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VIII. 

Vorl?ufiger Bericht ?ber die Corresponden; der Wittelsbacher 
F?rsten Albrecht V. und Wilhelm V. 

von 

Prof. Nr. Franz L?her. 

I. 

Die f?nfzig Jahre der Regiernng beider Herzoge bilden die Zeit, 
in welcher sich ganz allm?hlig die dunkeln Wolken sammelten, welche im 
drei?igj?hrigen Kriege sich ?ber Deutschland entluden. Beide F?rsten 
waren in dieser Zeit des Friedens nnd der stillen G?hrung ganz das, was 

in jenen Kriegsgewittern ihr Sohn nnd Enkel war, der Kurf?rst Maximi 
lian, n?mlich immer der gewisse, meist sogar der einzige wahre Hort der 

katholischen Kirche in Deutschland. Menschlicher Wahrscheinlichkeit 
nach mn?te ganz Deutschland protestantisch werden: da? es nicht ge 
schah, da? Bayern der ^)eerd nnd Hort der katholischen Reaktion ward, 

ist die historische That jener drei F?rsten, denen ihr unmittelbarer 
Vorg?nger, Herzog Wilhelm IV., anzuschlie?en. Bon der wohlbe 

wn?ten H?he dieser Stellung griffen anch Albrecht V. nnd Wilhelm V. 
in Alles ein, was an gro?en politischen und confcssionellen Gestal 

tungen sich in Deutschland vollzog; werkth?tig nahmen sie auch an 
andern europ?ischen Zeitl?uften Antheil. 

Es war nun zun?chst n?thig, die deutschen und europ?ischen Er 

eignisse und Fragen festzustellen, mit welchen sich die Corresponden; 
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beider F?rsten besch?ftigt, sodann sich vorl?ufig zu vergewissern, wo 
die Briefe sich befinden und was davon bereits gedruckt ist. Gedruckt 

fand sich, theils vollst?ndig, odcr nur bruchst?ckweise, eine nicht un 

bedeutende Anzahl Briefe, in verschiedenen B?chern zerstreut. Die? 
wnrde zuv?rderst festgestellt. Znglcich snchte man sich ?bcr den Stand 
der Korrespondenz in den hiesigen Archiven zn oricntircn; ein ansehn 

licher Theil ist bereits copirt, noch mehr vcrzcichnct. Bci dcr nnge 

hcnrcn Masse dcs Stoffcs abcr l??t sich dic Bollcndnng dieser Ar 
beit noch nivgcnds ?bcrschn. Bis jctzt crgab sich hicr cin vicl gr??erer 

Bestand f?r dcn wcnigcr wichtigen Nilhclm V., als f?r scincn un 

gleich bcdcntcndcrn Borfahr Albrccht. Ini Ganzen stellte sich herans, 

da? Allcs, was bis jctzt volt Andcrn vcr?ffcntlicht odcr nnr bcnntzt wnrde, 

so wichtig es anch in viclcr Bczichnng erscheint, doch nnr einen m??i 

gen Theil von dcm bildct, was noch nnbckannt blieb. 

Correspondez A lb rechts V. 

Albrecht regierte von 1550 bis 1579. Man nannte ihn dm Gro? 

m?thigcn, was nach hcntigcm Wortvcrst?ndni? ?der Hochherzige" be 

deutet. Bci Frcnnd nnd Fcind gcno? cr Bcrtrancn. Gern umgab 
cr sich mit gro?em trcibcndcm 3cbcn, mit Mnsit, K?nstlern, Gelehr 
ten. Scincn R?thcn nnd Botschaftern, den zahlreichen f?rstlichen 

Freunden, mit wclchcn cr corrcspondirtc, wu?te er etwas von dem 

k?hnen nnd rastloscn Gcistc cinznhauchcn, dcr ihn sclbst bcscclte. Seine 

3lcgicrnng zcrf?llt in zwci scharf gcschicdenc Perioden. 

Erste Periode. 

In dieser tritt Albrecht nach allen Seiten vers?hnend auf. Er 

sncht nnd sehnt sich nach Bcrst?ndni? nnd Ausgleichung zwischen 
Olanbcn nnd Ordnung dcr altcn Kirche nnd dem Bekcnntni? der 

Protcstantcn. Bor allcn Dingcn abcr zicht cr eine feste klare 

Fricdcnslinic zwischcn dcn Partcicn, das ganze Reich empfindet 
dic wohlth?tigc ?cacht fcincr crhobcncn Fricdcnswaffcn. Immer stand 
cr in lcdhaftcm Bcrlchr nnd Vcrcinc mit andcrn t?chtigen Reichs 

f?rsten von gcm??igtcr Dcntnngswcise, besonders vertraut ergab sich 
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dieses Verh?ltni? f?r Albrecht mit einem so rechtlich denkenden Kaiser, 
wie Ferdinand I. es war. 

Gleichwohl fand sich 
? in den hiesigen Archiven 

? von der 

Korrespondenz dieser ersten Periode noch ?n?crst wenig. Sie ist ohnehin 
schon zerstreut und verzettelt und ohne festen dauernden Mittelpunkt, 

wie die Zeit selbst. Hier und dort f?rchtet man Unruhen, der Adel 

ist ?berall in Bewegung, dieser oder jener F?rst macht Werbnngcn. 

Albrecht sucht einzugreifen, wo er kann, um den Frieden zu erhalten. 

I. Sein erstes Verdienst ist die kraftvolle F?rderung des 

Reichs- und Religionsfriedens, als Kaiser Karl V. vor'dem 

pl?tzlich ?ber ihn hereinbrechenden Moritz von Sachsen geflohen war. 

Der Kaiser hatte seinem Bruder Ferdinand Vollmacht gegeben, uud 

Niemand stand diesem F?rsten th?tiger und vers?hnender zur Seite, 

als sein Schwiegersohn, der bayerische Herzog. Dieses Verh?ltni? 
Albrechts zu Ferdinand machte sich vielfach fruchtbar, um so mehr, 
als die kaiserliche Tochter in der M?nchener Herzogsburg eiue aus 

gezeichnete Fran war. Die beiden vorigen Kaiser, Maximilian I. 

und Carl V., hatten dem bayerischen Hause in aller Freundschaft doch 
arg mitgespielt. Albrecht zog die Keime dieser Irrungen aus dem Boden 

und legte daf?r zwischen Habsburgern uud Wittelsbachern eiuen festen 
Grund von Vertr?um uud Freuudschaft, der l?uger als ein Jahr 

hundert vorhielt. Nicht minder trat er als Vermittler auf zwischen 

seinem Schwiegervater und andern F?rsten. Die? geschah z. B. wie 

derholt in den Zwistigkeiten mit Herzog Christoph von Wurtemberg. 
In den Friedensverhandluugeu zu Anz und Passau war kein F?rst 

th?tiger als Albrecht, bis eudlich der Abschlu? des Augsburger Re 

ligionsfriedens das Werk kr?nte. 

Bis jetzt fanden sich ?ber diese Th?tigkeit des Herzogs von 1552 
bis 1555 in den hiesigen Archiven leine Korrespondenzen, wahrschein 
lich sind sie ill der hiesigen ?beraus zahlreichen Sammlung der Reichs 
tagsverhandlungen zerstreut. 

