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I. 

F?nfte plenarversammlnng 
der 

historischen Commission bei der k. Akademie der Wissenschaften 
vom 3. bis 9. Oktober 1863. 

In der Cinleitungsrede erinnerte der Vorsitzende Professor Ranke 
an die Verdienste der im Laufe des Jahres verstorbenen Geschichtsforscher 
L?bell nnd Johannes Voigt und verweilte dann ausf?hrlich bei dem 

schweren Verlust, welchen die Commission sclbst durch den Tod Jacob 
Grimms erlitten hat. Die Pers?nlichkeit des Heimgegangenen Meisters, 
seine Verdienste nm Wissenschaft nnd Literatur, und im Besonderen 
seine Theilnahme an den Arbeiten der Commission wurden vergegen 

w?rtigt. Der Vorsitzende theilte darauf die hocherfreuliche Nachricht 
mit, da? Se. Majest?t der K?nig huldreichst f?r die n?chsten Jahre 
einen au?erordentlichen Zuschu? aus der Cabinetskasse zu bewilligen 
geruht haben, damit die Arbeiten der Commission nicht etwa durch 
unzureichende Mittel aufgehalten w?rden. 

Ueber die im Laufe des Jahres theils vollendeten, theils der Voll 

endung n?her gef?hrten Arbeiten der Commission berichtete der Se 
cretar Professor Giesebrecht nnd gedachte dabei besonders der bereit 

willigen Unterst?tzung dcr k. Ministerien nnd Gesandtschaften, um die 

Er?ffnung der ausw?rtigen Archive zu erwirken, wie der Liberalit?t, 
mit der von allen fremden Regierungen in dieser Beziehung den W?n 

schen der Commission entsprochen worden ist. 
Folgende Publicationen der Commission lagen fertig vor: 

I. Grimm, Weisth?mer. Band IV. 

H. Hahn, Jahrb?cher des fr?nkischen Reichs 741?752. 
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Forschungen znr deutschen Geschichte. Band III. 
E. Graf und M. Dictherr, Deutsche Rechtssprichw?rter, unter Mit 

wirkung der Professoren I. C. Bluntschli und K. Maurer gesam 
melt und erkl?rt. 

G. Waitz, Jahrb?cher des deutschen Reichs nnter K?nig Heinrich I. 
Neue Bearbeitung. 

Qnellen und Er?rterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte. 
Band III. Abtheilung 2. 

Mit Unterst?tzung der Commission ist ferner herausgegeben: 
I. G. Lehmann, Urkundliche Geschichte der Grafschaft Hanau-Lichten 

berg. Band I. 

Andere Arbeiten zeigten sich im Druck mehr oder weniger vorge 

schritten. Der ncuute Band der Quellen und Er?rterungen, der aus 

zwei starken Abtheilungen besteht, war fast vollendet; mit ihm wird 

dieses Unternehmen demn?chst abgeschlossen werden. Auch der Druck 
des zweiten Bandes der deutschen St?dtechroniken war nahezu beendigt ^). 
Von Hirschs Jahrb?chern des deutschen Reichs nnter Heinrich II. be 

fand sich der zweite Band in der Presse. Zwei Abtheilungen von 
der Geschichte der Wissenschaften lagen in mehreren Druckbogen vor. 

Die Berichte ?ber die einzelnen Unternehmungen ergaben, da? 

sie s?mmtlich im besten Fortgange sind ; man konnte sich der Hoffnuug 
hingeben, die Arbeiten in wenigen Jahren so weit gediehen zu sehen, 

da? die Commission den ganzen Umfang ihrer Th?tigkeit dem Publi 
cum darlegen kann. 

F?r die Herausgabe der deutschen Reichstagsacten sind die archi 
valischen Untersuchungen auch in dem verflossenen Jahre mit gro?em 
Eifer fortgesetzt worden, und zwar in M?nchen selbst durch Dr. Weiz 
s?cker und Dl. Menzel, in Wien durch Professor Sickel, in Hannover 
durch Archivrath Sudendorf; in Berlin hat einige Zeit Dr. Droysen 
f?r dies Unternehmen gearbeitet. Au?erdem sind von Di-. Weizs?cker 
und Dr. Menzel gr??ere Reisen in Deutschland, in der Schweiz und 
in Frankreich gemacht worden und haben vielfachen Ertrag gew?hrt. 

Das Material f?r den ersten Band liegt nahezu vollst?ndig vor, so 

1) Der zweite Band der St?dtechroniken ist inzwischen bereits in den 

Buchhandel gekommen. 
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da? der Druck demn?chst beginnen kann und hoffentlich bis zur n?ch 
sten Plenarversammlung beendigt sein wird. 

F?r die Herausgabe der hansischen Urkunden sind von Professor 
Iunghans im verflossenen Jahre besonders die westph?lischen und 
niederl?ndischen St?dte bereist worden. Die erste Abtheilnng dieser 
Unternehmung, die hansischen Recesse von 1354?1430 umfassend, ist 
in der kritischen Bearbeitung vollendet, so da? sehr bald zu der Publi 
cation derselben geschritten werden kann; die Herausgabe dieser Ab 
theilung wird durch Professor Iunghans unter der oberen Leitung des 

Dr. Lappenberg erfolgen. 

Auch f?r die Wittelsbachschen Korrespondenzen ist erhebliches nenes 
Material gewonnen worden. F?r die erste Abtheilnng (bayerische Cor 

respondenz des 16. Jahrhunderts) stellte Dr. Maurenbrecher im Ar 
chive zu Simancas Nachforschungen an, w?hrend der Herausgeber Pro 
fessor L?her selbst die Archive in Rom, Florenz und Venedig unter 
suchte und sein Mitarbeiter Franz Kirchner die Forschungen in den 
hiesigen Archiven ununterbrochen fortsetzte. Die letzteren haben au?er 
anderen nicht unwichtigen Entdeckungen (namentlich f?r die Zeit von 

1558?1566) das lange erw?nschte Resultat ergeben, da? die Cor 
respondenzen nnd Verhandlungen, welche in den Jahren 1569?1572 
?ber die Ausdehnung des Landsberger Bundes gef?hrt wurden, sich 
vollst?ndig wieder vorfanden. Die Publication soll mit den Correspon 
denzen der letztgenannten Jahre beginnen, und der Herausgeber hofft 
schon der n?chsten Plenarversammlung den ersten Band derselben in 
einem druckreifen Manuscript vor egen zu k?nnen. F?r die zweite Ab 

theilnng dieses Unternehmens (die pf?lzischen Korrespondenzen des 16. 
Jahrhunderts) hat Dr. Kluckhohn nicht nur die Nachforschungen in 
den hiesigen Archiven fortgesetzt, sondern auch Reisen nach N?rnberg, 

Bamberg, Cassel, Berlin, Dresden, Weimar, Gotha und Coburg un 

ternommen, welche mannigfachen Ertrag gew?hrt und namentlich in 

Coburg und Weimar zu den interessantesten Entdeckungen gef?hrt haben. 
Anch von dieser Abtheilnng wird der erste Band, der sich auf die An 
f?nge der Regierung Churf?rst Friedrichs III. bezieht, bereits der 
n?chsten Plenarversammlung druckreif vorgelegt werden k?nnen. Von 
den beiden Partien, in welche die dritte Abtheilnng des Unternehmens 
zerf?llt, hat der Herausgeber Professor Cornelius die eine, Bayern 
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und die Liga betreffende, vorl?ufig unmittelbar zu eigener Bearbeitung 
?bernommen, mit Ausuahme der Donauw?rther Executionsacten, mit 

deren Durchsicht bis zur Zeit nach Einnahme der Stadt er seinen 
Mitarbeiter Max Lossen beauftragte. Ein gro?er und wohl der wich 

tigere Theil der auf die ausw?rtige und Vundespolitik Herzog Maxi 
milians in den Jahren 1608?1610 bez?glichen Papiere ist bereits 

durchgearbeitet. Die Bearbeitung der anderen Partie, Pfalz und die 

Union betreffend, liegt zuu?chst in den H?nden des Di-. Ritter, welcher 
die Acten zur Vorgeschichte der Union bis 1608 bisher haupts?chlich 
untersucht hat. Im Sommer setzte Professor Cornelius die im vori 

gen Jahre begonnenen Reisen durch die deutschen Archive fort, um sich 
?ber den vorhandenen Actenvorrath f?r beide Partien bis znm Anfang 
des vierten Decenniums des 17. Jahrhunderts zu orientiren, und be 

suchte diesmal Stuttgart, Bamberg und D?sseldorf; au?erdem ver 

schaffte ein etwas l?ngerer Aufenthalt desselben im Haag merkw?rdige 
Beitr?ge zur Unionsgeschichte ans niederl?ndischen Papieren, vorz?g 

lich f?r die Jahre 1609 und 1610. Die Publicationen dieser Abthei 
lung werden mit der Heransgabe der Donauw?rther Executionsacten 

begonnen werden, und hofft dcr Herausgeber der u?chsten Plcnarver 

sammlung bereits druckfertiges Mannscript vorzulegen. 
Die Arbeiten f?r die Heransgabe der deutschen St?dtechroniken 

sind von Professor Hegel in dcr bisherigen Weise ununterbrochen fort 
gef?hrt worden. F?r die Fortsetzung der N?rnberger Chroniken sind 
au?er dem Heransgeber selbst seine Mitarbeiter Dr. von Kern, Pro 

fessor Lexer und Dr. Kerler th?tig gewesen; dem zweiten Band dieser 

Chroniken wird bald ein dritter folgen. Ucberdics sind die Vorarbeiten 

f?r die Angsburger Chroniken, mit welchen Di-. Frcnsdorff beauftragt 

war, so weit vorgeschritten, da? auch ihre Publication n?chstens in 

Angriff genommen werden kann. Zugleich wird die Bearbeitung der 

L?becker Chroniken unternommen werden, f?r dic Professor Mantcls 

gewonnen ist. Dicse Abthcilung dcs Untcrnchmcns, f?r welche Dr. 

Lapftcnberg die obere Leitung ?bernommen hat, wird mit den Chro 
niken von Bonnns, Neglmann und Ncimar Kock beginnen. 

Von den Jahrb?chern dcs deutschen Reichs steht znncichst die Voll 
endung dcr Wcrkc von E. D?mmlcr nnd S. Hirsch in Aussicht, dann 

die neue Bearbeitung der Gcschichtc Ottos I. vou R. Kopte. Audcrc 
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Arbeiten, welche ebenfalls bereits in Angriff genommen sind, werden 
sp?ter folgen. 

F?r einen f?nften Band der Weisth?mer findet sich in Grimms 
Nachla? mannigfaches Material vor; die n?chste Plenarversannulnng 
wird beschlie?en, in welcher Weise das Werk zum Abschlu? zu brin 
gen ist. 

Die Bearbeitung des Schmcllerschen Nachlasses durch Professor 
Konrad Hofmann war der Presse ?bergeben worden, doch hatten sich 
beim Beginn des Drncks manche Bedenken ergeben, welche die Com 

mission erst zu beseitigen hatte. Man hofft, da? dcr Druck jetzt un 

unterbrochen fortgesetzt werden k?nne. 
Die Zusammeustellung des historischen Inhalts der mittelhoch 

deutschen Dichtungen hat Di-. Holland fortgesetzt; sie wird der n?chsten 
Plenarversammlung zn weiterer Beschlu?uahme vollst?ndig vorgelegt 
werden k?nnen. 

F?r die Sammlung deutscher historischer Lieder hat der Heraus 
geber Cabinetsrath von Liliencron seine Arbeiten so weit beendigt, da? 
im Laufe des n?chsten Jahres mit dem Druck begounen werden kaum 

Die Sammlung wird aus drei bis vier m??igen B?nden bestehen. 

In Betreff der Arbeiten f?r die Pf?lzcr Geschichte berichtete Hof 
rath Hausser, da? Pfarrer Lehmann, Verfasser der urkundlichen Ge 
schichte der Grafschaft Hanan-Lichtenberg, sich neuerdings archivalischen 
Arbeiten zur Geschichte des Herzogthums Zweibr?ckeu zugewendet habe, 
und legte Proben dieser Arbeiten vor. Die Commission beschlo? eiue 
Gcldunterst?tzung f?r dieselben bei Sr. Majest?t dem K?nige zu be 
antragen. 

Von der Geschichte der Wissenschaften in Deutschland werden im 
n?chsten Jahre die ersten B?nde ver?ffentlicht werden, v. Kobells 

Geschichte dcr Mineralogie ist im Drnck nahczn vollendet; Vluntschlis 
Geschichte der Staatswissenschaften ist in demselben weit vorgeschritten ; 
von Fraas' Geschichte dcr Landbau- und Forstwissenschaft liegt die 

drnckfertige Handschrift vor, uud anch Peschels Geschichte der Geo 
graphie wird in wcuigen Monaten der Presse ?bergeben werden tonnen. 

