteuerkatasterrevision, das 
Flachenmafi der wichtigsten stenerpfliditigen Kulturgattungen teils in ganzen Zaliien, teils —
namentlich bei den mir sparlich vertretenen Gattungen, wie Oarten und Weingarten — mit
zwei Dezimalzahlen, also in Aren angegeben,

Die restlichen Spalfen der rechten Seite enlhalten theils fiir die politische, teils fiir 
die Katastralgemeinde die Anzahl der Orofigrundbesitznngen, der Fabriken und der wichtigsten 
hauslichen Nntztiere. Bei Gemeinden mit einer Oamison werden die etwa vorhandenen
militarararischen Pferde besonders erwahnt.

In dem Hanptteil des Werkes sind samtliche Namen sowohl in der deutschen ais 
auch in bólimischer und polnischer Sprache eingetragen, sofern sie ais orts- nnd sprachublicli 
amtlich anerkannt sind.

Der Hauptteil enthalt folgende Rubriken:
Linke Seite,

Bezirkshauptmannschaft,
Oerichtsbezirk,
Ortsgemeinde,

Ortschaft

Ortsgemeinden, Ortschaften
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kenmg
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der einheimischen 

Bevolkening Ausstattiing i 
mit

institutionen'



96

Rechte Seite,

2 OJvo
ri.ii 5■a iy c 42 o 5
gOBJ ̂
ł i  1 -

Si

Bezirkshauptmannschaft,
Steiterbezirk,

Katastralgemeinde

Katastralgemeinden

Areał in Hektar
u

.y c «s ^E-51U :ttS

davon

Atizahl
der

 ̂ o S a« E cbc 3 <c w
£ «
O u.

Ortsgemeinden

Vieh stand

T3C
(2

Dem Hauptteile folgt eine Landesiibersichf und ein Yerzeichnis der zu Mahren ge- 
horigen Ortsgemeinden (Enklaven) in Schlesien.

In dem »Appendix* werden die Wechselbeziehungen zwischen den Ortsgemeinden 
und den Schul- und Matrikeisprengeln dargestellt, Von einer besonderen Darstellung des 
Sanitatswesens in Schlesien wurde in diesem Appendix abgesehen, weil die Organisierung 
der Sanitatsgemeinden, beziehungsweise der Sanitatsdistrikte tn diesem Lande, mit Ausnahme 
der sogenannten mahrischen Enklaven, noch nicht allgemein durchgefiihrt ist.

Die yerzeichneten Daten beziehen sich fast ausschiielilich auf den Stand am Schlusse 
des Jahres 1900, doch wiirde beim Nachweis der Institiitionen, namentlich riicksichtlich der 
Yerkehrsanstalten, soweit ais ntoglich der neueste Stand berucksicbtigt.

Das alphabetische Register enthait; a) die Namen der Ortsgemeinden, Ortschaften, 
Ortsbestandteile und Katastralgemeinden, b) in einem Anhange: die von dem Ortschafts- 
namen abweichenden Namen der Institutionen,

Die seit Ende 1900 in der administrativen und gerichtlichen Einteilnng des Landes, 
dann in der Nomenklatur der Oemcinden bis Ende Mai 1906 eingetrefenen Anderungen sind 
in einem Nachtrage nach dem alphabetischen Register ersichtiich gemacht.

Die Ausgabe des Oemeindelexikons fiir Schlesien erfolgt auch in bóhmischer und 
polnischer Sprache.

Auf dem engen Raume von 94 Seiten ist eine gewaltige Fiille topographischer nnd 
statistischer Daten zur Darstellung gebracht, welche nicht bioB den staatlichen und autonomen 
Behórden fur die besonderen Zweige der Yerwaltnng, sondern auch Óffentlichen Korporationen 
und Gesellschaften, Industrie-, Gewerbe- und Handeltreibenden, sowie Politikern, Gelehrten 
und Journalisten in den verschiedensten Fragen und Angelegenheiten, eine sichere und ver- 
laBliche Auskunft bieten.

Das Gemeindelexikon hat somit sein Ziel, ein vollstandiges Bild der Ausstattung 
der Gemeinden mit Amtern und óffentlichen Institutionen aller Art zu liefern, voll und ganz 
erreicht,

Wien. Dr. Schachermayr.
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ZeUschriEten.

