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Zur Geschichte der Haller Münzstätte
und des Hellers.

Die Münzgeschichte von Hall umfaßt einen Zeitraum von 
nahezu 700 Jahren und zerfällt in 3 Abschnitte:

1. Dem ersten Abschnitt sönnen mir die Ueberschrif t geben: 
HalleineReichsmünzstätte; der deutsche Kaiser und 
König ist Eigentümer der Münze; er läszt durc feine Beamten 
und Dienstleute Silberdenare schlagen, bie sog. „Denarii 
Hallenses", im Volksmund kurzweg „Häller" ober „Haller", 
später „Händelheller" ober „Händelpfennige" genannt; er 
jucht seiner Haller Münze, bie in ber befonberen kaiserlichen 
Gunst steht, eine möglichst grosze Verbreitung zu verschaffen. 
Es ist bie Periode ber ausschlieszlichen Hellerprägung; sie 
bauert bis 1396; ber Beginn ist nicht mit Dotier Sicherheit 
festzustellen.

2. Nachdem ber Rat ber Stadt Hall feit bem Interregnum es 
verstanden hatte, wichtige kaiserliche Privilegien, mie das Zoll- 
regal, bie Jagd, bie Erhebung bes Umgelbs, bas Befestigungs- 
unb Gesetzgebungsrecht unb 1382 bas Reichsschultheizenamt zu 
erwerben, ist es ihm 1396 endlic gelungen, auc bas Münzrecht 
zu erlangen, was ihm bie miszlichen Zustände im Reich unter 
dem schwachen, emig gelbbebürftigen König Wenzel erleich- 
terten. Von jetzt an läszt ber Rat ber Reichsstadt Hall auf 
Grund eigener Münzgerechtigkeit in eigener 
Münzstätte Münzen schlagen, zunächst auc noc Heller, 
später auc einseitige Pfennige, halbe unb ganze Batzen, 
viertels- unb halbe Dickthaler, zuletzt ganze, halbe unb Diertels 
Thaler, sowie Doppelthaler. Diese Periode bauert von 1396 
bis zur Mitte bes 16. Jahrhunderts.

3. HallwahrtseineMünzgerechtigkeitauchfer- 
nerh in, läszt aber nicht mehr in Hall prägen, bie 
Haller Münzstätte steht still, fonbern auswärts, in Nürn- 
berg, Regensburg, Stuttgart, unb zwar silberne unb jetzt auch 
Goldmünzen. Diese brüte Periode bauert von ber Mitte des 
16. Jahrhunderts bis zum Enbe ber höllischen Republik. 
(1803.)
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Wenn in früheren Jahrhunderten gelehrte Abhandlungen 
darüber verfaszt wurden, ob her Name Heller von Schwäbisch- 
Hall herkomme und trotz der für diese Ableitung eintretenden ' 
Autorität des Kanzlers oon Ludewig, eines Haller Sohns, 
immer wieder andere, 3. T. sonderbare Deutungen des Wor- 
tes Heller versucht wurden, so sönnen mir heute darüber zur 
Tagesordnung übergehen, da heutzutage fein ernsthafter For- 
scher daran zweifelt, daß der Heller feinen Namen einzig und 
allein von feiner Geburtsstätte Hall in Schwaben erhalten hat!

1. Abschnitt.

Wann in Hall erstmals gemünzt worden ist, entzieht sic bis 
jetzt unserer genauen Kenntnis; tiefes Dunkel lagert über dem Anfang 
ber Haller Münzstätte, in meines die Forschung bis jetzt nur wenige 
aufhellende Strahlen zu senden vermocht hat. Diejenigen Urkunden, 
welche uns am besten darüber Auskunft geben könnten, sind in dem 
großen Stadtbrand 1376 zu Grunde gegangen, welcher fast die ganze 
innere Stabt mit bem Rathaus unb Archiv in Asche gelegt hat. 
Der Haller Geschichtsschreiber Pfarrer Glaser von Michelfeld sagt 
zwar in feiner handschriftlichen Geschichte von Hall, bie kaiserliche 
Kanzlei habe 1484 auf bie Bitte bes Malier Rats an bie Siebte von 
Comburg, Lorc unb Murrhardt, an bie Städte Speyer, Nürnberg, 
Rothenburg unb Dinkelsbühl ben Auftrag erteilt, glaubmürbige 
Abschriften ber bie Stabt Hall betreffenben Urfunben auszustellen. 
Ob bies geschehen ist unb ob sic noc solche Abschriften finben, ent= 
zieht sic meiner Kenntnis.

So ist man in erster Linie auf bie zahlreichen Urfunden- 
sammlungen angemiefen, bas vielbändige Württ. U. B., bie 
Hohenlohischen, Heilbronner, Ezlinger, Ulmer, Rottweiler Geschichte- 
quellen, auc badische unb bayrische. Hier maren manche wertvolle 
Notizen zu finben, während auffallenderweise bie besonnten Haller 
Chroniken von H e r o 11 unb Widmann durc bie Dürftigfeit 
ihrer Besprechung bes Haller Münzwesens enttäuschen; am ergiebig- 
ften maren noc bie Fusznoten des Herausgebers biefer Chroniken, 
bes verdienten Professors Kolb.