F?r das bisher noch uubcsctzte Fach der Geologie ist neuerdings in 

vr. Ewald ein ausgezeichneter Bearbeiter gewonnen worden. 
Der snr ein Handbuch deutscher Alterthnmer ausgesetzte Preis 
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von 2000 fl. hatte nnr eine Bearbeitung hervorgerufen, die ?berdies 

nach dem einstimmigen Urtheil der Preisrichter (Grimm, Lappenberg, 
Waitz) hinter dem jetzigen Standpunkt der deutschen Altertumswissen 
schaft so weit zur?ckblieb, da? sie den Preis unm?glich erlangen konnte'). 

Die Commission gab sich jedoch der Hoffnung hin, da? ein erneuer 
tes Ausschreiben derselben Aufgabe erfolgreicher sein m?chte und 

beschlo?: 
einen Preis von 2000 fl. f?r ein Handbuch deutscher Alterth? 

mer bis auf die Zeit Karls des Gro?en abermals auszusetzen. 
Die concurrirenden Arbeiten sind bis zum 1. Juni 1865 einzu 

reichen; das Urtheil wird in der Plenarverfammlung desselben 
Jahres verk?ndet werden. 

In der n?chsten Plenarverfammlung werden folgende Preise zur 

Vertheilung kommen: 

1) der Preis von 3000 fl. f?r eine kritische Geschichte des 

Herzogthums Bajuvarien von den ?ltesten Zeiten bis zum Jahre 
1180. Eiulicferuugszeit f?r die Arbeit: 1. Iau. 1864. Preis 

richter: der Vorsitzcude, der Secretar, Bibliothekar F?ringer, 

Oberstndienrath von St?lin, Professor Waitz; 
2) dcr Preis von 1000 ft. f?r die nach Inhalt und Form 

vorz?glichste Lebensbeschreibuug eiues ber?hmteu Deutschen. Ein 

lieferungszcit: 31. M?rz 1864. Preisrichter: der Vorsitzende, 
der Secretar, Professor Droysen, Hofrath Hausser; 

3) der Preis vou 1000 fl. f?r die in gleicher Weise sich am 

meisten auszeichnende Lebensbeschreibuug eiues verdienten oder 

ber?hmten Bayern. Cinlieferungszeit: 31. M?rz 1864. Preis 

richter : der Vorsitzende, die Professoren Cornelius und L?her, Ge 

neral von Spruner uud Professor Wegele. 
Die Preisarbeiten sind s?mmtlich an das Secretariat der histo 

rischen Commission bei dcr k. bayerischen Akademie der Wissenschaften 
einzusenden. 

Die Commission, welche in den letzten Jahren mehrere ihrer 

Mitglieder durch den Tod verloren hat, f?hlte das Bed?rfni? einer 

3) Die Arbeit kann von dem Secretariat der Commission wieder in Em< 

pfang genommen worden. 
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Erg?nzung und beschlo? nach Feststellnng einer Wahlordnung und der 

auf Grund derselben erfolgten Wahl mehrere Geschichtsforscher von 
anerkannten Verdiensten, von deren Mitwirkung sie sich wesentliche 
F?rderung ihrer Zwecke versprechen darf, Sr. Majest?t dem K?nige 
znr Ernennung zu ordentlichen oder au?erordeutlichen Mitgliedern in 

Vorschlag zu bringen. 

Durch Erla? des k. Staatsministerii des Innern f?r Kirchen 
und Schulangelegenheiten vom 11. December 1863 ist der Commis 

sion angezeigt worden, da? Seine Majest?t der K?nig die s?mmtlichen 
von der Plenarversammlnng gestellten Antr?ge zu genehmigen und die 

getroffenen Wahlen zn best?tigen gernht haben. Demnach sind zu 
ordentlichen Mitgliedern der Commission 

Professor vr. Wackernagel in Basel 
Vicedirector des Hof- und Stadtarchivs vr. von Arneth in Wien 

Stiftspropst Di-, v. D?llinger in M?nchen 
Staats- und Neichsrath vr. v. Maurer in M?nchen 

Reichsarchivrath Muffat in M?nchen 
zum au?erordentlichen Mitglied 

Professor Di-. D?mmlcr in Halle 
von Seiner Majest?t ernannt worden. 



II. 

Bericht des Professor Nr. Innghans ?ber die Arbeiten f?r 
die hansische Rece?- und Urtundensammlung besonders in den 
Archiven der St?dte Westfalens, K?lns und der Niederlande 

von Mitte Juli 1863 bis Mitte Oktober 1863. 

Obschon der Winter 1862?63 mir f?r eigentliche archivalische 
Arbeiten keine Mu?e lie?, ist doch die Bearbeitung der Hansereccsse 
durch Benutzung der vom I. 1406 an uoch uubenntzt gebliebenen 

Hamburger und Wismarschcn Handschrift bis 1411 resp. 142? in 
Kiel weiter gef?hrt. Es sind von mir die Recesse: 

(1406) Akten ?n cnu3a Nin?ons! aus Lli. 

1407 Juni 24 ff. Amsterdam u. a. Oo. aus Nn. 

1408 Juni 20. Hamburg aus LIr. 

1409 Juni 8. Meppen aus NK. 

1409 Nov. 1. L?beck ans N. 

1410 Dec. 13. L?beck aus IU>. 

1411 Juli 15. L?beck aus Ii>v. 

1412 April 10. L?neburg aus ?n. 

1427 Iuui 14. L?beck aus I^v. 

1427 Juli 30. o. O. aus N>v. ? 
abgeschrieben. 

F?r die Reccssc: 
1407 April 14. L?beck Uli. 

1407 Mai 15. L?beck Lli. uud Iln. 

1408 Juni 20. Hamburg Nw. 

1410 April 20. Hamburg Uli. uud I^v. 

1410 Juli 22. Wismar lUr. und Il^v. 

1411 Nov. 1. Wiomar Illi. uud Ilw 



Arbeiten f?r die hansische Rece?- nnd Urknndensammlung. 11 

sind neue Texte verglichen; aus Rostock ward ein im Privatbesitz befind 
licher, bei meiner Anwesenheit mir unbekannt gebliebener Originalrece? 
1371 Mai 1 L?beck Herrn Di-. Lappenberg znr Vergleichnng mitgetheilt. 

Eine vom Holsteinischen Ministerinm durch Vermittlung des Cu 
ratoriums der Universit?t Kiel bewilligte Verl?ngerung der Herbstferien 
nm einen Monat hat es mir dann m?glich gemacht, durch VenutMg 
der Archive der wichtigeren wcstph?lischen und niederl?ndischen St?dte, 
so wie K?lns von Mitte Juli bis Mitte Oktober 1863 die Bear 

beitung der hansischen Recesse bis 1430 f?r den Druck zu volleuden und 

zugleich in mehreren der von mir besuchten Archive die Einsammlung 
des Materials f?r das hansische Urkuudenbnch bis z. 1.1400 zu f?hren. 
Anch bei diesem Anla? darf ich nicht unterlassen, es dankbar anzu 
erkennen, in wie hohem Grade ?berall meine Arbeiten von den st?dtischen 

Beh?rden und Archivaren erleichtert nnd gef?rdert worden sind. Ich 
gebe im Folgenden eine knrze Uebersicht des Ergebnisses dieser in Ueber 

einstimmnng mit Hrn. Dr. Lapfteuberg ausgef?hrten Arbeiten nnd 

schlie?e daran die nothwendigen Angaben und Vorschl?ge f?r die Her 
ausgabe der bis zum I. 1430 druckferttg vorliegenden Recesse der 

hansischen und preu?ischen Tagfcchrtcn. 
In Osnabr?ck, wo ich, in jeder Weise dnrch Herrn B?rger 

meister Dr. S t?v e gef?rdert, meine Arbeiten begann, fanden sich nnr 

d?rftige Reste hansischer Ac ten seit 1531, daruuter folgende Re 

cesse des XVII. Jahrhunderts: 
1603. Aug. 1. M?nster. 
1621. Oct. 12. L?beck. 

1668. Juli 17. L?beck. 

1669. Iuui 11. L?beck. 

Dagcgcu bewahrt das Archiv iu einer Handel uud Hause betreffeu 
dcn Sammlung einen eigcnth?mlichcu Reichthmn ?lterer Corresponden; 
der westph?lischcu St?dte mit Osnabr?ck (saoo. XIII ex. XIV in.), 

zahlreiche, von Osnabr?ck und den westph?lischcu St?dten f?r die be 

nachbarten M?rkte erworbene Gelcitsdricfe, auch sonstige f?r die altern 

Handelsbeziehungen dcr Stadt und ihre Stellung zum Hcmscbuude 

lehrreiche Dokumente. Wichtig ist auch eine ziemlich vollst?ndige und 

wohlcrhaltcne Sammlung dcr im XIII. XIV. XV. Iahrh. uuter 

den wcstphiilischcu Tl?dlcl^ geschlossenen Schutzb?ndnisse. Bis zum 
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1.1400 konnte ich die f?r das hansische Urknndenbnch wichtigen Schrei 
ben und Urkunden copieren: eine ziemliche Anzahl ist bereits in fr? 
herer Zeit durch Hrn. St?ve bekannt gemacht ̂ ). Ein Verzeichni? 
der von mir genommenen Abschriften liegt bei. (Anl. 1.) 

Das Archiv der Stadt M?nster hat dnrch die Wiedert?ufer 
erhebliche Einbu?en erlitten; es reicht kaum ?ber die Zeiten ihrer Ge 

waltherrschaft hinans. Das Vorhandene ist neuerdings in leidliche 
Ordnung gebracht und war unschwer zu benutzen. Es sind hansi 
sche Acten seit dem XVI. Jahrhundert vorhanden. Was sich darunter 
an Recessen von allgemeinen und Particularhansetagen findet, ist vor 

l?ufig verzeichnet da nichts aus der Zeit bis zum 1. Drittel des 15. 

Jahrhunderts vorhanden ist; auch eine kleine Zahl von an M?n 

ster gerichteten Einladungen zu Hansetagen. F?r das hansische Ur 

kundenbuch sind auch die ?brigen Abtheilungen des Archivs durchgese 
hen und bis 1500 hin genauer registrirt; von sp?ten Copien bekann 

ter hansischer Privilegien abgesehen, ist auch hier bis zum ersten Drittel 
des 15. Iahrh. nichts vorhanden. Nieserts Abdr?cke hansischer Do 
kumente des 16. Iahrhnnderts 2), von denen einige verglichen wur 

den, sind sehr unzuverl?ssig. 
Soests st?dtisches Archiv entspricht nicht den Erwartungen, 

welche man bei dem Alter der Stadt und ihrer einstigen Bedeutung 
in der Geschichte der dentschen Hanse und des dentschen Handels zu 
hegen berechtigt war. Die schweren Zeiten des drei?igj?hrigen und des 

siebenj?hrigen Krieges, welche aus der Kaufstadt f?r immer eine Land 

stadt machten, sind auch dem Stadtarchiv verderblich geworden. Das 
jetzige Rathhaus ist fast ganz ein neueres Geb?ude. Was noch an 

Urkunden und Acten vorhanden ist, bewahrt ein keineswegs g?nstig 

gelegenes, ziemlich feuchtes Gemach im altern Theile des Rathhauses. 
Im I. 1793 hat der damalige Rathmann Lent ein Repertorium 
?ber das ?ltere Archiv angefertigt: eine im I. 1842 vorgenommene 
genaue Untersnchnng hat ergeben, da? in der Zwischenzeit noch man 

ches abhanden gekommen ist. 

1) In Wigands Archiv f?r Geschichte nnd Werthnmsknnde Westfalens 
Bd. I. und II. S. auch Ehrcntrauts friesisches Archiv. 

2) Niesert Mnnsteische Urkundenfammlung. 
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Ein besonderer Titel in 19 voll, nmfa?t die erhaltenen Hanse 
sachen, vol. 2?5 enthalten von Genossinnen der Hanse an Soest 

gerichtete Schreiben v. 1455?1560, vol. 7. 8. 9?19 die Hanseacten. 
Die beiden ?ltesten Recesse v. I. 1456 und 1494 (vol. 7. 8) stehen 
vereinzelt: die fortlaufende Sammlung beginnt vol. 9 mit dem 1.1500 

und reicht bis auf das 1.1669 herab. Dieselbe enth?lt gr??tentheils 
hansische Recesse und Recesse der Versammlungen des c?lnisch-westphii 
lischen Drittels (Viertels). Was der Sammlung einen eigenth?mli? 

chen Werth verleiht, find eingehende Aufzeichnungen des Soester Ra 

thes ?ber den Fortgang der hansischen Angelegenheiten von Hansetag 
zu Hansetag, ?ber die mit den Genossinnen der Hanse, namentlich den 

benachbarten, gef?hrten Verhandlungen, denen eingelaufene Schreiben 

im Original und Concepte zu den Antworten Soests, auch sonstige 
auf die Verhcmdluugen bez?gliche Aktenst?cke beigef?gt sind. Ich habe 
zun?chst ein Verzeichnis; s?mmtlicher Recesse ausgezogen. Vol. 1 enth?lt 
verschiedene, genau verzeichnete hansische Actenst?cke des XVI. Iahrh. 
uud eine von L?beck ans im XVI. Iahrh. an Soest mitgetheilte 

Sammlung bekannter englischer und nordischer Privilegien, welche von 

H?berlin bei Herausgabe seiner Analekten benutzt zu sein scheint. 

