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DK 929 : 930.2; : (43-2.187) 

Genealogisdtes Portrat einer Stadt: 

Na um burg 

Von 

t Erich Wentscher 

Naumburg an der Saale (N') entstand um 1000 als neues Machtzentrum 
der ekkehardinischen Markgrafen von MeiBen. die etwa damals ihren bis
herigen Stammsitz im benachbarten GroBjena verlieBen und nach ihrer ,,Neuen 
Burg" am Steilhang einer Terrasse des Saaletals iibersiedelten. Sie flankierten 

,, ><· di~~~- I1e'!<~~_B1J_~~s!~~-~~~ ... i111./~sir~~~n. g~r~ d~s. R.e~ew.~~nwl:;is.J:~t :S-_t,_ .. Geerr~~-- ,,, .... ~-, >=-'-"'<_.· .,.,. .-•..• 
. . nM inrer n~Uen -C:.TraBiege, v1efie1cht auch schon Im Suden durdi die Propste1 

St. Moritz, die spater als Augustiner-Chorherrenstift deutlich wird. Der in 
Zeitz bedrohte Bischofssitz des 968 gestifteten Bistums Zeitz, dem die Nawn-
burg kirchlich zugehorte, ,wurde Ende 1028 sicherungshalber nach N' verlegt, 
wo das reiche Eigengut der erloschenden Ekkehardiner der Kirche als Schenkung 
zufiel. Die ,.Neue Burg" der Markgrafen wurde nun Residenz der Bischofe, 
und N' wurde kultisches Zentrum und geistliche Hauptstadt des mmmehrigen 
,,Bis turns N "'. Aus ·dem Ortswechsel ergaben sich fiir N ' sofort: der Baubeginn 
des Doms St. Peter und Paul sowie die Bildung des neuen N'er Domkapitels ; 
Zeitz hatte seit 1032 nur noch ein Kollegiatstift, und dies Nebeneinander der 
beiden Kapitel in N' und Zeitz blieb auch dann noch fortbestehen, als die 
Bischofe 1286 ihren Hauptsitz nach Zeitz zuriickverlegen konnten und ihre 
N'er Residenz den N'er Dompropsten als Propstei einraumten. 

Von der beengten Domansiedlung, die als geistliche Immunitat bald ,,emu
nitas" oder ,.Freiheit" (,,Herrenfreiheit") hieB und vom Domkapitel an Stelle 
eines kommunalen Rats verwaltet wurde, setzte sich bei gesteigertem Markt
und Wirtschaftsleben ostwarts die jiingere Ratsstadt ab: um den rechtwinkelig 
abgesteckten Markt und die Stadtpfarrkirche St. Wenzel ein planmaBigeres 
System von 5' zu den gleichnamigen Stadttoren fiihrenden AusfallstraBen 
(Herren-, Salz-, Wenzels-, Jakobs-, MarienstraBe) und von schmaleren Ver
bindungsgassen. Hier in der Ratsstadt und im bevolkerungsreichsten St. Wen
zels-Sprengel sammel~en sich die eigentlich ,,biirgerlichen", die handlerischen 
und gewerblichen Krafte N's, das dank glanzender Lage im FernstraBennetz 
(seit 1846 auch im Bahnverkehr) schnell eine volkreiche Wirtschaftsposition 
erwarb (Waid, Bier, Weinbau) und die zentrale Bedeutilng seiner jahrlichen 
Peter-Pauls-Messe (Ende Juni) erst im 17. Jh. verlor. 
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Die fiir N' friih spilrbare, dramatisch bewegte Refonnationszeit lieB mit 
der Aufhebung der beiden Kloster noch zwei Vorstiidte entstehn. Die Ratsstadt 
kaufte vom kurfilrstlichen Landesherm das Kloster~ und Vorwerksgelande von 
St. Moritz und entwickelte darauf die ,,Ratsvorstadt" unter Grundherrlidtkeit 
und· Gerichtsbarkeit des Rats, wahrend alles bauliche Zubehor des friiheren 
Georgenklosters zum kurfiirstlichen Klosteramt geschlagen und .Amtsvorstadt" 
genannt wurde. So ergab sich bis nach 1 BOO das komplizierte Bild, dal3 die 
Gesamtstadt N' a us folgenden, nach Kommunal- und Polizei-Verwaltung sowie 
Gerichtsbarkeit streng getrennten Kommunen bestand: der fiir sich ummauerten 
Rats st a d t, der gleichfalls filr sich ummauerten domkapitularischen Frei
h e it (mit Herren-, Othmars-, Hospital-, Georgen- und Neutor), der untenn 
Dompropst stehenden D o m p r o p s t e i - V o r s t a d t , der R a t s v o r -
st ad t unterm Rat, der Amt s v ors tad t St. Georgen untenn Amt und 
einigen, in der Ratsvorstadt gelegenen Pf or t eh 6 fe n unter der nahen 
Landesschule Pforte. Der einheitliche ZusammenschluB begann dann 1816 mit 
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der Vereinheitlichung der Gerichtsbarkeit unterm hier errichteten kgl. Landund Stadt-Gericht und war bis 18 34 auch kommunalpolitisch abgeschlossen. 
Die Lutherzeit bewirkte aber auch, dal3 die politische Fiihrung der Stadtgeschicke vom Bischof an den Territorialfiirsten, vom geistlichen an den weltlichen Landesherm iiberging. Dieser, der Kurfiirst von Sachsen (Staatszentrale: Dresden), beendete nach dem Tod des let:zten Bischofs (1564) nicht nur den alten Machtkampf um die ratsstadtische Gerichtsbarkeit, die er dem Rat in Erbpacht gab; er setzte auch an Stelle des Bischofs ·einen weltlichen Administrator seines Hauses ein und betrieb mit der Fortsetzung und Verscharfung dieses Verfahrens das allmahliche Aufgehen des hochstiftischen Territoriums im Territorium Kursachsen. Die Episode eines vom Kurhaus selbstiindig abgezweigten Herzogtums Sachsen-Zeitz ab 1657 (mit Zeitz als Hauptstadt und N' als zeitweiliger Barock-Residenz) lenkte nach dem baldigen Erloschen dieser Nebenlinie in nur noch festere kursachsische Eingliederung zuriick (1726). Die immer blassere Existcnz des Stiftsgebiets blieb bereits unerwahnt und unbeachtet, als 1815 zufolge des Wiener Friedens auch dieses Gebiet an Preul3en fiel; die Aufgaben der letzten Zeitzer Stiftbehorden (Stiftsregierung, Stiftskonsistorium, Stiftskammer) fielen lautlos den preul3ischen Staatsbehorden zu. und N' (mit damals 8700 Einwohnern) wurde Kreisstadt innerhalb der neugebildeten Provinz Sachsen (mit Magdeburg als Hauptstadt und Sitz des neuen Provinzialarchivs) und bekam das spa~er einzige Oberlanqe~_ge~i.,<tit~g!~ J?lo.'>'..!llz._ ~ __ 'Aus·derfriiheren'Btsch't>f? t111cl'B.aude!sstadt .. wurde eine industrieftefgeliliebene Behorden- und planmal3ig gepflegte Wohnstadt mit ruhiger, bis 194 5 stetiger W achstumskurve. 

Zu den Einzelfragen gibt es ein reiches, weit verstreutes Schrifttum. Die gefalligste Zusammenfassung der ganzen Stadtgeschichte liegt vor mit: Ernst Borkowsky, N'. Eine Geschichte deutschen Biirgertums 1028 bis 1928. Jena 1928 (rcich und gut bebildert). 
Einzelne Epochen wurden besonders erfa6t von : 

Ernst Hoffmann. N' im Zeitalter der R e f o rm a ti o n (Leipzlger Studien aus dem Gebiet der Geschichte VII, 1 ), Leipzig 1901 (S. 164-173 Anhang: .Uber die Verwaltung der hohen Gerichtsbarkeit in N' seit dem 12. Jhdt. •), 
E. Borkowsky, Die Schweden, Erlebnisse einer kursachsischen Stadt im D r e i S i g -j a .hr i gen Kriege, Querfurt 1932, 
K. Jex, Die Stadt N' im 7 j Ii hr i gen Kr I e g e, N' 1873, K. Schoppe, N' in der Franz o sen z e it, N' 1913. N' Im Revolutionsjahr 1 8 4 8, N' 19i8. 

Alie stadtgesch:ichtliche Arbeit wurde begiinstigt durch reichlich erhaltenc Archivalien, die nur zum geringen T eil an die staatlichen Archive in Magdeburg, Dresden und Weimar entfremdet sind und vorwiegend in N' ruhen. Dabei haben .. Freiheit" und ,.Ratsstadt" zwei bis heute gesonderte Archive entwickelt: Domstifts- und Stadtarchiv. 
Das Domstift ' (Domplatz 16/17; dabei die Bibliotheken des Domstifts und des friiheren Domgymnasiums) verwahrt die wichtigsten (1286 nicht mit den Bischofen nach Zeit:z zuriickgekehrten) Dokumente des Hochstifts sowie das bei Domkapitel und Dompropstei erwachsene Archivgut. Die · 111 8 vor-

1 E. Wentscher, Das Domstift N'. in : Arc:hivalische Zs .• 46. Bd., Miindien 1950, S. 223-226, 
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handenen Ur k u n den (aus dem Zeitraum 976---1789) werden erganzt 
durch eine Reihe buchfonniger Sammlungen von beglaubigten Kopien (Ko -
p i a I b il c h e r n). Beide, Originale wie Kopien, wurden in 1903 handschrift
lichen R e g e s t e n knapper zusammengefaBt und durch eine alphabetische 
K a r t e i aller Orts- und Personennamen noch leichter erschlossen. Sie liefer
ten den weit vorherrschenden Stoff fur das von Felix Rosenfeld bearbeitete 
,, Ur k u n den bu ch des Hochstifts N', Tei! 1 (967-1207)", Magdeburg 
1925 (Geschichtsquellen, Neue Reihe 1 ). 

