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für
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Sechsumlzwanzigster Jahrgang.

St. (Neue Folge.)

Alionuementspreis : Jährlich Fr. 2. 50 für circa 5 —G Bogen Text in 5 — G Nummern.
Man abonniert bei den Postbureaux, sowie direkt hei der Expedition, Buchdruckerei K. J. Wyss in Bern

INHALT: 37. Aus einem Briefe des sei. Junker G. v. Wyss über Petersliauson - Obenvintorthur - Mörsberg - Kiburg, von
E. Egli. — 38. Le rôle du comte Ainion de Savoie dans la guerre de Laupen, d'après les comptes du bailli de
Cliublais, von V. v. Bereitem. — 39. Die »Städte Mellingen, Baden und Waldshut verrechnen Zoll-Einkünfte und
Ausgaben in den Jahren 1397—13Î19, von lt. Thon»men. — 40. Aus der Freiburger Chronik des Nico du Chastel,
von G. Tobler.—41. Schilling'sche Varianten zur Tschachtlanchronik, von G. Tohler. — 42. Zum Druck von
Tschudis Rhätia, von W. Occhsli. — Kleine Mitteilungen. — Historische Literatur die Schweiz betreffend, 1894
(Fortsetzung).

37. Aus einem Briefe des sei. Junker G. von Wyss übet*

Petershausen-Oberwinterthur-Mörsberg-Kiburg.
Über die Anfänge des gräflichen Geschlechts von (Ober-)Winlerlhur erhielt ich

a'is Anlass eines Briefwechsels, der kirchliche Dinge betraf, folgenden vom 30. Mai
1880 datierten Brief des sei. Junker Wyss. Der Brief, der meine Studien zum Teil nur
mittelbar besclilägl, scheint mir der Bekanntmachung wert zu sein. Er lautet :

Ihre vorgestrige gefällige Mitteilung über die Zusammenhänge des Klosters Petershausen

und der einstigen Besitzer von Schloss Morsberg mit der Kirche Oberwinterthur
(vgl. E. Egli, Aktensammlung zur Zürcher Reformalionsgeschichte Nr. 1138 vom
März 1527; auch Nr. 364, 697 und 1180) ist mir sehr interessant, und ich danke Ihnen
'ür dieselbe bestens. Sie wirft Licht auf einen Gegenstand, der mir bisher nicht so
•ns Auge gefallen war.

Zwar meine ich dabei nicht die beiden Persönlichkeiten der beiden Brüder Liutold
v°n Mörsberg und Abt Dietrich von Beiershausen (folgt erwähnt die bezügliche Notiz
des Anzeigers 1878 Nr. 1, der gegenüber diejenige von J. Meyer in Erauenfeld in Nr. 5
a|s treffliche Berichtigung anerkannt wird) Dagegen weisen dio von Ihnen
erwähnten Zusammenhänge lehrreich auf eine weit ältere Zeit hin : auf die Anfänge des

^Tätlichen Geschlechts von (Ober-) Winterthur, das gegen Mitte des zehnten Jahrhundorts
aus einem Zweige der (uralten) Grafenfaniilie von Bregenz hervorging (vgl. Stalin,
Wirtb. Geschichte I Seite 559 lind Eschers Geschichte von Kiburg in den «Ritlerburgen
der Schweiz», auch bei Ersch und Gruber).

Von zwei Brüdern aus dem Hause Bregenz, jüngern Söhnen dos Grafen Ulricli VI.
(Üzo), war der eine, Gebhard (II.), Bischof von Konstanz und Gründer der Abtei Peters-
hausen; er starb 996. Der andere, Liutfrid, erhielt aus dem elterlichen Erbe das

"Prediuni Winterture» (i. e. Oberwinterthur; denn erst 1180 gewann die jetzige Stadt

Winterthur, noch als villa Niderwinterture, einige Bedeutung). Liutfrid wurde der
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Stifter einer Familie; sein Sohn (Enkel war jener Graf Adalbert, der 1053 gegen
die Normannen in Apulien für Papst Leo IX. kämpfte und fiel, und durch dessen Erb-

lochter Adelheid die Güter des Hauses, unter denen dazumal die Kiburg als das

wichtigste herausgehoben und benannt wird, an ihren Gemahl, den Grafen Hartmann von

Dillingen (f 1121), kam, (aus ihrer Ehe sprossen unsere Kiburger Grafen des 12. und

13. Jahrhunderts). — So die Pelershauser Chronik, die freilich erst im 12. Jahrhundert

geschrieben ist.
Offenbar wird nun durch die Beziehungen Petershausens zur Kirche Oberwinter-

thur, welche die von Ihnen cilierlen Urkunden des 16. Jahrhunderts zeigen, sowie

durch diejenigen der Besitzer von Mörsberg zur nämlichen Kirche :

1) dass das Kloster Petershausen die Kollalur der Kirche Oberwinterthur besass, und

2) dass die Yogtei über das Kirchengut eine Perlinenz des Schlosses Mörsberg

war ; mit andern Worten :

Mörsberg. im 10. oder der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts erbaut, war der

Mittelpunkt und Silz einer Herrschaft, die Uberwinterthur einschloss; Grundherrschaft

und das Patronat der Kirche daselbst gehörten dem betreffenden Dynastengeschlecht,
und dieses ist kein anderes gewesen, als eben das durch Liulfried von (Ober-)Winler-
thur begründete, später mit dem Namen der «Grafen von Winlerthur» (resp. von

Kiburg) bezeichnete Geschlecht.
Durch den Stifter Gebhard IL, den Bischof von Konstanz, selbst, oder durch seinen

Bruder Liulfrid, oder einen von dessen Nachkommen, muss die Kirche Oberwinterthur
an das Kloster Petershausen gekommen sein; vielleicht schon sehr frühe.

In der Urkunde Kaiser Friedrichs I. für das Bistum Konstanz von 1155 wird die

Kirche Oberwinterthur als dem Bistume, d. h. dem jeweiligen Bischöfe und Kapitel,
zustehend bezeichnet; aber voran geht noch in gleicher Weise die Nennung der

abbatia Petrishusensis, und indem diese Abtei selbst dem Bistume angehörte, war eben

mittelbar auch die Kirche Oberwinterthur, deren Kollalur dein Abte zustand, eine

Besitzung des Bistums (vgl. Nüscheler, Gotteshäuser 2. Heft, S. 220 f.).
Wahrscheinlich mag eben jener Liulfrid, der anfänglich nur als Besitzer des

«praedium» in Oberwinterthur genannt wird, die Mörsberg sich als Herrensitz auf

seinem Gute erbaut haben.

So sind die bezüglichen Verhältnisse zwischen Beiershausen, Oberwinterthur und

Mörsberg aufzufassen.» E. Eyli.

38. Le rôle du comte Aimon de Savoie dans la guerre de Laupen,

d'après les comptes du bailli de Chablais.

L'intérêt que les comptes administratifs présentent au double point de vue de

l'histoire économique et de l'histoire des mœurs est incontesté, mais il n'est peut-être

pas inutile do montrer le profit que l'histoire politique relire elle aussi do ces documents.

Les Archives de la Chambre des comptes, à Turin, conservent, écrits sur d'innombrables

rouleaux de parchemin, les comptes des châtelains savoyards du pays de Vaud, du

Chablais, du Vallais et du Genevois. Ce dépôt forme une source très riche, et trop peu



explorée jusqu'ici l), pour l'histoire de la Suisse occidentale pendant la période qui
s'étend du milieu du XUI,,le siècle au commencement du XYIme. Il est certain que l'étude
complète de ces comptes jetterait beaucoup de lumière sur la domination de la maison
de Savoie dans nos contrées, et sur les relations de celle maison avec les villes de
Berne et de Fribourg. Ne conviendrait-il pas d'examiner dans quelle mesure et d'après
quel plan d'ensemble la publication de ceux des comptes savoyards qui intéressent la

Suisse, pourrait être entreprise?
Parmi ces comptes, ceux de la châlellenie de Chilien ont une importance

particulière pour l'histoire politique, parce que celle châlellenie était attachée à l'ofllce de
bailli du comte dans le Cliablais et dans le Genevois. L'activité diplomatique et militaire
de cet officier s'étendait non seulement aux pays qui entourent le lac Léman, mais

encore au Vallais et à toute la partie du plateau suisse qui subissait l'influence des comtes
de Savoie pendant le moyen âge. On trouve le reflet fidèle de celte activité dans les

comptes du bailli, et les faits qu'ils relatent présentent deux caractères remarquables :

leur authenticité est très grande, puisque le compte est un document contemporain et
qu'il est soumis à un contrôle sérieux ; une quantité de faits sont exactement datés,
tandis que les autres le sont avec une exactitude au moins relative. Les comptes sont
un commentaire précieux de beaucoup des chartes que nous possédons, ils permettent
de les relier les unes aux autres en précisant la succession des faits.

Les extraits qui suivent sont tirés du compte de Humbert Provaynt de Chàtillon,
chevalier, bailli de Cliablais et châtelain de Chillon, pour la période comprise entre le
6 janvier 1338 et le 28 avril 1339. Humbert de Chàtillon était bailli de Cliablais
depuis le 1er juillet 1335, il occupa ce poste jusqu'au 9 mars 1312. Les renseignements

fournis par ces extraits ajoutent quelques données à ce que l'on savait déjà de la

politique du comte Aimon dans la guerre de Laupcn. Malheureusement, il existe à cette
époque une lacune dans la série des comptes de Chillon: le compte allant du 28 avril
1339 au 3 avril 1310 manque, et c'est précisément celui qui aurait été le plus utile
à consulter.

L'année qui suivit celle de son avènement, le comte Aimon avait renoué les
liens qui unissaient ses prédécesseurs à la ville de Berne, liens que la bourgeoisie fri-
bourgeoise du comte Edouard (10 février 1321) avait momentanément rompus. Le
nouveau traité do combourgeoisie, daté du 17 septembre 1330 2), était conclu pour dix
ans ; il devait donc rester en vigueur jusqu'au 17 septembre 1310. D'autre part, les enga-

') La collection de comptes, conservée à Turin, a été principalement utilisée par Cilirario dans
ses différents ouvrages sur l'histoire de la monarchie de Savoie. — Wurstern berger a publié un cer-
lain nombre d'extraits tirés des comptes des châtelains savoyards en Italie et dans le Vallais et se

'apportant aux années 1:261 il 1270 (Peter der Zweite, t. IV, Probationes). — Mallet a publié de
"ombreux extraits relatifs à l'histoire de Genève au XIII"11' et au XI V,,,c siècle, provenant des comptes

bailli de Cliablais, de ceux du vidante de Genève et du châtelain de. Versoix (M. I). G., t. Vit,
»III, IX et XVIII). — Eutin Ernest Chavannes a publié les Comptes de la châtellenie de Chilian, du
24 février 1402 au 23 février 1403, et le Subside accordé au comte de Savoie dans la même

châlellenie, en 1402 (M. I>. lt., 2mc série, t. Il, p. 1—150), d'après une copie contemporaine conservée
aux Archives île Lausanne.

'j Fontes rer. Bern., t. V, p. 762, u° 720.



gements pris par lo comte étaient positifs : porter secours, à ses frais, à la ville de

Berne toutes les fois qu'elle en aurait besoin et que le comte ou ses baillis en seraient

requis par elle ou par ses représentants. Les dix ans écoulés, la combourgeoisie devait

rester en vigueur aussi longtemps qu'elle ne serait pas dénoncée par l'une des parties.
Aimon se réservait la faculté de secourir lo comte Rodolphe de Neuchâlel dans sa

querelle avec le comte Eberhard de Kibourg, laissant par contre les Bernois libres
d'aider ce dernier contre le comte de Neuchâlel. Enfin, le comte de Savoie stipulait
qu'il ne serait jamais obligé do secourir Berne contre ses propres vassaux, aussi

longtemps que ceux-ci seraient prêts à satisfaire les Bernois en justice, devant le bailli
de Chablais, aux diètes qui leur seraient assignées à Morat.