Ich erw?hne hier noch eine 32 B?nde z?hlende, die I. 1501?1651 

umfassende Reihe vom Soester Rath ausgefertigter Schreiben (?eoznao") ; 
soweit ich zu beurtheilen vermag, enth?lt diese Sammlung nichts Han 
sisches. 

? Die bereits erw?hnten 5 Packete Briefe sind von mir auf 
Zetteln registrirt, von einer nicht ganz kleinen Zahl besonders wichti 
ger sind auch schon f?r das Urkundenbuch Abschriften genommen. Auch 
die ?brigen Abtheilungen des Stadtarchivs enthalten einzelne f?r die 

Geschichte Soests als Hansestadt wichtige Urkunden, von denen ich 
bis zum I. 1400 Abschriften genommen habe. Einige sind bereits 
von Seibertz ^) pnblicirt. Ein ganzes Fach, im Repertorium von 
Lent als Zoll und Wegesachen bezeichnet, ist leider verschwun 
den, es war schon 1842 nicht mehr vorhanden. Ueber die in Soest 

genommenen Abschriften liegt ein Vcrzeichni? bei (Anl. 2). 
Noch ?rmer an hansischen Recesscn ist das d o r t m u n d e r S t adt 

1) Urkundenbuch zur Geschichte Westfalens. 
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archiv; ich darf nach genauer Durchsicht der etwa 40 Privileg i en 

tasten nnd der sogenannten reich st?dtisch en Registratur be 

haupten, da? die ganze Sammlung hansischer Acten zu Grunde gegan 

gen ist, ein unersetzlicher Verlust, dcnu bei Dortmunds th?tiger Teil 
nahme an den hansischen Angelegenheiten, seinen fr?hen nnd andauern 

den Beziehungen zu Flaudern, zu England, zu den Nachbarst?dten und 

den ferneren Gcuossiunen der Hanse m?ssen hier die hansischen Acten 

ganz besonders reichhaltig gewesen sein. Ein Fragment des Recesses 
1381 Juni 24 L?beck (? 3?6 mit Anl. 2. 3. 4) zwei Quartbl?t 

tcr, der einzige Nest, ist doch Beweis fr?heren Vorhandenseins hansi 
scher Acten. 

Dagegen hat uusere Nece?sammlung eine erw?nschte Bereicherung 

durch vier an den dortmuuder Rath gerichtete Schreiben ?ber Hanse 

tage der Jahre 1354 (?) 1358, 1359, 1361 (?) erhalten. 
1) 1354 (?) Hinrit Kales Bericht ?ber den auch von den westf? 

lischen St?dten besandten L?becker Hanfetag. 
2) 1358 Jan. 20 Mitteilungen ?ber die Flandern betreffenden 

Beschl?sse des L?becker Hansetages vom 20. Januar durch L?beck. 

3) 1359 Juli 25. Mittheilung dcr Beschl?sse des seit dem 24. 

Iuui zu L?beck versammelten Hansctagcs durch die Seudboteu. 

4) 1361 (?) Mitteilungen L?becks ?ber deu Ware zu Greifswald 
gehaltcuen Hansetag. 

Der vollst?ndige Nccc? von 1358 Jan. 20 ist noch erhalten und bereits 

abgedruckt i); No. 1. 3. 4 werdcu die verloreuen Recesse einigerma?en 

ersetzen. Leider ist No. 4 sehr besch?digt; No. 2 und 3 sind von Fahne ̂ ) 
unkritisch abgedruckt und mu?ten neu abgeschrieben werden. 

Nachdem Fahne den reichen, aber v?llig uugeordueten Privilegien 
uud Urkuudcnschatz des dortmuuder Stadtarchivs, dessen Durchsicht ich 

mir uicht ersparen durfte, um ?ber das Vorhandensein hansischer Re 

cesse Gewi?heit zn erlangen, zuerst iu seinem dortmuuder Urkundeubuch 
dcr wissenschaftlichen Benutzung zug?uglich gemacht hatte, durfte ich 
hoffen, die Urkunden bis 1400 mit leichter M?he f?r das hansische 

1) Urkundliche Geschichte II. S. 443. 

2) Urknndcnbnch der freien Reichsstadt Dortmund II.Abth. 1. 2. 1855. 

1856. No. 389 uud 394. 
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Urkundenbuch zu gewinueu. Doch stellte sich bald heraus, da? die 

Fahneschen Abdr?cke dnrch pal?ographische Fehler, Unzuverl?ssigkeit in 
den Zahlen und Daten uud zahlreiche, aus mangelhafter Kenntni? 
des Lateinischen und Niederdeutschen hervorgegangene Versehen zum 

gr??ten Theil unbrauchbar siud; dazu kommt, da? viele Urkunden nnr 

fragmentarisch mit Weglassuug der Formalien in sehr unkritischer 
Weise abgedruckt sind. So mu?teu die meisten f?r das hansische Ur 

luudeubuch wichtigen St?cke neu abgeschrieben oder ganz durchcorrigirt 
werdeu. Manches ist auch Fahue cutgangcu. F?r die Zeit nach 1400 

ist eiue nicht unbedeutende hausische Correspoudeuz vou mir f?r sp?tere 
Veuutznng zusammengelegt. 

Au?er den Privilegientasten, welche ciu klcincs feuerfestes Gew?lbe 
des alten Rathhcmses bewahrt, habe ich auch die iu zwei gro?en Schr?nken 
aufgestellte r e i ch s st?d t i s ch c N c g ist r a tur, welche bis auf die letzten 

Zeiten der Unabh?ngigkeit Dortmunds als Reichsstadt hinabgeht, durch 
gcscheu. Hansische Actcn fanden sich auch in ihr nicht, wohl aber einige 
f?r unser hansisches Urkuudeubuch ergiebige B?cher und Haudschriften. 

Das ?lteste V ?r g e r bnch (I^ioor ciuiuin) (54 Bl. Pgm. in 4.) 
von 1296?1509 ist zugleich Copialbuch uud Register f?r vom Rathe 
ertheilte littorao natontos ?ber gegebene Vollmachten, geleistete B?rg 

schaften in Handels- uud Erbschaftsaugelegeuheiten. Inde? ist auch 
Anderes f?r die Stadt Wichtiges eiugetrageu. Es konnte daher diesem 

B?rgerbuch eine Anzahl f?r die ?lteren Haudclsbeziehungen wichtiger 
Urkunden entnommen wcrdcu. 

Eiuzelue f?r uns wichtige Urkunden uud Schreibe? enth?lt auch 
das sogeuaunte rothe um die Mitte des XIV. Iahrh. f?r Statute 

augelegte B u ch. (34 Bl. Pgm. fol.) Unter cmdcru findet sich auch 
in diesem rothcn Buch eiu dortmuudcr ArchivcMlog aus der Mitte 

des XIV. Jahrhunderts mit dcr Ucbcrschrift: 
In isto rcAi'?tro inuenicntur 0INN03 l?tioi'0 clonn'noruin 

et c?uitatuin, ciu?wti nostio c0rico330) cun^l. notadilioridug 

DUNCtlZ^ C0Nt0NtI.8 in oi.^clcin ?> 

gewi? ein beulencnsrocrthcr Bcwcis fr?hcr Sorge des Rathes 

f?r die st?dtischen Urkunden. Jahre siud in dicscm Vcrzcichni? nicht 
angegeben. Die beigef?gten Localbezcichnungcn in stolla, ros^ lun^ 

r^vloo^ in scrinio cu?n ^^ cu?n oruco^ in lilio deuteu auf zum 
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Theil noch vorhandene durch entsprechende aufgenagelte Blechzeichen 
kenntliche Kasten des feuerfesten Gew?lbes, in denen die Urkunden be 

wahrt werden. 

Von eigenth?mlichem Interesse ist auch ein Brief buch auf Pa 
pier in Folio, 366 Seiten z?hlend. Es umfa?t die drei letzten Decen 
nien des 14. Iahrh. uud ist, von einigen wenigen St?cken abgesehen, 

so gleichm??ig geschrieben, da? an gleichzeitige Eintragung nicht zu 
denken ist. Die in diesem Briefbuch enthaltenen Urkunden, Briefe 
und sonstigen Actenst?cke sind nach formalen Gesichtspunkten geordnet, 
nicht selten ist eine lateinische Uebersetzuug beigef?gt, die ersten Bl?tter 

enthalten, wie die auch aus audern Archiven bekannten Formelb?cher, 

zahlreiche Adressen an F?rsten nnd St?dte. Offenbar ist das Brief 
buch vom damaligen Stadtsecretiir f?r praktischen Gebrauch angelegt: 
ein eigentliches Copialbuch sollte es nicht werden. F?r unsere Urknn 

densammlung waren diesem Briefbuch mehrere St?cke zn entnehmen, 

auch vom R. 1388 Mai 1. L?beck fand sich hier ein Fragment. Ueber 

siimmtliche f?r das Urkundenbuch genommenen Abschriften und bei 

Fahne berichtigten Abdr?cke liegt ein Verzeichni? bei (Anl. Nr. 3). 
Es leidet keinen Zweifel, da? auch die vier westph?lischen 

St?dte bereits fr?hzeitig ihre besonderen, regelm??igen Zu 
sammenk?nfte gehabt haben; schon das von ihnen 1318^) auf 6 

Jahre erneuerte Schutzb?ndni? setzt fest, da? regelm??ige, durch Voten 
von den St?dten zu besendende Versammlungen ?ber die Nundesan 

gclegenheiten verhandeln sollen^); und diese Bestimmung ist bei den 

ferneren Erneuerungen des Schutzb?ndnisses i. I. 1324, 1338 u. s. f. 
in Kraft geblieben. Auch die im Osnabr?cker Stadtarchiv aus dem 

Ende des 13. und Anfang des 14. Iahrh. bewahrte Correspondenz 
der St?dte deutet auf solche Zusammenk?nfte der westph?lischen St?dte. 

Zu einer derselben nach Hertvelde(?) waren auch die rheinischen 

1) l. Huiuta post oot. papous. 

2) ^06. ciuit2.t63 xre?iots z>6r 1)0U08 8U08 Quuti08 ^^617 iu 

KUU0 00uv6u?3.utur (so) quatuor anu? t6iuporidu8 ANU? iukr3.8ori^t?8, V?6.6' 

licet in octava. u?.tivitHt?8 d. I0I12.UU?8 daxt?8t6 6t iu ootavkl, d. Nio1i2.6l?3, 

it.6iu iu 00ta.v2. oirouruo?8?0u?8 dui ot 00tg.VA ^3.8o1l6 8UP6r PI'0IU?88?8 

bt 2.1?8,<1U6 6iuor8 6riut)ti'3.<3t3.turQ 6t o ol? 0 <1 uiu ru uad it ur s. 
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und andere fernere St?dte ^) geladen, ungeduldig mahnt Soest 
Osnabr?ck, nicht zu s?umen. F?r die Fortdauer dieser Versammlun 

gen auch in den Zeiten, als schon die allgemeinen Hansetage von den 

westph?lischen St?dten beschickt wurden, sind zahlreiche Zeugnisse vor 

handen, namentlich in den Mittheilungen L?becks an Soest oder Dort 

mund, denen die Aufforderung zur Berathung mit den benachbarten 
St?dten mehrfach beigef?gt ist. Allein von den Acten dieser Versamm 
lungen ist f?r die fr?here Zeit Nichts erhalten. Sp?ter sind aus 

ihnen die ?Particularhansetage" der St?dte des westph?lisch-t?lnischen 
Drittels (Viertels) unter K?lns Vorsitz hervorgegangen, aber auch f?r 
diese beginnt die Reihe der Recesse erst verh?ltni?m??ig sp?t. Im 

Stadtarchiv zu Soest fand sich ein erster: 
1494 Sbd. n. ?otii a? vincula Nicderwesel; 

er ist copirt, um auch f?r diese Gattung ein Muster zu haben. F?r 
das 16. Jahrhundert ist eine gr??ere Zahl von Recessen solcher Par 
ticularhansetage des t?lnisch-westph?lischen Viertels, an denen die St?dte 
des Niederrheins, an der Zuydersee und in Westphalen Antheil zu 
nehmen Pflegten, in den Stadtarchiven zu M?nster und Soest vorhan 

den; sie sind vorl?ufig verzeichnet uud werden bei der fortschreitenden 
Bearbeitung der hansischen Recesse eine besondere Ber?cksichtigung fin 
den m?ssen. 