Der vertrauliche Verkehr zwischen den H?fen zn Wien und 

M?nchen zeigt sich besonders in dem lebhaften Briefwechsel der Ge 

mahlin Albrechts, Anna, mit ihrem Vater Kaiser Ferdinand. Dieser 

Briefwechsel beruht im hiesigeu Haus-Archive. 



156 Vorl?ufiger Bericht ?ber die Correspondez der Wittelsbacher F?rsten 

Viele Briefe ergaben sich ?ber die Unterhandlungen und den Ab 

schlu? des Vergleichs mit Herzog Christoph von Wurtemberg. Mehr 
noch wird das Stuttgarter Archiv bieten. 

Nicht unwesentliche Beitr?ge uud Andentungen liefern die Be 

richte hoher Reichs- und kaiserlicher Beamten an den Herzog, und 

seine Correspondenz mit ihuen. Sie sind auf den hiesigen Archiven 
fehr zahlreich, uud von ihnen ist ein ansehnlicher Theil copirt, ein 
anderer Theil seinem Inhalte nach verzeichuet. Albrecht stellte, wie 

es scheint, obenan den Grundsatz: wer in der Politik Etwas erreichen 

wolle, m?sse best?ndig mit genauen Nachrichten versehen sein. Die 

Beamten am kaiserlichen uud k?niglichen Hofe, welche ihm Bericht 
erstatteten, wu?te er sich pers?nlich zu verbinden. Sie standen zum 

Theil fr?her iu seiuen oder seines Vaters Dieusteu, und waren ge 

wi?, bei ihm Stelluug und Zuflucht zu fiuden, wenu es ihuen an 

derswo nicht mehr gefiel. Ja hin und wieder scheint cs sogar, als 

h?tten sie des Herzogs Interesse mehr im Auge gehabt, als das des 

Kaisers. Albrecht hatte auf sie, wie auf seine sonstigen Agenten, 

stets ein scharfes Auge. Sein Agent in Rom durfte keine Post ohne 
Bericht abgehen lassen, wenn auch nichts Wichtiges zu melden war. 

So kam es, da? der Herzog in M?nchen ?ber ausw?rtige Dinge 

?fter besser unterrichtet scheint, als der kaiserliche Hof, selbst wenn sie 
diesen am n?chsten angingen. 

Unter seinen Berichterstattern sind besonders Folgende zu nennen. 

Der Reichskanzler Or. Seld begleitete w?hrend Albrechts Re 

gierung den Kaiser Karl V. ?berall hin, bis zu dessen Abreise aus 

den Niederlanden nach Spanieu. Seine Berichte zeigen seinen stren 

gen und festen Charakter und sind h?ufig sehr genau. Aus Br?ssel 

berichtet er zu Zeiten jeden Schritt des Kaisers und seiner R?the. 
Des sp?tem Reichskanzlers vr. Ulrich Zasius Berichte siud 

vorsichtiger aufzuuehmeu. Er l??t sich gern gehen, wird lebhaft, schwatzt 
und ?bertreibt. Weil er nach allen Seiten hin anerkennen uud ver 

mitteln mochte, so war er auch bei protestantischen F?rsten, wie bei 

Herzog Christoph von Wurtemberg und Landgraf Philipp von Hessen, 
gesucht und gesch?tzt. Durch seine Vermittlung standen mehrere pro 
testantische F?rsten mit Albrecht in Verbindung. 
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Der Kanzler Simon Egckh (Eck) stand in bayerischen Diensten, 
concipirte viele Schreiben Albrechts und ging ?fter in wichtigen Auf 
tr?gen an andere H?fe. 

Bernhardt Schwarz, Domgeistlicher in Passau, tritt durch seine 
guten Berichte ?ber die Kriegsereignisse in Franken 1553 hervor, die 
ein gesundes politisches Urtheil bekunden. 

Nach Abgang Kaiser Karl V. ist es besonders Scheerenberger, 
der Vorstand der deutschen Staatskanzlei in Br?ssel, welcher mit dem 

M?nchener Hofe in vertrautem Verkehre steht, ein Mann von gro?er 

politischer Geschicklichkeit, der auch wiederholt zu wichtigen diplomati 
schen Reisen gebraucht wurde. 

Die kaiserlichen Hofr?the Erstenberger, Hegenm?ller, Jung, Vie 

Himser und andere treten ebenfalls in dem Briefwechsel hervor. Ihre 

Mittheilungen an den Herzog gingen zum Theil an dessen Agenten 
zu Wien, wie Winckhlmaier, Haberstock uud andere mehr. 

Anhalt f?r die Nachforschung giebt ein zweib?ndiges Mann 

script auf dem hiesigen Reichs-Archiv, worin der Hofkaplan und Ar 

chivar von Albrechts Nachfolger, Michael Arrodenius, im Jahre 1591 

auf Befehl seines F?rsten die damals gesammelten Urkunden, Gut 

achten, Vorschl?ge und andere Aktenst?cke theils in weitern, theils in 

ganz kurzen Ausz?gen zusammentrug. 
? Unbedeuteud f?r unfern 

Zweck erscheint dagegen des Jesuiten Rader Historia Lavarioa, 

Manuscript der Hofbibliothek Oo?. dav. 218?221, begouuen 1621. 

Im 3ten Bande ist der Brief Albrechts an die V?ter des Concils 
und die Rede seines Gesandten Bcmmgarten in Trient, die jedoch 
schon gedruckt sind. 

? 
Anch giebt es eine gr??ere Anzahl von alten 

und neuen Werten, in welchen Briefe gedruckt oder angedeutet sind, 

wie Buchholtz Geschichte Ferdinand I., Sattler Geschichte W?r 

tembergs nnter den Herzogen, Huschberg und B?hl ?ber die Orten 

bnrger Sache. Besonders zu nennen sind: H.?l2r6it6r Loicas 

A0Qt?3 ^iriralss torn. II libr. XI, XII, wo mehrere Briefe 

von Albrecht und Wilhelm vollst?ndig oder theilweise einger?ckt 

sind. Der Verfasser soll ein lothringischer Iesnit Verveaux gewesen 

sein, Maximilians Beichtvater, der in verwickelten Gesch?ften auch als 

Agent gebraucht wurde. Vorz?gliche Dienste leisten die Werke von 
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Aretin, welche die Geschichte beider F?rsten auch aus den n?chsten und 
lichtesten Quellen, den Briefen, aufhellen. 

II. Der Heidelberger Verein, welchen Albrecht f?r die 

Jahre 1553?1556 mit den Kurf?rsten von Mainz, Trier uud Pfalz 
uud den Herzogen von Wurtemberg nnd I?lich stiftete, hatte und erreichte 
eiueu vierfacheu Zweck. Man wollte die verha?te Th?tigkeit des Bischofs 
von Arras, Grcmvella, uud anderer Spanier von Deutschland aus 

schlie?en; 
? es wnrde Karls V. Plan, seinen Sohn, den sp?tern 

Philipp II. von Spanien, zum r?mischen K?nig zu erheben, vereitelt; ? den w?sten Markgrafen Albrecht von Brandenburg wollte man 
im Zaume halten, damit er die Vertr?ge, welche er den Nisch?fen 
von Bamberg nnd W?rzburg abgedruugeu und welche der Kaiser in 
der Noth bekr?ftigt hatte, nicht zur That mache; ?endlich sollte ?ber 
haupt in Deutschland der Landfrieden kr?ftig gehandhabt werden. 