Z e i t s c h r i f t  d e s  d e u t s c h e n  V e r e i n e s  f u r d i e  G e s c h i c h t e  M a h r e n s  
nnd S c h l e s i e n s ,  Briinn, Jahrgang 1906, Heft 3; F r i t s c h ,  Das Zoll- recte Maiitwesen in 
Mahren bis zum Ausgange des X IV . Jahrhunderts. — S c h i e r ,  Betrachtungen zur Schlacht 
bei Austerlitz am 2. Dezember 1805. — B e rg e r ,  Zur Geschichte zweier schlesischer Dórfer 
(Raase imd Spachendorf); siehe *Lit. Anzeigeni. — B r e t h ol z, Die »Compilatio super Cantica 
cantkontme. — P r e n  li, Vom Lundenburger Stadtwappen.

L i t e r a t u r :  P i n d t e r  Rudo l f ,  Die Inkunabeln in der Fideikommis-Bibliothek des 
Fiirsfen Dictrichstein auf SchloS Nikolsburg. Brumi, 1905,

Aus der » Z e i t s c h r i f t  f i ir  os ter r ,  V o l k s k u n d e « ,  red. von Dr, M. Haberlandt, 
Wien, Gerold, 1906, X II. Jg. S. 73. ff.: Dr, E. Z e l l w e c k e r ,  Leipniker Dreikonigslied. — 
Prof, M, H o e r n e s ,  Ein Mahnwort zur Volkskunstausstellung W ien 1905 —6.

Aus der » Z e i t s c h r i f t  t u r  S chu  l g e o g  ra p h i e% red. vou Prof, Rusch und 
Dr. Becker, Wien, Holder, 1905-6, X V II. Jg. 3. Heft; G o r g e ,  Zur Bevolkerungsstatistik 
Ósterr.-Schlesiens. — Heft 10—12: R i c e k  (Gerolding), Epitheta geographica, vide Notizen- 
blatt.

Aus der Zeitschrift >Gaea*, 1906, 4, Heft: Menschliche Uberreste aus dem mahr.
Diluvium.

Aus »Ós ter r .  R u n d s c h a u *  (Herausgeber Dr, A. Fhr, v. Berger imd Dr. K. Olossy, 
Wien, Konegen V III .  Bd.; Heft 98, 99, S. 257-264: K r e t s c h m a y r ,  Geschichte; ein Auf-
satz, der auBerst instruktiy die Geschichtspflege in ganz Ósterreicli fiir das Jahr 1905 be-
haudelt und auch der »Zeitschrift fiir Geschichte und Kuliurgeschichte Ósterr.-Schlesiens* an- 
erkennend gedenkt.

Aus »M i t t e i  I u nge  n des  G e s c h i c h t s -  und A ! i e rtu ms ve re i n es f i i r  d ie
S ta d t  und das  Fi i  r s t e n t u  m L i eg ni t z; Liegnitz 1906, 1. Heft: T  roeg er ,  Die Schlacht
bei Liegnitz (15. August 1760).

Aus der »W  i en e r Z  e i t u n g* vom 18. Februar 1906: K n a f l i t s c h ,  Zur Hauser- 
geschichte von Troppau. — Vom 16. Sept. 1906: Derselbe, Kongrefivorbereitungen in Troppau 
im Jahre 1820.

Aus der * T r o p p a u e r  Z e i t u n g *  vom 8. Juni 1906: K u r s c h n e r ,  Zur Herstellung 
der Propsteipfarrkirche.

Aus dem * A l t v a t e r « ,  Organ des mahr.-schles. Sud.-Geb.-Ver,, red. von K e t tn e r ,  
Freiwaldau; K e t t n e r ,  Jagerndorf; eine geschichtl Skizze,

Im Nachfolgenden selen die Interessierten auf folgende auslandischen, fiir unsere 
Zwecke in Betracht kommenden Zeitschriften verwiesen, uber die ich leider keine Inhaltsaus- 
ziige beiziibringen vermag, da sie mir noch nicht zuganglich waren (vgl. Heft 1 und 2 des
I. Jg, dieser Zeitschrift);

» O b e r s c h ) e s i s c h e  H e im a t * ,  Zeitschrift des Oberschles. Geschichtsveremes, 
herausgegeben von Dr. Otto Wilpert, Oppeln,

» O b e r s c h l e s i e n * ,  Zeitschrift zur Pfiege der Kenntnis und Vertretimg der Inter- 
essen Oberschlesiens, herausgegeben von Dr. Zwier, Kattowitz.

