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Regesten zur Gesdiichte der 
Stddte Freistadt und ?ablunkau.

Von Prof. Franz P o p to U k .

L Freisfadf.
Freistadt ist eine der aitesten Sfadte im Herzogtum Tesclien, Es bestehf, 

so wie Jablunkau, bereits im Jahre 1327, aber schon im Jahre 1344 besitzł es 
eine autonome Verfassung, denn in einem Akte von dieser Zeif, welcber eine 
Dotation der Pfarrkirche betrifft, werden »consules et iuratt civita1is Freienstad« 
erwahnt. Wahrend Jablunkau wahrscheinlich aus einer landlichen Niederlassung 
zur Stadt sich entwickelte, war Freistadt, wie schon der Name seibst bezeich- 
neł, von allem Anfang an ais Stadt entstanden. Der Ursprung einer Stadt war 
dort schon fruher, vor der Entstehung von Freistadt. In der nachsten Nahe 
ist namlich ein Dorf AItstadt genannt. Dort war eine Stadt in Entwickelung 
begriffen, so lange es einem Herzog nicht in den Sinn kam, eine neue Ansied- 
lung an einer anderen Stelle zu griinden. Zu diesem Zwecke fiihrte er neue 
Kolonisten deutschen Stammes herbei, wie man es an den Famitiennamen der 
Einwohner und dem Namen der Stadt seibst sieht. Auf diese Weise entstand 
Freistadt, wahrend das friihere Stadtchen zum Rang eines Dorfes herabsank,

Die Entwickelung von Freistadt wurde erst durch Privilegien vom XV, 
und XVI. jahrhundert ermdglicht. Die erste Schenkung vom Jahre 1447 er- 
kannte den BCirgern von Freistadt gewisse biirgerliche Rechte zu, wie das 
Recht, das Vermogen den Verwandten bis zur yierfen Generation zu vermachen, 
iiberdies das Meilenrecht, die Wirtshauser und Handwerke betreffend. Spater 
folgte die Erlaubnis, Jahrmarkte abziihalten und Zoile in den Toren der Stadt 
zu beheben. Die Organisation der Handwerker bestand ebenfalls bereits in der 
ersten Halfte des XV, Jahrhunderts, da der Akt vom Jahre 1447 Verordnungen 
gegen die Beschlusse der Zimfte, die gegen die StadWerwaltung gerichtet sind, 
enthalt.



Es haben sich iiber dretBig Originalakten erhalten. Der alteste ist jener 
vom Jahre 1344, AuBer diesen sind drei Abschriften der stadtischen Privilegien, 
eine mii der Uniersclirifi Leopolds I. (v. J. 1670), die zweite mii der Maria Theresias 
(v,J, 1747), diedritie miider Josephs ll.{v.J. 1782) vorhanden. Oberdies gelangen diese 
Akten in der Besiatigung Ferdinands III. zur Erwahnung, jedoch mit dem Unler- 
schiede, daB hier unter der Zalil 30 ein Akt vom Jalire 1542 angegeben isl, 
welcher eine Walkmaschine und einen Flufisee betrifft; dieser Aki aber ist 
weder in den Abschriften noeh unter den Originalakten vorhanden. Den Ab- 
scliriften sind auch manclie Akten niclit beigeschlossen, die im Original erhal- 
ten sind, wie das Privilegium vom Jalire 1588, worin der Gutslierr Nikolaus 
Czygan den Btlrgern die Augsburger Konfession auszuilben eriaubte, ferner ein 
Privilegium zu Ounsten der Kramer des Herzogtums Teschen. Beide Akten 
wurden aus diesem Grunde ausgelassen, weil damals, ais man die stadtischen 
Rechte den bóhmischen Kónigen zur Bestatigung vorlegte, die Verhaltnisse 
schon ganz andere waren.

Die Urkundenstifter sind anfangs die Herzóge von Teschen, dann der 
Herzog Friedrich Kazimir, ais ihm dieses Gebiet von seinem Vater, dem Her
zog Wenzel, zur Verwaltung iiberlassen wurde, spater die Czygan und Ziani- 
pach, die im Wege des Ankaufs in den Besitz der Herrschaft von Freistadt 
gelangten und auBerdem die Konige von Bohmen. Uberhaupt erlebte die Stadt 
manchen Wechsel der Dinge, der oft einen schadlichen Einfiiili auf ihre Ver- 
haltnisse aiisubte.

Die Privilegien sind in einem Kasten, der aus dem jahre 1660 stamint, 
aufbewahrt.

Die Akten lauten:
1447.

1. Bolko, Herzog von Teschen, eriaubt den Biirgern von Freistadt, auf 
Grund der Bitte des Burgermeisters und des Gemeinderates, I) sowohl das 
bewegliche wie auch das unbewegliche Vermogen im Lande, das dem Herzog 
gehórt, wie auch das auBer dem Lande geiegene, den nachsten mannlichen und 
weiblichen Yerwandten bis zum vierten Yerwandtschaftsgrade ais Erbschaft zu 
iiberlassen, Falls es an solchen Yerwandten fehit, fallt die Erbschaft dem Her
zog zu; 2) er eriaubt ihnen, den geerbten Bezitz zu behalten und zu ihrem 
Nutzen zu verwenden, jedoch unter der Bedtngung, dafi es auf niemanden, 
der auBerhalb der herzoglichen Besitzungen wohnt, iibergehen darf; wenn da- 
gegen ein Burger ein Lehngut kaufte, darf er es nur im Sinne der im Lande 
Ciblichen Gesetze besitzen.

3) Keine Zunft darf ohne Zustimmung der Ratsherren etwas einsetzen 
und bei den »Morgensprachen« miissen immer zwei Ratsherren zugegen sein, 
allein auch der Rat kann nichts unternehmen, was zum Scliaden der Stadt ge- 
reichen wiirde.

4) Den Einwohnern der benadibarten Dórfer wird es untersagt, Brot, 
Bier, Salz und alles andere zu verkaufen.

5) Im Bereiche von ein er Meile aufiertialb der Stadt darf kein Hand- 
werker sein, mit Ausnahme von Schustern, welche die Schuhe flicken {Ald- 
buesser) und Waffenschmiede; es darf ebenfalls kein Wirtshaus is wer dem 
das ymand Kretscliam mit rechte do gehaben mochte*, keine Fleischbank und 
keine Brotbank bestehen.
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6) Wenn jemand wo anders wolint und in der Siadt eine Besitzung 
hat, die zinspflichtig ist, so soil dieser in die Stadt iibersiedeln oder den Besitz 
yerkaufen,

7) Auf der stadtisehen Viehweide ist es niemandem gestattet zu wei- 
den, der in der Sfadf nicht wolint. Der Herzog bestatigt alle Rechfe iind Frei- 
heiten, welche die Burger von friiheren Herzogen erhalten haben, ohne jedoch 
den herzoglichen Rechlen oder den Rechten und Einkiinften des Vogtes von 
Freistadt irgend welchen Abbruch zu tun. Datum in Teschen. Zeugen: Nicklas 
Korniz von Kawingarten, Marschalk genannt, Machny von Stonaw, Andris 
Pentlat von Ogrozena, Lwike von Mistrzowicz und Stenczit Wipplar von 
Awschicz, der Schreiber.

1472.
II. Anna, Herzogin von Teschen, erklart, datl sie mit Einwilligung des 

Biscliofs von Breslau und gegen den Willen des Pfarrers von Freistadt die 
Kapelle der heiligen Apostel Bartholomaus und Andreas samt Armenspital in 
der Nahe des Nieder-Tores gegriindet habe; diese Kapelle versorgf sie mit 
Zinsen des Dorfes Wiermierzowice (Wilmersdorf) im Teschner Kreise. Sie be- 
tragen: a) Kuhsteuer Mark, b) castralia alias grodzkie (Burgsteuer) '/a Mark, 
c) aratralia alias poradlne (Pflugsteuer) 4 Mark, d) porciaiia alias wieprzowe 
(Scliweinsteuer) 16 Groschen, Dieses Geld soli der Kapellan beziehen, die Ge- 
treideabgabe dagegen und zwar zu 4 MaR Korn, Oerste und Hafer, samt den 
Huhnern, die zu den Abgaben gehóren, bestimmt die Herzogin fiir die Armen 
im Spital. Das an dem Zaun am Friedhofe stehende Haus und die zwei fiir 
den Kapellan besfimmten Oarten sollen von allen Abgaben und Lastenfrei sein.

Johann, der Bischof von Breslau, bcstatigte diesen Akt im Jahre 1483.
1473.

III. Ladislaus, Konig von Bóhmen etc. gestattet der Stadt Freistadt die 
Abhaltung von zwei viertagigen Jalirmarkten.

1483.
IV. Anna und Kasi mir, Herzoge von Teschen, verkaufen der Stadt urn 

10 Mark »eine Hoff-Stadt,« worauf die Stadt eine Badestube bauen kann. Die 
Kosten des Baues sollen die Burger selbst tragen, nur das Holz daftlr kann 
die Stadt aus den herzoglichen Waldern beziehen. Die eine Halfte vom Zins 
dieser Badestube wird dem Herzog zufallen, die andere dagegen der Stadt. 
Teschen. Zeugen; Nikolasch Grodetzky, Marschail, Gyndrzich Czelo von Cze- 
chowitz, Nikolasch Kopatz von Hruschau, Jorgeborke von Rostropitz, Nikolasch 
von Semoradz, Lorenz Hlubutzky von Laskale, Schreiber.

14Q8.
V. Herzog Kasimir vertauscht gegen den von Stephan von Konkoina 

zu Gunsten der Armen im Spita! angebotenen Garten einen anderen, auf sei- 
nen Feldern angelegten Garten und auBerdem fiigt er freiwillig fiir immer und 
ewig zu dernselben Zwecke 4 Scheffel Korn aus der herzoglichen Muhle in 
Freistadt hinzu, Zeugen: Mikulass Grodetsky, Marschail, Peter Osynsky, 
Gindrzich Czelo.

1504.
VI. Herzog Kasimir verkauft seine jahriiche Rente von 5 fl. auf 

seinem Brauhaus in Freistadt urn 70 ungarische Gulden, die er vom Burger-
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meister und den Altesten der Gemeinde erhalten hat, Diese 5 fl. sollen die 
herzoglichen Beamten alljahrlich zu Gunsten des Spitals verwenden.

1504.
VII. Derselbe Herzog verkauft der Stadt um 30 fl. das von ihm in Frei- 

stadt um 60 ungarische Gulden gekaufte Haus, zu diesem Zwecke, damit man 
es zum Rathause einrichten kónnte, Zeugen: Mikulass Brodetzky, Marschall, 
Mikulass Mysskowsky von Prenczow, Martin Kloch von Bestwyna, johann 
Bludowsky und Johann Czelo von Czechowicz.

1511.
VIII. Kasimir, Herzog von Teschen und Grod-Ologau, den Umstand, 

daO die Stadt vom Brande heimgesucht wurde, beriicksichtigend, befreit die 
Burger ftir die Dauer von 10 Jahren von jeglichen Abgaben, die Handwerker 
dagegen von den Geldabgaben auf 5 Jahre; er verspricht ihnen, auch etwas 
Oeld fiir den Bau der Hauser zu leihen. Die Glaubiger diirfen von den Biir- 
gern ihre Forderungen, mit denen die Hauser belastet sind, erst nach Ablauf 
von 10 Jahren verlangen. Der Herzog bestatigt ihnen den Weinausschank und 
das Bierbraurecht, das Meilenrecht die Kretscham und Handwerke betreffend; 
er erlaubt ihnen jeden Freitag im OlsafluOe zu fischen und verspricht, fiir sie 
zu Beamten nur ordentliche Man ner und nicht Bastarde zu ernennen. Das alles 
yerleiht er ihnen in seinem eigenen und des Sohnes Nainen.

1513.
IX. Ladislaus, Konig von Ungarn und Bohmen, Herzog von Schlesien, 

willfahrt, kraft seiner koniglichen Macht in Bohmen und ais Herzog von Schle
sien, der Bitte des Herzogs von Teschen Kasimir und erlaubt den Burgern den 
Zoll in den Toren der Stadt zu beziehen und zwar zu 1 polnischen Groschen 
fiir das Pferd und erIaBt an alle seine Untertanen einen Befehi, ihnen bei der 
Behebung dieses Zolls keine Hindernisse in den Weg zu legen.

1529.
X. In Beriicksichtigung dessen, dafi viele Burger gar keine Garten be- 

sitzen, weist ihnen Johann von Pernstein und auf Helffensteyn, Hauptmann 
der Markgrafschaft von Mahren, Verwalter des Herzogtums Teschen, Grund- 
stiicke in der Umgebung der Stadt an, die sie von ihm fiir die Garten unter 
der Bedingung erhalten kónnen, wenn sie sich darum zum herzoglichen Be- 
amten melden und die Abgaben vereinbaren, welche sie fiir die erhaltenen Fel- 
der erlegen sollen. Ober diese Grundstiicke diirfen sie dann verfiigen wie iiber 
ihr Eigentum.

1534.
XI. Johann von Pernstein gesfattet dem Gemeinderat auf der stadtischen 

Hutweide einige Fischteiche anzulegen.
1549.

XII. Wenzel, Herzog von Teschen, entscheidet Grenzstreitigkeiten zwi- 
schen der Stadt und dem geborenen Herrn Girzik Pillar.

1554.
XIII. Herzog Wenzel verkauft die Jahresrente von 12 fl., die ihm von 

seinem Dorfe Staremiasto (AItstadt) gebiihrt, um 150 ungarische Gulden, die 
ihm der Biirgernieister und der Gemeinderat gezahlt haben. Diese 12 fl. aber 
sollen fiir die armen Leute im Freistadter Spital bestimmt werden.
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XIV. Der Herzoti Wenzel befiehlt, zufolge der Klage der Freisladter 
Burger, seinen Untertanen in der Herrschaft Freistadt nirgends ais nur in Frei- 
stadl Bierzu nehmen und das Oetretde nur nach Freistadf auszufiihren. Skofschau.

1560.
XV. Der Kaiser Ferdinand III. eriaubt — auf die Bitte des Herzogs 

Wenzel hin — ais bohmischer Konig und oberster Hferzog von Schlesien den 
Burgern 2 achtlaglge Jahnnarkte abzuhaiłen,

1560.
XVI. Der Herzog Wenzel verleiht der Sładl manche Privilegien und zwar:
1) Jedermann, sei es rilterlichen oder eines anderen Standes, der vom 

Stadtrechte Nutzen ziehen will, isf so wie aile anderen Burger den stadłischen 
Geselzen unterworfen,

2) Jeder Schuldner, sogar des rilterlichen Standes, unterliegt dem stad- 
tischen Rechte; umso mehr muB er alle biirgerlichen Pflichten erfiillen, wenn 
er in der Stadt ein Haus besifzt,

3) Er bestatigf ihnen den Weinausschank mit Vorbehalt des Rechtes, 
auch seinen eigenen Wein zu verkaufen.

4) Es ist niemandem eriaubt, irgend was vor den Toren der Stadt zu 
yerkaufen, sondern nur in der Stadt selbst.

5) Alle der Stadt Freistadt anliegenden Dórfer sollen das Bier von den 
Burgern beziehen; eine Ausnahme bilden nur diejenigen, dereń Eigentumer be- 
reits irgend welche Privilegien in dieser Hinsicht erworben haben.

6) Die Burger kónnen nach Belieben ohne das geringste Hindernis die 
Einkiinfte der Stadt zu gemeinnutzigen Zwecken verwenden,

7) Die Hauser, die zum Bierausschank berechtigt sind, dtirfen die Zahl 
82 nicht iiberschreilen.

8) Der Herzog bestatigt ihnen das Recht, frei iiber ihr Eigentum ver- 
fiigen zu dtirfen; falls jemand sttirbe, ohne Verwandte zu hinterlassen, dessen 
Vermdgen soli die Stadt zu Gunsten der Armen im Spital oder zur Ausbes- 
serung der StraRen in der Nahe der Stadt yerwenden,

9) Der Biirgermeister und die Ratsherren, die ihr Amt niederlegen, 
sollen dem neuen Oemeinderat einen Bericht iiber die Verwaltung der Stadt, 
so wie es in Teschen geschieht, erstatten.

10) Der Herzog bestatigt das vom Herzog Bolko yerliehene Recht, die 
Viehweide und die Walder zu benutzen. Zeugen: Waczlaw Rudzky von Rudz 
und auf Rudycz (Riegersdorf), Kanzler des Herzogtums, Waczlaw Peihrzym 
von Strzankowicz, Hauptmann des herzoglichen Hofes, Kasspar Rudzky von 
Rudz und auf Kamenicza, Johann Skoczowsky von Koykowicz, der Freisladter 
Amtmann. Es geschah zur Zeit des Biirgermeisters und der Altesten Martin 
Sslegl, Matys Nozycz, Byrzyk Preysner, Bartl Long und Byrzyk Mytny, des 
stadtischen Schreibers, vom friiheren Gemeinderat Gregor Faczyassek, Gregor 
Kelav, Foltin Dubrawsky und anderer.

1561.
XVII. Auf Grund des Gesuches der Kramer des Herzogtums Teschen 

verwahrt ihnen der Herzog Wenzel das ausschlieRliche Recht, an Wochen- 
markten mit Ausnahme von freien Jahrmarkten alles zu verkaufen.
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1564.
XVIII. Der Herzog Wenzel verkauft — auf die Verwendimg seines 

Sohnes Friedrich Kasimir liin — dem Irzyk Rosner fur 600 fl. einen in Frei- 
sladt neben dem stadłischen bestehenden, fiir den Herzog vorbehaltenen Wein- 
ausscliank.

Diesen Weinausschank verkaiifte Rosner samt Haus am Ringplatze mit 
einem Oarłen an Johann Kappel von Labach und von diesem kaufie ihn die 
Stadt im Jahre 1588 fitr 1500 fL, was die 2 folgenden Akten bezeugen.

1565.
XIX. Der Herzog Friedrich Kasimir bestatigt den Kauf des sogenann- 

ten Ssolczower Oartens, einiger Fischteiche und Felder, welche die Stadt voii 
der W itwe des Wolf Trziłieski und dereń Sohne urn 475 fl. kauflich erworben 
hat. Bieliłz. Zeugen: Siegmund von Kittlicz, Mikolass Foglar von Studene 
wody, herzoglictier Amtmann in Bielitz, Siegmund Czedlicz von Heynczendorf 
und Irzyk, Schreiber von Kettrz, der diesen Brief geschrieben hal.

Alles das hal dem Wolff Trzitieski tm Jahre 1545 der Herzog Wenzel 
geschenkt,

1566.
XX. Friedrich Kasimir bestatigt dem Roznar den ihm durch seinen 

Vater iiberlassenen Weinausschank und hebt hervor, dali wenn jemand, die 
Stadt ausgenommen, zum Nachteil Roznars den Wein verkaufen wollte, dieser 
eine Strafe von 4 Pfund Safran zahlt. Im Falle irgend welcher Handel in der 
Schenke soli der aus diesem Orunde geholte Vogt, ohne zu zaudern, eine Strafe 
verhangen.

1566.
XXI. Friedrich Kasimir gibt seinem Diener Lorenz Kapl, in Anerken- 

nung seiner treuen Dienste, einen Bauplatz am Nieder-Tor rechts, wenn man 
aus der Stadt fahrt, damit er sich ein Haus bauen kann. Ober dieses konne 
er frei verfiigen, nur der Stadt werde er eine Abgabe von 6 Groschen in guter 
Munze am Tage St. Michaelis zahlen mussen. Bielitz.

1567.
XXII. Friedrich Kasimir schenkt der Stadt 4 kleine Fischteiche, die so- 

genannten Oplower-Teiche und befreit dieselben von allen Abgaben, Freistadt,
1569.

XXIII. Friedrich Kasimir, Herzog von Teschen und OroR-Glogau, be* 
statigt der Stadt, der Bitte des alfen und neuen Gemeinderates willfahrend, aile 
Reciite und Freiheiten, welche die Stadt von seinen Vorfahren erhalten hatte, 
besonders aber das Recht, den Dorfern, die zu Freistadt gehóren, Bier zu lie- 
fern, und erlaubt ilinen, fails sie einen Kalkstein finden sollten, die Steine von 
dort zu beziehen und ohne jede Verzollung zum Nutzen der Stadt zu verwen- 
den. Zeugen: Mikolasz Karwinsky von Karwin und zu GroB-Kunzendorf, Mar- 
schall des Herzogtums Teschen, Hendrych Byssowsheym von Eisenberg, her- 
zoglidier Amtmann in Freistadt, Mathias Pilarz von Pilha zu Otrupkow und 
Kaspar Kappl, der diesen Brief geschrieben hal.

1569.
XXIV. Friedrich Kasimir erklart, daB der Biirgermeister, der alte und 

neue Gemeinderat in Freistadt es ihm erlaubten, sein auf dem Schlosse Frei- 
stadt gebrautes Bier in die Dorfer Orlau, Reichwald, Deutsch- und Polnische
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Leutlien zu liefern, zuersi tuir fiir die Dauer voii 3 Jahren und dann noch fiir 
2 Jalire, allein mit der Verwatirung, dat! diese Erlaiihnis die Rechle der Stadt 
niclit becintrachtigen darf.

1569.
XXV. Der Kaiser Maximilian II. bestatigt aiif die Bitte der Herzóge 

Wenzel und Friedrich Kasimir hin die zwei von ihnen der Stadt Freistadt ver- 
liehenen Privilegien, eines vom Jalire 1560, das andere voin Jahre 1569.

1575.
XXV I. Wenzel Czygan von Słupska und zu Freistadt erklart, daR der 

Biirgermeister, der alte und neue Gemeinderat, mit Beriicksichtigung dieses 
Umstandes, daR er die Wirtschaft kaum ilbemommen bat, es ihm erlauhten, in 
diesem jahre Bier zu brauen und in die Wirtshauser in der Herrschaft Freistadt 
zu geben, allein mit Vdrbehalt, wie im D. XXIV.

1588.
XXVII. Nikolaus Czygan voii Sluspka und zu Freistadt verspricht, indem 

er der Bitte des Burgermeisters, des alten und neuen Oemeinderates, desVog- 
tes und der Geschworenen willfahrt, die Burger bei ilirem rechten chnstlichen 
Glauben zu lassen, an dem sie seit vielen Jahrzehnten festgehalten, wie auch 
den Pfarrer, den sie sieli setbst walilen, zu approbieren.

1590.
XXV III. Johann Czygan von Słupsko und zu Freistadt bestatigt ais Herr 

von Freistadt, die Bitte des Gemeinderates und der ganzen Gemeinde gewah- 
rend, die Verordnungen, welche die Burger zum Zwecke der Befreiung der 
Stadt von den lastenden und immer wachsenden Schulden erlassen haben. Zu 
diesem Zwecke beschlossen sie:

1) Den Weinausschank, sowohl den alten stadtischen ais auch den
neuen gekauften (siehe XVIII) auf 10 Jahre zu verpachten und zwar fiir jede
»Reihe« muR der Pachter 50 Tal er erlegen. Wer einige małe z u 50 Talern be- 
zahlt, dieser wird auf seinem Hause mehr Reihen liaben. Wenn binnen zehn 
Jahren die Schuld von 4000 Taler nicht getilgt werden konnte, sodann soli der 
Ausschank fiir folgende Jahre verpachtet werden. Uber dies wurde beschlos
sen, daR kein Adeliger den Wein bei Strafe von 1 Schock Groschen schenken darf.

2) »Auf jede Reihe soli ein FaR von 10, 11 oder 12 Eimer auf vier- 
zehn Tage verschankt werden.«

3) Niemand anderem auRer diesen Pachtem weder in der Stadt noch 
auRerhalb derselben (in den zur Herrschaft Freistadt gehorenden Dórfern) ist 
es erlaubt, Wein zu schenken.

4) Es ist untersagt, Wein mit langerer Zahlungsfrist ais von acht Tagen
bei Strafe von 5 Schock Groschen zu liefern.

5) Es ist yerboten, heinilich den Wein aus vollen GefaRen bei Strafe 
von einem Schock Groschen zu zapfen. Es ist nur fur die Kranken erlaubt.

6) »Sollen die Frustucke und Collationes, weil die nicht allein dem 
Schenken, sondern auch dem gemeinen Mannę, der dadurch verursacht ins 
schankhaus zue gehen, das seinige zu versaumen, zum verderb laufen auch 
mit ernst verboten sein unter geburiicher straffe und geltbuss eines schockes 
groschen.
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7) Wer S te l l  reclitzeitig mit Wein, wenn er an die Reihe konimt, nicht 
versorgt, zahit 9 Taler Strafe an die Zunft. Der Wein muli 4 Wochen im Keller 
liegen, bevor er geschenkt werden darf.

8) Vor Anbeginn des Schenkens soli einer der Ratsherren und einer 
aus der s.Weinzechen« bei jedem Schenker alle OefaBe besichtigen, zahlen und 
versiegeln, damit nicht einer statt 10 Fali 15 zum Ausschank bringen wollte.

9) Der Gemeinderat besorgt die Weingeschirre und soli sie den Schenk- 
wirten gegen eine Abgabe von 2 Heller per Quart und zu einem Heller »vom 
Seidlen® borgen.

10) Es ist yerboten das Fati, bevor es die dazu bestimmten Beschauer 
ins Auge fassen, zu eróffnen, damit die Stadt dabei nicht zu kurz komme.

11) Von jedem Weinfaii, das 10 Eimer faBt und ausgeschenkt wird, 
zahlt man der Stadt im ersten Jahre zu 1 Taler, in den folgenden zu einem 
tmgarischen Gulden.

12) Niemand darf das Schenken beginnen, bevor er die der Stadt ge- 
biilirende Abgabe zahlt. Aulierdem soli der Schenkwirt dem Oemeinderate von 
jedem Fali ein Quart Wein zum Kosten und Abschatzen schicken.

13) Zum Schlufi *damit unser Herr Gott zue soichem furhaben sein 
góttlichen segen gebe« soli der Schenkwirt von jedem Fali ein Quart Wein 
oder Geld dafiir der Pfarrkirche geben.

Der Stadtherr empfiehlt die vorgeschriebenen Strafen ordentlich einzu- 
ziehen und daraus alljahrlich Rechenschafł abzulegen und anzugeben, wozu 
das Einkommen verwendet wurde.

Zeugen: Hanns Kappel von Labach, Mathias Hellebrand von Rochicz, 
Amtmann auf Ereistadt, Kasper Kappel, Burger in Freistadt »dem dieser Brief 
befohlen gewesen®. Siegel; Unterschrift fehlt, wenn auch im Akte die Rede 
von der eigenhandigen Unterschrift ist.

1595.
XX IX . Die drei Akten von diesem Jahre betreffen die Fehde zwischen 

Bernhard Barski und »Kaspar Weltschken Erben« einerseits und der Stadt 
anderseits um Brauwerk und Kretschem-Verlag, welche vom Bischof von 
Breslau ais Oberhauptmann von Schlesien zu Gunsten der Stadt entschieden 
wurde. Laut dieser Entscheidung sollen die Landleute der Dórfer, die dem 
Barski gehoren, das Bier aus Freistadt beziehen.

1611.
XXX . Kaiser Mathias bestatigt der Stadt, die Bitte des Biirgermeisters 

und der Ratsherren und der ganzen Gemeinde gewahrend, die ihr verliehenen 
Priyilegien namlich des Kónigs Ladislaus vom Jahre 1513, 2. des Kaisers 
Maximilian vom Jahre 1569, 3. jenes des Wenzel Czygan von Słupsko vom 
Jahre 1575. Breslau. Sdenko Pappl, kónigl. bohm. Kanzier.

1638.
XXX I. Karl Zdenek Ziampach, kaiserlicher Rat, und seine Gemahlin 

Johanna Eusebia Ziampach geborene Haugwitz von Biskupice, die Gutsherren 
von Freistadt, Reichwald und NeuhubI erklaren, datJ sie durch Ankauf in den 
Besitz der Herrschaft Freistadt getangt, ihre Untertanen sowohl der Stadt ais 
auch der Vorstadt in ihren Rechten und Freiheiten, welche dieselben von 
ihren friiheren Gutsherren erworben hatten, belassen und nichts unternehmen 
wollen, was diesen ihren Rechten zuwiderlaufen mochte, im Gegenteil wollen
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sie dieselben ilberall und in jedem Falle beschinnen und bescbutzen. Zur 
Bestaligung dessen haben sie niclil nur ihre Siegei anhangen, sondern auch 
ais Zeugen Ritter kommen lassen und zwar: Sobek von Kornicz zu Konskau, 
Roppitz, Johann den Alteren Ssebissowsky von Ssenowicz und zu Freimeierhof 
bei der Stadt Freistadt, den Kommissarius des Oberamtes, Sigismund Wenzel 
Waneczki von Lomnicz und zu Poruba, Oldrzich Barski von Barsstie und zu 
Marklovice, Stanisiaus Stienski von Stieii, Sieben Unterschriften und Siegei.

1638.
XXXII. Kaiser Ferdinand III. bestatigt die Entscheidung des Prasidiums 

und seiner Rate in der im Appellationswege durch den Biirgermeister und den 
Gemeinderat vorgebrachten Angelegenheit, laut dereń der Gemeinderat der 
Stadt Freistadt ohne jegliches Hindernis seitens der Behorden den Burgern 
»die gewóhnlichen Geburts und LoHbriefe® ausgeben kann. Prag. Friedrich 
Herr von Saliinberg, Prasident.

1639.
XXXIII. Heinrich Wenzel, Herzog zu Munsterberg in Schlesien, zu 

Olli und Bernstadt, Oraff zu Oiatz etc. Kónigl. Kais. Kriegs Rat, Kammerer etc. 
und General-Kriegs-Kommissarius in Ober- und Nieder-Schlesien bestatigt die 
Urkunde des Karl Zdenek Ziampach (siehe XXX I), die er anfilhrt. Diese Urkunde 
liefl er in die deutsche Sprache iibersetzen und der Gemeinderat der Stadt 
Teschen bestatigte die Richtigkeit und Ubereinstimmung mit dem Originale 
durch ihr Siegei mit dem Datum den 12. Mai 1639. Der Herzog behalt sich 
aber vor, dali dieser Akt die Rechte und Regalien des Kaisers auf keinerlei 
Weise verkiirzen móchte. Bresiau 24. Mai 1639.

1652.
XXX IV . Kaiser Ferdinand III. bestatigt ais Kónig von Bohmen und 

Oberherzog in Schlesien alle Priyilegien und Freiheiten, welche die Stadt, sei 
es von den Herzogen sei es von den Kaisern, erhalten hatte.

1670.
XXXV . Kaiser Leopold bestatigt die Priviiegien, welche die Stadt von 

den Herzogen vor 200 Jahren erhalten hatte, besonders »in puncto Oemeiner 
Stattanfahl, Bier und Weinschenkhs, Kretscham-Verlags und freyen Jahrmarkten*. 
Diese Urkunden werden vollinhaltlich in der Zahl von 36 zitiert.

1747.
XXXV I. Kaiserin Maria Theresia bestatigt alle diese Urkunden »jedocli 

salvo iure Regio et cuinscungue tertii und insoweit ermeite Stadt Freystadt 
in derenselben usu et possessione ist, auch solche der ietzig- und kiinftigen 
Landes-Verfassung nicht entgegen stehen«.

1750.
XXXV II. Maria Theresia, der Bitte Nikolaus Graf v. Taaffe, Obrist- 

Feld-Wachmeisters folgeleistend, erlaubt der diesem Grafen gehorenden Stadt 
Freistadt auBer den bisherigen vier Jahrmarkten noch zwei Markte fiir Wollen- 
verkauf abzuhalten, »denn daraus entstehe den nachbarlichen Stadten und 
Ortschaften kein praeiudicium und sonsten commercium pro bono publici 
befórdert werde.«

1792.
XXXV III. Franz, Konig von Ungarn, Bohmen etc. bestatigt alle stadtischen 

Privilegien mit demselben Vorbehalt, den seine Vorganger getan hatten, aiiHer-
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dem mit der VerwalirL(ng, daB keitier der Jalirmarkte weder am Sonnłag nocti 
an einem anderen Feiertag, sondern am nachsteii Wochentag abgehalten werde.