Anf die reiche Sammlung hansischer Acten des K?lner 

Stadtarchivs waren wir bereits durch die von Sartorius geschehene 

Benutzung, so wie nachtr?glich durch eiu im L?becker Stadtarchive auf 
bewahrtes, auf Sartorius Veranlassung in K?ln i. I. 1822 aufge 
nommenes und in Abschrift sud rosa dem L?becker Rathe mitgetheiltes 

Verzeichni? aufmerksam geworden. Durch dasselbe ward es sehr er 

leichtert, mit Hilfe des sehr gef?lligeu Herru Archivar Dr. Ennen, 
welcher schon im vergangenen Jahre m?ndlich und schriftlich ?ber den 
Gegenstand mit Herrn Dr. Lappenberg verhandelt und mit Genehmigung 

seiner Beh?rde demselben mehrere hansische Actenst?cke nach Hamburg 

1) ^inici 6.6 Ii.n6ni N2rtidn8 KC 2I?8 r6inot?8 I00?8. Das Schreiben 

ist gedruckt bei Wigand Archiv f?r Geschichte und Alterthumskunde Westfa 
lens II. H. 1. 

2 
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?dersandt hatte, unter den noch ungeordneten hansischen Acten die zu 

n?chst f?r uns wichtigen Ncce?handschriften aufzufinden. Es sind das 

vornehmlich drei ziemlich umfangreiche B?nde, welche ich mit Lo. 
vol. I) II, III bezeichne. 

Vol. I, eine mit Ausnahme weniger Seiten von ein und der 

felben Hand nach dem Jahre 1461 geschriebene, mit sch?nen Minia 
turen geschm?ckte Pergamenthandschrift von 242 Bl. enth?lt 36 Recesse 
aus der Zeit von 1385?1461. Sie ist, wie die nunmehr in Ledre 

borg aufbewahrte L?becker Pergamenthandschrift ^) f?r den Gebrauch 
des Rathes augefertigt. W?hrend aber der Schreiber der L?becker 

Handschrift angewiesen war, vollst?ndige Abschriften der ihm vorlie 
genden Originalrecesse zu nehmen, ist vom Schreiber der K?lner Hand 
schrift bei den Recessen bis zum Jahre 1412 alles nicht auf die Ver 
h?ltuisse Flanderns und Englands Bez?gliche weggelassen: gewi? ein 
bemerkenswerther Beweis, wie geringe Bedeutung man schon in der 
2. H?lfte des 15. Iahrh. in K?ln den Beziehungen zum Norden und 

Osten beilegte. So hat allerdings diese Handschrift f?r die Heraus 
gabe der hansischen Recesse eine geringere Bedeutung; die nur in ihr 
erhaltenen Recesse, 1388 August 24 L?beck und 1389 M?rz 1? L?beck, 

werden ebenfalls nur unvollst?ndig abgeschrieben sein. Welchen Re 

censionen der Recesse der Schreiber gefolgt ist, l??t sich nicht ?berall 

nachweisen, bei einzelnen Recessen liegen offenbar die aus der L?becker 

(Ledreborger) Hcmdschrift bekannten Texte zu Gruude. Fehlerfrei sind 
die Abschriften nicht. 

Vol. II. 496 Bl., die Jahre 1388?1472 umfassend, enth?lt eine 

gro?e Zahl von Originalrecessen, die wie bei der Hamburger und der 

Wismarschen Handschrift besondere Papierlagen bilden und in den 
Umschlag eingen?ht sind. Sie pflegen wohl vom L?becker Protonotar 
beglaubigt zu sein, was in kritischer Beziehung nicht unwichtig ist. 
Freilich sind anch einzelne Recesse dieses Bandes j?ngere Eopien. 
Dem Zeitraum bis 1430 geh?ren nnr die 6 ersten Recesse des Bandes 
an. Soweit ich es beurtheilen kann, sind von dem Schreiber des vol. I 
bei seinen Abschriften die Originalrecesse des vol. II benutzt. 

1) Siehe den Bericht 1860-61. 
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Vol. III. (219 Bl. Papier) ist von ?hnlicher Beschaffenheit wie 
vol. II, enth?lt aber nur eine geringe Zahl von Originalrecessen; die 

meisten sind sp?tere, nach vol. II und andern Originalrecessen des 

K?lner Stadtarchivs gemachte Copien. 
Ueber den Inhalt dieser drei Rece?handschriften ist ein Verzeich 

ni? gemacht, bis 1430 sind sie f?r unser Urknndcnbuch verglichen, 
respective abgeschrieben. Au?erdem bewahrt das K?luer Stadtarchiv 
eine gr??ere Zahl loser, besondere Hefte bildender Originalrccesse ans 

dem 14. 15. 16. 17. Iahrh., welche von mir auf loseu Zetteln ver 

zeichnet sind. Dem Zeitraum bis 1430 geh?rt von ihnen nur ein 

einziger an. 

Auch andere Handschriften des K?lner Stadtarchivs enthalten Bei 
tr?ge f?r unser Rcce?bnch: so verdanke ich Herrn vr. Ennen den 

Nachweis wichtiger die Beschl?sse des K?lner Hansetags vom Jahre 
1367 November erg?nzender Schreiben uud Notizen im ?ltesten, die 

Jahre 1367?1380 umfassenden Missivenbuch des K?lner Rathes; 
drei andere anf die Verh?ltnisse des Br?gger Comptoirs bez?gliche 

Recesse von Sendboten der osterschen St?dte 
1356 Br?gge 
1375 Sept. 8. Br?gge 
1375 Nov. 25. Br?gge 

fanden sich bei Durchsicht eines Statutenbuches des Br?gger Comptoirs 
s. XIV. Die aus der Rece?sammluug des K?lner Stadtarchivs 

nunmehr f?r unsere Sammluug benutzten Reccssc sind die folgenden: 
1. 1356 Br?gge 
2. 1367 November K?ln 

3. 1375 Sept. 8. Br?gge 
4. 1375 Sept. 9. Br?gge 
5. 1385 Juni 24. Stralsund 
6. 1386 April 1. L?beck 
7. 1386 Juli 19. L?beck 

8. 1386 October 28. L?beck 

9. 1387 Mai 1. Dordrecht 
10. 1387 October 9. L?beck 

11. 1388 Mai 1. L?beck 

12. 1388 August 24. L?beck 
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13. 1389 M?rz 17. L?beck 
14. 1389 Mai 27. L?beck 
15. 1389 Sept. 29. L?beck 

16. 1390 Juni 24. L?beck 
17. 1391 Nov. 11. Hamburg 
18. 1392 Oct. 16. L?beck 

19. 1392 Dec. 19. ? 1393 Jan. 21. Flandern 
20. 1405 M?rz 12. L?beck 
21. 1412 HuH8?ino6oFonit?. L?nebnrg 
22. 1416 vooein iooun<1itat?8. L?beck 

23. 1418 Juni 24. L?beck 
24. 1418 Juni 24. L?beck 
25. 1425 Juli 16. Br?gge 
26. 1426 Juni 24. L?beck. 

Bisher ganz unbekannt sind die Nr. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26; 

bei Nr. 9 sind umfangreiche, bisher in den Handschriften dieses Recesses 
vermi?te, im Rece? selbst erw?hnte Beilagen hinzugetommeu, welche 
die Streitpunkte mit den Vl?mingern enthalten, bei Nr. 22, 23 waren 

bedeutendere Abweichungen des Textes einzutragen, Nr. 24 die han 

sische Nundesacte in Rece?form, bisher nur nach einer sp?ten Abschrift 
des Stralsunder Gewandhausarchivs copiert ^), ist nun durch eine neue 

der gleichzeitigen Ausfertigung ersetzt. In den kritischen Noten sind die 

Recesse des K?lner Stadtarchivs ohne R?cksicht auf die verschiedenen 
Sammlungen mitLo. bezeichnet; ist eine zweite Ausfertigung vorhan 

den, so hat sie die Bezeichnung Lo. erhalten. 
Die Hoffnung, im K?lner Stadtarchiv Recesse von Particular 

hansetagen des westph?lisch-k?lnischen Viertels von h?herem Alter und 
in gr??erer Zahl zu finden, ist nicht erf?llt. Allerdings fanden sich 
drei von fr?herem Datum, als in Soest: 

1461 Sept. 10. Wesel 
1462 liounn?Zoero. Wesel 
1463 Montag nach Jubilate. Wesel ?, 

aber auch f?r die sp?teren Jahrzehnte des XV. und das XVI. Iahrh. 

hat das K?lner Stadtarchiv nur eine verh?ltni?m??ig geringe Zahl 

1) S. Bericht 1861-62. 
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von Recessen solcher Particularhansetage bewahrt; vielleicht sind sie 
f?r die sp?tere Zeit in Arn h ei m nnd Wesel, wo die Versamm 
lungen gew?hnlich stattfanden, besser und vollst?ndiger erhalten. 

Da die Zeit, welche ich diesmal f?r K?ln bestimmen durfte, in 
vollem Ma?e durch die Bearbeitung der Recesse in Anspruch genom 
men ward, mu?te die Arbeit f?r das Urkundenbuch auf sp?tere Zeit 
verschoben bleiben; es konnte dies um so mehr geschehen, da die Publi 
cation der Urkunden bereits bis zum I. 1269 fortgeschritten ist ^). 

Nach Vollendung der Arbeiten in K?ln blieben noch vier Wochen 
f?r den Besuch der wichtigsten Archive niederl?ndischer, einst zur Hanse 
geh?riger St?dte. Ich begab mich zun?chst nach dem Haag, wo die 

kenntni?reichen Vorsteher des Reichsarchivs, die Herren Bakhuizen ten 
Brink und van den Bergh, durch Mittheilung einer gro?en Zahl 
neuerdings gedruckter und noch ungedruckter, im Reichsarchiv bewahrter 

Berichte und Register ?ber die Archive fr?herer Hansest?dte in den Nieder 
landen mich in den Stand setzten, einen bestimmten Plan f?r meine wei 

teren Nachforschungen zu machen. So durfte ich nach Einsicht noch unge 
druckter Register auf den Besuch der abgelegenen St?dte Middelburg, 

Zierixee, Brielle verzichten, da sie keine Aussicht auf Gewinn f?r un 

sere Rece?sammlung boten; f?r das Urkundenbuch wird, wie aus von 

mir gemachten Ausz?gen aus jenen Registern zu ersehen ist, der Ge 

winn kein unbedeutender sein. Da? die im Reichsarchiv in fast voll 

st?ndiger Reihe erhaltenen Copialb?cher, Register und Memorialb?cher 
des gr?flich-herzoglichen Hauses von Holland f?r unser Urkundenbuch 
ein reiches Material enthalten, da? f?r das XVI. und XVII. Iahrh. 
eine gr??ere Zahl von Dokumenten ?ber die Beziehungen zu den Ost 

seest?dten und D?nemark vorhanden ist, darf ich nicht unerw?hnt las 
sen. Doch mu?te die Benutzung, welche mindestens 14 Tgge erfordert 

haben w?rde, auf sp?tere Zeit verschoben bleiben. 

Dagegen erschien es vor allem nothwendig, die St?dte an der 

Zuydersee und Issel, Harderwick, Elburg, Kampen, Zwolle, Deventer, 

Zutphen zu besuchen: sie sind fr?hzeitige nnd dauernde Genossinnen 
der Hanse gewesen nnd haben von Anfang an die Hansetage beschickt. 

Wie reich namentlich das Stadtarchiv zu K?mpen an hansischen Urkunden 

1) Bei Cunen und Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt K?ln. Bd. I. II. 
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sei, war dnrch die trefflichen Arbeiten des Herrn P. C. Molhuysen^) 
bekcmttt. Allein von hansischen Recessen fand sich f?r die Zeit 
bis 1430 nur wenig. Es scheint, da? man erst sp?ter in Kampen 
eine eigene Sammlung hansischer Recesse anlegte. Die vorhandenen 

3 voll, hansischer Actcn beginnen erst mit d. I. 1418, doch ist in 
vol. II ein fr?herer Originalrece? 

1371 Mai 25. Stralsnnd 
eingeheftet. Einige andere Recesse des XIV. Jahrhunderts: 

1380 un?ooiin uni. vir^. Wismar 

1393 Nariao N^?. L?beck 
1393 Sept. 29. Skan?r und Falsterbo 
1396 (?) Fragment eines hansischen Recesses?, und ein Brief 
1396 Kampen an L?beck ?ber eine Zusammenkunft zuy 

derseeischer St?dte 
finden sich im sogenannten Oollootoriuin (gro? Fol. 142 Bl. Papier), 
einem Gedcnkbnch ganz ?hnlicher Art, wie die in Braunschweig vorhan 
denen, welches gleichzeitige Eintragungen ?bcr f?r die Stadt wichtige 
Vorg?nge, Urkunden, Schreiben, Actenst?cke verschiedener Art in Abschrift 
enth?lt (a. 1365?1430). Die f?r unsere Sammlung aus vol. I. der 

hansischen Acten au?erdem noch verglichenen Recesse 
1418 Juni 24. L?beck 
1425 Juli 16. Br?gge 

sind nur Bruchst?cke. Ueber die ?brigen Recesse der drei voll, ist ein 
Verzeichni? aufgenommen. 