• Z e i t s c h r i f t  d e s V e r e i n e s  f i ir  G e s c h i c h t e  un d  A l t e r t u m  S c h l e s i e n s * ,  
herausgegeben von Dr. Griinliagen, Breslau.

• D ie  G r a f s c h a f t  O la tz *  mit Beiblatt •Blatter fiir Geschichts- und Heimatkunde
der Grafschaft Olatz*; Organ des Olatzer Oebirgsvereines; Schriftleiter Artur Hegerhorst,
Glatz, 6 Hefte, 3 M.



B e a c h t e  11 s w e r t e  L i t e r a t u r :  W e i f i  Anton, Geschichte der Theresianischen 
Schulreform in Bohmen; V II. Band der Beitrage zur osterr. Erziehnngs- und Schulgeschichte, 
Wien nnd Leipzig, Karl Fromme, 1905. — P o  te n  B., Geschichte des Militar-Erziehungs- und 
Bildungswesens tn Landen deutscher Zunge (XV . Band [Óst.-Ung,]) der monumenta Gertna- 
niae paedagogica, Berlin. — H am m e r Wenzel, Geschichte der Volksschule Bóhmens von 
den altesten Zeiten bis zum Jahre 1870; Wamsdorf, in Kommission bei Opitz 1904. ■— 
K v ać a l a ,  Dr. Joh,, Die paedag. Reform des Comenius in Deutschland bis zum Ausgange 
des XVI I .  Jahrh., 2 Bandę, X X V I. Bd. der moniim. G. p. — S tu  t z e r  E., Odrlitzer Heiinat- 
kunde, Bresiau 1906, Ferd. Hirt. — Z i v i e r ,  Geschichte des Furstentums PleB; I. Teil: Ent- 
stehung der Standesherrschaft PleS ( —1715); Yerlag Bóhm, Kattowitz. — J. C. Hof fmann,  
Die Entsfehiing der Geschichte des Wallfahrtsortes Mariahilf; Zuckmantel 1905. — H a n s l i k  E., 
Uber die Entstehung und Entwicklnng von Bielitz-Biala; Jahresbericht des Staatsgymn. in 
Bielitz 1903. — D e c k e r ,  Dr. Martin, Geschichte der Bielitzer Realschule, Jahresbericht der 
Realschule 1904. — E y m e r ,  Gtindacker, Fiirst von Liechtenstein, Gutachten iiber Edukation 
eines jungen Fursten und gnte Bestelhmg des Oelieimen Rats; mit Einleitimg und Atiiner- 
kungen heraiisgegeben; Programm des Staatsgyinnasinms Leitmeritz 1905. — G r o l i g  Moriz, 
Buchersammlungen des X V II. Jahrhunderts in Mahr.-Trubau; Wien, 1905. — 111 i n g, Dr. 
Wilhelm, Mahren und seine Beyolkerung; Jahresbericht der Landesoberrealschule in Zwittau 
1906. — N e m e ć e k  Ottokar, Das Reich des Slayenfiirsten Samo; Jahresbericht der Landes
oberrealschule in Mahr.-Ostrau 1906. — K o t t  Ludwig, Die liikunabeln und Friihdrucke bis 
1536 sowie andere Biicher des XV I. Jahrhunderts aus der ehemaligen Piaristenbibliothek in 
Leipnik; Jahresbericht der Landesoberrealschule in Leipnik 1906, — B a l  l i n g  Anton, Notar 
in Zuckmantel: Die grundbiicherliche Durchfulirung der WasserstraBen; Verlag C. Fromme, 
Wien, 1906. — Die Kaisermanóyer in Schlesien, mit 4 Kartenskizzen, Verlag L. W . Seidel, 
Wien, 1906. — Ja n  V y h ! f d a ! ,  Vanocni doba ve Slezsku (Weihnaehtszeit in Schlesien), — 
M o s l e r  F r a n t a ,  Vanoce y Kyleśoyicfch pfed 50ti lety (Weihnachten in Gilschwitz yor 50 
Jahren), Troppau 1905. — K n a f l i t s c h ,  Dr, Karl, Geschichte des Troppauer Gymiiasiums 
mit einer Einleitung iiber die altesten Lateinschulen der Stadt, von 1630—1905, in 5 Teiien; 
Jaliresberichte der Anstalt von 1901/2-1905/6; der V. Teil (1849—1905) ist ais Separatum 
bei G o l i  m a n n  in Troppau, Oberring, um 1 Krone zu beziehen; das Reinertragnis fliefit 
der Kasse des Studentenunterstiifzungsyereines des Oymnasiums zu.
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iriuseums-Bngelegenfieiten.
Rofizenblatt zur sdilesisdien Gesdtidife und Kulturgesditcfile.