1804.
XXX IX . Kaiser Franz 11. gestattet der Stadt, auf ihre Bitte hin, den 

fiinften Jahrmarkt abzuhalten in Anbetracht dessen »daB die Stadt Freistadt 
wegen der nahen Preussischen Oebiirge und wegen Mangel einer Passage 
von allem Nahrungserwerbe ganz entblófit sey«.
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11. 3-ablunkciu.
Das stadtische Archiv hat nur drei originelle Akten verwahrt, namlich 

das Privi1egium des Herzogs Adam Wenzel (J. 1596), der Elisabetli Lukretia 
{J. 1644) und des Kaisers Franz II. (1792), in welchem der Kaiser alle stadtischen 
Privilegien bestatigte. Ferner besitzt die Stadt zwei Abschriften von Privilegien, 
die »ad mandatum Sac. Caes, Regiae Majestatis proprium« zu dem Zweeke 
ausgefertigt wurden, urn die Bestatigung der stadtischen Rechte zu erlangen, 
dann eine Abschrift mit der Unterschrift Maria Theresias und zweier Orafen 
Chotek ans dem Jahre 1750, die andere mit der Unterschrift Josephs II., des 
Grafen Koiovrat, Kanzlers des Konigreiches Bóhmeii, des Grafen Chotek und 
des Freiherrn Tobias Philipp Bebiov. Der Unterschied zwischen diesen zwei 
Abschriften besteht darin, daB die eine zwei Akten der Herzogin Elisabeth 
Lukretia aus dem jahre 1646, die andere nur ein Dokument derselben Herzogin 
enthalt, Dieses in der zweiten Abschrift weggelassene Dokument enthalt die 
Vorschriften, welche die Backerzunft betreffen, weil zu Zeiten Josephs II. schon 
die Tendenz herrschte, die Privilegien und Beschrankungen der Ziinfte aufzu- 
heben. Deshalb wurde wahrscheinlich dieses Dokument ubergangen, das heiBt, 
die konigliche Kanzlei hatte es, ais dem Oeiste der Zeit nicht entsprechend, 
entfernt. Ubrigens stellten schon damals die Bialaer Backer (Burgreclit Biała 
bei Jablunkau) dieses Priyileg in Frage. Sie wollten namlich in Jablunkau auch 
ihre Backerei verkaufen und die Jablunkauer Backer muBten darauf eingehen, 
daB von ihren bisherigen Rechten etwas abgetrefen werde.

Aus diesen Dokumenten ist ersichtiich, daB Jablunkau in der zweiten 
Halfte des XVI. Jahrhundertes eine stadtische Verfassung erhielt. Noch im Jahre 
1560, aus welchem das erste Privilegium stammt, ist von einer stadtischen 
autonomen Verwaitung keine Rede, obwohl schon im Jahre 1327 die Oemeinde 
»Stadtchen« genannt wurde. In diesem Dokumente tritt die ganze Oemeinde 
unter Fiihrung des angesehensten Burgers Andreas Miloch auf, wahrend die 
Leitung der Oemeinde dem Vogte gehort, welcher herzoglicher Beamte ist und 
dessen wichtigste Aufgabe dartn besteht, die herzoglichen GebCihren von den 
Bewohnern der Oemeinde einzuheben. Dieser Amtmann wird vom Herzoge 
ernannt, welcher verspricht, ihn Jaiir fiirs Jatir zu ernennen und zwar einen 
solchen, der fiir diesen Zweck ein entsprechender Mann ware, In demselben 
Akte aber verleiht der Herzog Wenzel der Oemeinde das Recht, Wein auszu- 
schanken, Bier zu brauen, es in den benachbarten Dorfern verkaufen und 
Wochenmarkte abhalten zu diirfen. Im Jahre 1583 erlaubt die Herzogin Katharina 
Sidonia den Jablunkauer Handwerkern, nach dem Vorbilde der Teschner Burger, 
Ziinfte zu bilden. Fiir diese Einrichtungen brauchte man einer besonderen



Adininistralion und Len te, welche sieli mit diesen Angelegenheiten befallten 
imd dieselheti zum Nutzen der Stadt wandten. Deshalb kam in dieser Zeit in 
Jablunkau ein Oemeinderat zustande. In dem im Jahre 1590 vom Herzoge 
Adam Wenzel heraiisgegebenen Akte treten schoii der Biirgermeister und der 
Rat ais Reprasentanten Jabliinkaus neben der Oemeinde auf, in dieser Zeit ist 
aiso Jablunkau schon wirklich eine Stadt, resp, Stadtlein in tinserem Sinne. 
Dem Vogte vcrhlieb von iiiin an nur die Oerichtsharkeit, die Administration 
der Stadt aber befand sich in Handen des BCirgermeisters und vierer Rate, die 
vom Herzoge ernannt wurden.

Der Inhalt dieser Akten ist folgender:
1560.

i. Waczlaw, Herzog von Teschen und Groli-OIogau, gibt Jablunkau 
einige Privilegien, und zwar: 1. er eriaiibt den Bewohnern Wein auszuschanken, 
mit dem Vorbehalte, dalf sie von je einem Fasse dem Herzog zwei schlesische 
Groschen zahlen werden, und dali in dem Falle, wenn ihnen der Herzog etwas 
von seinem Weine zum Yerkauf anwies, sein Wein in erster Linie ausgeschankt 
werden sollte, 2. eriaubt er ihnen Bier zu brauen und dasselbe in den Dorfern 
bis Bistrzitz und Bukowiec auszuschanken, wo ein anderes Bier nicht ein- 
gefiihrt werden durfte, dazu noch mit dem Vorbehalte, daB dafiir eine gewisse 
Ouantitat Malz der herzoglichen Kammer abgegeben werde, 3. bestatigt er 
ihnen die Hutung in den Gebieten, welche er genauer angibt; ferner bestatigt 
er die Nutzung der Acker, Garten und Scheunen gegen die bisherigen Ver- 
gutimgen, 4. verspricht er jedes jahr fiir sie einen Vogt zu wahlen, welcher 
ein Teschner Amtmann sein sollte, 5. fiir die von den Biirgern der Kammer 
gelieferten Fuhren sollte ein Entgelt gegeben werden, 6, wird ihnen eriaubt, 
eine Miihle zu bauen und 7. jeden Dienstag einen freien Wochenmarkt abhalten 
zu diirfen, ohne dali jedoch die herzoglichen Mauthen Schaden davon hatten. 
Zeugen; Waczlaw Rudzky von Rudz und auf Riegersdorf, der herzogliche 
Kanzler, Waczlaw Pielhrzim von Trzenkowicz, Hauptmann des herzoglichen 
Hofes, Kaspar Rudzky von Rudz und auf Kamenicza, Johann Skoczowsky von 
Koykowicz, der Amtmann in Freistadt.

1583.
II. Sidonie Katharina, Herzogin von Sachsen, Westphalen, von Teschen 

und GroB-Glogau, verletht den Jablunkauer Handwerkern dieselben Rechte und 
Freiheiten, welche die Teschner Handwerker besitzen, ohne dali jedoch die 
herzoglichen Gcbiihren verringert werden. Jablunkau. Zeugen: Kaspar Szebis- 
sowsky von Ssonowicz, der herzogliche Amtmann in Teschen, Gindrzich 
Grodeczky von Brody und auf Grodecz, Johann Lhoczky von Lhota.

1596.
III. Adam Waczlaw von Gottes Gnaden, Herzog von Teschen und 

Groll-Glogau, bestatigt, auf das Ersuchen des BCirgermeisters und der Rate, 
die Rechte und Freiheiten, die sein Vater Waczlaw der Stadt verliehen hatte 
und fiigt noch andere hinzu, namlich 1. die Burger sollen sich an die Augs- 
burger Konfession halten, die von den evange!ischen Standen dem Kaiser 
Karl V. auf dem Reichstage im Jahre 1535 (!) iiberreicht worden war; 2. die 
Jablunkauer Burger diirfen die ihnen zugewiesenen Viehweiden beniitzen; die 
Bauern aus der Nachbarschaft, insbesondere die Walachen, diirfen sie daran nicht 
hindern, imter Androhung einer bei den Walachen iiblichen Strafe von 12 Sttick
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Vieli, 3, es wird ihnen eriauht aus den herzogliclien Waldern Holz zum Haus- 
haue, jedodi nach vorhergehender Anmeldung beim Heger, zu nehmen; es 
slehl ihnen auch frei Buchecker zu sammeln, dafiir aber is1 jeder Orundbesitzer 
verpflich1et, Jahr fiirs Jahr durch vier Tage Baiken nach der herzoglichen Sage 
in jablunkau zu uberfiihren, 4. bestatigf der Herzog den Burgern das Recht 
des Bierbrauens und verbietet die Ausfuhr des Teschner Bieres nach den 
Dorfern, die bis Bistritz einerseits und Bukoviec anderseits reichen. Die 
Jablunkauer Burger sollen aber ein gutes Bier brauen; der Biirgermeister und 
die Rate sollen darauf achten, daR die herzoglichen Gebiihren piinktlich ent- 
richtet werden, 5. die Bewohner von Piosek, die sich auf den stadtischen 
Griinden angesiedelt hatten, sollen der Stadt angehóren und auRer den herzog
lichen Gebiihren und den stadtischen Verpflichtungen in keiner Weise belastet 
werden. 6. Der Herzog gesfattet ihnen, nicht mehr ais vier Fasser des herzog
lichen Weines ausschanken zu miissen, von jedem Fasse des stadtischen 
Weines sollen jedoch die Burger der herzoglichen Kammer drei schlesische 
Groschen entrichten.

Der Herzog befiehlt schlieRlich seinen Amtleuten und Verwaltern, den 
Jablunkauer Burgern keine Hindernisse im Ausiiben ihrer Rechte in den Weg 
zu legen. Teschen, herzogliches SchloR. Zeugen: Samuel Radessynsky von 
Radessowicz, der herzogliche Kanzler, Joachim Bludowsky von Nieder-Bludowicz 
und auf Haźlach, Johann Hlubokowsky von Hlubowicz und auf Ssoniberk, 
Johann Lhozky von Elhot und auf Ober-Zukau, der herzogliche Hauptmann 
in Teschen, Kaspar Rudczky voti Rudcz, Waczlav Skoczowsky von Koykowicz 
und auf Wilamowicz, Mathias Kalus von Beuthen, der herzogliche Sekretar.

1639.
VI. Kaiser Ferdinand III. gestattet, auf die Bitte des Biirgermeisters 

und des Rates hin, in Jablunkau drei Jahrmarkte abhatfen zu diirfen und 
erneuert die Erlaubnis betreffend die Abhaltung des freien Wochenmarktes, 
hauptsachlich aus dem Grunde, daR das Stadfchen durch die unruhigen Kriegs- 
zeiten groRen Schaden erlitten hatte, dies alles jedoch unter der Bedingung, 
daR diese Jahr- und Wochenmarkte niemandem irgend eine EinbuRe tun. Wien.

1644.
V. Elisabeth Lukretia, Herzogin von Teschen und GroR-Glogau, Furstin 

von Lichtenstein, bestatigt den Burgern Jablunkaus den III. Artikel des vom 
Herzog Waczlaw im Jahre 1560 herausgegebenen Briefes, der das Recht der 
Nutzung der Viehweide und Walder enthalt, mit der Verpflichtung, die schon 
auf die Burger vom Herzog Waczlaw auferlegt worden war (Uberfiilirung der 
Baiken) und verbietet den Untertanen in Mosty, in diese Walder sich einzu- 
drangen, sie auszuroden und irgend weichen Schaden anzurichten, wie es eben 
vordem geschah, unter Androhung der Strafe des Verlustes von Hab und Gut 
oder des Henkertodes. Teschen, herzogliches SchloR. Zeugen: Maximilian 
Prdkel von Prókelsdorff auf Bazianovicz und Ober-Zuckau, der kaiserliche Rat 
und Verwalter des Herzogtums, Oeyndrich Siegmundt von Wippach, der Rat 
der Herzogin, Tobias Berger, Biichhalter, johann Przybransky, Sekretar,

1646.
VI. Elisabeth Lukretia eriaubt den vier Jablunkauer Backern eine Zunft 

zu bilden und bestatigt ihre Statuten, die folgendermaRen lauten: 1. in die
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Zunft kann nur derjenige aufgenommen werden, der aus legitimer Ehe stammf 
und ein dies besłatigendes Zeugnis besitzf.

2. Zwei Bankę, die sich die Backer anschaffen sollen, werden von der 
Herzogin in Obhut genommen; diese Backer solten dafiir der Kammer jahriich 
1 ft. 18 Or. bezahlen.

3. AuBer diesen vier Backern darf niemand weder Brof noch Semmeln 
in und bei der Sładt verkaufen, sonsł verliert er seine Ware.

4. Wenn ein Backer fiir den Wochenmarkł Broi backt, wenn an ihn 
die Reihe nicht kommt, oder wenn er sein Oetreide in der herzoglichen Miihle 
nicht mahlt, so wird ihm sein Oeback abgenommen und den Armen yeiieilt 
und aulierdem soli er ein Schock Groschen der Kammer Strafe zahlen.

5. Die Backer sollen ihre Bankę immer gehórig mit guter Ware ver- 
sehen haben und diese recht und billig verkaufen; auRerdem miissen sie fiir 
die herzogliche Wachę in Teschen backen.

6. Die Backer sollen das Getreide in der herzoglichen Miihle mahlen 
lassen und von einem Viertel des Getreides ein MaR der Kammer hergeben.

7. Es ist ihnen nicht gestattet, Wein oder Schnaps zu trinken, noch 
auch tiberhaupt die Wirtshauser zu besuchen unter Androhung einer Strafe 
von vier Groschen.

8. Jeglicher Mutwillen, Beleidigung wird mit vier Groschen bestraft, die 
der Zunftkassa zufatlen werden.

9. Wenn jemandem ein Familienmitglied stirbt, dann muli einer der 
jiingeren Backermeister ein Leichentuch bringen und alle miissen mit iliren 
Frauen und Gesinde aufs Leichenbegangnis gehen, im Palle sie dawiderhandeln, 
eine Strafe von zwei Groschen zu erlegen.

10. Die W itwe nach einem Backer soli die Bank bis zum Tode behalten; 
wenn sie jedoch einen, der ein anderes Handwerk betreibt, heiratef und keinen 
Sobn oder Verwandten hat, der die Backerei ausiiben konnte, dann solle sie 
ihre Bank verkaufen.

11. Es ist jedem (nicht nur Zunftgenossen) gestattet, nach vorher- 
gehender Anmeldung Geback auf den freien Marki zu bringen, der jeden 
ersten Dienstag eines jeden Monates abgehalten wird.

Diese Artikeln sollen weder zum Schaden der herzoglichen Rechte 
noch der Tescliner Backer gereichen. Jablunkau. Zeugen dieselben, wie in V.

1646,
VII. Elisabeth Lukrefia iibergibt dem Jablimkauer Burger und Farber 

Martin Hentssl das von ihm von der Flerzogin fiir 10 fi. gekaufte Grundstiick, 
das sogenannte rutenische Grundstiick, und befreit ihn von allen Roboten, 
Zinsen, von der Verpflichtung Wachę zu halten und anderen zu Gunsfen des 
Stadtchens zu leistenden Pflichten, Auf diesem Orundstiicke darf er sich eine 
Hiitte bauen, eine Mangel errichten und einen Platz zur Farberei der Leinwand 
bestimmen, wofiir er der herzoglichen Kammer 1 fl. jahriich, vorn Ausiiben 
des Handwerkes jedocli 2 fl, 18 Groschen zu entrichten habe. Datum in 
Jablunkau.

1750.
VIII. Maria Theresia bestatigt die Reciite und Freiheiten des Stadtchens 

mit dem Vorbehalte der kóniglichen Rechte oder der Rechte anderer und 
insofern diese nicht im Widerspruclie mit der jetzigen oder kiinftigen Landes-
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verfassung stehen und macht gleichfalls gewisse Anderungen, urn welche die 
Burger baten, wie folgt: 1. sie hebt in dem Dokumente des Herzogs Adam 
Waczlaw vom Jahre 1596 das auf, was sich auf die Religion bezieht und 
beschlieht, daB »kiinftig daselbst die Kałholischen allein zur Burgerlichen 
Ansassigkeit oder Oewinnung Burger- und Meister-Rechls bey einem Hand- 
werk oder freyen Kunsf zugelassen werden so!len«; 2. sie gestattet einen
dritfen Jahrmarkf abzuhalten, 3. sie verlegt den Wochenmarkt vom Dienstag 
auf den Samstag und eriaubt, datl die Dorffleischer nach vorhergegangener 
Anmetdung bei der Jablunkauer Zunft und Erlegen des jahrlichen Zinses in 
die Stadtkassa, Fleischware auf den Wochenmarkt, jedoch nur in ganzen 
Stiicken oder in Yierteln, nicht aber pfundweise bringen und sie verkaufen 
durfen. Die Kaiserin empfiehlt ihrer Kammer in Troppau, nicht nur den 
Jablunkauern keine Hindernisse in der Ausiibung ihrer Rechte in den Weg zu 
legen, sondern im Oegenteil ihnen behiiflich zu sein und sie zu schutzen. Wien,

1784.
IX. Kaiser Joseph II. bestatigt die Rechte und Freiheiten der Stadt,

macht jedoch darin einige Anderungen, namlich: 1. er lalft das VI. Priviiegium,
das von der Herzogin Elisabeth Lukretia gegeben wurde, weg; 2. das Doku
ment des Flerzogs Adam Waczlaw andert er, insofern folgender Wortlaut
aufgenommen wurde, »daB sich diesfalls lediglicli nach Unseren dermalen 
allgemein bestehenden Toleranz-Gesatzen henommen werden solle*. Wien.

1792.
X. Kaiser Franz II. bestatigt die Rechte und Freiheiten der Stadt 

Jablunkau mit demselben Yorbehalt, wie in dem vorhergehenden Dokumente,
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Zur Geschichte Schlesiens 
im Drei^igjdhrigen Kriege<

Von Prof, S. O o r g e.

In der Zeif nach der Katastrophe von Eger {25. Februar 1634) isl die 
Tatigkeit der Wiener Zentralfinanzbehórde, der Hofkammer, vornelimlich, wie 
iiberhaupt im DreiBigjahrigen Kriege, den Konfiskationen zugewendet. Reichlicli 
flieBen in dieser Flinsicht die Quellen ftir Bdhmen.') Im Folgenden soli aber 
einiges das damals nocli ungełeilfe Schlesien Betreffende aus den Akten seine 
Yeróffentlichung finden.

Wegen des Outes B a d e w i t z  im Leobschiitzer Kreis bittet Karl Euse- 
bius Fiirst von Liechtenstein, der Sohn und Nachfolger Karls von Liechtenstein, 
der 1613 und 1622 Troppau und Jagerndorf erhalten hatte, ais Regierer der 
eben genannten Fiirstentumer um Abschaffung des Seguesters, Der Fiskus bat 
auf dem Gute, das jetzt ode stelit, 500 fl. zu fordem und die Schneckenhau- 
sische W itwe und Familie haben dadurch Schaden, Im anderen Falle konnte 
sie jene Summę leicht bezahlen. Auch sonst wurden alle in den Furstentiimern 
Troppau und Jagerndorf vom Kaiser eingesetzten Seguester abgeschafft.' )̂

Kardinal Fiirst Franz von Dietrichstein, der Statthalter Mahrens, soli 
den hievor begehrten Bericht und das Gutachten Ober die von Friedrich von 
Opperstorff und Hans von Rothal in ehelicher Vormundschaft ihrer Gemahlin- 
nen gebetene Abstattung der bei der Herrschaft F r e u d e n t h a l  rechtmallig 
habenden Anforderungen befordern.-’*)

Die schlesische Kanimer soli gutachtiich Ober die Bitte des Hofkam- 
merkanzlisten Jodok Hieronymus Lindtner um das Gutel O ó r g w i t z  bei 
NeilJe ais Gnadenrekompens in Abschlag seiner Hofsanforderungen berichten. 
Das Gut liegt Stunden von der Stadt NeiBe, gehorte fruher dem dortigen 
Burger und Schneider Hans Scholz, der sich zum Feinde schlug und noch 
dort aufhalt, Lindtner ist auch der erste, der dies angezeigt hat.̂ )

') Oorge, „Das friedlandiscite Konfiskationswesen", BielitzerOymnasialprogramm, 1894. 
9 Allgemeine Akten 12. August — 12, Februar — 1634 ddo. Wieti.
9 Allgemeine AA, 10, Janiiar 1635, Konzept.

Allgemeine AA, 7, Juli 1635, Konzept.



Weiland Erzherzog Karl Ferdinand, Bischof von N e i B e hafte den 
Jesuilen daselbst zu einer Fundation den dritten Teil des Miinzsclilagschatzes 
in Ósterreich, Mahren und Schlesien bestimmt und zuerst auf die T r o p p a u -  
i s c h e n  K o n f i s k a t i o n e n  gewiesen. Da von dort nichts zu eriangen war, 
sollte es von itiren Landesanlagen defalziert werden, was aber die schlesische 
Kammer wegen der finanzielien Konfusion und der Konsequenzen zuriickwies, 
Am 30. Marz 1600 erhielten jene die jahrlichen 7000 fl. Interessen von den ihnen 
von Erzherzog Karl Ferdinand legierten 240.000 fl. Kapitał aus den O p p e I n - 
s c h e n  und R a f i b o r i s c h e n  Gefallen.*) Diese Akten enthalten unter anderen 
wie die Fortifikation von NeitJe auch die Antizipation von Getreide im Jahre 
1633 seitens der schlesischen Stande und ihre Anspriiche daraus sowie ein 
Yerzeichnis der Gegenstande, meist Kirchengewander und dergleichen, welche 
die Jesuiten aus dem Schatzgewolbe daselbst entlehnt hatten und nicht resti- 
tuieren wollten.

Kaiserlicher Befehl an die schlesische Kammer wegen Yerordnung bei 
dem Fiskal daselbst, da nach dem Absterben des letzten Flerzogs zu T e s c h e n  
(Friedrich Wilhelm) 1626“) dieses Land dem Kaiser ais Kónig von Bohmen und 
obersten Herzog in Schlesien anheimgefallen sei, das fiir den Fiskus Notige 
vorzukehren und urn einen Zitationsbefehl an die jetzt regierende Herzogin 
(Elisabeth Lukretia, Gernahlin Gundakers von Liechtenstein,'*) einzukoinmen."*)

Die oben genannte Elisabeth Lukretia, Herzogin zu Teschen und GroB- 
Glogau, Fiirstin von Liechtenstein, verwendet sich fiir T e s c h e n  und J a b l u n 
kau wegen Nachsicht der BiergelderA)

Die Schonaichischen Giiter C a r o l a t h  (in den AA. Carlath) und Beu- 
then (Nieder-B., nicht zu verwechse1n mit dem Henckelschen Ober-B.) im Lieg- 
nitzschen, in der mittleren Taxe auf 400.000 schlesische Taler a 72 kr. (I schles. 
Tir. =  l*/ó fi. rheinisch) angeschlagen, auf denen aber 170.000 fl. liguidierte 
Schulden hafteten, erhielt der aus der friedlandischen Affaire bekannte Oberst 
Johann von Gótz fiir die thm ausgesetzten 200.000 fl. fiir Kriegspratensionen 
und Onade administrationsweise gegen Ubernahme jener Schulden. Zu einer 
erbeigentiimlichen Einraumung dieser Giiter an Gótz und nach seinem Tode
in der Schlacht bei Jankau im Jahre 1645 an serne Familie kam es nicht, viel- 
mehr besetzte sie nach dem Westfalischen Frieden der Bruder des Hans von 
Schonaich, dem zur Zeit des Falles Friedland die genannten Giiter entzogen 
wurden, nachdem er schon in der ersten, bohmisch-pfalzischen Rebellion mit
einer Geldstrafe belegt worden war, Sebastian Schonaich, und erhielt sie in
seinem Todesjahre 1650 auch zuriick. (Oenauer betragt die mittlere Taxe
428.481 Taler, die gróBere 606.554 Taler mit 14.120 Talem Abzug. Die Summę 
aller Schulden betrug 370.819 schlesische Taler; zu den liquidierten Schulden
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9 „Herrschaftsakfen" — abgekiirzt HA. — N. I,
9 Ricliti^ 1625, Biertnann, Oesdi. Teschens, 1863, S. 225.
O Biertnann, 1. c., 225 ff., iind Derselbe, Oesch. des Protestaiitisniiis in Óst,-Schlesien, 

Piag, 1897, 36 iind 65 ff.
9 Allg. AA. 20. August 1630.
9 IIA . T. 2, 1. ( 17.) Februar und 8, Mai 1635.



gchórteii iiiigefalir je 70,000 Taler oder fl. fiir die Jesuiteiifiindation in Ologau 
und das Oymtiasium in Beufhen.O

Das Gut j u p p e n d o r f  (Regierungsbezirk Bresiau, Kreis Guhr) des 
Hans Sigmund Kreckwitz, taxiert auf 102.419 fl. oder sciilesische Taler, erhielt 
Graf Hieronymus Montecuccoli fiir die 80.000 fl. Onade — in den allg. AA. 
27. Marz 1636 nur 60,000 0. — seines Bruders Ernst, der bei Breisach yerwundef 
worden und am 7. Juni 1633 gestorben war. )̂ Ursprunglich wollte man das Gut 
der W itwe des Kreckwitz gegen Bezalilung der 80.000 fl. an Montecuccoli iiber- 
lassen imd erst, ais dies nicht moglich war, man auch kein Bedenken mehr 
wegen der Richtigkeit der Kondemtiieriing des Kreckwitz hatte, erhielt Monte
cuccoli die wirkliche Immission, jedoch mit dem Reseryat, daB den liguidierten 
Schulden die Prioritat yerbleibe. Friiher hatte man Montecuccoli mit anderen 
in der Gesamtsumme von 330.000 fl. auf die behandelten Schonaichischen Gii- 
ter Carolath und Beuthen, auf 513.000 0. taxiert, weisen wollen, doch ging man 
dayon unter anderem wegen der Schwierigkeit der Teilung ab.'**)

Ober Aufforderung der Hofkammer berichtet die schlesische Karnmer 
wegen der Bitte des Rittmeisters Kaspar Sallawa um Uberlassung des Outes 
K I e i ns te in  im Oppelnschen ais Gnadenrekompens, daB dieses nach Nikolaus 
Strzela w, der bei den Schweden und Sachsen gewesen sein soli, auf 8000 Ta
ler geschatzt sei, wahrend es Sallawa nur auf 3— 4000 fl. anschiage, dafi es 
ferner unter der Jurisdiktion Kónig Ferdinands III. sfehe und schlieBlich nicht 
konfiskabel sei, weil alle, die nur beim sachsischen Heer waren, pardonniert wurden.^) 

Der Hauptmann der Herrschaft Mittelwald im Glatzischen, Georg Gro- 
nenberger, hatte von Martin Franzens Erben — genannt wird auch ein Johann 
AngelodeMorgante — dasfreie Bauerngutel O b e r - S c h w e d e l d o r f  daselbst um 
800 Schock (meiBn.) gekauft. Wegen etlicher Roboten und Hórigkeiten darauf wollte 
er sclion yom Kauf zuriicktreten, doch wurden ihm dieselben erlassen und er 
hatte nur die Zinsen zu zahlen und die Waldfuhren zu leisten. Spater wurde 
es ihm auch ais Gnadenrekompens ans dem Lehen iiis Erbe transfer!ert.“)

Der Besitzer der genannten Herrschaft M i t t e l w a l d ,  David Heinrich 
Tschirnhaus, war wohl yon der letzten Konfiskationskommission iiber die fried- 
landisclien Angeiegenheiten freigesprochen worden, doch wird er erst jetzt nach 
Vorlage der Akten seitens des Glatzischen Fiskals Martin von Knobelsdorf und 
des Landeshauptmanns daselbst an die Hofkammer — erwahnt werden auch
43.000 entfiihrte Taler oder fl, — mitteist kaiserlicher Resolution ddo. 16. Mai 
1637 ganz frei gesprochen und die Restitution seiner vom Friedlander wegge- 
nommenen Giiter anbefohlen, doch muB er sich mit den jetzigen Besitzern 
wegen der Melioration abfinden,*’)
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') Allg. AA. 24.Jiitii, 6. Juli uud 20. Septeinber 1635, 12. Janner 1637; HA. B XVl/2 
2 4. ApriI 1637 die sogenannte „HoffmanniscUe Konsignation" — Oorge, 1, c. — , HA. C 1 
0. ApriI 1636, 24. Dezember 1637, 18. Marz 1647, 3. Mai 1648 und 23. April 1649; Johann
Hubner, Oeiiealogische Tafeln, Lcipzig, 1744 etc., 111. Band, Tabelle 924.

2} Wurzbach, Biographisches Lexikon, X IX , 45.
3) Allg. AA. 28. Dezember 1636, 8. ApriI Audieiiz — und 22. September 1637; 

HA. B. XVI/2 4, April 1637 „Hoffmanns Konsignatiori“  und „Lehcufaszikel 1638— 1648“  sub 
4. Februar 1638.

■*) Allg. AA. 9. Mai und 29, Nocetiiber 1636,
O Allg. AA. 9. und 12. Juni 1636, „Lelienfaszikel“  24. Juli 1638. •
'■) Allg. AA. 12. nncl 15. Jiini 1637.



Auf den Gutem He inzen- und K u n z e n d o r f  im Glatzischen hat 
der Kaiser 12.000 fl. zu fordem — es ist '/« des Wertes fiir die Transferierung 
aus dem Lehen ins Erbe. Von der genannten Summę sind der W itwe Anna 
Maria des Hofvizekanzlers Wolf Fenk 5000 fl. ais Onadenrekompens angewie- 
sen und von den Montanischen Erben unweigerlich zu zahlen.*)

Die Herrschaft S e i d e n b e r g  in der Oberlausitz, jetzt im Regierungs- 
bezirk Liegnitz, konfisziert nach Christoph von Ródern, wurde 1630 dem Ober- 
amtskanzler in Schlesien, Christian von Nostitz, urn 46.000 fl., zahlbar in jahr- 
lichen Rafen i) 7000 fl. zu Walpurgis und Michaelis, ais Lehen iiberlassen. 
Friiher war sie mit 57.000 fl. taxiert, aber es bestanden Differenzen wegen der 
Braugerechtigkeit mit Bautzen, wegen des Guts Oppelsdorf mit einem Haug- 
witz und wegen eines Waldes, Oschar — auch Beschau, Tschau — genannt, 
den Wailenstein zur Herrschaft Friedland gezogen hatte. Letztere Strittigkeiten 
setzen sich noch 1634 und 1636 fort, wo Nostitz wegen seiner Yerdienste um 
Nachsichf des Kaiifschillingsrestes per 32.000 fl. und urn eine Kommission zur 
Regelung der Waldfrage bittet. Doch muB er sich im Hinblick auf die Pfand- 
verschreibung der Lausitz an Sachsen, auf die jurisfische Seite dieser alten 
Strittigkeiten und darauf, daR dem Nostitz die Zinsen vom Kaufschilling nach- 
gesehen wurden, bei den schweren Zeiten gedulden.-)

Alte Grenzstreitigkeiten bestanden auch zwischen Olatz,  das damals 
unter der Junsdiktion Konig Ferdinands Ml. stand, und den bohmisdien Herr- 
schaften Neusładt an der Mettau, das Wailenstein nach Rudolf von Stubenberg 
erkauff und dann an Maria Magdalena Tr^ka vertauscht hafte, wegen des soge- 
nannten Baar oder Spiegelbergs seit 1615 und zwischen Glatz, beziehungsweise 
H u m m e l  im Glatzischen und der bóhmischen Herrschaft Opoi^no, beziehungs
weise Frimburg, einer alten triUkischen Besitzung, seit 1544.̂ )

Urn das konfiszierte freie Richtergutel O b e r - S t e i n a  im Glatzischen 
bittet der Dekan zu Oppeln, Hieronymus Keck, gegen Zahlung der Kontribu- 
tion, Widmung eines Teiles ad pias causas, Abstattung der Lasten an die Stadt 
NeiRe und an die Straubischen Erbend)

Das konfiszierte Lehengut N i ed er-Ste i  na ebendaselbst mit Carl und 
Hillebrandt oder Oillbrandt war, taxiert auf 38.882 fl. 18 kr., dem kaiserlichen 
Leibmedikus Gisbert Vossus von Vossenburg derart erblich iiberlassen worden, 
dafi ihm 30.000 fl. ais Onade defalziert wurden und er den Rest an die Dau-
gische W itwe und andere Kreditoren zahlen sollte. Spater besaR es Hermann
Gisbert oder Giselbert — in einem A. durchgestrichen und dafiir Arnold ge- 
setzt — von der Hem. Gegen Erlag von 3000, beziehungsweise spater nur 
500 schlesischen Talern erhielt er die liohen Regalien, wie das halbe Kirchen- 
lehen, das Obergericht und den Wildbann, worunter auch das schwarze Wild, 
ausgenommen die Hirsch- und Lustjagden.")

