
EinleitlLng.

Die Publikation, die hiemit uor die Ueffentlichkeit tritt, erschliesst
fur die heimische Geschichtsforschung ein neues Quellenmaterial, dessen
Werth seit einer Reihe uon Jahren gekannt, so lange es aber nicht

publizirt war, der Geschichtschreibung nur schuier dienstbar gemacht
uierden konnte. Zuerst machte, nachdem 1845 schon A. K u r z die
BU1'gel'meistelTechnung von 1593 im Magazin f. Geschichte, Literatur
u. s. w. Siebenburgens 1. S. 285 ve1'ijffentlic.hthatte, G. D. T eu t s ch
in der Arbeit : "Die Sduissburqe» Gemeinderechnunq von 1522" (im
Archi» des Vel'einsf. siebenb. Landeskunde N F. 1. S. 135) aufmerksam
aut die Fulle des in den Rechnungen »orhandnen. Materiale : "In den
alien Rechnungen, deren. sich in allen unsern Archioen, bisher fast gm'
nicht qeunirdiqt, zahlreiche finden, liegen Beitrdqe Z1D' Aujkliirung des
Innerlebens der Vergangenheit »erborqen; deren einstiqes Zutagefordel'n
freudiqes 8taunen erreqen muss."

Die Arbeu oersuchie zugleich aut G1'und del' in jener Rechnung
enthaltenen Daten eine Verioerthunq ihres lehrreichen Materials jitl' den
Nachweis de?' damaligen Volkszahl und zu Beleucluunqen von mehr
als einer Seite del' Veruialtunqs- und anderioeitiqen Zustiinde [ener
Z~it. Im Anschl~ss hierasi vel'ojj'entlichte J. Bed eu s von S ch a l' bel' g
seine: "Mittheilungeniiber ein Medunscher Stadtbucli aus dem 16. und
17. Jahrhundert': (Arch. des Ver.f. sieb. Landesk. N F. 111. S. 31) und
im Lauf der Jahre hat insbesonders G u s t a v 8e i we r t et 1875) in
seinen verschiednea historischen. und kultu1'geschichtlichen Arbeiten. den
zahlreichen. Rechnungen des Archivs der Stadt Hermanmstadt und der
sdchsischen.Nation (die vereiniqt sind) manche uierthoolle Ziige und Mit-
theilungen entnommen. Er hat auch einige del' iiltesten Rechnungen
dieses Archios volLinhaltlich publizi1't (Transsiloania N F. Jahrq. 111.
1863. Vel'.-Arch. N. R XIJ, die aber schon urn de}' Vollsuindiqkei:
willen hier noch einmal mitgetheilt uierden. Als uon H. Wit t s to ck
in den Arbeiten "Nosnel' Zustiinde unter Wladislaus 11, und Ludwig 11.
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1490-1526" (Vel'.-Al'ch. N F. IV. 1860) und "Bist1'itz in der Mitte
des 16. Jahrhunderts" (Magazin fur Geschichte ... Siebenburgens
von E. v. T'r a u s ch enf e l s N F. n. S.129), dann von E. v. TTau-
s ch e nf e l s in den Skizzen: "Vor 200 Jahren" (Kronstadt 187.5) und
"K1'onstiidter Zustiinde ZUTZeit der Herrschaft St. Bathori's in Sieben-
bUTgen" (1571-76). (Ebenda 1873), uieiter erst neuerdinqs i einigen
Arbeitea des Vereins-Archios (XIII. 93; XlV. 176, 359) qrade aus
den Rechnungen uneder reichste Ausbeute geboten ururde, so beschloss
man die Publikation zumdchst del' Rechnungen aus dem Archi» der
Stadt Hermannstadt, das mit dem der siichsischen Nation »ereiniqt eine
.qradezu. staunenerreqende Fulle auch. dieses Moserials unier seinen
Schiitzen aufbeuiahrt hat. Eine Uebereicht iibe» den Inhalt des ge-
sammten Archioe, darunter auch uber die Rechnunqen, hat Archioar
F ran z Z im me rm ann in Band Ill. und IV. der "A1'chivalischen
Zeitschrift" (herausqeqeben von FJ'. v. L (jhe 1', Munchen, 1878 f.) uer-
~ffentlicht. Darnach. laufeti die Rechnungen, bis 1524 nicht aus jedem
Jahr erhalten, von da an in wenig unterbrochener Reihe bis zum Jahre
1701 nsp. 1754 und 17/57; bis zum Jahre 1790 fehlen sie ; von 1790
an sind sie wieder oorhanden. .

Die hier »orlieqende Publikation umfasst das gesammte in jenem
Archi» »orhandene Material bis 1516, (in welchem Jahr del' letzte
unqrische KO"niguor der Schlacht von Mohatsch Ludwig 11. den Thron
bestieg). Es uiird in historischer Reihenfolqe mitgetheilt, jedoch so, dass
Zusammenqehoriqes nicht auseinander gerissen ururde, dann dass die
Zwanzigstrechnungen und Verzeichnisse von Steuerruckstdnden. aus ve)'-
schiedenen Jahren je unter e in er Nummer erscheinen.