SfSdtisdies ITIuseum In Croppau, Dem stadt, Museum wurden in den Monaten Mai bis 
Juli folgende Oegeiistande ais Spenden iiberwiesen; Von Herrn J. W . Kunz, Kaiifniann, 
Troppau: Nr. 4134: >Kundschaft*, ausgestellt iiir den Farbergeselien Aug. Weeker aus Hirsch- 
berg. Friedeberg, 14, April 1823. Votn lobl. Budidruckeryerein Troppau; Nr. 4135; Tiir samt 
Verklefdung aus dem ehemaligen kath. Geselletivereinshause, Saizgasse 33, Von Herrn Dr. Leo 
Brunner, Apotheker, Troppau: Nr, 4136; Glaskasten, zweiflugeUg, init gotischer Ornamentik, 
Ausgang des 18. Jahrhunderts. Von Herm Edmund Olbricb, Znckerbacker, Troppau: Nr. 4138; 
Muttergottesstatuette im Barockgehanse aus dem Jalire 1764. Von Herrn Juliiis Moraw, Kauf- 
mann, Troppau: Nr. 4139: Vierteilige spanisdie Wand mit schoner Malerei, anf Filz einge- 
legt, darstellend den guten Hirten und die gute Hirtin (Maria), etwa zweite Haifte des 17. Jahr- 
btmderts. Von Herm Otto Hellmann, Lebrer, Troppau; Nr, 4158: 13 Stammbndiblatter, etwa 
1840. Nr, 4146; Anslegung der Evaiigelien; Nr. 4147: Oevres morales de Ch. Dudos, 1797; 
Nr. 4148: Anleitiing zur Yerelirung Marietis, Troppau, Ad. TraBler, 1834, Von der lóbl. 
Fleischer- nnd Selchergenossenschaft Troppau: Nr. 4149: Zunftzeichen der Fleischerzimft (1830). 
Von der lobl. Handels- nnd Gewerbekammer, Troppau: Nr, 4150: Das Kaiser Franz Josef- 
Mnsenm in Troppau, Eroffmings - Festschrift 1895. Von Fran Theresia Hóppe, Gastwirtiii, 
Troppau: Nr. 4140; Altdeutsche Standubr, verfertigt von Matthias Hacker, Erlatt. Von Herm 
Oustav Heinz, Gemeinderat, Troppau; Nr, 416t : Mehrere Bronze- nnd Nickelmiinzen der 
Vereinigten Staaten, 1867 bis 1884. Von Herm Rudolf Pokorny, Landesoffizial, Troppau: 
Nr, 4164 bis 4167; Scbwarzer Spitzenlint aus der KongreBzeit (1820 30) aus Friedek, k. k, 
Scliiesien stammend, ein anfklappbarer Facher mit geschiiifztem Beingriff, ein BliimenstranB- 
lialter, eine Ledertasclie mit Naliutensilien, samtlidi ans der KongreRzeit. Von Frau Augustę 
Hartel, Oberingenienrswitwe, Troppau: Nr, 4168: 1 Scblafrock (1840—50). Von Franlein 
Johanna Kothny, Troppau, Jaktarstrasse: Nr. 4169: 1 Binode, emailliert, nm 1870; Nr. 4170: 
1 Standubr, Biedermeierzeit; Nr. 4171; 9 Schnlzeugnisse und Lelirbdefe, samtlieh ans Troppau 
und Wagstadt, 1. Haifte des 19. Jahrhunderts. Von Herrn Franz Skrobnnk, Hansbesitzer, 
Troppau: Nr. 4172: Braiitschuhe (blaue Seide nnd Handschuhleder), getragen von Maria 
Schubert, UrgroBmntter des Herrn Franz Skrobnnk, nm 1600. Nr, 4173: 1 Riesentabakspfeife,
2. Haifte des 19. Jahrliunderts.