') Allg. AA. 3. und 4, Jutii, t7. August, 21. und 27, November 1637.
=) Allg. AA.26.Juli 1634; HA. S V III. sub Seidenberg 13. Jiini 1636; *Leheiifaszikel 

26. Mai 1630.
9 Allg, AA. 22,Juni 1634, Dezember 1635 und 26. Juni 1636.
6 Allg, AA. 18. Juni 1636.

Allg. AA, 16. nnd 17. — Audienz 6. — Oktober 1637; łLelienfaszikel* 25. Jantier 
I628 utid 25. Oktober 1637, Konzept.
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Dem Oberst Stanislaus Kasimir de Podliorcc (Podhaice) Wolski waren 
wegen der Verdienste setnes verstorbenen Vaters Nikoiaus urn Ósterreich
25.000 fl. Onadenrekompens aus Extraordinarmitteln artgewiesen worden. Die 
schlesische Kammer bat nun Ober die Beschaffenheił der beiden Oiifer T u r a 
wa und L a s s o w i t z  im Oppelnschen, die nach Johann Dubrawa Jascenski * 
dem Fiskus anheimgefallen sein sollen, zu berichten.M

Hier sei auch erwahnt, dali Johann Kasimir, Prinz der Reiche Polen 
und Schweden, von Anfang 1636 jahrlich 12.000 fl. aus s c h l e s i s c h e n  Kam- 
mergefa l l en ,  speziell Biergeldern, erhalfen sollte,-) ferner Seine kónigliche 
»Wurden« von Polen von einem Kapitał von 400.000 fl. jahrlich 20.000 fi. In- 
teressen aus s c h l e s i s c h e n  L a n d t a g s b e w i  11 i gungen.  Fiir das jahr 1636 
sollte die Stadt Breslau ihre Landtagsbewilligungsguote antizipieren,^) wie denn 
auch die schlesische Kammer dem polnischen Residenten am kaiserlichen Hofe, 
Franz Bibori, die 2500 fl. jahrlichen Deputats von den 20.000 fl. reichen sollte.-*)

Der Burggraf von Oppeln, Daniel Scholz, berichtet iiber die Bitte der 1 
Witwe Anna Larisch urn Nachsicht von 3000 Talem nebst 1700 Talem ver- 
sessener Steuern, welche auf ihrem von Soldaten ganz ruinierten Gutel K u c h l o ,  
haften. Die Hofkammer isf fiir die Nachsicht der Halfte und die Zahlung den 
anderen in drei jahren.")

K o s c h e n t i n  und L u b l i n  itz {in den AA. Lublin) im Oppelnschen, 
ersteres an der polnischen Grenze, werden ais Kammerguter bezeichnet, die 
nach der Ansicht der Hofkammer, wenn auch das erstere diirren Boden und 
Hammerwerke ohne Abgang hat, nicht zu veraufiern sind. Ersteres hatte aber 
vorher johann Kochtitzky gegen einen Pfandschilling von 11.000 Talem — 
auBerdem hatte er eine Gnade von 4000 fl. rh. oder 3333 Talern —  oder viel- 
leicht sogar im Erbkauf bei einer Taxe von 30.000 Talern inne, wahrend Ko- 
schentin ausdriicklich ein Kochtitzkysches Erbgut genannt wird, wie denn auf 
dasselbe Nachkommen und Yerwandte Anspriiche erheben. 1640 erkaufte 
Friedrich Blecha auf Lub von Guttentag Koschentin nach dem kondemnierten 
Andreas Kochtitzky urn 47.000 fl. und hatte es 1643 ausgezahlt, wobei voll- 
standiger Schutz yersprochen wurde. Er yerkaufte es aber wieder an den 
Baron von Reuten. Nun werden trotz jenes landbrauchigen Schutzes von Bo- 
huslav, dem Sohne Friedrichs von Blecha, 880 Taler versessene Kontributionen 
verlangt und er deswegen mit Exekution bedroht.**)

Johann Mierosowski bittet urn Nachsicht der schon von seinem Vater 
her schuldigen Kontributionen von den Gutem M i c h a ł  ko w i t z  im {Ober-) 
Beuthener und M y s i  o wi tz  im Plesser Baronat, Er begrundet dies damit, 
dali die Giiter durch Abtretungen an den Krakauer Bischof und durch Ver- 
wustung herabgekommen seien sowie mit seinen Hofdiensten, so dafi dies 
nach lefzterem eine G  nad en rekom pens ware, Die schlesische Kammer ist da-
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0 Allg. AA. 11. Janner und Febriiar )6J6.
O Allg, AA. 15, Janner 1636. 
i) Allg. AA. I. und 10. Febniar 1636.
'*) Allg. AA. 16. September 1636. 
i) Allg. AA. 6. Mai 1636.
*) Allg. AA. 12. Janner, 30. Mai — Audienz 28. April — und 18. August 1637: HA.

K 4, L V IIi und ebds. 8. — 12. — Noveinber 1636, S V III 1—3 8. November 1636.



gegen, weil Oberschlesien wetiiger devastiert sei ais Niedersclilesien. Miero- 
sowski wird auch definitiv abgewiesenJ)

Auf die ostsclilesisclie Herrschaff T r a c l i e n b e r g  des in die friedlan- 
disclie Erliebung verwickelten Reifergenerals Hans Ulrich von Schaffgotsch wird 
der kaiserlictie Feldherr Melchior von Hafzfeld mit seinen 200.000 fl, Onaden- 
rekompens gewiesen. Er iibernahm auch spater diese Herrschaft, welche sich 
nicht teilen iieli, weil bei den schlesischen Standen die Huldigung nur von 
einem geleistet werden konnte, doch muBte er die anderen mit ihren Gnaden- 
summen darauf Gewiesenen abledigen. Es waren dies; Oeneralwachtmeisfer 
Johann Wangler der Altere und sein gleichnamiger Sohn mit 80.000, bezie- 
hungsweise 20.000 fl., Reichsvizekanzler Peter Heinrich von Stralendorf mit
50.000 fl., dessen Schwester, W itwe nach dem Oberst von Baldiron, mit
35.000 fl., so daB sich der Gesamtbetrag der auf Traclienberg Gewiesenen auf
385.000 fl. belief.')

Die Kinder des vorhin genannten Schaffgotsch: Anna Elisabeth, Chri- 
stoph, Hans Ulrich, Adam und Ootthard, welche von den Jesuiten in Olmiitz 
unter der Aufsicht des Kardinals Dietrichstein katholisch erzogen worden waren, 
erhieiten aiiBer den Kleidern und Tapeten, die auf dem Rathause zu Glatz auf- 
bewahrt wurden, Geldsummen auf verschiedene in den kóniglichen Fiirsten- 
tuniern Jauer und Schweidnitz gelegene Schaffgotschische Herrschaften ange- 
wiesen, und zwar die Tochter 20.000, jeder der vier Solnie 60.000 fl., zusam- 
men 260.000 fl. SchlieBlich fieleti nach dem Westfalischen Frieden und wohl 
infolge der in dernselben festgesetzten Amnestie dem iiltesten Sohne Christoph 
die vaterlichen Giiter G r e i f e n s t e i n  und K y n a s t  zu, so daB von dem gro- 
Ben Out Trachenberg abgesetien in dieseni Falle eine wesentliche Restitution 
eintrat,*̂ ) Von den in Glatz aufbewahrten Mobilien erhieiten iiberdies die Kir- 
chensachen die Jesuiten und die Bruderschaft »Unserer lieben Frau in G l a t z  
zu gleichen Teilen, einen Teil der Kleider und geringere Mobilien nebst 500 fl. 
Onade der Fiskal Johann Neidlinger daselbst mid der Hofkammerrat Hans 
Jakob Stella in Wien fiir seine Anspriiche das Silbergeschmeide. Der Wert der 
Kleider betrug 3748 fl. 30 kr. Voii den GCitern sollten die Kinder bald G r e i 
f ens te in  — die hóhereTaxe betrug 427.349 fl., die niedere 306.870 fl.— , bald wie-
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1) Aitg. AA. 24. November l(i35, 11. und 13. Febriiar 1636.
=) Gorge, I.C., 30 f .; allg. AA. 10. Juli 1636, 28. Seplember ~  Aiidienz 17. Septeiii- 

ber und Prag 30, Juni — 1637; HA. B  X V I 2 Hoffnianns Konsignation- 4, April 1037, S i l  
sub 22. Mai 1638 iind T 4 1 Hoffinaiiz 14. Juni und 28, August 1645. Die Summę von
385.000 fl. eiitspricht der liimimgelegten* Taxe. Daneben existiert efne ganze Reihe von
Taxen, wie die urspriingliche mit 310.000 Dukaten — #  — a 3 fl, — 930.000 fl., in anderer 
Valuta nur 658.750 fl., ferner eine mit 406.006 fl, und die Hatzfeldische »Kontrataxe« 'mit 
317.160 fl. Die Summę der aus den Oulsgefalleu zu zahlenden Scliulden belief sich auf 53.554 
schlesische Taler, von denen 23,580 Taler »siibleviertt wurden. Doch kamen liiezu die wohl 
mcht imbedingt, aber immerhin doch zu bezalilendeu 24,969 Taler der Breslaiier Kreditoren. 
Mit Riicksicbt auf die hohere Taxe wurde anfangs noch Oberst Fernemout mit seinen 80.000 fl. 
Onadenrekompens auf Trachenberg, spater jedoch anf kiinftige schlesische Konfiskationen im 
allgemeinen gewiesen.

Oorge, I, e., 55; allg, AA. 2. August imd 1, Oktober 1636; HA. S II 1—3 siib
12. und 22. April, 4., 6. und 24. Septeniber imd 24. November 1636.



der Sc  Ji m i ed eberg  — die liólierc Taxe bet rug 328.609 fl., die iiiedere 
216,636 fl.— und O e r s d o r f  — die hóhere Taxe betrug 107.150fl., die niedere 
88.362 fl. — bei einer Ubernahme von nur 44.000 fl. Schulden erhalten. Nach 
dem »Konfiskałionsprotokolb, I, 181 f. verkaufte Kaiser Ferdinand III. 1639 dem 
Orafen Flermann Czernin Schmiedeberg in der niederen Taxe von 216.636 fl.

Da wir so wieder in den friedlandischen Kreis eingefreten sind, sei 
zum Schlusse noch bemerkt, daB die friedlandischen FurstentUmer Sagan  
und G r o B - G l o g a u  nach dem Tode Friedlands unter die Jurisdiktion des 
Kaisers fielen. *)
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') Rankę, 1, c., 71 nnd 163; Oorge, 1, c., 60 nnd 62, an letztereni Orte zu berich- 
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Der Komponist Karl Dilters 
Don Diltersdorl und seine 
Beziehungen zu Freiiioaldau.

Von Oskar M i c k l i t z ,

Durch die in Freiwaidau im Sommer des jahres 1898 stattgefundene 
Ausstellung von verschiedenen Oegenstanden aus friiherer Zeit, ais altem Haus- 
gerat, besonders aber von Trachtenstiicken der hiesigen Stadt- und Land- 
bewohner aus den letzfen 2 Jahrhunderten sowie von Buchern und Bildern von 
hervorragenden, fiir die Oeschichte der genannłen Stadt und ihrer Umgebung 
bedeutenden Mannern und Frauen gelangte auch der Name und die Lebens- 
geschichte dieses beriihmten Tonsetzers und Musikkiinstlers bei den musik- 
liebenden Kreisen wieder in frische Erinnerung, dte bis dahin zumeist 
nur auf manche hoher gebildete, ausiibende Tonkiinstier sich beschrankt hatte. 
Diese Erinnerung erstreckte sich auch auf einen Teil seiner ehemals so be- 
liebten Opern- und Orchesterwerke, So wurden gelegentfich des 100-jahrigen 
Todestages von Dittersdorf (31. Oktober 1799) einige derselben, aus Staub 
und Moder so zu sagen, ausgegraben und feierten eine wenn auch nur kurze 
Auferstehung, wie z. B. die komische Oper (Singspiel) »Doktor und Apotheker« 
durch mehrere Auffiihrungen im Breslauer Stadftheater. Ebenso sind in dem 
darauffolgenden Winter 1899 an anderen gróBeren Kunsłstatten Deutschlands 
und Ósterreichs auch einige seiner gelungensten Symphonien und bekannten 
Oraforien zur Auffiihrung gelangt.

Die Erinnerung der hiesigen Bewohner und mancher fremden Ausstel- 
lungsbesucher an Dittersdorf wurde besonders wachgerufen durch die in der 
erwahnten Ausstellung befindlichen Medaillenbilder dieses beriihmten Tonsetzers 
und seiner Oemahlin, der friiheren Opernsangenn Nikolini,') aus ihren jiingeren 
Jahren, sowie durch die feierliche Enthullung einer Gedenktafel aus Saubsdorfer 
Marmor an der AuBenmauer des fiirstbischóflichen Schlosses in Freiwaidau 
mit dem nach jenem Medaillonbiid sehr schon ausgefiihrten Relief unseres

') Einer geborenen Italienerin, mit dem Taufnamen Nikolina, welchen sie mit einer 
kleinen Veranderung des Endyokals ais Kiinstlemamen sich beilegte.
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groBen Tonktinsllers. Diese Feier fand am 24. Oktober am Toreingang des 
furstbiscboflichen Schlosses statt, in welchem derselbe eine Reihe von Jahren 
ais Forstmeister und Amtshauptmann des Fiirstbistums Breslau gelebt und ge- 
wirki hatte. —  Man halte diesen, neben Joh.  Ad. H i l l e r  (1728— 1804') und 
J o h a n n  Schen  k (1753— 183Ó-) auf dem Oebiete des deufschen Singspieles 
bahnbrechenden Tonsetzer, der eine echt deutsche Musik belrieb und kom- 
ponierte und daher von einjgen heimatlichen Chronisten unberechtigter Weise 
ais sOr i i nde r  der  d eu t s c he n  Oper«  bezeichnet wird, sowohl hier an den 
Orten seines Wirkens ais auch in der iibrigen Musikwelt Deutschlands mil 
Unrecht fast vergessen. Und dies war wohl den sonst am Althergebrachten 
hangenden bsterr. Schlesiern umsoweniger zu verzeihen, ais Diiters, vom 
Breslauer Fiirstbischof G r a f e n  S c h a f f g o t s c b  (1747— 1795) berufen, eine 
Reihe von Jahren hindurch schon auf dem Schlosse Johannesberg ais Kapell- 
meisler und Chordirektor des fursibischóflichen Hausorchesters und Sanger-
chores erfolgreich tałig gewesen war und hierauf unter demselben Dienstherrn 
von 1778 bis 1 Jahr vor dem im Jahre 1795 erfolgten Tode seines Gbnners, 
wenn auch mit einer langeren Unterbrechung nach Beendigung des bayerischen 
Erbfolgekrieges, die Stelle eines furstbiscboflichen Forstmeisfers imd Amts- 
hauptmannes in Freiwaldau bekleidet hatte. Unser verdienstvoller Schriftsteiler 
und Geschiehtsschreiber seiner engeren Meimat osterr. Schlesien, B r u n o  
K ó n ig ,  schreibt in seiner »Geschichte von Jauernig und Umgebung«") iiber 
das Wirken des vorgenannten Bischofs folgendes: »Als ein warmer Freund
der Musik errichtete er eine eigene Kapelle und vertraute die Leitung derselben 
dem Wiener Komponisłen und vorziiglichen Yiolinspieler Karl Ditters. Ein
nahe beim Schlosse stehender Turm, tn dem sich der jetzjge Speisesaal be- 
findet, wurde nach erfolgter teilweiser Abtragung ais Theater elngericlitef und
bald wurden daselbst von Ditters komponierte Singspiete und Opern auf-
gefuhrt, zu welchen der italienische Dichter und SchloBpater P i n t u s  gewólin-
lich den Texf lieferte Die Kapelle, welcher unter anderen auch der be-
ruiimte Tonkiinsller W e n z e l  M u l l e r ,9 der tiiclitige Yiolinspieler und Konzert- 
meister F ranz  G o t z  und der vortreffltche Oboist J o s e f  C z e r v e n k a  
angehórten, wurde bald ais die beste rings in den Landen beriiiimt, Ditters 
wuBte sich in kurzer Zeit die Gunst des Furstbischofs in so liohem Maile 
zu erringen, dali ihm dieser beim Papste den Orden *vorn gotdenen Sporn 
erwirkte. Auf Grund dieser Auszeichnung erhob ihn die Kaiserin Maria 
Theresia mit dem Pradikate »von Dittersdorf« in den erblichen Adelsstand und 
der Fursłbischof ernannte ihn an Stelle des im Jahre 1773 vers1orbenen C a j e l an  
von B e e r e n b e r g  zum Amtshauptmanne in Freiwaldau. Weil ihn (Dittersdorf) 
jedoch der Fiirst urn sich haben wollte, so versah sein Amt der dortige Kam- 
merrat und Ditters erhielt die Stelle des Pb i l i pp J. Kun tschky  ais Mitglied der
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9 W ar Kantor der Thomasscluile in Leipzig iiiid der eigentliclic Schdpfer des 
denłschen Singspieles (z. B. »Die Jagd« erfrente sich groller Beliebtheit).

9 Der liebenswiirdige Yerfasser des noeh lieute bekannten Singspieles: i*Der
Dorfbarbier.*

9 Oesehichte samt Fiihrer von Jauernig und Umgebnng, Verlag des mahr.-scliles. 
Sudefengebirgsvereines, Jauernig 1904, Seite 37 ff.

9 Der nachherige Komponist von *Die Schwestern von Prag«, Der Alpenkónig 
und *Des Teufels Anteib und spatere langjahnge Kapelirneister am Wiedener Theater in Wien,



fursibiscliofliclieii Regiening in Johannesberg. — Beim Aiisbrucli des bayerisclien 
Erbfolgekrieges wurde die fiirstliclie Kapelle aufgelóst, und Dittersdorf trat seinen 
Posten in Freiwaldau an, den er in den damals sclir schwierigen Kriegszeiten 
mit groRer Umsicht und Klugheit zu leiten wuRte.

Den gegenseitigen Feindseligkeiten niachte der am 13. Mai 1779 zu 
Tesclien geschlossene Friede ein Ende und Fiirstbischof Schaffgotsch konnte 
wieder auf SchtoR johannesberg zuriickkehren, welches der preuRische Oberst- 
lieutnant von Scholten bis zum 18. Janner 1779 besetzt gelialten, der sieli 
durch die unnachsichtige Eintreibung barter Kontributionen sehr verhaRt ge- 
macht hatte. Die Musikkapelle wurde unter der Leitung Dittersdorfs neu 
zusarnmengestellt und der Ftirst lieR die burgerliche ScliieRstatte bei der Auf- 
fahrtsstraRe vom Schlosse zu einem Theater ausbauen. Unter den mitwirkenden 
Kraften befanden sich 2 Baronessen T a u b e r ,  die Tochter des Landesliaupt- 
inannes F r e i h e r r n  v o n  Z e d l i t z ,  die Regierungsrate B b h m und R i c h t e r  
nebst einer Anzahl von Burgerssóhnen, die sich alle zu sehr verwend- 
baren und tiichtigen Mitgliedern herangebildet hatten. Dittersdorf fiel jedoch 
nach einer langen verdienstvollen Wirksamkeit beim Fiirstbischofe, den eine 
tódliche Krankheit ergriffen hatte, in Ungnade und verlieR 1794 das SchloR, urn 
seinen Posten ais Amtsliauptmann in Freiwaldau wieder zu iibernehmen, worauf 
sich Kapelle und Theater auflósteii. — Jauernig ist ihm jedoch dafiir zu groRem 
Danke verpfiichtet, dali durch sein Wirken Sinn und Liebe zur Musik bei der 
Burgersdiaft eine Heimstatte fand, weiciie es auch bis auf den heutigen Tag 
bei eifriger Pflege jener Kunst geblieben ist.«

W ie wir aus Yorstehendem erselien, wurde Ditters von seinem 
Obnner und Dienstherrn, dem in allen Kiinsten und Wissenschaften er- 
fahrenen Fiirstbischof Schaffgotsch, ais genialer Musiker hochgeschatzt und 
blieb ihm dessen Huld bis kurze Zeif vor dem Tode desselben gewahrt. — 
Wahrend seines mehrjahrigen Aufenfhaltes in Johannesberg und Freiwaldau 
hat Dittersdorf einige seiner gróReren Opern- und Orchesterwerke geschaffen, 
woriiber in Bezug auf dereń Namen, Zahl und Zeit der Ausfertigung die 
von ihm selbst geschriebene Lebensgeschichte (ver!egt in Leipzig bei Spatzier) 
genauere Ausknnft geben diirfte. Leider ist dieselbe jedoch ganz vergriffen 
und mir noch in wenigen Exemplaren yorhanden. {Ein solches war audi bei 
der Alt-Freiwaldauer Ausstellung') vorhanden, weiches ein Burger aus Jauernig 
eingesandt hatte.)

Die Ernennung Dittersdorfs zu einer hóheren Amtsperson, ais welche 
er nicht nur in fachtechnischen Dingen in Wald und Feld zu arbeiten,
sondern auch in der furstbischoflidien Kanziei im Forst- und Justizfache an 
oberster Stelle zu gebiefen und zu amtieren hatte, muli jeden unbefangenen 
Beobachter wohl etwas verwundern; und so mancher von denen, bei weldien 
das Schicksal unseres Tonkiinstlers Interesse erregt, wird sidi fragen, wie 
der hochbegabte Dittersdorf zu einer derartig seinem hisherigen kilnst-
lerischen Wirken in der Musik ferne liegenden, wenn auch Aditung ge-
hietenden Stellung gelangte und wie er ohne eigentliche Yorbildung und 
Yorbereitung die hiemit verbundenen Berufspflichten und Amtsgeschafte

9 Mit mehrereti anderu Amtenken an Uen AnitsiiaupttTiann Dittersdorf, z. B. ein vonihni 
Ijetragener Spazierstock, der in den Besitz des Freiwaldaner Biirgers Rotter tibergegangen war.
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zur Zufriedenlieit seines Dienstherrn aiiszuiiben vermocbte, Aus der voii 
Dittersdorf seibsf yerfabten Lebensgeschichte, welche er wenige Tage vor sei- 
nem Tode beendefe, ist zu ersehen, dali seine Ernennung zum Forstmeister 
und Amtshauptmann in Freiwaldau zumeist aus Ersparnisrucksichten von Seite 
des Fiirstbischofs Schaffgotsch, die sich zuerst in der Auflósung seiner Haus- 
kapelle auBerten, erfolgte, dann aber auch in Folgę des Wunsches, den ausge- 
zeichneten Musiker und hociwerdienten Tonsetzcr, dem auBerdem ein liebens- 
wiirdiges, frolies Wesen eigen gewesen zii sein scheint, so lange ais moglich 
an seiner Seite zu halten und ihm dabei ein genugendes Auskommen zii ge- 
waliren, Dittersdorf war jedoch trotz mangelnder Vorbildung fiir die obige 
Anstellung nicht ganz ungeeignet, denn aus seiner Lebensgeschichte erfahren 
wir, daB fiir seine Ernennimg zueii Forstmeister nocii der wichtige Umstand 
entscheidend war, daB er yon seinen friiheren Dienstleistungen ais Musikus 
und Orchesterdirigent beim Prinzen J o s e p h  v o n  H i l d b u r g h a u s e n  
und in der gleiclien Eigeiischaft beim B i s c l i o f  v o n  G r o B w a r d e i n  
sich einiges theoretisches Wissen, aber wohl zumeist praktische Kenntnisse 
und Fertigkeiten im Forst- und Jagdfache aus reiner Yorliebe fiir dasselbe 
angeeignet hatte. Endlich mag aulier dieser Yorliebe den aufgeweckten, findi- 
gen Musikus, der sich iiberdies ais yorzuglicher Schiitze auf den yorkom- 
menden Jagden des Fiirstbischofs heryoiiat, auch die ihm gewordene gute 
Schulbitdung sehr unlerstiitzt haben. — Die im Yerlaufe des 7-jahrigen 
Krieges erfolgte Auflósung der Hauskapeile des Fiirsfbischofs Schaffgotsch 
sowie die Einschrankung des furstbischóflichen Hoflialtes iiberhaupl, der friiher 
auf einer glanzenden Hóhe gestanden sein soli, wurden fiir den Kirchenfiirsten 
nach der Einnahme yon Bresiau eine bittere Nolwendigkeit, da dieser in 
Folgę yon Yerdachtigimgen seiner Gegner ob seiner sichtlicben Parteinahme 
fiir den ósterreicliischen Hof imd dessen Armee bei Friedrich li. in Utignade 
gefalleti und fiir seinen geheimen Abfall von PreuBen mit der Entziehung 
des gróBten Teiles der reichen Einkiinfte vom preuBischen Anteil der 
Diózese Bresiau bestraft worden war. Deshalb hatte sich Schaff
gotsch nach SchloB Johannesberg zuruckzielien miissen. In seiner Yerbannung 
schuf er imter Ditters' Leitung eine neue Hauskapeile, die mm dasselbe Schick- 
sal ereilt hat, wie die Breslauer. Freilich nur fur kurze Zeit. Denn 1779 komite 
der Bischof sein SchloB wleder beziehen und Ditters seine friiherc Tatigkeit 
yon neuem beginnen. — Es ist woiil anzunehmen, daB Dittersdorf auch nach 
erfolgfem Abgange nach Freiwaldau, trotzdem ihn seine Berufspflichten in der 
ihm yerliehenen biirgerlichen Stellung durch mannigfaclie Oesdiafte bei Forsf- 
itispekfionen, Holziibernalimen, Jagden und Kanzteiarbeiten im Kammeral- und 
Jtislizfache sehr in Anspriich genommen haben mógen, noch immer soviel Zeit 
eriibrigt hat, um seiner holden Muse durdi zeitweise Auffiihrung eines Streich- 
Quar1eftes, einer Sonatę oder Kantatę ein Fest- nnd Dankopfer darzubringen, 
soweit es die yorhandenen, damals noch geringen Musikkrafte in Freiwaldau 
crmóglichten, — Audi die Darbietung einiger seiner grólieren Werke, besonders 
einiger bekannter Singspiele, wurde dem riilirigen Komponisten wahrend seines 
Freiwaldauer Aufenthaltes und seiner zum zweiten Małe erfolgten Anwesenheit in 
Johannesberg ermóglicht. So wurden nach der Musikgescliidite yon Kóstlin (Berlin 
1899) die Singspiele: Doktor und Apotheker — Betrug durdi Aberglaiiben
- *Liebe im Narrenhaiis* — Rotkappchen und »Hieronymus Knicker
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u, s. w. von 1778 bis 1786 gescliaffen, allerdings gelegeiitlidi wiederholter Auf- 
enthalle in Wien, wo er wohl auch die Auffiihrung dieser Singspiele vorberei- 
tet und eingeleitet haben durfte. In diese erwahnte Zeitspanne von 8 Jahren 
falH aiso auch Dittersdorfs Dienstzeil in Freiwaldau, die allerdings nur von An
fang 1778 bis zum Sommer 1779 reicht, ’) wenn wir seinen letzten, fiir sein 
musikalisches Wirken nicht in Betracht kommenden Aufenthalt im Jahre 1794 
bis zum Tode des Fiirstbischofs nicht rechnen. Es iiegt natiirlich die Annahme 
sehr nahe, daB er einen Teil seiner obenerwahnten Spielopern und andere Oe- 
legenheitsstiicke fur Streichmusik wahrend seiner Amtszeit in Freiwaldau kom- 
poniert hat, da die wenn auch langeres Verweilen in Wien mit sich bringen- 
den Reisen dahin hiezu allein wohl nicht ausgereicht haben.

Diese Versorgung Dittersdorfs in Freiwaldau war ein ebenso schóner 
Zug des selbst schwergepriiften Kirchenfursten wie der, daB er dem groBen 
Kiinstler fiir dessen hohe Verdienste auf dem Gebiete der hóheren Musik zur 
Erwerbung des Adels, also zu bedeutender Auszeichnung verholfen hatte. 
Leider trat bald nach setner Ankunft in Freiwaldau am Korper des Ditters- 
dorf eine schmerzvolie Gicht periodisch auf, die ihn sehr plagte und seinen 
sonst heiter gestimmten Oeist sowie sein Gemiit arg niederdriickte, wie 
er in seiner Lebensgeschichte klagt, Das Leiden hatte er sich wahrscheinltch auf 
seinen beruflichen Fahrten und Gangen in den feucht-kiihlen Waldern des Su- 
detengebirges, ungewohnt dieses rauhen Klimas, sowie auf seinen groBeren 
Reisen zugezogen. Dieses hartnackige Letden, welches unsern Tonktinstler 
zeitweise uiifahig zur ferneren Ausiibung seines amtlichen Berufes geinacht 
haben durfte, war es wohl hauptsachlich, warum Dittersdorf nach dem Tode 
seines bisherigen Herm und Gónners von dessen Nachfolger F t i r s t  Hohen-  
l o l i e - B a r t e n s t e i n ,  der die Bedeutung Dittersdorfs fiir die Musik nicht genug 
zu schatzen wuBte, oder ihr vielmelir kein materielles Opfer zu bringen ent- 
schlossen war, bald nach dessen Amtsantritte seine Dienstesentlassung erhielt 
Yielleicht hat es dem Forstmeister-Amtshauptmann auch, wie dies bei genialen 
Menschen und Kunstlern haufig der Fali ist, an dem ndtigen Sinn furOrdnung 
imd Oenauigkeit gefehlt; tatsaclilich war Dittersdorf, ais er seinen Posten 
verlor, ohne nennenswertes Vermogen oder irgend welche Ersparnisse, die 
nach seinen eigenen Mitteilungen wahrend seiner letzten Dienstzeit durch die 
schadigenden Kriegsereignisse sowie durch seine langwierige Krankheit fast 
ganz aufgezehrt worden. Zu diesem traurigen Ende seiner Kunstlerlaufbalin 
in rnaferieller Beziehung mogen aber auch wohl seine Ofteren, damals in Folgę 
imzureichender Verketirsmittel und schlechter StraBen erschwerten und daher 
recht kostspieligen Reisen nach Wien und langeren Aufenthaite daselbst zum 
Zwecke der Ausarbeitung, Vorbereitung und endlichen Auffiihrung der von 
ihm geschaffenen gróBeren Werke, ais Oratorien und besonders der erwahnten 
Singspiele, beigetragen haben, welche oft viel mehr Auslagen yerursachten, ais 
sie in damafiger Zeit mit den ihr eigenen sehr kargen Betragen fiir kiinst- 
lerische Erzeugnisse, besonders auf musikalischem Gebiete, an Geldwert ein- 
trugen. Endlich durfte auch nicht zum kleinsten Teile die von Dittersdorf auf
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9 Unter diesem Zeitraum ist allerdings nur der standige Aufenthalt Dittersdorfs in 
Freiwaldau verstaiiden, denn da er auch bei seiner Riickkehr nach Jauernig in der Stelle ais 
Amtshauptmaini verblieb, ditrfte er uoch ófter an ersterem Orte seine Amtsgeschafte, zeit
weise im Jahre wocheiilang, versehen haben.



seine eigenen Kosten unternommene Griindung des Meierhofes und Weiiers 
D i t t e r s l i o f  die Ursache seiner zerriitteten Vermógenslage gewesen sein,

Freiherr F r a n z  I g n a z  v o n  S t i l l f r i e d  nahm den von Krankheil 
und materiellen Sorgen schwer bedrangten Komponisten mit offenen Armen 
samt seiner Familie auf, die aus der Gemahlin, 2 Solmen und einer Tochter 
bestand, indem er ihnen auf der ihm gehórigen Herrschaft Roth-Lhotta bei 
Neuhaus in Bohmen einen bleibenden Wohnsitz samt vollstandiger Verpflegung 
anwies. Daselbst beschlofi Dittersdorf auch am 31. Oktober 1799 sein Leben, 
nur 2 Tage nach Vollendung seiner Lebensbeschreibung, die er seinem alteren 
Sohne in die Feder diktiert hatte.