Die hier mitgetheilten Rechnungen sind nun uerschiedmer Ar't:
1. He1'man1'l,stiidter urul Sieben1'ichtel'-Rechnungen.

Die sdchsisclie Nation im politischen Sinne ist bekanntlich im Laufe
del' Zeit erst aus den verschiednen deutschen Ansiedlungen im Lande
zusammen gewachsen. Im 14. Jahrhundert, too unsre Rechnungen be-
ginnen, bestanden getrennt von einander, uienri auch. durcli einzelne
Fddea z. B. den gemeinsamen Oberhof in Hermannstadt »erbunden
als eigene autonome Gaue, exemt von del' Vaiwodalgewalt und nicht
aut Komitatsboden gelegen zuniichst:

a) Die Hermannstddter Provinz, provincia Cibiniensis auf der
Umschrift del' beiden. dltesten.Nationalsiegel aus dem 13. und 14. Jahr-
hundert. Sie urnfasste zuruichst den Hermannstddier Siuhl und im
Anschluss damn die ubrigen sieben sdchsischea "Stuhle, cc nach ihrer
geographischen Lage von West nach Ost: Broos, Muhlbach, Reussmarkt,
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westlich vom Hermannstddter Stuhl, - dann Sstlich. von dieseu«:
Leschkirch, Schenk, Scluissburq, Reps, in ihrer politischen Rangfolge
nach Hermannetadt : Schassbw'g, Muhlbach, Schenk, Reps, Reussmarkt,
Leschkirch, Broos. Von del' Mitte des 14, J.ahrhunderts anqefangen
erscheini der Hermamnsuidter Gau fast durchqehends unter dem diplo-
matischen Namen de?' "sieben Stiihle" (ryscptem sedes terrae Trans-
silvanae" , "Saxones septem sediurn partis Transsilvanae", "nuntii et
ambassadores fidelium Saxonum nostrorum septem sedium partium
Transsilvanarum" schreibt K. Ludwig del' Grosse 1370), zu welcher
Bezeichnung sich die dltere Form : "Saxones de Cibino ac ad sedem
Cibiniensem pertinentes" oder "universi provinciales de septem sedibus
provinciae Cibiniensis, universi provinciales sedis Cibiniensis ac aliarum
septem sedium , , . ad eandem sedem Cibiniensem pertinentes" abknirzt,
Die Oberbeamten des Hermannstddter Gaues, der provincia Cibiniensis,
die also mit dem Hermanmstddter Stuhl a ch t Stuhle umfasst, heissen
als gemeinsame Vertretunq der Prouinz, von dem diplomatischen Namen
der "sieben Stuhle" hergenommen, die "sieben Richter"; das gemein-
schaftliche Vermoqen. oder die qememschaftliche Kasse der Prouinz heisst
die Kasse der "sieben Richter", Ausser der Hermannstiidter Provinz, den
"sieben Stuhlen", bestand im 14. Jahrhundert als autonomes sachsisches
Gemeinwesen

b) die universitas der "zwei Stiihle" d. i. Mediasch und Schellc,
(die, doch erst viel epdter, zu dem e in e n Mediascher Stuhle vereinigt
erscheinen), "sedes de Megies et de Selk", "duae sedes Megyes et Selk",
"duae sedes Saxonicales Megies et Sehelk", unmittelbar im Nordeti an
den Hermanmstddter Gau angrenzend.

Von diesel' Hauptqruppe qetrenn: bestand im Nordosteri des Landes
c) de?' Nosner ode?' Bistriteer Gau - cives et hospites de

Besterche et ad eandem sedem pertinentes ; iudices, iurati ... et
populi Saxonicae nat.ionis de Bistricia et ad Bistriciam pertinentis,
universitas incolarum civitatis Bistriciensis et ad eandem pertinentis
provinciae, mit dem Vorort Bistritz ; und

d) im Sudosten das Burzenland oder der Kronsuidter Gau -
Saxones de Brassou - mit dem V01'O?'tKronstadt ;

e) Ausse?' diesen die Stadt Klausenburq - Clusvar, Coloswar, -
nach ihrem Ursprunq und ihrer Hechtseruuncklumq wesentlich deutsch.
und lange Zeit in Rechtsverbindung mit dem Hermannstddter Gau,
sowie die zahlreichen. Ansiedlungen auf Komitatsboden; sie stehen mit
dem Rechnungswesen del' sdchsischen. Nation in keinem organischen
Zusammenhanq. Doch haben einige von ihnen zum Besitz von Her-
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mannstadt und der Vll Stiihle qehdrt. Sie uierden als pertinentiae septem
sedium in unsern Rechnunqen oft aufqefiihrt; sie sind zu verschiednen
Zeiten in das Eigenthum [ener iibergegangen. Eine Zeit lang ist auch
die alte sdchsische Ansiedlung Tfinz und Burgberg (Alvinz et Borberek)
in einer ndhern Verbindunq eu dem Hermasmstddter Gau gestanden; es
tritt auch in den Rechnungen ofter zu Tage. Von KO'nig Sigismund
1393 von der Vaioodalqerichtsbarkeit befreit, sind sie mit den VII Stiihlen
vereinigt gewesen, zu deren Taqfahrten sie ihre Abqeordneteti schickten;
bis im 16. Jahrhundert, mit dem erloschenden Deutschthum del' beiden
Gemeinden auch [ener Zusammenhano sich loste.