Der Bestand an A k t en reicht nur vereinzelt iiber einen freiheitischen 
Brand von 1532 zuriick; besonders ist das alteste Mort u o Io g i um 
(T otengedenkbuch) der N' er Kirche von 1515 entstanden. Das vorhandene 
Akten-Repertorium verzeichnet im 1. Tei! die Akten des Dom k a pit e Is : 
dabei Lehns- und Vererbungssachen (die weit ins Land hinaus greifen), Hand
werks- und Gewerbesachen (aus Stiftsgebiet, Stadt und besonders aus frei
heitischen Innungen), NiederschHige aus der domkapitularischen Rechtsprechung 
auf der Freiheit (mit einem Malefizbuch 1565/78, speziellen ProzeBakten 
1575 ff.; vereinzelt erhaltene Handelsbilcher der Freiheit aus dem 18. Jh. im 
Landeshauptarchiv Magdeburg) und endlich Zins-, Zehnt- und Lehnregister 
1420 ff., die wieder im weiten landlichen Umkreis die Pflichtigen erfassen. 
Die S i t z u n g s p r o t o k o 11 e des Domkapitels liegen in 70 starken Leder-

'°bilr~d~f'('mit' 2 ~one!errt'pet tori en, Deifage-ii>t~) -au-i ·, }e-r;vZti-tr.nurr.l 5-S0'-~. 9-~4--· :<·. ' ·"'? 

vor und iiberliefern alles Verhandelte. 
Die freiheitischen Untertanen des Kapitel~~ ~rde~·bei ihrer Niederlassung 

nicht ,.Burger", sondern .. Nachbarn". Sie leisteten unter hilrgerrechtsahnlichen 
Bedingungen einen .. Nachbameid" . Eidesleistung und Aufnahme erscheinen 
in den Sitzungsprotokollen des Kapitels. Auch ist ein besonders gefiihrtes 
Eid bu ch erhalten (,,Eyd-Buch derer neuen Nachtbaren Item des Brau
gesindes") mit den Eidesformeln und mit den jahrlichen Zugangen an neu 
vereidigten Nachbarn, Braumeistern, Dorrern und Brauknechten: hinsichtlich 
der Nachbarn also eine geschlossene Niederlassungs-Matrikel der Freiheit, die 
seit 1446 mit einigen Liicken vorliegt und seit 15 64 auch meist die Herkunfts
orte nennt (z. B. 20. 7. 1570: ,,Bastian Schlatheim von Ebingen im wirtenberger 
lande"). Die bei der Aufnahme Fremder vorzulegenden Ge bur ts brief e 
wurden anscheinend nicht einbehalten, haben sich jedenfalls nicht erhalten. 
Dagegen wurde die Aussteilung domkapitularischer Geburtsbriefe an abwan
dernde Freiheiter jeweils bei den Sitzungen protokolliert, und die Konzepte 
dieser ausgestellten Geburtszeugnisse wurden zeitweilig auch in besonderen 
Sammlungen zusammengefaBt und liegen in gekilrzter Form veroffentlicht vor: 

Br. Kaiser, Geburtsbriefe des 16. Jh. Im Archiv des N "er Domstifts: N'er Heimat 1939, 

Nr. 16, 
E. Wentscher, Geburtsbrief-EntwUrfe des N"er Domkapitels im 17. Jahrhundert: Genea

logie u. Heraldik, l, 19i9, S. Hl-H7, 
ders., Geburtsbrief-EntwUrfe des N'er Domkapitels 1681-171S: Ebd. 2, 19SO, S. Hl 

bis H2, 1H-1S6, lH-176. 

Neben dem Eidbuch als Zugangsliste sind Bestandslisten der Freiheiter 
mehrfach vorhanden ; drei davon wurden von Fr. Hoppe im 1. Heft seiner 
.. Bausteine zur N 'er Sipp¢nkunde" (N' 1938) nachlassig veroffentlicht. Dabei 
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stammen seine ,.Hausbesitzer der Domfreiheit 1546/47« (S. 11-14) aus einer Veranlagung zur Defensions-Sondersteuer im Schmalkaldischen Krieg (Domstiftsarchiv X 4), seine ,.Biirger (71] der Domfreiheit im Jahre 1596" (S. 14-21, mit I. den Nachbam, II. den Nach.bam ohne Eigenhaus und III. den blo6en Hausgenossen) aus einer Sammlung von Einwohnerverzeichnissen (ebd. XVIII 14), denen er drittens auch. seine ,.Biirger der Domstadt und ihre wirtsch.aftliche Lage um 1750" (S. 23-31) mit irriger Bestimmung der heutigen Hausnummern entnahm: eine aufschluBreiche, rich.rig auf 17 60 datierte steuertechnisch.e Aufnahme aller freiheitisch.en Hauswirte mit ihren Grundstiicks-, Vermogens- und Erwerbsverhaltnissen. Alle diese Listen sind gegliedert nach· den Vierteln der Freiheit (Othmars-, Herren-, Steineme Brunnen- und Windmiihlenviertel). 
Der 2. Teil des domstiftischen Repertoriums gilt den Akten der Dom -props t e i. Auch. bier greifen Lehn- und Erbzinssach.en, Verpach.tungen und Vererbungen und besonders die Akten der Dompropsteigerich.te weit in die landliche Umgebung und in ihr Volkstum iiber. Vor allem fiir die Stadt 0 s t e r f e I d , ihren Rat, Rech.tsprechung, Kirch.e, Innungen usw., sammelte sich bei der Dompropstei ein reicher, seit 1513 datierter Aktenapparat, der fiir die Osterfelder Personenforsch.ung alle Auskiinfte eines geschlossenen Stadtarchivs zu geben vermag. Das vom Dompropst Johann v. Loser auf Pretzsch. 15 9 s vollendete E r b b u c h der Dompropstei weist alle Zins- und Abgabepflich.tigen in 38 Dor:f~m un,9. St~.dt~n pamentlidt nafh ur.>d wnrae "Dt1 Fr H"!'P~· ~ ~irider Zeifuri'gsbeilage" ,.N'er Heimat" (1938; Nr. 14) unl:ulanglich ausgewertet (und ist seitdem verscbwunden). 

Das Domstiftsarch.iv ist also fiir Forschungen bedeutsam, die innerhalb N's besonders die ,,Freiheit", auBerhalb N 's besonders die grundherrschaftlich.e Sphare des Domkapitels und dcr Dompropstei beriihren. Weiter ist bier aller wesentlicher Stoff zur stiftisch.en Personengeschich.te zu erwarten, wobei fiir die wichtigeren Gruppen bereits gedruckte Listen zur Verfiigung stehen. 'Den Stoff fiir die ersten 20 Bi s ch of e (von Hugo I. bis Bruno, 968-1304) verarbeitete Karl Peter Lepsius •in seiner ,,Geschich.te der Bischofe des Hochstifts N"', 1. T eil, N' 184 6; fiir andere und besonders fiir die letzten Bischofsgestalten der Reformationszeit liegen auch Einzelschriften vor •. Der Domschul-Konrektor M. Christian Heinrich Braun (1742-1803) lieB iiber die Prop s t e seine ,.Historisch-diplomatische Nachricht von den N'ischen Domprobsten" erscheinen (N' 1791 und 1795) •, iiber die Inhaber der dritten stiftischen Wiirde (Dechant en) seine ,.Reihe der Domdechante bei dem hohen Stifte N'" (1796) und iiber die Baumeister und Verwalter der sogenannten Stiftsfabrik (Bauamt) seine Schrift ,,de Numburgensis Fabricae magistris" (1768). 

• 1775-1853, Landrat und Oberbiirgermeister; Familiengesdlichtliches, in: Bernhard Lepsius, Das Haus Leps i us, Berlin 1933. 
a z. B. : Jansen, Julius (v on) Pf 1 u g, Halle 1864; Hans Stille, Nikolaus v on Ams do r f, sein Leben bis 1542, Zeulenroda 1937; Otto Lerche, Amsdorff und Melanchthon, Berlin 1937; Paul Brathc, Das Geschlecht des Nikolaus von Amsdorf: Arcbiv f. Sippenf., 1944. s. 113-115. 
• Ein liberfeilter Neudruck auch in den .Beitragen zur Grsdtichte und Statistik Sachsrn1", Dresden 1794, S. 213-232, 308-324, 384--394. 
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Zuletzt untersuchte er den standischen Herkunftskreis der hochsten Stifts
stellen, den Landesadel, und gab dabei seine ,,Historisch-d.iplomatische Nach
richt von den G r a fen v on 0 s t e r f e Id" (N' 1796) und seine ,,Genea
logischen Nac:hridtten von der N'ischen S ti f t s r i t t e r s ch a f t zur Zeit 
der BischOfe" (N' 1799). Schon vor Braun hatte der .Zeitzer Advokat Jol;iann 
Christian Grubner unter dem Decknarnen ,.Irisander" die Handschrift des N ' er 
Stiftssynd.ikus Kaspar Matthaus Eylenberg (Eulenberg) iiber seine Vorganger 
und Adjunkten im S t i f t s s y n d i k a. t abgedruckt6 und iiber die S t i f t s -
k a n z I e r seinen kleinen Quartdruck ,,Etwas von denen Herren Cantzlern 
des Stifts N"' (Zeitz 1748) veroffentlicht. Die aus diesen und anderen Quellen 
abgeschriebenen Listen der Propste, Dechanten, Kanzler und der Stiftsritter
schaft wurden neuerdings zuganglich gemacht in den ,,Bausteinen zur N 'er 
Sippenkunde", Heft 2 (1939), S. 12-16. Wieder ganz selbstandig gab sich die 
jiingere Arbeit von Br. Kaiser iiber ,,Die N'er Dorn props t e und Dom -
de ch ante n von 1800 bis 1'879" (N'er Heimat 1939, Nr~ 13). 

Fur die groBe Gesamtheit der Domkapitulare (Dom her re n) sind solche 
literarische Hilfen nicht verfiigbar, aber die Akten des Domstiftsarchivs iiber 
einzelne Domherrn und ihre Prabenden (Pfiinden), iiber Schulden, Nachlasse, 
Korrespondenzen usw. setzen sdton 1418 fragmentarisch, nach 15'32 regel
maBiger ein. Den reichsten genealogischen Stoff bergen die bei Bewerbung und 

~,, ....... . -~·, ""'~-:R::i?xp-<ic-Y! J.io1..,..D01ili1i:i"l'll "'·W1<l"· · DiJinhem'l--:EX>1>.ekt:a'l'lt-.~f't·--ien-~sta~r:h:t'1Ct!--. •A:kl:etr; ·• ~ .-~:· 
weil hierbei die Blutsqualitat des Bewerbers zu beweisen und vom Kapitel zu 
priifen war. Denn das N'er Kapitel hatte im Zuge seiner Verweltlichung eine 
geburtsstandische Nachweisverpfl.ichtung seines Nachwuchses festgelegt, die seit 
1'63 die adlige Geburt aller 4 Grofieltern, seit 1772 sogar die der ganzen 
16-Ahnen-Reihe betraf und durch formlidte Aufschworung (eidliche Bekraf
tigung seitens adliger Schwurzeugen) erfiillt wurde. Solche Legitimations- und 
Aufnahme-Akten der Bewerber sind seit 1'3 S in einer stattlichen Sammlung 
zahlreich erhalten: kostbare Quelle fiir die stiftische AdelsgeschichteJ Im 18. Jh. 
wurde das Aufschworungsverfahren dahin vereinfadtt (und verauBerlicht) , daB 
der Bewerber auch in N' (genau wie in Merseburg, Magdeburg und Halberstadt) 
nur noch eine gemalte Wappen-Ahnentafel rnit Personalangaben einreichte, · 
die am unteren Rande von seinen Zeugen durch Unterschrift und Siegelung be
glaubigt war. Das Domstiftsarchiv verwahrt iiber 100 solcher farbschonen, 
meist pergamentenen Wapp en - Ahne n ta f e In, deren Bestatigungs
daten zwischen 1720 und 1841 liegen und die durchweg bis zur liickenlosen 
16-Ahnen-Reihe gefiihrt sind •. Das Domkapitel, das fiir die Stiftsbibliothek 
die heraldischen und adelsgeschichtlichen Standwerke seit dem 16. Jh. als Hilfs
mittel beschafft hatte, hat dann in Zweifelsfallen auch diese bildmaBigen Dar
stellungen noch sorglich gepriift, wie aus zugehorigen Priifungsakten hervorgeht. 