Bemerkenswert ist jene Stelie in der Lebensgeschichte des Komponisten, 
in welcher er seine Aufnahme bei Freiherrn von Stillfried und seine, sowie seiner 
Familie Unterbringung auf dessen SchloB Rofh-Lhotta beschreibt. Da mir die 
Mitteilungen Dittersdorfs hieriiber sowie einige weitere Nadirichten des SchloB- 
herm iiber den Aufenthalt der Familie Dittersdorf daselbst und die daraus 
hervorgehende Yerbindung des genannten Freiherrn mit einer Tochter des 
Meisters von einem Mifglied des altadeligen Geschlechtes Stillfried-Rattenitz 
in einem kurzeń Auszug aus der Familiengeschichte giiłigst zur Verfiigung 
gestelit wurden, lasse ich diesen hier folgen, weil er fiir die Beurteiiung der 
bedauerlichen Verhal1nisse, in denen sich die Familie des beriihmten Ton- 
setzers schlieBlich befand, recht bezeichnend ist.

»lm Oktober ISOOschritt Franz Ignaz Freiherr von Stillfried zu einem 3ten 
Ehebiindnisse mit der kaum 20jahrigen M a r i a  Anna,  Tochter des ehemaligen 
Freywaldauer Amtshauptmannes und fiirstbischóflichen Forstmeisiers Karl von 
Dittersdorf, des beruhmten und vielseitig gebildeten Komponisten. W ie Freiherr 
Franz Ignaz ihre nahere Bekanntschaft gemacht hatte, erfahren wir aus Karl von 
Dittersdorfs Lebensbeschreibung (Leipzig 1801), wo Seite291 erzahit wird: Franz 
Ig. Freiherr von Stillfried erfuhr durch eine 3te Hand mein groBes Elend. Oanz 
unvermu1et erhiell ich von ihm fotgendes, tróstliches Schreiben: *>lch habe Ihre 
betriibfe Lage erfahren. Auf einer Herrschaft, die ich mir in Bóhmen gekauft, habe 
ich 3 Wohnhauser. Kommen Sie mit Ihrer Familie in meine Arme. Erhungern will 
ich Sie samt Ihrer Familie nicht lassen, und wir wollen unser Leben beisammen 
beschlieBen.« Mit Freuden nahm ich diese menschenfreundiiche Offerte an und 
warf mich mit meiner Familie — sie besteht aus meiner Frau, zween Sóh- 
nen und einer Tochter, mithin aus 5 Personen, — in die Arme des liebens- 
wiirdigsten Freundes. Oott weifi es, daB ich, wenn tch diesen Wohlthater nicht 
gefunden hatte, langst von Not und Kummer aufgerieben worden ware, und 
alsdann — meine Angehorigen? o Gott! das fuhle, wer es zu fiihlen yermag. 
Da sitze ich nim schon beinahe 2 Jahre in Bóhmen auf der Freiherrl. Still- 
fried’schen Herrschaft Roth-Lhotta im Taborer Kreis unweit Neuhaus. — Der 
von Gram und Krankheit niedergebeugte Komponist starb zu Roth-Lhotta den 
31. Oktober 1799. Seine Tochter Maria Anna, die Baron Franz Ignaz ais 
Waise zum Trauaitar fiihrte, war sehr musikalisch und unter den Auspizien 
ihres spateren Oemahls nach dieser Seite hin ganz besonders ausgebildet wor
den. Doch schon im Winter 1800 legte die jungę Frau zu Wien durch eine 
lebhafte Erkaltung den Keim zu einem Lungenleiden, dem sie am 10. Oktober 
1803 zu Rodaun bei Wien erlag.« — Dies der Auszug aus der Familienge
schichte des Freiherrl. Hauses von Stillfried aus B. I„ Śeite 359.
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Aus der Ehe zwischen dem schon óOjahrigen Freiherrn Franz Ignaz 
mil der Tochter Dittersdorfs waren keine Kinder hervorgegangen, Dieser edel- 
miitige Mann, dem Dittersdorf ein sorgenfreies, kunstlerwiirdiges Dasein in 
seinen letzten Lebensjahren zu danken hatte, war ein Solin des J o h a n n  
J o s e f  F r e i h e r r n  v o n  S t i l l f r i e d  und der M a r i a  A n n a ,  geb, O r a f i n  
S a a l b u r g .  Er war geboren am 3. Janner 1734 zu Neurode (Grafscliaft Olatz) 
und starb am 13. Janner 1805 zu Rodaun.

Dittersdorf war ein sehr fruchtbarer Komponist, denn er hat mehr ais 
30 Opern mit deutschem und italienischem Text, bei 60 Symphonien*), vier 
Oratorien (^Esllier*, »Isaak«, »David« und »Hiob«) und Kantaten, viele Stiicke 
fiir Yioline, Klavier und andere Instrumenie sowie 6 Streichpnartette, Streicli* 
trios u, s. w. geschaffen, unter welchen Kompositionen besonders jetzt die 
noch auf deutschen Opembiilinen dann und wann aufgefiihrten 3 komischen 
Opern; »Doktor und Apotheker« (neu herausgegeben in Leipzig von Klein- 
micliel), dann »Hieronymus Knicker« und das »rote Kappchen« hervorragen.-) 
Durch die Griindung des unweit von Freiwaidau, der i-Perle der Sudeten«, 
idyllisch gelegenen Weilers D i t t e r sh o f ,  welcher zuerst aus einem vom Amts- 
hauptmann Dittersdorf angelegten herrschaftlichen Meierhofe besland und 
seit einer Reihe von Jahren durch den trauien Reiz seiner von prachtigen 
Waldern und Feldgehólzen eingerahmten Umgebung zu einer beliebten Som- 
merfrische geworden ist, hat sich der berulimte Tonkiinstier auch ais 
Amtsliauplmann unter der ganzen Bewohnerschaft unserer Stadt und ihrer 
weiteren Umgebung ein bleibendes ehrenvolles Andenken gesicliert,

In dem Taufbuche, Tom. 111, der Pfarrgemeinde Freiwaidau, — sie 
umfabte in friiheren Jahrhunderten auBer der Stadt selbst auch Buchelsdorf, 
Bóhmischdorf, Sandhubel und die oberen Dorfer Adelsdorf, Thomasdorf und 
Lindewiese — weldies das Verzetclinis der Geburten von 1752 bis 1780 
enthalt, sind nun unwiderlegliche Beweise fiir den Aufenthalt des Komponisten 
von Dittersdorf ais Amtsliauptmann der furstbischóflich Breslauer Amter Frei- 
waldaii, Saubsdorf und Niklasdorf vorhanden. Es sind darin namlich ver- 
zeichnet: auf Seite 1035/36 in der Matrik vom 7. Janner 1778 eine Tochter 
E l i s a b e t h a  etc. und in der Matrik vom 10, Janner 1779 ein Knabe 
F e r d i n a n d  u. s. w. ais Kinder des fiirstbischóflichen Amtshaupimannes 
und Regierungsrates von Dittersdorf und seiner Gemahlin Nikolina mit dem  
W o h n s i t z e  im f u r s t b i s c l i ó f l i c h e n  S c h l o s s e  z u F r e i w a i d a u ,  
welche Kinder in der dortigen Pfarrkirche von den Kaplanen Kiesewetter 
und Pflug getauft wurden. Ein Beweis fiir das besondere Wohlwollen, 
dessen sich Dittersdorf von Seiten des Fiirslbischofs Schaffgotscti erfreute, 
ist der Umstand, dali derselbe bei beiden Kindern, wenn auch nidit
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9 15 Syitiphoiiien sind Ovids «Metamorphosen zu Oruude gelegt,
9 lu der Musikgeschichte von U, A. Kóstlin, o. ó, Professor an der Universitat in 

Oielteii, befindet sieli nocli folgende Bemerknng iiber Dittersdorf: Unter seinen Werken findet 
sich vieles, was der Erlialtung wert ware nnd liente noch Herz und Oemiit erfrenen wiirde.

Insbesondere verdienen seine Streichąuartette, die sich durch saiibere, feine Arbeit, ati- 
luutende Frische und Gesangsreichtiim aiiszeichnen, keineswegs das Los der Vergessenheit, 
dem sie vertallcii sind.



personltch, z l i  Paten stand, jedoch nach dem Gebraiiche damaliger 
Zeit ebenso wie seine entsendeten Vertreter mit allen móglichen Titeln und 
Ehrenbezeugungen im Taufbuche angefiihrt erscheint. — Ich lasse hiemit den 
betreffenden Text aus dem genannten Taufbuche auf den Seiten 1035/36 und 
1095 wortgetreu foigen und bemerke noch, datt diese Abschrift aus dem Tauf
buche mil ausdrucklicher Genehmigung des hiesigen Pfarramtes erfolgt ist. —
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I. /V\onat Janner 1778. (Seite 1035/36)

178

Dies ; R. D.

7./I. cOf</>

C
JS
c.Ci

U

<3Ji/i<Li

T31-c}
uCUco

Elisabetha
Phylippina
Ernestina
Antonia
Nikolina

Parentes: Patrini;

Dem Wohledel- 
geborenenfierrn 
Cantus Difters 
von Dittersdorf, 

hodifurst- 
bischóflichen 

Regierungs-Rath 
in Johannisberg, 
Amtshauptmann 

dereń Amter: 
Freiwaldau, 

Saubsdorf u. 
Niklasdorf.

Mater :

Nikolina

in SchloB Freiwaldau.

Der Hochwiirdigste, Durch- 
lauchtigste, Hochgeborene 
Fiirst u. Herr, Herr Phy- 
lippi, Gotthardi, Fiirst v. 
Schafgotsch, Fiirst zur 
NeyB, Bischof zu Bresziau 
u, Herzog zu Grottkau, 
des Heyl. Rom. Reiches 
Graf u, Semperfrey von u. 
auf Kynast, Freiherr zu 
Trachenberg etc. S tad t  
Ih ro  h o ch f i i r s t l i c h e n  
D u rc h la u c h t .  P rocu-  
ra fo r io  N o m in e  der 
Wohledelgebohrene Herr. 
Herr Ernest von Skalil, 
hochfiirstl. Regier, Rath in 
johannisberg, dann die 
Wohledelgebohrene Frau 
Elisabetha des Wohledel- 
gebohrenen Herm, Herm 
Carolus Freiherrn von Zed- 
litz, hochfiirstl. Bischdfli- 
chen Landeshauptmanns 
Ehegemahlin in Joliannis- 
berg; S ta d t  dereń  Pro- 
CLiratorio N o m ine :  die 
Wohl Edelgestrenge Frau 
Antonia, des Weyi. Wohl 
Edelgesfrengen Karl Stadt- 
miiller, gewesten hoch
fiirstl. Amts - Verwalter, 
Kammerrath u. Rendfmei 
sters Ehefraii.
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Monał Janner 1779

Dies R. D. Infant:

178 lO./i. c:3

73C
13D.cę
U

73

O

Ferdinandus
Eduardus
Rudolphus

Joseph

Parentes;

Dem Wohl Edel- 
gebohrenen 

Herrn Cantus 
Ditters von Dit
tersdorf, Regier, 

Rath 
in Johannisberg, 
Amtshauptmann 

dereti Amter: 
Freywaldau, 

Saubsdorf u. 
Niklasdorf.

M a te r :
Nikolina

in SchloH Freiwaldau.

Patrini:

Der Hochwiirdigste, Durch- 
lauchtigste, Fiochgeborene 
Fiirst u. Herr, Herr Phy- 
lippi Ootthardi, Fiirst von 
Schafgottsch, Fiirst zur 
NeyB, Bischof zu BreBlau 
u. Flerzog zu Orottkau, 
des Heyl. Rornischen Rei- 
ches Graf u. Semperfrey 
von und auf Kynast, Frei- 
herr zu Trachenberg etc. 
Anstadf Ihro Fiochfurst- 
lictie Durchlaucht: Procu- 
ratorio Nomine; der Edel- 
gestrenge Flerr Josephiis 
Stadtmuller, Hodifiirstl. 
Bischófticher Kammerrath
u. Rendtmeister allhier, 
dann die Wohl Edelge- 
bolirene Frau Elisabetha, 
des Wohledelgebolirenen 
Herrn Carolus Freiherr von 
Zedlitz, hochfiirstbischof- 
lichen Landeshauptmanns 
Ehegetnahlin.

W ir ersehen aus diesem, von hohen Titeln fórmiich strotzenden 
Taufdokumenfe, daB die erst geborene Tochter nicht die an den Freiherrn 
Fr. ]g, Stillfried im jahre 1800 verheiratete Maria Anna war, zu welcher 
Zeit die im Taufbuche verzeichnete schon 22 Jahre alt gewesen ware. Weil 
sie jedoch von Dittersdorf in seiner Lebensbeschreibung bei seinem Umzug nach 
Roth-Lhotta nicht ais zweite (altere) Tochter und iiberhaupt erwahnt wird, muB 
wohl angenommen werden, daB sie vorher gestorben ist. Der tm nachsten 
Jahre (1779) geborene Sohn Ferdinand jedoch diirfte einer von den beiden 
Sólinen, die Dittersdorf gelegentlich seiner Ubersiedelung nach Bohmen an- 
ftihrt, gewesen sein.

Obwohl nun Dittersdorf, wie wir in den vorstehenden Mitteilungen 
gesehen, durch die meisten seiner Werke, besonders der komischen Opern,



zu einer groRen Beliebtheił und Beriihmtheit unter seinen Zeitgenossen gelangte 
und in gewissem Sinne bahnbrechend fiir das »Deutsche Singspiei* wurde, 
welches in spaterer Zeit besonders von Lortzing mit Geschick weitere Be- 
arbeitung erfuhr, ist er den Nachrichten iiber seine letzten Lehensjahre zufolge 
dem traurigen und bedauernswerten Geschick vieler anderer grofier Ktinstler 
und Dichter vor und nach ihm verfallen, namlich dem Lose der Armut und 
unverdienten Yergessenheit.

Dittersdorf druckt sich in seiner Lebensgeschichte iiber das ihn in 
seiner letzten Lebenszeit verfolgende MiRgeschtck, welches einesteils in seiner 
Armut und Krankheit, andernteils in seinem unverdienten Yerlassen- und Ver- 
gessensein von Seiten seiner friiheren Yerehrer bestand, sehr treffend aus, 
indem er ungefahr sagi: »Wenn mir alle jene, welchen ich durch die Auf- 
fiihrung meiner Opern und anderer Werke wahre Freude bereitet habe, jetzt 
in meiner traurigen Lage nur ein kleines Entgelt in Form einer geringen Miinze 
verabfofgen wurden, ware ich samt meiner Familie vor zeitlicher Not und triiber 
Zukunft gesichert und konnte meine Lage eine recht zufriedenstellende sein.« 
Der Tod erióste unseren armen Ktinstler und Dulder zu seinem Olticke bald 
darauf von seinen driickenden Erdenqualen,

133



134

niiszellen.
Croppauer Burger Im Schuldenarrest zu Olmû

15̂ 5—1597.
Durcli leichtferfiges Scliuldenmachen des Troppauer Rates, das bekannl- 

licb um 1590 zum volls1andigen Baiikrott der Kommiine fiihrte, wurden die 
einzelnen Burger oft in sehwere NÓten und Bedrangnisse gebracht. Wenn die 
Gemeinde nicht zahite, liielt sich der Glaubiger an den Einzelnen, indem er 
von dem im Schuidschein zugestandenen ExekutionsmitteI der A r r e s t i e r u n g  
oder A u f h a l t  Ling Gebrauch machte. Namliafte Summen schuldefe Troppau 
aucli Olmiitzer Biirgern, so dem Korduanmacher Peter S to  Iz 1500 fl., Hans 
J a h n  1000 Dukaten (— 3000 fl.), Simon G r u b e r  2000 fl. efc,, zusammen 
etwa 10.000 fl. Den 30. Janner 1595 sind zwei Troppauer Lederer (Rotgerber), 
ais sie zum Jahrmarkt nach Olmfitz kamen, von Peter Stolz ins Gefangnis ge- 
setzt worden. Von da aus richten sie den 31. Mai ein flehentliches Gesuch 
an den Kaiser, werden aber erst den 5, August zugleich mit zwei andern Mit- 
biirgern, die inzwischen ebenfalls den Olmiitzern in die Hande geraten waren, 
freigelassen. Es bat namlich der selbe Peter Stoiz am 28. Juli den Herm Ezechiel 
G i e l e r  v. L i l i e n f e l d  und den alten Wolfgang Tan n  iger, beide Gesclimeidler 
und Ratsherrn, auf ihrer Heimreise aus Ósterreicii (vom Kremser Jahrmarkt) zu 
Giebau aufhalfen und saint Wagen und Waren nach Oimiitz bringen lassen. 
Daniel O rund ,  der dritte Mitreisende, »als ein verschmitzter und erfaiirener ist 
auf seinen lahmen Filfien entronnen^, Gieler und Tanniger bezahlten dem 
Peter Stolz anstatt der Troppauer Gemeinde die Schuldforderung und verhalfen 
sich und den beiden anderen Schicksalsgenossen zur Freiheit. Dafiir lieBen sie 
sich vom Ratę dte Stadt-Taberna ais Unterpfand verschreiben. — Miftelsf Schrei- 
bens vom 5. Oktober 1597 beschwert sich der Troppauer Rat bei dem Olmiitzer 
Ober den dortigen Gerichtsschreiber J o h a n  n N eum ann ,  der beim letzten 
Jahrmarkt mehrere Troppauer mit Gewalt aufgehalten und verarrestiert habe und 
bittet um Fiirsprache bei Neumann, damit er die ihm ais Erben Hans Jahns 
gebiilirenden 1000 Dukaten noch langer anstehen lasse. Den 7. Oktober schrei- 
ben die Aufgehaltenen seibst, namlich Wenzel P o k o rn y ,  Wenzel S o w a  und 
Hans K u rz  der jtingere dem Troppauer Rate: Wahrend sie am Michaeltmarkt 
zu Oimiitz ihre Waren feil hatten, seien ihre Mjtbiirger Paul Lo b e rg o t t ,  
Martin U n g e r  und Adam Rotke,  ohne daB sie (die Briefschreiber) davon er- 
fahren, zu den Gerichten in Oimiitz gefordert und arrestiert worden. Doch 
hatten sich dieselben dort, bei Angelobting ihrer Treue imd Ehre auf Wieder- 
gestelltnis desselben Tags auf eine Welle ausgeboten, seien dann zu W , Po
korny und seinen beiden Genossen gekommen, denen sie ihre Arrestierung



mitteilten mit der Bemerkung, Pokorny imd alle andern Troppauer liatten in 
Olmiitz weiter nichts zu beftircliten; Damach aber seien Lobergott, Unger und 
Rotke »unbedacht ihre angelobte Treue und Ehr* von dannen gewichen, sie 
drei (Briefschreiber) aber unversehens von Gerichtsdienern ins Gefangnis abge- 
fiihrt und darin gehalten worden, bis sie mit sieben gesessenen Burgern ver- 
biirgt, »daI3 sie aldorf FuB lialten, von dannen nirgend weichen wollen und 
sich und ihr Hab und Gut gerichtlichen verschrieben haben«, Da sie von 
solchen Schulden nichts gewuRf auch keine Warnung erhalłen, sieli vor Auf- 
lialtung zu huten, biften sie um Auslósung. In Zukunft wiirden sie sich vor 
solchem Ungliick zu bewahren wissen. —

Die Ratsherrn legten das Schreiben dem GemeindeausschuB vor, der 
sich unter dem 16, Oktober dahin auBerte: Der Rat móge nachsuclien lassen, 
wer damals Burgermeister gewesen, der eine ganze Gemeinde ohne ihr Wissen 
so hart verschrieben, ais waren sie seine leibeigene Bauern, dieser solle auch 
die Mitbiirger vom Arrest frei machen. — Es ist anzunehmen, daB der Rat 
trotzdem bald Mittel fand, den Arrestlerten die Heimreise zu eriiioglidien.*}

Troppau. J. Zukal.
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Pfcistisctier Plcin der [landestiauphtadt troppau zur 
Zek des Kongresses 1820.

Seit kurzem erfreiit sich das stadtisclie Museum in Troppau einer iiber- 
aus schbnen und wer1vollen Neuerwerbung, eines Geschenkes der Gebaude- 
Inspekfion der k. k. technisclien Hochsduile in Wien. Es ist dies ein plasti- 
sdier Pian der Landeshauptstadt Troppau zur Zeit des Kongresses im Jahre 1820.

Das Werk wurde voti G e o r g  W ie sn e r ,  Pfarrer zu Sob^dileb bei 
Leipnik, im Jahre 1820 mit peinlicher Sorgfalt und Genauigkeit angefertigt. Durcli 
freimdliche Miłteilung des hodiwurdigen Herm Propstes Norbert K l e in  in 
Troppau erfuhr ich, daB genannter Pfarrer 1782 zu Olmiitz geboren und 1806 
ordiniert wurde; im Jahre 1852 lebte derselbe ais Weltpriester im Ruhestande 
in Laschkau, Dekanat Cech. Derselbe mag vor 1820 in der nachsten Nahe von 
Troppau in der Seelsorge tatig gewesen sein, denn es scheint wolil auBer 
Zweifel, daB mit den im folgenden zitierten Worten Kreuzingcrs (Chrotiik p. 85), 
auf die mich Prof. Dr. K. Knaflitsch in Wien in liebenswiirdiger Wetse auf- 
merksam machte, dieses Werk gemeint ist. Die beziigliche Stelle iautet: »Dem 
ósterreichischen Kaiser Franz i. wurde von einem Oeistlichen der n ach s ten  
Umgebimg (sc. von Troppau) ein kiinstlich yerfertigter Spieltisch zum Anden- 
ken verehrt. Nahm man das Blatt von demselben hinweg, so war innerhalb 
des Tisches die ganze Stadt Troppau mit ihren naheii Umgebungen samt den 
Dorfern Jaktar und Gilschwitz aus Holz geschnitzelt zu sehen. Es verdient 
bemerkt zu werden, daB die Platze und Gassen Haus ftir Haus, nach dem ver- 
iiingten MaBstab beinessen, hier dem Auge siclitbar waren. Der Kaiser liat

') Akten des Scluildenwesens, Miiseiiinsbibliotliek.



grolies Yergiiiigen dariiber geauBert und besclienkte den Spender mit einer 
goldenen Tabatiere, die mit 200 Stuck Dnkaten angefiillt war. Dieser Tiscli witrde 
ziim Andenken mit nach Wien genommen.«

Tatsachlich ist das Stuck Kaiser Franz i. gewidmet, der am 18. Okłober 
1820 nach Troppaii kam und am 26. Dezember mit der Kaiserin Karolina wie- 
der die Riickreise nach Wien antrat. W ie mir die Gebande-lnspektion der 
k. k. technischen Hodischnie in Wien auf eine Anfrage mitteilte, steht es un- 
zweifelhaft fest, daB dieser plastisdie Plan ein Geschenk des kaiserlichen Flaiises 
an die technische Hochsdiule ist, doch ist der Spieltisch im Laiife der Zeit 
bei den seither wiederholt vorgekommenen Neuinyentarisierungen in Yerlust 
geraten und nicht mebr aufzufinden. Ein alter Diener dieses instituts erklart, 
er glaube sich noch desselben zii erinnern. Der Plan, der schon tiicht uner- 
heblich beschadigt war, wurde von dem Troppauer Instrumentenmadier Josef 
Ru^i^ka mit groBer Sorgfalt wiederliergestellt und befindet sich nimrnehr in 
einer eigens hiezu angefertigten Yitrine im Saal 1, Nr. 4327 der stadtischen 
Sammkingen.

Die OróBe des Planes befragt: 1'34 m X  078 m, die OroBe des Vi- 
trinenkastens: 1'5 m X  0'88 m. Die Orundtafe! des Lageplanes besteht aus 
Fichtenholz, daruber befindet sich eine 2. Platte aus Lindenholz, welche die 
einzelnen Objekte: Kirchen, Hauser und Hauschen tragt; die Stadt zeigt einen 
ausgesprochenen Festungscharakter; deutlich sieht man die 3 Haupttore: im 
Siid-Westen das Gratzertor, im Osten das Ratiborertor, im Westen das Jaktar- 
tor; von diesen erscheint das Gratzer- und Jaktartor am meisten befesfigt, denn 
diese Tore besitzen auBerdem Hauptturm nocb einen Yorturm; auBerdem bestehen 
nocb 5 kieinere Mauertiirme imd zwar 3 zwischen dem Gratzer- und Ratiborer
tor, je einer zwischen dem Gratzer- und Jaktartor, beziehungsweise zwischen 
dem Jaktar- und Ratiborertor; Walie und Oraben umgeben die Stadt. Griine 
Wiesen heben sich von falben Feldern ab; StraBen, Gassen und Platze der 
inneren Stadt sind grau gehalten; im nordlichen und óstlidien Teile sehen wir 
die Oppa sich schlangeln nnd den Miihlgraben, im Westen die Jaktarka. Nicht 
nur die kleinste Hiltte, selbst Baume und Straucher sind markiert, desgleichen 
die damals auf Platzen und Gassen zahlreich yorhandenen Auslaufbrunnen oder 
Zisternen. In der inneren Stadf tritt im Osten das machtige Liechtenstein'sche 
SchloB heryor, auf entgegengesetzter Seite im Westen (ungefahr an der Stelle 
der Madchenburgerschule hinter der St, Elisabethkapelle) erblickeii wir ein ins 
Geyierte gebautes, groBes Oebaiide, eine Kaserne; auBerhalb der Stadtmauern 
sieht man im Osten den ausgedehnten Liechtenstein'schen Hof, die fiirstlidie 
SchloBmiihle {jetzf Zuckerraffinerie), die Spitłelmiilile (jetzt Lundwall), die 
Papiermiihle (jetzt Ruffsche Miihle), im Siiden den Fleischerhof (ehemaiiger 
Seminarhof der Jesuiten, Oratzergasse), den Schnellenhof (Ottendorfergasse), im 
Westen den Klippelshof, den Zentzytzkihof, den stadtischen Niederhof, die Drei- 
faltigkeitskirche und den Stadt park, dte Pfortenmuhle (Ausgang der Wagner- 
gasse) Nach amilicheri Aiisweisen zahlte ganz Troppau im Jahre 1818: 8529 
Einwohner, Die obere, wie oben erwahnt, aus Lindenholz yerferiigte Platte ist 
in schragen Linien nach Suden und nach Westen abgesdinitten, so daB hier 
beiderseits die Fichtengrundplatte heryortritt, Auf dem sCidlichen Telle (links) 
lesen wir (mil Beibehalfutig der damals ilblichen Orfhographte): »Oeometrisdi 
Plastischer Plan der oesterreictiiscti schlesisclien Hauptstadt Troppau samt Um-
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gebungen alieriintertlianigst geweiht Sr. Majestat Franz I., Kaiser von Oester- 
reich, Konig von Jerosalein, von Ungarn und Bóhmen, der Lombardey und 
Venedig, Dalmatien, Kroatien und Slavonien, Oallizien, Lodomerien und lilirien, 
Erzherzoge von Ósłerreich, Markgrafe von Mahren etc.

Auf dem westlichen Teile (reclits) sehen wir zunachst die Windrose, 
dann lesen wir;

»Wolmungen der Allerhóchsten und Hóchsten Herrschaften in den 
KongreBtagen 1820*.

Zu bemerken ist, dati den einzelnen Wohnungen die enisprechenden 
Konskriptionsmimmern beigefiigt und auf dem Piane bei dem betreffenden Ge- 
baude verzeichnet sind, so lesen wir:

Se. Majestat, der Kaiser von Ósterreich, Franz I. in Nr. 2 (Landhaus);
Se. Majestat, der Kaiser von Rufiland, Alexander I, in Nr. 378 (damals 

Graf Larisch’sches, jetzt Fiirst Bliicher’sches Palais);
Se. Majestat, der Konig von PreuBen, Friedrich Wilhelm III. in Nr. 377 

(Baron Gastheimb, jetzt Landesregierungs-Oebaude) u. s. w.
Dann lesen wir:
Vom kaiserlich ósterreichisclien Hofe: Se. Durchlaucht, Fiirst Mefternich, 

k. k. Staatsminister in Nr. 298 (Graf Sedlnitzky, jetzt Kaufmann Sonntag) u. s. w.
Ferner:
Vom kaiserlich russischen Hofe; Se. Exzellenz, Graf Capo d’lstria, 

Staatsminister in Nr. 378/379 (Hinterhaus von 378) u. s. w,
SchlieBlich sehen wir den in Wiener Klaftern verzeiclineten MaBstab, 

und dann lesen wir:
»Nach der Natur verfertigł von Georg Wiesner, Pfarrer zu Sobiechleb 

in Mahren, Prerauer Kreises, der k. k. mahr. schlesisclien Gesellschaft zur Be- 
fórderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde corresp. Mitgliede im 
Jahre 1820.«

Beini Aufsuchen der zaiilreich angefuhrten Wohnungen kommt uns 
Prof. J. Zukals vor1rcfflicher Aufsatz: »Das Stadtgebiet von Troppau am Ende 
des 17. jahrhunderts* in Dr. Knaflitsch’ Zeitschrift fiir Gesciiichte und Kultur- 
geschichte ósterreicliisch Schlesiens, Jahrgang 1905/6, Heft 1 und 2, dann, was 
die hist. und kulturhist. Seite des Kongresses betrifft, die ebenso treffliche Ab- 
handlung Prof. Dr. K. Knaflitscli’ : »KongreBvorbereitungen in Troppau im Jahre 
1820« (Wiener Zeitung 16. September 1906) sehr zu Hilfe; man vgl, auch Kreu- 
zingers Clironik, p. 81 ff.

Troppau, im April 1907. Erwin Gerber, Kustos.

137

£iniges Dom alten friedhofe zu freiroaldau,
Von Adolf K  e 11 n e r.

Der erste Friedhof unserer Stadt umgab wie in den meisten Orten 
das Ootteshaus, Die der kafholischen Pfarrkirche im Westen zunachst gele- 
genen Hauser befinden sich auf ehemaligem Friedliofsgelande, gegen Siiden 
reichte der Friedhof bis zu dem zum fiirstbischóflichen Schlosse geliórigen 
Wallgraben.



Anfang der 90er Jahre des 18. Jalirluinderts wurde dieser ersfe Friedliof 
aufgelassen und ein neiier Friedliof in der damals Hintergasse benannien 
Yorsiadt errichlel; 1880 also nacb elwa 90 Jatiren wurde auch dieser Friedliof 
aufgelassen und im Jahre 1906 voilstandig abgerauml, so dad der Plalz, der 
nicht verbaut werden, sondern ais Kinderspielplatz dienen soli, niclit mehr an 
seine friihere Bestimmiing erinnert.

Dieser Gottesacker barg so manches Monument, birgt so manches Grab, 
bei dessen Betrachtung nianch stolze Erinnerung wie ein leiser Schatten durch 
die Seele zog.

Schon im Jahre 1892, also 12 Jahre nach der Anflassung, machte tch 
mir Aiifzeichnungen, die, wenn sie auch auf Yollstandigkeit des Materials gar 
keinen Anspruch machen kónnen, in den nachfolgenden Zetlen niedergetegt 
werden sotlen.