Prof. Erwin Gerber, Kustos,

D ie  b e i d e n  R e i i q n i a r - M o n s t r a n z e i i  d e s  s t a d t ,  M u s e u m  s in 
T r o p p a u .  Das stadt. Museum in Troppau ist im Besitze zweier interessaiiter Reliqtiiar- 
Monstranzen. Die erste (Nr,2317) in Rococo ist ans getriebener Metall-Legieriing, 37 cm, fiocti, 
am FuHe 14 cm., am Strahlenkranze 20 cm, breit. Der getriebene, iu ova1er Form aiifsteigende 
Fuli ist mit einem Nodus geziert und enthait vorn und riickwarts in der Mitte geflugelte 
Engelskópfcben, zur Seite aber rectits und Hnks je einen Blnmenkorb und zwischen diesen 
Symbolen rankenartige Verziemngen; alles ist stark vergoIdet. Die Hfnterwand des Rococo- 
geliauses geht in einen oben mit einem Kreuze versetienen Strahleiikranz ans und ist gleicb- 
falls yergoldet; die Vorderwand zeigt weilie Metall-Legierimg und enthait in der Mitte eine 
verglaste, gróflere Zellenkapsel, um welche 4 kleinere verglaste Kapseln syinnietrisch oben imd 
nnten, rechts und links angebraeht sind. Zwischen den einzelnen Zelienkapseln sind imitierte 
Steirie, blan (Saphir), rechts nnd links je zwei, griin (Smaragd), oben imd nnten je 1 eingefiigt. 
Die in der Mitte befindliche gróliere Zellenkapsel enthait Reliquien von 3 Heiligen: St. Dionysins 
(Bischof mid Martyrer), St. Eleutheriiis (Diakon imd Martyrer), St. Rusticiis (Presbyter nnd



Martyrer), samtlich in der 2. Halfte des 1. Jalirhunderts nach Christi, in der kleineren Kapsel, 
rechts sind mehrere Reliqiiien des lieiligen Martyrers Crescens (unter Kaiser Hadrian 117—138), 
iii der kleineren Kapsel Unks befindet sich eine Reliqnie des hl. Joachim, des Vaters
der sei. Juiigfrau Maria, oben in der Kapsel eine Re)iquie des St. Nikolaus (Bischof von
Myra, (1. Halfte des 4, Jahrh,), in der unteren Kapsel eine Reliqiiie des hl. Romuald (952—
1027). Die feine nnd sorgfaltige Arbeit dhrfte aus der 1. Halfte des 18. Jahrhiinderts stammen
und gehdrte der Im Marz 1903 wegen Umbau aufgelassenen Kapelle des Friedentha!'sclien 
Hospitals (Pechring Nr. 6) an.

Die 2, Reliquiar-Monstranz (Nr. 3383) zeigt einen in Knpfer getriebenen, yergol- 
deten, 4teiligen, oyalen FnB, uber dessen Knanf sich das knpfeme, gleichfalls yergoldete, 
gotisch gehaltene Oehause erhebt, Die Zelle zeigt einen rotseidenen Hintergriind mit Oold- 
ranken und Flinterln, enthalt eine Re!iquie der hl. Martyrerin Chrfstine und endet oben in 
das Kreiizessymboi mit der Inschrift: J. N. R. J.