Die Durchsicht ber umfangreichen, in zahlreichen Zeitschriften 
unb Spezialabhandlungen zerstreuten numismatischen Lite- 
r a t u r ergab viel Verwertbares, aber in ber Hauptsache nur für 
bie spätere Zeit ber e r ft e n Periode unb für bie zweite, 
bagegen säum etwas für bie früheste Zeit ber Haller Münzstätte. Der 
Abschnitt über Hall in bem Binder’schen Wert über bie 
WWürtt. Münz- unb Medaillenkunde ist vorzüglich, aber ba er aus bem 
Jahr 1846 stammt, teilweise veraltet; bie Neubearbeitung bes Werks 
durc Dr. Ebner ist noc nicht bis zu ben Städtemünzen vorgeschritten. 
Viel Anregung gewährten bie Schriften von Grote, Buchenau, 
Cahn, Scholler unb unseren Landsleuten Dr. Ebner unb 
Dr. Schöttle. Es ist erfreulich, zu sehen, daß neuerdings bem 
Heller, bem Stiefkind ber Numismatiker, von ben Münzforschern 
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erhöhte Beachtung geschenkt wird und die Hellerfunde sehr ein- 
gehend beschrieben werden. Von groszer Bedeutung waren mehrere 
solcher Funde in neuerer Zeit, in denen die ä I t e st e n bisher besamn 
ten Heller nachgewiesen werden tonnten: im Jahre 1906 wurde in 
Ergersheim bei Uffenheim (zwischen Ansbac und Würzburg, 
auf ehemals zum Hohenstaufischen Hhausgut gehörigem Gebiet) ein 
Topf mit 13 000 Hellern aus ber Reichsmünzstätte zu Schwäbisch Hall 
gefunben, unter denen sic solche mit ber Umschrift: F. R. I. S. A. 
(Friedericus Romanorum Imperator Semper Augustus) befanben; bie 
Vergrabungszeit fällt in bie Zeit um 1250; bie Umschrift mürbe von 
bem wissenschaftlichen Bearbeiter des Funds, Professor Buchenau 
(B. f. M, 1906) zuerst auf Kaiser Friedrich II. bezogen, später 
mit mehr Wahrscheinlich eit auf Friedricharbarossa, da sic 
auf biefen gellern das sogenannte „Drehkreuz" (Swastika, ein 
altchristliches Symbol) befinbet, bas auf oberschwäbischen Brafteaten 
bis unter Barbarossa, aber nur bis ca. 1160 vorkommt. Einen 
ähnlichen, um 1260 vergrabenen Fund aus Wilmandingen, 
DA. Reutlingen, hat Dr. Schöttle beschrieben.

Da ber Ursprung ber Stadt Hall aufs engste mit ber Entdeckung 
ber Salzquelle unb ber Salinebetrieb aufs engste mit ber Entstehung 
von Markt unb Münze zusammenhängt, so tonnte aus ben Ergeb- 
niffen ber neueren Forschungen über bie Stäbte = 
grünbungen im Mittelalter unb speziell über bie Ur = 
g e f c i c t e von Hall Bermertbares für bie vorliegende Arbeit 
erwartet merben. Es finb neuere Werke über bie deutsche Rechts- 
unb Wirtschaftsgeschichte im Mittelalter, über bie Handelsbeziehungen 
Süddeutschlands mit Oberitalien, vor allem aber bie Arbeiten von 
Professor Weller über bie älteste Geschichte von Hall, über Hall 
in ber Hohenstaufenzeit, über bie Besiedlung des Württ. Franken- 
lanbes, über bie Organisation bes Reichsguts unter ben Hohenstaufen, 
bie viele wertvolle Anregungen gaben unb in biefer Arbeit vermertet 
mürben. Endlich können auc aus ber Münzgeschichte ber beiben 
benachbarten, gleichfalls von ben Hohenstaufen begünstigten Reichs- 
münzstätten Zu U 1 m unb Nürnberg, über welche 3. T. ältere 
unb vielseitigere Urtunben erhalten finb, mit ber nötigen Vorsicht 
Schlüsse auf ben frühesten Münzbetrieb in Hall gezogen merben.

Ueberein ftimmenb fommen bie Geichichts- unb 
Münzforscher zu ber Annahme, ba^ ber Beginn ber 
Tätigkeit ber Haller Reichsmünzstätte unb ber Prä- 
gung ber besonnten Händelheller in bie frühe Hohenstaufen- 
Zeit (K. Conrad III. 1138 bis 1156, Friedric Barbarossa 1156 bis 
1190) zu verlegen fei. Als er ft er sicherer Beleg für bie 
Haller Münze mürbe bisher eine schon von Binber zitierte 
Urtunbe aus bem Jahr 1 2 0 8 allgemein angenommen: „Graf Boppo 
von ßaufen übergibt bem Kloster Schönau bei Heidelberg einen 
Zehnten gegen 27 Denarii Hallensis Monetae" unb bas gleiche Klo- 
fter berechnet einen Schaden 1219 auf 30 librae Hallensium. Doc 
fand ic im Rottweiler Urtunbenbud) eine noc etwas 
ältere Urtunbe, aus ber Zeit um 1 2 00; sie ist enthalten in einem
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Verzeichnis der Einkünfte des Klosters St. Gallen; es heiszt dort: 
Stern Dietericus an der Waltstrasz 1 solid. Hallensium; Stern de Rot- 
wil et Obrendorf 14 sol. Hallensium. Ferner zitiert Dr. Schöttle 
eine Urkunde aus dem Ende des 12. ober Anfang des 13. Jahr- 
hunderts, in welcher Bertold von Neuffen vom Kloster Weiszenau 
eine Entschädigung beansprucht, die ihm in Kaiser Währung 
ausbezahlt werden soll. Wenn nun damals schon in Lauffen— 
Heidelberg, in Rottweil—St. Gallen, in Neuffen nac Haller Währung 
gerechnet wurde, so darf man mit Bestimmtheit annehmen, daß 
schon geraume Seit vorher in Hall gemünzt wurde; dafür sprechen 
auc die oben ermähnten Hellerfunde, bie an roeit von Hall entfernten 
Orten gemacht mürben (Ergersheim ca. 80 Kilometer, Willmandingen 
ca. 83 Kilometer in ber Luftlinie von Hall entfernt). Nun ist besannt 
— Dr. Schöttle hat besonders barauf aufmerksam gemacht — das 
erstgegenEndedes 12. Jahrhunderts die Sitte aufkam, 
ben in Kaufs-, Schenkungs-, Verpfändungs-, Schuldurkunden, in 
Strafbestimmungen etc. genannten Summen, bie in latenten, fun- 
ben, Schillingen unb Pfennigen ausgedrückt sind, ben Ortderrä- 
gung beizufügen; es bürste hoher nicht zu gemagt erscheinen, Ur- 
funben aus ber Nähe von Hall, mie bas spätestens um bie Mitte 
des 12. Jahrhunderts abgeschlossene Kom b ur g e r Sc ent ungs- 
b u ch, in benen nur von talentis, libris, folibis, benariis bie Rede ist, 
auch für bie Haller Währung in Anspruc zu nehmen.