Ce traité ne resta pas lettre morte. En 1331, le comte de Savoie envoya des

secours aux Bernois, pendant la guerre de Gumminen Le 13 décembre de la même

année, il mit fin comme arbitre à la querelle de Berne avec l'un de ses vassaux, Pierre
de Gruyère, sire de Yanei 2). Vers la même époque enfin, suivant Cibrario 3), il
aurait offert sa médiation entre Berne et Fribourg. D'un autre côté, le bailli do Chablais,
Aimon de Verdon, étant tombé entro les mains des Fribourgeois, et ceux-ci exigeant
une rançon excessive pour son élargissement, les hostilités se prolongèrent pendant
plusieurs années entre Fribourg et la Savoie, jusqu'à ce qu'en 1337, le duc Albert
d'Autriche fit accepter son arbitrage au comte de Savoie pour le règlement du différend 4).

La conduite d'Albert d'Autriche dans cette occasion et la sentence qu'il prononça,
trahissent le désir d'être agréable au comte Aimon. Il parait certain que le duc se

proposait de détacher la cour de Savoie de l'alliance bernoise, peut-être môme espérait-il
l'entraîner dans celle de Fribourg. Cette tentative n'obtint qu'un succès partiel; elle
n'aboutit pas à un changement complet de front dans la politique savoyarde, mais elle

se produisit à un moment où le comte se désintéressait, dans une certaine mesure,
de la politique traditionnelle do sa maison en Suisse. Le 11 janvier de cette même
année 1337, il avait consenti, pour mettre fin à de continuelles guerres sur la frontière
du Yallais, à vendre à l'évôque de Sion ses droits à l'investiture des régales de l'évéché,
droits que les comtes défendaient énergiqucmenl depuis près do deux siècles &).

Bientôt du reste, l'attention du comte Aimon allait se concentrer sur les événements
de la guerre entre la France et l'Angleterre, guerre à laquelle il prit une part active

comme allié du roi de France, à l'époque même de la guerre de Laupen °). Celte
nouvelle orientation de la politique savoyarde explique le soin que prit Aimon à rester
neutre en Suisse, tandis que le motif invoqué par la Chronique anonyme 7), semble

') Chronique anonyme et Justinger, éd. Sluder, p. 350, 64. Le t'ait est confirmé par les comptes

du bailli de Chablais. Voy. aussi Fontes rer. Bern., t. VI, p. 34, 11" 37. — Wallemvyl, Gescli.

der Stadt und Landschaft Bern, l. II, p. 70.

') Fontes rer. Bern., t. V, p. 842, n° 786. — Cibrario, Storia delta monorchia di Savoia,
t. III, p. 37. Wallemvyl, loc. cit., p. 78.

3) Loc. cit., p. 38.
*) Recueil diplomatique de Friboury, t. II, p. 170 — 179, iios 127 — 130. — Wattcmvyl, loc.

cit., p. 74. Cibrario, loc. cit., p. 64.

6) Am. /'. Schweiz. Gesch., 1894, I. VII, p. 58, n. 4.

6) Cibrario, loc. cit.. p. 65. Wallemvyl, loc. cit., p. 109.

7J Ed. Eluder, p. 359.
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plutôt une explication inventée après coup pour justifier la conduite de l'ancien allié
des Bernois. Toutefois, les extraits que nous publions ici, en conservant l'ordre dans

lequel ils se suivent sur le rouleau, prouvent qu' Aimon n'a pas abandonné la cause

bernoise aussi complètement qu'on l'admettait jusqu'à ce jour.

I.

In stipendiis ipsius baillivi et quindecim sociorum ex prediclis l) cum armis, un-
decim equis 2) et sex curssariis, pro novem diebus quibus, de mense decembris anno

GGG0XXXV1II°, iverunl el sleterunt versus Moralum et versus Bernum, ad requisiti-
oneni illorum de Berno et de Murale, ad tractandum tranquillitatem inter illos de Berne
et Girardum d'Arbel 3) guerram inter eos facientes, et ad tractandum tranquillitatem
inter burgenses de Mureto qui parabant se ad otîensiones et parles faciebant, et una
de partibus se juvabal de illis de Friburgo, propter quod dictus baillivus dubitabat de

Castro et villa Murati, et ideo ivil dictus baillivus ad locum, ad providendum de reme-
dio et securitale loci pro domino [comili] 4) XXXIII lib., XV s. vien. eorumdem

II.

In stipendiis dicli Iludrici Gaillali 5) et quindecim sociorum ex prediclis cum
armis, tresdecim equis et 1res curssariis, pro quatuor diebus quibus, do mense februarii
anno GCG° XXXY1II10, l'uerunt versus Bernum, de mandate domini Guillelmi de Caslel-

lione, ad conducendum et guidandum dominum Johannem de Cricmbor 6) et Olhonern

') Se rapporte à une liste nominative contenue dans un article précèdent.
Ils sont aussi nppollés inagni equi. Leurs possesseurs reçoivent une solde de cinq sous

viennois par jour, tandis que ceux qui montent des coursiers ne reçoivent que trois sous.

3) Le comte Gérard d'Arberg, sire de Valangin, que les chroniques bernoises appellent le
comte de Valangin. Le 21 mars 1338, le roi Louis de Bavière lui avait assigné 300 marcs d'argent
sur l'impôt d'Empire dû par les villes de Berne et de Soleure, qui ne l'avaient pas encore reconnu
comme roi légitime, autorisant Gérard, au cas où ces deux villes refuseraient de payer cette somme,
à les attaquer pour les y contraindre. Suivant le Conflictus Laupensis (éd. Studer, p. 305; comp.
Chronique anonyme, p. 358, et Justinger, p. 79), ce lut eu effet le. sire de Valangin qui ouvrit les
hostilités: «ipse pre ceteris dil'lidavil Bernenses, et per incendia et rapinas homicidia, et per insidias
't>sis Bcrncnsilms milita fecit mala .» etc. — Watlenwyl (loc. cit., p. 111) place aux environs de

vûques 1339 le début des hostilités, mais il résulte de cet extrait qu'elles avaient déjà commencé
eu 1338.

4) Le comte de Savoie était seigneur de Morat, château et ville, en vertu d'un gage donné
a Amédée V, vers 1313, par l'empereur Henri VII (Fontes rer. Bern., t. V, p. G12, n° 578). D'autre
part, la ville de Morat avait renouvelé son alliance avec Berne, à perpétuité, le 7 janvier 1334 (ibt-
dem, i. VI, p. 84, n° 93). — Voy. G. Studer, Ueher d. Verhältnis Martens ru Bern während d.

Caujienkriegs, dans Arch. d. hist. Vereins d. K. Bern, t. IV, p. 77 et suiv. Le point de. vue
détendu par Studer dans ce mémoire semble trop absolu: on voit ici que, dès décembre 1338, il existait
a Morat un parti fribourgeois qui inspirait des craintes au bailli pour la sécurité de la ville et du
château. Ces craintes cl les négociations engagées sur la demande des Bernois, prouvent que le
bailli considérait encore son maître comme l'allié de Berne.

"j Caillai porte le titre de châtelain de Chillon eu 1339 (Fontes rer. Bern., t. VI, p. 520).
" était sans doute le lieutenant du bailli ; c'est lui qui porta le présent compte à Chambéry.

®) Jean, sire de Krambourg, l'un des hommes d'État bernois les plus en vue de l'époque,
cteit membre du Conseil. Il avait été avoyer à plusieurs reprises (1328, 1330, 1332) et avait été
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de Guluerii ') de Berne cum eorum bonis el comictiva, ad eorum requisitionem, a

Berne usque ad Villain novam, et abinde iverunl ad dominum [comitem] apud Ripolas 2).
XIIII üb., X\'I s. vien. eorundem.

III.

In stipendié? ipsius bailli vi, Iludrici Caillati, Johannis de Vilela, Johannis Giroudi,
Johannis et Humborti de Lucingio, Francisei de Arnay, Bertoleti mistralis, Ansermoudi
de Boveno, Peroneti Patini, Perroudi de Lucingio, Johannoudi de Allio, Johannis et

Girardi, scutiferorum domini abbatis Sancli Mauricii, Jaqueroudi Bonihospitis, Jaqueti
do Turre, Perrini de Ripa, Jaqueroudi de Cliillon, domini Jacobi de Gemens, mililis 3),

et novem sociorum secum cum armis, Johannis de Bossonens, filii baillivi Yuaudi 4),

so quintodecimo cum armis, et ducebant omnes predicti triginta quinque equos magnos
et octo curssarios pro quinque diebus quibus, de diclo mense februarii, vacaverunt ad

conducendtim prediclos ambassiatores de Berno redeuntes de domino [comité], de Ripolis,

per lilleram domini de mandate data Ripolis die Xa mensis februarii anno CGC0 XXXYIIII0

quam redd it, et inceperunt dictum guidagium a villa Yiviaci usque apud Bernum, in-
cluso reditu L lib., XV s. vieil, predictorum.

IV.

Libravit ad expensas Rodulphi de Bullo, lludrici Caillati et duorum sociorum eques

secum, missorum per dictum baillivum de mandato domini, ul dicit, dominis Gruerie 5),

mêlé de près aux arrangements intervenus entre Renie et les Weissenbourg. Suivant la Chronique

anonyme (éd. Studer, p. 364—365; comp. Justinger, p. 85—86), c'est lui qui fut envoyé en mission

auprès des Waldstetten, au moment de la bataille de Laupen, et qui obtint d'eux la promesse de secourir
Berne. — Remarquez ces mots de la Chronique (p. 364) : «Und won nu die von Bern also in grosser
not bestanden warend, zwang si grosse sorge zu gedenken hin und bar, wen si vinden

möchtind, der inen ze statten käme etc. La démarche faite auprès du comte Aimon n'est pas
mentionnée, sans doute à cause de son résultat négatif.

') Othon de Gutuerii est plus connu sous le nom de Otto Lampart; voy. son sceau pendant
à un acte de 1334, Fontes rer. Bern., t. VI, p. 148, n° 156. Dans un document de 1337, ses frères
et lui sont désignés ainsi: «Gebrüdere Gutuerii von dem Castel, bürgere, zu Ast in Lamparten»
(ibidem, p. 376, n° 388). Les Gutuerii d'Asti avaient acquis la bourgeoisie de Berne où ils s'étaient
établis en qualité de banquiers. Othon était un des créanciers de Pierre de, la Tour et des Weissein-

bourg, et, à ce titre, il avait joué un rôle important pendant les guerres de. Berne dans l'Oberland.
Voy. Wattenwyl, loc. cit., p. 83 et suiv.

2) Ripaille, près Tbonon. D'après le 1er volume des protocoles du notaire Antoine Bcsson

(Arch. d'État, à Turin, Protocoles ducaux, série camérale, t. XXXVI11), le comte Aimon était à

Ripaille dès le 8 janvier 1339 et jl y séjourna au moins jusqu'au 30 mars suivant.
s) Vassal du comte de Savoie pour la seigneurie de Bioley-Magnoud. Voy. Martignier et de Crou-

saz, Diet. hist. du canton de Vaud, p. 409.

') Il s'agit du bailli de Louis de Savoie pour la seigneurie de Vaud. La participation de

cet officier à l'escorte semble indiquer que Louis de Vaud n'avait pas encore adopté une politique
franchement hostile à Berne.

b) C'est-à-dire, le comte Pierre III, alors régnant, et ses deux neveux, Pierre, sire de Vanel,
et Jean, sire de, Montsalvens. Le comté de Gruyère, les châteaux de Vanel et de Montsalvens
relevaient de, la suzeraineté de la Savoie (Hommage du 18 avril 1289, dans Cibrario et Promis,
Documenti, p. 224).
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ad inquirendum quod darent domino potestalem concordandi discordiam verteiltem inter
ipsos et illos de Blancocastro et de Berno '), et ad hoc vacaverunl per quatuor dies 2).

Ill s., VI den. gross, luron.

V.