Beim Eingange links sahen wir u, a, die Grahsteine der beiden Erz- 
priester Bude ( t  1859) und Rother ( t  1819). Auf dem in der Friedhofmauer 
angebrachten Grabsteine des letzteren, der sich mancherlei Yerdienste urn unsere 
Stadt erworben, wo er ii, a. auch eine Industrieschuie grtindeie, war zu lesen: 
»Hier ruhet Johann Rother, fb. Com. Schuloberauf. Erzpriester und Stadtpfarrer. 
Ruhe sanft du Yerklarter, du Yater der Armen, W ilwen und Waisen, du Sltilze 
der Lebrer, du Muster und Yorbild der Brtider. Unverge(31icb bleibsi du in dem 
Herzen der trauernden Herde. Schon hast du gelebt im langen Laufe der Zei
ten. Schon hast du errungen das Ziel im Yorgefiihi hoher Bestimmiing.*

Auf derselben Seite lagen in der Nahe Angehórige einer aiten Patrizier- 
familie Freiwaldaus, die des fiirstbischóflichen Oberamtmannes, friiher Sladtsyn- 
dikus Johannes Langenickel ( f  1839) und seines Sohnes, des Arztes Eduard 
Langenickel, welcher, 1850 zum Biirgermeister erkoren, der erste Biirgermeister 
unserer Stadt gewesen ist, welchen ein von 3 Wahlkórpern gewalilter Gemein- 
deauschuB bestellt hal. Er hatte ais Militararzt 1815 den »Feldzug* nach Frank- 
reich mitgemacht; sein diesbeziigliclies Tagebiich befindet sich in meinem Besitze.

in der Nahe der Oraber der LangenickeFschen Familie fanden wir die 
Graber des Thomas Jopin Espuire ( t  1847) aus Newcastle, ferner des Maximilian 
Freiherr von Corbey,*) k. k. Feldmarschallleutnant { f  1848), dann der Arzte Anton 
Giinther ( f  1849), Johann Dittrich ( t  1837), Johann Dittrich ( f  1864). Johann 
Dittrich der Jiingere war ein vielbeschaftigter Arzt, war besonders ais Kinder- 
arzt sehr beliebt, der Altere hal in einem Prozesse gegen Yinzenz PrieBnitz 
— der iibrigens seinerzeit (1851) nicht weit von Dittrichs Orabe bis ziir Her- 
stellung des Mausoleums auf dem Grafenberge eine provisoriscbe Ruhestatte 
gefunden — etne Rolle gespielt; er hatte namlich PrieBnitz, der einen Miiller,
welcher an der Gicht litt, behandelt hatte, wegen Kurpfuscherei betangt. Der
Miiller, der friiher von Dittrich behandelt worden war, war geheilt worden.
Der Richter fragte nun den Miiller, wer ihm denn eigentlich geholfen habe,
Dittrich oder PrieBnitz. Der Muller meinte, alle betde hatten sie ihm geholfen,
Dittrich vom Gelde und PrieBnitz von der Oicht. —

') Maximi1ian Freiherr von Corbey stammte aus Freibiirg im Breisgaii, wo er am
23. April 1775 geboren wurde. BeerUigt wurde er durch den evangelischeii l^farrer zu l lillers-
dorf; der vorher genannte Thomas Jopin stammte aus der Orafschaft Keut iu Etiglaud, war 
57 Jahre alt und wurde voti Christof Barrow, l^rediger der englisciieti Hochkirclie begrahen.
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Infcressant wareti die Sleine des Michael Cliapoclinikoff aus Odessa, 
des J. W , Drummond Esquire, Offizier eines Bengal. Regimentes { f  1850), dann 
der Frau Julia Frances, Relict of Colonel Sir William d’Arley.*) In der Nahe 
befand sich auch das Grab des Oberstleutnant Freiherr Albert von Piiiersdorff 
( t  1869). Unfern des sogenannten Totenhauses, rechts davon war gebettet der 
serbische Outsbesitzer Johann Raits ( f  1865). in der Nahe der rechtsseitigen 
Friedhofmauer fanden wir Josef Adam Willmann, Lokalkaplan aus Friedeberg; 
Anton Freiherr von Langfrey, k, k. tiauptmann ( f  1850); Franz Dubansky, 
k. k. Bezirksrichter ( t  1872), ein Mann der sich seinerzeit ais Syndikus um 
nnsere Stadt verdient gemacht hat; Matias Mutzenbecher aus Hamburg; Eduard 
Albert Briickner aus Hamburg; in der Nahe des Einganges Lndmilla Dambock 
geborene Mestrozi aus Wien ( t  1844), {der Sobn, der Spitzenfabrikant Dambock aus 
Wien hat zwei Votivfenster in unserer katholischen Kirche, St. Ludwig und St. Lud- 
milla darstellend, gespendet); dieEnglander William Stehbing { f  1844) und Samuel 
Sinclair Esqiiire, Mitglied der englisclien Marinę; dann Josef Lichtblau, Erz- 
priester { f  1872), Dominik Schneider, k. k, Gubernialrat { f  1838). Mehr in der 
Mitte befanden sich das Grab des Majors Ottokar Oellert, Ritter des Eisernen 
Kreuzes { t  1873) und das einst ganz in Fltedergebusch befindliche eiserne Grab- 
mal des Emanuel Freiherrn von Bretfeld-Kronenburg, k. k. Feldmarschaltleutnants 
(t  am 7. Juli 1840), »nachdem er seinem Kaiser 52 Jahre treu gedient«. Hoch- 
interessant war auch das Grabdenkmal des Karl von Gentzkow aus Broock in 
Pommern { f  1840). »Er starb in der Blute des Lebens und des Gliickes, der lefzte 
Sohn seines Hauses, hochgeliebt, geachtet und tief betrauert.« Welchem Frei- 
waldauer ware nicht in Erinnerung der >Platzmajor«') Friedrich Beck von Nor- 
dcnau. Er hal hochbetagł, — den Tag von Leipzig 1813 hatte er ais Offizier mit- 
gemaclit — mit Gemalilin und Tochter bei iins seine Ruhestatte gefunden, Er- 
wahnenswert sind ferner die Oraber des Henri Davis Esquire, wenn wtr recht 
entziffert haben, seinerzeit Konsul in Syrakus; des Kaufmanns Lorenz aus Stettin, 
dann vorallem das des josef WeiR.gewesenen Freiwaldauer Magistratsrates, Ehren- 
doktors der Universitaten Oxford und Jena, des ersten wissenscliaftlichen Be- 
griinders der Wasserheilkunde. Zn Breitenfurt bei Niklasdorf geboren, hatte er 
1835 in Freiwaldau eine Wasserheilanstalt angelegt, welche bis zum jahre 1841 
bliihte. Im jahre 1842 griindete er in England die erste hydropathische Anstalt, 
welcher er bis 1843 vorstand. Im Jahre 1844 griindete er in England zu Sud- 
brook-Park in der Nalie von Richmond eine zweite noeli bestehende Anstalt. Er 
starb zu Freiwaldau; das Grabmonument entiiielt folgende Zeilen: Deines Oeistes 
Durst nach Wissen ist gesfillt Am Borti, wo die Weisheit ewig quillt.« >Hier ruhet 
Herr Josef Weill, gewesener Magistratsrat allhier, welcher starb den 20. Marz 
1847, Alt 52 Jahre 10 Monat. Fin Solin desselben Hofrat Dr. Edmund Weili 
ist Direktor der Sternwarte in Wien. Nicht unerwahnt wollen wir ferner lassen 
die Oraber des Pfarrers Johannes Kleinert ans Brynzinka { f  1876), der Hofratsgattin 
Isabella Beothy von Bessengo, geborene Tokody von Szent Andras { f  1870), 
der Marie Potocka, der Augustę Tomaselly, geborene Engert. In der Mitte des 
Friedliofes, links vom Wege befand sich das Grab eines hodwerdienten Schul-

') Also Julie voii Arley, W itwe des Obersten William d'Arley,
9 Er war so eine Art Kiir-Kommissar fiir die iu Freiwaldau—Grafenberg weilendeti 

Gffiziere; sein Solm ist, wenn wir nielil irren, vor kurzem ais k. k. Feldzeugmeister tiiid Oe- 
nieinspektor iti den Ruhestand getreten.
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mannes, des Oberlehrers Franz Jordan { f  1871), der auch Knaben und Madcheti 
in den Oegenstanden der 4,'Hauptscliulklasse unterrichlełe; in Troppau wurde 
dann die Prufuiig iiber diese 4. Klasse gemacht. Audi dem Schreiber dieser Zei- 
len, einem damals anainiscben Knaben, hatte er so viel beigebracbt, dali der 
erst Ojahrige 1858 in das Gymnasium zu Troppau aufgenommen werden konnte. 
Jordan und der »Musterlehrer« und Rektor Josef Peschel ( f  1865), dessen Grab 
in der Nahe sich befand, waren tiichtige Lehrer. Jordans Sohn Adolf starb ais 
Landesoberingenieur in Troppau, Peschels Enkcl, Oberbaurał Karl Stenzel ruht 
ebenfalls auf dem Friedhofe der Landeshauptstadt. An der rechten Seite vom 
Eingange gerechnet befand sicb ein Denkstein und ein sehr eingesunkenes 
Grab. Die Gedenktafel war dem Andenken des in der Schlacht bei Magenta 
gefallenen Offiziers Heinrich von Andreoli gewidmef, Das Grab birgt die Uber- 
reste einer interessanfen Personlichkeit. Die deutsche Obersefzimg der in pot
ni sch er Sp radie abgefaBten Inschrift lautet: »M am er t  D łusk i ,  G e n e r a l  des 
p o ln i s c h e n  Heeres ,  lebte in den letzten Jahren  seiner Ye rbannung  
in KI ei n-Z i n d e l‘), O bersc h I es ien. E r  starb  am 29, D ez e m b er  1843. 
Ein polnischer Patriot hat nadi einem vie!bewegten Leben auf dem Friedhofe 
der deutschen Stadt Freiwaldau endlich die letzte Ruhestatte gefunden,

Nun wollen wir zum Schlusse des Grabes eines Mannes gedenken, 
das kein Kreuz schmuckte, kein Stein ais solciies kennzeichnete, Am 18, Mai 
1880 wurde vom evangeliscben Pfarrer Dr, Julitis Kolatschek aus Hillersdorf 
der am 16. Mai 1880 in Orafenberg versforbene Fridolin Freiherr von Wend, 
Kameralbezirksoffizial beerdigt. Der Mann war in der letzten Zeit seines Lebens 
so aller Mittel entbloBt, dali ihm das Yerhungern — nicht bildlich zu nehmen 
~  drolite! Ein ebenso talentvolIer, ais vom MiBgeschicke verfolgter Schriftsteiler, 
iiber den Wurzbadi, der ihn persónlich kannte, in seinem Lexikon Notizen 
bringt, die leider^yide Liicken aufweisen. Fridolin Freiherr von Wend war 1812 
ais Sohn des Josef August Freiherr von Wend, k. k. Offiziers, spateren Kame- 
ralrates in Prag geboren. Setne Mutter war eine von Grayenegg. Der Yater 
war auch schriftstellensch tatig, von ihm erschien 1834 das Buch »Mancherlei 
aus dem Gebiete der Geschichte und Dichtung«, ein Theaterstuck »Die Prin- 
zessin von Massovien« wurde von ihm aufgefiihrf. Der Sohn beendete das 
Gymnasium in Wien, die Uniyersitatsstudien in Prag, dann trat er bei der Fi- 
nanz-Landesdirektion in Steiermark in den Staatsdienst. Im Jalire 1841 erkrankte 
er an den Masern, welche ilim ein schweres Augenleiden zuriicklieBen, das ihn 
zuletzt nótigte, aus dem Staatsdrenste zu treten. Da die kleine Pension, die er 
vom Staate bezog, nicht reichte, urn seinen Lebensunterlialt zu besfreiten, wid- 
mete er sich der Schriftstellerei und betrieb sie von dieser Zeit ab, indem er 
Korrespondenzen fiir mehrere auslandische Journale sclirieb und anderthalb 
Dezennien lang in Graz imd dann in Prag ais dramaturgisclier Referent tatig 
war. In J. O. SeidLs Tasdienbucli »Aurora«, Jahrgang 1842 und dessen Alma
nach »lduna*', Jahrgang 1844, fanden sich von Wend die ersten Arbeiten, und 
zwar in letzterem zwei Rornanzen, bełitelt »Der Pirat«, zu denen der Maier 
Franz Weigl ein Bild zeichnete, welches der wenig bekannte Wiener Kupferste-
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Tode des Mannes nacli Breslau zog, wo sie kurze Zeit spater starb.



clier Josepi] Jung in Kupfer gestociien hat. 1847 war Wend Mitarheiter des 
Prager Blattes »Ost und West*, 1848 der »Bohemia' und schrieb in diesem 
Jahre auch die politische Schnft »Die beste Regierungsform«; 1850 sollte er 
die Redaktion der ^Wiener (amtl.) Zeitung* ubernehmen, mulite aber nach 
kurzem Versuch seines Augenleidens wegen diesen Plan aufgeben. 1850 kam 
er dann nach Orafenberg, urn mit kurzer Unterbrechung bier in Freiwaldau 
und Lindewiese 3 Jalirzehnte zu verleben, eine wohlbekannte Persónlichkeit, die 
mit den Verhaltnissen wohl vertraut war. Auf Orafenberg beziehen sich seine 
Arbeiten Gólter und Schatten auf dem Orafenberg*; »Die letzte Saison unter 
V. Prielinitz*. Fur die in Breslau erscheinende »Schlesische Zeitung* schrieb er 
Feuilletons, unterzeichnet mit dem Famiiiennamen seiner Mutter »von Oraven- 
egg*. Aus Wend’s eigenen 1869 aus Teschen — er war auch viel ais Korre- 
spondent der ^Silesia* tatig gewesen — an Dr. Constantin von Wurzbach gerich- 
teten Briefen ist zu entnehmen, daB er sich auch mit drarnatischen Arbeiten 
beschaftigt und mehrere Lustspiele gesciirieben hat, von denen er eines, be- 
titelt: »lch habe File*, im Juni 1869 an die Intendanz des Miinchener Hoftheaters 
einschickte, welche ihm das Stiick mit dem Rate zurilcksandte, in der Einfeilung 
der Akte bloB auBere Veranderungen anzubringen; aulierdem enthielt der Be- 
scheid der Hoftheaterintendanz wórtlich folgendes: »Allerdings ist (das Stiick) 
zu behabig, aber anderseits von einem so feinen Oeist, so glanzendem Witz 
und frappanter Naturwahrheit des Dtalogs, daB man auf keinen Fali das Stiick 
kurzweg ablehnen darf. Es ist etwas von der guten alten Schule darin, was 
auch den Darstellern wohitun muB und sicher angenehm auf die Zuschauer 
wirken wird.* Wends eigene wie Wurzbachs Bemiihiingen, das Werk an einer 
Wiener Biihne zur Darstellung zu bringen, scheiterten, Der kranke, iiber solclien 
MiBerfolg erbitterte Dichter zog sich nun ganz zuriick. In den 70er Jahren des 
yerflossenen Jahrhunderts war er fur die in Breslau verlegte, inzwischen aber 
eingegangene ^Schlesische Presse*') tatig, auch ais Lokalkorrespondent fiir die 
»Jagerndorfer Zeitung*; auf karge Honorare angewiesen, denn seine armiiche 
Pension von etwa 200 fi. war schon auf lange Zeit hinaus verpfandet. Ich habe 
den geistreichen Mann gekannt, bin gerne in seiner Gesellschaft gewesen und habe 
ihn schon damals tief bedauert. Sein Grab, das, wie schon erwahnt, ais solches 
nicht gekennzeichnet war, befindet sich vom Eingange rechts in der Nahe des 
ehemaligen Totenhauses. Den literarischen Nachlali Wend’s besiłzt Flauptmann 
Hans Ripper, der Schwiegersohn des V. PrieBnitz.
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Von der Ila(ionalgarde (1848—1851).
Mitteilungen von Bruno Ko  n i g, Jauernig.

Nach der mit Erlali des k. k. mahr.-schles. Ouberniums d. d, Briinn, 
13. April 1848 erlassenen Kundmachung uber die Organisation der National- 
garde des ósterreichisclien Kaiserstaates wurde dieselbe ais eine der festesten 
Stiitzen der konstifutionellen Einrichtungen betrachtet, welche die Aufgabe 
hatte, den Landesfiirsten zu schiitzen, die Verfassung und Gesetze zu scliirmen,

1) Diese Zeitiin(r iieiiiit ilm in eiiiein Naclinifc -einen sehr begabteri geistyollen 
Miiim, tiiditigen Violinspieler unti gediegenen Miisikkeiiner .



Ruhe und Ordniing im Innem aufrechtzuerhalten, die Unabliangigkeit und 
Inlegritat des Gesamtstaates zu wahren und sohin auch jeden feindlichen An- 
griff von auHen gegen denselben abzuwehren.

Zum aktiven Dienste in der Nationalgarde waren alle Staatsburger an 
ihrem bleibenden Wohnorte in dem Alter vom vollendeten 19. bis zum vol!- 
streckten 50, Lebensjahre verpflichteł, welche nicht in die Klasse der Hand- 
werksgesellen, Dienstboten oder Tagelohner gehorten.

Personen, welche das Alter von 50 Jahren uberschritten, jedoch jenes 
von 60 Jahren noch nicht vollstreckt hatten und zum aktiven Dienste geeignet 
waren, wurde der freiwillige Eintrift in die Nationalgarde gesfattef.

Die akademischen Legionen und die bewaffneten Biirger-Korps bildeten 
integrierende Teile der Nationalgarde unter demselben Oberkommando, folgten 
jedoch inbezug auf ihre Yerwaltung und Organisierung den fiir sie festge- 
setzten, besonderen Bestimmungen.

Yon der Yerpflichtung zum aktiven Dienste in der Nationalgarde 
waren enthoben:

a j  die Geisflichen aller Konfessionen,
h ) das Linien-Militar und die zuiu aktiven Dienste einberufene Landwehr,
oj alle besoldeten Finanz- und Sicherheitswachen ohne Unterschied, 

ob sie im Dienste des Staates oder einer Gemeinde standen,
rfj Personen, welche wegen ihrer korperlichen Beschaffenheit oder 

ihres Gesundheitszustandes fiir den Gardediensf nicht faugten.
Endlich waren vom Dienste in der Nationalgarde alle jene ausgeschlos-

sen, welche wegen einer entehrenden Handlung abgestraft worden waren.
Die Nationalgarde imterstand der Zivilautoritat u. z w. in der obersten 

Leitung dem Minister des Innem.
Dieselbe beruhte ferner auf der Grundlage der Gemeindeverfassung 

und war daher auch nach Oemeinden organisiert.
Eine Nationalgarde durfte nur in Stadten, Markten und Dorfern mit

einer Bevólkerung von mehr ais 1000 Einwoiinern errichtet werden.
In jeder Gemeinde, in welcher die Nationalgarde ins Leben trat, be

stand fiir alle thre Angelegenheiten, welche nicht eigentliche Kommandosachen 
waren, ein Nationalgarde-Yerwaltungsrat, zu dessen Obliegenheiten insbesondere 
die Bildung der Nationalgarde auf Grundlage der Stammregister iiber die ftir 
den aktiven Dienst einzurethende Mannschaft, die Uniformierung, Riistung und 
Bewaffnimg gehorte. Yorsitzender dieses Rats war der Nationalgarde-Kom- 
mandant des Orfes, ein Adrninisfrationsorgan und mindestens fiinf, hochstens 
jedoch 11 Nationalgarden aus den verschiedenen Dienstgraden, welche Funk- 
tionare samtlich durch die Wahl hervorgingen.

Der Nationalgarde-Yerwaltungsrat hatte sich in allen Angelegenheiten, 
welche seinen Wirkungskreis uberschritten, unmittelbar an den Landeschef, jener 
in Wien an den Minister des Innem zu wenden.

Die fiir die Zwecke der Nationalgarde notwendigen Aiislagen, insoweit 
ais solche von den einzelnen MItgiiedern der Oarde niclif aus Eigenem bestrit- 
ten werden konnten, liatte ebenso wie alle aus Óffentlichen Rucksichten erfor- 
derlichen Gemeindeausgaben die Gemeinde zu bestreiten.
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Auf Oriind dieser Bestimmungen wurden auch in unseren, nordwesl- 
schlesischen Sladten, so in Freiwaldau, Zuckmantel, Weidenau und Jauernig Na- 
tionalgarden errichfet.

Da wurde nun gar fleillig exerziert und nach des Tages Miih’ und 
Laslen sehr lustig pokuliert, was jedoch zur Folgę hatte, daB die armeren 
Oardisten recht bald in arge Schulden gerieten, denn zum Arbeiten hatte nie- 
mand weder Zeit noch Lust, da die Ausbildung zum Vaterlaudsverteidiger von 
jedermann ais erste und unabweisliche Pfliclit angeselien wurde.

In J a u e r n i g  war die Nationalgarde anfatigs 100 Mann stark. Die Uni
form und Waffen wurden auf Kosten der einzelneii Garden angeschafft. Aus 
Gesamtmitteln wurden 1 Fahne, 2 Trommeln, die notwendigen Instrumente fiir 
die Kapelle und die Einrichtung fiir eine Wachtstube angekauft. Es bildete immer 
ein glanzendes und heiteres Schauspiel fiir die Bewohnerschaft von Jauernig, 
wenn die Nationalgarde mit Klang und Sang zu den Exerziertibungen oder 
aus festlichen Anlassen im Vereine mit dem k, k, priv. und unif. biirg, Schiitzen- 
korps ausriickte, wobei es jedoch nicht ausbiieb, daB sich die beiden bewaffnc- 
ten Gewalten gegenseitig stichelten und neckten, bis daraus arge Feindselig- 
keiten entstanden,

So ging das Spiel nun eine Zeit lang fort, bis auf einmal im benach- 
barten Dorfe Gostitz, wo sich infolge von Hetzereien eines entlassenen Beamteii 
die Untertanen gegen dte Herrschaft aufgelehnt hatten, eine Rebeilion ausbrach, 
Zur Niederschlagung derselben wurde nebst Militar aus den Stadten Schonberg, 
Freudenthal imd Jagerndorf auch das Schiitzenkorps und die Nationalgarde 
von Jauernig reguiriert und da hieB es nun, zu zeigen, daB man es auch ver- 
stand, mutig sein Leben in die Schanze zu schlagen,

Zum Allarm wirbelten die Trommeln in den StraBen der Stadt, doch 
vor Angst lag so mancher biedere Natlonalgardist, der beim Biertische stets 
seiir gewaltig mit seiner Tapferkeit und Schneidigkeit renommiert hatte, krank 
im Bette, andere wieder kamen in voller Ausriistung wohl bis auf die StraBe, 
doch an ihren RocksdióBen hingen die jammernden Erauen und zogen sie 
noiens volens in das Haus zurtick und mir ein kleines Hauflein stellte sich am 
Stadtplatze vor dem Rathause mit Zittern und Bangen in Reih und Glied auf 
und auch dieses soli — wie die bose Fama berichtet — je naher man dem 
Schauplatze der durch unkontrollierte Oeriichte iibertriebenen Ereignisse kam, 
desto kleiner geworden sein. Die Rebeilion in Gostiz wurde ganz imblutig 
niedergeschlagen, indem die Radelsfiihrer des Aufruhrs gefan gen genom men 
und in die Fronfeste nach Johannesberg abgeliefert wurden.

Die Nationalgarde in W e i d e n a u  feierte am 10. September 1848 das
Fest der Fahnenweilie.

Zu demselben waren auch die Neisser Kameraden eingeladen, welche 
den Weidenauern das nadistehende, den Geist der damaligen Zeityerhaltnisse 
trefflich charakterisierende, wolilgclungene Oedicht, welches nach der Melodie: 
sSeht ihr drei Rossę vor dem Wagen etc.« zu singen war, yerehrten; es Iautet:

1. »Zur Feier, die Ihr heut’ bereitet,
Aus Nachbarslande kornmen wir;
Ein guter Stern hat uns geleitet.
Er leuclite uns auch freundlich hier.
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2. Zur Falinenweihe wir erschienen,
Zu knijpfen fest ein Freundschaftsband.
Zu lesen isfs in Aller Mienen,
Ein einig, einig Yaterland,

3. Kein Oestreicli und kein PreuBen ferner,
Ein einig Deufschland, fest und hehr.
W ie seine Berge, seine Manner,
W ie Oesferreich’s, PreuHen’s Burgerwehr.

4. Der Zwietracht sind wir langst schon mCide 
Die zwischen Yólkern ausgestreut.
Nur Einigkeit und Bruderliebe 
Isfs, was die neue Zeit uns beut,

5. Ein einig Deutschland, fest und bieder,
Zu schiitzen stets den eignen Herd.
Sind wir nicht eines Stammes Glieder?
Ein Jeder kennt des Andern Wert.

6. Die Scheidewand sie ist gefallen.
Im Herzen sind wir langst verwandt;
Denn auch der Himmel iiber Allen 
Ist gleich im deutschen Yaterland.

. 7. Nun nehmet hin die Hand zum Bundę,
Die Freunde heut’ Euch hier gebeul,
Und segnen laBt uns diese Stunde,
Die heut’ den Bruderbund geweiht.

Das allgemeine Ausriickungslied der Nationalgarde hatte folgetiden 
Wortlauf:

1, Schwert aus der Scheide, aus dem Herzen das Lied!
Singet das Lied aller Lieder!
Jauchzend ertón’ es durch Reihe und Glied,
Jauchzend durch liebende Briider!
|: Blank wie die Waffe und heli wie der Stahl,
Klingę das Lied von der Oarde National,
Der Gardę National:]

2, Manner zur Setf mit geschwungenem Hut,
Frauen am Fenster mit Fahnen,
Kinder inmitten mit feurigem Blut’,
Greise darunter, gleich Schwanen!
[: Mitten hindurch zieht geharnischt im Stahl 
Klingend und singend die Oarde National,
Die Gardę National:]

3, Klang mit Gesang und ein Yivat mit Lust,
Ihm, unserm Kaiser und Yater.
Ihm, unser Herz, unser Blut aus der Brust,
Treuer ais tausend Berater!
l:Mauern von Eisen und Walie von Stahl
Sieht liebend um ihn die Oarde National,
Die Gardę National;)
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4. Freilieit nnd Yaterland, geistiges Liclit,
Wollen wir freudig beschiitzen!
Fretes Gewissen und offen Gericht,
Dafiir das Blut auch verspritzen!
[; Ketten fiir Knedite, fiir Freie den Stahl,
HeiBt die Parole der Gardę National,
Der Gardę National;]

5. Hocli den Studenten und Jubel und Ehr,
Sie, die’s vollbracht und begonnen!
Vivat! den Biirgern, den Mannern der Welir,
Tapfer und stark und besonnen!
(:Innig verschmolzen zur Kefte von Slahl,
Biirger, Studenten und Gardę National,
Die Gardę National:]

Ais jedoch im Oktober 1848 in Wien die Revolution niedergerungen 
war und im darauffolgenden Jahre 1849 die ósterreichische Armee auch iiber 
Ungarn und Ifalien den Sieg davongctragen hatte, waren die slolzen Tage der 
Nationalgarde gezahlt.

Schon im Jahre 1850 hatte dieselbe nur noch wentge Mitglieder und 
im Jahre 1851 wurde sie vollstandig aufgelost.

Uber Aufforderung der k. k. Bezirkshauptmannschaft vom 15. Novem* 
ber 1851 Z, 450 muBten die SchuBwaffen und Trommeln eingeliefert werden.

Von Jauernig wurden eine Eahne, 2 Trommeln und 29 Stiick Oewehre
nach Freiwaidau und von da nach Olmiitz uberfiihrt, wofiir vom k. k. Arar
eine Yergutung von 75 fl. 65 kr, gezahlt wurde. Von diesem Betrage wurden 
nach Abstattung einer Schuld beim Kaufmann Langer 40 fl. 10 kr. fruchtbrin- 
gend angelegf, und hatte von diesem Kapitale der jtingste Lehrer der Jauer- 
niger Trivialschule, weil er auBerst schlecht besoldef war, die jahrlichen Zinsen 
ais Gehaitsaufbesserung zu beziehen und dieser Interessenbezug von einem 
Lehrer auf den anderen uberzugehen.

Die Instrumente wurden ais Eigentum der Kirche ubergeben und dem 
jeweiligen Chorrektor zur Disposition iiberlassen, wahrend die diirftige Einrich- 
tung der Wachistube der Stadtkommune iiberwiesen wurde, so daB kein Er-
innerungszeichen von der Nationalgarde iibrig blieb und iiber den Bestand
derselben heute nur einige vergilbte Aktenstucke im Rathause aiithentische Aus- 
kunft zu geben imstande sind.

Der alteren Oeneration allerdings sind die bewegten Zeiten der Natio
nalgarde noch frisch im Gedachtnisse geblieben, und gar mancher Graukopf, 
der vielleicht damals selbst schon mitgetan, weili von derselben, mit schmun- 
zelndem Lachein noch so manches schone Oeschichtlein zu erzahlen.
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Scfilesisdies aus einem Bericiiie des fiirsten michael 
Peirofoitsch Delgorukij an den Kaiser Q(exander 1. im 

Kriegsjahre 1805.
Herr Graf Kamillo Raziimowsky liatte die LiebenswLirdigkeit, midi auf 

das Buch des GroRfiirsten Nikołaj Midiailowitsch; D ie Fi irsten Dolgoruki j_ 
die  M i t a r b e i t e r  des  K a i s e r s  A l e x a n d e r  I. in den e rs ten  J a h r e n  
s e i n e r  R e g i e r u n g ' )  und einige darin enthaltene Daten iiber Troppau auf- 
inerksani zu machen. In der Tat sind diese Nachrichten eine willkominene 
Erganzung zur Oeschidite des Jahres 1805 und sollen dalier, da das zilierte 
Budi kaum vielen zu Oesicht kominen diirfte, im folgenden mitgeteilt werden,

Fiirst Michael Petrowitsch war gleich nach dem Regierungsantritte des 
Czareii Alexander I. dessen Fliigeladjutant geworden {1801). Nachdem er von 
einem Urlaiibe zur Vervollstandigung seiner Bildung aus dem Auslande zuruck- 
gekehrt war (1805), gab ihm Kaiser Alexander einige Tage vor der Schlacht bei 
Austerlitz einen Auftrag nach Berlin an den Ktinig von Preulfen und von dort ge
langte er noch rechtzeitig nach Mahren, um an der Bataille teilzunehmen, Durch 
einen Brustschuli verwundet, erhotte er sich doch zietnlich rasch und wurde 
nun vom Kaiser nach Wien geschickt, um die U b e r f i i h r i i n g  der  yerwiin- 
deten  r i i s s i s c h e n  S o ld a t e n  in d ie  H e im a t  zu erletchtern. Er fiihrte 
diesen Auftrag, wie aus dem von ihm verfaRten und vom furstlicheii Yerfasser 
auf Seite 166 des Buches ais Beilage VIII abgedruckten Spezialbericlite zu er- 
sehen ist, sehr sorgfalfig aus. In diesem Beridite lesen wir nun iiber Troppau:

In ller Stacit Troppau ist ein russisclies Hospital unter der Leitung des Majors 
M e l n i k o w  vom Orenardierregiment Fanagorija, zwischen weletiein nnd dem Stadtniagistrat 
verschiedene MilWerstandnisse nnd Unannehmlichkeiten vorgekommen waren. Es ist mir ge- 
Inngen, sie zn beseitigen nnd kiinftigen Millhelligkeiten dadurch eorzubeugeti, dali ich mit dem 
dortigen Kommandanten, Oberst O r l i k ,  die Anordnung getroffen habe, der Major Melnikow 
konne nach der Oenesong der letzten riissischen Kranken alle die Sachen, die er vom Ma
gistrat eiitnommeii habe,-^ohne Umstande an das Militarkommando abgeben. Mit einer schrift- 
licben Ordre habe ich alle die Posten genehmigt, die dem Major Melnikow Schwierigkeiten 
macliten, nnd ich iiutR ihm die Oerechtigkeit widerfahren lassen, dali das tlim nnterstehende 
Hospital sehr gnt und wirtschaftlich gehalten wird; die nótigen Medicamente nnd Lebens- 
mittel kauft er selbst, wie es scheint, zu einem recht billigen Preise. In diesem Hospitale 
haben 258Q Mann verweilt, von denen bis 27. Januar (8. Febrnar) starben 281 Mann, nach 
Russiaiid geschickt witrden 1731, zn verschiedenen Zeiten flohen 10, nnd ais sich das Oeriicht 
von der Annaheriing des Feindes verbreitete, ICKł sich zerstreuten. Ich fand einen Bestand
von 458 Mann vor....................... In der Stadt O  d r a ń  ist ein alinliehes Hospital (wie in Frei-
berg in Mahren) imter der Aiifsicht des Majors M o l  t r a c h  I. vom Musketier-Reginient Ja- 
roslawl. Es waren dort 786 Mann, von denen starben 186, flohen 8, nach Rnssland geschickt 
wnrden 440, von mir inspizierf wurden 146. Diese beiden riissischen Hospitaler — in Frciberg 
nnd in Odraii — werden nach dem Regulativ der riissischen Hospitaler verpflegt, Die Lebens- 
mittel tiefert der kaiserl. Lieferant Leidesdorfer nach einem zwischen ihm nnd dem Kommis- 
sionar 7. Klasse Oreus aiif Befehl des Oenerals der Infaiiterie Goloniesehtsehow-Kotiisow 
abgeschlossenen Vertrag, Vor meiner Abreise aus W ien teilte mir der dortige Kriegsminister, 
Graf Latour, Klagen der bsterreichischen berittenen Hospitalskommissare iiber den Major 
Mol trach mit, allein ich habe die Klagen ais nngerecht beftiiiden, sowie die Latour gegebeneii

*) Vlg. Schmidt utid Giinther, Leipzig 1602.