Die Monstranz ist 305 cm. hoch, die Breite des FuBes betragt 10 cm., die Breite 
des Oehauses 9 cm. Die ruckwarts angebrachte Tiirdffuung des Oehanses enthalt in czedu- 
sclier Sprache die Widmung, Dieser zufolge wnrde die Monstranz 1586 von Katharina Fuchs 
geb. Berger und ihren Sohnen zur Ehre und zum Lobe des allmachtigen Oottes angeschafft. 
Diese Monstranz ist ohne Zweifel der St. Oeorgskirche (Kapelle) gewidmet, die damals 
bohmischen Oottesdienst hatte; sie stammt nach Prof. Zukal sicher aus Troppau, denn die 
in der Widmung angefiihrten Namen *FuchS' und »Berger« gehóren alten Troppauer Kitrschner- 
familien an. 1547 wird Bernhard Fiichs ais Kiirschner in Troppau genannt, 1589 ist Paul 
Berger Hausbesitzer ani Niederringe, 1595 wird ein Andreas Berger, 1613 werden Georg 
nnd Hans Fuchs ais Kiirschner in Troppau erwahnt.

Die Reliquiar-Monstranz ist von Frl. Sophie Kern, Lehrerin in Troppau, dem Musenin 
gespendet,

Troppau. E. Gerber, Kustos.

Stfldt, lltuseum in Freiwaldau. Professor Dr. O. T h i l e n i u s ,  Direktor des Museums 
fiir V61kerkimde in Flamburg, besuchte am 3, August das stadt. Museum und sprach dann bei 
dem Kustos desselben, Oberlehrer K e t t n e r ,  yor, dem er seine yolle Anerkennimg aussprach, 
mit der Bitte, das Duplikat eines Bildes mit Glasmalerei fiir das Museum in Hamburg er- 
werben zn konnen. Auch die yorhandenen Trachten haben ihn sehr interessiert.

(Sil. 5. V III.)

Epilhelo geogroptiicfl Iflr Sdilesien. In der Zeitschrift fiir Schnlgeographie X X V III ,  10 ff. 
gibt S. O. R i e e k  (Gerolding) einen geistyolten Essay zu diesem Thema. E r sagt von den 
geographischen Sclnnucknamen r *Alles ziehen sie in den Bereich ihres Lichtes, in den Kreis 
ihres Urteiles: Die lieryorstecheudsten Merkmale eines Volkes, eines Staates, einer Land- 
schaft, eines Stadtbildes, seine politische, wirtschaftiiche, gesdhchtliche, khnstlerische oder 
geselisehaftliehe Rolle in Gegen wart und Vergangenheit; seine Lage an sich oder im Ver- 
gleiche mit heryorragenden Objekten derselben Art. Immer sind sie anschaulich, denn sie 
beyorzugen die Bildersprache.* Ober Schlesien nnd die Schlesier sammelte er nun folgende 
Urteile (S. 297):

Schlesien. Dr. Ernst W a c h l e r  gibt diesem Lande folgende Schmncknamen: »Eine 
Ostmark abendlandischer Gesitlung gegen Halbasien, ein yermitleindes Grenzland zwischen 
dem deutschen Norden nnd Silden, die Heimat eines S ch  1 e i e r  n iache  r, M e n z e l u n d  
F r e y t a g  (Vorwort zum *Kynast*), Dieser Lage gematl yereiriigt der Schlesier nord- mit 
stiddeutschem Wesen, wie es Oiistay F r e y t a g  in seinen Gesammelten Aufsatzen* ausfiihrt: 
Wer imterhalt seine Kameraden auf der Oesellenbank ? Der Schlesier. W er weint mit seiner 

Geliebten im Mondenschein ? Der Schlesier. W er wischt sich die Tranen mit dem Tabaks- 
beutel ab und denkt zuletzt; »Es ist alles W itrst?* Der Schlesier. Wem steigt der Wein am 
starksten zu Kopf und wer halt doch am langsten beim Becher aus: Wieder der Schlesier. 
Wer yerziickt sich am tiefsten in niystische Gottseligkeit und wer sprieht am gleichgiltigsten 
mit dem Teiifel? Immer der Schlesier!* Der Schlesier genieBt aber auch den Beinamen des 
■ Wanderfrohen ; Uberall ist er zn finden, nicht nur in allen Teilen Dentschlands, sondern 
in der ganzen Welt*. »Er ist der deutsche Zigeuner* sdireibt der Reisesdiilderer Heinrich 
Lee.  F r e y t a g s  Vagabnnden und Paul B a r s c h ' s  Auf der Walze- konnten mir Schlesier
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geschrieben liabeti. Und da Riibezahl gleichfalis ein Schlesier ist, so ist es kein Wunder, daB 
er nnter ailen deutschen Sagengestalten die weiteste Yerbreitiing gefunden hat. Er ist in 
aller W elt beliebt, wie der gemhtvolle Schlesier.

