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relief. En règle générale, les contours sont fixés par un trait
plus ou moins large de couleur foncée. La gamme des couleurs
est lourde, restreinte aux tonalités sombres, souvent noirâtres
ou terreuses ; les couleurs dominantes consistent en un bleu-
ardoise plus ou moins accentué, un vert-olive tournant sou-
A eut au noir, des rouges de fer, des bruns et des jaunes d'ocre,
des gris de cendre, etc. Aucune trace d'or. Les couleurs A'ives
dont le traité contemporain connu sous le nom de l'Anonyme
de Lucques fournit les recettes, vermillons, bleus végétaux,
verts de cuivre, pourpres, sont demeurées inconnues à cette
palette austère et quelque peu morose.

(.'ette étude sommaire peut se clore par les conclusions
suivantes. Les peintures de notre manuscrit ont été directement

inspirées de modèles antiques, c'est ce que démontre à
l'évidence tant l'aspect général des miniatures que l'analyse
de leurs détails et de leur technique ; en second lieu leur affinité

si marquée avec les compositions du Psautier d'Utrecht,
lui-même dérivant de l'antique, semblerait indiquer que l'artiste

se trouvait sous l'influence de l'école de Reims, à laquelle
ainsi que l'a démontré M. P. Durrieu, nous sommes redevables
des illustrations de ce dernier manuscrit, ainsi que de ceux
rie l'évangeliaire d'Ebbon. Souhaitons enfin qu'une
reproduction, sinon complète, du moins plus intégrale que celle que
nous sommes en mesure de donner actuellement, soit effectuée
avant que nos peintures aient subi les atteintes nouvelles d'une
détérioration progressive et certaine.

Literaturbericht.

F. E. Welti1) veröffentlicht unter dem Titel „Alte
Missiven" eine Reihe von Briefen aus den Jahren 1444—1448, die
meisten von der Berner Regierung oder an diese gerichtet,
die reiches, bisher wenig benutztes Material zur Geschichte
des Krieges ZAvischen Bern und Freiburg vom Jahre 1448
liefern. Dem Textabdruck ist eine Uebersicht über den Krieg

*) F. E. Welti, Alte Missiven 1444—1448. Bern, G. Grünau 1912.
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reliet. Ln regie generale, les eontours sont Lxe« par nn trait
plus vn uroius iarge cte eonienr toneee. La gainnrs 6«s eonienrs
est ionrcle, restreints aux tonaiitss soiudrss, «ouvsut uoiratrs«
ou tsrrsuse«; is« eouisur« cioininant«s eonsist«nt «n un disn-
arciois« pins on inoins aeeentne, uu vert-oiive tonrnant sou-
vent au noir, clss ronges cls ter, clss bruus st clss zäune« 6'oere,
cls« gris cls esnclrs, et«, ^.ueuus traee cl'or. Les eouleurs vivss
clout ie trait« eoutsinporaiu c«uuu sous Ie uoin cle i'^uouvin«
lie Lneqn«« tonrnit Iss reeettes, vernrillous, disus v«g«taux,
vsrt« cl« euivre, vourpr««, «out cisiusursss iueouuues a eetts
vaistt« auster« et queique vsu ucoross.

Ostts stucie sonunairs psut ss eiors var Iss eoueiusious
suivautss. Les veiuturss cle notrs rnauuserit out ete clireete-
ineut iu«piree« cle niocleies antiqnes, e'est ee qne cleinontre a
i'eviclenee tant l'asveet gensrai cies niiniatures que I'anaivse
cle leur« detail« «t cle leur teeiinicine; eu «eeoucl lieu leur atti-
uite «i urarquee avee le« eonrvositious 6u Lsautier cl'Ltreeirt,
iuiiueine cterivant cie I'antiqne, seiudierait iucliquer que l'ar-
liste se treuvait sous i'iutiueuee cle l'eeole cls Lsiiu«, a iaciusiie
niusi que i'a cieiuoutre N. L. Lnrrieu, uous sounues reclevai>ies
cies iiiustratious cie ee clernier nurnuserit, aiusi que cle eeux
cls I'evangeiiaire cl'Ll>l>ou. Kouiiaiton« entin qn'nne revro-
clnetion, sinon c'ornpists, cin rnoins plus iutsgrais qu« eell« que
uou« soiunuzs «n luesure cie clouuer aeluelleiueut, soit etteetuee
avaut qne nos psiuturs« aieut «uiu ie« atteiute« uouveiie« ct'uue
cleterioratiou progressive «t eertaine.