5 In dcr .Samlung Niitilicher, meistentheils noch nic gcdruckten Documcnten usw. •, Frank· 
furt und Leipzig 1734. 

• v. Stojcntin, Ahnentafcln der Domherrcn des Stiftes N': Vicrteljahrssdu. f. Wappen-, Siegel· 
u. Familienkundc, 18. Jg .. 1890, S. 485- 508 ; in Mer s c bur g besitzt das dortige Dom· 
stiftsarchiv etwa 128 solcher Tafeln von 1732 bis nach 1780 und hiiu.6.g bis zur 64er Reihe 
durchgefiihrt. 
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Das Stadtarchiv (Kramerplatz 1) verwaltet das beim Rat erwachsene Archivgut und ist zustandig fi.ir die unterm Rat gestandene Bevolkerung. Auch hier unterrichtet, von alteren Repertorien abgesehn. ein auf den jiingsten Stand gebrachtes Gebrauchs-Repertorium und verzeichnet zunachst die von 1273 bis 1714 datierten U r k u n d e n. Diese werden bier noch wirksamer erganzt durch eine Reihe von K o p i a I b ii c h e r n wie den Codex membraneus (Kopial- und Statutenbuch, 14. Jh.) oder die Krottenschmidtsche KopiensammIung um 1540. Die 341 Regesten des gesamten Urkundenapparats wurden um 1890 von G. Beckmann zusammengestellt und spater veroffentlicht: ,.Die Urkunden des stadtischen Archivs zu N"', N' 1912 (S. 61-65: Orts-. Namenund Sachregister). 
Der Bestand an A k t e n ist immer noch ansehnlich. obwohl z. B. 1845 alte Akten im Gewicht von 64 Zentnern vernichtet worden sind. Von der Verwaltungsarbeit des Rates kiinden so Bande Rats pro to k o I I e (1566 bis 1819), die sich mit 24 Banden BeschluSbiichern (1537-1629) inhaltlich teilweise decken. teilweise von ihnen erganzt werden. AuSer Kopien des vom Rat gefi.ihrten Schriftverkehrs gibt es Akten iiber Ratswahl (1543-1795) und Ratsbeamte (1579-1S15), auch gesonderte Verzeichnisse der je 2 Biirgermeister und samtlichen Ratspersonen (Rat s Ii n i e) fi.ir 1323-1516, die wieder durch Ratsangaben der Kammereiredmungen fi.ir jedes Rechnungsjahr bestatigt und . . erwei~-~w~rc:l\!rw<Aus- 'die"g~td::2tie11en •ftaYrimeri'' i{}- lien :1Sausfeinen zur N'ri ----"Sippenkunde", Heft 2, die diirftig abgedruckten Listen der 0 be r b ii r g er -me is ter· ·seft i323 (S·. 10-12) und der St ad tr i ch t er (S. 23-24). Der Rechtsprechung dienten die beim Rat verwahrten R e c h t s h a n d -sch rift en. Der spatere preuSische Kultusminister Heinrich v. Milhler hat diese ,.Deutschen Rechtshandschriften des Stadtarchivs zu N 'H (Berlin 1838) naher untersucht; eine um 1300 fiir die N' er Praxis redigierte Fassung des Magdeburger Weichbildrechts, die mit den angeschlossenen N 'er Ratsstatuten von 1337 als Ganzes ein ,.N'er Stadtrecht" und das von ProzeSparteien oft angerufene ,.Stadtbuch" gebildet hat, wurde wortlich von ihm abgedruckt (S. 37 bis 66), und eine Sammlung von 48 Abschriften Hallescher und Magdeburger S c h o £ f e n s p r ii c h e , die von den dortigen Schoffenstilhlen in schwierigen Fallen als erbetene Rechtsbelehrung nach N' mitgeteilt worden waren, wurde ebenso bescht:ieben wie eine Papier-Handschrift des vermehrten Sachsenspiegels. Aus der peinlichen Rechtspflege erwuchsen ein Urfehdenbuch 1410-153 5, ein Buch der Rechtfertigung iiber Ubeltater und MiShandler 15 3 3-1612, ein Malefizbuch von 1570, aus der zivilen Rechtspflege 6 Bande Gerichtsgabenbiicher 1418-1607 (auch mit Testarnenten), 2 Bande Vormundenbiicher 1550-1612 (Bestellung von Vormilndem), 2 Bande Konsens- und Gunstbiicher 1593-1714 (mit Schuld-, Hypotheken-, Verpfiindungssachen) und besonders die wichtigen Handelsbiicher von 1442-1695 (14 weitere Bande von 1695-1813 wurden 1817 an das neue kgl. Landgericht in N' abgeliefert und 194 5 vemichtet). Aus einem Inventarienbuch seit 15 66 zog Fr. Hoppe die 5 7 Erblasser der aufgenommenen NachlaB-Inventare und probeweise 2 Haushaltsinventare von 1572 und 1574 aus (,,Bausteine zur N'er Sippenkunde", Heft l, S. 54-58). 
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Aus dem R e c h nu n g s apparat der Kammerei erhielten sidi Lehnbiicher 
seit 1442, ein Steueranschlag des ganzen Stifts Naumburg-Zeitz von 1628 und 
255 Bande Ratsrechnungen 1348-1800 (nur mit den Liicken 1464/ 79, 1718/ 19, 

1782, 1790, 1794, 1797). Dabei erscheinen auf der Ausgabenseite die Kosten 

filr Hochzeitsgesdienke an Wein, Most, Met usw., die weit vor den Kirchen
biichem sdion viele Trauungen datieren (z. B. unter 28 Nennungen filr 1526: 

.. 10 Gr. fiir zwei Stiibchen Rheinwein Klaus Brand, als er die Tochter des 
Biirgerrneisters Gresler heiratete") 7

• Eine wissenschaftliche Auswertung der 

Rechnungen geschah bisher nur durch Armgard Krause-Ritter in ihren Arbeiten 
.,Der EinfluS des DreiSigjlihrigen Krieges auf die Stadt N"' und ,. Stadtische 
Steuern und Abgaben in N' zu Beginn des 17. Jhs." 8

• 

Ein wuditiger Schweinslederband ( .. Album Civium Naumburgensium 
l 600M) umschlieSt die dringlichste personengeschichtliche Quelle der Ratsstadt, 

namlich die B ii r g e rm a t r i k e l mit den alphabetisch geordneten Zugangs

listen der rund 20 ooo zum Biirgerrecht gelangten Neuburger von 1342-1853. 

Bilrgermeister Sixtus Braun legte den Band 1600 an und lieS darin zunlichst die 
Neuburger von 1342-15'99 nachtragen, die spateren ab Neujahr 1600 in 
gleicher Ordnung weiterfiihren. Angaben iiber Beruf und Heimat werden erst 

allmahlich (um HOO) zur Regel; Erglinzungen sind aus den Ratsprotokollen 
moglich, w9 die eidliche Verpflichtung des Neubiirgers als Verhandlungsgegen

sranu ersd1eirtt~ v offaerf'Origiiiaf -' c;-'e"bur'f"i/ f> r:f e f ~ ii\ aie ·vti'm Fr~rfia=-"'··- ··c· 

gebiirtigen vorzulegen waren, haben sich nur 79 aus der Zeit um 1800 erhalte.n, 
deren lnhalt von Ernst Wolfer mitgeteilt wurde '. Die vom N' er Rat an ab

wandernde Stadtkinder nach auswlirts ausgestellten Geburtsbriefe wurden in 
den Kopial- und BeschluSbiichem (s. oben) festgelegt, aber bisher nicht aus

gewertet oder veroffentlicht. 
Endlich sind die l n nun gs archive der Blicker , Barb ie re , G la -

s e r , M a u r .e r und besonders der einfluBreichen K r a m e r dem Stadt

archiv iibergeben worden, wlihrend die der G ii r t l e r , K a m m a c h e r , 
S c h u h m a c h e r, S t e I I m a c h e r- W a g n e r , T o p f e r und Z i e g e I
dec k er beim Stlidtischen Museum (s. unt en), d ie der Bottcher (in N' 

als Weinstadt zahlreich!), der Buchbinder, F 1 e is ch er und Tisch -
l e r noch bei den Innungsvorstlinden verwahrt werden (Literatur s. unten). 

Mit dem Stadtarchiv ist eine wissenschaftliche S t a d t b i b I i o t h e k 
verbunden, genannt die ,. Lepsiana", weil 18 53 von den Erben des Karl Peter 
Lepsius aus dessen NachlaS an Druck- und Handschriften begriindet 10

• Lepsius 
hatte seinerseits den literarischen NachlaS und die .Handschriftensammlung 

seines Oheims Gottlieb August MoBdorf geerbt und darauf weitergebaut. Sein 
NachlaS in der ,,Lepsiana" birgt seine schriftliche Urkundensammlung zur Ge-