An del' Spitze del' Hermannstddter Prooine standen von Alters
her zwei Beamte: del' Hermannstddter Biirqermeister, als solcher
zuqleicli "Provinzialbiirgermeister," der oberste Beamie del' Provinz
(der VII sedes); neben ihm del' Koniqsrichter, iudex regius oder comes
Cibiniensis, anfanqs vom KO'nig eingesetzt, bis Mauhiae Coroinus 1464
den Hermannstddtern das Recht qob, sich den Kdniqsrichier zu uuihlen.
(Vergl. G. Seiuiert : Chl'onol. Tafel der Hermannstddter Plebane, Ober-
beamten und Notare. Arch. des Vel'.I sieb. Landesk. N F. XII 189).
Del' Biirgermeister uiar nun aucli der Finanebeamte del' Hermannstddter
Prooins. Er empfing, verausgabte, uerrechnete sowohl die k. Steuern
derselben. als die sonstigen Ausgaben und Einnahmen; er fiihrte die
Rechnungen, ,die in del' folgenden Publikation. als Siebenrichter- oder
Prouinzialrechnunq erscheinen. Ihr Inhalt erstreckt sich aut' das ge-
sammte inn ere und dussere Leben der Provinz d. i. des Hermannstddter
Gaues, jener acht Stiihle, die, wie oben erortert, seit dem 14. Jahr-
hundert unter dem diplomatischen Namen septern sedes erscheinen ;
auf das einzelne kann hier naturlich. nicht eingegangen ioerden.

Der Hermannstddter Biirqermeister uiar aber zugleich erster
stddtischer Beamter und fiihrte als soldier aucli die Rechnung uber
Einnahmen und Ausgaben der Stadt. In friihern. Zeiten im selben
Band vereiniqt, werden sie spdier qetrenni, bilden aber auch, wo sie
dusserlich. zusammen sind, qesonderte Rechnungen, deren Umtang von
selbst gegeben ist, sie beziehen sich eben auf stddtische Angelegenheiten.

Als dann alle oben ertodhnien. Ansiedlunqen zur staatsrechilichen
dritten. "stiindischen Nation" des Landes, zur "siichsischen Nation,"
zusammenwuchsen, uncrde fiiT die neue Universitiit, die universitas
Saxonum septem . et duarum sedium Saxonicalium ac Brassoviensis
et Bistriciensis et terrae Barza, die Gesammtheit del' Nation, ebenfalls
eine abqesonderte Kasse und Rechnung nO'thig, die uiieder del' Her-
mannstddter Biil'germeister besorqte. Doch ist die dlteste Un iv er sit at s-
r e ch n u n 9 dieser Art erst aus dem J'ahre 1553 uorhanden;
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2. Villikats- ode?' Stadthannen-Rechnungen. Der
Stadthann (villicus)findet sich in Hermannstadt schon im 14.Jahrhumdert
(S. Seuoert . Ver.-Arch. XII, 204f.) Er ist der eigentliche Wirthschafts- -
Beamte de?' Stadt. So lange die Bedurfnisse der Stadt einfach toaren
und die Verhiiltnisse wenig komplizirt, konnte auch der Biirqermeister
die gesammten Geschiifte besorqen: Als sie umfanqreicher ururden,
ioard es nO"thig, fUT dieselben einen eignen Wi?,thschaftsbeamten zu
schaffen, eben den Stadthann (villicus). In fruherer Zeit empfiingt
er die Gelder vom Burqermeister zu einem bestimmten Zweck; da ist
eine besondre Verrechnunq noch nicht nO"thig. Spiiter uerrechnet er ab-
gesondert die speziell stddtischen Einnahmen und Ausgaben; von den
Einnahmen geht ein Theil ouch. da noch durcli die Hdnde des Burger-
meisters; andre wie das Ertrdqniss der Muhlen, der Stadtwage u. dgl.
erhebt er direkt. DeT U1nfang seiner Thiitigkeit ist ein stddtisch-lokaler.
Die VilLikats?'echnungen sind anfangs spii1'lich, dann in uiachsender
Menge bis zum Jahr 1766 uorhanden:

3. 'I'h or h u t r e ch n u n q en: Sie haben sich aus dem 1.5. Jahr-
hundert erhalten. Aus denselben geht heruor, dass zum Zweck der
Thorhut eine besondre Steuer von den Biirqern. eingehoben uncrde,
durch. deren Ertriigniss die Wachen bestritten tourden. Die Rechnungen
fiih?'te wohl ein dazu bestimmier Rathsmann.