Es finb zwar auch Urkunden vor bem Jahr 1200 besannt, in 
benen ausdrücklich bie Haller Währung genannt ist (1 Urkunde von 
Ottobeuren, eine von St. Georgen, eine Stelle im Oehringer Oblei- 
buch etc.), aber diese Urkunden merben hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit 
von ber Kritik angezweifelt.

Viel ist schon über bie besonnte Stelle im Oehringer 
Stiftungsbrief von 1037 geschrieben unb gestritten morben, in 
bem Bischof Gebhard oon Regensburg, ber Stiefbruber Kaiser Kon- 
rabs II. unb Urenkel Ottos des Groszen mit feiner Mutter Adelheid 
bem zum Schirmvogt des Stiftes ernannten Grafen Burkhard von 
Comburg bas halbe Dorf Hall unb „10 talente jener Münze" 
(decem talenta illius monetae) übergibt. Während früher allgemein, 
so noch von Binder, Boaer, Gmelin u. a. bie Haller Münze barunter 
verstanden mürbe, tritt Weller mit aller Bestimmtheit für bie Deu- 
tung auf bie Oehringer Münze ein, von ber mir allerdings 
bis jetzt noch feine Münzen aus jener Zeit fennen; mir missen nur, 
daß Oehringen, auf bem Boden einer alten römischen Niederlassung 
aufgebaut, einen bebeutenben Markt unb 1250 eine „Münzerhaus- 
genossenschaft" von 12 Münzern hatte. Aber auch menn bie Stelle 
auf Hall zu beuten märe, so sonnte es sich doch, mie schon Grote 
zutreffend bemerft, nicht um bie typischen Händelheller, fonbern um 
Denare etma nach Art der Ezlinger ober Tübinger handeln, mög- 
licherweise auch um Regensburger, ba ja Bischof Gebhard von 
Reaensburg nur bas halbe Ort Hall verschenkte unb bie anbere Hälfte 
vermutlich noch eine Zeit lang in feinem Besitze behielt.
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Die Frage, ob schon vorder Prägung ber eigentlichen Händel- 
heller und der Errichtung ber Haller Reichsmünzstätte in Hall gemünzt 
worden ist, mit anderen Worten, ob es „Vorläufe r" der Heller 
gegeben habe, ist bis jetzt noc nicht ernstlic von der Forschung (auszer 
von Buchenau) der Erörterung für wert gehalten worden, und doc 
spricht manches dafür, daßz schon unter den Kaisern aus dem Salischen 
Hause der Onlinebetrieb, her handels- und marktartige Verkehr derart 
war, daßz eine Münze damit verbunden fein muszte. Seit mir missen, 
daß schon die Kelten in Hall waren, was die Funde (1907 und 1909) 
non Bronzeringen aus der Latènezeit im „Acker", nur 500 Meter 
non der Salzquelle entfernt, bemeifen, feit Weller ein viel 
höheres Alter des Haller Salzbetriebs wahrscheinlich gemacht 
hat, als bie Haller Chronisten annehmen, bie die Entdeckung ber 
Salzquelle ins 9. ober 10. Jahrhundert verlegen, ist auc bie Frage 
von bem Anfang ber Haller Münze in ein neues Licht aerückt. Unter 
ben zahlreichen Denaren aus ber sächsisch-fränkischen Kaiserzeit, bie in 
Dannenbergs unb Menadiers Werken abgebildet finb unb 
bis jetzt noch feiner bestimmten Münzstätte zugewiesen merben konn- 
ten, finben sich mehrere mit Kreuz unb Hand, bie vielleicht für 
Hall in Anspruc genommen merben sonnten. Binder ermähnt 
Münzfunde in Polen, bie vor 1042 vergraben fein müssen, in 
benen sich neben Denaren von Würzburg unb Augsburg auch solche 
mit Kreuz unb Hand befunben haben sollen. Wenn nun auch Grote 
nachgewiesen hat, daßz bie Abbildungen biefer in Lewelel’s Wert 
falsch finb, so hat hoch Knitterscheit (B. M. B. 1907 Nr. 69) in einem 
1907 in Frankfurt aehaltenen Vortrag nachgewiesen, daßz tatsächlich 
Münzen aus ber Zeit von Miesko unb Bolelaus Chrobry (um 1000 
nach Christus) mit Hand unb Kreuz sic finben unb in jener Zeit 
deutsche Münzen (Adelheidsdenare, Wendenpfennige unb sonstige 
deutsche Gepräge) im Umlauf maren.