Breslau, »das Hauptbollwerk des Dentschtums in den preufitschen Ostmarken*, 
nennt E. M. A r n d t  die schSne Wratislavia<. Górlitz nnd Liegnitzr Die schlesischen Oarten- 
stadte*. Erdmannsdorf; *Der Emporkó nim ling, der Oiinstling nnter den Dorfern des Rieseii- 
gebirgest, Schreiberhau; *Das mit seinen Polypenannen in alle Tater und Schhicbten des 
Gebirges hineingreifende . — Silberberg, das ais Festung zum groBten Teile aufgehoben ist, 
wird "das schlesische Gibraltar- genannt, »eine kiihne improvisation Friedrichs des GroBen*. 
— Biirg Kynast: »Die Unbezwnngene*; das sagenverklarte Wahrzeichen schlesischen Alter- 
tums (Ernst W a c h l e r ) ,  >*das nie dem Stegreiftum gedient* (Trinius). — Rud. v, G o t t s e h a l l  
bezeichnet den Sturz der Wólfel (rechter ZufluB der Glatzer Neifie voiii Spieglitzer Schrieeberg 
kommend) ais "den schónsten Wasserfall Deutschlands diesseits der Alpen* . . .  K.

Pon deulsdien Pfanorten Im Disirikt uon Gla|j') sind schon im 13. und 14. Jahrhunderte 
nachweislich: Albendorf, Altlomnitz, 2 Ebersdorf, Eckersdorf, Eisersdorf, Gabersdort, Orafen- 
ort, Habeischwerdt, Heinzendorf, Kislingwalde, Kónigshain, Kunzendorf, Landeck (Thalheim), 
Lewin, Lichtenwalde, Mittelsfeine, Mittelwalde, Neurode, Niedersteine, Oberhannsdorf, Ober- 
schwedeldorf, Reichenau, Reinerz, Rengersdorf, Schlegl, Schreckendorf, Ullersdorf, Yolpers- 
dorf, Waltersdorf Neu-, Waltersdorf Roth-, Wólfelsdorf, Wilhelmsdorf, Wiinscbelbnrg.

Dr. B.
Deutscher Hrchiutafl in Wien. In der letzten Septemberwoche fand in Wien die Tagnng 

deutscher historischer Yereine nnd mit dieser zugleich der V I. deutsche Arcliivtag statt. 
Óstcrr.-Schlesien war leider nicht vertreten. Dr. Seeger (Breslau) hielt einen fesseinden Vortrag 
hber »Rómische Spnren in Schlesien*, auf den wir noch znriickkommen werden, K,

Huszeidinung. Professor und Oeneralvikariatsrat Albert W e e s e  in Weidenau, dem 
das Ritterkreiiz des Franz Joseph-Ordens yerliehen wurde, wurde am 20. Aprii 1842 ais Sohn 
eines Freiwaldauer Bindermeisters geboren, 1864 legt er zn Troppau die Maturitafspriifung 
ab, wirkte, 1868 zum Priester geweiht, zuerst ais Kapłan in Ourschdort und Janernig, seit 
1872 ais Religioiisprofessor am Oymnasium in Weidenau. im Jahre 1885 begriindete er den 
G y m n a s i a l k i r c h e n b a u - V e r e i n ,  der den Zweck hatte, eine eigene Gymnasialkirche zii 
erbauen, im Jubiiaumsjahre des Kaisers wurde diese Gymnasialkirche eingeweiht, Diese 
Kirche im spatromanischeu Stile gewahrt mit ihrem schlanken Turme nnd ihren zarten poesie- 
yollen Formen einen bezaubernden Anblick. (Sil. 7. V III.)