Libravit ad expensas Rodulphi de Bullo et unius socii secum missi per dictum

baillivum Girardo d'Albel el domino Novicastri s), ad requirendum ipsos ut ipsi
consentirent quod dominus paciflcaret questionem verteiltem inter dictum Girardum el

illos de Berno 4), et fuit responsum per dictum Girardum quod donee hoc procederet
de imperatoris voluntale, a quo procedil negocium, hoc facere non posset, ut dicit, et

hoc fuit antequam dictus baillivus et dominus Rodolphus de Blonay ivissenl propter
hoc versus dictum Girardum B), et ad hoc vacavit per septem dies

II s., VI den. gross, turon.

VI.

Libravit ad expensas dicti Rodulphi de Bullo, Hudrici Caillati et quinque sociorum

eques secum, cum armis, facias versus Paterniacum, Estavaye 6), Muratum et Bernum,
ubi trainissi fuerunt per dictum baillivum ad procurandum expedicionem Jaqueli de

Chaut de Paterniaco, capti per Jaquetum Rolini7), et ad inquirendum apud Muratum

super quibusdam injuriis faclis ibidem, et hoc de ordinacione consilii domini et ad hoc

vacaverunt per octo dies, ut dicit, et alloquanlur de mandato domini relacione predicla,
et tunc ex ex injunctione secreta dicti baillivi, munierunt lurrim castri Mlira

li usque ad adventum dicti baillivi ibidem, et hoc fuit de mense decembris anno

CCG° XXXVIII0 VIII s. gross, turon.

') Sur ce différend, voy. Wattcnwyl, loc. cit., p. 102—103.

2) Extrait non daté. II est probable que cette démarche fut la conséquence de l'entrevue de

Ripaille. Cependant il convient de remarquer que les articles insérés sous la môme rubrique dans

u" compte, ne se suivent pas toujours dans l'ordre chronologique.
s) Le comte Rodolphe IV n'avait contre Berne que des niolifs peu sérieux de plainte (Con-

flicUis Laupensis, éd. Studer, p. 303); il était vnssal de Louis de Savoie (Fontes rer. Bern., t. VI,
P- 290, n° 303, et p. 073, n° G92), et, par conséquent, arrière-vassal du comte Aimon. Voy. aussi,

c'-dessus ]). 180, la réserve en sa faveur faite par ce dernier dans la combourgcoisie bernoise de 1330.

4) Ci-dessus, p. 181, n. 3.

5) Le nom est peu lisible. — Cet article n'est pas daté; si la mission du bailli et de R. de

h'onay auprès du sire de Valangin, à laquelle il est l'ail allusion ici, est celle mentionnée dans l'ex-
trait n° 1 (ci-dessus, p. 181), il faudrait placer l'envoi de R. de Bulle dans les derniers mois de 1338;
'article qui suit dans le compte est de décembre 1338. — Remarquez la réponse caractéristique de Gérard
de Valangin.

°) Le présent compte contient de nombreux détails sur les négociations entamées par le bailli
de Chablais et par celui de Vaud pour apaiser les différends qui existaient alors entre la commune
de Payerne d'une part, les sires d'Estavayer et ceux de Montagny de l'autre. \oy. Cibrario, loc. cit.,
P- 67-08.

7) D'après d'autres extraits du môme compte, ce Rolin, qui parait avoir été au service du

eointe de Neuehâtel, s'était saisi de trois hommes de Payerne. Ils furent relâchés un peu plus tard
Pftr le comte, sur de nouvelles instances du bailli, «bonis tarnen ipsorum retentis penes se ipsum».
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VII.

Libravil ad expensas dicli Hudrici Caillati et unius socii eques secum, et uno

magno eqtio quem ducebal dictus Caillalus, facias versus Bernum ubi fuit dictus Cail-

latus Iramissus per dictum baillivum, maxime per injunctionem orethenus factam

per dominum apud liipolas diclo Gaillalo, ut dicil, ad tractandum et requirendum
ut illi de Berno se compromitterenl in dominum et darenl sibi potestalem concor-
dandi questionem verteiltem inter ipsos el dominum Novicastri '), et ad [hoc] vaca-

verunt, tarn eundo quam redeundo, pro decern diebus, et alloquatur de mandato domini,
relacione predicla 2) VI s. gross, turon.

Deux points ressortent des extraits qui précèdent:

1° Dès l'automne de 1338 et pendant l'hiver suivant, le comte Aimon tenta, sur
la demande des Bernois, de terminer pacifiquement les différends que ceux-ci avaient

avec ses vassaux à lui. Ce rôle de médiateur était conforme à l'esprit du traité de

combourgeoisie de 1330.

'2° Au mois de février 1339, Berne envoya au comte, alors à Ripaille, une
ambassade dont le but était certainement d'obtenir la promesse d'un contingent savoyard

dans la lutte imminente. Malgré les obligations très nettes qu'imposait au comte lo

traité de 1330, les ambassadeurs bernois semblent s'être heurtés à un refus dont

nous avons recherché plus haut les causes. Cette démarche a précédé, pensons-nous,
la mission du sire de Krambourg auprès des Confédérés.

Ainsi qu'il a été dit, le compte qui suit immédiatement celui quo nous venons
d'examiner est perdu. Quelques documents relatifs à Moral permettent seuls de so

faire une idée de la politique d'Aimon pendant la période aiguë de la lutte. Ces

documents ont été étudiés en détail par Sluder, dans un mémoire déjà cité3); ils

montrent le comte résolu à conserver une stricte neutralité, après comme avant la

bataille de Laupen, mais no parvenant pas, malgré des ordres répétés, à imposer la

môme ligne do conduite à ses sujols de Moral.

En septembre 1339, et de nouveau pendant la plus grande partie de l'été 1340,
Aimon est à l'armée de Flandres. Par suite de ces absences répétées, son cousin

Louis, sire de Yaud, — ou, comme l'appellent les chroniques bernoises, «der usser

graf von Safoy», — semble avoir exercé une influence prépondérante sur la politique
savoyarde en Suisse. L'influence du sire de Yaud, dont le Ills unique avait péri sur
le champ do bataille de Laupen, ne pouvait qu'être hostile aux intérêts bernois.

C'est ainsi que Moral, abandonnée à elle-même, fut contrainte de se rapprocher
de Fribourg. Par une sentence arbitrale prononcée à Romont le 29 mars 1340, Louis
de Yaud obligea celte ville à lui remettre une lettre de défi à l'adresse des Bernois,
lottro dont il se réservait do faire usage à partir du 1 mai suivant; or celte sentence

') Voy. ci-dessus, p. 183, n. 3.

*) Pour dater cet article, nous n'avons pas d'autre indication que la durée approximative
du séjour du comte it Itipaille, ci-dessus, p. 182, n. 2.

8J Ci-dessus, p. 181, n. 4. — Fontes rer. Bern., t. VI, nos 521, 529, 531, 534 et 535.
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portait, à côté du sceau du sire de Vaud, celui de Provain de Châtillon, bailli de Cha-
blais pour le comte Aimon 4).

D'autre part, voici deux, fragments du compte de ce môme bailli, du 3 avril 1340
au 3 avril 1341:

Libravit in stipendiis Hudrici Caillai, locum tenentis baillivi predicti, Roleti Cur-
villat, Thomasseti Fabri de Viviaco, Perroudi de Yronlernens (sic), cum armis et equis, et
Mermoudi de Vuiternens, Mermeti de Albignon, Peroneti Patin et dicti Chassenat, cum
curssariis et armis, pro quatuor diebus quibus iverunt et steterunt ad mandamenlum
domini Rodulphi de Orons, baillivi Yaudi, versus Estavey, in servicium domini Ludovici
de Sabaudia, domini Vaudi, in mense maii anno CGC0 XL0, per lilteram de mandate
facto baillivo quod quandocumque requisilus fuerit per baillivum Vaudi, quod ad ipsum
accedit cum magna vi et parva, expensis domini, quam ostendit et penes se retinet
Pi'o future tempore, pro sex libris el octo solidis Yienn. esperonotorum

VI sol., VII den. gross, luron.
Libravit in stipendiis Mermeti Curvillat, Mermeti de Albignon et dicti Chasseynal,

cum armis et equis, pro quaterviginti et sex decim diebus, flnitis die XXR mensis au-
gusli anno CGC0 XL0, quibus apud Friburguin iverunt et steterunt in servicium domini
Ludovici do Sabaudia, domini Vaudi, iramissi per dictum baillivum de ordinalione
domini, pro septuaginta duabus libris Vienn. esperonotorum 2) LXXII sol. gross, luron.

Ouvertement toutefois, le comte Aimon ne se départit pas de sa neutralité; aussi
bien son nom ne figure pas dans le traité de paix négocié par la reine Agnès do
Hongrie. Il n est pas sans intérêt de mettre en regard des extraits (pie nous avons
Publiés, le récit que contiennent la Chronique anonyme et Juslinger 3) des tentatives
de conciliation faites, à la veille de la bataille de Laupen, par Jean de Savoie, le fils
unique du sire de Vaud. Sans doute, bien que cette page perle l'empreinte de la
tradition orale et que l'auteur soit animé du désir manifeste d'excuser l'hostilité de
1 une des branches de la maison de Savoie et l'abstention de l'autre, rien ne permet
de taxer ce récit do pure invention. Le rôle attribué à Jean do Savoie n'est nullement

inadmissible si l'on se souvient que, lors de la conférence de Neueneck, Louis
de Vaud, son père, n'était pas au nombre des seigneurs qui élevaient des plaintes contre
Derne4). Cependant Louis II, sire de Vaud, et, avant lui, Louis 1 son père, loin de
s°n tenir à la politique traditionnelle de leur maison, s'étaient montrés, presque sans
mteiTuption, adversaires décidés de Berne et partisans de Fribourg. Le 20 no-
vembre 1326 5), Louis II avait fait avec cette ville un traité do eombourgeoisie pour
15 ans; puis, bien avant que ce traité eût atteint son terme, le 20 juillet 1334 6).

') Ibidem, p. 515, il" 531.

') Ces trois hommes furent donc envoyés à Fribourg h la suite des tentatives faites contre
cctte ville par les Bernois a la lin d'avril 1340; ils y restèrent jusqu'après la paix négociée, le 9
8out suivant, par la reine Agnès.

®) Kd. citée, p. 359 et 81.
4) Voy. aussi ci-dessus, p. 182, n. 4, cl comp. Sluder, Die Gcschiclitsquellen des Laupen-

rieges, dans Arch. d. hist. Ver. d. K. Bern, t. IV, 11. 3, p. 32—34.
6) Recueil diplomatique de Fribourg, t. il, p. 90—95, n. 102.
eJ Fontes rer. Bern., t. VI, p. 125, n° 136.



il en avait prolongé la durée de 18 ans. en stipulant expressément qu'il ne ferait
aucune alliance avec Herne sans le consentement de Fribourg. Jean de Savoie avait pris
les mômes engagements que son père, promettant, au cas où celui-ci viendrait à

mourir, d'observer la combourgeoisie jusqu'au bout. Le 11 janvier 1338 '),
Fribourg, faisant alliance avec le comte d'Arberg, réservait les ducs d'Autriche et le sire
de Vaud. Il semble donc que ce dernier, une fois la guerre décidée entre les deux

villes rivales dût servir, sans scrupules, la cause à laquelle il avait lié si résolument

son sort. Enfin Jean de Savoie, connaissant les essais de conciliation tentés

par le comte Aimon, pouvait-il raisonnablement espérer amener encore à composition

les seigneurs de la coalition, alors que, pleins de confiance dans la brillante
armée qu'ils avaient réunie devant Laupen a), ils rêvaient déjà la ruine complète
de la ville de Berne. Ces considérations nous amènent à poser la question
suivante: les chroniques bernoises du XVe siècle n'auraient-elles pas emprunté à la

tradition orale le souvenir des actives négociations du comte Aimon et de leur
échec en face des prétentions exagérées des seigneurs, pour les grouper, en un
tableau saisissant, autour de la figure du jeune et brillant Jean de Savoie dont la

fin prématurée fil un effet d'autant plus durable qu'elle eut, peu d'années après,
d'importantes conséquences politiques? Nous sommes les premiers à reconnaître

que nous n'apportons aucune preuve convaincante à l'appui de cette hypothèse; dans

des cas nombreux, les comptes de Turin confirmeraient ou permettraient de rectifier

avec une précision et une certitude autrement grandes les affirmations des

chroniques. Nous serions heureux si nous avions réussi à attirer l'attention des

travailleurs sur ces documents trop longtemps négligés.
V. van Berchem.