Da die Recesse des Kampener Stadtarchivs so wenig Zeit in 

Anspruch nahmen, konnte ich auch die Urkunden, Briefe und urkunden 

artigen Aufzeichnungen bis 1400 f?r unser Urkundenbuch abschreiben. 
Es sind theils Originalurkunden, theils Copien im Oollootoi-ium 
und Aufzeichnungen zweier Statutenb?cher, welche als Look van roonto 
und t^ul?on oooK bezeichnet werden. Molhuysens Register war bei 

1) (?U?rtsi'L eu dssslisi?su ovsr ?s dstrsKKiu^ ?sr 0vsr^88sl80U6 

Ztik6.su, di^ou?sr v?.u X^iur^su ox ust u00r6.su van Nuropa. ^s?ursu?s 
?s ?srtisu?s su vsrtisu?s ssu^v. vsvsutsr 1861. 8. 

RsMtsr V2u sbartsr3 su ds^usi?su iu list, ou?s Krokiel V2Q 

L?Vxon l. 1251-1496. II. 1496?1528. Laruvsu 1863. 4. 
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dieser Arbeit ein trefflicher F?hrer. Die Urkunden, welche die Bezie 
hungen Kampens zu den nordischen Reichen betreffen, sind von ihm 
gut und vollst?ndig herausgegeben. 

Das lange vernachl?ssigte Stadtarchiv zu Zwolle wird gegen 
w?rtig auf Veranlassung des Vereins f?r Recht und Geschichte von 

Overijssel geordnet, doch war die Arbeit noch nicht so weit vorgeschritten, 
da? mit der Zutritt gestattet werden konnte. Inde? verdanke ich der 

G?te des Herrn van den Nijsterbos die Gelegenheit zur Benutzung 
der einzigen, f?r den Zeitraum bis 1430 dort erhaltenen Handschrift 
hansischer Recesse. 

Die Handschrift z?hlt 60 beschriebene Bl?tter und enthalt Recesse 
von 1416?1469, welche zum Theil, wie in andern Handschriften, be 

sondere Lagen bilden. Die von mir verglichenen Recesse sind folgende: 
1) 1416 ?es son?. voor onsor Koron Komolv. ?aFft L?beck 

l. 1?18d 

2) 1418. Bruchst?ck der Hans. Statuten . . t. 19?20 

3) 1418. Juni 24. L?beck. Bruchst?ck . . k. 38 

4) 1425. Juli 16. Br?gge.t. 38"?39. 

Von den sp?teren Recessen dieser Handschrift tragen einzelne die 

Unterschrift des L?becker Protonotars, d?rften also bei der Herausgabe 
kaum zu ber?cksichtigen sein. 

InHarderwijk sind 
? was bei der fr?hzeitigen und andauern 

den Betheiligung der Stadt an den hansischen Angelegenheiten nicht 
zu erwarten war ? die hansischen A et en nur sehr unvollst?ndig 

erhalten, vereinzelte Schreiben und Mittheilungen verwandter St?dte 

?ber hansische Angelegenheiten aus dem 16. Iahrh. sind Beweis einsti 
gen gr??eren Reichthums. Der Umbau des Rathhauses scheint dem 
Archiv verderblich gewesen zu sein, auch jetzt dient im neuen Rathhaus 
ein feuchtes Local zur Aufbewahrung des vom B?rgermeister der Stadt 

Herrn de Me ester geordneten Archivs. Da keine Recesse vorhanden 
waren, konnte ich meine Zeit auf die Urkunden verwenden und bis 

1400 siimmtliche, f?r das Urkundenbuch wichtige Dokumente gewinnen, 
darunter f?r Harderwijks Handelsbeziehungen zu den friesischen Land 

schaften an der Znydersee besonders lehrreiche. In Kopenhagen ge 
nommene Abschriften guter Transsumpte der d?nischen Privilegien 
haben die Arbeit wesentlich erleichtert; die von Herrn de Meester ge 
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gebenen Abdr?cke bedurften mancher Berichtigungen^). Ich darf es 

nicht unerw?hnt lassen, da? eine Anzahl f?r nns wichtiger Urkunden 

nicht mehr im Original, sondern in anscheinend zuverl?ssigen Copien 
des 1?. Iahrh. vorhanden ist, welche wie es scheint von Schrassert 
selbst oder auf seine Veranlassung genommen sind, doch die nunmehr 
verlorenen Originale ersetzen m?ssen. 

Utrechts Zugeh?rigkeit zur Hanse ist durch den Frieden der 

Hanse mit D?nemark vom Jahre 1370 Mai 24 2) anfs bestimmteste 
erwiesen. Dennoch sind im st?dtischen Archiv weder hansische Re 

cesse noch hansische Acten erhalten: anch in den seit Anfang 
des 15. Iahrh. vollst?ndig erhaltenen Rathsprotokollen war kein Be 

weis einer Betheiligung der Stadt an den hansischen Angelegenheiten 

aufzufinden. So konnte ich auch hier die ganze Zeit auf die Urkunden 

verwenden, welche bis zum Jahre 1300 f?r das hansische Urkunden 

buch vollst?ndig abgeschrieben wnrden. Leider sind einige Kaiserurkun 
den sehr besch?digt, doch lie?en sich mit Hilfe eines um 1395 ange 
legten Privilegienbuchs 3), dessen Schreiber die Urkunden noch unver 

sehrt vorlagen, die defecten Stellen mit Sicherheit erg?nzen. 

Amsterdam wird in dem erw?hnten Frieden als Genossin der 

1) S. Uroui^il V2U ust. Q?8tor?8ou gsu00t8ouI.r) to Iltrsocit IX. X. 

XV. XVII. XVIII. 

2) Bei Sartorius II. x. 677. 678. 

3) Das Privilegieubuch in 4. auf Pgm. sauber geschrieben z?hlt 196 Bl., 
die ?ltere Hand geht bis l. 165. Ein Register der Urkunden geht vorher, den 
Lar. Urkunden ist eine niederdeutsche ?bersetzung beigef?gt, welche noch keine 
bedeutende Abweichungen vom Niederdeutsch der osterschen St?dte zeigt. Die 

Abschriften sind nicht fehlerfrei. 
k. Ib. Dit ?8 ?sr 8tat Oovi doso. (L von neuer Hand.) 
t. 3. 6o? wout8 al. lut ia.sr 0U8 usrsu ?u8sut ?rsuou?srt. vi^k 

su?s tus^sutiou, ?os dor^U6riu6V8tsr8 ^varsu van ?sr 8tat. HuFUs I^is 

doort sts., ?os 'w'srt. ?it doso ^U68sr6usu su?s Ansingest., ?aor iu 

ds8srsusu 8t3.su alrsuau?s r^rsuils^isu su?s vrilis?su, ?is ?s 8t3.t vor 

srs^usu uskt vau I^sv^srsu va.u i-0siu8susu souinFUsu V2.u di88S0vpSQ 
tutrssut, van ?sr ^rsstiiolis?su vau Ilollaut su?s vau 6Iio1r6 su?s au?sr? 

lusuni^usruau?s oopisu, also uisr ua ds3orsu6u 8t2.su iu ?it tisFUsu 

v^oor?i^us doss. 



Arbeiten f?r die hansische Rece?- und Urkundensammlung. 25 

Hanse, als Teilnehmerin an den wiedergewonnenen Freiheiten in Scho 
nen genannt; in jener Zeit und in den folgenden Jahrzehnten hat 

Amsterdam die Hansetage mehrfach besandt, allein hansische Re 

cesse, hansische Acten sind auch hier nicht erhalten; die feind 
selige Stellung der aufstrebenden Stadt zu den Ostseest?dten seit dem 
2. Drittel des 15. Iahrh. ist vermutlich der Anla? gewesen, da? auch 
hier die Zeugnisse fr?herer Gemeinsamkeit und Zusammengeh?rigkeit 
minder sorgf?ltig bewahrt, vielleicht vernichtet worden sind. Die in der 

merkw?rdigen, der Mischen Threse in der Marienkirche zu vergleichen 
den eisernen Kapelle der Nicolaikirche bewahrten Urkunden ^) sind 
von mir bis 1500 f?r das hansische Urkundenbuch copiert oder mit Abschrif 
ten zuverl?ssiger Trcmssumpte des k. d?nischen Geheimarchivs verglichen. 

F?r das Urkundenbnch wird noch das ?lteste sogenannte gro?e Me 

morialbuch des Amsterdamer Stadtarchivs zu beuutzen sein. Es 

umfa?t die Jahre 1474?1545 und ist besonders ergiebig f?r die aus 

w?rtigen Beziehungen der aufbl?henden Stadt. Ein gutes Register 
zu diesem Memorialbuch ist Vorhemden. Der Archivar der Stadt 

Amsterdam, Herr P. Scheltema, hat mich in meinen Arbeiten in 

jeder Weise gef?rdert und Mittheilungen ?ber die seiner Sorge an 

vertrauten Archive Nordhollands, namentlich die st?dtischen Archive zu 
Enthuizen und Hoorn zugesagt. 

Auch f?r Dord rechts Betheiligung an der Hanse ist der be 
reits mehrfach genannte waldemarische Friede vom Jahre 1370 sicherer 

Beweis; nicht minder die Besendnng einzelner Hcmsctage in jener Zeit. 

Dennoch habe ich auch hier vergeblich nach hansischen Recessen und 
Acten gesucht, auf das zuvorkommendste unterst?tzt von Herrn P. van 

denBrandeler, dessen gedrucktes und zum Druck vorbereitete Re 

gesten meine Arbeit sehr erleichterten. Die Hoffnung, in dem ?ltesten, 

f?r die innern st?dtischen Verh?ltnisse ungemein ergiebigen Rathspro 
tokoll von 1383?14382) Abschriften hansischer Recesse oder VerHand 

1) Dieselben siud registrirt von ?. Zousltsrua. list arsliisi' ?sr i^srsu 
Muslin ?s ou?s ok 8iut Mi:0l2K3 ^sril ts ^.iu8tsr?2.ru. ^.ru8tsr?2rQ 1850. 8. 

2) Iuvsutari8 vNu list arouisk ?sr Asrussuts ?or?rssut. Nsr8ts ^s? 

?sslts. vor?rsout 1862. 

3) Es ist bezeichnet als LlspdosK ^ots. psr oarnvau?iu vgl. unser 
Kl?ppel). 
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lungen ?ber die Verlegung des Br?gger Contors nach Dordrecht aus 
dem 9. Jahrzehnt des 14. Iahrh. zn finden, ist unerf?llt geblieben. 

So konnte ich auch in Dordrecht meine Zeit auf die Urkunden ver 

wenden, welche zum gr??ten Theil mehrfach abgedruckt sind ̂ ), doch nicht 
mit der erforderlichen Genauigkeit, und daher nachverglichen wurden. 

Die ?lteren Urkunden sind wohl kaum vollst?ndig erhalten, die vor 

handenen tragen unverkennbare Spuren des Brandes, welcher im Jahre 
1332 ein Haus in unmittelbarer N?he des damaligen Sch?ffenhauses 
verzehrte; sp?ter mag beim Umbau, welcher die charakteristischen For 
men des altern Rathhauses f?r immer vernichtete, Manches abhanden 
gekommen sein^). 

1) Am besten bei ?. II. van ?s V^g.11 Han?vs?tsn lrivils^isn 6N2 
?sr 8ta? vor?rsont. ^ol. 1790. 

2) Vrandeler a. a. O. S. 4. 



III. 

Zweiter Bericht ?ber die Borarbeiten f?r die Herausgabe 
der Correspondenzen der Pfiilzer F?rsten aus der 2. H?lfte 

des 16. Jahrhunderts. 

Von 

vr. A. Kluckhohn. 

Es war die Aufgabe des verflossenen Jahres, zun?chst die in 
dem hiesigen Geh. Staats-Archiv aufbewahrten pf?lzischen Cor 

respondenzen, die schon in dem letzten Bericht kurz charatterisirt wur 

den, unserer Sammlung, theils in Copien theils in Excerpten, einzu 

reihen. Auf diese Weise wurde die sog. protestantische Cor 

responden;, d. h. der wichtigste Theil der Heidelberger Acten aus 
der 2. H?lfte des 16. Iahrh. f?r die Regierung des Kurf?rsten Fried 
rich III (1559?76) bis auf einen kleinen Rest bearbeitet; ebenso 
die ?Acta mit Frankreich," die ?Engell?ndische Handlung" 
und einzelne geringere Actenfascikel. 