Ueber den Heidelberger Bund hat Stumpf eiue diplomatische 
Geschichte verfa?t (Zeitschrift f?r Bayern 1817 Heft V); das dort 
versprochene Urkundenbnch ist nicht erschienen. 

Es fanden sich im Staats-Archive Bundesakten, welche au?er 
Vollmachten und Rechnungen eine Reihe von Abschieden, Beschl?sse 
?ber Mitgliederaufnahme, und die letzten Verhandlungen bei Aufl?sung 
des Buudes enthalten. Die Correspondenz Albrechts mit demHaupt 

manue des Heidelberger Bundes, Herzog Christoph von Wurtemberg, 
mit dem Kurf?rsten von der Pfalz, mit dem Kaiser Karl und K?nig 
Ferdinand uud mit andern F?rsten scheint sehr th?tig gewesen zu sein. 
Nachforschungen namentlich iu den pf?lzischen Archiven zn M?nchen 
und Karlsruhe, sowie in Stuttgart, werdeu vielleicht noch Manches 
aus dem Treiben jener Zeit aufhellen. Indessen, wie Bernhardt 

Schwarz an den Kanzler Eck schrieb: ?Die F?rsten unterhandelten 
in Heidelberg insgeheim und nichts Schriftliches kommt heraus." 

Bis jetzt hat sich eine eigentliche Correspondenz Albrechts mit sei 
nen Nuudesgenossen in M?nchen noch nicht gefunden. Dagegen 
verbreiten ?ber alle die Pl?ne uud Verhandlungen der F?rsten und 
die Zust?ude im Reich vielfaches Licht die (mehrere B?nde f?llenden) 
Berichte der Reichskanzler, sowie der Agenten und Botschafter Albrechts. 

So reiset Zasius in Deutschland umher, beschwert sich ?ber die 
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spanischen Praktiken und schreibt an Nlbrecht z. B., wie er zuf?llig 
in eine F?rstenversammlung zu Vaihingen gekommen, und was da der 

Markgraf Albrecht von Brandenburg und Andere f?r seltsame Pl?ne beim 

Mahle geoffenbart h?tten. Nuchholtz (Anhang zu Band III der Ge 

schichte Ferdinands) hat Einiges von Zasius Berichten ver?ffentlicht. 
Anderes Material findet sich bei Voigt Markgraf Albrecht Alcibiades. 

III. Bei Anfh?ren des Heidelberger Bundes gr?ndete Albrecht 
den Landsberger Verein, zuerst mit dem K?nige Ferdinand, dem 

Erzbischof von Salzburg und dem Bischof von Augsburg, sp?ter 
traten die Bisch?fe von W?rzburg und Bamberg, dann die Reichs 

st?dte N?rnberg, Windsheim uud Augsburg, endlich die Kurf?rsten 
von Mainz und Trier hinzu. Dieser Bund hielt fast w?hrend eines 

halben Jahrhunderts, von 1556?1598, in Mittel- und S?ddeutschland 
den Landfrieden aufrecht, trotz aller Aergerlichkeiten und Feindschaften. 

Der Bund unterhielt eine st?ndige Kriegsbereitschaft, seine stehenden 
Heere gaben den Landesherren, z. B. in Bayern, eine St?tze gegen ihre 

Unterthanen. Der Landsberger Bund hat daher das Erstarken der 

F?rstengewalt wesentlich gef?rdert. 
Albrecht war die Seele des Bundes und sein best?ndiger Haupt 

mann. Er bem?hte sich lange und ernstlich, auch protestantische F?r 
sten zum Beitritt zu bewegen, doch vergebens. Der Kurf?rst August 
von Sachsen dachte auf Anrathen Ferdinands einmal wirklich daran, 

Mitglied zn werden; sein Beitritt w?re entscheidend gewesen. Der 

Landgraf Wilhelm von Hessen uud besouders Herzog Christoph von 

Wurtemberg hinderten es. Als nun die protestantischen F?rsten sich 
fortw?hrend fremd und mi?trauisch verhielten, neigte sich der Bund 

mehr und mehr zu katholischen Zwecken hin uud wurde zuletzt, was 

?die christliche Eiuigung" vor und ?die Liga" nach ihm, ein katho 

lisches Schutz- und Trutzb?udni?. 
Ueber den Landsberger Buud bietet das hiesige Staats - Archiv 

21 starke B?nde Bundesakten nebst 10 Heften, welche letztere je 

doch nur Rechnungen, Vertr?ge und dergleichen, keine Correspondenzen 

enthalten. Wenn Stumpf (Diplomatischer Beitrag, Vorrede) sagt, 
das Staats-Archiv enthalte 70 B?nde ?ber den Landsberger Bund, 

so ist das ein Irrthum, der sich daher erkl?rt, da? Stumpf damals 
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in W?rzburg schrieb und sich das M?nchener Archiv in gro?er Un 

ordnung befand. 

Ver?ffentlicht sind von Stumpf (Diplomatischer Beitrag zur Ge 
schichte des Landsberger Bundes, Bamberg uud W?rzburg 1804) 
8 Urkunden, von H?berlin (Reichsgeschichte XVII Vorrede S. 

X?I.XXXII) 9, von Fink (Ge?ffnete Archive) ein Verzeichni? 
zu Bundesabschieden. Bei Fiuk siuden sich auch eiuzelnc St?cke der Cor 
respondenz zwischen Albrecht und Kaiser Ferdinand angedeutet; bei H? 
berlin ist ein Brief abgedruckt; Andeutungen auch in Stumpfs Werken. 

IV. F?r Bayerns territor ialeGr??c und Stellung 
unter Albrecht waren die Jahre 1552?1559 entscheidend. Er machte 
eiuer Reihe alter Streitigkeiten durch billige Vergleiche oder Verzichte 
ein Ende. Dahin geh?ren: 

1. Verhandlungen und Vergleiche 1555 mit dem Erzbisthum 

Salzburg ?ber das Kr eis o brist eu am t, welches Bayern allein, und 

das Recht der Ausschreibung des Reichstags, welches Bayern und 

Salzburg gemeinsam zustand. Auch Pfalzneuburg wurde 1559 zur 

Anertenntni? gebracht. Urkunden im Staats-Archiv. 

Haslberger Historia Ocelos. LalisburFsusi^ 4 B?nde, Hand 
schrift im hiesigen Reichs-Archiv, enth?lt viele unedirte Urkunden. 

2. Ueber die Kurw?rde erbte sich eiu alter Streit mit Kurpfalz 

fort. Bayern hatte sich sogar 1546 in geheimem Vertrage mit Karl V. 

und seinem Bruder Ferdinand geeinigt, da? es die Knrw?rde bekomme, 
wenn Pfalz im Widerspruch gegeu Kaiser uud katholische Kirche be 
harre. Albrecht verzichtete 1552 von freien St?cken auf seine An 

spr?che, so lange Rudolphini'sche Agnateu vorhauden. In diesen H?n 
deln war besonders Herzog Christoph von Wurtemberg als Vermitt 
ler th?tig. 