LiterawrdsrioK^

L. L. WeltL) veröttentiieiit nntsr äenr Vitei „^Ite Nis-
siven" sius Leide vou Lrieteu aus cleu.ladren 1444—1448, clie

lueisteu von cler Lerner Legiernng ocler an cli«se gerieirtet,
clie reieires, lüslrsr venig denüt«tes Ivlatsriai «ur Lssediedte
cie« Lriege» «visc'Ken Leru uucl Lreidnrg vorn ladre l448 Ii«-
t«ru. L«nr VextadärueK ist eiue Ledersiedt üder cieu Lrieg

') L, L, Velti. Alte Mssiven 1444—1448. Sern, d, (Zrunäu 1912.
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und seine Vorgeschichte beigegeben, unter ständigem Hinweis

auf die jeweilen in Betracht kommenden Missiven. Diese
amtliche Korrespondenz enthält aber auch wertvolles
Material zur bernischen Kriegsgeschichte, das der Herausgeber
in einem zweiten Abschnitt seiner Einleitung verarbeitet hat.
Im Besondern seien erwähnt die Art der Mobilmachung und
die Ausrüstung der bernischen Truppen,

Als im Jahre 1512 in Sumiswald eine neue Kirche Aroll-
endet wurde, stifteten der Komthur von Sumiswald und die
benachbarten Ordensbrüder eine Reihe von Glasgemälden2),
die jetzt durch den Historischen Verein des Kantons Bern in
14 ganz vorzüglichen Lichtdrucktafeln, zu denen W. F. von
Mülinen eine erläuternde Einleitung geschrieben hat,
reproduziert worden sind. Die Bilder gehören der Blütezeit
der bernischen Glasmalerei an und stammen wahrscheinlich
aus der Werkstatt von Hans Funk und Hans Dachselhofer.

Mit einem fast vergessenen Berner Patrizier des 18.
Jahrhunderts macht uns Ad. Burri3) wieder bekannt, nämlich
mit Joh. Rudolf Sinner von Ballaigues. Der Verfasser führt
uns hauptsächlich in die öffentliche Tätigkeit dieses Mannes
ein, der als Bibliothekar der Stadtbibliothek von 1748—1776

zum ersten Male die wertvollen Handschriften wissenschaftlich

untersuchte und eingehend beschrieb, daneben noch Zeit
zu historischen Forschungen fand, sich auf verschiedenen
Gebieten literarisch betätigte und zu alledem noch in verschiedenen

öffentlichen Aemtern seiner Vaterstadt diente. Für den
Historiker sind zwei Abschnitte hervorzuheben. Burri stellt
fest, dass Samuel Henzi, der Verschwörer von 1749, zwar
zuerst die Absicht hatte, sich um die Stelle eines Bibliothekars
zu bewerben, dies aber, wie neben andern Beweisen auch aus
einem Briefe Henzis selbst hervorgeht, unterliess, Avohl AATeil

die Stelle schlecht bezahlt war und zudem noch eine hohe
Kaution verlangt wurde. J. R. Sinner war einziger Bewerber

und hat nicht nur in der Prüfung, die er damals bestehen

musste, sondern auch nachher während seiner ganzen Amts-

2) Die Glasgemälde der Kirche zu Sumiswald, Bern, G. Grünau 1912.

3) Ad. Burri, Joh. Rud. Sinner von Ballaigues. Bern, A. Francke 1912.

Fr. 5.—.
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uncl ssins VorgsseKieKte KsigsSsKsn, unter stüncliSsin Din-
weis aut ctie ieweiien iu DetrueKt Kornnrenäen Nissiven. Diese
siutlieke Xorrsspoucleu« sutkult «.der uuek wertvolles Nu-
teriul «nr KeruiseKsu IvrisAsgeseKieKte, clas cler DeruusgeKsr
iu eiueiu «weiten ^KseKuitt seiner DiulsituuK- verurkeitet Kut.
Irn Dssonclern seien erwükut äie ^rt äer NoKiiinueKnng nncl
clie ^nsrnstuug cler KeruiseKsu Vruppeu.