Au?erdem wurde die sehr umfangreiche Serie der pf?lzischen 
Reichs-, Kreis-, Unions- nndReligionsacta einer genaueren 

Durchsicht unterzogen, und wenigstens ein Theil daraus copirt, resp. 

excerpirt. Es sind zun?chst die Acten der verschiedenen Reichs- und Kur 

f?rstenversammlungen, die in die Regierung Friedrichs III fallen; ich 
erw?hne nur als besonders wichtig die Acten von 1559, wo die im 

Augsburger Religionsfrieden ungel?st gebliebenen Fragen zuerst wie 

der aufgenommen wurden, die Acten des Wahltags von 1563, als 

Maximilian II zum Kaiser erkoren wurde, den Augsburger Reichstag 
von 1566, wo der Kurf?rst von der Pfalz das reformirte Bekenntni? 
in so bedeutungsvoller Weise vor Kaiser und Reich vertrat, den Ful 
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daer Kurf?rstentag von 1568, wo man trotz des confessionellen Haders 
in Deutschland die Autorit?t des Reiches gegen?ber fremden katholischen 

M?chten,namentlich gegen?ber den Spaniern in den Niederlanden, wahren 

wollte, und Kaiser Maximilian selbst noch einmal den Glauben er 

weckte, als wolle er gegen Rom wie gegen Madrid eine kr?ftige Sprache 

f?hren, endlich den Reichstag von 1576, als schon in den letzten 
Tagen Maximilians die feindselige Stellung zwischen Katholiken 
und Protestanten den blutigen B?rgerkrieg der kommenden Zeit ah 
nen lie?, und der ergraute Kurf?rst von der Pfalz dem Kaiser kurz 
vor Neider Lebensende noch einmal die traurige Lage des Reiches 
in lebhaften Farben schilderte nnd die Heilmittel anrieth, f?r die er 
immer gek?mpft hatte: die Freistellung der Religion, Aufhebung des 

geistlichen Vorbehalts und im Uebrigen strenge Wahrung des religi?sen 
Friedens. Es braucht kaum gesagt zu werden, da? die Acten, die nns 

vorliegen, Protokolle offizieller und geheimer Verhandlungen, Instruc 

tionen, Relationen, Memoiren nnd vorbereitende Korrespondenzen man 

cherlei Art geeignet sind, ?ber die deutsche Geschichte in der 2. H?lfte 
des 16. Iahrh. ein neues Licht zu verbreite?. 

Hie und da sind den Actcn auch Briefe eingereiht, die in keiner 

n?heren Beziehung zu den Reichs- nnd F?rstentagen stehen, und die 
man eher in der sogenannten protestantischen Correspondenz suchen 
w?rde. 

Wenn sich nun auch die protestantische Correspondenz, die Reichs-, 
Kreis-, Religions- und Unionsacten, so wie mehrere kleinere Serien 
in erw?nschter Weise erg?nzen, so blieben doch noch bedeutende L?cken 
in den M?nchener Materialien zu betlagen, und man mu?te immer 
von Neuem fragen, ob denn einst ans dem kurpf?lzischen Archiv f?r 
die 2. H?lfte des 16. Iahrh. nur Bruchst?cke nach M?nchen ge 
kommen, oder ob die hierher gebrachten Acten uns nur noch theilweise 
zug?nglich seien. Randbemerkungen von der Hand eines bayerischen 

Archivars ans der Zeit des 30j?hrigen Krieges waren nicht geeignet, 
dem Suchenden einen Fingerzeig zu geben. 

Um so werthvoller war es f?r uns, da? sich neulich im Haupt 
Staats-Archiv zu Dresden ein Verzeichni? aller der Acten fand, die 

im October 1623 aus dem Heidelberger Schlo? nach M?nchen ge 
f?hrt worden sind. Es ist die gleichzeitige Abschrift dcr Arbeit eines 
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bayerischen Archivars, welcher nach Heidelberg geschickt wurde, um all 
die Acten zn durchmnstern und snmmarisch zn verzeichnen, die dem 
bayerischen Archiv zn M?nchen einverleibt werden sollten. Das Ver 

zeichni? f?hrt 120 Nummern auf, weit ?berwiegend Acten aus dem 
17. und dem Ende des 16. Iahrh., wozu noch 4 Kisten mit Briefen 

Friedrichs V, seiner Rcithe und Agenten kommen, ?die wegen K?rze 
der Zeit in speoio nicht haben k?nnen extraHirt oder in gewisse capita 
oder tomos reducirt werden." 

F?r uns ergiebt sich aus diesem Document die Gewi?heit, da? 
die wichtigsten Acten aus Friedrichs III. Zeit, die damals nach M?nchen 
gebracht wurden, hente in unfern Hunden sind ; mir sind nnr 4 Num 

mern oder B?nde aufgefallen, die wir noch nicht haben, wovon das 

wichtigste ein Band von Briefen Melanchthons an Cammerarius sein 
w?rde, welchem Bande n?mlich eigenh?ndige Correspondenzen Fried 
richs mit dein Bruder Richard und der eigenen Mutter angeheftet ge 
wesen w?ren. Es ist aber zu hoffen, da? diese und noch andere in 
dem Verzeichni? aufgef?hrte Materialien sich auch heute noch in dem 
hiesigen geh. Staatsarchiv finden werden. 

Vieles dagegen aus dem Archiv des Kurf?rsten Friedrich, der 
Tausende von Briefen und Berichten empfing und zab^eiche Schrift 
st?cke von eigener Hand hinterlie?, mu? entweder dem Eroberer im 

Jahre 1623 nicht in die H?nde gefallen oder dem ausw?hlenden Ar 
chivar nicht wichtig genug erschienen sein. Was dann sp?ter daraus 
geworden, wei? Niemand. Ich h?re, da? das Heidelberger Archiv auch 
einmal in die Gewalt der Franzosen gekommen, nach Stra?burg ge 

schleppt uud erst nach langen Verhandlungen, m?glicher Weise unvoll 
st?ndig, wieder herausgegeben worden sei. Znletzt mu?te bei der dauernden 

Vereiniguug der Pfalz mit Bayern noch einmal ein Transport nach 

M?nchen veranstaltet werden, w?hrend anderes nach Karlsruhe gebracht 
wurde. Aber es scheint, als ob sich bei der damals vorgenommenen 

Ausscheidung der Acten nur wenig mehr aus dem 16. Iahrh. vorge 

funden habe; denn nach Karlsruhe sind nur geringe Bruchst?cke ge 

kommen, das wichtigste was in neuerer Zeit an Heidelberger oder 

Mannheimer Papieren nach M?nchen gebracht worden ist, stammt 
nicht ans dem alten kurpf?lzischen Archiv, sondern aus einer Privat 
sammlung: ich meine die kostbaren Cammerariusschen Handschriften 
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in der M?nchener Hof- und Staats-Bibliothek. Gleichwohl ist es 

m?glich, da? man noch einmal dem Verlorenen, wenigstens in einzel 
nen Bruchst?cken, irgendwo auf die Spur kommt. 

Bei wiederholter Nachforschung in dem K. Haus-Archiv zu 
M?nchen fanden sich hier werthvolle Fragmente aus Correspondenzcn 
Friedrichs mit seinen S?hnen, namentlich dem Rcgierungsnachfolger 

Lndwig, der mit dem Vater in kirchlichen Dingen bekanntlich nicht 
?bereinstimmte. Dies f?r die pf?lzische Geschichte verh?ngni?volle 
Verh?ltni? wird durch unsere Briefe mehrfach beleuchtet. 

Auch die gro?e Cammerariussche Handschriften-Sammlung 
auf der K. Hof- und Staatsbibliothek lieferte einige nicht un 

wichtige St?cke; ich erw?hne nur, als einzig in s^ner Art, einen Vor 

trag Friedrichs vor seinen Ruthen und S?hnen ?ber die von ihm 
vorgenommenen kirchlichen Reformen und die Pflichten eines evange 

lischen F?rsten. 
Aus dem reichen CasselerArchiv wurden, was nicht dankbar 

genng anzuerkennen ist, eine Menge von Correspondenzen in liberalster 

Weise uns zur Benutzung ?berlassen, und was bis zum Jahre 1568 

reicht, ward gr??tentheils erledigt. Es sind vorzugsweise franz?sische 
Sachen, welche die Beziehungen zu Frankreich fast von Tag zn Tag 
verfolgen lassen. Nen hinzn kamen noch mancherlei Correspondenzen, 

welche die kirchlichen Reformen in der Pfalz, vor allen die Einf?hrung 
des Heidelberger Katechismus zum Gegenstand haben. F?r den An 

fang unserer Edition bleiben jetzt nur uoch einige andere kirchliche Cor 

respondenzen und der Briefwechsel des Pfalzgrafen Wolfgang mit 

Hessen zu benutzen ?brig; das wichtigste aus dieser doppelten Acten 

serie ward neuerdings bei einer zweiten kurzen Anwesenheit in Cassel 

durchgesehen. 
Die Ziele der letzten Reise waren vornehmlich Weimar, Ber 

lin und Dresden. Mehr gelegentlich, aber zum Theil mit bestem 

Erfolg, wurden die Archive in N?rnberg, Bamberg, Coburg 
und Gotha durchsucht. 

Das N?rnberger Archiv hat von der alten Plassenburg die 

Ansbachischen Religionsacta in einer langen Reihe von B?nden auf 

genommen. F?r die Jahre 1560?75 finden sich darin manche brauch 

bare Pf?lzer Briefe, wenn auch mehr in Abschrift als im Original, 
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insbesondere merkw?rdige Aktenst?cke ?ber die viel besprochenen Reform 
versnche in der Oberpfalz, die um so wichtiger sind, als sich aus dem 

Heidelberger Archiv die betreffenden Acten nicht erhalten zu haben 
scheinen. 

Die Ansbachischen Reichstagsacten sind nach Bamberg 
gekommen und enthalten gleichfalls einige Pf?lzische St?cke. Was 
ich aber in Bamberg vor allem suchte, Familicncorrespondenzen Fried 

richs mit dem ihm verschw?gerten markgr?flichen Hause, tonnten mir 
nicht vorgelegt werden; man meinte, diese Papiere seien nach Berlin 

gekommen, was sich sp?ter freilich nicht best?tigte. 
Um so mehr wurde ich ?berrascht, als man mir in dem muster 

haft geordneten herzoglichen Haus- und Staatsarchiv zu Coburg nicht 
weniger als drei stattliche B?nde eigenh?ndiger Korrespondenzen Fried 
richs III mit seinem Schwiegersohn Johann Friedrich dem Mittlern 
von Sachsen, ferner einen Band eigenh?ndiger Briefe des Pfalzgrafen 
Ludwig und einen andern mit Briefen der kurf?rstlichen Mntter vor 

legte. Die eigenh?ndigen Briefe Friedrichs erschienen auf den ersten 
Blick als h?chst bedeutend; sie enthalten die vertraulichsten Mitthei 
lnngen ?ber politische wie kirchliche Vorg?nge in der Pfalz, in Deutsch 
land, ja in ganz Europa, und sind abgesehen von diesem geschichtlichen 

Quellenwerth von so hervorragendem geistigem Gehalt und so vollen 

deter Form, da? sie in der Literatur jener Zeit einzig dastehen wer 

den. Erst hier zeigt sich der Vork?mpfer der reformirten Kirche in 

seiner ganzen sittlichen und intellectuelle? Eigent?mlichkeit, wie er in 

?berraschender Weise die Strenge eines alttestamentlichen Charakters 
mit bewundernsw?rdiger Herzensg?te und die Sch?rfe des Deuters 

mit einer seltenen Glaubensinnigkeit verbindet. Der Liberalit?t des 

Coburg 
- 
Gothaischen Staatsministerinms verdanken wir es, da? wir 

diese kostbare Sammlung bequem und sorgf?ltig benutzen tonnen. 