Staats-Archiv zu M?nchen, Stuttgarter (und Karlsruher?) Archiv, 
Wiener Haus- und Staats-Archiv, besonders in der ?Sammlung von 

Staatsschriften, die bayerische Erbfolge betreffend" uud im ?Zusam 
mentrag von Urkunden." Vgl. Arrodeuius II, 548?549. ?Urkunden 
zur Zweibr?ckischcn Vorlegung 1778." 

3. Um die 1505 und 1507 abgetrennten bayerischen Gebietstheile, 
welche die junge Pfalz hie?en, wieder zu erwerben, machte Albrecht 
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gleich im Anfang seiner Regierung, obwohl vergeblich, dann wieder 

holt 1569, nach dem Tode des Herzogs Wolfgang von Zweibr?cken 
Neuburg Versuche, die er zuletzt gauz aufgab. 

Reichs-Archiv (F?rstensachen ^asol. 124). 
4. Eiu Erbeiniguugsvertrag zwischen s?mmtlichen 

Aguaten des Hauses Wittelsbach lag ihm dagegen am Her 

zen. 1559 kam ein Entwnrf zu Staude, jedoch nicht mehr zur Aus 

f?hrung. 

Haus- uud Staats-Archiv. 
5. Albrecht erwarb die Grafschaften Haag und Hohenschwan 

gau uud die Anwartschaft anfHohen-Waldeck und Ortenburg 

1566 und 1567 :c. 

Staats-Archiv. 
Es wird gen?gen, ?ber alle diese Punkte, von welchen f?r die 

gro?e Politik nnr der Verzicht auf die Kurw?rde von Gewicht ist, 
nur die wesentlichsten St?cke aus der Corresponden; aufzunehmen. 

V. Um so bedeutungsvoller erscheint Albrechts vers?hnliches Auf 
treten in Sachen der Religionsfreiheit bis znm Fr?hjahr 1564. Ein 

zelne Thatsachen sind folgende: 
1. Auf der Provinzialsynode bayerischer und ?streichischer Bisch?fe 

zu M?hldorf im Jahre 1556 vertrat Albrecht das Princip der Milde 

gegen?ber dem heftigen Dr?ngen feines Oheims Ernst 
? 

erw?hlten 

Erzbischofs zu Salzburg uud Administrators zu Pasfau 
? auf ent 

schiedene Ma?regeln der Gegenreformation. 

2. In den Verhandlungen mit dem Kaiser, in den wiederholten 

Conferenzen mit den Bisch?fen, auf der gro?en Versammlung zu Wien 

1563, welche auch von Mainz, Trier, K?ln, Salzburg beschickt war, 

endlich auf der Kircheuvcrsammlung zn Trient verlangte Albrecht be 

dingungsweise Gestattuug des Laienkelches und der Priesterche. 

3. In gleicher Weise arbeitete er auf vers?hnliche Ma?regeln hin 
in seinen Verhandluugen mit Plus IV., dem Nuutius Delphiui, dem 

Cardinal Morone, dem Nuutius Ormanetti und dem Cardinal Hosius. 

Der Papst bewilligte ihm durch Breve.vom 16. April 1564 den Laienkelch. 
4. In Verbindung mit allem diesem, theilweise als Ausgangs 
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punkte dazu stehen die Verhandlungen und Zugest?ndnisse in Bezug 
auf die bayerischen Landst?nde. 

Urkundenstoff findet fich in einer Sammlung p?pstlicher Breven 
im Haus-Archiv, dem (^o?. Lav. Noirao. 372, I^?ationeg ^a^arum, 
auf der Hof- und Staatsbibliothek; 

? 
zu erg?nzen aus den Archi 

ven in Rom, z. B. aus dem Oo?ex der Lib1iotir6oa ^li?slioa (H?f 
ler in Besnards Nepertorium f?r katholisches Leben, Wirken und 

Wissen I) 306), der did1iot1i6oa Va11io6l1iana (rslatio ?s in tslici 

statu Lavar?an 1570), ferner aus den Akten im hiesigen Reichs 

Archive und den bayerischen Landtagsverhandluugen. 
Gedruckt ist Ciuiges von Urkuudeu uud Briefen bei Aretin 

?Bayerns ausw?rtige Verh?ltnisse." Der Brief Albrechts an den 

Papst vom 5. Februar 1564 in Wizelius: ?Via rs?ia/ dann 

auch bei Falkenstein ?Geschichte von Bayern." 

Zweite Periode. 

Mit dem Fr?hjahr 1564 steht die Geschichte Albrechts an ihrem 
Wendepunkte. Bisher an sich kein Gegner der Religionsfreiheit und 

zu Friedeu und Vers?hnung mit den Protestanten geneigt, tritt er 
von jetzt an als Hort und K?mpfer f?r die katholische Kirche auf. 

Wie ist diese pl?tzliche und scharfe Umwendung seiner Denkungsart 
und Politik zu ertl?reu? Zwei Thatsachen, scheint es, gen?gen dazu. 

Eiue wilde Bewegung seines protestantisch gesinnten Adels er 

?ffnet ihm auf einmal die grelle Aussicht in einen Kampf mit einem 
gro?en Theile seines Volkes und der benachbarten Reichsst?nde. Die 
entdeckte Corresponden; der Verschwornen erbittert sein Gem?th; denn 

er, der vor Allem sich der Milde und Gerechtigkeit bewu?t ist, sieht 
sich darin als den schrecklichsten Heuchler und Tyrannen geschildert. 

Zur selben Zeit verk?ndigt das Tridentinum seine Beschl?sse. 
Das Concilium hat entschieden, alles Streben nach Nenderung in Glau 
ben und Ordnung der Kirche soll aufh?rcu. Dieser schueidende Abschlu? 
der Glaubenswirren, welcher zugleich eiucu festm Standpuukt darbietet, 
trifft f?r Albrecht zusammen mit jener bittern politischen nnd per 
s?nlichen Erfahrnng, die er an seinen Unterthanen macht, und gerade 
an denen, welchen er sich am meisten anvertraute. 
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Jetzt erhebt sich seine gewaltige, aber immer ruhig klare Energie 
zu einem bestimmten, unab?nderlichen Willen. Albrecht bleibt noch 
immer nnd erfolgreich der aufrichtige Schirm und W?chter des Frie 
dens in Deutschland, aber zugleich schwindet f?r die Protestanten 
alle Hoffnung, jemals die ganze Nation in der Einheit des Glaubens 

verbunden zu sehen. Dagegen treten Bayerns Kr?fte fortan entschieden ein 

f?r die kaiserliche Reichseinheit von Deutschland. Hier an der obern 
Donau erhebt sich eiu Felsen, an welchem die Wogen der Reforma 
tion sich brechen, nm von hier aus iu heftigen Gegenstr?mungen sich 
zu ergie?en, welche stetig und mit wachsender Flnth sich in ganz 

Deutschland uud ?ber seiue Gr?uzen hinaus f?hlbar machen. W?h 
rend man im Bayern selbst alles Reformatorische, was ?ber die 

Trideutiner Beschl?sse hiuausgeht, strenge niederh?lt, werden von 

M?nchen aus ?berall in Europa Bestrebuugeu zur Gegenreformation 

unterst?tzt, werden auf allen Punkten die Protestanten jedes Zeichens 

bek?mpft, werdeu wachsam und eifrig F?den angekn?pft, welche 

fremde F?rsten uud L?nder in den Schoo? der katholischen Kirche zur?ck 
f?hreu sollen. 