1 Vgl. Fr. Hoppe, Die Ratsredmungen als Quelle zur Sippenforschung: Bausteine z. N'er 
Sippenkunde, Heh 1, S. 6-11. 

8 Thiiring.-Si dlS. Zs. f. Gesch. u. Kunst XV. Halle 1926, S. 1-96, und XXIII. Halle 1934/35, 

S. 71-79. 
• . Alte Geburtsbriefe im Ratsarchiv" : N'er Heimat 1935, Nr. 41. 

10 G. Beckmann, Katalog der Stadt-Bibliothek (Bibliotheca Lepsiana) zu N', N' 1890 (Nach

trag 1899; ein spiterer Katalog, aber ohne die Handschriften, erschien noch 1924). 
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schichte des N' er Handels und der Messe, auch viele andere Stoffsammlungen, Entwiirfe, Berichte und Akten, zwei genealogische Manuskripte iiber die Grafe n z u Mans f e Id und seine Berichte und Tagebiicher aus der N'er Franzosenzeit (1806-1814). 
Ahnliche Z e it be rich t e schriftgewandter Burger, ihre privaten Niederschriften, Tagebiicher, Annalen, Stadt- und Stiftschroniken, sind bei den Sammelstiitten N's mehrfach erhalten und beleben aus personlicher Schau das Ergebnis der amtlichen Quellen. Dazu gehoren: 
1. ein ,,Bericht, was sich zur Naumburgk in Kirchen- und Weltlichen Regiment zugetragen, auch was fiir schiidliche Brandschaden geschehen, und wie die Stadt wieder erbauet, sonderlich de Anno 1517 an bi6 uffs 33. Jahr", in dem der Ratsherr Simon D o r i n g einfach das Erlebte seiner Mannes- und Verwaltungsjahre festhielt. Diese Annalen sind iiberliefert auf S. 342 ff. einer Handschrift von 399 Seiten, die man mit ihren Aktenkopien aus dem Zeitraum 1514-1679 als Nachschlagewerk des Rates fiir Rechtsfiille, Grenzfragen, Polizeisachen usw. angelegt haben mag. Die Handschrift gehort seit dem 18. Jh. in der Landesbibliothek in Dresden (,,Naumburgensia L 62"). Benno Liebers ver-st offentlichte daraus die Doringschen Annalen (N'er Heimat 1930, Nr. 9) und en eine N'er Feuerordnung von 1582 (ebd., Nr. 12). 

n- 2. Der Bericht des· beim Rat beamteten Stadtsdireibers Nikolaus ~,'1. ,,.,, •. .,.· ; .,. • .,..,,!<.J,,'2~t-t~e p li~_J>..,_,.~~ d. ~~.i:C..t-rJ...S.g).. ~D- -sei.nen·.- -v:or; ~,3e;5 bfa-'.1""~4'f": r2i~e~tden ri · ·. - · '"f"'. • • • Annalen, der auCfi forschend auf die Vergangenhe1t und auf die schnfthchen b~ · ; Qtiellen zuriickgriff; die Herausgabe nach der Urschrift im Stadtarchiv erfolgte :: durch Felix Koster (N' 18 91, 2. A. 19 3 5). 
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3. Unveroffentlicht blieben bisher die .. Annales Numburgenses" des N'er Schustersohnes und St. Wenzels-Geistlichen M . Johann B ii r g e r (t 1617) im Stadtarchiv: eine saubere, mit Register versehene Handschrift von 587 Folioblattern mit besonderen Aufsdiliissen iiber den krypto-calvinistisdien Kirdienstreit in unserm Hochstift. 
4. Weit bedeutsamer als die bisherigen der von allen ausfiihrlichste Annalist: der Stadtschreiber und Bilrgermeister M. Sixtus Br au n (t 1614) mit seinen .,N'er Annalen vom J~hre 799 bis 1613". Diese iibemehmen vollstandig und manchmal wortlich die alteren Annalen Krottenschmidts, erweitern sie zeitlich von der irrtilmlich iiberlieferten Stiftung der sorbischen Bistiimer durch Karl den Gro!3en (799) bis zum Blitzschlag vom 29. 5. 1613 in der Georgenvorstadt und verwerten zusiitzlich eine Fiille eigener Quellenausziige, notieren auch jeweils die ratsarchivalische Quelle. Der Abdruck erfolgte erstmalig durch F. Koster (N' 18 92, 2. A. 1927 mit Namenregister, das inzwischen bereits durch J. Brachvogel im ,,Archiv £. Stamm- u. Wappenkunde" XVII, S. 22- 26, 39--42, zur 1 . Aufl. nachgeliefert worden war). 
5. Nach Brauns Vorbild iiberlieferten die .. Notabilia ; WaB Anno 1608 gedenckwiirdiges in der Naumburgk sich begeben" allerlei Bemerkenswertes aus den Jahren 1608/22, 1680/82, 1 695/1707. Die iiltesten Abschnitte riihren vermutlich vom alten LOwen-Apotheker Pankraz Wolff (1575-1644), die jilngeren bestimmt von seinem Enke! und Urenkel Wolff. Unter dem berech-tigten Titel ., Wolffs Naumburger Annalen" gab. Fr. Hoppe die bedeutsameren 

Gcncal. ) ahrb. 66, 9 129 . 



.. ~:---~- ··:- .·• -... 

- - - -------- - - - ------------....... --
Teile der in rotes Leder gebundenen Handschrift (seit 1836 im Stadtarchiv) im 

Auszug heraus (N' 1910, 2. A. 1936), beide Male mit einer sonst flachen, aber 

die Familiengeschichte W o l f f vorfilhrenden Einleituil.g. 

6. Als ein Kriegsdokument hinterlieB der Advokat und kurfiirstl. FloB

beamte Johann Georg Maul ein Diarium (Handschrift Nr. 413 im Stadt

archiv), das Fr. Hoppe naher beschrieben hat (N' er Heimat 1927, Nr. 23-25). 

Maul hielt Ende 1629 in N' Hochzeit und begann dabei, mit der Aufzlihlung 

und Bewertung seiner aus iippigstem OberfluB empfangenen Hochzeitsgeschenke 

Buch zu fiihren iiber sein Hab und Gut. seit 1631 nur noch iiber seine Kriegs

verluste und die allmlihliche Zerstorung seines Wohlstands. 
7. Ein handschriftlicher Sammelband in Pergament (Sachs. Landesbibliothek 

Dresden, .. K 354: Vermischte Kollektaneen Uber Naumburg") geht vennutlich 

auf den Othmarspfarrer Johannes Leu ff er (1585-1655) und dessen gleich

namigen Sohn und Nachfolger zurudc. Der Band ist um 1640 angelegt, ruhrt 

von verschiedenen Hlinden und reicht mit seinen Nachtrligen bis zur Feuers

brunst von 1714. Wichtig sind Abschnitte iiber Othmarskirche und 0 th -

mars pf arr er. auch iiber Grab ma I er in St. Wenzel (mit Zeichnungen); 

vom jiingeren Leuffer stammt eine Niederschrift seiner Ahnentafel auf dem 

letzten Blatt. P. Mitzschke hat den Band untersucht und beschrieben (,.Blatter 

aus der Heimat", 1913, Nr. 36). 
· 8. Neh~r.. eii .. e~ !<urz~•l, b:s- 15-~~~M~ea_...Stjfts~es~khteo de!l"'L5.t~~;; •" .. ""'"'' 

synd.ikus Kaspa"r Matthaus Eu I en berg (1620-1696; ,.Chronicon Num
burgense", Abschrift in der Lepsiana) steht · · .. 

9. die reichere Stiftschronik des Dompred.igers M. Johann Zader (1612 

bis 1685) in verschiedenen Fassungen (Stadtbibl. N', Stiftsbibl. Zeitz). die 

jiingste und vollkommenste Fassung als ,.Chronicon Numburgo-Cizense" 

(Domstiftsarchiv) in 3 Blinden : I. Eigentliche Stiftsgeschichte (Grilndung, Ver

legung, B i s c h o f e • S t a t t h a I t e r , P r a s i d e n t e n , K a n z l e r , 

H a u p t m a n n e r • R a t e und hohe Beamte, K a m m e r m e i s t e r • 

S e k r e t a r e , D o r f p f a r r e r usw.), II. Stadt N', III. Stadt Z e i t z. 

10. Annalen des Oberbiirgermeisters Dr. Johann Adolf Riemer (1633 

bis 1690; Handschrift im Stadtarchiv). 
11. Diarium des Wenzels-Oberpfarrers und geistlichen Dichters M. Johannes 

Pre t ten (1634-1708 ; im Archiv der Wenzelskirche). 
12. Erlebnisbericht des Oberkramermeisters und Ratsoberkammerers J. G. 

We i-n i ch aus der 7jahrigen Krieg, abgedrudct durch F. Koster in den ,.Neuen 

Mittlgn. aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen" Bd. 23, Halle 

1908; vgl. auch Heimat-Kalender N'. 1930, S. 85- 89. 
13. Der Kriegsbericht eines Burgers ,.Johann B." (vielleicht des Senators 

Johann Christoph Be yer): .. Pro-memoria der dendcwiirdigen Begebenheiten, 

so sich bey d.ieser Kri~ges-Unruh zu N' Ao. 1757 zugetragen" (aber tagebuch

artig durchgefiihrt bis zum Friedensfest vom 1 7. 2. 17 6 3; Handschrift der 

Ponidcau'schen Bibliothek in Halle, Hist. 253 F.), von B. Liebers in leidit 

stilisierter Form veroffentlicht als .. Eine N' er Biirgerchronik aus dem Sieben

jlihrigen Kriege", N' (1929; S. 79 Hinweis auf eine 3. Kriegsdironik im Stadt

archiv). 

130 

·~ "t .... 

n 
d 
F 

( : 
s~ 

t: 
E 
u· 
1 

Ii: 
D 
z. 
D 
L 

so 
Pf 
Ki 
mi 
Tr 

da 
K· 
l 
ga,.../ 
Kn 
To 
bii1 
be~ 
in I 

Spr 
der 

u ' 
~ 

u \ 

9• 



2 
ie 

r-

3 

rs 
n. 

er 
t 

14. Annalen des Wenzels-Archidiakons Gottlieb Mann (1760-1821) iiber die Jahre 1800-1814 im Stadtarchiv; Teilabdruck durch Fr. Hoppe: ,.N' im Volkerfriihling 1813", N ' 1913. 
15. N 'er Erinnerungen an 1813, verfaBt vom damaligen Domschiiler Woldemar Sey ff art h aus WeiBenfels, veroffentlicht durch Marga v. Lauhn in der Thiiring.-Sachs. Zs. £. Gesch. u. Kunst III, Halle 1913, S. 37-48 (,.Aus der Franzosenzeit"). 
16. Um 1780 erfand der Gamison-Schulmeister Johann Georg Rauhe (1739- 1791) angebliche Stadtchroniken der Reformationszeit und verbreitete solche Falschungen nebst anderen Produkten seiner stadtgeschichtlichen Phantasie: sehr plump und doch mit dem Ergebnis zeitweiliger Irrefiihrung; vgl. E. Wentscher, Barocke Geschichtsschreibung: Archiv f. Sippenf., 1929, S. 32-33. und E. Borkowsky, Die Liigenchronik im Archiv der Stadt N': N 'er Heimat, 1 931, Nr. 28/29. 
17. Bilrgerlich - gene a Io g is ch e Sammlungen (Stammtafeln, Stammlisten) sind nicht erhalten. Nur der bescheidene Torso einer solchen liegt im Domstiftsarchiv, stammt vom Advokaten Johann Kayser (1754) und bringt , z. B. Zusammenstellungen ilber die K u h 1 e w e i n , L e m m e r m a n n , Dennhardt, Braun, Behr, Bertram, Wolff, Barth, Dietz , L e y s e r und L i p p ;i c h. 

' . 