39. Die Städte Mellingen, Baden und Waldshut verrechnen Zoll-
Einkünfte und Ausgaben in den Jahren 1397—1399.

Drei Originale in cod. chart. Nr. 402 im k. und k. Hol- und Staatsarchiv in Wien.
Die Hechnungen stehen auf je zwei in der Milte gefalteten Blättern Papier

(30 cm. hoch, lO'/a cm. breit) mit dem Ochsenkopf mit Stern als Wasserzeichen ") und

rühren von demselben Schreiber her. — Die erste Seite ist leer und trägt bloss die
Aufschrift «Mellingen», beziehungsweise «Baden» und «Wallzhiit».

Die Abweichungen der Hechnungen von Baden und Waldshut gegenüber der von
Mellingen sind in zwei gesonderten Reihen Anmerkungen mit entsprechenden
Verweisungszeichen zusammengestellt.

'j Ibidem, p. 380, u° 393.

") Gonflictus Tjaupensis, éd. citée, p. 306—307.

Vergleiche K. Kirchner, die Papiere des XIV. Jahrhunderts im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M.
und deren Wasserzeichen, 1893, wo die Seite 27 Nr. 121 beschriebene Form ganz der hier vorkommenden

entspricht, während das weder hei den von Kirchner, noch auch bei den von J. Schitl'uiann
im Jahrbuch für Schweizer Geschichte 7, 275 abgebildeten Formen der Fall ist.
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Soviel icli sehe, sind Rechnungen dieser Art, wenigstens für schweizerisches Gc-
hiel noch nicht veröffentlicht. Wann übrigens die drei Städte in den Besitz des Zolles
gelangt sind, ist, wie es scheint, nicht überliefert. Über das Geleile in Baden im
15. Jahrhundert vergleiche auch E. Welti, Urbar der Grafschaft Baden, in der Argovia
3, 205, 215 und 221.

Es ist ze wissen, dz ab> awi die drye stett Walczhflt Mellingen und Baden ir geleit
von allen iaren unez uff sant Martins tag in dem LXXXXVII iare verreclinot liant, als ir
quit brieff wol wisent. bwl Und beliben bb) nach aller redlining schuldig LXXXXV cw> guldin.
Des gehurt den von Walczliut ze geben XLY guldin

Mellingen Villi guldin
Baden XXX guldin
amnian Stökli XI guldin. ob)

Von demselben sant Martins tag nncz uff Martini LXXXXYIII ist gevallen
ze Waltzhût IIe- XVII guldin
ze Mellingen IIIe- IUI guldin
ze Baden C LXXVIy guldin

summa VIIc-, II / gulden minus. db> dw>

Des liant wir usgeben an die IIe-guldin zins derew) von Ramstein eb> L fwi guldin.b)
Und als dieselben IIe- guldin ze Basel gewert sind und als fb) der Segenser«) etwa meng
Vart gen Tann, gen Ensislieim, gen Lutzern und gen Oriolsd) geritten ist und botten gen
lleiland und anderswa liingesendt hat, die kost vorwechsel zerung und scliriberlôn das sb)

gebärt LVI guldin.
Daran liant wir geben XVIIIbb) bw) guldin
In die kantzlie Villi guldin umb ain quitbrif.
Daran liant wir geben III guldin
Item den gcleitern VIII guldin
Noch hand wir by disem iar vorhanden IIe- XXVib)iw) guldin.

Item von sant Martins tag in dem LXXXXVIII iare unez uff sant Martins tag in dem
üXXXXVIIII iare ist gevallen zo Waltzhût 11e- LXXVIII guldin

ze Mellingen IIIIe- guldin II minder kw>

ze Baden CLXXX guldin.
summa VIIIe- LVI guldin.

Item des liant wir usgeben1"') an den kb> zins dem von Harnstein LXIIII lb> mw> guldin
den geleiteren VIII guldin.

b) Vergleiche dazu folgenden Eintrag aus dem 15. Jahrhundert in cod. 493 fol. 2 in Wien:
Item ain brief, wie herlzog Leopold ai nein von Rainstain von Basel und die stille Baden Mellingen
und Waldshill haben verkauft 1111e- und XII gulden gellz.

c) «Hans Segenser srluillhoizze» von Mellingen im Jahr 1394, genannt in demselben cod. 492 fol. 1.

d) Airolo im Kt. Tessin.

lladcn (A1): ab1 das, bb) helihent, el>) nota, an den aininaii XI. db) minder, eb> Raiiislein ze
Hasel, fb) als fehlt, Bb) dz, ''•>) XVI1II, 'b> LXXXXVI/, kb) die, "') LXX, mb) und holten und schriller
Ä 1 von Meyland fehlt, ob) und darumh, Pb) die Worte von sant his nieiien fehlen, qb) gen Mcilanil schikt
ri>) host all, sb) C, V guldin minder.

Waldshut (A2): ;|w) das, bw) die Worte als his wisent fehlen, ®w) LXXX - V. Das vierte X
ausradiert, dw) minder, <"») dein, fw) C., ew) u|s fehlt, bw) XVilll, '»> LXXXVII, kw> 11 guldin minus,
W) gehen, »») LXX, "w) GLXXXX1II.



Item an die kost zêrung vorwêchsel schriber und bottenlon rabi und sunderlicli, als

der Segenser die sacli dor kouflûten yon Moylandnb) treib undob) uff und nider reit von
sant Martins tag uncz in den meiien Pb) und ein eigen botten schikt gen Meiland, ab) an dis
kostrb) liant wir geben VII guldin.

Noch liand wir vorhanden III0- XVIIII8b> nw) guldin
Ii. Thommen.

40. Aus der Freiburgerchronik des Nico du Chastel.

N. Raedlé hat im Anzeiger I, 234 eine auf den Einzug König Friedrichs III in

Freiburg sich beziehende Notiz abgedruckt, als deren Verfasser sich selber nennt
«Nicod du Chastel, Rector zu unser lieben Frouwen, der dises genolirt hat.«

Raedlé gab die betreffende Stelle nicht vollständig in den Druck, trotzdem sie

für die Kenntnis der kaiserlichen Reiseroute nicht unwichtig ist. Die Ergänzung lautet :

Und uf sant Luxenlag, so do was der XVIII tag Oclobris des genanten iars,
reit derselb Römisch künig us gan Losann zu; dadannen fur er über sew gen Rippallye,
dadannen reit er gen Jenf zii dem herzogen von Saphoy. Daselbs belib er ellich
tag und reit do gan Bisanz, dadannen gan Coslanz ; daselbs belib er ellich lagen und

von wogen das die von Costenz im die iirli zo lliiir inachlend, reit er bald darvon
wider hinab in das Tütsehland.

Noch eine andere Notiz aus dem Jahre 1448 gehört der gleichen Chronik an.

Sie heissl :

Ich hah ouch gefunden gesehriben in einem langen rodel oder blich, so mir der

wolgelert Franz (lurnel, slatschriber zfi Friburg, min geliebter veiter geliehen hat,
ist gesehriben gesin durch einen priesler genempt herr Nico du Chastel, reklor unser
lieben frouwen kilehen alhie zfi Friburg, also wisende: Uf zinslag vor Marie Magdalenos
was der XVI tag des menais Jiilii 1448 umb die dritte stund nach mittag, ward der
frid durch die ganze slat Friburg mit zweien Inunellen verkiinl und usgeblasen, wö-
licher gemacht ward durch die erenpollen dss allercrislenlichosten künigs zii Francken-
rich, ouch des künigs von Schotten, des herzogen von Burgunds, der herren der Eid-
gnosschaft, als nämlich von Zürich, Lulzern, Uri, Schwitz, Underwalden, Zug, Claris,
Basel, Sollothurn und ist geredt worden, das der frid nil gemacht wer worden, so nil
gesin were ein sun des amman Redings von Schwitz, wann die übrigen polten al

wankelmütig warend wider ein stal Friburg. Und ward derselb friden usgerfift /.wü¬

schen dem herzogen von Saphoy, denen von Bern an einem und denen von Friburg
am andern, also das die von Friburg dem herzogen von Saphoy sollen geben XLIIIIm-
florin und denen von Bern alle die gorechlikeil und rechlsame, so die von Friburg
halten oder haben möchten an dein schloss und an der herschaft Grassburg. Item ouch
solten die von Friburg übergeben denen von Bern alle rechlsame, so sie haltend an
etlichen dörfern und an dem pass über die Sanen, genempt Güminen.

Die Chronik scheint verloren zu sein.

G. Tabler.



41. Schilling'sche Varianten zur Tschachtlanchronik.
Durch die Entdeckung der ersten Fassung von Schillings Bernerehronik der Jahre

1424—1468 durch Th. v. Liebenau (Archiv des historischen Vereins von Bern 18,431 ff.) wurde

die schwierige Frage über das Verhältnis der Schilling'schen Chronik zur Tschachilan sehen

wenn auch nicht gelöst, so doch auf einen andern Boden gestellt. Es ist nun erwiesen,
dass Schilling im Frühjahr 1470 seine kleine Chronik der genannten Jahre vollendet

halte; aber ebenso bleibt es Thalsache, dass im gleichen Jahre 1470 diese kleine
Schrift tiefgreifende textliche Veränderungen und eine Vermehrung von 270 Kapiteln
aus Fründs Chronik erhielt. (Das Ganze ediert von Stier Ii n und Wyss unter dent Titel:
Bendicht Tschachllans Bernor-Chronik, 1820; mit Weglassung der Einschallungen aus

fründ neu herausgegeben von G. Sluder in den Quellen zur Schweizer Geschichte Bd. I).
Hier verlassen wir schon den sichern Boden : rühren diese Umänderungen von Schilling
selber her, oder sind sie Benedichl Tschachilan und Heinrich Dittlinger zuzuschreiben?

v- Liebenau möchte eher ersleres annehmen (a. a. 0. S. 448) ; ich ebenfalls, ohne dass

ich wesentlich einen besonders zwingenden Grund dafür anzubringen wüssle, als den,

dass Schilling in allen seinen Arbeilen beständig Veränderungen, Verbesserungen,
Auslassungen, Verkürzungen eintreten lässl, so dass diese Unruhe für seine schriftstellerische

riiäiigkeit geradezu charakteristisch sein dürfte. Schilling kopierte zweimal die Justingerchronik

(Bd. 1 seiner dreibändigen amtlichen Chronik, und die sogenannte Spiezer-

handschrift; beide auf der Stadlbibliolhek Bern.). An wie unzähligen Stellen die zweite

Kopie von der ersten abweicht, lässt sich allerdings aus der Sluder'schen Ausgabe

•lustingers nicht ersehen. Welche Veränderungen Schilling in der zweiten Bearbeitung

seiner Burgunderkriege vornahm, wird die Neuausgabe darthun. Und so wird er es

such mit seinem Jugendwerk gehalten haben : die kleine Schrift wird er zu dem grossen
Werke erweitert haben, von welchem dann Tschachtlan eine Kopie nahm. Als er dann

den zweiten Band seiner amtlichen Chronik schrieb, umfassend die Jahre 1424 66,
so variierte er von neuem (siehe die Varianten in den Quellen zur Schweizer Geschichte

Bd. 1) mu] wie er zum letztenmal die gleichen Jahre behandelte, konnte er sich wieder

nicht enthalten, Änderungen anzubringen. Diese letzte Bearbeitung findet sich

uämlich als Fortsetzung in dem oben genannten Spiezer-Justinger. Die Kopie dieses

Chronisten hört auf mit dem Kapitel: wann der erste Stein an das Münster gelegt wurde,

1421, worauf noch die Schlussnotiz wegen des Chorbaues von 1430/31 folgt. Dann

setzt die Fortsetzung sofort ein mit dem Ausbruche des Freiburgorkrieges von 1448.