Es ergiebt sich demnach eine Reihe von Correspondenzen, deren 

Ver?ffentlichung, wenn sie vollst?ndig gelingt, nicht Unwesentliches 
zur Kenntni? der dcutscheu uud europ?ische:: Politik sowie der Zu 

st?ude in der zweiten H?lfte des 16. Jahrhunderts beitragen wird. 

I. Vorz?glich wichtig ist die Correspondenz mit den P?psten. 
An Pius V. fand Albrecht einen verwandten Charakter. Gleich ihm 

hatte sich dieser Papst von mildem Ernste zu entschiedenem Handeln 
erhoben, gleich ihm ordnete er weltliche Machtfragen unges?umt der 

Sache der Kirche uuter. Sein Nachfolger Gregor XIII. wurde noch 

th?tiger uud angreifender, insbesondere wu?te er die politischen Ver 

h?ltnisse iu Deutschland scharf auf- uud anzufassen. Diesen P?psten 
erschienen die Kaiser Ferdinand uud Maximilian oft wenig gef?gig. 

Sie wandten sich daher vor allen andern F?rsten gern an Albrecht, 

dessen Ansehen gleich gro? in Deutschland und am Kaiserhofe war. 
Sein Briefwechsel mit ihnen erstreckt sich ?ber nicht wenig, was ge 
plant und unternommen wnrde. 

Einen Theil davon hat Theiner in seiner Fortsetzung der ̂ mia 
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1o5 sool6siir8tici ver?ffentlicht. Wir erfahren darin z. V., wodurch 
Alba zu unterst?tzen sci; warum Canisius in Deutschland reisen solle; 
welches Beispiel der Bayernherzog durch Sendung seiner S?hne 
nach Rom geben m?sse; wie auf die clevischen Herzoge einzuwirkeu 

sei, und dergleichen. Die Corresponden; verbreitet sich insbesondere 

reichlich ?ber die Bef?rderung des jungen Herzogs Ernst, des Sohnes 
von Albrecht, auf die bisch?fliche:: St?hle von Hildesheim, Freising, 

M?ustcr, Halberstadt u. s. w. Sie schlie?t aber mit einem herben 

Mi?klang, als die Erhebuug zum K?luer Erzbisthum mi?lang nnd 

der Papst dein Dr?ngen des Baycrnhcrzogs und seines Sohnes 

zu energischen Ma?regeln wider den Erw?hlten, Gebhard Truchse? 
von Waldburg, uicht uachgab. 

Dieser vou Theiucr vollst?udig edirtcn Briefe sind ?ber hundert 
und auch stets archivalisch gcuau bezeichnet. Das Meiste aber, was 

darin mitgetheilt ist, war schon anderswoher bekannt. Anch bilden 

sie nur eiueu Theil der Correspondenz, f?r die Zeit Albrechts gehen 
sie nur vou: M?rz 1572 bis dcchiu 1579. Die Zeit von 1550 bis 
1572 fehlt ganz, uud auch aus dcu siebe:: letzte:: Jahren Albrechts 

scheinen nicht alle Briefe gegeben. Theiners Vorg?nger, Raynaldus 
und Ladcrchius thcileu f?r die Zeit vou 1550?1572 weuige Briefe, 
etwa acht, mit, uud auch diese uur bruchst?ckweise. Die Erg?nzung 

wird zun?chst zu entnehmen sein ans der Sammluug p?pstlicher Bre 

ve:: im Hansarchiv, ferner ans den I^^tionos r^arurri (Manu 
script der Hofbibliothct dahier), besonders aber ans den r?mischen Ar 

chiven. 

Einige H?lfsmittel ergeben ein handschriftlicher Oo?ex (Oo?. 
Llrv. Nro. 2173) anf der Hof- nnd Staatsbibliothek, betitelt ^ow 

eocl63i58t?05. int6i' Hldorturri V. ot (^uileliriurn Lavariao ?uo68 
ot Nuritiunr H^ostoliouni I^olioiirrium. Niri^ulrr?lr al) a. 1578 

a? a. 1583) dcr jedoch nnr Schriftenwcchscl, keine eigentlichen Correspon 

denzen enth?lt; sowie ein anderer Codex, welcher sich eben dort No. 

2081 befindet nnd welchen Lori als seine Sammlungen zum bayeri 

schen Kirchenrccht betitelte; f?r die ?lteste Zeit ist sie freilich sehr 
d?rftig. Au?erdem m?ssen andere Akten in den hiesigen Archiven noch 
vielf?ltig dienlichen Stoff ergeben. So fanden sich z. V. im Reichs 
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Archiv in einem ?Kurmainz" betitelten Fascikel ein Brief Albrechts 
an Papst Gregor XIII. und mehrere Briefe des Mainzer Domcustos 
von Stadion an den bayerischen Rath und Kanzler Eltzenhaymer, 
woraus hervorgeht, da? man in den Jahren 1573 und 1574 

einmal vorhatte, Albrechts Sohn Ernst auch auf den Mainzer Erz 
stuhl zu bringen. 

Ucberhaupt ist schon jetzt Folgendes zu bemerken. L?cken in der 

Corresponden; der bayerischen F?rsten sind nicht selten und zwar, auch 
in wichtigen Angelegenheiten, blo? durch die Briefe ihrer R?the und 

Beamten zu erg?nzen. Ja es scheint wohl einmal, als w?rden die 

letztern blos vorgeschoben, um vorl?ufig auf eigene Verantwortlichkeit 

zu handeln. 
II. Nicht minder bedeutend und wichtig als die r?mische ist 

Albrechts Corresponden; mit dem Kaiser Maximilian und den 

Erzherzogen Karl und Ferdinand. Die Corresponden; be 

r?hrt fast alle wichtigen politischen Fragen uud giebt h?ufig voll 

st?ndige Berichte. Es machen sich die Versuche Albrechts bemerklich, 

Kaiser Maximilian, der seinen St?nden Religionsfreiheit bewilligt, 
von zu gro?er Nachgiebigkeit abzuhalten, auf Kaiser Rudolfs Jugend 
aber einzuwirken. 

Gleich wie einst Albrechts Gemahlin mit ihrem Vater, dem Kaiser 
Ferdinand, in flei?igem Briefwechsel stand, so erfreute fich Albrecht 
der Corresponden; seiner Tochter, der Erzherzogin Maria, einer 

ausgezeichneten F?rstin, welche auf ihren Gemahl, den Erzherzog Karl, 

und ihren Sohn, den sp?tem Kaiser Ferdinand II., gro?en Einflu? ?bte. 