Wie sich das archivalische Sammelgut auf Dom und Ratsstadt verteilte, so bedingte die Eigenart der Stadtentwicklung auch die Bildung verschiedener Pfarrsprengel mit gesonderter Beurkundung des Personenstandes in den Kirchenbiichem. Es bestehen seit der Reformationszeit folgende 4 Parochien mit folgenden erhaltenen Bestanden an Tauf-, Trau- und Totenregistem (Tf., Tr., To.) 11
: 

St. Wenzel (Kirchenamt: Grochlitzer Str. 36; Sprengel : die Ratsstadt und das eingepfarrte, spater au ch politisch eingemeindete Dorf G r o c h I i t z ). Kirchen b ii ch er : Tf. seit 31. 3. 1567 (Lucken: 1578/85, 1608, liickenhaft: 1 609, 1611/14, doch ab 1612 durch Parallelregister des Kirchners erganzt) ; Tr. seit 1. 4.1567 (Lucke: 1608/11; derTrautag erst ab 1 612 genannt, Knappheit der Angaben erganzt ab 1647 durch sehr genaues Aufgebotsregister); To. ab 1 7. 1. 1612. Eine Bibliothek der Wenzelskirche entstand ab 1611 aus burger lichen Stiftungen, wurde ab er schon 1801 durch Versteigerung ihrer 15 5 8 besten Sammelbande (Erlos : 366 Tlr.) zerfleddert und besteht heute nur noch in einem Rest von tiber 500 Banden 11
• 

Dom und freiheitische Pfarrkirche U. L. Frauen (Pfarramt: Domplatz 19; Sprengel : das Domkapitel mit seinen ,.Anverwandten" und der groBte Teil der Freiheit). Ki r: c h e n b ii c h e r {Eigentum des Domstiftsarchivs, jedoch 
11 Vgl. L. Naumann. Die altesten KiTdienbiic:her N's im Dimste der Stadtgesdiic:hte, Sonderabdruck aus dem .N'er TageblattH 1913. 
l! Vgl. P. Mitzschke, Die Bibliotheken N '1, N' 1880, und Fr. Hoppe, Eine biidierfeindlidie Tat in N': N' er Hein1at, Nr. l. 
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z. Zt. beim Pfarramt): Tf. 1598-1603 (Fragment, lose Blatter), 19. 1. 1607 
bis 19. 8. 1646, dann ab 15. 1. 1662 (z. T. doppelt gefuhrt); Tr. 1. 6. 1634 
bis 10. 11. 1646 (dazu ein besonderes Aufgebotsregister vom 1. 6. 1634 bis 
25. 1. 1646), dann ab.1662; To. 4. 1. 1607-8. 12. 1646 (z. T. doppelt gefuhrt), 
dann ab 1662. Gesondert gefilhrte Register der Dompredigergemeinde von 
1690/ 91 bis 1882, dabei bis 1799 die Adligen und Burgerlichen getrennt. 

St. Othmar (Pfarramt: Othmarsplatz 10; Sprengel: Teile der Freiheit um 
den Othmarsberg, Teile der Ratsvorstadt und nachstgelegene Hauser der Rats
stadt). Kirchenbucher: Tf.. Tr. und To. seit 27. 6. 1610. 

St. Moritz (Pfarramt: Moritzberg 31; Sprengel: Amtsvorstadt und Teile 
der Ratsvorstadt). Kirdi.enbucher (z. Zt. im Domstiftsarchiv): Tf. seit 22. 12. 
15'86 (Lucken: 1622/25, 1628/31); Aufgebote seit 1. 1. 1587 (liickenhaft: 
1616/52); To. seit 17. 12. 1586 (Liidce: 1622/ 29). A.ltere Register durch Schuld 
der Pfarrer nicht erhalten, ,. weil Kirchenbiicher in Zudcerbuden sie geschicket• 
(als Einwidcelpapier). 

1 
I 
~ 
I 
1 

In der Umgebung N's bestehen altere Kirchenbucher z. B. in Liss en seit I 
154 5 (bis 15 7 4 au ch fur 0 s t e r f e I d zustandig). in B a I g s t a d t. G r o 8 - · 
nitz und St adten seit 1563, in KlosterheSler seit 1565, in 

Z ·eitz-St. Michael seit 1.566, in Saubach seit 1571, in Pettstadt i 
.s~it 1575, in 0 . b e~r in..<iJ .! .e, r JI~!.t.J.?*-~·m..li~9.I.s .s h. e P un4 .tl :;i !A e .:.,,.,~ .... ~.,, .~ 
witz seit 1581, in Mertendorf ·se1t ' l583, in"Eckartsbeiga seit · -- . 
15 94 (altere bezeugt. ab er verloren), in G r o B j e n a , K I e i n j e n a und 
W i I s do r f seit 1599. 

Ein romisch - k a t h o I i s c h e s Pfarramt in N ' (Salzstr. 62) wurde nach 
der Reformation erst wieder 1855 begriindet (Kirchenbau 1862). 

Die Personenstandsregister des S t a n d e s a m t e s (im Rathaus) be
ginnen 1. 10. 1874. 

Die Geistlichen und S c h u 1 m e i s t e r · der Stadt und des ganzen Stifts
gebiets erscheinen mit wertvollen Personalien in den Akten und Protokollen 
der Kirchenvisitationen, die vom Zeitzer Stiftskonsistorium als der 1565 be
statigten evangelisch-kirchlichen Behorde des alten Stiftsgebiets durchgefuhrt 
wurden. An Visitationsakten aus unserm Stift besitzt das Landesarchiv in 
Magdeburg sogenannte Gebrechenbucher von 1545 und 1565/ 66, das Protokoll 
der Herbstvisitation von 1585, eine Matrikel von 1594, Visitationsakten von 
1623 und 1654/ 55 und eine Matrikel von 1658. Dazu verwahrt das Domstifts
archiv N ' Teile des Protokolls von 1654/ 55 . Erganzende Personalien werden 
im Konsistorialarchiv Magdeburg und bei den Superintendenturen der Kirchen
kreise zu suchen sein. Ergiebige Pfarrerlisten in Zaders handschriftlicher Stifts
chronik (s. oben) lagen schon dem Stiftsbaumeister Johann Georg Fischer 
(t 1721) vor, als er seine ,. verstorbene und jetziger Zeit lebende gesammte 
Priesterschafft im Stiffte N' und Zeitz" (N' 1708) verfaBte. Dann teilte der 
Laubaner Geistliche Karl Gottlob Dietmann, der die gesamte der Augsbur
gischen Konfession zugetane Priesterschaft Kursachsens in einem mutigen, aber 

nicht zuverlassigen Drudcwerk zu erfassen suchte, im V. Bande dieses Werks 
(Dresden und Leipzig 1763) die dem Zeitzer Stiftskonsistorium unterstellten 
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Geistlichen mit u_ Dies Zeitzer Konsistorium wurde dann 1815 bei der preu-6ischen Okkupation durch eine Zeitzer Superintendentur ersetzt, aus deren Sprengel erst 18 31 eine selbstlindige N' er Superintendentur gelost wurde, und im Rahmen dieses neuen Kirchenkreises N' hielt sich die Arbeit von Karl Bomhak iiber ,,das Geistliche Ministerium der jetzigen Ephorie N'" (N' 1876; dazu von P. Mitzschke im ,.Ardiiv f. Stamm- u. Wappenkunde", XV, S. 38 bis 43, ein alphabetisdies Register mit Erganzungen und Beriditigungen). Die seit 1831 amtierenden Superintendenten (seit 1885 immer zugleidi die Ersten Domprediger) wurden dann nodimals besonders aufgereiht bei Fr. Hoppe, Die N'er Ephorie und ihre Superintendenten: N 'er Heimat, 1930, Nr. 3. AuBerdem liegen fur die Amterbesetzung der einzelnen N ' er Kirdien nodi folgende ardiivalisdien oder literarischen Quellen vor: 
St. Wenz e I : Auf Grund reichen Materials (auch im Stadtarchiv) gab K. Schoppe seine Arbeit ,.Der geistliche Dienst in der Wenzelsgemeinde" (,,Blatter aus der Heimat", 1914, Nr. 12/13) mit den Oberpfarrem, den Archidiakonen seit 1525, den Zweiten oder Mesodiakonen seit 1536, den Dritten oder Subdiakonen von 1597-1801, audi mit den Predigern der Marien-Magdalenenkirdie, die seit 1544 der Wenzelsgemeinde gehorte und untenn gleidien Patronat des Rates stand. Die 4 Amterlinien aus St. Wenzel finden sidi audi bei K. Schoppe, Aus der Gesdiichte der St. Wenzelskirche zu N', 2. A., N' 1930, _ S. 11-18, die beiden Amterlinien aus Marien Magdale ne,n (Vor-;i~..--... ::-~ · ~"""lfilt'tlfgspreaigef"seft-·i7s'2; ·~~airniftag5pl"ecfigeri¥ts.:.:.i 860). audi bei o. -AI

t 

n 

n 

bredit, Gesdii<hte der Marien-Magdalenenkirche in N', N' 1902. Der Bildersaal in St. Wenzel birgt 17 altere geistliche B i l d ·n i s s e; Fr. Hoppe hat sie in ,.Alte N'er Portriits" (N'er Tageblatt. 1941, Nr. 36) beschrieben und bestimmt, wie er in ,.50 Jahre Kantorei an St. Wenzel" (ebd., 1939, Nr. 290) die Kan -tore n seit 1548 aufgezahlt hat. 
Dom: Die Geistlidien wurden 1565 vom Zeitzer Konsistorium ausgenommen und blieben dem Domkapitel unterstellt. So birgt das Domstiftsarchiv die widitigsten Quellen zur geistlidien Personalgesdiidite des Doms. Eine vorbildlidie Bearbeitung der ,,Geistlichen der N'er Domkirdie von der Reformation bis zum Drei6igjahrigen Kriege" (I. Domprediger, IL Pfarrer U. L Frauen) gab Br. Kaiser in der Ztsdir. f. Kirdiengesdi. d. Prov. Sadisen, 22. Jg., Magdeburg 1926, S. 74-115, audi mit Hinweis auf seine Quellen und iilteren Vorlaufer ". Gleichfalls aus Akten des Domkapitels, die er jedodi nicht nennt, nahm Fr. Hoppe seine Notizen fiber 0 r g a n i s t e n am Dom (Bausteine :zur N'er Sippenkunde, Heft 1, S. 46-49) und iiber die Dom -t ii rm e r seit 1667 (N'er Heimat, 1938, Nr. 22). 
St. 0th mar : Die Geistlichen standen unterm Domkapitel als Patronatsbehorde und werden mit braudibaren Lebensliiufen ver:zeidinet von Fr. Hoppe in ,,N' er Heimat", 19 3 5, Nr. 3 9 (,,Zur Gesdiidite der Othmars-;, gemeinde", dort audi die geistlidien Bi 1 d n is s e im Kirdieninnem ver-' 

'' u Das Exemplar der Lepsiana mit niltzlidien handsdiriftlidien Zusatzen des Pfarren Johann Andreas Bauer in GroSjena. 
1' Eine Handschrift .Gesammelte Nachricbten von den Dompredigem :u N'• in der Lepsiana stammt wahrsdieinlidi vom Domprediger M. Johann Christian Ritter (t 1786). 
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zeidmet). Der Sohn Friedrich des Pfarrers Friedrid:i. Gottlob St a p s wurde 
nach miSlungenem Anschlag auf das Leben Napoleons bei Wien erschossen; 
vgl. besonders E. Borkowsky, Das Schonbrunner Attentat im Jahre 1809, 

N' o. J. 
S t. M o r i t z : Ein Manuskript mit eingehenden, aud:i. quellenmliBig be

legten Nacbrichten iiber die lutherischen Geistlichen von 1537-1833 ist am 
Anfang des altesten Kirchenbuches lose eingelegt. 