Rapporte ais falscli inid liabe mir dariiber schriftliche Zengnisse sowohl vtm den dortigen 
osterreichischen Beamten ais votn Oberamte ansstellen lassen. Diese Zengnisse habe ich dann 
an Latonr nebst metnen Bemerknngen iiber die Unangemessenheit solcher Verleiinidnngen
geschickt......................

An allen eon mir besnchfen Orten habe ich mich sowohl bei den Einwohnern ais 
durch Vermittliing der Bezirksamter angelegentlich damach erkimdigt, ob sicb in den Dorfern 
nnd Stadten eerborgen kranke, eerwundete oder miissig nmherziehende russische Militarper- 
sonen finden; b e s o n d e r s  im B e z i r k  T r o p p a u ,  von wo es leicbt ist, ins Preufiische 
zii gelangen. Der dortige Bezirkskommissar D e l R io  bat mich durch die hier unter Nr. 3 in 
Ahschrift mitfolgende Note eersichert, dali sich in dieser Oegend aufier in den Hospitalern 
keine Riissen befinden und daB falls sich kiinftig solche finden sollfen, sie an Major Melnikow
gesandt werden wiirden......................

In der Stadt T e s c h e n  befindet sicb der vom Oberst L a n s k o j  hieher gesandte 
Major E t  ko w vom Musketier-Regiment Perm. Er hat von ihm den Auftrag, sowohl die 
durchziehenden Abteilungen ais auch diejenigen, die er aus Einzelgangern zusammenstellt, mit 
alleiit Nótigen zu versehen. Ich habe ihm 1000 hollandische Dukaten gegeben, wie auch in 
der Stadt Troppau dem Major M e l n i k o w  1000 Dukaten nnd in Freiberg dem Major 
S t e r c h  1500 Dukaten, mit der Vorschrift, davon den unteren Chargen anf Abschlag des 
von ihnen im Septemberdrittel des vorigen Jahres verdienten halben Soldes Zahiungen zii 
machen, und die dariiber erhobenen Quittuugen an den Generalintendanten Fiirst Wolkonskij 
einznsenden. Aullerdem habe ich alle Stabs- und Oberoffiziere mit dem Oehalt fiir das ver-
gangene Septemberdrittel befriedigt......................

ich habe nicht versaumt, die osterreichischen Kommandanten zu bitten, aus den 
Orten, wo die Luft schlecht ist, nnsere schwachen und transportunfahigen Mannschaften sobaid
wie mógtich in die rnssischen Hospitaler zn senden.....................

....................Die Yerpflegung mit Speise wird in den osterreichischen Hospitalern
je nach der Erkrankiing in eine halbe und in eine ganze Portion eingeteilt......................  Es
ist bestimmt worden, die Oenesenen zu nicht weniger ais 50 und nicht mehr ais 200 Mann 
auf einmal an die russ. Grenze zu schicken, um sie wahrend des Marsches nicht in yerschie- 
dene Dórfer verteilen zu miissen. Bei einer Abteilimg von 50 Mann befindet sich aulier einem 
rnssischen Offizier noeh ein ósterreichischer Unteroffizier, und bei 200 Mann ein Oberoffizier, 
der ihnen die nótigen Qiiartiere, Vorspanmmgen, je zwei Pfund Brot und ein balbes Pfutid 
Fleisch auf den Mann zu besorgen hat*.

Aufier uber die erwatinten Orte gibt Furst Dolgoriikij noeh iiber die 
Yerwiindetenpflege in Wien und Umgebnng, Briinn, OlmCitz, Mahr.-Neustadt, 
Langendorf, Krakau (dessen Spital wird ais das beste voii allen bezeiehnef), 
Freiberg, Kremsier, Flolleschau, Schascliin Auskunft.

Wien. Dr. C. K.
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Łiterarisdie flnzeigen.*^
Kap  ras J o h., J. U. Dr., U b e r r e s t e  der L a n d r e c h t s b i i c h e r  des 

F ii rs ten tu m s T ro p p a u  (Pozdstatkykniti zemskehopravakniietstviopavskeho.) 
Vorderbuclier, T Abteilung (1413— 1484), herausgegeben von der bóhm. Aka
demie d. W ,; Prag 1906.

Die Piiblikation unserer wicbtigsten heimischen Oeschiclitsqiiellen, voii allen, die 
Interesse an der Vergangenheit Schlesiens haben, langst ersehnt, ist endlieh zur Tatsache 
geworden. Herr Dr. J o h a n n  K a p r a  s, Dozent fiir Rechtsgeschichte an der bohrn. Univer- 
sitat in Prag, hat es iinternommen, die altesten im Troppau er Landesarchiv verwahrten Land
rechtsbiicher, sowie die aitesten Quaternen der Landtafel herauszugeben. Die Kosten des 
Unternehniens tragf die bóhm. Akademie, Bis jetzt ist der erste Band erschienen unter dem 
Titel „Pozustitky knih zemskeho prava km’iectvi opavskeho, Vydava J. U, Dr. Jan Kapras. 
Di] prvni: Kniiiy piedni, Cast prva (1413—1484).“  „Uberreste der Landrechtsbiicher des 
Fiirstentitnis Troppau. i. Band: Vorderbiicher, 1. Abteilung (t4I3 —1484),“  In der lichtyollen, 
sehr instruktiven Einleitung wird iins zunachst die historische Entwickelnng samtlielier Landes- 
biicher vorgefiihrt Cs wird gezeigt, dali die zwei altesten von 1413—1464 reichenden Oe- 
richtsprotokolle oder „Register'* (dies die offizielle Betienniing) gerichtliche Aiifzeichnungen 
aller Kategorien iimfasseii, seit dem Jahre 1466 aber diireh Spezialisiernng der Eintriige beson- 
dere Biicher fiir K l a g e n  (pilhony), Urteile (należy), spater noeli andere wie Vollniachts- und 
Oedenkbiicher u. s, w, geschaffcn werden, 1522 aber die besondern Urteilsbiicher wieder ein- 
geheii imd in dem Klagebucli unter jedem piihon Raiim fiir Eintragimg des Urteils iibrigge- 
lassen wird u. s. w. Dr. Kapras weist nach, dati das alteste Buch mit 1413 und nicht, wie 
manchmal angenommen wiirde, mit t410 beginnt, DaR das Fiirstentnm Troppau schon 1331 
seine Landtafel hatte, wird durch Hinweis auf eine Urkunde der Briider Otto und Friedrich 
von Linan (Sehles. Regesten Nr, 5017 und 5023) festgestellt, Die aitesten Eintriige des ersten 
Oerichtsregisters sind l a t e i n i s c h ,  seit dem Jahre 1420 setzt das B ó h i n i s c h e  ein und 
bleibt fortan die Sprache samtlicher T^ndesbiicher bis ins 18. Jahrhundert.') Diesen Aiis- 
fiihrungeii schliettt sich an eine Obersicht aller noch vorhandenen Gerichts-, Landtafel- und 
Landtagsprotokollbiicher und zuletzt die iinRere Beschreibung der in diesem ersten Bandę 
abgedrnckten Register. Durch die erwahnte Ubersicht werden die von Lepar und Kopetzky 
eerfafiten Verzeichnissc erganzt nnd berichtigt. Im Texte folgen sodann diplomatiseh tren 
wiedergegeben, Register I, 14]3—1461 und It, 1464—1465, Klagebueh 1. 1466-1484, Urteils- 
buch 1 fiir dieselbe Zeit und Register lii. 1466—1484. — Das dem Biidie beigegebene Na- 
mensverzeichnis ist zieiiilich eollstandig; im Sachregister, das hanptsachlich fiir jiiristisehe 
Zwecke verfaRt erscheinf, wird der Historiker manches Schlagwort imgeni eermissen. Der 
Druck ist korrekt, die Zahl der Versehen keine bedeutende, aiisgenommen die Seite X X I der 
Einleitiing in extenso aufgenommene Urkunde vom 10. Mai 1409, welche durch Druck- und 
Lesefehler arg entstellt erscheint, Die Urkunde, ein groRes Pergamentblatt, bildet den Um- 
schiag des altesten Oerichtsregisters. Bei Kopetzky ist sie in einem imgenaiien weil nichts- 
besagendem Regest (Nr, 426) yerzeichnet. Da das Schriftstiick gerade fiir Troppau nicht ohne 
Bcdeutimg, der uns interessierende Passus desselben bei Kopetzky gar nicht, bei Kapras aber 
unriclitig anfgenonimen ist, mag dasselbe hier seinem Hanptinhalte nach unter Weglassnng 
des notariellen Phraseiigewirres folgen:

♦) llle RertBn Perfasser, weliłic ihre fitbelfen an tfteser Stelle besarorfien wflnsdien. werden sebelen, dieselben 
nn den Beinusfleber der ZeKsrfiriit, Dr. Kdrl Knoflilstfi, k. k. Prof., Wien V[/„ BlOmelgosse 1. einiusenden.

D Zwei daulseho Aurzeiehimiigen dea 1 liitcliea gehilren r.um J  I42:t (jiag U ).  Ule eine hiorv(in isl rege- 
atierL bei Knpel/.ay (S[r. 148)



lii nomine domini amen. Snb anno nativilatis ejtisdcni domini millesimo qtia- 
dringenfesimo nono, indkdone secimda, die vero dcdma inensis maii hora vespcrortini 
vel quasi, pontifieatiis etc. etc. domini Oregorii etc. pape diiodecimi anno terdo, in 
Oppavia diocesis Olomucensis, j n X t a d o m ii m d i s e r e t  i v f r i  E r a s m i  H o e n -  
li e w z e r in met notarii testiiimąiie presenda snbscriptoriim. Constitutus personaliter 
illitstris princeps dominus Przynikn diix et doniimis Oppavie . . . constitiiit ac or-
dinavit snos veros, legitimos . , . procnratores . . . negotiorum suonim gestores
ac luincios speeiales lionorabiles et discretos viros magistrnm Jacobum de Dobroczkowicz, 
prociiratorem consistorii olomucensis absentem tamqiiam presentem et domintim Johati- 
nem Schockil, altaristam s, Martini in Oppavia etc, presentem et omis procuracionis 
hujiis in se sponte siiscipientem, qiiemlibet ipsorum insolidiim, ita tainen, qiiod nem 
sit melior occupantis condicio, sed qiiod muis ipsorimi inceperit, alter prosequi valeat 
et finire in causa appellacionis, qiiani niovet ant motnrns est discreto viro Wenceslao 
Lancze clerieo riioe, Olomucensis supradicte coram venerando viro domino . . abbate 
monasterii Gradkensis extra muros O lo m u ce n se s ...........................................................

Acta sunt liee etc. (nt siipra). Presentibns (Zeugen s. bei Kopetzky Reg. 426).
Et ego Mathias, Joliannis de Petrowicz, clericus dioc. Olomucensis, publicns 

. . . .  notarius etc. (gewdhnliche SehluUformel).
Herzog Przemko bestellt aiso und bevollmachtigf zwei Priester zu seiner Vertretung 

in dem zwischen ihm und dem Kleriker Lanka (so muH der Name im Nominativ lanten) 
sdiwebenden Rechtsstreit, der vor dem Hradischer Abte ais Appellationsrichter verhandelt 
werden soli. Der Gegenstand des Streifes ist nicht angedeutet. Hingegen erfahreu wir aus 
dem Notariatsinstniment, dafi der offentliche Notar, wie anderwarts hauftg, auch in Troppau 
unter freiem Himmel amtierte und seinen Stand anf dem Oberring an dem Hause Nr. 422 
(Warenhaus Sonnenbhim) hatte, wekhes damals im Besitze des Ratsherrn (mid Reicbkramers) 
Erasmiis Hoenhaiiser war. Dieser Erasmiis ist zweifetsohiie Solm utul Erbe jenes Heinrich 
Hoenhauser, den eine Urkunde voin Jahre 1374 ais Eigentiimer desselben Haiises bezekhnet 
(s. Jahrgang I, dieser Zeitschrift S, 19 Anmerk. 3).

Troppau. J. Zukal.

K o n i g  B r u n o ,  G o l d  u n d  E i s e n ;  G e s c t i i c t i t e  d e s  Z u c k -  
t n a n t l e r  B e r g b a i i e s .  In der Ze itsc lirift »O berseh lesien  , Y e rlag  Bo lim , 
Kattow itz , 4 .Jg . S. 632 -652; 717— 742; 780— 806; 8 4 7 - 8 7 9 ; 5. jg . S. 47 59; 
91- 99.

Die zu diesem Punkte bereits vorhandene Literatur erfahrt diirch die nmfangrekhe 
Arbeit des um die gesclnchtlkhe Erforschnng seiner Heimat sehr verdienten Verfassers eine 
sachkundige Erganzung. Referent gestcht gerne, dali ihtt die Lektiire von Konigs Arbeit 
ziigleicli erfreute und fesselte. Mit minutioser Oenaiugkeit ist alles znsammeiigetragen, was 
iii dieser Frage zu finden war, und indem der Verfasser das Nebensachliche an die ihm 
gebiihrende Stelle zu riicken wufite, bietet er ims eine Mosaikarbeit von anerkennenswerter 
Harmonie. Im wesentlkhen ist es die Geschkhte des G o l d  bcrgbaues bei Zuckmantel, 
doch hat Kdnig auch alle anderen Schiirfbesfrebungen (Eisen, Blei, Knpfer) behandelt. Auf 
das Bestreben, e r s c h ó p f e n d  zu bericbten, sind wohl die ziemlich iinkritischen Aus- 
fiihrungen hber die friiheste Zeit des schlesischeii Bergbaues ziiriickzufiihren. Doch hat der 
Verfasser mit dem Moment, wo er historischen Boden betrat, sehr sorgfaltig gearbeitet.

Zahireiche Spiiren am AIthackels- oder Querberge bei Zuckmantel sowie unzahlige 
Waschhiigel und Oruben zeugen noch heiite von dem einst umfangreichen Bergbau anf Gold 
und Eisen. Zuckmantel wird 1263 zum erstenmale erwahut. Damit verbunden war auch die 
Burg Edelstein. Aber schon 1224 wird bei Zuckmantel und der Burg Edeistein nach Gold gesucht- 
Der Mongolensfurm fegte jedoch diese ersten Ansiedlungen deutscher Bergleute hinweg. Baki 
wieder hergestellt, bat Zuckmante! Magdeburger Stadtreclit und Iglauer Bergrecht. Aus der 
Zeit von 1330- 1340 sind nicbt weniger ais 15 iindatkrte Schkde im iiltesteii bergrechtlklien 
Kodex des Iglauer Stadtarchks erhalten, die von der groflten Wichtigkeit fiir die Beiirteiiimg 
der Verhaitnisse bei deii Werkeii der Ziickmautler sind. Verfasser teilt sie insgesamt mit. 
Jedeiifalls war der Bergbaii in der ersten Halfte des 14. Jalirliiiuderts ein ziemlich reger. D k
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Hiissifenzeif bat tliese Bliite vollstaiidiji veniicbtcU Nur latiKsam erholt sich das Troppaiicr 
Land, /u dem auch Zuckniautel gehorte, von den verheereudeii Kriegeu, 1434 wird es uuter 
die Sdhue des eerstorbenen Herzogs Premko geteilt und an dem Bergwerke bei Zuckmantel 
partizipieren sie zu gteicheu Teilen. Da sie die Auslagen gemeinsam deckten, so miissen sie 
den Bergbau auf eigene Recliming weiterbetriebeu liabeii. Nach ihnen kommeti noch mehrere 
Eigentiiinsyerschiebnngen vor, bis Zuckmantel mit Edelstein 1477 in  d e n  B e s i t z  d e r  
B r e s l a u  er  B i s c l i d f e  iibergeht, bei weichen es in Zukunft verblieb. Die Hussitenzeit 
und die nicht stabilisierten Besitzverhaltnisse der folgenden Jahrzehnte hatten dem Bergbatte 
sehr geschadet. Daher sncht Bischof Johann VI. von Thiirzo (1506—1520) und dessen Nach
folger durch Erteilung von allerhand Privilegien nnd Begiinstignngen den Betgbaii zii hebeti. 
Ubrigens begannen nm diese Zeit die Bergleute selbst, iirn ihr Risiko zn yermindern, sich in 
B e r g g e w e r k s c h af te n zii yereinigen. So wurde der Znckmantler Bergbau in der ersten 
Halfte des 16. Jahrhnnderts sehr iimfangreich betrieben, besonders ertragreich aber war er nie, 
Ein groBes Unternehmen wurde 1516 ins Leben geriifen, indem sich Kaspar Beycr, Burger 
zu Krakan, Barthoidns Wingkeler, Franz Teschintzky von Leyenberg, Peter Kerstein, Simon 
Rosenberger, Wenzel Reussner samt einer Anzahl Mitgewerken yerbanden, um mehrere 
Scbmelzófen ziir Oewinnung von Oold, Siiber, Blei und Knpfer zu errichten. Der Ertrag 
dieser Schmelzliiitten diirfte ein giinstigerer gewesen sein ais der der Bergwerke, tur dereń 
Betrieb an einzelne Unternehmer stetig Erieichterungen von Breslau ans gewabrt wurden. 
(S. 722 ff.) Im allgemeinen kann gesagt werden, daB imter Bischof Jobami von Tlinrzo der 
Bergbau bei Zuckmantel trotz geringen Ertragnisses ein ziemlich reger war.‘) Unter seinem 
Nachfolger J a k o b  v o n  S a l z a  yerfalien die Bergwerke wieder, weil die Knappen wegen 
rhckstandiger Lfihne strikten. Es gelang den Streit beiztilegen; am 18. V III .  1520 verfhgt 
eine neiie bischófliche Bergordtmng, dali die Bezahlung der Arbeiter alle 8, langstens 14 Tage 
erfolgen miisse und jeder Oewerke, der niclit bimien 4 Wochen seine *Zubnfie« eriege, 
seines Bergwerksanteiles yerliistig gehe. Die Miihe des Bischofs, Ordnnng zn machen, kann 
die Lnst der Oewerken, noch weiter ihr Oeld in nnyerzinste Unternehmimgen zn stecken, 
nicht fordem und selbst zeitweiiige gute Aiisbente, nene Priyilegien nnd Bergordnungen, 
kónnen das schwindende Vertrauen nicht aiifhalten. Unter B a l t l i a s a r  vo i i  P r o m n i t z  
(1539—1562), dem Nachfolger Jakobs, wird es wieder besser. Hohe Persónlichkeifen, darimter 
Herzog Oeorg li. von Brieg, kanften Berganteile, mit grollen Kosten wurden aiifgelassene 
Stollen fortgefuhrt und nene gebaut. So erlebte der Zuckmantler Bergbau niiter Promnitz 
seine glanzendste Periode. 1541 wird Zuckmantel zum ersteiimal die - Edelstadt* genaniit, 
und zwar in einer neiierlicli nótig gewordenen Bergordiiting, die Verfasser initteilt. (S. 735.) 
In einem Berichte vom Jahre 1559 wird ausdriickiich gesagt, daB der Bischof alljabrlich ein 
stattliches Einkoinmen yon den Bergwerken beziehe. Aus anderen Urteilen, die Verfasser 
anfiihrt, geht hervor, daB der Bergbau bliibte, wie nie zuvor. Verfasser zeigt nun in sehr 
gescliiekter Weise, wie durch den erhóhten Betrieb der ganze I labitns der Bergwerkssiediung 
sich anderte. Indes neue Betriebe aller Art entstanden, in der Mitte des 16, Jahiluinderts 
im Znckmantler Oebirge andi d e r  E i s e n  b e r g b a u  n n d  H ii t t e n  b e t r i e b  anf- 
genommen wurde — der erste Hammer 1552 — trat in der Umgegend infolge zn starkeii 
Verbranches bald Holzmangel ein. Daher erlielS Bischof Mar t i n  Oe r s t ma n n  (1574— 1584) 
eine Vorschrift iiber die liolzimg in den Znckmantler Bergen, was einen geordneten Wald- nnd 
Forstbetrieb zur Folgę hatte u. s. w. Diese Betriebe setzten sich im Orte fest und gabeii 
ihm nach nnd nach ein ganz anderes Aussehen, denn auf die Bliite unter Promnitz folgt hei 
den Bergwerken ein standiger Verfall. Um 1600 war die Aiisbeute an Gold jedenfalls schon 
eine sehr geringfugige und die Preisriickgatige des Goldes diirch die Einfnhr ans Amerika 
sowie die Wirren des 30-jahrigen Krieges haben den Zuckmantler Bergbau wie vie1e andere 
kleine Betriebe fiir immer ruiniert. 1646 sind nicht einmal mehr 12 Berghauer aufziitreiben, 
die ffir NeiBe yerlaiigt werden. Um den Bergbau wieder emporzubriiigen, sandte Filrstbischof 
K a r l  F e r d i n a n d  einen Sachyerstandigen nach Zuckmantel. Aus seinem Berichte (1650) 
geht lieryor, daB Bergbau noch immer móglich ware, wenn die Znckmantler wieder arbeiten 
wollten. Diese aber hatteji ihre Kinder einem Handwerke zngefilbrt nnd der Charakter 
Ziiekmaiitels ais Bergstadt schwand iininer mehr, Die alten Fuadorte waren yerschiittet nnd 
von Wassern bewaltigt, Raiibbaii ward betrieben n. s. w. Am 18. September 1653 yerfiigte
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der Fiirstbischofj dalier, dab saititliche Bewohner Ziickinantels sich wieder am Bergbaii be- 
teiligen sollten, In der Tat gelingt es nochmals, den Bergbau zu lieben. Die Interessenlen 
kommen jedoch trotz aller Miihen nicht aiif ihre Recliming. Trotz fortwahrender MiBerfolge 
setzteii die Berggewerkschaften auch noch im 18. Jahrliundert alle Miihe daran, den Bergbau 
rentabel zit maclien. Noch Kaiser Josef I. erteilte (1709) den Ziickmantlern die Bestatigimg 
aller Privilegien, insolange sie baiien wollten. Aber die Kosten wiirden bei weiteni nicht 
mehr durch die Ausbeute gedeckt. Dazu kommt die Unredlichkeit und (nteresselosigkeit der 
Berghaupłleute, So wird gegen Max v. Kreiitzenstein (1715) die Beschwerde vorgebraclit, 
»er inspiziere gar selten das Bergwerk, recłme aber trotzdem liohe Reisespesen aiif, wodnrch 
der Gemeinde ein unerhortes Omis aiifgebnrdet werde*. Die Ausbeute von 1730—40 betrug 
nach yorhandenen Aufzeichnungen an Feingold 2969 Dukaten, an Silber 151'/< Lot, an blauem 
Vitriol 1460‘/a Zentner, die Kosten fiir dereń Oewinnung miissen jedoch bedeutend gróiler 
gewesen sein. Die sclilesischen Kriege taten das Ubrige und 1752 verloren die Znckmantler 
ihre Privilegien, die Stadt hatte aufgehórt eine Bergsfadt zu sein. Die Fiirstbischófe bauten 
noch eine Zeitlang( auf eigene Faust, ohne viel Erfolg, schliefilicli ubernahni der Staat den 
Betrieb und steilte ihn 1787 auch ein. W ie die Sache loekte, zeigt der Umstand, dafi im 
Beginne des 19. Jahrhunderts K a i s e r  F r a n z  noehmais graben liefi, nur fiir kurze Zeil; 
nicht besser erging es einigen Privaten, welche bis in die jiingste Zeit Oold zu gewinnen 
yersuchfen. Der Bergbau in Ztickmantei war mir sotange rentabel, ais die Regie eine geringe 
war nnd fast der ganze Ertrag auf das Gewinnkonfo der Grube entfiel,

Allen Schlesiern sei die Lektiire von Kdnigs interessanter Arbeit warmstens empfolilen.

Dr. C. K.
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M a y  w a l d Fritz, Zur Geschichte des Jablunkapasses. In der Zeit- 
schrift »Oberschlesien«, 4 Jg,, S. 652— 664.

Der Yerfasser publiziert aus dem Breslauer Stadtarchive eine Anzahl von Strafien- 
verzeichnissen aus Ostschlesien und niehrere Berichte iiber den Zustand der Jablimkapafistrafie 
und einiger oberschlesischer Strafien im 17. Jahrhundert. Ober den Jablunkapafi zogen alle 
die ungezahlten Ansiedler aus Mitteldeutschiand, die seit dem Mongoł en stu rme die Berg- 
werksgegenden Oberungarns der Kultur zufuhrten. Ais Handelsstrafle bliihte die Yerbindung 
iiber den Jabliiiikapafi namentlich in der 2. Hiilfte des 15. Jahrlumderts, ais Mathias Coreinus 
in den Besitz Schlesiens kam. Er iibeigab 1474 den Schutz der Strafie dem Herzog von 
Teschen, was umso wichtiger ist, ais diese Strafie sehr bald ais »Kiipferstrafie« die grdfite 
Bedeutung gewann, da auf ihr die Kupfertransporte aus den oberungarischen Bergwerkcu 
der Fugger und Thurzos nach Bresiau gingen. Drei der mitgeteilten StraBenverzeielmisse 
beriicksictifigen nur dte Jablunkapafistrafie ais Weg nacli Ungarn, das vierte aus dem Jahre 
1546 zieht, wohl wegen der beginnenden Tilrkeminruhen, den Weg iiber Krakau, Eperies 
nach Kascliau vor. Diese Unsicherheit, die ja bekanntlich fiir die sclilesischen Lander wegen 
der folgenden politisdien Wtrren immer groBer wird, schadigt die Jablunkauerstrafie ais 
Handelsweg im 17. Jahrhundert derart, dafi sie in v511ige Bedeutnngslosigkeit versinkt. Selbst- 
yerstandiich war der physische Zustand der Strafie und ihrer Nebenverbindutigen ein ebenso 
herabgekommeiier, bis man sich 1661 entschlofi, die Wege kommissionell nntersuchen zu 
lassen. Die Ergebuisse dieser Untersuclumg teilt der Yerfasser mm im Wortlaiite mit.

Dr. C. K.
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Zeifscfiriffen.
Z e i t s c i i r i f t  des  d e iit s c lie n  V e r e i t i e s  f i i r  d i e  O e s c  h i c  l i te M a h r e n s  

und S c li 1 e s i e  tis, Briinn, 1906, 4, Heft; B a ch in a tin , Der erste Fortsetzer des Cosmas. — 
E i s l e r ,  Oeschichte Brnnos von Schauenbnrg (Fortsetzung). — F r ank ,  Die Institution der 
Kdnigsrichter. — Rzehak ,  Ein Grab der La-Tene-Zeit im Weichbilde der Stadt Briinn. — 
H a u s o t t e r ,  Das Arcliiv des Ortsmuseiims in Kunewald (Kuhlandchen), — K e t t n e r ,  Einiges 
von der Ausstellung der Goldschmledearbelten In Breslau. —  1907, Heft 1—2: R i l l e ,  Die 
stadtiscbe Heinrich Gotnperz-Geinaldesammluug in Briinn. — Fr ank ,  Die Schdnberger und 
Littauer Instruktion des Furstenrichters. — E i s l e r ,  Gescliiclite Brunos von Schauenburg 
(Fortsetzung), — End I ,  Das Wirken der Piaristen deutsclier Piovinz in wissenschaftticher und 
kiinstlerischer Bezieliimg voni Jahre 1631—1725, mit besonderer Berikksichtigung Mahrens, des 
Starnmlandes der deutschen Provinz. — K e t t n e r ,  Dr, Heinrich Rybisch, — PreuO,  Aus 
dem Kostler Ghetto des 18. Jaiirhunderts,

B e s p r o c l i e n e  L i t e r a t u r :  F i s c h e l ,  Studien zurÓsterreichischen Rechtsgescliicbte 
(Bretholz). — B i d l o ,  F r i e d r i c h ,  K r e s  ta, Saminlung historischer Arbeiten. Zum 60, Oeburts- 
tag des Hofrates Dr. Jaroslav Goli (Bretholz). — K o s c h ,  Prager deutsche Studien. (Softe) 
— K r a e t z i ,  Das Fiirstentiini Liechtenstein nnd der gesamte fiirstlich Joliannn von imd zu 
Liechtensteinsche Oiiterbesitz (Berger), — S c h d n a i c h ,  Die alte Fiirstentumshaiiptstadt Jauer 
(Berger). —  E r t l ,  Zur Heimatkunde von Oberklee (Berger).

O b e r s c h l e s  i sch e H e i m a t ,  Zeitschrift des oberschlesischen Geschichtsvereiiies. 
Herausgegeben von Dr. O, Wilpert, Oppeln; Komiiiissionsveriag A, Wilpert in OroB-Strelilitz.

F o r t s e t z u n g  zu den Angaben im I. Jg., S. 50 und 98 unserer Zeitsclirift: 
ans Bd. li, Heft 1: G r e g o r ,  Oberschlesische Neujahrsgebraitche, insbesondere die Kolende. — 
S c h u l t e ,  Schlesische Stadtgeschichten. — S chu l t e ,  Die Anfange der Stadt Patschkau. — 
Aus der Seibstbiographie Rtid. v. Eichendorffs, —  Die Kriegsjabre 1805- I8I3 nach der Auf- 
zeichnung des Pfarrers V. Hoschek. II. (1807— 1809). — Aus Heft 2: S c h n e i d e r ,  Znr 
Oeschichte von Beneschau. I. II, — V a r r a ,  Der Brand von Oberglogan. — Die Kriegsjabre 
1805—1813 nach der Aufzeichmmg des Pfarrers V. Hoschek. — W i l p e r t ,  Der Adler auf 
schlesischen Amtssiegeln des 19. Jahrhunderts. — W a h n e r ,  Allerlei Sagen ans Oberschlesien. 
Aus Heft3: G reg o r, Vornamen von Witoslawitz. — Erbr i ch ,  Kolendenlieder. — Schne i de r ,  
Znr Geschichte von Beneschau III. und IV, — Aus Heft 4: S c h n e i d e r ,  Zur Oeschichte von 
Beneschau V. —  Die Oppeltier Feuerldschordnung vom Jahre 1765. — N o w a k, Josef vou 
Eichendorff in Johannesberg. — G r e g o r ,  Beitrage znr oberschlesischen Volkskunde und Kultiir- 
geschichte. — Aus Bd, III, Heft 1: E r b r i c h ,  Polnische Voikstieder aus Oberschiesien, — 
N o w a k ,  Eichendorffs Aufzeiehmingen ttber Breslau, — C h r z ą s z c z ,  Ein Ausflug in die 
Beskiden, insbesondere nacli Stramberg und dem Radhost,

L i t e r a t u r  ans II, 2: H i n t ze ,  Alt-Neilfer Ooldschmiedeknnst (Jabresbericlite des 
Neiber Kunst- nnd Aitertuinsyereines 1905, S. 13— 19). — Vug,  Sagen aus der Unigegend 
von NeiBe. — M e r t i n s ,  Wegweiser durcli die Urgeschichte Schlesiens, Mit 352 Abbiidungen 
nnd Zeichnungen. 150 S., Breslau 1906, Preuf) u. Jiinger. — Kt i o t e l ,  Oeschichte Oberschle- 
siens. Fiir weitere Kreise dargestellt. 163 S., Kattowitz 1906, Bohm, — D r e c h s l e r ,  Sitte, 
Brauch und Votksglaube in Schlesien, 348 S., Leipzig 1906, Teitbner. — E x n e r ,  Schlesische 
Sagen. 112 S., Breslau, Priebatsch. — Ans II, 4: J a n i t z e k ,  Die Ermordung der Eiirstin von 
Snikowsky, Herzogin von Bielitz. Misiowitz, Klimatz. — D i t t r i c h ,  Orts- nnd Flurnamen der 
Leobschiitzer Oegend. (Mitteilimgen der sehles. Oesellscliaft fiir Volkskinide XV,, S. 95.) — 
K l a p p e r ,  Zur Votkskimde Oberschlesiens, ebetida, S. 105—114,



Beaditenswertc detilsrfie, tsdiediisdie und pelnisdie tiiterułur Ober Sdilesien und Radibargebiete; 
Acta publica. Yerhatidltmgen und Korrespondenzen der schles, Fiirsten und Stiiiide, Mit einem 
Atihang: Beitrage zur Geschiclite der Gegeiireformation in Schlesien, vornelimlich fiir das 
Jahr 1628. Namens des Vereines fiir Geschichte und Altertiim Schlesiens heransgegehen voii 
Jul. K r ebs .  Breslan, Wohlfarth, M 10.— . — B r u c h m a n n ,  Die anf den ersten Aufenthalt 
des Winterkonigs in Breslan beziiglieheti Flugschriften der Breslauer Stadtbibliothek, Programm 
des Konig Wilhelms-Gyinnasinins in Breslan, 1605. — S k a l s k y  G. A., Derer iti Bohmeti imd 
Schlesien Exu!anten-Fragstiicke. Im Jahre 1673. )abrbnch der Gesellschaft fiir Geschichte des 
Protestaiitismus in Ósterreich, 26., S. 106—109. — K r a l  voi i  D o b r a  Voda ,  Der Adel von 
Bohnien, Mahren nnd Schlesien; genealogisch-heraldisches Repertorium samtlicher Standes- 
erhebungen, Praedikate Bef ordę run gen, Inkolatserteilungen, Wappen nnd Wappenbesprechiin- 
gen des gesamten Adels der bóhmischen Krone mitQuelien nnd Wappennachweisen Prag 1604. 
— P r a d e l  D. F., Schlesische Volkslieder; Mitteilimgen der schles. Gesellschaft fiir Volks- 
kunde V II. 64— 104. — W e i l i ,  W ie Breslan wurde. Breslau, Freimd. — C r i s t e  O., Kriege 
unter Kaiser Josef II. Nach Feldakteu nnd anderen antheiitisciien Qiiellen des k. n. k. Kriegs- 
archives bearheitet; Wien, Seidel. — D o i i b r a v s k y  Fr., Die Organisafion der Olmiitzer 
Stadtbehdrde im Mittelalter. Kommunalgymnasinm in Mahr.-Neustadt 1605. — Ju r  i t sch G,, 
Die Deiitschen in BÓhmen und ihre Rechte in Bohmen nnd Mahren im X III. und X IV . jahr- 
huiidert. Staatsgymnasium in Mies, 1605. Sc  h m i d Fr., Kolonisation und Besiedlung 
Mabrens im X II, nnd X III. Jahrhundcrte. Landesrealschule in Nentitschein 1605. — Dr. Hans 
Kudlichs Aufenthalt in der Schweiz 1846—1S53 imd seine Reise nach Amerika. "Freie sciilesische 
Presse* vom 13. nnd 14. Febrnar 1607, Troppau. — M a y  Th., Die kiiltiirellen Bestrebimgen 
der schlesischen Fraiien, Vortrag, gehalten in der Versammliing des Bmides ósterr. Frauen- 
eereine am 15. November 1906 in W ien; abgedruckt in der »Silesia>. W o l f ,  Der Deutscli- 
Schlesier; .Silesia* vorn 14. Dezember 1606. — Berlcht des Prasidenten iiber die allgemeine 
Geschaftslage nnd die Tatigkeit der Handels- mul Oewerbekaiiimer fiir Schlesien wahrend des 
Jahres 1906. Dr. K., Wien.