Auch vom Briefwechsel Albrechts mit Kaiser Rudolf zeig 
ten sich viele St?cke, jedoch meist ?ber weniger bedeutende Sachen; 
Albrecht stand mit diesem Kaiser in keinem so vertrauten Verkehr, da? 

sie sich ihre Ansichten ?ber die bedeutenderen Vorg?nge nnd Fragen 
ihrer Zeit mitgetheilt h?tten, wie es mit Rudolfs Vorg?ngern der 

Fall war. 

Von dieser gesammten Corresponden; scheinen die wichtigern 
St?cke erhalten. Die Briefe, welche Albrecht erhielt, bernhen hier im 

Haus-Archiv, die Briefe, welche er selbst schrieb, befinden sich im Haus 
Hof- und Staats-Archiv zu Wien oder hier im Entw?rfe. Eigen 
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h?ndige noch unbekannte Briefe der Kaiser Maximilian und Rudolf 
fanden sich mehrere auch im hiesigen Reichs-Archiv (F?rstensachen 

Band 25 und 26, ?sterreichische Sachen Band 4). Es treten hinzu 
die Berichte der gegenseitigen Botschafter, R?the und Geheimschreiber. 

Die Agenten Herzog Albrechts erhalten meist Copien der herzoglichen 
Briefe an den Kaiser nnd der kaiserlichen an den Herzog. Gerade die 

Begleitbriefe der Agenten geben manchmal erst den rechten Aufschlu?. 

Gedruckt ist bereits ein ansehnlicher Theil und zwar in Hurters 
?Geschichte Kaiser Ferdinands und seiner Eltern," meist vollst?ndig, 
anderes nnr bruchst?ckweise. Sodann im Briefwechsel Kaiser Maxi 

milian II. mit Albrecht, welchen Freyberg im vierten Theile seiner 

Sammlung historischer Schriften und Urkunden ver?ffentlichte. Die 
57 Briefe der letztern Sammlung enthalten z.V. an?er fortgehenden 

Familien- und Reichsangelegenheiten Berichte des Kaisers ?ber den 

ungarisch-t?rkischen Krieg, ?ber siebenb?rgische, polnische, b?hmische 
H?ndel u. s. w. Auch in Mosers Wahlkapitulation Franz I. sind einige 

Briefe Albrechts und Ferdinands wegen der Wahl K?nig Maximi 
lians abgedruckt. 

III. Auszuzeichnen ist die Corresponden; Albrechts, welche sich 
mit der Orten b?rg er Sache besch?ftigt. Der Graf von Or 
enburg hatte, weil er Reichsunmittelbarkeit ansprach, seinen Land 

sassen Religionsfreiheit gew?hrt, und Albrecht bestritt das Recht hier;u, 
so lange die Reichsmittelbarteit nicht au?er allem Zweifel sei. Or 

enburg stand mit dem bayerischen Adel auf Schutz und Trutz. Al 
brechts energisches Vorgehen gegen ihn machte im Reiche gro?es Auf 
sehen. Man f?rchtete, da? sich die Verbindung des fr?nkischen und 
schw?bischen Adels erheben uud mit dem bayerischen gemeinschaftliche 

Sache machen werde. Es hie?, Grumbach und seine Mitverschwor 
nen wollten auch Bayern und Salzburg ?berfallen. Die Kaiser Fer 

dinand, Maximilian, Rudolf, der Kurf?rst von Sachsen, der Land 

graf Wilhelm von Hessen, der Her;og Christoph von Wurtemberg 
traten als Vermittler auf. Albrechts Corresponden; mit ihnen und 
mit ber?hmten Rechtsgelehrten ist bezeichnend f?r die trotzige Stellung 
des landst?ndischen Adels, f?r die schwankende Stellung so vieler 
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halb Reichsuumittelbaren, so wic f?r die Art und Weise, wie ein F?rst 
sie unter die moderne Staatsgewalt n?thigte. 

Einige treffliche Vorarbeiten erleichtern die Aufstellung dieser 
Correspondenz. Huschberg benutzte in seiner ?Geschichte des Hauses 
Ortenburg" (Sulzbach 1828) die Quellen des hiesigen Reichs- uud 

Ortenburgischcn Haus-Archivs, B?hl in seinen aktenm??igen Dar 

stellungen des Verfahrens Albrechts (Oberbayer. Archiv II, 234?264) 
hatte vor sich den weitschweifigen Bericht, welchen einer der am mei 

sten betheiligten Adeligen, Pancratz von Freyberg, verfa?te. Beide 

Schriftsteller haben, wie Aretin in seiner Geschichte des Kurf?rsten 
Maximilian uud Freyberg in der Geschichte der Bayerischen Land 

st?nde, eiuzelues auf die Corresponde::; Bez?gliche mitgetheilt. 

Alles dies ist durch die Correspondenz zu vervollst?ndigen, welche 
aus dem hiesigen Reichs - Archive, den Archiven der Orteuburger, 
Freyberger uud anderer adeliger H?user zu entnehmen. Auch auf 

der hiesigen Universit?tsbibliothek befindet sich eine Handschrift: ̂cta 

0rt6lidurAlana. Ein z.B.im Reichsarchiv aufgefundener Brief des 

Grafen Wolf von Oeting deutet Verbindungen zwischen dem bayeri 

schen Adel und seinen fr?nkischen Stcmdesgenosfen an. 

IV. Eine Reihe Eorrespondenzen mit den F?rsten von Kur 

sachsen, Baden und andern ist von dem Streben beseelt, sie und 

vielleicht auch ihre L?nder in den Schoo? der katholischen Kirche zu 

r?ckzuf?hren. 

1. Insbesondere wurde diese Hoffnung stark gehegt in Bezug 
auf Kurf?rst August von Sachsen, mit welchem Albrecht 

fortw?hrend in vertraulichem Briefwechsel stand, besonders ?ber die 

Erhaltung des Landfriedens in Deutschland, T?rkenh?lfe, Ank?mpfen 
wider den geistlichen Vorbehalt, Grumbachsche H?ndel. Wiederholt 
kam es zu pers?nlichen Zusammenk?nften beider F?rsten, welche durch 

ihre pers?nliche Ueberlegenheit fortdauernd den wichtigsten Einflu? 
im Reiche ?bten. 

2. In Baben gelang es Albrecht, feinen Neffen und M?ndel, 
den Markgrafen, f?r die katholische Lehre zu gewinnen, und dieselbe 
in dessen Landen wesentlich zu unterst?tzen. 

2 
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3. Vielfache Aufschl?sse giebt der Briefwechsel mit dem H er zog 

Wilhelm vou I?lich, besouders ?ber die staatlichen uud religi? 
sen Verh?ltnisse in den Rhciulandeu und in Westfalen, dann 
?ber die niederl?ndischen Bewegungen und ihre Wirkuugeu auf Deutsch 
land. Herzog Wilhelm war auch bem?ht, Albrechts Pl?ue, f?r feinen 

Sohn Ernst das Erzbisthum K?ln, die Bisth?mer M?nster, L?ttich 
?c. zu crlaugen, sowohl dort selbst durch seiue Verbindungen als in 

Rom durch seine Agenten zu unterst?tzeu. (Reichs-Archiv ?ber I?lich 
und Cleve loin. I und II.) 