Ober die vorreformatorische Geistlichkeit der beiden N' er K 1 o s t e r • 
deren Archivalien nach der Aufhebung ins Thiiringische Landeshauptarchiv 
nach Weimar gelangt sind, liegen einige zusammengefaBte Nachrichten im 
Schrifttum vor: 

St. George n : Johann Martin Schamelius, Historische Beschreibung 
von dem ehemahls beriihmten Benedictiner-Kloster zu St. Georgen usw., 
N' 1728 (S. 61-80 mit Nachrichten iiber die Abte, S. 99/ 100 iiber die Schosser 
und Amtleute seit 15'44); jiingste Obersicht der Klostergeschichte bei Fr. Hoppe, 
Das N'er Georgenkloster: N 'er Heimat 1937. Nr. 6. 

S t. Mori t z : Ein alterer Druck von Schamelius (1729) wurde iiberholt 
von K. P. Lepsius, Historische Nachricht vom Augustiner-Kloster St. Moritz 
zu N', N' 1835 (spater auch in seinen .. Kleinen Schriften", I. Magdeburg 1854, 

S. 5'4-142), wobei der urkundlich fundierte Stoff nach den 32 Propsten und 
:--:- ... ~,~··· •· ....... '· ........ 'i'hrerr VerWriltiingse-pochen·· bi!f".I. :A'i" -geghi cled: <~t . D.i::zo:.~ "W'<::;tl~ch-tl-eP'°S~dn~'" ·0•• ,,., ~- · · - • .'.' .. ~-~ • • •• ~• 

Pf or t e bei Naumburg (Zisteri;ienserabtei) : P. Boehme, Urkundenbuch 
des Klosters Pforte (bis zur Aufhebung 1543), Halle 1893-191' (Geschichts
quellen 34); Bertuch-Schamelius, Teutsches Pfortisches Chronicon. Leipzig 1 7 34 

(S. 33-116 mit der Geschichte der 23 Abte). - Ober die nachreformatorische 
Sch u 1 pf.or t e : Fr. Heyer, Aus der Geschichte der Landesschule zur Pforte, 
Darmstadt und Leipzig o. J. (S. 159/60 mit Obersicht der Urkunden und Litera
tur); Fr. Hoppe, Ein Jahresrechnungsbuch vom Haushalte des Schulstaates 
Pforte: N'er Heimat, 1935, Nr. 37 ; Max Hoffmann, Pfortner Stammbuch 15'43 

bis 1893, Berlin 1893 (der letzte geschlossene Matrikeldruck iiber die 12 0 79 

eingeschriebenen Schuler, erganzt durch die seit 1820 handschriftlich erhaltenen, 
seit 1869 gedruckten Ecce-Berichte iiber die Toten jedes Jahres und iiber ihr 
Leben. auch durch die jahrlich zu O stem gedruckten Schulprogramme). 

Nlichst diesem beriihmten Internat in Stadtnahe entwickelte die Stadt 
selbst aus ihrem geistlich-biirgerlichen Doppelkem 2 Schulen fiir den gelehrten 
Nachwuchs. Die Dom sch u I e, sd10n wlihrend des Mittelalters bischofliche 
Pflanzstlitte fil r Domkapitel und sonstigen Klerus, war seit Ostem 15'42 eine 
dreiklassige, seit 168 5 eine filnfklassige lutherische Lateinschule des Dom
kapitels. Seit 1816 der preuBischen Schulverwaltung unterstellt, wurde sie 1 8 50 

durch Aufhebung des geistlichen Inspektorats von der Kirche gelost und war 
seit 1882 ein neunklassiges Gymnasium. Ober ,,Quellen und Literatur zur Ge
schichte des N'er Domgymnasiums" schrieb Br. Kaiser im Archiv f. Sippenf. 
19 30, S. 277-281. mit Nachweis des altesten gedruckt vorhandenen Schul
programms von 1685. Von den jiingeren Programmen sind die von 1728-1762 

in einem Band der Lepsiana erhalten (Ko. V. 25), wahrend die Bibliothek des 
Domgymnasiums (jetzt beim Domstiftsarchiv) solche erst seit 1819 verwahrt. 
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Zu den schulgeschichtlichen Nachrichten in diesen Jahresberichten kam der V ersuch von Hugo Holstein, den .. AbriS einer Geschichte des Dom gymnasiums zu N'" zu geben (nur I. Teil bis 1771, N' 1859), und kamen mehrere saubere Spezialuntersuchungen von Br. Kaiser (N' 1920/25). Zur Erfassung aller Lehrkrafte ver:zeichnete Kaiser zunachst .. Die Lehrer der N'er Domschule H42 bis 1880" mit einem Anhang .,Die Scholastici und Subinspectores der Domschule" (1925). Diese altere Reihe setzte er zur 900-Jahrfreier der Schule fort durch .,Die Lehrer des N'er Domgymnasiums von 1801 bis 1930" (N ' 1930) mit den Lebensdaten von 249 Lehrern seit der Schulreform von 1801. Damit ist die Aufnahme aller feststellbaren lutherischen Lehrer bereits abgeschlossen. Nicht so die der S c h ii 1 er, deren handschriftliche Matrikel mit eigenhiindigen Eintragen seit 1663 vorliegt. Daraus veroffentlichte zuerst H. Holstein im Programm von 1859 ein ,. Verzeichnis der Schiller, welche seit 1783 bis jetzt vom Domgymnasium zu N' mit dem Zeugnis der Reife fiir die Universitat abgegangen sind". Seine Edition wurde fortgesetzt von W. Flemming durch das ,, Stammbuch der Schiller des Domgymnasiums zu N' aus den Jahrgangen Ostem 1859 bis Ostern 1930" (N' 1930), auch mit Nachtrag etlicher Schiller (Nichtabiturienten) aus der Zeit vor 18 59. Endlich brachten Flemming und Kaiser gemeinsam 1935 einen II. Teil des .. Stammbuchs" mit den Abiturienten von Michaelis 1834 bis Michaelis 1858, um Holsteins Angaben fiir diesen vorausgehenden Zeitraum biographisch zu vermehren. Das Domgymnasium wurde 10.4#'f rtnta,Q,J r.i.-r jo._~)11. , • . ~ ... ,,.,.,r . l;: .... • J .. 1':,. .''~'!I-:"~;. ... ~!!-{.At~""';">.· 4' d , i :.'; • ..&"...._ ... ~ .. • ' • 
~!._~~·~t"J.~"--•J<.c"""'' .,. .. ., - -• · - ~ -i. '- • ,,,... 

Neben ihm begriindete die Ratsstadt um 1525 ihre eigene Rats sch u I e. An Programmen und Gelegenheitsschriften verwahrt die Lepsiana 2 Sammelbande fiir 1672-1763 und 1772-1806 (Schulgeschichtliches z. B. in den Programmen von 1708 und 1742) sowie Kaysers handschriftliche ,,Beitrage zur Geschichte der N'er Stadtschule". Trotz mehrfacher Ansatze und Beitrage von T. J. A. Schutze (WeiBenfels 1779), Heinrich Fiirstenhaupt (N' 1804), H. Holstein (Neue Mittlgn. d. Thiiring.-Sachs. Vereins, XIV, Halle 1878, S. 291- 312) und Fr. Hoppe ( .. Blatter aus der Heimat", 1913, Nr. 16) fehlt eine schliissige Geschichte dieser Lateinschule am Topfmarkt noch ebenso wie die Zusammenstellung aller Lehrer und wie die Herausgabe der .. Neuen Matrikel" mit den zahlreichen Sch ii 1 er n von 1648-1787 (2 Handschriftbande in der Lepsiana). Uber den Rektor Johann Sebastian Mitter n a ch t (1613-1679) und seine Schulkomodien arbeitete zuletzt Fr. Wirth in ,,N ' er Heimat", 1929 (Nr. 29), 1930 (Nr. 11) und in der Zs.£. Kirchengesch. d. Prov. Sachsen (28. Jg., Magdeburg 1932, S. 86-106) 15
, und iiber den erfolgreichsten R'.atsschulrektor Christian Benedikt Mi Ike und das 1757 von ihm begriindete Biicherfest schrieb Fr. Hoppe in ,,N'er Heimat", 1933, Nr. 7 ". Spater im Riickgang, wurde das Ratsgymnasium 1808 aufgelost und mit der gleichgerichteten Domschule zur einzigen Gelehrtenschule der Stadt verschmolzen. Seine Raume und Tradition sowie die praktische Vorbildung des Gewerbestandes gingen jedoch iiber auf die neue B ii r g e r s c h u I e , von der sich 1809 die Armen- und spatere 

15 Ober Schulactus auch Arthur Gerstenhauer im Realgymnasial-Programm von 1910. " Eine Gcdenkschrift .Memoria C. B. Milldi" von C. J. Gelbridit (Weillenfel1 1790) in der lepsiana. 
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V o I k s s c h u I e abzweigte und die fachschulmaBig entlastet wurde. seit 

1826 durch die 1851 nach Halle verlegte Provinzial - Ge we r be 5 ch u J e 1 

und seit 1838 (mit Unterbrechungen) durch eine Hand e Is sch u I e der !1· 

Kramer-Innu~g. A~te Elementarschulen gab es auch beim Dom, bei St. Othmar 

u~~ St. Mo_ntz. Emem neuen Realienbediirfnis kam die Stadt 1863 mit der 

Eroffnun~ emer ,,Ho~eren Biirgerschule" (Re a Isch u I e) mit allmahlichem I 
Ausbau emes 1947 wieder aufgelosten Refonn-Realgymnasiums entgegen. die 

Fests~rif~ zur 50jahrigen Jubelfeier brachte 1913 eine Schulchronik s~wie 

Verz~~chnisse der 80 Lehrer und der 398 zum Reifeziel uebrachten . / 

Schule~ 
~ j 

Niichst den Personen aus Kirdie und Sdiule werden weitere Kreise in an- i 

deren Quellen erfa/Jt. So besitzt die Lepsiana eine Sammlung von 90 gedruck- i 

ten N'er und Zeitzer Leichenpredigten (1606-1733); Fr. Hoppe 

gab cine einfa_che Liste der dabei geehrten Toten mit den Sterbejahren (n Von 

alten N'er Begrabnisschriften": Bausteine z. N'er Sippenkunde, 2, S. 4-7) und 

entnahm diesen Drucken sichtlich die ohne Quellenhinweis gebrachten 16 Le-

benslaufe aus der N'er Ratsschicht im 17. Jh. (ebd., S. 16-23). 