Ś i m a k J .  V., Die Stndenten aus Bohmeti, Mahren imd Schlesien auf deiitschen 
Universitaten im 15.— 18. Jahrhundert, (Stiidenti z Ćech, Morawy a Slezska na nemeckych 
uniwersitach v 15. a 18. stoleti.) Casopis Musea Kral. Ćeskeho (Tschechische Museal-Zeitschrift) 
Heft 2 und 3. — D o l e g a ł  H., Politische und Kiilturgesehichte der Koiiigi. Hauptstadt Olniiitz. 
(Politicke a Kulturni dejiny Kral. liiavm'ho niesła Olomuce.) 5. Teil, BÓhm. Staafsrealschule 
Olmutz 1605. — K o i e l u i i a  Fr., Geschichte der Kirchenangelegenheiten in ProRnitz voiii 
Jahre 1620 bis zu unserer Zeit. (Pameti o v«cech nabożenskych v Prnstćjovć od r. 1620 aż 
na tiaM dobu) Bóhm. Landesrealschule in ProRnitz 1605. P o s p U i l  J,, Aus der altesteii 
Oeographfe und Oescliichte Schlesiens. (Z  nejstar. îho zemć-a dejepisu siezskeho); Staatsgym- 
nasium mit tschechischer Unterrichtssprache in Troppati 1605. V y h l i d a l  J., Volkslieder 
aus Preuflisch-Sehlesien. (Lidove pisnę z Pniskeho Slezska.) G. Lid. X I V ;  263—64. Derselbe, 
Der schlesische Sanger Viktorin Diulioś. (Stezsky pismak Vikt. Dl.); Opawsky Tydennik, 
ć, 100 r. 1605. Dr. Kr., Wien.

Die Zahl der p o l t i i s c h e n  Abhandhingeti, die sich auf die Geschichte des Her- 
zogtums Teschen beziehen, ist sehr kleili. Daran ist hauptsachlich der Umstaud scliiild, dali 
Schlesien bis vor kurzem fast gar keine polnisclie lutelligeiiz hatte. Die polnischen Historiker 
aber, welche iii den Centren der polnischen Kultur, in Warschaii, Krakau nnd Lemberg arbei
ten, koiinlen sich damit lAcht befassen. Sie hatten bisher mit den prinzipiellen Fragen der 
polnischen Geschichte genug zu Inn. Es galt, dieselbe nach den neuen Methoden griindlich 
zu erforschen. Erst in letzter Zeit sind iiinge Historiker, die aus den gesdiichtlichen Semi- 
narien der Uniwersitatcn Krakau und Lemberg herworgingen nnd tum ais Gymnasiallebrer in 
Galizien (in neiiester Zeit auch iti Polen und Schlesien) tiitig sind, im Stande an monographi- 
scbe, fiir die Geschichte so wtchlige Arbeiten iiber die einzeliien Territorien lieranzutreten.

Fiir die Geschichte Schlesiens ist in dieser Hinsicht die Oriiiulung des polnischen 
Gymnasiums in Teschen nicht ohne Bedeutimg. In den Jahresberichten dteses Gymnasiunis 
finden sich kurze bistorische Monographien, fast alte, die iiber das Herzogtum Tesclien in 
pohuscher Sprache bisher gesclirieben wnrden.

P. J o s e f  L ondz i n ,  der katholische Katecliet am polnischen Gymnasium in Teschen, 
lieR in diesen Jahresberichten zwei kurze Abhaiidlnngen aus der Geschichte des schlesischen 
VolkschuIwesens dnicken : E i ii f ii li r u n g d e r  p o l n i s c h e n  S p ra c li e i n de n  V o I k s-
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s c l n i l e n  d e s  H e r z o g t i i m s  T e s c l i e n *  (Jb. V I. fiir d. J. 1900,01), ferner ^ V o l k s  
s c i u i l z u s t a n d e  im H e r z o g t n m  T e s c h e n  am A n f a n g d e s X I X ,  J a l i r h n n d e r t e s  
(Jh. V II, fiir d. J. 1901/02).

Beide Arbeiten, gestiitzt auf Daten aus dem Arcliiv des Oeneralvicariats in Teschen, 
begnugen sich vor allem mit dem Darreichen des rohen Materials; die historisclie Konstruk- 
tion ist dem Autor Nebensache.

Derselbe P. L o n d z i n  lieli in diesen Jahresberichten zwei bibliographische Arbeiten 
erscheitien: E i n i g e  p o l n i s c h - s c h l e s i s c h e  D r u c k e  a u s  d e m  v o r i g e n  und
a u s  d e r  e r s t e n  H a l f t e  d e s  l a u f e n d e n  J a h r l m n d e r t e s  m i t  b e s o u d e r e r  
B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  p o l n i s c i i e n  B u c h e r ,  w e l c i i e  b e i m  p o l n i s c l i e n  
V o ! k e  im O e b r a n c b  w a r e n *  (Jb. III. fiir d. J. 1897/98), ferner; » B i b l i o g r a p h i e  
p o l n i s c h e r  D r u c k e  i m H e r z o g t u m  T e s c h e n *  (Jb. IX. fiir d. J. 1903/04). Die 
letzte Arbeit umfallt Drucke aus der Zeit vom Jahre 1716- 1904 und stiitzt sich vomehmlich 
auf die bekannte polnische Bibliographie von K. Estreicher.

Der zweite Autor von Arbeiten iiber Schlesien ist F r a n z  P o p i o ł e k ,  Professor 
der Geschichte an demselben polnischen Gymnasium in Teschen. Im zehnten Jahresberichte 
(fiir d. J, 1904/05) liefi er seine; » S k i z z e n  a u s  d e r  K u l t u r g e s c h i c h t e  S c h l e s i e n s *  
erscheinen. Die Abhandlung befaOt sich mit ganz Schlesien von den altesten Zeiten bis zum 
Schlufi des X V III .  Jahrhundertes. Sie ist auf Quellenmaterial aufgebaut, welches der Verfasser 
entweder direkt aus Quellensammlungen (Cod. dipl. Silesias, Stenzel: Urkundenbuch des 
Bistums Breslau), oder aus verschiedenen Monographien (Zeitschrift fiir Geschichte und Al- 
tertum Schlesiens) schópfte,

Die Abhandlung hat einen mehr popularen Charakter. Das fleiliig gesammelte Ma
teria! teilt der Autor in vier Absehnitte ein:

1) Land und Volk
2) Oewerbe, Handel, Bergbaii
3) Kirche
4) Schulen,
Eine zweite Arbeit desselben Verfassers fiihrt den T ite l: »D ie S t a d t e  in S c h l e 

s i en ;  U m r i f i  i h r e r  f r i i h e r e n  V e r f a s s u n g * .  (Jb. X I. f. d. J, 1905/06).
W ie man aus dem Titel sieht, berilcksichtigt diese Abhandlung nicht mir das Her

zogtum Teschen. Sie stiitzt sich auf ziemlich umfangreiches Quellenmaterial und teilt sich in 
folgende Absehnitte:

1) Entstehung der Stadte und ihre Entwicklung
2) Verwaltung
3) Gerichtsweseii
4) Soziale Zustande.
Man niuB es bedauern, dali der Verfasser, welcher mit dem yollen Bewulitsein 

und mit griindlicher Vorbereitung eines Historikers an die Arbeit geht, mit dem engen Rahmen 
eines Oymnasialjahresberichtes rechuen und sich in der Darstellung des gebotenen Stoffes 
einschranken mtiB.

Das Verhaltnis Schlesiens zu Polen behandelten D r. F. K o t i e c z n y  in seinem 
polnischen Werke: ^ G e s c h i c h t e  S c h l e s i e n s *  (Benten 1897) und D r. A d a m  S z e I ą- 
go  w s k i in seinem Werke : S c h l e s i e n  u n d  P o l e n *  (Lemberg 1903).

Prof. Felix Kantorek, Teschen.
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IIluseunis-Bngelegenheifen.
Rotizenblatt zur sdilesisdten Sesdiidite und Kulturgeschichte.

Stfidtisdies ITluseum in Croppau. Am 15, Februar fatid im Amtszimmer des Biirger- 
meisters Dr. E, R o c  h o w a ii sk i unter dessen Vorsitz die erste diesjahrige Sitzung des 
Museumsaiisschnsses statt. Zur Beratiing kamen folgende Gegenstande; 1) Gassenbenennung,
2) Bericht des Zeitschrift-Ausschusses, 3) Bericht iiber Spenden ans Museum und sonstige 
Angeiegenheiten. 4) Antrag wegen Ubertragung des in der Oymnasial-Museumsbibliothek 
befindlichen stadtischen Archivschrankes mit den der Stadt gehdrigen Urkunden ins stadtische 
Museum oder in das Rathaus. 5) Ansuchen des Museumsdieuers um Diensterleichteruug beim 
Btirgermeisteramte.

In dieser Sitzuug wurde unter anderem beschlossen, sich an der Ansstelhtng des 
k. k. ósterr. Museums (Gold- und Silberschmiedearbeiten bis 1850) in den Monaten Febniar 
bis April 1907 zu beteiligeu. Es wurde der silberne Zunftpokal der Troppauer Fleischhauer 
mii Deckelfigur und Faline aus dem Jahre 1728 mit 3 silbernen Meisterzeichen, und zwar 2 
aus dem 17. und 1 aus dem 18. Jahrhundert, mit Bewilligung des Yorstandes der Fleischhauer- 
genossenschaft durch den Direktor des Kaiser Franz Josef-Museums, Flerr Dr. F, Braun, nach 
Wien eingesendet; die verscliiedenen geistlichen Orden der Landeshauptstadt beteiligten sich 
dabei gleichfalls sehr rege durch Einsendung zahlreicher kirchlicher Paramente.

Die Debatte iiber die Ubertragung der stadtischen Urkunden in das Archivlokal des 
Turmzimmers im Seliinetierhause war sehr iebliaft und endete mit dem Beschlusse, die Ange
legenheit baldigst zu yerwirklichen. Dr. Q, Kiirsclmer wurde ais k. k, Konservator ersuclit, 
hieyon die Zentral-Kommission in Wien zu yerstandigen. Unter den mittlerweite zahlreich 
eingelaufenen Spenden ist besonders eine wertyolle Tabakdose, tfie Kaiser Josef II. an den 
UrgroBvater Moriz Rohrmanns, Gutsbesitzers in Nieder-Bludowitz, Schlesien, geschenkt hat, 
von Interesse; sie ist von Elfenbein, zeigt im Innem Sciiildpatt und hat an den Randem gol- 
deite Retfen; oben auf dem Deckel ist das Biiduis des Kaisers.

Dem Museumsdieuer wird fiir das abgelaufene Jahr 1906 eine Remuneration zuge- 
sprochen, sein Ansucheti um Diensterleichteruug an den Gemeinderat geleitet. Fiir die neu 
eróffnete Gasse zwischen der Oppa- und Gradelgasse gegen die SchieRstatte wird an den 
Gemeinderat der Namen »Schiitzengasse* beantragt, und der Bericht des Zeitschrift-Aiisscliusses 
yom Obinanu des Ictzteren erstattet.

Oemeinderats-Sitzung am 27. Februar 1907, Die Beschlusse und Mitteilungen des 
Museums-Ausschusses nach dem Referate des Gemeinderates G. Heinz werden genehmigt; 
es wurde beschlossen, den im Gymnasial-Musenm iintergebrachten stadtischen Archiysclirank 
ais Anfang des Stadtarchiyso'm Turmzimrner des 2, Stockwerkes im Schinetterhause iinterzii- 
bringen und zur weiteren Aiisgestaltung des Archiys den Betrag von 500 K zu bewilligen.

E. Gerber, Knstos.

Dem stadtischen Museum wurden in den Monaten J u l i  und A u g u s t  1906 fol- 
gendc Spenden iiberwiesen: Yon Herm Yinzenz T o m a s ,  Odrau: 2 Ansichten yon Troppau, 
1689 und 1844. Yon Herm Schulrat Dr. G. K i i r s c h n e r ,  Troppau; >Die kleine Kaserue*, 
gezeichnet yon Prof. Maschek. Vou Fraulein Emilie G e r b e r ,  derzeit Priyate in Briinn: Zei- 
chenyorlagen nnd Zeichnungen derseiben aus dem Jahre 1840 ; 3 yerscliiedene Stickereien, 
Merktiicher 1840— 1850. Yon Herrn Franz B o b r e t z k y ,  Backermeisfer, Troppau: Ein perlen- 
gesticktes Haubchen; ein Obstkorbchen, Wachs;,ein Yorderladergewehr, samilicb aiis der ersteii 
Halfte des 19. Jahrhunderts. Yon Herrn [Georg S c l i i e b e r l ,  grafl. Wi1czek’scher Yerwalter 
in SchloB Dobroslawitz; Eine Reiterpistole aus den polnischen Aufstanden; ein Handschar mit 
Elfenbeingriff und eingelegter Arbeit, Yon Herm Franz M a r t m a u n ,  Fachlehrcr, Troppau:



Drei sogenaiinte Uberriicke aus Niimberg bei Stadt Liebaii (etwa 1820). Vom lioheti 
s c h l e s i s c l i e n  L a n d es a II s SC h u ( i : Statistisches Handbnch fiir die Selbstverwaltnng in 
Schlesien 1903 bis 1905, Beschliisse des schlesisclien Landtages II, T., Anhang dazn I, nnd II. 
T. Von Frań Marie Bns c l t e k ,  Priyate, Troppau: Ein Silbertaler, Ferdinand 1. (1556—1564). 
Von Fran Marie H e i n z ,  Beamtensgattin, Troppau: Ein Oebetbuch in karminrotem Samt mit 
Bildern, der 2. Teil gesciirieben; eine Dagiierrotypie; ein Notizbiich mit Stickereien; 3 Samt- 
saehen mit Perlen; ein Geldbentel mit Perien gestickt, samllich der Mitte des 19. Jalirhunderts 
aiigehórend; ferner 2 Vasen ans der 2, Halfte des 19, Jahrhunderts, ein i^etschaft aus Olas, 
ein griiiiseidenes Kopftuch aus der Mitte des 19. Jalirhiiuderts, ein Damast-Umhangtudi mit 
Seideiistickereien, ein Kaffeetischtiich, die beiden letzteren aus der 2. Halfte des 19. Jahrhun
derts. Von Fraulein Karolinę O r o i l  (Familie Jackel), Troppau; Ein Messiiigniórser aus dem 
Jahre 1749; aus dtm Nachlasse des verstorbenen Herm Josef und der verstorbenen Frau 
Marie Jackel, Private, Troppau: 2 Ólbilder vom Jahre 1817 (Maxiniilian Wilsch, Baiimeister 
in Troppau, gestorben 1848, und Theresia Wilsch, dessen Gattin, gestorben 1859, die Eltern 
der Frau .Marie Jackel).

im Monat S e p t e m b e r  1906:  Die Direktion der T r o p p a u e r  S p a r -
k a s s e :  Nr. 4215: Das eliemalige Siedienhaus, Ottendorfergasse, Lichtbild; Nr. 4216: 
die Rathausseite samt Rathaus (bis 1872), Bild in Ooldrahmen. Herr Heinrieh U  w i r  a, 
Backermeister in Troppau: Nr. 4223: Einen silbernen Patenbrief 1842; Nr, 4224;
Regesten zur Geschichte des Herzogtnms Troppau (1061— 1464) von Er. Kopetzky, 
Wien 1871; Nr. 4225: Wasserversorgung der Stadt Troppau von Ed. Labitzky, Trop- 
pan 1873; Nr. 4226: Einen Haubenstock, 1. Halfte des 19, jahrhunderts. Herr Rud. Pawe ł ek ,  
Hauptkassier i. R. in Troppau: Nr. 4227: Eine Handgranate; Nr, 4228: Eine Hanbitzen- 
kanoiienkugel. Herr Anton B r a n d e i s ,  k. k. Ober-Waffemneister i, R. in Troppau: Nr. 
4231: Eine Pioniersage. Hochw. Herr Josef F  r a n z k e, Pfarrer in R e i g e r s d o r f bei M,- 
Sdionberg: Nr. 4232; Vitae sandonim, Koln 1603; Nr, 4233: Vollstandige lii. Schrift des 
alten nnd neuen Bundes, OroIiqnart, 1556. Herr Karl T h e i in e r, k. k. Stenereinnehmer in 
Freistadt, Schlesien: Nr. 4234; Ein ungar. 15-Kr.-Schein, Ofen 1849. Fran Natalie F i i s se l ,  
Haiiptmanusgattin in Briinn (geb. in Kónigsberg, Schlesien); Nr. 4235: Stickerei auf Seide, 
1. ffalfte des 19. Jahrhunderts; Nr. 2436: Geschriebenes Oebetbuch, 2. Halfte des 18, Jahr
hunderts. Herr Georg S c h i e b e r 1, grafl. Wilczek’scher Verwalter in D o b r o s I a w i t z ; Nr. 
4237: Einen Dienerfrack von feinstem rotem Tuch, mit Seide gefiittert. 2. Halfte des 19. Jahr
hunderts; Nr. 4238: Einen Jagdrock von rotem Tucii, mit Kaltmik gefiittert, 2, Halfte des 19. 
Jahrhunderts; Nr. 4240; Eine Banknote aus dem zweiten Jahre der ersten franzosischen Re
publik, 500 Livres, Herr Franz R i c h t e r ,  Gemeinderat, Troppau: Nr. 4241—51: Eine 
Tabakpfeife mit Meerschaiinikopf; einen Scheibenstutzen, 3 Kapselgewehre, Vorderlader; zwei 
Sabe) der Nationalgarde; ein Piilverhorn ; einen Schrotbeute); einen Leibgurt, sog. Katze; 
eine Sammhing von Schiitzengewiiisten in Olas und Ooldrahmen, Samtliche Gegeastande 
mu die Mitte oder 2. Halfte des 19, Jahrhunderts. Frau Elisabeth R i c h t e r ,  Gemeinderats- 
gattiii, Troppau: Nr. 4252: Einen Frauen-Radmantel mit Doppelkragen; tiin die Mitte des 
19. Jahrhunderts, Aus dem Nachlasse der verstorbenen Herr Josef nnd Frau Maria J a c k e l  
kamen der Sammlung z ii: Nr. 4217—22: Zwei Degen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts; 
ein Werndlgewehr imd ein Scheibenstutzen mit der Oravierung: F. Trolley, Jagerndorf, beide 
Gegenstande um 1870—80; ein Bajonett, eine Patrontasche, Mitte des 19, Jahrhunderts; eine 
Teekamie in getriebenein Silber, 2, Halfte des 18, Jahrhunderts. Oegen Wahrung des Eigen- 
tumsrechtes iiberlieli Se. Exzellenz Graf Hans W i l c z e k  dem Museum eine Kanone samt 
Lafette; dieselbe stannnt vom Schlosse Kónigsberg und durfte aus den Zeiten des sieben- 
j,ihrigen Krieges herruhren, Anlalllich des Ahbruches wurden Lichtbilder aufgenommen von 
Nr. 23- 25 der Teichgasse, von den Fohlenstalhmgen im Niederhof in der Fischergasse und 
vom ehemaligen Wolfscheii Hanse der Oratzerstralle, lnv,-Nr, 4190—92. Angekauft wurde 
ferner ein Wiirstelkochofen aus Ton, stammend aus dem Hause Oberriiig 53, lnv. Nr. 4230, 
und ein Vitrineiikasten Nr. 4193, dann wurde die Tiirmer-Óllampe, die bis zn Einfuhning des 
eicktrischen Lichtes (Friihjahr 1906) auf dem Stadtturme in Oebrauch stand, endlieh Nr, 4200, 
Satznngen der Aktiengesellschaft der Lokalbahn Troppau—Oratz samt eersehiedenen Forniii- 
laren den Sammlungen eiiwerleibt.

Im Monate O k  t ob e  r 1906: A) Spenden: Herr Emanuel S c henke i i b a ch ,  Rentner, 
Troppau: Nr. 4261—78: 18 Urknnden, die freie, rittermaBige Scholtisei Sórgsdorf betreffend,

150



aus den Jaiiren 1667 1821, meist Originaliirkiinden auf Sternpeipapier mit Siegel. l ierr l r̂of.
Dr. Josef S c l i w e r d f e g e r  in W ien; Nr, 4282: Ósterr.-Schiesien in Matthaus Merians -Topo- 
grapliie von Bohmen, Mahreti nnd Schlesien* Frankfurt a. M. 1650 von Dr. J. Schwerdfeger, 
Wien, Herr Franz R i c h t e r ,  Oerbermeister, Gemeinderat Troppaii: Nr. 4283: Zunftsiegelstóckel 
der Gerber- und Lederzunft; Nr. 4311: ein alter Scbrotbeutel, Anfang des tQ. Jahrhunderts; 
Nr. 4312: eine kleine Oeldkatie (ledemer Geidgiirtel), Mitfe des 19. Jahrhunderts. Herr Franz 
S k r obn i i k ,  Fiaiisbesitzer, Troppaii; Nr. 4284; eine Tabakspfeife, aus einer Birkenwnrrel 
angefertigt, Mitte des 19. Jahrhunderts. Herr Qiistav Ba rek ,  k. k. Finanzrat, Troppaii; Nr. 
4292: ein Wiener Stadtbanko-Zettel, 5 fl., 1800; Nr, 4293; ein Banko-Zettel der franz. Republik, 
50 Livres, 1792. Ans dem Nachlasse des am 5. Juli 1906 verstorbenen Cliorrektors i. R. Josef 
J a c k e l  in Troppau: Nr. 4294 bis 4299 : 6 silberne Medailien, aus dem 16. 18. Jahrhundert;
ferner Nr. 4300 bis 4310: I I  Silhermiinzen, aus dem 17. bis Anfang des 19. Jalirhnnderts. 
Herr Eduard N e d e l a ,  Eisenhandier, Gemeinderat in Troppau: Nr. 4313: 14 alte Messing- 
gewichte nacb Pfund, Lot, Qiientchen. Herr Heinrich U w i r a ,  btirgerlicher Backermeister, 
Troppau: Nr. 4314; ein altertiimiiches Impfzetignis, Troppau 1812; Nr. 4315; eine Ansiclit 
von Troppau, etwa 1840. Herr Anton S c h w a l m ,  Friseur, Gemeinderat, Troppau: Nr, 4318: 
eine Erinnerungsmedaille, anlaiilich der EnthiiDung des Maria Theresia-Denkmals in Wien, 
am 13. Mai 1888. In Bronze. B ) Oegen Wahrung des Eigentiimsrechtes ilberlieif Herr Em. 
S c h e n k e n b a c h  dem Mnseum 10 wertvolle Pergamentiirkunden; dieselben betreffen die 
freie, rittermaHige Scholtisei Sórgsdorf und stammen aus den Jahren: 1464, 1567, 1656, 1679. 
1719, 1743, 1773, 1776, endlich 1667 und 1683; den Originalttrkiittdeii mit Siegel und Kapsel 
sind Oberfragungeii beigefiigt. (Nr. 4253 bis 4260 und 4279 bis 4280), Ebenso iiherliefi Herr 
Ernst F u r a t s c h  Nr. 4281: Diplom fiir Wtindarzneikunst des Ed. Porsch aus Wigstadtl in 
Schlesien, Professoreu-Kollegium der k. k, medic. chirurg. Fakiiltiit Olmiitz, 2, Marz 1842, den 
stadtischen Sammlimgen. Schlielilich wurde dem Museiim die Abliaiidlimg, Nr, 4289: >Kougrefi- 
yorbereitimgen in Troppau im Jahre 1820* von Dr. K. Knaflitsch, eineerleibt und Nr. 4290 
und 4291; alte getriebene Beschlage samt Schldssern aus dem ehemaitgen Friedenthal’schen 
Hospital und ans dettt Hatise Oberring Nr, 2, inventarisierl.

Im Monate N o v e n i b e r  nn d  D e z e m b e r  1906:  S p e n d e n :  Se. Durchlaiicltt 
Ftirst L i c h t i o w s k y ,  Gratz; Nr. 4319; wertvolle Pergament-Handschrift; Herzog Nikolaiis 
voii Troppau sclilieRt mit den Troppanern Frieden und verspriclit, ilire Freiiieiten einznlialten, 
3, April 1284. Hiezti eine beglaubigte Absclirift, Kitelielna, 25. Juli 1845 und das Regest nach 
Franz Kopetzky Nr. 142. K. k. ó s t e r r. M i i s e u m  fiir Kunst nnd Industrie in W teii: Nr. 
4322: Katalog der Austellttng osterr. Haiisindustrie nnd VolkskLinst vom November 1905 bis 
Febriiar 1906. Herr Karl P i e t z ti e r, k. k, Hofpliotograph, Troppau; Nr, 4323: Troppau 
1906, Liditbildaufiialime vom Stadturm, Westseite: Nr, 4324: Troppau 1906, Lichtbildaufnahme 
vom Propsteikirchturm, Ostseite. Oebaude-Inspektion der t e c h ti i s c h e u H o c li s c !i u I e 
in W ien : Die Stadt Troppau zur Zeit den Kongresses. tlolzrelief, verfertigt voii Pfarrer 
Georg Wiesner von Sobtchleb hei Leipnik, gewidmet Kaiser Franz 1. im Jahre 1820. 
T ro  p p a u e r S p  a r k a s s a : Nr, 4328 : Gipsrelief, Kaiserbiidnis (Regierungs-J ubiła urn 1848 bis 
1898), modelliert von Paui Stadler iti Saubsdorf, Schlesien. Fraii Tlierese O d e r s k y ,  Backer- 
meisterswitwe, Troppau : Nr. 4329: Siiberties Erinnerungszeichen an das 25jalirige Jubelfest 
des osterr. Schiitzenbutides 1880 bis 1905; Nr. 4330: Interimsschein der osterr Rentenhank, 
Wien 1871. Herr Otto H e 1 b 1 i n g, Antiqiiitatenhandler, Miinchen; Nr. 4331: Mtinzen- und 
Medaillenkatalog. E. G e r b e r ,  Kiistos, Troppau: Nr. 4332: 4 S(udien-Vor1ragshefte IS67; 
Nr. 4339: Notizbiich mit Ooldsclinitt 1871 ; Nr. 4340; Zigarrentasche ans Leder nm 1850; Nr. 
4341; Brieftasclie aus Leder uni 1850. Herr Emil Rzehak ,  Beamter, Briim i; Nr. 4334; eine 
ungar, 10-fl.-8aiiknote, Pest 1848; Nr. 4335; ein iingar. 30-Kr.-Scheiti, Ofeti 1849. Herr Josef 
F i  et z, Photograph, Freiwaidau; Nr, 4336; 48 Lichtbilder von der Wasserkatastrophe in 
Freiwaidau, Dittershof, Bdhmischdorf, Niklasdorf, Lindewiese 1903 (Alhum). Herr Max M a r 
kus,  Bankbeamter, Troppau; Nr. 4337; ein Petschierstockel des Troppauer Goldschmied- 
Mittels 1665. Fraii Josefiiie M a r k u s  geb. Schmidt, Troppau; Nr. 4342; ein Kruzifix mit 
Bliimen nnd Friiehten in Wachs iinter Giassturz, 1840. Hocliw. P. O. K l o s k e ,  Oberkaplan, 
Troppau: Nr. 4338: Hochmeisterbilder. LFrsprtmg und Oeschichte des holien Dentsciien Ritter- 
Ordens von O. Kloske. Herr Felix A l ker,  Hausbesitzer, Troppau; Nr. 4334: eine Spindeliihr 
ans Silber mit Schlagwerk, Herr Josef fi ł e c h t a ,  Magister d. Phaniiazie, Troppau; Nr. 4344: 
ein Zessionsurkiinde 1796. Herr L. G r a n d ę ,  Musikdirektor, Troppau: Nr. 4345; ein Monefis-
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geier (bei Stablowitz eriegt). Herr A. S c l i o l z ,  k. k. Oberiandesgericlitsrat i. P,, Troppau: 
Nr. 4346: ein Oymnasial-Abgangszeugnis des Óklassigen Gymnasiums in Troppau, 1835, Fr!. 
Julie S c h r e i n z e r ,  Private, Troppau: Nr. 4347: ein Wiener Stadt-Baiikzette) zu 5 ft., Wien, 
1800. Herr Fraiiz S t r o b ,  Baekermeister, Troppau: Nr. 4348: ein Brodbukett utii die Mitte 
des 19. Jabrhunderts. - N e u e r w e r b u ng  e n (Ankatife): Nr. 4320 a: Liditbildwiedergabe 
der Pergament-Handschrift Nr, 4319; Nr. 4320 b: Lichfbiidglasplatte dazu. Nr. 4325: 19 Licht- 
bildglaspiatten: Projekte fiir den Umbau des Sehiiietterhauses; Nr, 4326: 2 Uehtbildpiatten: 
Jaktartor und Oratzertor. Nr. 4349: Nordtnarkkalender 1906. AuBerdem spendete Herrjofiann 
S p r i n g e r ,  Gastwirt, Troppau: Nr. 4453: Die grafliche Familie Wilczek in Schlesien und 
Ósterreich, Wien 1904; Nr. 4454: Kreiizensteln. Histor.-topogr. Skizze von Joh. Paukert, 
Wien 1899; Nr. 4455: Lieder vom Kreiizenstein von Jos. StrobI ; Nr. 4456: Oedeiikblatter; 
Verse von Jos. Strobi.