Auch die liberal verwaltete Bibliothek zu Gotha 
? das dortige 

Haus- und Staats-Archiv enth?lt n?mlich f?r unsere Zwecke nichts 
? 

hat uns einige B?nde pf?lzischer Familiencorrespondenzen, die freilich 
f?r die Edition weniger austragen werden, ?berlassen. Es sind vor 

zugsweise Briefe, die Friedrich und seine S?hne mit der an Johann 
Wilhelm von Sachsen, den zweiten Schwiegersohn des Kurf?rsten, 
verm?hlten Pfalzgr?fin Dorothea Susanna wechselten. 
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Uebcraus reich zeigten sich die Archive wn Weimar, sowohl 
das gro?herzl. und hcrzl. S?chsische Gesammtarchiv, als das Weimarer 

Hans- uud Staatsarchiv. Der nicht erm?denden Unterst?tzung des Herrn 

Archivar vr. Vurthardt verdaute ich es, da? ich in kurzer Zeit die 
dort aufgeh?uften Materialien f?r die Geschichte Friedrichs III. durch 
forschen konnte, und derselbe wird auch die G?te haben, sich der 

Collation der zu nehmenden zahlreichen Abschriften zu unterziehen. 
Das gro?herzl. Staatsarchiv enth?lt besonders Correspon 

denzen Friedrichs mit Hcrzog Johann Wilhelm, vorwiegend poli 

tischen Inhalts, namentlich wegen des Dienstverh?ltnisses, in dem der 

Herzog zn der Krone Frankreich stand, uud das ihn veranla?te, gegen 
eben dieselben Hugenotten zu k?mpfen, die der Schwiegervater so eifrig 
unterst?tzte. Das Gesammtarchiv dagegen enth?lt sehr werthvolle 
St?cke aus der eigenh?ndigen Correspondenz des Kurf?rsten mit dem 

zuerst erw?hnten Schwiegersohn Johann Friedrich dem Mittlern, wo 

durch die Coburger Sammlnng erg?nzt wird, au?erdem eine F?lle 

officieller Correspondenzen des pf?lzischen und des s?chsischen Hofes 
?ber die verschiedensten kirchlichen uud politischen Angelegenheiten des 

Reiches, die hier nicht im Einzelnen notirt werden tonnen. 

Das k. Preu?ische geh.Staatsarchiv zuBerlin scheint 
f?r die 2. H?lfte des 16. Iahrh. minder reich als die s?chsischen und 

hessischen Archive zn sein; an pf?lzischen Correspondenzen ist es im 

Vergleich mit diesen geradezu arm. Doch fanden sich einige nicht 
unbedeutende Beitr?ge namentlich zum Kurf?rstentag zu Fulda 1568, 

zu den franz?sischen Sachen der Jahre 1568 und 1569, endlich zu 
der kurf?rstlichen Collegialversammlung von 1575, wo Kurf?rst Fried 
rich den denkw?rdigen Vorschlag machte, die Kurf?rsten m?chten dem 
alternden Maximilian jeder einen Rath zur Seite stelleu oder auf die 

Einrichtung eines Reichsregiments bedacht sein, damit dem Kaiser die 

Last der Regierung erleichtert und die baldige Wahl Rudolfs unn?thig 
gemacht werde. 

Das geh. Haus-Archiv in Berlin h?tte die in Bamberg ver 

gebens gesuchten Correspondenzen des pf?lzischen mit dem markgr?fli 
chen Hause enthalten k?nnen; doch wollte sich kaum eine Spur davon 

vorfiudeu. 
Das reichhaltigste von allen deutschen Archiven f?r die 2. H?lfte 
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des 16. Iahrh. ist wohl das t. S?chsische Haupt^Staats-Archiv 
zu Dresden. Die Regierung des Eurf?rsten August wird durch 

Tausende von Actenb?nden repr?sentirt, wovon mehrere hundert theils 

ganz, theils stellenweise Pf?lzische Correspondenzen enthalten. Da ich 
nur noch acht Tage f?r Dresden ?brig behielt, so mu?te ich mich begn? 
gen, nnr die Correspondenzen f?r die Jahre 1559?1567 durchzusehen. 

H?tte ich zugleich die sp?teren Jahre Friedrichs, f?r die das Material 
noch w?chst, mitheranziehen wollen (was in Weimar und Berlin ge 
schehen), so w?rde ein ganzer Monat nicht ausgereicht haben, so f?r 
dernd es auch ist, da? man im Dresdener Archiv statt drei oder vier 

t?glich sieben Stunden arbeiten darf und sich dabei der g?tigsten Un 
terst?tzung von Seiten dcr Direction erfreut. 

Mit den Briefen Friedrichs III, wozu sp?ter uoch die des Ioh. 
Casimir kommen, gehen zahlreiche Correspondenzen des Pfalzgrafen 

Wolfgang Hand in Hand. W?hrend der Kurf?rst von der Pfalz in 
der Regel nnr die Angelegenheiten des Reiches und der evangelischen 
Kirche in und au?er Deutschland ins Auge fa?t, l??t der unst?te 
Wolfgang seine Blicke bald hier bald dorthin schweifen und f?hrt dem 
Kurf?rsten August oft abenteuerliche Projette vor, die freilich diesen 
juristischen Kopf nicht zu ber?cken verm?gen. Ich erw?hne nur, da? 

Wolfgang, dcr sich selbst um jeden Preis erh?hen m?chte, einmal auch 
wegen einer Rangerh?hung des Kurf?rsten August unterhandelt. Es 
kann nur die deutsche K?nigstrone gemeiut sein. Neben den franz? 
sischen Dingen und einer leidenschaftlichen Opposition gegen die kirch 
lichen Aenderungen in der Pfalz spielen in Wolfgangs Corresponden 
zen die schwedisch-d?nischen Angelegenheiten eine wichtige Rolle. 

Von den zahlreichen Correspondenzen des Kurf?rsten Friedrich 
kann ich nur erw?hnen, da? sie sich vorzugsweise theils ?ber Reichs 
und F?rstentage, theils ?ber die franz?sischen und dann die niederl?n 
dischen Angelegenheiten verbreiten. Ein j?ngerer Beamter des Archivs, 
wird die G?te haben, daraus im Lauf des Winters gegen hundert 
Abschriften zu besorgen; es w?rde das drei- oder vierfache sein, wenn 

nicht manche pf?lzisch-s?chsische Briefe schon von andern Orten zusam 
mengebracht w?ren. 

Jetzt werden au?er einem Rest der M?nchener Acten und den 

nach M?nchen zu sendenden Correspondenzen nur noch die Archive zu 
3 
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Wien, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt und Idstein, 

allenfalls auch Stra? bur g und Z?rich, zu benutzen ?brig sein. 
Jedenfalls wird bis zum Herbst des n?chsten Jahres das Material f?r 
mehr als einen Band ziemlich vollst?ndig gesammelt sein k?nnen. 

Schon liegen gegen 500 Abschriften und eine gr??ere Zahl von Regesten 
und Excerpten vor; innerhalb eines Jahres wird mit dem, was Wei 

mar uud Dresdeu liefern werden, die Zahl der Documente um das 

Doppelte anwachsen. Allerdings werden viele dieser Actenst?cke bei 

der Schlu?redaction als unwichtig bei Seite gelegt oder nur in K?rze 

registrirt werden; andere sind von so geringem Umfang, da? ihrer 

manche auf einen Druckbogen gehen, aber wieder andere Documente, 

namentlich Protokolle aus deu Heidelberger Staatsrathssitzungen, deren 

wir manche haben, ferner Instrnctionen uud Relationen sind so weit 

l?ufig und detaillirt, da? es einer strengen Auswahl und m?glichster 

K?rzuug bedarf, weuu die Sammlung der Correspondenzen nicht ?ber 

Geb?hr anwachsen soll. 
Ich d?chte doch, s?mmtliche Correspondenzen des Knrf?rsten Fried 

rich, so weit sie zum Abdruck kommeu, sollten nicht mehr als drei 

stattliche Octavb?nde f?llen, wovon dcr erste die Jahre von 1559?66, 
der zweite den Zeitraum bis 1572, der dritte die 4 letzten Regierungs 

jahre umfassen k?nnte. 

Die Actenst?cke w?rden in chronologischer Form auf einander 

folgen, und zwar, wie schon angedeutet, theils in Regesten, theils in 

vollst?ndigen Copien, je nach der Wichtigkeit der betreffenden Docu 
mente. 

Bei dem Abdrucke der Actenst?cke wird man mit schonender Hand 
die allzu willk?hrliche Schreibweise vereinfachen d?rfen, aber es w?rde 

nach meiner unma?geblichen Meinung unstatthaft sein, wenn man an 

eigenh?ndige Schriften bedeutender M?nner die corrigirende Hand an 

legen wollte; wenigstens ist meine Piet?t vor Friedrichs s?ubern Brie 

fen zu gro?, als da? ich Aeuderuugeu au?er etwa in der Interpunction 

gern vornehmen m?chte. 

M?nchen, den 6. October 1863. 



IV. 

Nachricht von den Donauw?rther Executions-Acten. 

Von 

Max Lossen. 

Im Reichsarchiv zn M?nchen befindet sich au?er anderem ans 

Donauw?rth bez?glichem eine Reihe von 22 B?nden mit der Aufschrift 
?Donauw?rther Executions-Ncta", welche in ziemlicher Ordnung, uach 

der Zeitfolge, das reichste Material zu einer Geschichte dcr folgen 

reichen Achtexecntion gegen die Schw?bische Reichsstadt enthalten. 
Die 7 ersten B?nde dieser Serie (n?mlich: H.nto I und I bis VI 

inclus.), welche der Obengenannte copirend nnd excerpirend durch 

gearbeitet hat, umfassen die Zeit von den ersten Anf?ngen des Pro 

cessionsstreites 
? 

also von Mai 1605 an ? bis zur Occupirung 

der Stadt Donauw?rth durch die Vaiern und bis zu ihren ersten Ein 

richtungen in derselben, ungef?hr bis znm Februar 1608. Manche dcr 

in diesen 7 B?nden enthaltenen Actenst?cke stehen bei ?Wolf Geschichte 
Maximilians I und sciuer Zeit. II. Band. 190?268" in mehr oder 

weniger ausf?hrlichem Auszug, mu?ten aber gro?enteils wegen Un 

genauigteit oder UnVollst?ndigkeit dieses Anszugs nochmals aus den Actcn 

copirt oder cxcerpirt werden. Einige von Wolf benutzte Actenst?cke fan 
den sich dagegen in dm von mir dnrchgcschcucn B?nden nicht vor, so das 

kaiserliche Mandat vom 24.Oktober 1605 (a. a.O.S. 191), die schrift 

liche Warnung des Raths an den Abt vom 11. April 1606 (S. 193) 
und die Antwort des Abtes; die Erwiderung der Deputirten auf dem 

St?dte-Convent zu Worms im Mai 1606 auf das Anbringen der 

Donauw?rther (S. 196) ; das Schreiben des baierischert Agenten in 

Prag an H. Max vom 2. Juli 1607 (S. 203). 
? Da Wolf will 
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k?rlich einzelne aus dem Zusammenhaug gerissene Actenst?cke benntzt 
uud die mit der ?u?ern Geschichte in engem Zusammenhang stehende 
innere Geschichte Donauw?rths 

?> mit Ausnahme dessen was w?hrend 
der Anwesenheit der bairischen Commissionen vorging 

? 
fast nicht be 

achtet, so erscheinen die Thatsachen bei ihm oft in falschem Licht, und 

ist an Unrichtigkeiten im Einzelnen kein Mangel. 
? Das aus den 7 

angef?hrten B?nden gewonnene Material l??t sich dem Inhalt nach, 
jedoch ohne strenge Sonderung, in 3 Gruppeu scheiden: 

1) Das auf die muere Geschichte Donauw?rths w?hrend des 

Processionsstreites bez?gliche. 2) Die Th?tigkeit des Hs. Max in der 

Donauw?rther Cxecutionssache. 3) Die Correspondeuz der Donau 

w?rther mit Kaiser und Neichsst?nden, sowohl katholischen wie pro 
testantischen. 

1. Ueber die innere Geschichte der Stadt w?hrend der Jahre 
1605?1608 bieten am meisten Aufschlu?: die Nussageu der von den 

bairischen Commiss?rcn theils in M?nchen theils in Donauw?rth ver 

hafteten und verh?rten B?rger. Da dieselben theils dem Rath, theils 
der Gemeinde angeh?ren, da Rath und Gemeiude w?hrend des gan 

zen Processionsstreites sich feindlich gegen?berstehen, und da ihre Zwi 
stigkeiten mehrmals entscheidend sind f?r die Geschicke dcr Stadt, so 
l??t sich aus diesen meist sehr ausf?hrlichen Aussagen beider st?dti 
schen Parteien ein ziemlich genaues Bild dcr Vorg?nge herstellen. Ans 

ihnen erfahren wir sodann, mit Zuziehung einiger von den bairischen 

Commiss?ren exccrpirter st?dtischer Rechnungen u. s. w., das wichtigste 
?ber Verfassung, Eink?nfte und Znstand Donanw?rths w?hrend der 

Jahre 1605?1608. ? 
Znr Kenntni? der inncrn Geschichte sind noch 

von besonderer Wichtigkeit: eiu Gedicht auf deu Processionsstreit nnd 

die Tnmnlte 1605, 6 nnd 7, namentlich gegen den Rath gerichtet und 

anscheinend von einem katholischen B?rger in Donauw?rth verfa?t; 

sodann ein lateinisches Pamphlet von einem M?nch im Kloster zum 

h. Kreuz, betitelt Lollunr iu8wn.riuni ^Vei?icuin^ ?ber deu Tu 

mult bei der Procession 1606. Andere Nachrichten finden sich zer 
streut in der ausw?rtigen Correspondenz der Stadt nnd in Berichten 

bmrischer Beamten und Frennde des Hs. Max an ihn oder seine Be 

amten, so wie in den Relationen der b?urischen Subdelegirteu ?ber 

ihre verschiedenen Commissionen nach Donanw?rth. Nach der Exe 
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cution der Acht (im December 1607) werden bis znm Februar 1608 
die Berichte der bairischen Verwaltungsbeamten einzige Qnelle ?ber 

die Vorg?nge im Innern der Stadt. 