tleuGrllge flnslditskorten i>on Croppau sind im Alleinyerlage von A, P r a c h o w n y  
erscbienen. Diese gesetzlich geschiitzten Fiihrerkarten * zeigen 14 yerschiedene, sehr htibsch 
ausgefiihrte Ansicliten von Troppau sowie eine Ansicht des Gratzer Schlosses nnd haben die 
gewohnliche OroBe der Postkarten. In ihrem taschchenartigen Innern ist ein *Fuhrer durch 
Troppau* befestigt, der sich herauszieben laRt und auf 30 Druckseiten in kleinem Format 
eine voii dem Mitgliede des Troppauer Fremdenyerkeiirsansschusses, Redakteur Bergste in ,  
in knapper und ubersichtlicher Form yerfafite O e s c h i c h t e  und B e s c h r e i b u n g  d e r  
S t a d t  T r o p p a u  s a m t  e in e m  F r e m d e n f  ii l i re r  e n t h a l  t. Der Verfasser dieses *Fiihrers 
in der Ansicbtskarte* hat auf die Beschreibung der Stadt, ihrer Oebaude, offentlichen, hygie- 
nischen nnd humanitaren Einrichtnngen sowie ihrer Sehenswiirdigkeiten so viel Liebe und 
Sorgfalt yerwendet, daB sich gewiU jeder Fremde, der eine solche Ansichtskarte in die Fland 
bekommt, beim Lesen der Beschreibung veranlaBt sehen wird, derschles. Haiiptstadt gelegentlich 
einen Besnch abzustatten, wobei ihm die erhaltene Ansichtskarte ais billigster und betiuemster 
Fremdenftihrer gute Dienste leisten wird, Das Postporto fiir diese Karten betragt, wenn sie 
nur mit Namensunterschriften und dem Veniierk iDrucksache- yersehen sind, 3 Heller, bei 
weiterem Brieftext 10 Heller. Die neuartigen Ansichtskarten werden gewiU atlgemeinen Bei- 
fall finden. (Sil. 0. V III.)
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Nech (Jue lle n . 38. Jahresbericht d er k , k .  deolBCben S te a ts  K e a isc h u le  in  P ils e n ,





SMdtifches ITluseum in Troppau
Sdimeiierhaus, Oberring, IIL Siock.

Beludisftunden:
An Sonn- und Feiertagen von 10— 12 und 1—4 Uhr.
» Wochentagen von 1— 3 Uhr,

€lntrittspreife:
An Sonntagen 20 Heller,
» Wochentagen 40 Heller.

An Sonnfagen 20 Heller, 
a Wochentagen 40 Heller.

Fiir Kleider, Schirme und Sfócke: fiir die Person 10 Heller. 
Pfieger; k. k. Oymnasial-Professor i, R. E r w i n  Gerbe r ,  
Sprechstunden; in den gewóhnlichen Besuchsstunden.

Fiir Erwachsene:

Fiir Kinder und Studierende:

Der Zeitfcfiriffausrcfiub des ftddtifdien [Rufeums beEteĥ  
aus [olgenden mbgliedem;

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

erasmus Kofhny, k. k. Professor i. R.
Dr. Sottliefa Kiirlthner, k, k. Schulrat, Landesarchivar, k. k. Konservator.
Dr. e. W. Braun, Direktor des Kaiser Franz Josef-Museums fiir Kunst und 

Gewerbe, k. k. Konservator.
Dr. Karl Knaflitfch, k. k. Oymnasialprofessor.
erwin Gerber, k. k. Professor i. R., Kustos des stadt. Museums.
Edmund Starofshy, Burgerschullehrer,

Beitrage fiir die Zeifschrift sowie Bucher und Schriften, uber weiche 
die Herren Yerfasser eine Besprechung wiinschen, wollen entweder an Pro
fessor Knaflitrdi, Wien, VI., Chwallagalle %  oder an Dr. Braun, Croppau, ge- 
sendet werden. __________ _

Bezugsanmeldungen, Hbnehmerzahlungen, Bniragen nidit IlterariEdier 
Datur sind an Herrn Kanziisten Eduard Balzer, Ortsschulratskanzlei, Rathaus, 
oder an die Buchhandlung Otfc Gollmann, Oberring, Troppau zu richten.

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 I. Heftes den Hahresfaeifrag (4 K) an obige Adressen 
enłrichten.
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