"ies bestätigt wohl v. Liebenaus Ansicht, dass die vom Schlüsse der Juslingerchronik
his 1442 reichenden historischen Notizen (Archiv des historischen Vereins von Bern
13, 465—467; Quellen zur Schweizer Geschichte I, 199—201) vom bernischen Stadt-

Schreiber Heinrich von Speichingen herrühren könnten.
In dieser neuen Bearbeitung hielt er sich im ganzen und grossen an die in der

'schachtlan'schen Kopie vorliegende Form ; doch fehlen ihr ausser den einleitenden
Kapiteln 1—6 (Quellen zur Schweizer Geschichte I, Seito 199) noch die Kapitel 22,
21. 26 —30. Mit Kapitel 31: das die von Soloturn uszugenl u. s. w. schliesst die
KoPie ab. Der vergleichenden Zusammenstellung der wesentlichen Varianten lege ich

weitern Kreisen zugängliche Tschachtlanausgabe Sludors (Quellen 1) zu Grunde.



Quellen I, Seite 203, Zeile 6 : si hätte im die e verheissen und wolt si ouch

haben.
Seite 204, Zeile 32 : Den Unwillen nit fürer grünen noch üben.

Seile 205, Zeile 7 : Der kam von dannen als er inocht, dann ouch gevangen lüle
vil erdenken.

Seile 207, Zeile 12—28: Und was ir houptman Ludwig Meyer, und zugen in das

land Swarzenburg und Guggisberg, wann si denen viend warenl von des wegen, das

si meinten, si betten es me mit denen von Bern, dann mit inen, nachdem si dann den

beiden stellen zügehorten. Und kamen ouch die von Friburg mit ganzem gewalt für
die gemachten letzinen und hege hinin und stigen in einer nacht nie dann fünfzechen-
huudert gewapneler mannen an einer zwivallen leilern, die halten si an einen hochen

velsen gebunden, einer nach dem andern hinuf. Und der erst, (der) hinuf steig, der
viel ze tod. Das Iriben si ein ganze nacht an einandern, dann ouch einer nach dem

andern hinuf müst, das man lange wile mit sovil lülen (hat), und kamen in das land

und verwüsten das mit einandern, wo si mochten und erstachen ouch acht man do von
Bern und dem lande; under denen was houptman Peter von Gryers von Bern, der wart
ouch erstochen, und vingeu glich an brennen und rouben in dem lande miteinandern.
Do nft die von Friburg das land Swartzenburg branlent, das sach man zu Bern, als

man am morgen zen Barfüssen ging, durch Wortzeichen. Do wurdent von stund an rSte

und gemein burger ze rat und zugen in dem namen gelles gein Friburg zü den Siben

Fürten über die Sensen den allerheimlicheslen und kürzesten weg und fürhinin an die

strass und kainent zwüschent die viend und stat. Und was der von Bern houptman
herr Heinrich von Babenberg, ritler, der gar ein manlicher man zen vienden was, dann

ouch zwei ross under iui erschossen wurden und kam nachmalen uf das drill; desglich
ander biderb lüt ouch latent. Und do nü die von Friburg u. s. w.

Seile 208, Zeile 1 : Doch nament si bald ein schanilich und unerliche flächt, und

wurden ir darnider geleit, erslagen und erstochen me dann vierhundert gewapneler
mannen, ellich sagen von noch me.

Seile 208, Zeile 8 : und kamend die von Friburg mit leide wider heim. Und was

ouch nieman bi dirre erheben tal, dann allein die slatlül von Bern und etwas dorf-
lüteu umb die stat. Die soldner von Louppen waren ouch von Bern, der warenl 60

endlicher man, die hielten sich ouch ritterlich. Under denen was Hans Bischof von
Bern gar ein manlicher man, der ret zü dem von Bübenberg, dem obrislen houptman
au dem angrif iiberlul: «Gnediger herr der houptman, erschreck hüt nieman, wir wellen

an die viend loufen, das das ertrich under uns zitren und erbidmen müs».
Desglich die andern ouch maillich lalend. Und warenl der von Bern nit me dann

achthundert man mit den soldnern von Louppen und dero von Friburg waren nie dann

zwoitusenl man. Und beschacb u. s. w.
Seite 209, Zeile 1 : Den lag ze viren und den erülzgang hat man abgetan zü

ereil denen von Friburg. ')

l) Es geschah dies durch folgenden Ratsbeschluss vom 14. Mai 1469:
Uf hiit ist ouch durch dieselben min herren ciuhelliclich beslossen, das hinfiir ewenklieb

der firlag und hochzit, so bisher gülzit uf dem frilag nach dem heiligen osterlog begangen



Seile 210, Zeile 12—14: Darzü mfislen ouch die von Friburg denen von Bern
vorus lassen die herschafl Grasburg und das land von Swarzenburg mileinandern, wann
oucli die beiden stelle das vorhin geineinlich inbatteu; wie aber naelmialn denen von
Friburg ir teil wider worden ist, das was dennoehl nit iederinan liep. •

Seile 210, Zeile 21 : Zii Friburg ingerilten und wart von sinen liepharlen, die
es mil im hallen, wol empfangen.

Seite 210, Zeile 26 : Damit hellen si in als iren herrn und sich selber an inen
wol gerochen; das was nii dem herzogen liep und hei es gern getan. Darwider aber
die andern Ironien warent u. s. w.

Seile 211, Zeile 1—4: Do das der herzog vernam, do lies er derselben fromen
mengen vachen, die fürt er mil im gen Friburg in das Brisgow und müslen im gros
gül geben. Darzü nam er ouch in der slat Friburg einen grossen hört Silbergeschirr,
das im in gülen Iriiwen nach sinem begern an sinen hof, dohin er die frowen geladen
liai, geluchen wart, und fürt das alles mit gewalt an recht mit im hinweg, und torst
nieman darzil reden. Und was ouch dasselb Silbergeschirr merenleils der fromen lülen,
die nit gen Bern ziechen wollen, als obstat. Darnach wurden u. s. w.

Seite 211, Zeile 11: das nieman wist, wo er fründ oder viend hat, und, was ouch
nieman vor dem andern sicher. Das hatten si alles von den fremden herren.

Seile 211, Zeile 18 : do kamenl si am leisten aller ir sachon uf die von Bern
,-ät und burger, dann sich anders nieman ir annemen wolt.

Seite 211, Seite 30: und ein teil die von Bern, der was nil wonig; otlich wollen
aber haben iren herrn von Österich ; den wart ouch ir Ion. Der herr von Oslerich
und die von Bern woltenl die von Friburg in gemeinde mileinandern ufgenomen
(hallen), do wollen! die von Friburg nit zwen hern haben, und machten daruuib Safoy
und Bern ein vereinung mileinandern u. s. w.

Seile 212, Zeile 31 : Und nach disen dingen allen wurden dennoehl die beiden
sleile eins und das ander betrachten und die von Friburg der frömden hern unlruw
bedenken und erniiwerlen ir alt burgrecht und ir nüwen pünde und swiiren das ouch
öwiclich mileinandern zu hallen, nach lut der briefen, darumb gemacht. Zwar die
'leiden slette werenl als inonig mal mileinandern nit uneins worden, werenl die frömden
'lern nit gesin.

Seite 213, Zeile 8: und versampnet ein unerlich rott, das ouch merenleils alle
Verräter warent, heimlich ; mit denen kam er von LoulTenberg und von Seckingen den
'Hue harab mit vier grossen schiffen und warend alle in bilgriswise becleidet, darunter

hallen si iren ganzen harnesch an und hölzin bilgerslecken, darinne warent
scharpf und mortlich swerl.

Seile 213, Zeile 14: zii beiden leren in, do sich die fromen lüle des am minslen
versechen hatten.

l!it) abgetan werden und in ander mille werk verkert werden sol umb clor von Friburg willen, und
"a|alieli sol binfiir alweg ein seekelmeisler vier pfuud pfennigen an notdurftige und umb golles willen
"sgebeu, glieberwis als umb des herzogen von Zeringen iarzil und sol die spend, so bisbar geben ist
"atzdestminder binfiir als daher geben werden. Und als man dann iiirlich ein knilzgang uf die fri-
'ag zw tischen ostern und pliiigslen tôt, sol derselb kriitzgang binfiir uf dem nächsten frilag nach
"stern angefangen und zti dem ussern kriitz getan werden. Ualsnianual 4, 122/3.



Seite 213, Zeile 15 : kapferlürli.
Seite 213, Zeile 18 : me dann 20.
Seite 214, Zeile 3: und miisten dem herzogen sweren ; den mördern und ver-

retern bescliach darumb nil.
Seile 214, Zeile 8 : und wart wol und orlich enpfangen und gelassen, dann man

grossen costen mit im hat, und bezalt man alles, das er und die sinen verzarten.
Seite 214, Zeile 17 : die unorlich sach.

Seite 215, Zeile 27 : Das ellich von Eidgnossen und sunderlich von Lutzern mit
etlichen von Coslenz uneins wurden und lülTen damit der Eidgnossen liile zesamen,
dann si ouch etwas bedftchl, nach dem man inen ze Coslenz viender was, dann andern
und wart die sach donnochl dazeinal underlragen. Doch miisten si die smacheit liden,
dann ouch die von Coslenz darumb nieman straften. Und zogen damit wider heim,
und als sie heim warenl kernen, do claglen si es iren hern obern und friinden und
bracht ie einer den andern ze wegen u. s. w.

Seile 216, Zeile 12: giildin, und wart darzü alles das verwüst, das umb die
slat was.

Seile 219, Zeile 9: und richten angends ir grossen büchsen daran und waren ir
houplliil herr Niclaus von Scharnachtal, ir schullhes, und Caspar vom Stein.

Seite 221, Zeile 19 : und kamen ungeletzt mit eren wider heim.

G. Tobler.

42. Zum Druck von Tschudis Rhätia.

In der 1571 verfassten Einleitung zu der Überarbeitung seiner Bhälia, die den
zweiten Teil der Gallia Gomata bildet, will Tschudi dem Leser erklären, wie es komme,
dass vieles in dem neuen Werk mit dem 1538 und 1560 unter seinem Namen
herausgegebenen Büchlein «Die uralt wahrhafftig Alpisch Ilhetia» nicht stimme. Vor 42 oder
43 Jahren (also 1528 oder 1529) habe er dasselbe «colligirt», es dann aber wegen
seiner Amisgeschäfte und Kriegsreisen 8 Jahre ruhen lassen. Dann habe er das

Büchlein, an dem er, durch bessere Erfahrung belehrt, noch vieles habe ändern wollen,
Glarean bei einem Besuche, den dieser ihm in Glarus machte, gezeigt, mit der
Bemerkung, dass es «an vielen Orten irrig und gar ungebütlet» sei, dass er es zu emen-
dieron gedenke und es ihm dann zustellen werde. Auf die dringenden Bitten Glareans
habe er es ihm nach langem Widerstreben gegen die Versicherung, dass er es allein
für sich behalten und innert zwei Monaten von Freiburg, seinem Wohnort, wieder
nach Glarus heraufsenden werde, gegeben. Wenige Tage später sei Sebastian Münster
nach Freiburg zu Glarean auf Besuch gekommen; dieser habe ihm Tschudis Buch gezeigt
und seiner Bitte, es ihm auf 4 oder 5 Tage zu leihen, entsprochen. Nun habe Münster
zu Basel eilends viel Abschreiber bestellt, die Bogen ausgetrennt, sie Tag und Nacht

kopieren lassen und hernach wieder eingebunden. Dann habe Münster das Büchlein
schnell ins Lateinische übersetzt und es alsbald samt einer Schweizerkarte, die er,
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Tschudi, Glarean ebenfalls übergeben, deutsch und lateinisch drucken lassen, alles hinter
(lein Hucken des Autors und ohne sein Wissen und Willen. Die Kunde von dem
Geschehenem habe Tschudi nicht wenig geärgert wegen der Mängel des Büchleins, zumal
lie sein Vorhaben gewesen sei, es drucken zu lassen, sondern nur es nach der
Verbesserung Herrn Glarean, «der stät zu schreiben geneigt», als Hilfsmittel für seine
Arbeiten zu Händen zu stellen. Weniger sei ihm an der Karle gelegen gewesen,
wiewohl die Publikation derselben ebenfalls ohne sein Wissen erfolgt sei. Auf seine
Beschwerde hin habe ihm Glarean den Hergang auseinandergesetzt, sich über Münster
nicht wenig beklagt und diesem selbst «mit Ungeduld - geschrieben. Darauf sei Münster
Persönlich nach Glarus gekommen, habe Tschudi viele Exemplare des gedruckten Büchleins
mitgebracht und ihn gebeten, das Geschehene nicht im argen aufzunehmen, da er es
nur in bester Absicht gethan habe, so dass Tschudi zuletzt seinen Plan, eine Gegenschrift

samt seiner Entschuldigung herauszugeben, habe fallen lassen.