4. Bp it al e r e ch n u-nq. Bei dem Wachs«n de?' Stadt sowie
den zunehmenden Instituten zeiqte es sich als nothwendig, fu» jedes
einzelne einen Veruialter, de?' auch die Rechnungen fuh?'te, einzusetzen.
So finden sich iiber Einnahmen und Ausgaben des Spitals die iiltesten
Rechnungsangaben aus den Jahren 1502-5. Weitere 8 sind aus dem
16. Jahrhundert oorhomden, zahlreicher finden sie sich aus dem 17. Jahr-
hundert und erstrecken sich bis 1798.

5. S t eu e r v er z ei ch n i s s e, Aujzeichnung de?'Buchsenschsitzen.
u. a. kleinere mitqetheilte Stiicke bedurfen. einer uieitern. Erklii?'ung
nicht. Nur das eine sei heroorqehoben; dass die Stadt zum Behufe de?'
SteueTeinhebung in 12 ZwO'lftheilegetheilt uiar (duodecimalia); in jedem
Zwo"lftelhob einer die Steuer ein und »errechnete sie dem Burqermeister.

6. Vigesimal- (Zwanzigst-)Rechnungen, Ohne hie?' ein-
zugehn auf eine Geschichte der ZO"lle,sei darauf hingewiesen, dass K.
Matthias im Jahre 1467 ein neues Steuer- und Zollsystem einjiih?,te.
Statt de?' bisheriqen Dreissigst,gebuhr wurde ein Kronzoll einqefuhrt,
der von allen Waa?'en erhobeti uierden sollte, die aus dem Ausland
nach Ungm'n oder umgekehrt qebracht unirden ; de}' Binnenhandel

c
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sollte davon frei sein 1). Dieser Grenzzoll aber behielt doch- trotz der
neuen Benennung Kronzoll die alten Namen: der Zwanzigst oder der
Dreissigst. Von Anfang an sehn wir das Bestreben der Sachsen, die
Pachtung dieser ZO"lleselber zu erhalten~); der Ursachen dazu gab es
viele. Doch trotz der Bemiihung des Biirgermeisters, die Vergabung an
die Stadt zu erreichen, erhielt sie zuerst der Hermannstddter Rathsmann
Georg Hecht 14823). Einige Jahre spiiter (1491) aber ist die Stadt
im Besitz des Pachtes. Der k. Schatemeister und Agramer Bischof
Oswaldus schreibt den Hermanmstddtern. am 30. April 1491, sie solllen,
nachdem die Pachtzeit zu Ende gehe und sie den k. Zwanzigsten schon
iiber 1Jahr in Pacht hatten, den Rest des Pachtschillings an Altemberger
zahlen, der die Stelle eines k. Kdmmerers inne hatte ~). Doch die
Bemiihungen Hecht's, die Stadt daraus zu oerdriinqen. waren von Erfolg,
wenn auch nur von kurzem begleitet; 1492/3 hat er den Zwanzigsten
wieder qepachtet und als 1493 die Hermannstddter ihn auf Verwendung
des Csanader Bischofs u. A. erhalten, geschieht es unter der Bedin.qung,
dass del' bisherige Pdchter Hecht die Nutzung noch 4 Wochen nach
Pfingsten beziehe5). Aber 1493 hat ihn Hermannstadt und Kronstadt
nuf 1 Jahr vom Johannistag (24. Juni) an fiir 7000 Goldgulden ge-
pachtet. Im Falle der Hondelsoerkehr durch Krieg oder anderswie
gesti)rt unirde, will der Ki)nigdie Pachtsumme nachBilligkeit ermdssiqen.6).
So sind Herman;;'stadt und Kronstadt Pdchter geworden, wenn auch
nicht immer ungehindert durch die Vaivoden 7). In den Jahren. 1494
und 1496 iibernehmen sie den siebenbiirgischen Zwanzi,qsten aufs neue 8) ;
1497 haben ihn gemeinschaftlich Hermannstadt, die VII Stiihle, Kronstad:
mit dem Burzenland sowie Bistritz in Pacht, die ihn fiir 7000 .ft. auch
fiir 1498 iibemehmen/'), Es wiederholt sich dies in den folgenden
Jahren. DenErtrag des qesammiea Zolles theilen sie. Die Verrechnungen,
die Verzeichnisse del' ein- und ausgefiihrten Waaren sind, nicht aus
jedem Jahr, aber doch ziemlich zahlreich vorhanden bis 1624 und
dann von 1666-1692 (iiber den Dreissiqsten).

Die Grundsdize, nach denen die einzelnen Stiicke bearbeitet wurden
- einige Unqleichheiten in del' Ausfiihrung werden schon um des
"Anfangs" willen auf billige Entschuldigung hoffen diirfen - sind im
wesentlichen die von We i z sack er, in den deutschen Reichstagsakten

1) Die hier citirten Urkunde« im Hermann8tadte1' und sdch», Nationla1'chiv.
Il, 263. Vergl. Kovachich: ve8tigia eomitiorum. 372 und suppl. ad vest. Il, 182.