^ls iui lukrs 1512 iu Luiniswulä eiue ueue KDreKe voll-
euclet wuräs, «titteteu äer XointKnr vou Kniniswulä uucl äie
KsuueKKurtsu OräsusKrüäsr sius Deiks vou DiusSsuiüicisu^),
clis iet«t äureu äeu DistoriseKeu Verein äes Xuutous Deru iu
14 guu« v«r«ügiiekeu DieKtärueKtutelu, «u cleusu W. D. v « u
Nüliueu sius erlüuteruäe Diulsituug AeseKrieKsu Kut, re-
pr«äu«iert woräeu siuä. Dis Diiäer Asliörsu äsr D1üte«eit
äer KsrniseKsn Dlusinulsrsi uu uuä sturuiueu wukrseksiuliek
uus äer WerKstutt vuu Duus DuuK uuä Duus Dueuseliroter.

Nit eiueiu tust vergessenen Dernsr Dutri«ier äes 18. lukr-
iinnäerts inuent uus ^. ä. Durri ^) wieäer oekuuut, uuiuliek
iuit loii. Duäolt Kiuusr vou Duiluiguss. Dsr Vsrtusssr tükrt
uus KuuptsüeKlieK iu äis «ttsutiieke Tätigkeit äissss Nuuues
siu, äsr uis DiKiiotKsKur äsr KtuätKiKiiotKeK vou 1748—1776

«uin ersten Nule äie wertvollen Duuäseirrittsu wisseusekutt-
lielr uutsrsuelite uuä eiugekeuä KeseKrieK, äuuekeu uoeli Zeit
«u liistoriseiieu DorseKuugeu tuuä, sieli uut vsrselrisäeueu De-
bieteu iiteruriseli Kstütigts unä «u uileäenr u«eu iu verseirieäe-
ueu ötteutiielisu ^.eruteru seiuer Vutsrstuät äieute. Dür äsu
DistoriKsr sinä «wei ^KseKnitts Ksrv«r«nKsKsn. Dnrri stellt
test, äuss Kurunsl Den«i, äsr VerseKwörer von 1749, «wur «u-
erst äie ^.KsieKt Kutte, sieK uin äie Steile eiues DiKiiotKeKurs
«u KswsrKeu, äiss uksr, wis neken unäern Beweisen unek uns
sineru Driste Deu«is ssikst KervorgsKt, uutsrliess, wokl weil
äie Ktsiis sekieekt Ke«uKit wur nnä «uäsni uoek sius Koks
Xuutiou vsrlungt wnräs. D D. Kinnsr wur sin«igsr Dewer-
Ker uuä Kut uiekt uur in äer Drütnng, äis er äurnuis KesteKsn

rnnssts, sonäsrn unek nueKKer wükrenä seiner gun«en ^.urts-

^) Die (AssZemällls ger XireKe su Luroiswalcl, Leru, <Z, Orunau 1912,

A g. Lurri, lok, LucZ. Linner vou Lsiisisuss, Lern, A, LraueKe 1912,

?r, 5.—.
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führung bewiesen, dass er der richtige Mann für diesen
Posten war.

Der andere Abschnitt, den wir hervorheben wollen, handelt

von Sinners „Essay sur l'éducation publique", einer
Untersuchung, die von seinem hervorragenden Scharfblick zeugt
und nicht nur die vorhandenen Uebelstände nachweist,
sondern auch geeignete Mittel zu deren Beseitigung zu nennen
weiss.

Der vor einem Jahre zum ersten Male erschienene
Kalender „0 mein Heimatland" hat wiederum seinen Gang
angetreten4). Schon die vielen Bilder, die Werke unserer besten
Schweizerkünstler wiedergeben, bieten so reichen Kunstge-
nuss, wie man ihn sich anderswo schwerlich zu so niedrigem
Preise verschaffen könnte. Es ist ein guter Gedanke, neben
AÜelen Einzelbildern auch das Schaffen des einen und andern
Künstlers in einer grössern Zahl von Reproduktionen und
verbunden mit einer eingehenden Besprechung darzustellen,
wie es z. B. mit Balmer geschehen ist. Besonders
anerkennenswert ist, dass der Kalender sich auch im neuen Jahrgang
keiner „Schule" oder „Richtung" ergeben hat, sondern jeden
zu seinem Recht kommen lässt, sofern er dem Beschauer eine
Kunst bietet, deren Sinn nicht nur er, der Künstler, versteht,
sondern auch andere Menschen. Auch unter den literarischen
Heiträgen finden sich manche hübsche Sachen, sowohl
Erzählungen als Gedichte. Das Gebiet der Geschichte ist
vertreten durch die Lobsprüche des Chronisten Stumpf auf die
dreizehn Orte, und die dazu gehörigen Holzschnitte.