Ähnlich, nur kürzer, hatte sich Tschudi schon in einem Briefe an Simler vom
28. November 1565 (Vogel S. 238), sowie in Bemerkungen, die er demselben im
März 1566 (iberschickle (Vögelin, Jahrb. für Schweiz. Gesch. XIV S. 183), über den
Druck der Hbälia ausgesprochen.

Diese ganze Darstellung ist schon von Malier (IV, 85) unter Beziehung auf die
V(m ihm eingesehenen Briefe Glareans und Münsters für irrig erklärt worden, und
Sal. Vögelin hat sie in seiner Arbeil über Tschudis epigraphische Studien (Antiquar.
Mitteil. Zürich XXIII S. 46) kurzweg als Schwindelei bezeichnet. Da indes weder der
e'ne noch der andere die Beweise beigebracht hat und Tschudis Erzählung im wesentlichen

noch immer Glauben findet, mag es am Platze sein, einmal die authentischen
Zeugnisse über die Druckgeschichte der Bhätia zusammenzustellen. Es sind dies die
noch ungedruckten, wenn auch vielfach benutzten Briefe Glareans an Tschudi, die im
Original, wie es scheint, verschollen, sich in zwei Abschriften auf der Stadtbibliothek
Zürich und der Landesbibliothek Glarus erhallen haben, sodann die im Anz. f. Schweiz.
Oesch. u. Altertumskunde 1864 S. 37 ff. publizierten Briefe dos Beatus Rhenanus und
Sebastian Münsters an Tschudi.

Gleich im ersten der erhaltenen Briefe Glareans vom 15. Aug. 1533 wird schon
auf die Rhälia hingewiesen. «Operam ac induslriam tuam de Rheliae alque llelvetiae
auliquilate mirum in modum laude ac plurimum te horlor, ul ita porro in his pergas;
Pam erit aliquando, Den danle, lempus, cum plus otii naeli fuerimus, ul ea in suum
i'edigamus et ordinem et splendorem non absque tui nominis mérita gloria. Hoc enim
Obi persuasion volo, le mihi ex anime cliarum et me id annixurum, ut una cum nomine
Blareani célébré sit et Aegidii mei Scudii nomen. Hoc meruit cum virtus tua tum
Parentis lui eximii viri in me ac lotius familiae veslrae favor; denique affinilas tua per
Uxorem cognatam meam contracta qua re vix quicquam aliud gralius mihi contingere
Poluil.» Danach hat, wie auch aus den folgenden Briefen erhellt, Tschudi sein 1528
0(ler 1529 verfassles Jugendwerk in den nächsten 8 Jahren doch nicht so ganz liegen
'assen, wie er glauben machen will; dagegen scheint es allerdings seine ursprüngliche
Äbsiciu gewesen zu sein, die endgillige Redaktion seinem berühmten Landsmann und
Oehrer Glarean zu überlassen, der es unter beiden Namen zu veröffentlichen gedachte.
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Am 5. Sept. 1533 schreibt ihm Glarean ferner; «Unum oro, ne te mei causa

tantum fatigari velis. Nam olim conveniemus per oliuiu et quin collegeris, intra

aliquot dies relegam. Negotium sane est quod multum judicii requirit.» Und am

12. Nov.: «Scd heus tu, quae ad me de Beati Rhenani opinionibus non admodum

probalis dedisti, licelne illi oslendereî nam pu tu cum brevi hue venlurum. Quod si

licebit, curabo, ut brevi aeeipiat, si quidem ipse tardabit hue venire. Proximis igilur
lilteris tu mihi hoc significalo. Audeamus illi indicare ; scriptum enim tuum mihi

vehementer placet, sed ul illi placilurum sit, nescio; nam non omnes aequo ferimus animo,

si aliquando erroris coarguamur.»
Sonst enthalten Glareans Briefe über die Khätia keine Andeutung mehr bis zum

7. Nov. 1536 '). Da schreibt er: «Nemo umquam majore lide, nemo diligentiore cura,

ornatissiine Domine Aegidi, rem commendalam aeque curavit, atque Franciscus noster

res tuas atlulit. Omnia intégra, munda omnia, ut dedisti; ideoque utrique gratiam habeo,

sed maxime tibi, qui curaveris per fidurn liominem liuc adferri Crede mihi, intra

aliquot annos nihil umquam aeeepi gratius, quam tuas hasce commenlaliones, quae mihi

instar horrei erunl, ul quotiescunque epulum dandum populo liabeam, quo placeam. Non

dubilo, quin in omnibus operibus ineis tili honeslam memoriam faciam ; diguus es et

ingenii tui specimen dedisti, ul me nécessitas urgeal ad praedicandas tuas (sed vere

possum) laudos D. Beato Rhenauo de le ita scripsi, ut de fratre ad fratrem.

Rogavi ut mihi rescribere dignotur suiun ipsius judicium, deinde ut inveniamus librariuin

qui ea digne prelo mandet, et satins est, non festinare quam in improbum incidere,

qui nihil pensi habeat, modo lucretur aliquid. Rogavi Rhenanum, ut ipse velit inter-

pretandi officium assumere quippe qui et melius id posset et plus haberet (neg)otii.

Al ne propterea desesperes, si ipse nolit, ego liuic oneri humeros supponain atque

effeclum tibi dabo. Sed quod eliam ais in epislola tua paueos fortassis lecluros praeter

Helvetios Rhaelosque, nonnihil est, sed id lilulo praeveniemus, quem ego consignant (siel),

ul lector ipse affeclu hoc langalur. Selecli loci in Plinio ac aliis classicis auloribus

allrahent mihi leclorem; hie homo capiendus, sed suo bono.»

Daraus geht also hervor, dass Tscliudi im Nov. 1536 das Manuscript der Rhätia

durch seinen Amanuensis Franz Gervinus (vgl. über diesen Yögelin, Jahrb. für Schweizergeschichte

XIV S. 204 IT.) Glarean in Freiburg überbringen Hess, während man nach

seiner Darstellung in der Gallia Comala glauben sollte, dass er es Glarean bei einem

Besuch in Glarus mitgegeben hätte. Dann war die Sendung keineswegs für Glarean

allein, sondern auch für Beatus Rhenanus bestimmt, der über das Buch sein Urteil

abgeben, wo möglich die Übersetzung ins Lateinische fiir das gelehrte Publikum

besorgen und Glarean behülflich sein sollte, einen Verleger ausfindig zu machen, «der

es in würdiger Weise der Presse übergebe und nicht bloss auf den Gewinn sehe».

Schon werden zwischen den beiden Freunden die Chancen des buchhändlerischen

Erfolges erwogen. Tscliudi befürchtet, ausser den Schweizern und Bündnern werde es

niemand lesen. Glarean aber versichert, er wolle die Leser schon durch den Titel

heranlocken etc. Von Tschudis Behauptung, er habe nie die Absicht gehabt, seine

') Über die Datierung vgl. Vögelin, Tschudis Epigr. Studien S. 46. Anm. 25.
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Rhälia zu drucken, ist also das Gegenteil wahr. Er übersandte sie an Glarean und an

Realus Rhenanus in der ausgesprochenen Absicht, sie mit ihrer Beihilfe zu veröffentlichen

und zwar in beiden Sprachen, so dass ihn Glarean für den Fall einer Ablehnung
des berühmten Schlellsladler Humanisten, sich mit der Übersetzung zu befassen, uiit
dem Hinweis auf die eigenen starken Schultern zu trösten für gut findet.

Als Ergänzung zum Brief Glareans dient derjenige des Beatus Rhenanus vom
13. Nov. 1536, worin er Tschudi meldet, dass ihm Franz Cervinus am 9. Nov. seine
Rhälia samt dem Brief, den Abschriften der ältesten Curer Monumente und einem

Geschenk, einer (antiken) Thonlampe, richtig übergeben habe. Den Band werde er
in Musse lesen und sein Urteil Glarean eröffnen. Einstweilen teilt er ihm seine
abweichende Meinung über die Lenlienser mit und weist Tschudis auf Strabo gestützte
Üeutung des Wortes Germanen als «Brüder» zurück. Rhenanus Brief gab Tschudi
Gelegenheil zu einer langen, gelehrten Erwiderung, worin er ihm in Bezug auf die
Genlienser nachgab, um dafür desto stärker die Autorität Slrabos zu betonen und seine

Erklärung des Namens Germanen mit neuen Gründen zu stützen (Horawilz und Hart-
leider, Briefwechsel des Beatus Rhenanus S. 438, 436 ff.).

Im nächsten Briefe vom 5. Juni 1537 schreibt Glarean an Tschudi: «Millo tandem
ad te, suavissime Aegidi, annotationes sive potius inlerrogaliones aut dubitationes in
°Pere luo de Rhätim antiquitale, quas eo animo accipe quo eas scripsi, non carpendi
studio (seit Ileus) sed quia tu ita fieri jussisli, ac ego lubens tibi hac in re morem
gessi, in majoribus etiam non defulurus gloria) tum ac honori tui nominis. Nam faveo

üPeri tuo quod dignum est, ul in ora hominum aliquando venial et quo emendalius
tanlo majore tuo honore. Utinam mihi in operibus meis adsit aliquis admonilor fidus,
qualis erat D. Erasmus, dum viveret, aut alius quispiam etiam me junior, ut nihil, quod
n°n plures oculi vidissent, non plures limae limassent, in manus hominum veniret.
Scripsi ea multis occupalus rebus, et aegra uxore domi el ipse obrutus multitudine tum

leclionum, tum auditorum. Sed nunc querelarum satis est. Ex. Selestadio D. Beatus
ad me remisil catalogum nominum omnium in tabula tua regionum; deinde epistolam luamad
'psum scriptam de Germanorum appellatione qu;c mihi vehementer placuit D. Beatus
wisit ad me suam mappem cum appendice nuper missa. Ego in diebus Penteeostes misi
07>inia Basileam ad Sebastianum Münsterum gui in fortnis exeudendis est excellens ;
,s nunc omnes domi suae habet, majores duas et appendices duas. Volumen tuum
reportai-i jussi et sunt bibliopolœ qui libenter exeudent. Sed volo jirius audire quod tibi
oniendandum videatur. Nam et ex Beati epistola apparet te queedam emendari velle,
et nunc ex me audies vel quœ ego non intelligo vel quee tu casu neglexeris.»