4. Ueber diese uud andere Fragen, ?ber die immer sch?rfere 

Parteistelluug im Reiche, ist nun insbesondere belehrend der Brief 
wechsel Albrechts mit seinem vertrauteu Freuude dem Cardinal Otto 

Truchse? vou Augsburg, der wiederholt l?ngere Residenz in 

Rom nahm. Die bis jetzt von Wimmer ver?ffentlichten Briefe (aus 
einem Codex des hiesigen Reichs-Archivs) umfassen die Jahre 1568?73.. 
Es befinden sich aber in M?nchen auch die Briefst?cke aus fr?herer Zeit 
theils gesammelt, theils zerstreut: sie bilden den gr??eren Theil. Ver 

gleiche den Aufsatz von Baader in Si?nteles Archiv f?r die Geschichte 
des Bisthums Augsburg (II, 1.2. Heft) ?ber Albrecht's und Otto's 
vertrauten Briefwechsel in den Jahren 1566 bis 1569. 

5. Hierher geh?rt ferner die ausgebreitete Korrespondenz mit 

andern geistlichen F?rsten, den Erzbisch?fen von Mainz, K?ln, 
Trier, Salzburg, den Bisch?fen von Regensburg, 

W?rzburg, Eichst?dt, Passau, Brixen und mehreren 
a n d e r u. 

6. Endlich geh?rt dazu Albrechts wichtige Corresponden; mit 

angeseheneu Cardinal en und besonders mit den Jesuiten-Ge 
uer?len Cauisius und Borgia. Diese Briefe finden sich zum Theil 
im hiesigen Reichs-Archiv (Neuberg, Kirchenstaat). 

Von all diesen Briefen, welche hier in sechs Richtungen zusammen 
gefa?t find, ist noch Weniges anders als in Bruchst?cken ver?ffent 
licht und auch die letztern, wie in Sugeuheim (Bayerns Kirchen- und 

Volkszust?ude im 16. Jahrhundert) uud Aretin (Maximilian) 
? kei 

neswegs zahlreich. 
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V. Die ausw?rtige Correspondenz er?ffnet uns weite 

Blicke in den europ?ischen Znsammenhang der k?mpfenden religi?sen 
und politischen Parteien. 

1. Am wichtigsten ist der Briefwechsel mit Philipp II. uud sei 
uen niederl?ndischen Statthaltern Margaretha von Parma, 

Alba, Johann von Oesterreich uud Alexauder Farnese. 

Der Erste hielt Albrecht fortlaufend in genauer Kenntni? von den 

Ereignissen und Zust?nden in den Niederlanden und Frankreich. Albrecht 
sandte ihnen uicht miuder oft Nachrichten und Aktenst?cke ?ber Alles, 
was sich in Deutschland zntrug und f?r sie Interesse hatte. 

Es handelt sich ?fter darum, den Spaniern in den Niederlanden 

H?lfe an Soldaten uud Kriegszeug, besonders aus Oberdeutschland, 

zukommen zu lassen. Aus demselben Grunde betrieb man auch 
eine Zeitlang die Aufnahme Philipps f?r den Burgundischen Kreis 
in den Landsberger Bund, was aber am Widerstand anderer, sogar 

geistlicher Mitglieder, scheiterte. 
Der gr??te Theil dieses Briefwechsels befindet sich in dem vom 

Archivar Coremans in Br?ssel aufgefundenen ?Archive der dentschen 
Staatskanzlei," welches f?r diese Epoche eine sehr reiche Ausbeute giebt. 

Auch der (^taloAuo ?63 Nanusorits ?o Ia didliotlio^ris ?o 

L0urF0^ri6 bietet iu seinen Nnmmern, z. B. 9471, 16136, 12900 

und andern eiueu Auhalt f?r vielleicht erfolgreiche Nachforschungen. 
Sngcnheim im obengenannten Buche theilt im Anhang mehrere 

St?cke mit. Gachard in seinen zahlreichen Publikationen ?ber die 

in Belgien befindlichen Archive hat keine Andentnngcn, dagegen einen 

Brief von Albrecht in seinem Buch ?(^orro^on?anoo ?o ?Iri1?r^o 
II sur los aMIros ?68 I^sdas" ans den Archiven zu Siman 

cas; Groen van Prinsterer weniges hierauf Bez?gliche in den ^.r 

0I1?V68 ?o 19. maison ?'OrariAo Ua339.u. 

2. Hinsichtlich der Hugumotten handelte es sich darum, die Un 

terst?tzung, 
- 
welche sie von ihren Glaubensgeuosscn, F?rstcn und Adel, 

in Deutschland erhielten, zu hintertreiben. Dar?ber verbrcitct sich be 

sonders die Correspondenz Albrechts mit Carl IX. nnd dessen 

Gesandten. Die Bibliotheken nnd Archive zu Paris enthalten ge 

wi? cine Reihe dieser Vriefst?cke und Gesandtschaftsberichte aus Deutsch 



170 Vorl?ufiger Bericht ?ber die Correspondez der Wittelsbacher F?rsten 

land von 1550 bis 1697. Ein Theil ist schon gedruckt bei Mencken 8eri 
r>tor63. Es sind besonders noch die spoliations Ooldsrt^ Lr?6irn6 

und ^0nta,Qi6QQ6 zu befragen. 
3. Beides, sowohl die franz?sischen als auch die niederl?ndischen 

Verh?ltnisse, ber?hrt uud erhellt die Correspoudeuz Albrechts mit dem 
verwandten lothringischen Hofe, von welchem auch sein Sohn 
uud Nachfolger sich seiue Gemahlin holte. Jedoch wird erst unter 

letzterm die Corresponden; recht bedeutend. 

Vieles davon im hiesigen Reichsarchive. Gedruckt uoch Nichts. 
Audeutungeu bei Aretiu Maximilian I. 

4. In Schweden ;eigte K?nig Johann III.Neigung ;um 
Katholicismus. Albrecht eiferte ihu an uud unterst?tzte durch Briefe 
die vom p?pstlichen Hofe an den K?nig geschickten Jesuiten. 

Aretin (Maximilian) uoch mehr aber Theiner (Schweden und 
der heilige Stuhl) deuteu dieses Verh?ltui? au. Letzterer hat einige 
Briefe im zweiten Theil feines Buches abgedruckt. Da f?r diese 
Correspoudeuz allem sich eiue Reise nach Stockholm schwerlich ver 

lohueu w?rde, so werdeu die Nachforschungen in M?nchen und Rom 

gen?gen. 

VI. Cs ist endlich noch eine ausgebreitete Correspoudenz mit 
Gelehrten und K?nstlern und auderu Persoucu ?ber Sacheu der 

Kuust und h?here Schulcu vorhaudeu, uud zwar uicht wenig iuteressaut. 

Albrecht machte sein Laud zum Sammelplatz aller der Religiou we 

gen vertriebenen Geistlichen, seine Universit?t Ingolstadt zur bl?hend 

sten in Deutschlaud, seinen Hof zum gl?uzeudeu Mittelpunkt jeder Art 
von katholischem Leben. 

Gute Audeutuugeu giebt Schlichtegroll ill seiucm ?Herzog Wolf 
gaug," er sch?pfte aus den f?nf B?nden ?ber die Kunst- uud Autiqui 
t?teu-Sammlllng Albrcchts, welche im hiesigen Rcichs-Archiv beruheu. 