Im J a n n e r  und F e b r u a r  1907 spendeten: Die Direktiou der Troppauer Sparkassa 
ein Lichtbild, darstellend das ehemalige Siechenhaus in der OttendorferstraBe und ein Bild 
iii Ooldrahmen, darstellend die Rathausseite samt Rathaiis (bis 1872); Heinrich U w i r a ,  
Baekermeister in Troppau, einen silbernen Patenbrief aus dem Jahre 1842, Regesten zur 
Oeschichte des Herzogthums Troppau (1061 bis 1464) von Fr. Kopetzky, W ien 1871, »Wasser- 
versorgmig der Stadt Troppau* von Ed, Labitzky, Troppau 1873, und einen Haubenstock aus 
der ersten Haifte des 19, Jahrhunderts; Rudolf P a w e ł k a ,  Hauptkassier i. R. in Troppan, 
eine Handgranate nnd eine Hanbitzenkanonenkngel; Anton B r a n d  eis, k, k. Oberwaffenmeister 
i. R. in Troppau, eine Pionniersage; Pfarrer Josef F r a t i zke  in Reigersdorf bei Mahr.-Schon- 
berg, Vitae sanetomm, Koln 1603 und eine vollstandige hl, Schrift des alten nnd des neuen 
Bundes, GroBqiiart 1556; Karl T h  e imer ,  Stenereinnehmer in Freistadt, einen tmgarischen 
15 Krenzer-Schein, Ofen 1849; Frau Natalie F i i s t e l ,  k. k. Hauptmannsgattin in Briiim, 
Stickerei auf Seide aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts und ein geschriebenes Oebet- 
btich aus der zweiten Halfte des 18, Jabrhunderts; Georg S c h i e b e r l ,  graf), Wilczekscher 
Yerwalter in Dobroslawitz, einen Dieuerfrack von feinstem roteii Ttich mit Seide gefiittert 
aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, einen Jagdrock eon rotem Tuch mit Kalmuk 
gefiittert aus derselben Zeit uud eine Banknote aus dem 2. Jahre der ersten franz. Republik 
500 Uvres; Gemeinderat Franz R i c h t e r  in Troppau eine Tabakpfeife mit Meerschaumkopf, 
einen Scheibenstufzen, drei Kapsetgewehre (Vorderlader), zwei Sabel der Nationalgarde, ein 
Pnlverliorn, einen Schrotbeutel, einen Leibgurt, sogen. Katze, eine Sammlung von Schiitzen- 
gewinsten in Glas und Goldralimeii, samtliche Oegenstanrie stammen ans der Mitte oder 
zweiten Halfte des 19. Jabrhunderts; Fran Elisabeth R i c h t e r ,  Gemeinderatsgattin in Troppau, 
einen Frauen-Radmanfel mit Doppelkragen aus der Mitte des 19, Jahrlmnderts; aus dem 
Nachlasse der Eheleute Josef und Maria J a c k e l  zwei Degen ans dem Anfang des 19. Jalir- 
hniiderts, ein Werndlgewehr nnd ein Scheibenstutzeii mit der Oravierung F. Troiley-Jagerndorf, 
beide Gegenstande iim 1870 - 80, ein Bajoneft, eine Patrontasche, Mitte des 19, Jahrlmnderfs, 
eine Teekanne in getriebenem Silber aus der zweiten Halfte des 18. Jahritunderts. Gegen 
Wahrimg des Eigentiimsrechtes uberlieB Graf Hans W i l c z e k  dem Miisenm eine Kanone 
samt Lafette, die vom Schlosse Konigsberg stanimt und aus den Zeiten des Siebenjahrigen 
Krieges herriilireti diirfte. Lichtbilder an la BI ich des Abbrudies wurden aiifgenommen von 
Nr. 23—25 der Teichgasse, von den Fohlenstalhmgen iii Niederhof in der Fischergasse und 
vom ehemaligen Wolfschen Hause in der Oriitzergasse, Ferner wurde angekauft ein Wiirstel- 
kochofen ans Ton, stamniend aus dem Hause Oberring Nr, 53, und ein Violinenkasteti, dann 
wurden die Thnner-Óllampe, die bis zur Einfiihrung des eiektrischen Lichtes (Friilijahr 1906) 
auf dem Stadtturme iti Gebrauch stand und die Satznngen der Aktiengeseilsehaft der Lokal- 
bahn Troppau—Gratz den Sammlungen einverleibt.

Stfltistisdies uom Troppauer sfadt. Illuseum. Stand der lnventarstiicke am Ende d. J. 
1905; 3943, dazu kamen im J. 1906 : 406, Stand am Ende d. J, 1906 : 4349, Von diesen 406 
Stiicken sind 18 gegen Wahrung des Eigentiimsrechtes dem Miiseiim iiberlasseti, 9 sind an- 
gekaiift; 379 sind demnach gespendet.

Gegen Eintrittskarten besiichten im Jahre 1906: 917 Personen die Sammlungen; 
verschiedenen armeii Sehuler voti Troppau nud Jagerndorf, ebenso dem Troppauer Lehrlings- 
vereine, zusammen ungefiihr 100 Personen, wurde der freie Einfritt gesfattet.

Kaiser Fronz Sosebniuseurn fOr Kunst und Sewetlie in Troppau, Bei der aiifangs Marz iu 
Wien versteigerteii Sammlung alter Oemalde S. B. Goldschmidt ans Frankfurt a. M. hal das
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Miiseuni zwei aiiBerordentlich wertvolle Gemalde fiir seine im Vorjahre begriiiidete Sammlnng 
von Bildern alter Meister erworben. Es sind dies zwei bollandische Landschaften, die eine 
voii Pieter de Bloot (1600 bis 1602), einem Rotterdamer Meister, von dem yerbiiltnismafiig 
wenig Bilder auf nns gekommeti sind ; die andere ist eine der bekannten scliwedischen Gebirgs- 
iandschafteii von Eyerdingen (1621- 75). Das Mnsenm hatte diese beiden wertvol!en Bilder 
mit seinen eigenen Mitteln nicht ankaufen kónnen. In dankenswertester Weise hat der ais 
feinsirmiger Kimstsammler bekannte Herr Rudolf Ritter von G i i t m a n n  in Wien dem Mnsenm 
die Ankaufssunime znr Verfhgnng gestellt, Die beiden Bilder wiirden im Museiim aufgestellt 
imd der Besichtigung zuganglich gemacht. Daselbst waren yon Ostersonntag an auch 
einige andere Nenerwerbimgen des Musenms ansgestellt. Herr Graf R a z n m o y s k y  schenkte 
6 Bilder mit Aqnarellen des Troppauer Banmeisters Georg Fritsch, die dieser im Jahre 1820 
yon Elirenbogen, Katafalken etc., die aiilaOlicb des Troppauer Kongresses errichtet wurden, 
angefertigt hat. Die Biatter stammen aus dem NaclilaB des technischen Oberinspektors der 
Wiener Hofoper Franz G a n !  nnd sind yon grÓHtem Werte fiir die Alt-Troppaner Kultnr- 
gescbichte, Herr Fabrikant Emil O ran  er schenkte aus seiner Sammlung alter Porzellatie zwei 
reizende, yorzhglich bewegte Ludwigsburger Prozęilanfiguren, ein Tanzerpaar darstellend. Diese 
Schenkung ist mit Riicksidit auf die enorm gestiegenen Preise fiir alte Porze Ilanfigu ren des 
13. Jahrhnnderts ais eine aiiBerst wertyolle zu bezeichnen. Neu erworben hat das Mnsenm 
durch Ankauf zwei beryorragende Wiener Miniaturen, die Portrats eines Orafen nnd einer 
Orafin Neipperg, von denen besonders das letztere, von dem Maler Schiayoni signiert, sich 
ais eine der besten Leistimgen der damaligen Miniaturmalerei erweist. Von kidtnrgeschicht- 
licbem Interesse endlicb ist eine bemaite schlesische, aus einem alten Troppauer Biirgerbause 
stammende Tnchmachertrnhe, die mit Szenen ans dem Tuclimacberleben in Olmalerei yersehen 
ist nnd aus dem 17. Jahrbnndert stammt. (Sil. 17..3. nnd 6./4. 07.)

Teschen. (Spenden fQr das stadt. museum im ersten Qiiarta[ 1407.) Von den Herren: Ober-
fórster Me rk .  Medaille des Papstes Leo X I I I . ;  Oberfinanzrat P a w l i t z a :  3 Stiick Plaketten; 
Banmeister D o s t a ł :  Vógel; Major Er. Las  ser :  Waffen nnd eine Kanne, Altwiener Porzellan; 
Ed. F e i t z i n g e r :  Ein Tableanx der Ósterr. Parlamentarier (Photogr.); Schiilrat R o s e n f e l d :  
Metalle; von Frl̂ , R z e h a k  und dem Herrn Fritz S c h u l z ;  Marken fiir die philatelistische 
Sammlnng. (Sil. 24./3. 1907.)

Jagerndorf, (fnuseum des 0eweTbei)ereines.) In der letzten AnsschiiBsitzimg wurde eine 
Zuschriff des Stad ty ors i and es zur Kenntnis genomnien, womit dem Museum die vom Senf- 
imd Essigerzeuger A. N i s s e l ,  Jagerndorf, und von Joh. P i t s eh ,  Orundbesitzer in Seifersdorf, 
der Stadtgemeiiide gescbenkteu Museumsgegenstande zur Aufbewahrung iibermittelt worden 
sind, Die Jagerndorfer Sparkassa bat dem Museum eine Subyention von 20 K bewilligf. Der 
Bezug einiger Zeifschriften wurde zum BesehUisse erhoben. Nachstebende Oegenstande wurden 
fiir das Museum erworben: Ein Wirkstuhl (Raschelstuhl) ans dem Jabre 1796; ein Kienspan- 
lialter nnd eine Flechtmaschine (1840). Weiter haben Biirgermeister K i e n e l ,  Dir. Heinrich 
K i n z e r ,  Ludwig He i n ,  Ottokar B c n i s c h ,  Franz Be  i er, Fachlehrer T h  om aus Jagerndorf 
nnd Bened. H e g e r  aus MÓsnig dem Museum Oegenstande geschenkt oder leihweise iiber- 
lassen. Das Mnseum wurde am 9. Dezember eróffnet, (Sil. 16.,'12 06.)

Konstituierende Sitzung des Perwaltungsousschusses des stddt. museums in Freudenlhal, ara
19. Janner 1907. Im Namen des Herrn Biirgermeisters, welcher wegen Unwohlsein die Ver- 
handltmgen nicht ieiten kann nnd hiezu seinen Stellyertreter Herrn Gemeinderat Alois P l i schke  
d. J. bestimmt hat, begriitlt dieser die Erscbieneneii und spHcht den Wniiscli aus, daB alle 
ihr dadnrch bekundetes warmes Interesse dem stadt. Museum auch weiter bewahren werden. 
Sodami bespricht er den ganzen Werdegang der Miiseiimsangelegenlieit, welcher sich schon 
seit 1898 hinzieht und w e g e n  verschiedener Hindernisse zu keinem Ergebnisse fiihrte. Dies geschah 
erst, ais er am 15. Noyember 1906 in der óffentlicben Sitzung des Gemeindeausschusses darauf 
hinwies, daB die schon lange bestandene Absiebt, die alten wertyollen Oegenstande zu sammeln, 
móglich ware, ohne einen iieneii Vereiti zu griinden, wenn der Stadiyorstand geeignete 
Persónlichkeiten fiir diese Sache gewinnen und gleichzeitig die Sammlnng geeigneter Gegen- 
stande einleiten wtirde. Das ist gcschehen und dadtireh kam die ganze Angelegenheit in ein 
neues Fahrwasser. Infolgedessen stellte der Redtier in der AusschnBsitzimg am 8. Janner 1907 
den Antrag, es móge sich fiir die Verwaltung des Mnseuins ein MnsenmsausschuB kon- 
stituieren, weicher Antrag einstimmig angenommeii wurde. Mit Berueksichtignng der Geschafts-
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ordnung fiir das stadt. Museuni in Troppau hat der Vorsitzende bereits einen fiir die Freiiden- 
thaler Verhaltnisse passenden Entwiirf einer Oeschaftsordnung ausgearbeitet nnd bringt ihn 
zur Keiintnis. Derselbe wird iiber Antrag des Herrn Hugo S c h n e i d e r  angenotnmen. Zum 
Zwecke der Konstituierung des Ausschusses ist zu beachteu, dafi der Obmann desselben 
immer der jeweilige Biirgermeister ist, daher nur der Obmannstellvertreter, der Schriftfiihrer 
und der Pfleger zu wahlen sind, Ober Antrag des Herm Dr, W u r s t  werden diese Wahlen 
durch Zuruf vorgenommen, und zum Obmannstellwertreter Herr Oemeinderat Alois P l i s c h k e  
d, J,, zum Schriftfiihrer Herr Lehrer Oskar O l b r i c h  und zum Pfleger Herr Biirgerschullehrer 
Karl S c h n e i d e r  gewahit, Samttiche nahmen die Walii an. Dem Schriftfuhrer wird ais Stell- 
vertreter Herr Lehrer F i s c h e r  und dem Pfieger die Herren Raf K a n i i c h  nnd Liąnidator 
P o  1 e d n i ts ch e k zur Unterstiitziing beigegeben ; doch hat der ganze Ausschuli die Pflicht, 
die Sache nach Kraften zu unterstiitzen. Uber Antrag des Herrn Dr, Oskar W u r s t  wird 
beschlossen, dem Punkte 7 der Geschaftordnung folgende Fassung zu geben: Der Miiseums-
ausschuii besteht mit Eiiisehiiili des jeweiligen Biirgermeisters aus 8 von der Gemeindeyer- 
tretung gewahiten Mitgitedern u. s. w,* Daniach gehóren min dem Museumsausschusse an :
a) die Herren Oskar Ka u i i c b ,  Rudolf K o b e r ,  Julius Ko  s z i k i e w i cz, Karl Kub i g ,  
Friedrich K u r z w e i l  d. A., W.  F. O l b r i c h ,  Alois P l i s c h k e  d. J .  und Dr. Oskar W u r s t ;
b) die Herren Alois F i s c he r ,  Oskar O l b r i c h ,  Franz Me i f i ne r ,  Alois P l i s c h k e  d. A,, 
Wilhelm P o l e d n i t s c h e k ,  Karl Sch  ii der,  Hugo S c h n e i d e r  und Karl S c h n e i d e r .  Herr 
Friedrich K u r z w e i l  gibt seiner Freude Ausdriick, daB es endlich gelungen sei, nach so ianger 
Zeit das Museum ins Leben zu rufcn, Hierauf daukt der Vorsitzende allen Erschienenen und 
schlielit die Sitzung.

Freiwaltlauer śtfldlisdies [Iluseum, Das Komitee fiir das stadtische Museum hielt am 
19. Oktober 1906 eine Sitzung ab und waren gegenwartig; Pfarrer N e i i g e b a u  er, Burger- 
schuidirektor H i 11 s c h e r, Oberlehrer K e 11 n e r, Oemeinderat K l e i n ,  Kuranstaltsbesitzer 
P  r i e B n i tz und Hotelbesitzer W o l f ,  An den Kaufmaim K u tz e r in Piesting, einen Frei- 
waldaner, der alte, wertyolle Musikalieii gespendet, wird ein Dankschreiben gerichtet. Eine 
anne Dienstmagd bat U  Silbermiinzen dem Mnsenm geschenkt. Wegen Ankauf eines Web- 
stuhlmodelles werden Uiiterhandinngen eingeleitet. Die alte Fahne des Oesellenyereines soli 
unter Wahruiig des Eigentumsrechtes fiir den Verein in Aufbewahrung genommen werden. 
Der Kassier, Direktor H i l t s c h e r ,  erstattet den Kassabericht, wonacli die Einnahmen 803 
Kroiien 83 Heller, die Ausgaben 506 Kronen 33 Heller betragen, so daB ein Kassastand voii 
297 Kronen 50 Heller yorbanden ist. Besiicht wurde das Museum seit der Eroffmmg im 
Dezember 1905 von 173 Personeii. Auf Ersttchen des Prof. Dr. T  h i i e ii i u s, Direktors des 
Hamburger Museiims, wird ein Olasbiid, das in zwei Exeniplaren yorbanden ist, dem dortigen 
Miisenm iiberlassen, Uhrmacher H e i n e 1 spendete die Wetterfahne der alteii Kirche in 
Niklasdorf, welche die Jahreszahl 1582 tragt, Herr P r i e B n i t z  eine alte Trompete, herriihrend 
aus Ooldenstein. Diese Trompete, einst der Kirche gehórig, zeigt ais Markę einen Adler mit 
einem doppelschwanzigen Lówen. Ferner wurden atilafilich des Hoehwassers im Jalire 1903 
unweit der WieBnerbleiche Schlackenreste entdeckt, ein fiir die Lokaigeschichte wichtiger 
Fund. Die Schlackenreste bestatigen die Richtigkeit der Tradition, daB dort, und zwar vor 
jahrhunderteii Hiitteuwerke bestandeu, Ferner wurde von Herrn W o l f  ais Speiide des
Notars S c h i n d 1 e r-Jagerndorf eine Priyatbanknote iibergebert, ausgestellt von dem Fabrikan- 
ten Karger in Rómerstadt aus dem Jalire 1848. (Sil. 20. X. 06.)

Dem Museum wurden seit Noyember 1906 gespendet: Von der Kuranstaltsbesitzerin 
Frau Marie S c h i n d l e r  in Griifeiiberg ein silberner Becher voti groBem lokalhistorischem 
Werte. Der Becher, der die Initialien -V. P.- tragt, wurde von Vinzenz P r i e B n i t z ,  dem 
Begriinder des Wasserheilyerfahrens, dem zii dessen Studium nach Orafenberg gekommenen 
Dr. josef Schindler bei seinem Abscbied a!s Andenken iiberreidit mit den Worten: ^Meinem 
wiirdigsten Jiinger ziir Erinnernng."; Dr. Josef Schindler wurde spater nacb dem Tode des V, 
PrieBnitz dessen Nacbfolger auf dem Orafenberg. (Sil. 1. X I. 06.) — Ein Los zur Ans- 
spielung von 1000 Oeschenkeii zum Besten der Troppaner Kleinkinderbewahranstalt", ausge
stellt am 21. Febr. 1840, Nach dem 20 Kreuzer Konyentions-M. kostenden Lose hat die
Ziehung der Oewinste am 24. April 1840 im stadt. Theatergebaiide in Troppau stattgefunden, 
— Vo(i dem Freiwaldauer k, k, Bezirksgerichte die Ratsprotokolle des fiirstlichen Landrechtes 
1840 bis 1849, 10 Baude imd das Einreichsprotokoll des fiirstlichen Landrechtes zu Johannes
berg 1846 bis 1849, 4 Bandę. (Sil. 1. XI. 06; 25. XI. 06; 25. 1. 07.)
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Erzherzoa Friedridi-niuseum an der Wiener Unirersitflt. Erzherzog F r i e d r i c h  hat, wie 
seinerzeit gemeldet worden, dem geologischen Institut der Wiener Universitat eine Reihe 
geologischer nnd palaontologischer Objekte, die aus dem O e b i e t e  des e h e m a l i g e n  
T e s c l i n e r  K r e i s e s  und aus Westgalizien stanimen, zum Oeschenke gemacht, Die Bestini- 
muiig der einzelnen Objekte, die sich jetzt ihrem Abschlusse nahert, hat nun ergeben, daB 
yiele dieser Versteinerungen, namentlich die der schlesisclien Kreideformation, Unika sind. Um 
die kostbare Sammlimg entsprechend unterziibringen, wurde beschlossen, in den Riiiimen des 
geologischen Uniyersitatsinstituts einen eigenen Saal fiir sie zu widmen. Die hiezu ndtigeu 
Yorarbeiten habeii bereits begonneii.

Gin praitistorischer Fund In JfiaerndoiF. Herr Leo S p i t ze r sendet durch Yermittlung 
des Herrn Prof G e r b e r ,  Kiistos des stadt, Museums in Troppau, folgende freundliche 
Mitteilung:

Im Jahre 1890 nahm ich einen Zubau zu meinem Hausc Nr. 22, Franz-Josefs- 
piatz, (C.-Nr. 123) vor.

Beim Grundgraben in der Hofseite stieiieii die Arbeiter in eiuer Tiefe von ca, 2 m 
auf Sumpf, Sie yersuehten den Sumpf auszuschópfen und forderten bei dieser Gelegenheit 
Pferdegerippeteile, einen halben Pferdesehadel etc. heraus. Unter diesen Knochen befand 
sich auch der dem Jagerndorfer Museum von mir gespendete.

Im kónigl. Museum in Briissel wurde der Knochen ais wahrscheinlicli aus der Eis- 
zeit stammend, bestimmt, doch konnie nicht genaii gesagt werden, wozu der Knochen in 
dieser Bearbeitung gedient liabe. Vielleicht ais Schlittschuh eines Kindes, Der Knochen ist 
der Radiiis eines Pferdeschetikels und die abgeschriigten Gelenkfomien weisen darauf hin, 
daB er zur Fortbewegung gedient habe.

Der Kustos am k. Museum, Dr. Konstantin K l e m e n t  (aus Karlsberg, Schlesien) 
untersuchte die blaiien Reste scheinbarer Farbę und fand, daB sie aus einer chemischen Yer- 
bindung aus dem Eisen des Moorbodens und dem Phosphor des Knochens bestehe, aiso 
nicht Anstriclirest sei.

Am k, k. Hofmiisentn in Wien konnte man iiber das Alter nichts genaiieres sagen, 
doch erkannte man denselben ais eine Schlittenkufe von einem sogenannten Rodeł, wie solche 
noch hente in den Alpenlandern gebrauchlich seien.<

Jagendorf. Leo Spitzer.
Huftindung prfltilstorlscher Knochenreste in Kunzendorf, Biirgermeister Wilhelm Z i p s e r  

von Kunzendorf besitzt im Ritterschafttale eine Ziegelfabrik ; in dem gelben Tonboden wurden 
schon yor mehreren Jahren fossile Knochenreste gefunden. Anfang Dezember stieBen Arbeiter 
abermals auf ein Knnchenstuck, das eine Lange yon ca. 35 Zentimetern, eine Starkę von 10 
Zentimetern besitzt. Der Fundort lag etwa vier Meter tief in einer Schicht blauen Toiis, iiber 
dem sich drei Meter hoch gelber Ton und die Hiimusschicht befanden. Das Stiick ist durch- 
aus massiy, von schwarzbrauuer Farbuiig und zeigt aiiBen eine Art grauer Glasur. Jedenfalls 
riihrt er von einem Tiere rnachtiger GróBe ber. (Sil. I9./X1L 06.)

Die Restaurierung der Propstetkirdie In Croppau. Nach zweijahriger Pause hielt der Baii- 
yerein fiir die Propsteikirche zu Maria Himmelfahrt in Troppau am 2t. Marz im Rathaus- 
sitzungssaale wieder eine Hauptyersammlung, Dieser wohnten unter atideren Propst Norbert 
K l e i n ,  Handelskammerprasident J a n o t t a ,  k. k. Baurat S e e h o f f ,  Landesbaurat M i i l l e r ,  
Stadtkaplan P, K l o s k e  imd die Genieinderate Dr. M a ł y  und R i c h t e r  bei. Nachdem der 
Yereinsyorstand, Schulrat Dr. K i i r s c h n e r ,  die Yersammhmg auf das herzlichste begriilit 
hatte, erstaitete er deii Bericht iiber die Yereinstatigkeit. Der seit dem Jahre 1895 bestehende 
Bauyerein, der sich bei allen Herstellungsarbeiten an der Propsteikirche auf das yom Wiener 
Dombaumeister H e r m a n n  auf Gruiid des Berichtes seines Amtsyorgangers Freihr. yon 
S c h m i d t  entworfene Programm stiitzt, kotmte im Jahre 1905 mit der Ausfiihrimg eines 
Teiles dieses Programnis beginnen. In diesem Jahre wurden die Yorhalle, das iiber dieser 
befindliche Chorfenster nnd der Oiebel neu hergestellt. Im Jahre 1906 erfolgte die Herstellung 
der Zinimerbekrómmg des Nordturmes, des gotischen Fensters an der Nordseite und eines 
iieuen Zuganges in den Nordturni, Die Oesanitsumme der Herstellungskosten beliiuft sich 
bisher auf 37,652 K 10 h. Da das Gesaiuterfordernis fiir die yollstandige Restaurierung der 
Kirche 220.007 K 53 h betragt, ergibt sich noch ein restliches Erfordernis von J 82.355 K  43 ii. 
Hiezu kommen noch die Kosten fiir die imhedingt notwendige Herstellung des Daches mit 
rund 50.000 K. An Oeldmittehi stehen dem Vereine aus Spenden and Jahresbeitragen gegen-
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wartig iiiui fiir die nadisten Jahre rund 10,000 K jahrlidi zur Verfugung. Da diese Mittel 
nicht ausreichen, um den Restaurierungspian in seiner Oatize in absehbarer Zeit zur Aus- 
fithriing zu bringen, wendefe sich der Bauwerein mit der Bitte um eine Staatssubwention an 
das Ministerium fiir Kiiltns und Unterricht, Ober dessen Auftrag entsendete die Zentralkom- 
mission fiir Kunst- und bistorische Denkmaler im Vorjahre zwei Mitglieder, nnd zwar den 
Protessor an der technischen Hodischule Hofiat Dr. N e i i w i r t  und den Architekten Ober- 
baurat D e i n i n g e r ,  zur Abgabe eines Gntachtens nach Troppau, Auf Orund der kommissio- 
iiellen Besichtigung befiirworteten die Delegierten das Ansuchen des Vereines warmstens, 
bezeichneten die bisher aiisgefiihrten Herstellungeii ais durchwegs sehr geliingen und erklarten 
gleichzeitig, daR die einwandfreie Weiterfiihrung der Erhaltungsaktion den Verein vor eine 
nicht leichte Aufgabe stelle, wenn dieser seine Absicht, die Wiederherstellnng mit Riicksicht 
auf den urspriinglichen Oeist und Stil des Bauwerkes nnd die stilgemaRe Ausschmiickung 
durcbzufiihren, mit den heute inaBgebenden Anschaiiungen der Denkmalpflege iii die so wiin- 
schenswerte Ubereinstimmung bringen will. Auf Griind dieses Gntachtens sprach das Mini- 
sterium seine prinzipielle Geneigtheit zur Oewahning einer angemessenen Staatssubvention 
aus, wobei es erklarte, dafl ihm vor alleni der Uinstand inaBgebend sei, daR d ie  P r ops t e i -  
k i r c h e  a i s  das  b e d e u t e u d s t e  aus  f r i i h e r e n  J a h r h u n d e r t e n  s t a m m e n d e  Bau- 
d e t i k m a l  des  L a  n des  z u b e t r a c h t e n  u ud a i s  k i i n s t l e r i s c h  w e r t w o l l  zu bc- 
z e i c h i i e n  ist. Dieser Bericht wurde mit lebhaftem Beifalle zur Kemitnis genommen, worauf 
Stadtkassier f l an t i a k  den Kassabericht erstattete, demzufolge die Einnalinien 25.620 K  16 h, 
die Ausgaben 22.862 K 15 li befrugen, so daR mit Ende 1606 ein Kassabestand won 3028 K 
1 h werblieb. Auf Aiitrag des Rechnungsprtifers L o r e n c z u k  wurde dem Kassier die Ent- 
lastung erteilt und der Dauk ausgesprochen. Zu Recbmingspriiferu wurden sodann J, L o r e n 
czuk,  Franz H o r a t s c h e k  imd Edmund G e  b a u e r  gewahlt. Nachdem noch won mehreren 
Mitgliedern Vorschlage fiir eine regere Agitation gemacht worden waren, brachte die Ver- 
sammlung, anf Antrag des Kammerprasidenten J a n o tta, dem Obniann Schiilrat Dr. K tirs cli- 
n e r und dessen Stellwertreter Propst K l e i n  den Dank fiir ihre aufopfernde Tatigkeit zum 
Aiisdrtick, worauf die Versammlung geschlossen wurde. Sil. 24./3. 1907.

Freiwaldau. Prie{inib’Deiilimal. Am 6, ApriI fand eine Sitzung des Komitees zur Er- 
richtuiig eines PrieBnitz-Denkinales in Freiwaldau statt, in der GR. F i e d l e r  durch Koopta- 
tion gewahlt wurde. Die Komiteemitglieder, die Oeineinderate K l e i n  und N i t s c l i e  und 
Oberlelirer K e t t n e r ,  waren zwei Tage zuwor in Tberesienfeld gewesen, um mit dem Bild- 
liaiier Obe t h ,  dem das Denkmal zur Aiisfiihrung iibertragen wurde, zu spreclien. Ein neues 
Model! ist worhanden, das Anderungen der Nebengruppen zeigt. Beziiglich dieser Anderungen 
werden die Mitglieder der Jury befragt werden, Die Figur des PrieRnitz soli uicht 2,5 Meter, 
sondern 2,8 Meter groR werden. Fiir die Arcliitektonik des Denknials soli schlesischer Marmor, 
sogenannter Passiflora aus OroR-KunzeBdorf, fiir das iibrige Untersberger Marmor ztir Ver- 
wendiing gelangen.

Pon der Sdiilhengeseliscfaalt. Dieseibe hat ihr Haus werkauft, imweit dawon befand 
sich die alte SchieRstatte, ein hólzernes Oebaude. In den letzen Tagen fand man nun anlaB- 
lich won Reinigungsarbeiten die Wetterfahne, welche das alte liólzerne Oebaude gekront hat. 
Die Haiiptseite zeigt die Fortuna auf der gefliigelten Weltkugel mit der Iiisehrift: .Fortuna 
non omtiibiis una,* Anno 1746. Die Kehrseite der Fahne zeigt die sinnbildliche Darstellung 
des Windes und die iiisehrift; Non fixa mowent:, Das interessante Fimdstiick wird dem 
stadtischen Museiim einwerleibt werden. Die Schutzengesellschaft erbaut sich ein neues Fleim 
nicht weit won dem Orte, wo sie frdher ihre Tatigkeit ausgeiibt hat. (Sil, 22,/lX. 06.)

SeibstbloBmphie des Freiwaldauer Hmlshauplmanns Karl Dideis uon Dittersdorf. Der Mu- 
sikschriftsteller Dr. E. I z f e l  in Miinclien hat nach der Lektiire der Weihnachtsnummer der 
Silesia- hieher eine Mitteilung des inhaits gemacht, daR die Neuherausgabe der schon sehr 

seiten gewordenen Dittersdorfsehen Selbstbiographie im Herbste des heurigen Jahres durch 
die Reklam’sche Verlagsliandhmg in Leipzig erfolgcn wird. Die Initiatiwe zur Herausgabe habe 
er selbst ergriffen, (Sil. l.,lll. 07.)

162



Sfddfirdies Uluseum in Croppau
Sdimeiierhaus, Obening, 111. Slock.

Befudisltunden:

An Sonn- und Feierfagen von 10— 12 und 1—4 Uhr.
> Wochentagen von I — 3 Uhr.

Fiir Erwachsene:

€InłriUsprei[e:
An Sonntagen 20 Heller.
5' Wochentagen 40 Heller.

j- j  An Sonntagen 20 Heller, rur Kinder und Studierende: { w, l  ̂ u  nt Wochentagen 40 Heller.

Fur Kleider, Schirme und Stócke: fiir die Person 10 Heller. 
Pfleger: k. k. Oymnasial-Professor i. R. E r w i n  Gerber ,  
Sprechstunden: in den gewóhnlichen Besuchsstunden.

Der Zekfdirlllausfdiub des liddlłfdien [Ruleums beflehl 
aus folgenden milglledern:

Walter Kudlldl, k. k, Landesgerichtsraf, Oemeinderat der Stadt Troppau und 
Landtagsabgeordneter, Obmann.

Erasmus Kołhny, k. k. Professor i. R.
Dr. Sottlieb KilrEchner, k. k. Schutrat, Landesarchivar, k. k. Konservator.
Dr, 6. W. Braun, Direktor des Kaiser Franz Josef-Museums fOr Kunst und 

Gewerbe, k, k. Konservator.
Dr, Karl Knaflitfai, k. k. Oymnasialprofessor.
Erwin Gerber, k. k. Professor i. R., Kustos des stadt. Museums.
Edmund Starofsky, Bfirgerschullehrer.

Beitrage fOr die Zeitschrift sowie Biicher und Schriften, iiber welche 
die Herren Verfasser eine Besprechung wunschen, wollen entweder an Pro
fessor Knaflifidi, Wien, V!./i, Blumelgalfe 1, oder an Dr, Braun, Croppau, ge- 
sendet werden. _______

Bezugsannteldungen, AbnehmerzaWungen, Anfragen nldit llterarlldier 
Ralur sind an Herrn Stadtoffiziai Eduard Balzer, Ortsschulrafskanzlei, Rathaus, 
oder an die Buchhandlung Otto Sollmann, 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 1. Heftes den Sahresbeitrag (4 K) an obige Adresseii 
entrichten.
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