Noch weiter greifen bereits die altesten Ad re B bu ch - Ans at z e. 

Solche bot zuerst M. Adam Gschwend in einem ,,Das itzt lebende N'" beritel-

. ,,. ~ .......... -. _ten ~auptteil seiner .. Miscellanea Nurnburgica " (N' 1716) mit der damaligen 

· ... -'' · · SteT!efiO"'e'Seh:i.mg 'd·ef Behorden; mit-det: J~""is;:en,• M.'1di.zin~.!n , 'ilSw ..... }J~.d..,. b9t.--_, .• , . 

die anonyme Octavschrift .. Das itzt lebende · N' bey dem Friedens-Jubilao · .- ...... 

1755" (N' 1756), die auch die selbstandigen Handwerker einbezieht. Modernc 

Gesamt-Adrel3biicher aller Haushaltungsvorstande liegen dann seit 1839 vor 

(Stadtbibl.). Eine Numerierung der Grundstiicke war 1786 noch innerhalb der 

getrennten Kommunen getrennt erfolgt. Eine neue, einheitliche Durchzahlung 

aller Hausnummem fand 1824 statt; als Beilage zu Nr. 53 des N'er Kreis-

blatts vom 31 . 12. 1824 erschien ein Verzeichnis der 1395 neuen Grundstiicks

nummern mit den Namen der Besitzer, und 1827 folgte die Ausgabe eines 

lithographierten Grundrisses der Stadt mit Markierung jedes einzelnen Grund-

stiicks und seiner Nummer. Erst 1877 kam es zur heurigen Grundstiickszablung 

innerhalb der einzelnen Stral3en, und audi hierbei stellte ein Druck des Ma

gistrats die alte und neue Zahlung bequem zusammen, so daB mit den gedruck-

ten Umzahlungslisten von 18 24 und 18 77 die topographisdie Bestimmung 

eines Grundstiicks erleichtert wird. · 

Um Top o grap h i e und Hauser g e s chic ht e hat Karl Schoppe 

besonderes Verdienst 17
• Sein bebildertes Heft .. Alt-N"" (N' 1931) enthalt 

auf S. 5-64 cine ,,Altnaumburger Ortskunde" mit geschichtlichen Oaten und 

Namendeutung fiir Gassen, Brunnen, Flurstiicke usw. (,,Quirl", ,,Bettelpumpe", 

.. Gerberladie"). Seine binterlassene Hausergeschichte wurde teilweise in der 

.,N'er Heimat" veroffent1icht; die Absdinitte iiber Salzstr., Rittergasse, Engel

gasse, FisdistraBe, WenzelsstraBe fiillten spater auch noch das 3. Heft der 

,,Bausteine z. N 'er Sippenkunde" (1940; S. 79-88 mit Namenverzeichnis), 

17 Nebenher sei verwiesc:n auf seine Arbeiten uber - SI e g e 1 aus dem Stifte N'-Zeitz" J 

(Vierteljahusdu. f. Wappen-, Siegel- u. Familienkunde, 31. Jg., Berlin 1903, S. 81-88, 
1 
.. 

mit 6S Tafeln} und uber .N's Mund art• (N' 1893). 
! 
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Vo I ks sch u I e abzweigte und die fac:hsc:hulmaGig entlastet wurde: seit 
1826 durc:h die 18 51 nac:h Halle verlegte Provinzial - G e we r b e s c h u I e ,~~ 
und seit 18 3 8 (mit Unterbrechungen) durch eine H a n d e 1 s s c h u 1 e der 
Kramer-Innung. Alte Elementarsc:hulen gab es auc:h beim Dom, bei St. Othmar 
und St. Moritz. Einem neuen Realienbediirfnis kam die Stadt 1863 mit der 
E.roffnung einer .. Hoheren Biirgerschule" (Re a Isch u 1 e) mit allmahlichem 
Ausbau eines 1947 wieder aufgelosten Reform-Realgymnasiums entgegen; die 
Festsc:hrift zur 5'0jahrigen Jubelfeier brachte 1913 eine Sc:hulchronik sowie 
Verzeic:hnisse der 80 Leh re r und der 398 zum Reifeziel gebrac:hten I 
Sch ii 1 er. 

Nac:hst den Personen aus Kirc:he und Sc:hule werden weitere Kreise in an- I 
deren Quellen erfaBt. So besitzt die Lepsiana eine Sammlung von 90 gedruck- :, 
ten N' er und Zeitzer Leich en pr e dig ten (1606-1733); Fr. Hoppe 
gab eine einfac:he Liste der dabei geehrten Toten mit den Sterbejahren (.,Von 
alten N'er Begrabnisschriften" : Bausteine z. N'er Sippenkunde, 2. S. 4-7) und 
entnahm diesen Drucken sic:htlich die ohne Quellenhinweis gebrac:hten 16 Le
benslaufe aus der N'er Ratssc:hic:ht im 17. Jh. (ebd., S. 16-23). 

Noc:h Weiter greifen bereits die altesten Ad re J3 bu ch - Ans at z e. 
Solc:he bot zuerst M. Adam Gschwend in einem ,,Das itzt lebende N'" betitel
ten Hauptteil seiner ,,Miscellanea Numburgica" (N' 1716) mit der damaligen 
Stellenbesetzung der Behorden, mit den Juristen, Medizinern usw .. und bot 

~,.,...~...,, . ..,,,,_, ,~~..,-.o-- arie· •ifiioifyme 'Octav s&rift: .• ~Das "it"a···Ieb6.ntle N' hey -dem Friedens~h1q;aac.,.,,. .... -·-:-•;-· "-,, ~,_.-~,---4 
l755 '.' _(N' 1756), die auc:h die selbstlindigen Handwerker einbezieht. Moderne 
Gesamt-Adre.Bbiic:her aller Haushaltungsvorstande liegen dann seit 18 39 . vor . 
(Stadtbibl.). Eine Numerierung der Grundstiicke war 1786 noch innerhalb der · 
getrennten Kommunen getrennt erfolgt. Eine neue, einheitliche Durchzahlung 
aller Hausnummern fand 1824 statt; als Beilage zu Nr. 53 des N'er Kreis-
blatts vom 31. 12. 1824 ersc:hien ein Verzeic:hnis der 1395 neuen Grundstiicks-
nummern mit den Namen der Besitzer, und 1827 folgte die Ausgabe eines 
lithographierten Grundrisses der Stadt mit Markierung jedes einzelnen Grund-
stiicks und seiner Nummer. Erst 18 77 kam es zur heutigen Grundstiickszahlung 
innerhalb der einzelnen StraBen, und auc:h hierbei stellte ein Druck des Ma-
gistrats die alte und neue Zahlung bequem zusammen, so daB mit den gedruck-
ten Umziihlungslisten von 1824 und 1877 die topographiscbe Bestimmung 
eines Grundstiicks erleichtert wird. · 

Um T o p o g r a p h i e und H a u s e r g e s c h i c h t e hat Karl Schoppe 
besonderes Verdienst 17

• Sein bebildertes Heft .. Alt-N"" (N' 1931) enthalt 
auf S. 5'- 64 eine ,,Altnaumburger Ortskunde" mit gesc:hic:htlichen Daten und 
Namendeutung fiir Gassen, Brunnen, Flurstiicke usw. (,,Quirl", .. Bettelpumpe", 
,,Gerberlache"). Seine hinterlassene Haus.ergesc:hic:hte wurde teilweise in der 
.,N' er Heimat" veroffentlic:ht; die Abschnitte Uber Salzstr .. Rittergasse, Engel
gasse, Fisc:hstraSe, WenzelsstraBe fiillten spater auc:h noc:h das 3. Heft der 
,.Bausteine z. N' er Sippenkunde" (1940; S. 79-8 8 mit Namenverzeichnis), 

11 Nebenher 1ei verwiesen auf seine Arbeiten iiber • S i e g e I aus dem Stifte N'-Zeitz" 
(Vierteljahrmhr. f. Wappen-, Siegel- u. Famillenkunde, 31. Jg., Berlin 1903, S. 81-88, 
mit 65 Tafeln) und iiber .N's Mund art• (N' 1893). 
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die iiber den Markt, Topfmarkt, JakobsstraBe, HerrenstraSe erschienen nur in 
der .,N' er Heimat" (1931, 1933, 1934), dort auch noch manch anderer topo
graphischer Beitrag (iiber eine Karte der stadtischen Flurgrenze von 1828/ 29: 
1927, Nr. 13, iiber die Grenzen der Freiheit: 1927, Nr. 7, iiber das Herrentor: 
1927, Nr. 10/11, das Othmarstor: 1928, Nr. 28, iiber die .. Jenensische oder 
NiederstraBe": 1939, Nr. 5). 

Wir verdanken Karl Schoppe auch eine Obersicht der N ' er Z e i t u n g e n 
mit ihrem reichen Stoff fiir alle Schichten der stadtischen Bevolkerung. Nach 
Schoppes umfangreicher Festsdirift .. Das N' er Kreisblatt und seine Vorganger" 
(N' 18 9 8) und nach seinen spateren Abrissen iiber B u c h d r u c k e r , B u c h -
h an d I er und Zeitungswesen in N' (im Kreisblatt, 1911, Nr. 66, 113, 179) 
ist 1616 in der Stadt der erste Drucker, 17'47 das erste Wochenblatt-Wagnis 
nadiweisbar. Aus iiberstiirzten Experimenten von 184 8 ging mit Neujahr 1849 
das neue ,.Kreisblatt" und spatere ,.N'er Tageblatt" hervor, hinter dem bis 
194 5 die tiichtige, aus Braunschweig stammende Verlegerfamilie Sieling 
stand 18

• Sie hegriindete, um die heimatkundlichen Beitrage fester zu binden, 
Ende 1912 eine geschlossene Wochenbeilage .. Blatter aus der Heimat", die bei 
Kriegsausbruch 1914 eingestellt, 1921 als Beilage ,,N' er Heimat" erneuert und 
his :zum neuen Kriegsheginn von 19 3 9 straff und gehaltvoll durchgefiihrt 
wurde. Ein 1925 vom Heimatverlag Richard Jaeckel in Querfurt begriindeter 

•;.· ><: "-"'.'·r---' -~.,.Jif~·~"1IH•.t ·:~K·a }-e·,n ~-r-'~·fiil" ·Si~t<>f-r...n<l· la1idkrets·N!.f' kemrte hicht 'i»e~r 
1 das Gleiche leisten und tritt auch vor den 46 Jahrgangen des eng benachbarten 

... Heimatkalenders ftir den Kreis Eckart sher g a" (Eckartsberga 1896 
his 1941, Eckartshaus) z~riick tt. Mit Zweitdrucken aus der .,N 'er Heimat" 
wurde wesentlich auch die letzte Sonderserie der .. Bausteine zur N ' er Sippen
kunde" bestritten, deren 3 Hefte als Jahresgaben 19 3 s/ 40 eines damaligen 
.. Vereins fiir Heimatgeschichte" im Sieling-Verlag erschienen. 