Einzelnes findet sich iu Mcdcrt's ^nnal.'IiiAoIst. angezeigt. Auch in 

Wien befindet sich eine Anzahl hierher geh?riger St?cke. Chmcl ?die 
Haudschriftcu der Wiener Hofbwlwthck" Baud I. S. 44?45: Briefe 
Albrcchts all seiueu Ageuteu Etrada, all Halls Ialob Fuggcr und 
deren Antworten. 
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Correspondenz Wilhelm V. 

Die Correspondenz dieses F?rsten, welcher von 1579 bis 159? 

regierte uud 1620 starb, ist noch viel umfangreicher, als die seiues 
Vaters. Allein so weit er selbst hinter diesem an Hoheit und St?rke 
des Charakters zur?cksteht, um ebeuso viel gehaltloser scheiut auch seine 
Correspondenz, wenugleich er sich um Alles bek?mmerte und Briefe 

schrieb. Allein wenn auch nicht mit gleicher Geistesgr??e, arbeitete 
er doch mit noch mehr inneren: Eifer, mit noch gr??erer Z?higkeit f?r 
die Wiedererstarkung der katholische:: Kirche in Deutschland und Enropa. 

Die katholische Sache war ihm wahre Herzenssache, wie er ?berhaupt 
ein Mann war von eiuem tiefe:: uud innigen Gem?the. 

Als sein Sohn Maximilian herangewachsen war und die Fi 

nanzen sich arg verwirrten, entsagte er der Regierung nnd aller Po 
litik und zog sich znr?ck in religi?se Einsamkeit. Gern und sofort ver 
lie? er sein stilles M?nchsleben, wenn er in kirchlichen Dingen, woranf 
sein Augeumerk gespannt blieb, helfen konnte. Als z. B. der Bischof 

Johann Philipp von Bamberg, aus dem Geschlechte der Gebsattel, 
Neigung zum Protestantismus verrieth, lie? Wilhelm seine Feder 
nicht ruhen, seine Briefe flogen an den Papst, an Bischof Julius zu 

W?rzburg und andere F?rsten und M?nner von Einflu?. Vergl. 

Stumpf, Zeitschrift f?r Bayern 1816, Iannarhcft. Noch im Jahre 
1609 ging Wilhelm, auf Ersuchen seines Sohnes Maximilian, in die 

Rheinlands unter dcm Vorwande eiuer Brunnenkur, iu der That aber 

um dic geistlichen Kurf?rsten, uuter ihnen seinen Bruder Erust zu K?ln, 
znm Anschlu? au die Liga zu verm?ge::. Vergl. Wolf, Maximilian 

Bd. II. S. 458 ff. 

Seine Correspondenz bewegt sich in den Geleisen seines Vaters. 

Hervorzuheben ist: 
1. Die Corresponden; mit Papst Gregor XIII. und dessen 

Nachfolgern uud mit Cardinale::. Sie hat insbesondere den Zweck, 
seine S?hne auf bisch?fliche St?hle zu briugeu. 

2. Mit dcm Kaiser uud den Erzherzogen, vorz?g 
lich mit semer Schwester Maria z u Gr?tz, wobei es sich darum 
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handelt, den Protestantismus aus den inner?sterreichischen L?ndern 

zu entfernen. 
3. Mit dem verwandten lothringischen Hofe; diese 

Correspondenz verbreitet sich au?er ?ber Familiensachen in oft be 

lehrender Weise ?ber die Vorg?nge in Frankreich, zeitweise ist sie 
?ber alle Ma?en ausf?hrlich. 

4. Mit dem Kaiser und den geistlichen F?rsten, um 

die letztern zu einem geschlossenen Widerst?nde gegen die Protestanten 

zu vereinigen. Jedesmal knrz vor einem Reichstage wird der Brief 

wechsel besonders lebhaft. Der von Albrecht gegr?ndete Landsberger 
Bund sollte sich immer entschiedener zu einem Defensivbund katholischer 
deutscher F?rsten gestalten. 

5. Mit seinem Sohne Maximilian, dem gro?en Kurf?rsten, 
?bcr dcsscn crstcs politisches Anftrctcn, wohin die Bildung einer festen 
katholischen Partei auf dem Reichstage und die Vereitelung dcr pro 

testantischen Pl?ne geh?rt, den geistlichen Vorbehalt wegzur?umen. 

Hier?bcr sind anch die Briefe, die Wilhelm mit seinem Kanzler, Chri 
stoph Eltzenhaymer nnd anderen Ruthen wechselte, belehrend. 

6. Die wichtigste That seiner Regierung ist die Vertreibung des 
K?lner Erzbischofs, Gebhard Trnchse?, und die Eroberung des 

Erzstifts f?r scincn Brndcr Ernst, dcr sp?ter anch Bischof von L?t 
tich nnd M?nstcr wnrdc. Da? nnn von damals an zweihundert 

Jahre lang mehrere rhcinisch-wcstf?lische Bisth?mer stets bayerischen 
Prinzen geh?rten nnd dadurch die Stellung Bayerns als Vorfcchters 
der katholischen Sache verst?rkt wnrde, diese Bedcntnng des Ereig 

nisses wnrde dnrch eine noch gr??ere ?bcrtroffen. Der Artikel 
vom geistlichen Vorbehalt war in dcm Vertreiben des Crzbischofs Truch 
se? zur vollcn That geworden, dem Vordringen der Reformation war 

eine unverr?ckbare territoriale Gr?nze gesetzt. Die Correspondenz 
Wilhelm V. nnd scincs Brnders Ernst ?bcr dicse k?lnische Sache 
unter einander, mit dem Papst, dcm Kaiser nnd andern F?rsten ist 
sehr ausgedehnt. Wilhelm correspondirte anch mit den Beamten und 

Hanptlcntcn scincs Vrndcrs, sowie mit Cardincilen, Domherrn, Ge 

sch?ftstr?gern in Rom und K?ln sehr flei?ig ?ber die politischen und 

milit?rische:: Wcndnngcn in dieser Angelegenheit. Die hiesigen Ar 
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chive sind besonders reich daf?r, au?erdem sind neben dem D?ssel 
dorfer Archiv f?r diesen wie f?r die ?brigen Theile der Correspon 
denz Wilhelms die schon oben angef?hrten Archive ma?gebend. 

Es erhellt aus dem Allen, da? n?chst den M?nchener Archiven 
f?r uuscre Zwecke die zu Wien uud Rom die wichtigsten sind. Dar 

auf folgen die Archive zu Br?ssel, sodcmu die zu Paris, Stuttgart, 

Heidelberg, Dresden, uud die Archive der fr?hern geistlichen F?r 
stent?mer. 

Es siud nun zun?chst die Arbeiten in M?nchen fortzusetzen, 
uud m?chten sich daneben das Br?sseler nnd Pariser Archiv als die 
jenigen empfehlen, wo am leichtesten eine feste Grundlage f?r die 

Corresponden; beider Herzoge mit ausw?rtigen F?rsten, Feldherrn und 

Staatsm?nnern zu gewinnen steht. 