Aus dem ganzen Tenor dieses Briefes geht wieder hervor, dass Tschudi 1536
sein Werk keineswegs mehr als blosse Materialsammlung für Glarean betrachtete,
sondern es für druckfertig hielt, so dass sich Glarean für die kritischen Bemerkungen,
die er ihm endlich nach einem halben Jahre darüber zukommen lässl, förmlich
entschuldigen zu müssen glaubt. Tschudis Arbeiten, die Rhälia und die beigelegte Schweizerkarle,

von der in diesem Briefe zum ersten Mal ausdrücklich die Rede ist, sind inzwischen
v°n Beatus Rhenanus, der, unbekannt aus welchem Grunde, es ablehnte, die Übersetzung zu
besorgen, samt dem Brief Tschudis über die Benennung Germanen an Glarean zurück-



gewandert. Dieser hält, obwohl sich Buchhändler gefunden, die den Verlag gerne
übernähmen, mit dem Druck der Rhälia einstweilen noch zurück. Zuerst will er von
Tschudi vernehmen, was er etwa daran zu ändern gedenke, da aus dein Brief an
Rhenanus erhelle, dass er einiges verbessern wolle, und er ihn selber auf einiges,
was er nichL verstehe oder was Tschudi zufällig übersehen habe, aufmerksam zu machen
habe. Glarean, nicht Tschudi, ist's also zunächst, der mit dem Druck zurückhält; von
der Absicht des Verfassers, das «ungebüllete» Buch an viel Orlen zu emendieren,
sowie davon, dass er es nach zwei Monaten hätte nach Glarus zurückschicken sollen,
ist ihm trotz jener angeblichen Unterredung in Glarus nichts bekannt. Alles übrige,
d. h. l'sehudis Schweizerkarle nebst einem Namensverzeichnis, sowie eine Karte des
Beatus samt Appendix, hat er in den Pfingsllagen 1537 nach Basel an Sebastian Münster,
«der ein ausgezeichneter Formschneider ist», geschickt, also offenbar zum Zweck, die
Karle durch ihn in Holz schneiden und drucken zu lassen. So wird durch Glareans
Brief Münsters Angabe in dein gleich zu erwähnenden Brief an Tschudi bestätigt, dass
ihm Glarean vor einiger Zeit Tschudis Karte geschickt habe, damit er sie prüfe und
für eine möglichst elegante Herausgabe sorge (una cam tabula tua cleganlissima, quam
dispicerein et elegantius quo fieri possei in publicum edi curarein).

Glareans kritische Bemerkungen scheinen nun allerdings Tschudi stutzig gemacht
und ihn zu der Weisung an den Freund veranlasst zu haben, mit dem Druck der
Rhälia zurückzuhalten. Iis ist wohl möglich, dass er, wie er 1565 an Simler schreibt,
daran dachte, vorher noch den Bündner Johann Travers und den Tiroler Trapp zu
Rate zu ziehen. Auf eine solche Weisung deutet der Brief Münsters vom 17. Aug. 1537
hin, der uns über den weitern Verlauf der Angelegenheil belehrt. Sebastian Münster
sandte denselben durch Heinrich Petri an den Verfasser der Rhälia, um dessen
Bedenken zu überwinden und ihm das, «was nach seinem Dafürhalten noch länger im
Dunkel verborgen bleiben sollte, zu entreissen». Zu seiner Beglaubigung liess er
durch Petri das Begleitschreiben, mit dem ihm Glarean seiner Zeit die Karle zum
Druck überschickt hatte, Tschudi vorlegen. Im Namen eines ganzen Chores von
Gelehrten richtet er an ihn die Bitte, ihnen auch das Buch, das er zu Freiburg bei
Glarean gelesen, nicht vorzuenthalten. «Fürchte Dich nicht; wenn Herr Glarean, der
dein Buch sorgfältig gelesen und mit Anmerkungen erläutert hat, und ich deine Arbeit
gulgeheissen, warum soll sie nicht verödenllichl werden? Wir wissen ja, dass in
diesen Dingen vieles sich nur durch Konjektur erreichen lässl, wo sichere Gewährsmänner

fehlen.» Tschudi möge also gestalten, dass sein Buch sowohl deutsch als
lateinisch gedruckt werde. Fr, Münster, wolle die Sache an die Hand nehmen, wenn
Tschudi den Druckern misslraue. «Lebe wohl und schreibe dem Herrn Glarean, er
solle uns das Buch schicken.»

Aus diesen zwei Briefen erhellt einmal mit Gewissheit, dass Tschudis Behauptung,
Münster habe auch seine Karle ohne sein Vorwissen veröffentlicht, unwahr ist. Tschudi
war schon durch Glareans Brief vom 5. Juni davon unterrichtet, dass dieselbe sich zu
diesem Zweck bei Münster befinde, und aus Münsters Brief geht hervor, dass er in
der Zwischenzeit nichts gelhan hatte, um ihre Veröffentlichung zu hindern ; denn die
Bitte bezieht sich ausschliesslich auf das Buch. Dann fällt aber auch die Geschichte



mit dor hinterlistigen Abschreiberei in nichts zusammen. Zur Zeit, da Münster den

Verfasser der Rhälia in korrektester Weise um die Erlaubnis zum Druck bat, lag das

Buch noch in Freiburg bei Glarean. Wenn es ihm dieser hernach herausgab, so

wussle er genau, dass es sich nicht mehr um blosse Lektüre handelte — denn Münster
hallo das Buch ja schon längst bei ihm gelesen — sondern um den Druck. Es kann
sich nur noch fragen, ob Tschudi dazu seine Einwilligung gegeben hat oder nicht.
Ich glaube, das erstere annehmen zu müssen. Wie hätte sonst Glareans erster Brief,
den er unmittelbar nach dem Erscheinen des Buches ain 8. April 1538 — am 25. März

halte Münster seine Vorrede dazu geschrieben — an Tschudi sandle, folgendermassen
lauten können: «Nimis juslam causam liabeo, suavissime I). Aegidi, cur tanto tempore
nil scripserim, ita conturbat me uxoris morbus, de quo nemo quisquam cerli scire

poslet [folgen weitere Klagen über diese Krankheit, sowie über das Betragen eines

Verwandten]. Opus luuni Basile® excussum est, in quo mappuhe pietura mihi optime
placet. Edilionem noulram legere polui. Sed D. Sebastianus Munsterus foret ad te exem-
plaria duo aut quatuor ut opinor, ita ut tu omnia judices oculatus testis. Edidi et ego
annolationes in G. Caisarem quas hic tibi initio, in quibus honestam, ut debui, lui men-
lionem facio ; nam non illibenter fatebor, per quos adjoins fuerim, quod et tu in prœ-
faliono loa l'ocisti, de qua humana benignitale habeo tibi gratiain baud mediocrem [folgt
eine Notiz, dass die Gesandten der V Orte ihm im vorigen Sommer von Baden aus
ein ehrenvolles Anerbieten gemacht hätten]. Reliqua in 1). Henrici lilteris pereipies ;

nam D. Sebastianus ita feslinavil abitum, ul longior esse nequiverim. Scribe mihi de

•piinquo partibus consilium luum, simul de editione hac judicium tuum.»
Nach Tsclmdis Erzählung sollen zwischen die Ausgabe des Buches und die Reise

Münsters nach Glarus ein Beschwerdebrief Tsclmdis an Glarean, dann die Antwort des

letztem mit den Klagen über Münster und die von ihm an diesen gerichteten Vorwürfe
fallen. Vor dem Brief vom 8. April hat aber Glarean lange Zeit nicht an Tschudi

geschrieben, und Träger desselben ist der auf der Reise nach Glarus begriffene Münster 1

Wo bleibt da Raum für den vorausgegangenen Briefwechsel voller gegenseitiger
Anklagen, der Münsters Reise veranlasst haben soll Und was den Inhalt des Briefes
voni 8. April anbetrifft, so findet sich darin alles Mögliche, nur kein Wort der
Erklärung oder Entschuldigung wegen der angeblich hinterrücks, gegen Tsclmdis und
Glareans Willen erfolgten Edition. Wie eine selbstverständliche Sache meldet Glarean

e'nfach, das Buch sei jetzt gedruckt, zum Lesen habe er noch keine Zeit gehabt, aber
die Karte gefalle ihm sehr ; Herr Münster werde ihm 2—4 Exemplare überbringen,
S(l dass er als Augenzeuge werde urteilen können. Ja noch mehr. Glarean übermittelt
''un durch den angeblichen Sünder eine neue Druckschrift und spricht ihm zugleich
seinen hohen Dank dafür aus, dass er ihn in seiner Vorrede erwähnt habe. Diese
Scheinl also dem Glarean übersandten Manuskript noch gefehlt zu haben und von
Tschudi erst auf den Druck hin verfasst worden zu sein.

Auch in Glareans spätem Briefen, soweit sie uns erhalten sind, sucht man
vergeblich nach einer Andeutung im Sinne der Tschudi'schen Erzählung. Die Vorrede
Münsters zur lateinischen Ausgabe, in der er Tschudi verherrlicht, aber auch seinen
Anteil nicht vergisst, wie er bald zum Zeichner, bald zum Holzschneider, bald zum



Drucker habe laufen und mitten im Druck der Karte noch die Übersetzung des Buches
habe anfertigen müssen, zeugt nicht im mindesten von einem schlechten Gewissen,
und man kann sich nicht vorstellen, wie er sich damit unmittelbar nach dem Erscheinen
des Buches bei Glarean und Tschudi hätte vorstellen dürfen, wenn er Druck und
Übersetzung nach Art eines Diebes bewerkstelligt hätte. Wie sollte ferner Münster
ohne die Mitwirkung Glareans und Tschudis in den Besitz der Nachträge gelangt sein,
die er der lateinischen Ausgabe angehängt hat, während sie der deutschen, also dem

ursprünglichen Manuskript, fehlen Der Brief Tschudis an Beatus Rhenanus war von
letzlerm, wie der Brief vom 5. Juni 1537 zeigt, Glarean zugesandt worden, kann also

nur durch diesen in Münsters Hände gelangt sein. Die Emendanda am Schluss aber
müssten geradezu als Fälschung bezeichnet werden, wenn sie nicht direkt von Tschudi

herrührten, da der Verfasser in erster Person spricht. Eine solche Fälschung ist aber
nicht bloss durch die Thatsache des Verkehrs, in dem wir nach Erscheinen des Buches
Münster mit Glarean und Tschudi linden, ausgeschlossen, sondern auch dadurch, dass

die Emendanda inhaltlich echt Tschudi'sch sind ; denn in der Gallia Comala kehrt die
darin aufgestellte Herleilung der Waadt von den Anluates, die Identifizierung der
Colonia Equestris Nevidunum mit Thonon, statt mit Nyon, und die aus der Inschrift des

Decimus Valerius Sisses erschlossene Stadt Sissi wieder. Diese Emendanda sind allem
Anschein nach die durch Glareans Bemerkungen provozierten «Verbesserungen», die
Tschudi an seinem Buch anzubringen für gut fand.

Nach alledem werden wir nicht umhin können, die von Tschudi ein Menschenalter

später, nach dem Tode aller Beteiligten vorgebrachten Klagen über Münsters unredliche
Handlungsweise unter die Fabeleien zu verweisen, die er sich leider nicht bloss in
diesem Fall hat zu schulden kommen lassen. Das Einzige, was sich daran als wirklich
haltbar erfunden hat, ist, dass er, nachdem er im Nov. 1536 die Rhätia an Glarean

und Beatus Rhenanus als druckferlig iibersandl hatte, im Sommer 1537 einige Zeit
geschwankt hat, oh er nicht besser thue, mit der Veröffentlichung zuzuwarten. Die

erste Erzählung in dein Brief an Simler weicht übrigens von der Wahrheit weniger
ab als die 6 Jahre spätere in der Gallia Comata. Dort erinnert er sich noch, dass er
selber das Buchsamt der Karle Glarean «zugesandt», um sein judicium zu begehren;
er hat nur «etliche Ding», nicht viele, darin zu ändern beabsichtigt und ist durch den

Druck bloss «übereilt» worden; auch sagt er nicht, dass die Karte ohne sein Wissen

publiziert worden sei. So lässt sich auch an diesem Beispiel, wie an andern, die

allmählige Entwicklung seiner auf Abwege geratenen Phantasie verfolgen.
W. Occhsli.