Eine Beziehung unserer Haller Münzstätte zu E B I i n g e n, 
mo zwischen 1002 unb 1024 unter Kaiser Heinric II., ber hört eine 
kaiserliche Pfalz hatte, Denare mit Kreuz unb Hand geprägt mürben, 
ist nicht unwahrscheinlich. Da später von einer ERlinder Denarprä- 
gung nichts mehr verlautet (bie wohl älteste Münzstätte im Neckarland 
in EBlingen mar vermutlich zwischen 1091 unb 1105 nicht mehr 
in Tätigkeit (Dr. Ebner), so sonnte man baran benfen, das bie 
Salischen Kaiser als Besitzer ber Malier Salzquelle ihren Münzbetrieb 
später von CRlingen nach Hall verleat haben, (Buchenau: unbefannt 
ist bie ältere Haller Münze vor ben Handpfenniaen bes 13. Jahrhun- 
berts; ber Waller Handtypus sonnte auf bie Eszlinaer Hand zurück- 
gehen, es fehlen aber noc bie Mittelglieder ber Münzreihe, bie dies 
bemeifen sonnten.).

Manchen wertollen Aufschluß sonnte bie Ausführung eines 
Vorschlags von Professor Weller für bie Urgeschichte von Hall unb 
ben frühesten Münzbetrieb bringen, nämlich Grabungen unter 
sachverständiger Leitung auf bem Haalplat vorzunehmen; 
leiber ist bie gegenroärtige Zeit hiefür nicht geeignet!
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Doc kehren wir nac solchen, bis jetzt der sicheren geschichtlichen 
Unterlage entbehrenden Vermutungen zu dem historisch Erwie- 
Jenen zurück! König Conrad III. von Hohenstaufen war vor feiner 
Wahl zum deutschen König (1138) Besitzer des Kochergaus und des 
Orts Hhall; 1116 tritt er erstmals als „dux Franconiae" auf; 1138 
schreibt er in einem Schirmbrief an den ihm befreundeten Abt Hart- 
wig von Comburg, daß er sic mit Freuden der Zeit erinnere, 
da er als Graf des Kochergaus Schirmvogt des Klosters Comburg 
war. 1140, nac der Einnahme der Weibertreu, hat er selbst auf der 
Comburg und sicher auc in Hall gemeilt.

Von ihm nimmt Weller an, daß er, vermutlich mit Unter- 
siützung der Camburger Geistlichkeit, den Salzbetrieb in Hall, der bis 
dahin mehr nur letaler Art mar und nur einem näheren Umkreis 
gebient hatte, zum Großbetrieb ausgebaut unb mit 3 e r = 
leihung des Marttrechts auc bie Reichsmünze 
gegründethabe 1156 folgte bann unter Barbarossa anläszlic 
ber Weihe ber Michaelis irche bie Verleihung eines 7tägigen Jahr- 
markts, balb barauf, noc vor 1200, bie Verleihung des Stadtrechts 
(Philipp von Schwaben spricht 1200 schon oon „civitas nostra"). Hhall 
mar ein von ben Hohenstaufen bevorzugter Ort, in bem sie oft unb 
gerne meilten. Weller hat gezeigt, daß dieses weitausschauende 
Herrschergeschlecht in großzügiger Weise bas Reichsgut, das zugleich 
ihr Hhausgut mar, organisierte durc Anlage von Straften unb son- 
ftigen Handelswegen, durc Anlage von befestigten Stäbten als 
Stützpunkte ihrer Macht, durc Neuorganisation des Gerichts-, Zoll-, 
Geleits- unb Münzwese ns. „Se meniger ber Kaiser wagen 
tonnte, in bie Rechte ber übermächtig gemorbenen geistlichen unb 
weltlichen Fürsten einzugreifen, um so mehr muftte ihm baran liegen, 
bie Rechte in feinem unmittelbaren Kronbesit auszubauen unb 
auszunützen. Hhiezu gehörte besonders auc bie Münzprägung, 
ein nac bem Sachsen- unb Schwabenspiegel ursprünglich bem König 
allein zustehendes Recht, bas aber schon unter ben letzten Karolingern 
zum groften Teil in bie Hände ber Stammesherzöge unb später ber 
geistlichen unb weltlichen Territorialfürsten übergegangen war. Der 
Kaiser mar in feinen Einkünften hauptsächlich auf bie ben Reichs- 
ftäbten auferlegten Steuern angemiefen; ber Schlagschat aus bem 
Münzbetrieb mar eine willkommene Vermehrung feiner Cintünfte; 
barum lag es in feinem Interesse, bas Umlaufsgebiet feiner Münzen 
möglichst auszubreiten. In Oberschwaben gelangte bie Brakteaten- 
prägung zu hoher Blüte. Nun hätte aber bie Gründung zahlreicher 
Städte mit Münzbetrieb zu einer starten Zersplitterung ber Münz- 
prägung führen müssen, menn an bem alten Gebrauch festgehalten 
worden märe, an jebem privilegierten Markte eine eigene Münze zu 
betreiben; es muftte sic als zweckmäßiger ermeifen, ben Münzbetrieb 
zu konzentrieren auf solche Plätze, bie durc ihre günstige Verkehrs- 
läge, mie Ulm unb Nürnberg, ober durc ihre Bodenschätze, roie Hall, 
sic besonders dazu empfahlen."