Die Lebenserinnerungen Eduard Bählers, bearbeitet und
veröffentlicht von seinem Sohne5), bieten viel Interessantes
aus den mittleren Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Die
Aufzeichnungen beginnen mit recht bezeichnenden Erlebnis-

4) Herausgegeben von Ed. Neuenschwander. Bern, G. Grünau Fr. 1.75.
5) Eduard Bähler. Lebenserinnerungen, herausgegeben und ergänzt

von Dr. Ed. Bähler. Bern, A. Francke. Fr. 4.80.
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tükruug ««Viesen, cins« «r äsr riektige Nnnn Lür äisssn L«
sten vur.

Ler nnäsrs ^k8«Knitt, cieri vir K«rv«rii«Ksn vollen, Knn-
äelt von Kinnsrs „Lssnv snr i'eänention pnklicine", einer Un-
tersnoknng, äie von seinein Kervorrngsnäen KeKnrtKiieK «sngt
nncl nient nnr gie vorknnäsnen LsKslstnnäs nnelrveist, son-
(lern nneir geeignete Nittel «n cieren Leseitiguug «u nsnnsn
v«iss.

Oer vor «in«nr Innre «nnr ersten Nnie erseiriensne Ln-
lenäer „O inein Lsiinntinnä" irnt vieciernrn seinen Lnng nn-
getreten''). 8eK«n äie vieien Liiäer, äie ^VerKe unserer Kesten
8eKv«i«erKünstlsr vi«ä«rgedeu, Kietsn so rsielren Lnnstge-
uuss, vie iunu iiiu sieir nuäersvo selrveriiek «u so uieärigeni
Lreiss versekntteu Könnte. Ls ist ein gnter LsänuKe, neken
visi«n Lin««1Kiiäern nnek äns KeKntten ä«s «inen nnä nnäsrn
Lüustiers in einer grössern ZnKi von LeproäuKtioueu uuä
verkuuäeu rnit einer eingeirenäen LesprseKnng änr«u8tsii«u,
vi« «« «. L. nrit Lninrsr gs8ekeken ist. Le8«uäers nnerksn-
nsnsvsrt ist, änss äsr Lni«uä«r sieK nuek inr neneu InKrgnug
K«iu«r „KeKuie" «äer „Lieirtuug" ergekeu Knt, souäeru ieäeu
«u seiueur LeeKt Kouuueu insst, sotern «r ä«nr L«8eirnn«r «ins
Luu8t Kielet, äsrsn 8inn niekt nur «r, äsr Lüu8tier, vsrstskt,
souäeru nuek nuä«r« NeuseKeu. ^.uek uuter äsu iitsrnriseken
Leitrngeu tiuäeu sieK urnueke KüKseKe KneKeu, sovoki Lr-
«nkluugeu nis (leäiekte. Lns LeKiet äer Lesekiekte ist ver-
treteu äurek äie L«KsprüeK« ä«s OKrouistsu 8tuiupt nut äis
ärsi««Ku Ort«, uuä äis än«u gekörigen L«i«seKnitts.

Lie LeKenseriuusruugsu Läunrä LnKisrs, KsnrKeitet uuä
veröttentiieirt v«n seiueur 8«Kns°), Kistsu visi luteressnutss
nus äsn inittieren InKr«eKnten äes 19. InKrKnnäsrts. Lis
^ut««iekuuug«u Kegiuueu init rsekt Ke«eieKnsnäen LrieKnis-

') Lsräusgegsben von Lg. 1VeuenseKvs,nger. Sern, O. Oruns,u Lr. 1.7ö.

^) Lguarg LäKlsr, Ledenserinnerungen, KsrsusgeZeben ung ergänzt
von Or. Lg. L ä K I e r. Lern, A. LrsneKe. Lr. 4.80,
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sen der Grosseltern Bählers aus der Zeit vor dem „Uebergang".

Von dem, was der Verfasser aus seinem eigenen
Leben erzählt, sei einiges erwähnt. Wir erhalten hier den
Schlüssel zum Verständnis jenes Briefes von Jer. Gotthelf,
der 1852 unberechtigterweise veröffenlicht wurde und zu
einer heftigen Fehde zwischen den Radikalen und den
Konservativen führte. In andern Abschnitten erzählt Bähler von
seinen Erlebnissen bei den beiden Grenzbesetzungen (1857
und 1871), die er als Militärarzt mitmachte. Es ist erstaunlich,

wie dieser mit Arbeit überladene Arzt doch immer wieder

ein paar Stunden für geschichtliche Arbeiten erübrigen
konnte und wie er auch im öffentlichen Leben den vielen
Anforderungen, die an ihn gestellt wurden, gerecht zu werden
vermochte.