Aus der Arbeit der .,N'er Heimat" und aus anderen literarischen Quellen 
waren zur Abrundung noch folgende Schrifttumshinweise fiir einzelne N' er 
Wirtschaftszweige, Berufs- und Bevolkerungsgruppen nachzutragen : 

Apo the ken. - E. Borkowsky, Die Lowenapotheke in N', Mittenwald 193S. 
B ii ck er. - Fr. Hoppe, Zur Gesdtlchte der N'er B'innung: N 'er Heimat, 1933, Nr. 14. 
Bottcher. - Fr. Hoppe, Die fUnfhundertjiihrige N'er B'innung: N'er Helmat, 1939, 

Nr. 2/3 (mit dem altesten Handwerksbrief von 1439 und der Meisterliste lSS0-1795). -
Zur Geschichte einzelner B'-Stamme: P. J. Me ier, Mclne N 'er Ahnen : N'er Heimat, 1939, 
Nr. 14, und: Ein N'er Stammbaum (St ark e) : ebd. 1929, Nr. 29. 

F 1 e is ch er. - Fr. Hoppe, F'gewerbe und iilteste N'er Fleisdterei: N'er Heimat, 1937, 
Nr. 15 (mit Nadtweis der dauerhaftesten ratsstadtisdten F'stamme Freytag seit 1612, 
Po hie seit 1685, Dathe seit 1815, Schlegel seit 1839) . 

1" Der feinsinnige Sammler Heinridt Sieling (187~19H) sd!.rleb uber .Steinkreuze und 
Wappensteine be! N'" (N' 1916) ; iiber das N'er Wapp en vgl. audt 0. Eckstein in .Heral
disdie Pbudereien" (N' 1911, S. 21- 30 und Wappentafel Nr. 3) und mit dem gleic:hen, vor
sichtig aufzunehmenden Aufsatz in .Der Deutsche Herold " (.0. Jg., Berlin 1912, S. 219-224) 
sowie F. Hauptmann (ebd., S. 275 ff.). 

19 Zurn Kreis Edcartsberga noch besonders: Louis Naumann, Geschichte des Kreise1 Ed<arts
berga, ebd. 1927 , und B. Liebers, Die Pf arr her re n des Kreises Ec:kartsberga, Leip:z:ig 
1931 (Flugschriften f. Familiengeschichte 19). 
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F I o B e r. - Fr. K. Hoppe, FloSerei, Sdiiffahrt, Fisdier im Miindungsgebiet von Saale und 
Unstrut, N' o. J. (mit den Schifferfamilien Mende, Pi 11 in g, Ritter, Stich Ii n g 
und Vo Ikner). 

Frei ma u re r. - R. Schroder, Geschichte der Freimamerei i. 0. N', N' 1896 (mit 623 
Briidern seit 1749 und ihren Lebensnachriditen). 

G a r n i s o n. - B. Liebers, Vom N' er (kursachsisdien) lnfanterie-Regiment Prinz Xaver: N' er 
Heimat, 1931, Nr. 36. - E. Wolfer, Alte N"er Soldaten: ebd. 1934, Nr. 36/ 37. - W. v. Wolff. 
Kriegsgesdiichte des 2. Thiir. Feldartl.-Rcgiments Nr. 55 (seit seiner Entstehung 1899 in N'), 
Gotha 1924. - K. Waase. Die N'er Jager im Weltkriege, Leipzig 1920. - E. Neumann, Das 
Magdeburgische Jagerbataillon Nr. 4 im Weltkriege 1914-1918, Zeulenroda 193S. 

Gast ho f e. - Fr. Hoppe, Gesdiichte des N'er Bieres und der N'er G', N' 1911. -
A. Schulze, Ein angesehener .Scheffel"-Wirt vor 300 Jahren (Ro 1 I er): N'er Helmat, 1933, 
Nr. 23. 

GI o ck en g i e 6 er. - P. Mitzsdike, G' der Stadt N': N'er Tageblatt, 1927, Nr. 151. 
Go Ids chm i e de. - A. Schroder, Zur G"kunst ·in N': N'er Heimat, 1936, Nr. 9. -

Fr. Hoppe, Die N'er G' und die Geschlchte ihrer lnnung: ebd. 1936, Nr. 14/15 (mit den 
Artikeln von 1590, 21 Namen von 1386-1600 und den Meistem nach 1600, dabei auch 13 
auswartigen, der N'er Innung angeschlossenen Meistem des 18. Jhs. in Merseburg, Eisenoerg. 
ZCirbig, Eisleben, Delitzsch, Freyburg. Osterfeld und mit iiber 250 Lehrlingen von 1654 bis 
1752). - H. Muller, Der N'er G' Andreas Ka u x do r f : ebd. 1937. Nr. 27. 

G ii r t l e r. - A. Schroder, N' er G' contra Leipziger G' (Reditsstrei t 1619 / 2 8): N' er 
Heimat, 1936, Nr. 29. 

Han d we r k er (allgemein). - Fr. Hoppe, N'er H'buch, N' 1928. 
J u den. - K. v. Heister, Die J' zu N' (seit Ausweisung von 1496 nur noch Messegaste): 

Anzeiger f. Kunde d. dt. Vorzeit, 1866. 
Kramer. - Fr. Hoppe, Geschichte der K'innung zu N', N' 1928 (mit dem lnnungsstatut I 

von 1628, den Mit~liedcm von 1628-1786, den je 2 Obermeistem sei't 1628, der Mitgliedcr- I · 
~F<~~---. - ""e'"'"·=n'fsW'Wn·~9}8"710l~p'ptb. t'ebensilllderrC'!w Cil!m"spate?t 18:Jh<it: u'iitt· rriit· Tag'eb11ch15iaffeta .de.iii--~",~- .-!, ... : ~::;.. v ""'' 

August Traugott Voge 1 iiber seine Lehrzeit 1756 ff.). · , 
· · · ' Lein ewe be r. - Die N'cr L'zunft im vorigen Jahrhundert: N'er Heimat, 1933. N'r. 9." · , 

.Lit u r g i a". - Dieser bedeutsamste, 1821 von Karl Peter Lepsius begriindete und 1945 
aufgeloste Bildungsverein der N'er Obersdiicht gab 1846, 1871 und 1896 ein .. Album" und 
1928 noch einen letzten Uberblick iiber die Vereinsgesdiichte (von Br. Kaiser) heraus, 1871 
auch mit .Schilderungen aus der Vergangenheit N's", die Eduard Pinder ans seinen Familien-
papieren geschopft hatte. 

Literate n. - J. M. Schamelius, Numburgum literatum, 2 Teile, Leipzig 1729 und 1736 
(mit den Lebenslaufen und Arbeitcu von etwa 230 N 'ern). - Chr. Fr. Moller, Verzeichnis der 
in den beiden Stadten Z e i t z und N' geborenen Kiinstler. Gelehrten und Schriftsteller, die 
auJ3erhalb des Stifts N'-Zeitz ihren Wirkungskreis fanden. Zeitz 1805. - P. Mitzschke, N'er 
PamaS, N' 1921 (mit ilber 100 Dichtem. Erzahlem und Sdiilderem, die dauemd oder zeitweise 
in N' gelebt haben, auch mit Nachweis der gedruckten Selbstbiographien der N'er Gottfried 
August Pietzsch 1 822, K. G. Siebe Ii s 1843, Theodor Daniel Goethe 1853, J. Chr. 
Poschmann 1857, August Wiegand 187ot0) . - Fr. Hoppe. Der N'er Jurist E. C. 
Hom ber g (1605-1681) als Dichter: N'er Tageblatt, 1932, Nr. 110. - Ders., Von Dichtem, 
die nicht im ,N'er ParnaS' zu linden sind: N 'er Heimat, 1933, Nr. 21. 

M ii h I e n. - S. Liittich, Uber die Lage und Geschidite von acht M' bei N' und bei und in 
Pforte: Mittlgn. d. Ver. f. Erdkunde in Halle, 1895, S. 93-138 (mit guter Lageskizze). -
P. Boehme, Ortskunde des Saaletales zwrschen N' und Kosen, 1936/37 (mit den M' des oberen 
Saalelaufs). - H .. 17 M' treibt die Wethau: N'er Heimat, 1937, Nr. 5. 

Musi k. - Fr. Hoppe. Die Pflege der M' in N': Blatter aus d. Heimat, 1914, Nr. 21-26 :t•. 
Rats k e 11 er. - Fr. Hoppe, Der Rat zu N' und sein R': N'er Tageblatt, 1915, Nr. 156 . 

.. Vom Juristen Karl Friedrich Gosche I (1784-1861) werden u. a. die . Unterhaltungen 
auf einer Reise nadi N'" (1828) und die .Familienbilder aus dem Goschel'schen Stammbaum" 
(N' 1829) nachgewiesen. 

:t• Dazu gab P. Ludwig iiber den bedeutendsten Domkantor Otto CI au di u s (1795-1877) 
eine .Skizze seines Lebens" (N' 1879), Fr. Hoppe eine Hundertjahr-Chronik seines Ge-
sangvereins (.Claudius-Liedertafel"), N' 1934. · 

138 


	ttu_gsuppe_000018_000056
	ttu_gsuppe_000018_000057
	ttu_gsuppe_000018_000058
	ttu_gsuppe_000018_000059
	ttu_gsuppe_000018_000060
	ttu_gsuppe_000018_000061
	ttu_gsuppe_000018_000062
	ttu_gsuppe_000018_000063
	ttu_gsuppe_000018_000064
	ttu_gsuppe_000018_000065
	ttu_gsuppe_000018_000066
	ttu_gsuppe_000018_000067
	ttu_gsuppe_000018_000068
	ttu_gsuppe_000018_000069
	ttu_gsuppe_000018_000070
	ttu_gsuppe_000018_000071
	ttu_gsuppe_000018_000072
	ttu_gsuppe_000018_000073
	ttu_gsuppe_000018_000074
	ttu_gsuppe_000018_000075
	ttu_gsuppe_000018_000076