Aber bie Gunst des Hohenstaufengeschlechts, mit beffen Unter- 
gang 1254 bie Wirren bes Interregnums einsetzten, hätte keinesfalls 



13

genügt, der Hellermünze auf die Dauer, für die folgenden 
150 Jahre, die weite Verbreitung und Beliebtheit in einem grossen 
Teil von Deutschland zu verschaffen, wenn nicht der Heller selbst 
gewisseVorzüge in sic vereinigt hätte, die ihn zur Bezahlung 
kleiner Beträge, wie auc größerer Summen geeignet machten. Die 
oberschwäbischen Brakteaten waren infolge ihrer Dünnheit und Zer- 
brechlicht eit zu langdauerndem Umlauf nicht geeignet; sie mussten öfter 
eingezogen und umgeprägt werden. Die Denare vieler weltlicher und 
geistlicher Herren waren durc allmähliche Verringerung ihres Silber- 
gehalts Heiner und unhandlicher geworden und durc die häufigen 
„Verrufungen" in ihrem Kredit gesunken; demgegenüber zeichnete der 
Haller sic durc feinen lange Zeit gleichbleibenden Silbergehalt, durc 
das jahrhundertelange Festhalten an dem gleichen Münzbild, durc 
feine Grösze, Dauerhaftigkeit und Handlichkeit und später, als fein 
Gehalt auf den Wert eines halben Pfennigs gefüllten war, durc feine 
leichte Umrechnungsfähigkeit in andere inzwischen aufgetommene 
grössere Münzen (Goldgulden, Prager Groschen etc.) in vorteilhafter 
Weise aus. Die periodischen „Verrufungen" waren in der 
Haller Münze nicht gebräuchlich, was gewiß wesentlich zu ihrer 
Beliebtheit beitrug. (Verrufungen der Münze, b. h. bie Ungiltigkeits- 
ertlärung ber jeweils umlaufenben Münze durc ben Münzherren, 
wobei biefe unter Verlust gegen neue, gewöhnlich geringerwertige 
umgewechselt werden muszte. Ein anfangs (nac bem Sachsenspiegel) 
nur bei jedem neuen Regierungsantritt eines Münzherrn, später aber 
von bem gleichen Münzherrn oft, von einzelnen sogar alljährlich, 
geübtes Verfahren zum Nachteil ber Untertanen und zu eigener un- 
lauterer Bereicherung.) Dazu kam, ba^ ber Haller Pfennig nächst 
bem Rottweiler ber geringwertigste war, was ihn zur Bezahlung 
kleinster Veträge (Zinsen, Pfenniggilten) für einen grossen Teil ber 
Bevölkerung besonders geeignet machte, namentlich, als in ber zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts bie Wochenmärkte immer mehr auf- 
tarnen. Daß auc ber Salzbezug, auf ben ein weiter Umtreis von 
Hall angewiesen war, bie Verbreitung ber Haller Münze begünstigte, 
liegt auf ber Hand. Endlich haben nac Dr. Schöttle auc mannigfache 
territoriale Veränberungen, durc welche Gebiete mit anberer Wäh- 
rung in ben Besitz ber Hohenstaufen unb bamit in bas Umlaufsgebiet 
bes Hellers tarnen, zu feiner Ausbreitung beigetragen. (Schöttle, 
Cahn.)

So hat eine Anzahl Ursachen zusammengewirkt, um bem Heller 
eine Ausbreitung zu verschaffen, bie in ber deutschen Münzgeschichte 
fast beispiellos dasteht unb ben Heller im späteren Mittelalter zum 
verbreitetsten Handelsgeld in fast ganz Deutschland gemacht.

Es ist von hohem Interesse, an ber Hhand ber erhaltenen Ur- 
tunben biefen Siegeszug bes Hellers durc bie deutschen 
ßanbe zu verfolgen, ber schon im letzten Viertel bes 12. Jahrhunderts 
begonnen haben musz.

Nac bem vereinzelten Auftreten ber Hellerwährung, wie wir 
gesehen haben, in Lauffen—Schönau, in Rottweil—St. Gallen, in 
Neuffen, bann in Urach, Heilbronn, Hohenlohe, im 3. Jahrzehnt bes



14

13. Jahrhunderts in Kloster Lorch, Gelingen, Augsburg, hat sic bis 
zur Mitte des 13. Jahrhunderts der Heller schon über fast ganz 
Niederschwaben ausgebreitet und ist im Vordringen gegen Ober- 
schwaben und Franken. In der bekannten Reichssteuerrolle Fried- 
richs II. von 1242, einem Eingangsverzeichnis der Steuern der könig- 
lichen Städte, wird auszer nac Silberbarren nur noc nac kölner 
und Haller Währung gerechnet. In der zweiten Hälfte des 13. Jahr- 
hunderts wird der Heller heimisch in Oberschwaben, Ulm 1272, ganz 
Franken und einem Teil von Bayern. Ueber Worms, Speyer, Mainz 
und Frankfurt bringt er in die Rheinlande und bas Moselgebiet vor; 
mir treffen ihn 1289 in Boppard, 1294 in Andernach, 1295 in Köln, 
ferner in Thüringen, Meiszen, Sachsen, in ber Wetterau (zwischen 
Bogelsberg unb Hundsrück), im Osterland (zwischen Saale unb 
Mulde), ja bis nac Friesland. (Buchenau, Lambrecht.)

Sehr lehrreich ist eine Konstanzer Urkunde von 1275, ber soge- 
nannte „Liber decimationi s", ein Verzeichnis über bie Be- 
steuerung ber Geistlichkeit ber Konstanzer Diözese für einen Kreuzzug; 
in dieser Diözese ist um biefe Zeit ber Heller schon bas verbreitetste 
Geld; mehr als bie Hälfte ber Eingänge hat ber päpstliche Kollektor 
als „Hallenses" gebucht; mir finden in biefer Urkunde auc interessante 
Umrechnungen ber einzelnen Pfennigsorten; darnach mar ber Tübin- 
ger Pfennig ber vollwertigste, bann sammt ber Konstanzer, bann ber 
Haller, zuletzt ber Rottweiler; ber Malier mürbe gleich 34 Konstanzer 
Pfennig gerechnet. (Cahn.)