11) Ill, 188. (17. Febr. 1470). 3) V, 1169. 4) u, 494.
5) Ill, 85. u, 526. 6) Il, 528. 7) Il, 629. Ill, 108.
8) u, 557, 594. 9) Il, 598, 605, 626.
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aufgestellten. Nach der Ueberschrift, welche Charakter und Inhalt des
Stiickes kurz bezeichnet, ist jeder Nummer eine Beschreibunq des StUckes
vorqesetzt. Die Abkurzungen sind aufgelO"stuiorden, zweifelhafte Auf-
losungen durch Kursive gekennzeichnet. Von der' vollstandigen Aujlo'sung
ist nur bei haufig wiederkehrenden Ausdriicken. abgegangen worden
wie bei floreni, denarii, lothones u: a., wofur' flor., den., loth. u. a.
qesetzt wurde. Kursive Schrift wird fur Alles - mit Ausnahme zweifel-
loser Aujlo'sungen - qebrauclu, was Zusatz der Herausqeber ist, also
fur Vorwort, Einleitung, Ueberschriften; Beschreibunqen, fur die Noten
am Rande und unier dem Text, soweit sie nicht Textesstellen enthalten,
dann fur die Theile des Index unit Gloesars, welche nicht dem Text
entnommen sind. Wo Worte oder Buchstaben im Original aueqeblieben.
oder falsch sind, da ist die Verbesserunq und der Zusatz der Heraus-
geber ebenjalls kursiv gedruckt; ausserdem sind Lsicken: des Originals
durch eckiqe Klammern. bezeichnet, je nach der Grdsse derselbeti
enger oder uieiter, die Erganzungen der Lucken sind ebenfalls in
eckiqe Klammern eingeschlossen. Unleserliche Stellen sind durch Punkte
anqedeutet, im Verluiltniss zu deren Ausdehnung mehr oder weniger
zahlreich. Je 3 Punkte bezeichnen Auslassungen der Herausqeber.
Schreibfehler des Originals sind im Text »erbessert ioorden, doch ist
die ursprungliche Schreibart in den Noten unier dem Text angegeben.
Der lat. Text ist in moderner Orthographie gedruckt, nur bei Eiqennamen
und bei Adjektiven, die von denselben abgeleitet sind, ist buchstdbliche
Wiederqabe beibehalten uiorden, doch sind auch hiebei die Endungen

modernisirt wiedergegeben (also z. B. Catharinae nicht Catharine). Fur
die deutschen. Texte, sowie die WO?'te, die aus einer andemi als der
lateinischen und deutschen. Sprache entnommen sind (magyar., ronuin.)
ist eine buchstabliche Wiederqabe erstrebt, jedoch so, dass die Majuskel
auf die Wor'te am Anfang der Absatze und auf Personen-, Orts- und
Volksnamen, sowie auf die von denselben abgeleiteten Adjektiva, be-
schrankt wurde, eine Beechrdnkunq, die wie oben eruuihnt auch fur
den lat. Text massgebend war. Die Entscheidung, ob ein Wort, besonders
die Bezeichnung des Gewerbes, Personenname sei oder nicht, ist oft
mit Sicherhei: qradezic unmoqlich: Als Reqel ist festgehalten uiorden,
alle Bezeichnungen von Personen als Eigennamen zu behandeln, also
mit Anwendung der Majuskel zu drucken, wenn sich nicht zweifellos
das Gegentheil erkenmen liess.

Die chronologischen Daten sind, mit Ausnahme der Daten in
jenen Stucken, die, weil das Original undatirt und auch andrer genauer
Anhaltspunkte entbebrend, nicht zuverliissig in ein bestimmtes Jahr
!Jesetztwerden konnten, aufgelo'st und an den Rand beiqesetzt w orden.



Statt de?' rdmischen. Zahlzeichen uierden die arabischen qebraucht,
doch urird die Art der in jedem einzelnen Stuck vorkommenden Zahl-
zeichen in de?'Beschreilninq angegeben; Ausnahmen sind in den Noten
bemerkt, von S. 271 angefangen durch ein beigesetztes * hervorqeboben
worden. Eine Auswahl aus den in den Oriqinalen. vorkommenden
riimischen. und arabischen Zahlzeichen ist auf 2 Tafeln im Anhang
(Taf. 8 u. 9) beigegeben uiorden.

Die Wasserzeichen sind auf 7 Tafeln, ebenfalls im Anhang,
(Taf, 1-7) mitgetheilt und unrd bei jedem Stuck, wo sie vorkommen,
auf dieselben verwiesen.

Index und Glosear bilden den Schluss. Das Ziel derselben war,
die Benuteunq der Publilcation mO"glichstzu erleichtern. Wer die Schwie-
riqkeiten. solcher Arbeiten kennt, wird den Wunsch gewiss nicht unbillig
finden, es sei auch auf diese Arbeit anzuioenden; was ein Meiste?' wie
Lexer, (in den Chroniken. del' deutschen Stddte, Nurnbe?'g I B. Vor-
bemerkunq zum Glossar, S. 477), in einer ungleich gunstige?'n Lage
als die Bearbeiter dieser Rechnungen, jUl' seine Arbei: erbittet : .Dass
bei einer solchen Auswahl das individuelle Ermessen die oft scluoer
zu ziehende Grenze von Auf- und Nichtaufnehmen der Worte manchmal
nicht get?'o,t!en,manches ubersehen, andres minder wichtiges aufgenommen
hat, unrd man eben so nachsichtig entschuldigen wie den Umstand, dass
es bei den vorhandnen Hilfsmuteln, die nul' zu oft nicht ausreichten,
nicht immer gelingen konnte, die Bedeutunq eines Wortes qenau. fest-
zustellen. Bei luiufiqer uorkommeuden. Worten ururden nur einiqe Beleg-
stellen anqefiihrt, alle aber bei den seltnern."