Kleine Mitteilungen.
Eine neue Chronik des Raronkrieges 1

In dem soeben erschienenen 7. Bande des Walliserurkundenbuches (Mémoires
el documents, tome 38, p. 602—10) veröffentlicht dessen Herausgeber eine kurze
deutsche Chronik des Raronkrieges aus dem Familienarchive Ambüel in Sitten, nach
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einer Kopie aus dem Anfange des 17. Jahrhunderls, samt einer lateinischen

Übersetzung. «Rien ne fait connaître ni l'époque, ni l'auteur de la rédaction primitive»
meint der Herausgeber. Hierüber liisst sich folgendes sagen :

Diese kleine deutsche Chronik ist nichts anderes als ein Auszug aus Justingers
Bernerchronik und zwar in der Fassung des sogenannten Anonymus (siehe die

Ausgabe Sluders, Seile 461—465). Dass sie nur ein Auszug sein kann (und nicht etwa

die Kopie des Originals) beweisen einige Stellen, deren Sinn durch die Kürzung völlig
unverständlich geworden ist. z. B. :

Mém. et Doc. 38. p. 603. :

Das verzoch sich nun so lang, das die
zu Sewenn das Schloss uffgabend, nämlich
der Byschoff, sinem vetterenn wybunnd künd.

p. 606:
Die sprachennd, das die Wallisser dem

vonn Rarenn das sin sölltind widerkerenn.
Unnd denen vonn Bernn Xm Guldin an iren
Kosten richtenn, das behalten» die von
Syder, Leugck und Sitten Ym guldin über
sich die die Tiitschen geben söllten. Umb
der willenn das sy im behilfflich wärund,
das in das sin desl vollkomlicher wider
würd.

Justinger Seite 462 :

Und verzoch sich die sacli so lang, das

die uff seon warend das hus uffgabend tmd

zugend si liaruss gan Bern, nämlich u. s. w.

Seile 465 :

Das die von Wallis dem von raron sin

gut widerkeren sollend und den von bern
zehntusend guldin geben sollend an iren
schaden und costen, dess hezaltend die von
löugk, von siders und von sillen fünf-
lusend guldin. Die andern fünftusend
guldin, so die tiitschen soltend gehen, die

nam der von Raron über sich, umb das

si im dester hilfflicher wärind zu dem sinen.

Ihren spätem Ursprung gibt diese Kopie überhaupt durch die Aufnahme der
Phantastischen Darstellung der Malze zu erkennen, von der die Zeitgenossen des Raron-

Krieges noch nichts wusslen. Vgl. Blätter ans der Wallisergeschichte, 3. Jahrgang

(1891), Seile 301. G. Tobler.

Zu A. Scliulto's Abhandlung über Gilg Tcliudi, Glarus und Siickingen.

Auf Seile 128 seiner trefflichen Arbeil (Jahrbuch für Schweizerische Geschichte
Band XYIII) erwähnt Schulte der Einkünfte des Kellers der Äbtissin von Sückingen
im Thale Glarus an Schafen und bemerkt, dass von den 351 ') Stück, die jährlich an

den Keller gelangten, 163 nach Säckingen geliefert wurden, 104 den höhern und
niederen Kloslerbeamten zukamen und 7 den Zwölfen des Thaies. Nachgewiesen sei damit
die Verwendung von 274 Schafen; die Bestimmung der übrigen 77 bleibe ungewiss.

Sollte die scheinbare Schwierigkeil sich nicht sehr einfach durch die Annahme

'«sen, dass nicht die Zwölfe des Thaies zusammen 7 Schafe erhielten, sondern jeder
einzelne von ihnen je 7 Stück? Damit wären die fehlenden 77 des genauesten
ausgewiesen.

Ich habe seiner Zeil Herrn Professor Schulte auf diese Lösung hingewiesen ; und
da er mich selbst aufgefordert hat, sie im Anzeiger bekannt zu geben, komme ich
'bemit, allerdings ziemlich verspätet, dieser Aufforderung nach. H. W.

') Schulte hat offenbar die zwei ungeraden '/a Schafe zu «Meien» und im Herbst nicht gezählt
Und ist darum nur auf 350 Stück gekommen; siehe Blumer Urkuudensanunlung I. 90.
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Der General Loison in St. Gallen.

Dass nicht alle Leute auf den General Loison so gut zu reden waren, wie der

Unlerslallhaller Müller (s. oben Seile 128), geht aus folgender Einsendung hervor:
«In St. Gallen hat dieser Herr General keineswegs ein ebenso gutes Andenken

hinterlassen, wie man folgendem Sprüchlein entnehmen mag, das hier gesungen wurde,
als Loison in St. Gallen residierte :

«Ihr Bürger fegt die Strassen rein
Von allem Kot und Mist ;

Sonst fallt der General Lushond drein,
Wenn er besoffen ist.»

Das hat mir in meiner frühen Jugend meine Grossmutter erzählt, die die

Franzosen, Hussen und Kaiserlichen selbst gesehen und jene Tage miterlebt hat.

Es wurde mir auch erzählt — ebenfalls von der Grossmutler — dass der Herr

General, der in der Flasche bei dem reichen Herrn Bärlocher einquartiert war, im Essen

sehr heikel gewesen sei und einen Kalbskopf, den man ihm einst vorsetzte, voller

Entrüstung samt der Platte zum Fensler hinausgeworfen habe.» II. W.

Der Henker Hans Waldmanns.

Die Sladlbibliolhek in Lindau bewahrt neben der wertvollen anonymen
sogenannten Ncukomm'schen Stadtchronik, auch die bis zum Jahre 1572 reichenden Lindauer
Annalen des Ulrich Güller, eines Substituts der dortigen Stadtkanzlei.

Dieselben sind bisher nur unter dem Namen des Jakob Lynnss bekannt, der dieselben

aus Auftrag des bekannten Ratsadvokaten Heider kopiert und Lis zum Jahre 1614

fortgesetzt hat; denn das Original Güllers ist verloren und nur das Lynnss'sche Manuscript
erhalten geblieben.

Auf Seite 71a bringen diese Annalen die folgende, meines Wissens bisher
unbeachtet gebliebene Nachricht über die Hinrichtung des grossen zürcherischen Bürger-
meislers :

«1489 decollatus est Waldma» miles el consul Tigurinus eralquc lictor ein Vögele
von Eschach bey Lindaw». R. D.

Gebratene Eicheln.

K. Meisterhans schreibt in seiner interessanten Festschrift: «Älteste Geschichte

des Kantons Solothurn» Seite 22: «Nach den in den Gräbern gemachten Funden sollte
man fast glauben, dass auch Menschen selbst sich noch der Früchte dieser Eichen als

Nahrungsmittel bedient hätten. Es lag nämlich beim fünften Grab eine Menge
gebratener Eicheln.»

In einem Kundschaftsrodel in der Bürgerlade des Fleckens Münster über Weid-

gangsrechle zwischen Münster und Neudorf, aufgenommen durch Liipold Businger (Stifls-
weibel) von 17 orbern Knechten Donnerstag nach sanl Malhys des zwelfbollenlag (19 Febr.)
1439 redet der 15. Zeuge Hensli Hecht von Adelswil unter anderm : «Do er ein klein
knabe waz, do hatten die von Münster einen Hirt, hiess Baldegger, der hat einen kna-



ben, dem ginge er ze lieb mit den swinen in dz winholz vnd in den Turnebüel, do

nament sie eichten vnd brieten die bi einem für vnd assen die, als sie der schwinen do

huoten vnd wert inen da niemand üt».

In dieser Aussage haben wir einen Beweis, dass Hüterknaben noch im 15.

Jahrhunderl gebratene Eicheln assen.
M. Estermann.
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Waldmann, Hans, in der Gewerbegesetzgebung Alt - Zürichs. (Sonntagspost, Landbote

No. 49—51).
Wanner, St. D. Appenzeller-Land. Kleine geogr. naturhist. Besclir. 88 S. St. Gallen,

Kirschner. 1 Fr. 60.
Waser, M. Illustr. Schweizer-Geographie f. Schule u. Haus. M. 180 Illustr., 1 Karte u.

1 Wappentafel. 5. Aufl. 285 8. Einsiedeln, Benziger. 1 Fr 75. (R: SchwLohrerZg. No. 43).
Wehrle, A. Die Insel Reichenau. 12°, 104 S. Radolfzell, Druckerei Moriell. 1892.
Weithase, H. Gesch. d. Weltpostvereins. Strassburg, Heitz. 2 Mk. 50.
Wettstein, Dr. Der Neuenburgerhandel in preussischer Beleuchtung. (ZiirehPost No. 295 u. 301).
Wichmann, Fr. Groppenfasnaclit zu Ermatingen (SonntagsblTliurgZg. No. 8).
Wind, A. Kaiserstuhl in Bild u. Gesch. 56 S. Baden, Doppler. 1 Fr. 25. (R: Vaterl.

No. 163; NZZg. No. 201).
a

Winteler, J. Ü. einen römischen Landweg am Walensee mit spracligeschichtl. Exkursen. 4

41 S. Aarau, Sauerländer. 1 Fr. 40. (ProgrKantonsschuleAarau 1893/4; R: ScliwRundsch,
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1894, II, S. 194; WschrClassPliilol. 11, S. 804—10; Erklärung v. Wintelcr in Glarn-
Naclir. v. 30. Juli; St. Gallerbll. No. 34/5; Süddeutsche 1311. f. höhere Unterriclitsanst. 3,
8—11, mit Karten, von F. Haag).

Wirz's illustr. Weihnachts-Almanach für Aarau u. Umgebung. 1894. (Darin S. 5—21 das
alte Ii. neue Aarau).

Würgler, H. u. Wyss, H. Meyringen u. Oberliasli. Meyringen, Brennenstulil. 50 Up. (R:
SchwLehrerZg. 1895, No. 5).

v. Wyss, G. Geschichte d. Historiographie in d. Schweiz. Hg. durch d. Allg. Geschichtf.
Ges. d. Schweiz. 1. Lief. 8°, 80 S. Zürich, Fäsi. 1 Fr. 60.

Yung, E. Zermatt et la vallée de la Viège. Avec 150 illustr. Gr. 4°, 102 p. Genève, Thévoz.
Zeitschrift für d. Gesch. d. Oberrheins. Bd. 48 (N. F. Bd. 9). Hg. v. d. bad. bist. Koni.

Darin: R. Fester, Die Fortsetzung der Flores teinporuin v. Reinbold Siecht (1366 —1444).
— E. Waldner, Rechte u. Güter der Donipropstei v. Konstanz in Colmar u. Umgegend.

F. W. E. Roth, Otto Brunfels. — A. Cartellieri, Zu Nikolaus v. Butriuto. —- N. Kautzsch,
Ulr. Richenthals Chronik d. Konstanzer Konzils. — H. Witte, Ein Steckbrief v. 1430. —
A Meister, Versuch der Stadt Strassburg um Aufnahme in d. eidg. Bund 1584—6; Bündnis
Strassburgs mit Zürich u. Bern 1588.

Zemmrich, J. Verbreitung u. Bewegung der Deutschen in d. franz. Schweiz. Stuttgart,
Engelhorn. 5 Fr. 10. (Forsch, z. dt. Landes- u. Volkskunde, hg. v. Kirchhoff. Bd. 8,
Heft 5. S. 361—405, mit Karte).

Zösmair, J. D. Ansiedlungen d. Walser i. d. Herrschaft Feldkirch 1300—1450 (32. Jb-
VorarlbergMusVer. 1893).

Zuppinger, J. C. Die l'rämonstratenser-Abtei Rüti. 91 S. Beitr. z. Heimatkunde. Lese-
gesellscii. Rüti. (Zürich).

Zürcher-Geschlechter, hervorragende, aus d. vorigen Jahrb. (TagesAuzZüricli No. 10 ff., 35 ff.)

(Fortsetzung folgt).

Zur Iteacli tun».
Frühere Jahrgänge, und einzelne Nummern des Anzeigers können, so weil vorrätig, bei dein

Bibliothekar der Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. Emil Blösch in Bern, bezogen werden.

Redaktion: Dr. G. Toller in Bern. — Druck und Expedition von K. ./. Wyss in Bern.

Beilage: Inventare schweizerischer Archive S. 145—152.


	