Am Ende des 13. Jahrhunderts unb Anfang des 14. genoßz bie 
kaiserliche Münze in Hall ben Ruf, besonders gute unb gleichförmige 
Münzen zu prägen; hatte ber Heller noc 1245 einen Silbergehalt 
von 0,338 Gramm, 1275 0,32, so hatte er 1326 noc immer einen 
solchen von 0,326; durc diesen lange gleichbleibenden Silbergehalt 
zeichnete sic ber Heller vor ben meisten gleichzeitigen Bfennigsorten 
aus. le

Eine wesentliche Förderung dieses Siegeslaufs bürste die Ver - 
pachtung ber Haller Reichsmünze durc König 
A I b r e c 1 1. (1298 bis 1308), Sohn Rudolfs von Habsburg, an e i n 
Florentinisches Konsortium gebracht haben. Wir haben 
barüber eine interessante lateinische Urfunbe aus Florenz vom 
Jahr 1308 (abgedruckt unb besprochen in einem Wert von Alois 
Schulte unb ben W. Vierteljahrsheften Reue Folge 1901). Die 
Namen ber Teilhaber biefer kapitalkräftigen Gesellschaft waren 
Tomasso unb Ugolotto, die Söhne bes Aglo begli Agli unb Alberto, 
ber Sohn bes Gottolo bei Neri; biefe fanbten nach Schwäbisch Hall 
(„in partibus Allamanniae in civitate Allensi") mehrere Faktoren; 
von ihnen hatte ber Teilhaber ber Gesellschaft, Neri bi Ghinuccio 
Buonfantini mit bem Faktor Bartolo bi Lapo Morelli bas Hauptbuch 
unb bie RRechnungsbücher zu führen. Beide maren aber ungetreue 
Verwalter; sie rechneten nicht ab unb hielten sich von Florenz fern; 
ber Faktor wurde beschuldigt, feine Prinzipale um 800 Goldgulden 
unb mehr, ber Teilhaber aber bie beiben Agli um 5565 Goldgulden 
geschädigt zu haben. Beide mürben von ben Florentiner Behörden 
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am 5. Dezember 1308 vor den Capitano del Popolo geloben. Die 
Summen, bie hier aufgeführt sind, finb nicht sicher zu zerlegen; mir 
missen nicht, ob es nur Gewinn, ober Betriebskapital unb Gewinn 
mar, ob bamit bie Forderung aller übrigen Teilnehmer ober nur 
einer Gruppe ausgedrückt ist; soviel steht aber fest, ba^ bas in 
ber Haller Münze tätige italienische Kapital recht bebeutenb 
mar. (Schulte.) Weiteres erfahren mir nicht aus ber Urkunde. 1315 
muß bie Ausmünzung in Hall noc eine recht starke unb einträgliche 
gewesen fein, ba ber Gegenkönig Friedric ber Schöne in diesem 
Jahr bem Edlen Kraft von Hohenlohe zur Belohnung für dessen 
Dienste 200 Mark Silber schenkt unb ihn bamit auf bie Haller Münze 
verweist.

Die Rolle, welche bie Oberitaliener (ßombarben) im Geld- unb 
Bankwesen gespielt haben, ist besannt. Sie maren gleich ben Juden 
gemiegte Geldleute, bie in zahlreichen Münzstätten unter ben deut- 
schen Kaisern ihre Tätigkeit entfalteten. Vermutlich haben sie durc 
technische Verbesserungen des Münzbetriebs, durc Einführung eines 
richtigen kaufmännischen Vetriebs unb Eröffnung neuer Handels- 
beziehungen viel zur Verbreitung ber Haller Münze beigetragen. 
(Schulte.) Ob aber ihre Wirksamkeit bis zuletzt ber Haller Münze 
nützlic mar, ba ja bie beiben in ber Urkunde Genannten schliezlic 
als ungetreue Vermalter entlarvt mürben, muß dahingestellt bleiben; 
Haller Urkunden haben mir barüber nicht.

So glänzend unb vielversprechend nun ber Siegeslauf des 
Hellers bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts mar, er barg doc 
schon ben Keim des Niedergangs in sich. Viele ber weltlichen 
unb geistlichen Münzherren muszten in Folge bes Vorbringens des 
Hellers ihre altübliche Pfennigprägung einstellen, wodurch sie in 
ihren Einkünften empfindlich geschädigt mürben. Was lag näher, 
als ba^ sie durc Nachprägung bes Hellers, ben sie durc Ver- 
rufung doc nicht oon ihrem Gebiet fernhalten sonnten, sic schadlos 
zu halten suchten, inbem sie nun bie Heller, ebenso mie früher ihre 
Pfennige, in geringerem Silbergehalt, als in ber Haller Münze 
Vorschrift mar, ausprägten. Es trat eine Verschlechterung 
bes Hellers ein, bie schon im 2. Jahrzehnt bes 14. Jahrhunderts 
begonnen haben musz. Unter ßubmig bem Bayern gelang es einer 
Anzahl Fürsten, 3. V. ben Grafen von Sayn unb Nassau u. a., vom 
Kaiser bas Privilegium ber Hellerprägung zu erlangen; auc bie 
Münzstätten von Frankfurt unb Speyer mürben von biefem 
Kaiser dazu privilegiert. 1314 bemächtigte sic Friedrich ber Schöne 
von Desterreic ber Stabt Hall, fein Gegenkönig ßubmig ber Bayer 
stützte sic auf Speyer unb lieh bort Heller prägen; 1323 trat Hall zu 
letzterem über. (Buchenau.) Aber auc ohne dazu berechtigt zu fein, 
mähten sich zahlreiche Münzherren das Recht ber Hellerprägung an.