Die Publikation enthiilt, wie oben eruidhni, einige n i ch t d a t i r t e
S tuck e; die von den Bearbeitern vO?'genommeneDatirunq bedarf fur
jeden einzelnen Fall einer lcurzen Rechtfertigung. Da Schrift und
Papier bei allen solchen Datirunqen massgebend sind, uriederholen wir
nicht bei jedem Stuck, dass beides immer mit ein Grund war fur die
Fixirung de?' Zeit.

1. Nro.L. Stadthannenrechnung aus d er 2. H iilfte
des 14. Fah rh u n d er t s. (Vergl. G. Seioert im Ver.-ATch. N. F. Xl.
S. 413, 424). Massgebend fur die angesetzte Zeit sind besorulers die
in der Rechnung uorkommenden Nomen. Pet r us P fa f fen hen nil
(S.l) ist aus den Jahren 1372-86 bezeugt. Fr. Muller in den -deutschen
Sprachdenkmdlern. S. 26, 28, 29 [uhrt ihn fur die Jahre 1372, 1378,
1386 an. Die Urkunden im Herm. und Nat. Archiv L 38 bezeugen
ihn fur 1378 und L 47 fur 1386. (Vergl. Ver.-Arch. N. F. XL S.337,
419. X. S. 322.) Auch del' andre Name P a u 1u s se rip tor N e u-
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ID e is t er (S. 2) ist aus derselben Zeit bezeugt, bei Muller a. a. O.
S. 31 und 43 fur die Jahre 1397 und 1419 und urkundlich im Herm.
und Nat. Archiv 1. 68 fur 1393, I 71 fur 1397, u. 86 fur 1405.
(Vergl. Ver.-Arch. N. F. XI 340, 424).

2. Nr. 2. Stadth annenamtsre chnung um 1400. In den
Anfang des 15. Jahrh. weisen zutuichst die Namen: Jacobus filius
proconsulis (S.3) wird bei Muller S.43 im Jahr·1419 Jacob des alden
purgermeysters sun eruidhni (VeT.-Arch. XI S. 435); ebenda S. 44
Joh. Murator, in unserem Stuck (S.4) Joh. Murer. Jacobus condam
proconsul erscheini in den Urkunden des Herm. und Nat.-AJ'ch. uon
1406 II 87-90, 92, 93. Jacobus filius consulis 1433 n. 67, 1435
II [)9, 100. Doch ist die Datirung Seuoerts (Ver.-Arch. N. F. XI, 42,5)
auf das Jahr 1413 fast unzwe{felhaft richtig. Es heisst nl'imlich S. 6:
sabbato in vigilia circumcisionis domini etc., wornach also del' 1. Januar
auf einen Sonntag fallen muss. .Ausserdem. geht aus den Zahlungs-
terminen, die meist wiichentlich, am Sonnabend aufeinanderfolqen, heroor,
dass die vigilia paschae acht Tage uor die vigilia Philippi et Jacobi
fallt, (wo ubrigens einmal del' Sonntag statt des Sonnabends steht),
ebenso dass del' Sonnabend post Urbani acht Tage uor den Sonnabend
post ascensionis Christi fallt, dass die vigilia trinitatis auf Sonnabend,
acli; Tage V01' Johannis den Taufer fallt u. s. w. Das heist: die
Datirungen weisen auf ein Jahr um 1400, in dem Ostern aufden
23; April fallt. Das ist del' Fall 1413 und 1424; aber nur 1413 ist
der 1. Januar ein Sonntag. Es ist demnach die Abfassung von N1'o. 2
in das Jahr 1413 zu setzen.

3. N1'. 4. H. Register iih nl t ch en. lnhalts wie G (ube1'
eine Steuer). Das Stuck ist zum Jabr 1468 gesetzt ioorden, weil die
darin genannten villici: Hans Gerlach, Georg They, Georg Groo, Thong
Henczmann eben als Hannen der hier aujgefuhrten Orte von Klein-
Scheuern, Hamersdorf', Burgberg, Gross-Scheuern erscheinen in Stucken,
welche bestimmt aus dem Jahr 1468 sind, und weil uieiter die Zahl
der Hiiuser (Hausunrthe) nul' wenig von den fur 1468 angegebnen ab-
weicht (S. Nr. 4, E, G).

4. Nr.5. Her m a-nn s t d dt er St eu er r eq ie t er aus d er
2. Hiilf t e des 15. J'ah.r h u n der t s. Ein Vergleich der Namen mit
den in Nr. 6 rriitgetheiltenfuhrt auf die Zeit um 1470-80.