2. Ueber die Th?tigkeit des Hs. Max in der Donauw?rther 

Executionssache geben die bezeichneten Acten von dem Augenblick an, 
wo der H. im Namen nnd Auftrag des Kaisers eine Commission 

zum Schutz der Donauw?rther Katholiken ?bernimmt (d. i. vom 9. 

April 1607 an) sehr detaillirte Berichte ?ber seine und seiner R?the 
Absichten, sowie ?ber alles einzelne, was er zur Ausf?hrung dieser 

Absichten that. Dieselben sind nach des Hs eigner Angabe: der Nutzen 
der katholischen Religion und die St?rkung der Katholischen im Reich, 
die Erh?hung seines und des Kaisers Ansehen. Erst nach Vollzie 
hung der Achtexecutiou finden wir Andeutungen, da? man am bairi 

schen Hof daran dachte, die Stadt f?r das Haus Vaiern zu behalten. 
Die R?the und Beamten, deren Th?tigkeit der Herzog in der Do 

nauw?rther Sache vorzugsweise in Anspruch nimmt, sind der Land 

hofmeister Wolf Conrad Freiherr von Rechberg, der oberste geheime 

Kanzler Joachim von Donnersbcrg (Donrsperg), Conrad von Nemel 

berg, Alexander von Haslang, Viepeck und die Doctoren Iocher, 

Forstenheuser und Gewald. Hierher geh?ren etwa folgende Acten: 

1) Instructionen des Hs f?r seine nach Doncmw?rth geschickten Snb 
delegirten (bei den Commissionen am 23. April 1607 ff. 

? 4. Sept. ff. 
? 1. Oktober ff. 

? 2. Nov. ff. und 13. Dec. 1607 bis zum Febr. 

1608); briefliche Berichte derselben an den H. ?ber den Verlauf ihrer 
Commissionen nebst den Antworten des Hs. ; Relationen der Com 

missure. 2) Verschiedene Gutachten, theils von den geheimen bairi 

schen Ruthen insgesammt, theils von einzelnen, namentlich dem I)i-. Io 
cher, in der Donanw?rter Sache erstattet. Dieselben dienen zugleich 
zur Charcckterisirnng der verschiedenen in dieser Sache verwendeten 

R?the, soweit sie sich nicht schon ans den Correspondenzen :c. ergibt. 
3) Correspondez des Herzogs mit seinen Beamten nnd Freunden. 

Zu ersteren geh?ren Conrad von Bemelberg, Pfleger in Wemding, 
Paul Hartmann Freiherr von Gnmpenberg, Pfleger in Rain, Di-. Iocher, 
Pfleger in Dachau, uud Di-? Forstenheuser, die unter anderem Kund 

schafter aussenden, nm ?bcr alles, was von den protestantischen St?n 
den zu Guusicn der Douauw?rthcr geschieht, Nachricht einzuziehen; zu 
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letzteren namentlich die beiden Stadtpfleger in Augsburg Fugger und 

Welser, dieser ausgezeichnet durch genaue Kenntni? und staatsm?nnische 
Benrtheilnng aller Ereignisse in der Donauw?rther Sache. Hierhin 

geh?rt ferner des Herzogs Correspondenz mit dem bisch?flich Spei 
rischen Rath von Metternich, mit dem kaiserlichen Vicekanzler von 

Stralendorf und dem kaiserlichen Rath Andreas Hannewald, mit 
dem bairischen Agenten in Prag Wilhelm Vodenius und einigen an 
deren Agenten. Endlich geh?ren hierhin die Berichte der Beamten 
des Klosters zum h. Kreuz in Donauw?rth 

? des Obervogts, des 

Priors und des Advokaten vr. Scheittenberger 
? an verschiedene 

Beamten des Herzogs, die demselben regelm??ig zugeschickt werden. 

4) Officielle Correspondenz des Herzogs, sowohl die Schreiben an 

ihn wie die Concepte seiner Antworten enthaltend, letztere wie alle 

Schreiben desselben in der Donanw?rther Sache meistens von Di-. Ge 

wald, zuweilen auch von Joachim von Donnersberg concipirt. Neben 

dem Ks. sind es unter den katholischen F?rsten besonders Erzherzog 
Ferdinand, der Bischof von Augsburg, der Erzbischof und der Coad 

jutor von C?ln, mit denen der H. correspondit. In einem Brief 
des Herzogs an die beiden letztgenannten findet sich auch die erste An 

deutung, da? gegen?ber den Conspirationen der protestantischen St?nde 

die katholischen ebenfalls an eine Verst?ndigung untereinander denken 

m??ten (1607 Juli 3). Selbst den Papst, den K?nig von Spanien, 
den Cardinal Borghese, den Bischof von Adria nnd andere Pr?laten 

unterrichtet der Herzog zu verschiedenen Malen von dem Stand der 

Donauw?rther Executionssache. Unter den protestantischen St?nden 

ist die Correspondenz am lebhaftesten mit dem Pfalzgrafen von Neu 

burg, desseu Gebiet und Gerechtigkeiten mit Donanw?rther Gebiet und 

Gerechtigkeiten sich vielfach durchkreuzten. Des Pfgr. Theilnahme an 
dem Loos der Donanw?rther, sein Bestreben, die Execution der Acht 

durch den Hcrzog Max zu verhindern, und des Herzogs Bem?hungen, 

diese Bestrebungen zu vereiteln, f?hren im Lauf des Processes zu im 

mer gr??erer Spannung zwischen den beiden Vettern, die nicht ohne 

Einflu? auf den Ton der Briefe bleibt. Die Correspondenz zwischen 
den F?rsten, der schriftliche nnd m?ndliche Verkehr ihrer Beamten setzt 
sich von der Uebernahme der kaiserlichen Commission durch H. Max 
an nnunterbrochen fort bis ins Jahr 1608. Ferner steht der H. Max 
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in Briefwechsel mit dem H. von Wurtemberg, der zum Besten der Donau 

w?rther wiederholt sein Schw?bisches Kreisoberstenamt geltend macht 
und gegen die ?bertragung der Execution an einen F?rsten des bai 

rischen Kreises protestirt. Auch mit Ulm, N?rdliugen, Brandenburg 

Ansbach ist der Herzog im Verlauf seiner Commission zu correspon 
diren gcn?thigt, um Unterst?tzung der ge?chteten Donauw?rther zu ver 

hindern, sodann mit den Donauw?rthern selbst, deren Entschuldigungs 

schreiben beim Herzog zugleich zur Vervollst?ndigung der inneren Ge 

schichte Donauw?rths dienen. 
3. Die Corresponden; der Donauw?rther, die nach Einnahme 

der Stadt nach M?nchen gebracht wurde und in den B?nden ^.nte I 

und VI sich befindet. ? Die Sache Donauw?rths beim kaiserlichen 
Hof wird vertreten durch den Agenten der Schw?bischen Ritterschaft 
Christoph G?nther. Durch ihn erh?lt die Stadt vom Beginn des 

Processionsproccsses an Nachrichten ?ber den Stand desselben; er 

vermittelt die Gegenhandlung dcr Donauw?rther. In Prag findet 

G?nther seinen vornehmsten Helfer und Nathgeber in der Person des 

kaiserlichen Raths Geizkofler, der sich bei Hof sehr lebhaft f?r die 

Donauw?rther verwendet, ihre Schreiben corrigirt und dann auch per 

s?nlich jedoch mit gro?er Vorsicht mit den Donauw?rthern in Cor 

respondenz tritt. Anch sp?ter, nachdem Geizkofler den kaiserlichen Hof 
verlassen und sich auf seine G?ter nach Hannsheim zur?ckgezogen hat, 
bleibt er theils pers?nlich, theils dnrch einen seiner Diener in Verkehr 

mit Donauw?rth nnd f?hrt fort, bei seinen Freunden am kaiserlichen 

Hof, dann auch in Regensburg f?r die Donauw?rther zu wirken. ? 

Unter den Reichsst?nden sind es zuerst die St?dte, welche den Donau 

w?rther Processionsproce? znr gemeinsamen Sache machen. Ulm nimmt 

schon seit Anfang 1606, dann w?hrend des ganzen Verlaufs der Sache, 
den regsten Antheil, theils brieflich theils durch Sendung eigener Ab 

geordneten nach Donauw?rth. Auf den Rath der Ulmer und der Mrd 

linger bringen die Donauw?rther ihre Sache im Mai 1606 auf den 

St?dteconvent zu Worms. Vou den Acten zu diesem St?dtetag be 

findet sich nur weniges unter den von mir benutzten B?nden, haupt 

s?chlich ein Anbringen der Donanw?rther Abgeordneten wegen einiger 
Gravamina in pnnoto reli^ionis. Doch l??t sich darans und ans 

den oben augef?hrteu Bekenntnissen Donauw?rther B?rger das Wesent 
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lichste ersehen. Neben anderm erf?hrt man aus ihnen, da? unter den 

protestantischen St?dten in Bezug auf die Donauw?rther Processions 
sache eine gem??igtere Partei bestand, die znm Gehorsam rieth, haupt 

s?chlich vertreten durch N?rnberg, und eine energischere, vertreten be 

sonders durch Ulm. ? Von den F?rsten sind es vor allen der Pfgr. v. 

Neubnrg, der H. v. Wurtemberg, der Mgr. v. Vrandenburg-Ansbach und 

der Graf von Oettingen, die sich der Donauw?rther annehmen. Sie 

sind es, die mit Ulm, N?rdlingen, N?rnberg und einigen andern Reichs 

st?dten nach der ersten bairischen Commission nach Donauw?rth im 
Mai 1607 einen Convent in N?rdlingen halten, ?ber dessen Verlauf 
die Relation der Donauw?rther Gesandten und die Berichte bairischer 
Kundschafter genaue Auskunft geben. Das Hauptresultat dieses Con 

vents sind die eb enfalls vorhandenen Intercesstonen der genannten F?rsten 

snebst dem Mgr. v. Baden) und St?dte f?r die Donanw?rther beimKs., 
beim H. v. Baiern und B. V.Augsburg. Nur mittelbar nehmen der Chf. v. 

Sachsen und der Chf. v. der Pfalz an den Bem?hungen zu Gunsteu der 

Donanw?rther Antheil. Neben Ulm ist der Pfgr. der best?ndige Rath 
geber der Donanw?rther, theils brieflich, theils dnrch Schickung von Ge 

sandten. Nachher nimmt sich namentlich der H. v. Wurtemberg mit den 

protestantischen St?nden des schw?bischen Kreises officiell der Donan 

w?rther Executionssache an. Im Juli 1607 findet eine vertrauliche 

Verathung derselben in Stuttgart statt, ?ber die wir aber nur un 

vollst?ndig durch bairische Kundschafter nnd ein schriftliches Anbringen 
der Donauw?rther Gesandten unterrichtet werden. Ein allgemeiner 

St?dteconvent soll dann im October in Ulm stattfinden, wird aber 

zuerst verschoben, dann wegen des bevorstehenden Reichstags ganz auf 

gegeben. Auf den Wuusch des Pfgr. v. Neuburg schreibt zwar der H. 
v. Wurtemberg auf den 16. December 160? einen schw?bischen Kreistag 

nach Ulm aus, auf dem jedoch uur wenige protestantische St?nde, 

meistens St?dte, erscheinen. Aus den wenigen sich auf diesen Tag 

beziehenden Acten erficht man, da? er durch die iuzwischen erfolgte 
wirkliche Execution der Acht und eine kaiserliche Abmahnung fast be 

deutungslos wurde. Au?erdem gehen zu wiederholten Malen Gesandte 
der Donauw?rther nach Ulm, Neuburg, Stuttgart, deren Relationen 

theilweise sich erhalten haben. Schlie?lich findet sich bei den Acten 

noch einiges, das, obwohl nicht uumittelbar zur Geschichte der Exe 
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cution geh?rig, doch zur Charakterisirung dabei beteiligter Personen 
von Interesse ist, so die Acten ?ber die Flucht des Stadtschreibers Khun 
(Cuno) aus Donauw?rth nach Unterschreibung des ersten Reverses im 

September 1607, die Acten ?ber ein Duell zwischen dem Obersten 
Alexander von Haslang nnd dem Rath Viepeck, w?hrend der Com 

mission nach Donauw?rth, am 8. Nov. 1607. 