Sine weitere Konkurrenz erwuchs ber Haller Münze durc bas 
Aufkommen ber sog. fränkijchenfennige auf „W ürzbur- 
g e r S c l a g", welche feit 1368 im mittleren Schwaben sic einbür- 
gerten, aber gegen 1400 an vielen Orten mieber bem Heller weichen 
muhten.
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Mit dem Aufkommen des Florentiner Goldguldens, der von 
1300 an auc in Böhmen, Ungarn und den Territorien der 4 rhei- 
nischen Kurfürsten geprägt wurde, sowie mit ber Verbreitung größerer 
Silbermünzen im Werte eines Schillings (Tournosgroschen von der 
Stadt Tours ausgegangen und Prager Groschen, von Böhmen aus 
halb in ganz Süddeutschland beliebt) waren Münzgattungen gegeben, 
die sic für ben Groszverkehr besser eigneten als ber Heller; bas 
Bedürfnis nac gröberen Münzen als ben bis dahin fast allein 
geprägten Pfennigen mar in Folge ber Zunahme des Handelsverkehrs 
immer lebhafter gemorben. Hätten nicht bie Kaiser aus bem Lurem- 
burgischen Hause eine besondere Vorliebe für bie Hellermünze gehabt 
unb sie förmlic zur Reichsmünze erhoben, so märe vielleicht 
bamals schon ber Heller von ber Bildfläche verschwunden! Kaiser 
Karl IV. sah sic burd) bie immer mehr zunehmende Münzverwirrung, 
durc bie immer mehr zunehmende Verschlechterung des Hellers zu 
einem M ü n 3 e b i 1 1, 1 3 5 6, veranlaszt, von bem noc nicht einwand- 
frei festgestellt ist, ob es nur für Nürnberg ober auc Frankfurt, Ulm 
unb Donauwörth bestimmt mar. (Hall ist barin nicht genannt.) Binder 
kannte bie Originalurkunde noc nicht; er spricht nur von einer Ab- 
schrift unb stützt sic hiebei auf Wills Münzbelustigungen unb Schle- 
gels Wert de nummis antiquis Gothanis. Bis jetzt finb feine Dri- 
ginalurkunden von Frankfurt, Ulm unb Donauwörth Don 1356 be
sannt gemorben. Es fragt sich, ob jene Abschrift als zuverlässig gelten 
sann! Die Originalurkunde für Nürnberg befindet sic im Alge- 
meinen Reichsarchiv in München (abgebrucft bei Jos. Fischer, B. f. M. 
1908, Nr. 7). In biefem Edikt bestimmt ber Kaiser, daß von nun 
an aus ber Haller Gewichtsmart von 238,5 Gramm statt mie bisher 
240, jetzt 376 Heller ausgeprägt merben sollten unb zwar nur ein 
Drittel Silber, zwei Drittel Zujat; ber einzelne Heller roog darnac 
0,643 Gramm unb enthielt 0,211 Silber. Das althergebrachte Haller 
Münzbild, Kreuz unb Hand, mürbe beibehalten unb nur angeorbnet, 
daß jebe Münzstätte ein „Unterzeichen" auf ihren Hellern anbringen 
solle, an bem man ben Prägeort erfennen sönne. Bald barauf wur- 
ben von Karl IV. weitere Privilegien für Hellerprägung erteilt, an bie 
Bischöfe von Mainz, Augsburg, Konstanz, Chur, an bie Srafen 
von Wertheim, an bie Landgrafen von Leuchtenberg in Rothenburg, 
an ben Deutschordenskomthur in Mergentheim u. a., 1374 an ben 
Grafen Eberhard II. von Württemberg. (Buchenau.) Sine Besse- 
rung ber Münzverwirrung mürbe aber durc dieses Edikt, so gut es 
gemeint mar, nicht erzielt; bie Verschlechterung des Heller hielt an, 
jo daß sic fein Nachfolger Wenzel 1 3 8 5 zu einem neuenünz- 
g e f e B genötigt sah. Es sollte „bie irrsal, gebreften unb schaden, bie 
non unziemlichen unb schädlichen Münzen ufferftanben finb, davon 
Land unb ßeute des h. Röm. Reichs zu verderblichem Schaden kom- 
men", abstellen. Die neue Hellermünze sollte mieberum ihr alter- 
tümliches Gepräge mit Hand unb Kreuz unb bas „Unterzeichen" zur 
Erkennung des Prägeorts beibehalten; aber aus einer Nürnberger 
Mark sollten jetzt 592 Stück Heller, ein Drittel Silber, zwei Drittel 
Zusatz, geprägt merben, also mieberum eine Wertverminderung bes
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Hellers um ein Drittel gegen 1356; der einzelne Heller wog jetzt nur 
noc 0,4 Gramm und enthielt nur noc 0,13 Feinsilber. Zugleich 
wurde angeordnet, daß das Pfund Heller im Wert gleich fein solle 
einem guten ungarischen ober böhmischen Goldgulden. Es war das 
erstemal, daßz von Reichswegen ber Gehalt des Silbergelbes nac bem 
Golde geregelt wurde. Diese neue Hellermünze sollte nur in ben 
vier Stäbten Nürnberg, Augsburg, Ulm unb Hall geprägt werden, 
aber in ganz Schwaben unb Franken, in erster ßinie in 33 namentlich 
aufgeführten Stäbten bie allgemeine Währung bilben. Mehrere 
Zusazzgesetze sollten bie Durchführung dieses Gesetzes sichern; es mürbe 
aber mieberum nicht besser, sondern noc viel schlimmer! Es maren 
noc zahlreiche vollwertigere Heller non früher im Umlauf, bie man 
nicht einziehen tonnte; äuszerlic unterschieben sic bie neuen, geringer- 
mertigen „bösen" Heller taum von ben älteren gehaltvolleren, ben 
sog. „guten, ptaligen" (b. h. eiteligen, eitlen, lauteren). Niemand 
wollte bie geringeren nehmen; bie unerlaubte Nachprägung zu unter- 
drücken, gelang nicht; bas vorgeschriebene Unterzeichen mürbe aus 
Gewinnsucht unb schlechtem Gewissen häufig meggelaffen. (Cahn.) 
Als Münzherren, welche besonders bie „bösen Heller" prägten, wur- 
ben in einer Bekanntmachung gebranbmarft: bie Herzöge ßeopolb 
von Oesterreich, Sraf Eberhard von Württemberg, ber Sraf von 
Habsburg, Bernhard von Baden, Rudolf von Hohenberg unb Junker 
Hermann non Krenkingen. (Buchenau.)