5. N« 22. Bruchstiicke von St e u e r v-er z e i ch n i s s e n
a u s del' Z e it u m 1500. Auch bei der Datirung dieses Stiickee
war del' Vergleich del' Nomen massgebend fur die Zeitbestimmung.
Ebenso wie i«
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·6. Nr.4:3. C. Br u ch s t ii ck e von Steuerverzeichnissen
a u s del' Zeit u m 1.500. (Ve?'gl. mit NI'. 16).

7. Nr. 4:3. A. Aufzeichnungen ii b e r den Kauf von
Sessionen in Rawasch aus de?' 2. Hiilf t e des 15. Ja h r-
h un de r t s. Bei diesem kurzen Stuck konnten gleichfalls nul' die Namen
Anhaltspunkte zur Datirunq qeben. Ein. GeOl'gius Zabo (Sartor) er-
scheint 1469 als iuratus Oibiniensis (VeT.-Arch. XII S. 249), 1495
als magister civium (Ebenda S. 256), doch kommt diesel' Name oft
uor. Eine Urkunde von 1509, die uns aber erst nach dem Drucke
bekannt wurde, (im Herm. und Nat. ATCh.), Reschner : Diplomatarium
X. :315 beweist jedoch, dass das Stuck in das Jahr 1509 fallt. In
diesem Jahre kauft die Hermannstddter Kirch» Sessionen in Rawasch
(Roosch) um 100 jl.

8. NT. 2.5. He r m a n n s tii dt er St a d t h a n n esir e ch n u n q
a u s de m J a h r e 150:3 bet i t e It L ant g e s ch eft. Es ist das gTiisste
undatirte Stuck de?' Pubtikation, doch ldsst sich glucklicheT Weise das
Jahr del' Abfassung ganz qenai» bestimmen: es ist 1.50:3. De?' ausschlag-
qebende Posten ist (S. :379): Item donnarstag nach assumptionis virgin is
Mariae (17. AugJ dern kwnigclichen potten als Kyssilyczky der dy pot-
schaft hat pracht der ffreyden de r j u n g e r kw n i g en y r g e -
bur t . .. Nun ururde in den Jahren um 1500, auf welche die Schrift
weist, nu?' dem Kiinig Wladislaus eine Tochter geboren, Anna, die spdtere
Gattin Ferdinands von Oesterreich, und zuiar am 2:3. Juli 1.50:3. Auf·
diesesJahT:150:3aber zeigt uieiter das oftere Vorkommen des Bu?'germeiste?'s
Jakob (S. :37:3, :375, :379, :381, :38:3). Es ist Jakob Mydwesser, del' in
jenem Jahr das Amt bekleidet (s. unten). Er ist nach den Angaben
des'lantgescheft ifter in Ofen (S. :362, :381, :384), so vom Sept. bis Nov.,
in welcher Zeit Hans Wal seine Stelle »ertriu. Laut Urkunde von 150:3
(im Berm. und Nat. ArchJ ist er thatsachlich am 3. Sept. jenes Jahres
in Ofen.

Weite1'empfangt Paul Tomori vom Stellcertreter des Biirqermeistere
1200 jl. als Abzahlung an del' den Sachsen aufgelegten Taxe von 18000 jl.
Nach Urk. vom :3. Sept. 1503 ist diesel' auf des Thesaurarius Befehl
nach Siebenbul'gen .gegangen, um den Sachsen eine neue Taxe aufzulegen.

Auch de?'folgende Posten (S.380), als del' kwnixrichter vnd
del' gelassen purgermester Hans Wal vnd her Meehel statschriber
seyn geczogen c z w de m new e n p y s eh 0 ff c z w We is s e n pur g ...
deutet auf dasselbe Jahr ; denn 1.50:3 erhielt jene WUTde Nicolaus de
Backka (Batka), del' von Neutra nach Weissenburg kam (Szeredai :
series ... episcoporum: A. Carolinae 1790. S.179).
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Die Erwahnung Hans (Joh. Lulai) als Kammerqrafen. (S . .'377),
die Briefe wegen des Freisalzes (S . .'38.'3),die Angelegenheit "der vou
Newerstat" (S. 368), das Alles stimmt uberein mit den urkundlichen
Nachrichten von 1503.