Aus der Kalenderliteratur seien noch erwähnt der

Bauernkalender6) mit der Fortsetzung der
Burgunderkriege und chronistischen Notizen aus dem 18. Jahrhundert,

über deren Herkunft und Verfasser eine Anmerkung
am Platze gewesen wäre. Der Hinkende Bot setzt seine
Wanderung durch das Bernbiet fort, indem er die Umgebung
von Murten und Gümmenen schildert, und erzählt ausserdem
in anschaulicher Weise die Schlacht von Novara. Nicht
vergessen seien die schönen farbigen Reproduktionen zweier
„Freudenberger" ; auch der Bauernkalender bringt zwei
wirkungsvolle Gestalten Müngers aus der Uebergangszeit.

Varia.

Brief von Joh. Müller an Gottlieb Emanuel Haller.

(Kürzlich von der bernischen Stadtbibliothek gekauft.)

V a 1 e i r e s den 21sten Dez. 77.

Ihren Vater, liebster Haller, habe auch ich schmerzlich beweint undwerde ihn
lang beweinen; denn er war fast noch vielmehr ein Vater der Wissenschaften
und das Haupt aller wahren Gelehrten. Mit Recht sagen Sie, wir haben
ihn nicht mehr; denn daß er noch i s t und daß er ewig ist, glauben, ich

*) Bauernkalender und HinkenderBot. Bern, Stämpfli & Cie.
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«sn clsr Orossslteru OnKlers uns cler Zeit vor clenr „Heber-
gang". Von clenr, vns cler Vertnsser nns seinenr eigenen De-
ben sr«nblt, sei einiges srvnlrnt. Wir srknlten bier äen
KeKlnssel «nnr Verstnnclnis ienes Lrietes von ler. (lottbeit,
cler 1852 nnbsreebtigterveise veröttenliebt vnrcle nncl «n
einer Kettigen OeKcls «viseKsn clen OncliKnisn nncl clen Kon-
ssrvntiven ttilrrte. In nnclern ^KseKnittsn sr«nblt OnKler von
seinen Orlebnisssn bei clen beiclen Orsn«bsset«nngsn (1857
nncl 1871), clie er nls Nilitnrnr«t rnitinnebte. KÜ8 ist erstnnn-
beb, vie ciieser nrit XrKeit nberlnclene ^.r«t cloeb inrnrer vie-
cier ein vnnr Ktnnäen tnr gesekiebtiiebe Arbeiten ertikrigen
Konnte nncl vie er nnek iin öttentiieken Oeben clen vielen ^.n-
torclernngen, clie nn ibn gestellt vnrclen, gersebt «n verclen
vsriuoebts.

^ns clsr KInisuclerliterntur seien noek ervnknt cler

önueruknlsncler^) rnit cler O«rtset«uug clsr Lurguu-
clerkrisgs nncl ekronistiseksn N«ti«sn nns clsnr 18. InKrbnn-
clert, libsr clersn HsrKnntt nncl Vsrtnsser sins ^.nnrsrknng
nrn O1nt«s gsvsssn vnre. Osr OinKsncle Oot «st«t seine
Wnuclsruug clnrek cins LsrnKist tort, inclsin sr clis Onigsbnng
von Nnrten nncl Onnrnrensn «ekilclert, nncl sr«üK1t nnsssrclsnr
in nnseknuiieker Weise clie KeKineKt von Novnrn. Niebt ver-
gössen ssisn äis ««Könen tnrbigsn OeproclnKtioueu «veier
„Oreucleuberger"; nneb cler OnnernKnlencler bringt «vei vir-
Knngsvoiis Oestniten Niingsrs nus clsr Osbsrgnngs«sit.

Varia,.

Lriek vo» Ivb. Kliiller sn, liottlieb Lmsnnel UsUer.

(LürsIieK von ger KerniseKen 8tsgtbibIiotK.sK gsksukt.)

Va 1 eirss, gen 21sten vss, 77.

Ikren Vater, liebster Lsilsr, Ks.be sneb ieb sebmersliek beweint ungwergs ikn
lsng beweinen; genn sr wsr ksst nook vislrnekr sin Vster ger ViggensoKsiten
ung gss Ilsupt aller wsbren OeleKrten. Mt LeeKt ssgen 8ie, wir Kaden
iknniektinekr; genn gab er nook i s t ung gaü sr ewig ist, glauben, iek

LauernKalsngsr nng LinKsngsrLot. Lsrn, 8tärnpkli S Lie.
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