Schwieriger als die Dati1'ung ist die andre Fraqe : uier hat die
Rechnung gefuhrt ~ Zundchst keinesfalls der Stadthann, welcher Titel
bier nur beibehalten wurde, weil das Stuck bisher als Stadthannen-
Rechnung galt. Der Stadthann als etddtischer Rechnungsbeamte konnte
nicht "lantgesehefte" d. i. Angelegenheiten der Hermannsuidter Prooinz
besorgen; m' luitte nicht geschrieben (S. 379): dem honnen hab yeh
gegeben; (S. 374): Item Bwrey Petter hat geffurt her Hans Wal
vnd ander herrn als . . . den honnen. Dem Inhalt nach ist das Stuck
eine Burgermeisterrechnung; denn der Burgermeister besorgte als oberster
Finanzbeamter der Provi'!i'z die lantgesehefte, von denen hier oft die
Rede ist (vgl. S. 382, 383). Ein sprechender Posten ist (S. 381): Item
Hans Herber von Oben doreh das sehriben her Jaeobs purger mester
hab yeh Hans Wal gelassen purgermaster ... gegeben.
Daraus geht heruor : Jacob der Biirqermeister ist in Ofen, sein Stell-
uertreter Hans Wal (Siehe auch S. 384) gibt auf Anweisung des ab-
wesenden Biirqermeisters Geld aus und schreibt den Posten selber ein:
hab yeh . . . gegeben. Die ganze Rechnung aber riihrt nicht von seiner
Hand her, auch nicht von der des Biirqermeisters. Beweise dafii»: die
Posten (S. 374): Item Bwrey Peter hat, gefl'urt her Hans Wal vnd
ander herrn als Hans Seheltmaeher, den kamergraben vnd den
honnen; (S. 373): Item del' kwnigsriehters seyn wagen hat gefurt
meyn herren ... als her Hans Wal ... ; (S. 371): Item noeh
willen vnd vorlassen me y n e she r r n hab yeh ... gegeben; (S. 369):
Item del' her del' kwnigsriehter vnd and e r m ay n er her e n seyn
geezogen. Das angefuh1·te beweist zugleich, dass del' Schreiber ein
unterqeordneter Beamter gewesen sein muss. Del' Stadtschreiber war es
nicht, der spdter die Rechnungen qeschrieben, denn es heisst (S . .'362):
Item her Meehel stadtsehriber hab yeh gegeben.·

Das Resultat stellt sich demnach als folqendes heraus: die Rechnung
ist eine Biirqermeisterrechnunq von 1503, qeschrieben von einem unier-
qeordneien Beamten, del' aber im Auftrag des Biirqermeisters handelte,
bis auf einzelne Posten (wie S. 381), von denen ubriqens der eine (An-
merkunq 695. S. 381) gestrichen ist, die Hans Wal selber geschrieben.

Mit Beziehung auf die Be a m ten der Univel'sitat del' VII Stuhle
und der Stadt Hermannstadt ueruieisen. wir bis 1499 auf G. Seiuiert:
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Chronoloqische Tafel der Hermannstddter Plebane, Oberbeamten. und
Notare (VeT.-A1'ch. N. F. XII S. 189 f). Von 1/500 an uiaren :

Bii1'geTmeister:
1500-1503 Jacobus Medwischer (Schneider, Szabo, Sartor) S. 383. ~

J. Seivert: Kurze Gesch. der Provinzialbiirqermeister von Hermarm-
stadt. 1792. S.16. Resclmer: Diplomatarium 11, 433.
Petrus Rudcbin locumtenens S. 302.

1504 Joh. Agnethler (Agatha) VeT.-Arch. Xv. S.240. Joh. Sche1t-
macber locumtenens S. 412. Reschner 1, 258.

1505 Jacobus Medwiscber S. 445.
1506-7 Paulus Remser alias Horvath S. 444,451. Job. Agatha locum-

tenens S. 475.
1508-9 Job. WaI (Olaz) S.316, 492, .541, .5.55.
1510-12 Job. AgnethIer (Agatha., Lang) J.Seivert S.17.
1513 MichaelArmbruster, Heschner: Diplomat. IX, 503.. J. Seiuert S. 21.
1514-16 Jacobus Medwiscber S.583. Ver.-Arch. X. S.317.

KijnigsTichter:
1500-1506 Laurentius Hahn (Kakas) S. 442. Ve1'.-Arch. X. S.• '318;

Xv. S. 240. Reschner: Diplomatariurn IV, 167.
1507-1516 Joh. LuIai S.329,533,541. J.Seivertim Ung1'.Mag. IJ.S.299.

St uh l s r i ch t e r r
1501 Job. Wa1 S.310.
1504 Joh. Lu1ai. o-). in Reschner: Diplomatarium 1, 258. IV, 167.
1506 Joh. Lulai S. 444.
1507 Mich. Altemberger S. 4.59, 464.
1509-10 Petrus wsur S. 546, .547.

Vi llicus:
1501 Caspar Waysz S.338.
1504 Joh. Wa1 S. 415. Reschner: IV, 167.
1505 Petrus wsur S.332.
1506 Job. WaI S.446.
1507 u. 1508 Petrus wau S. 475, 497.

S t a d t s chr e ib er:
1503 Michae1 S. 362, 363.
1506 Michael S. 437.
1507 Anthonius S. 329.
1508 Mag. Johannes S. 313.
1511 Johannes Hecbt S.565.
1514 Michae1 A1temberger Reschmer : VIII, 394.

Wenn die Jahre 1500-1516 im Hermannstddter und National-
Archiv vollstiindig geordnet sein werden, uierden sich die Liicken in
diesen Listen wohl noch ausfiillen lassen.

1) Die Seitenzahlen ohne ndhere Angabe cenoeiee« aut die »orlieqende
fublikation.