Ob bie Haller Münzstätte feit beginn ber Verschechterung des 
Hellers immer in Betrieb war ober, was wahrscheinlicher ist, zeitweise 
ruhte, ist roegen Mangel an urtunblichen Nachweisen nicht zu ent- 
scheiden. Soviel ist aber gewiß, daß sie sic gegen bie beftänbige 
Verschlechterung des Hellers, auf beffen Reinheit unb Güte sie immer 
besonderen Wert gelegt hatte, mit allen Kräften wehrte. Aber sie 
mar schließlich machtlos; benn hätte sie ihre guten, vollwertigen 
Münzen meitergeprägt, so mären biefe in Bälde in ben Münzstätten 
ber gewissenlosen Nachpräger zum Einschmelzen verschwunden.

Auc scheint nach Scholler in ben 60er Jahren bes 14. Jahr- 
hunderts bie Haller Reichsmünzstätte in ein gewisses Abhängig- 
f e i t s o e r h ä 11 n i s zur Nürnberger Reichsmünze 
geraten zu fein, welche von bem Kaiser an einen Nürnberger Groß- 
tapitaliften, ben kaiserlichen Münzmeister ßeupolb Grosz, um 4000 
Gulden verpfändet mar. Von biefem ist urkundlich nachgewiesen, baß 
er bis 1396 an ben Reichsmünzen zu Hall, Ulm unb Frankfurt 
bebeutenbe Rechte befaß. Auc als Hall 1369 mit ben beiben genann- 
ten Stäbten mieber ausdrücklich zur Hellerprägung ermächtigt unb 
gleichzeitig zu einer Art Kontrollinstanz für bie umlaufenben Heller 
bestimmt wurde, geschah dies nur unter ber ausdrücklichen Wahrung 
ber Oberleitung jenes ßeupolb Grosz. Die Rechte, welche biefer 
kapitalkräftige Nürnberger Münzmeister Sroß an ben Reichsmünz- 
ftätten von Hall, Ulm unb Frankfurt als Gegenleistung für bie bem 
Kaiser gegebenen Darlehen erlangt hatte, maren in ber Hauptsache 
finanzieller Art; er roirb sich den ßömenanteil an bem Unternehmer

2
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gewinn aus dem Edelmetallbezug und dem Münzbetrieb gesichert 
haben!

Demgegenüber hatte der Nürnberger und Ulmer Rat und sicher 
wohl auc der Haller Rat es verstanden, schon von ber Mitte des 
14. Jahrhunderts an maßgebenden Einfluß auf die Reichsmünze zu 
erlangen in Form eines Mitbeaufsichtigungsrechts über den technischen 
Münzbetrieb, die Wechselbant und die Silbermage und die Polizei- 
gemalt über den Münzverkehr. So mar der Einfluß des Kaisers 
auf feine Reichsmünze nur noc ein schattenhafter und es mar nur 
noc ein Schritt bis zur völligen Selbständigkeit der Stäbte in Münz- 
sachen.

Das Abhängigkeitsverhältnis oon Nürnberg, dazu bie Unsicher- 
heit in Folge ber immer mieber neu erlassenen kaiserlichen Münz- 
ebitte, bie doc nichts besserten, bie stetige Verschlechterung des Hellers 
unb fein bamit fintenber Kredit mag es bem Haller Nat bringenb 
wünschenswert gemacht haben, biefen lebten Schritt machen zu sönnen 
unb sic bamit in Münzsachen von Kaisergewalt unb Nürnberger 
Bevormundung frei zu machen.

Das rapibe Sinken ber Kaisermacht unter bem schwachen König 
Wenzel, feine emigen Geldnöte haben es bem Roller Nat ermöglicht, 
biefes Ziel zu erreichen, freilief) nicht ohne erhebliche Opfer. Wie 
oiel es sic Hall hat festen lassen, ist nicht besannt; billig mirb es 
nicht gemefen fein. Aber mir missen ja auc sonst aus ber Haller 
Geschichte, ba^ ber Nat auc mit großen Summen nicht knauserte, 
menn es sic um Vermehrung ber Macht unb des Gebiets ber Reichs- 
stabt handelte.

1396 hat bann $ all bas eigene Münzrecht 
erlangt. Ulm folgte bann 1398 nach; bas unbeschränkte Recht 
über bie Gold- unb Silbermage hatte Ulm schon einige Jahre zuvor 
erlangt; ob dies auc in Hall ber Fall mar, ist unbefannt.

Damit finb mir am Schlüsse ber geschichtlichen Betrachtung ber 
Haller Reichsmünzstätte angelangt. Ehe mir uns zum zweiten 
Abschnitt menben, ist es aber an ber Zeit, uns einmal biefe kleinen 
Silberpfennige, welche als „Haller" ober „Heller" in bem deutschen 
Wirtschaftsleben des ausgehenden Mittelalters eine so bebeutenbe 
Rolle gespielt haben, näher anzusehen.

Der Heller ist eine bünne Silbermünze von teils runber, teils 
annähernd viereckiger Form unb einem Durchmesser, ber zwischen 
15 unb 20 Millimeter schwankt; fein Gewicht wechselt zwischen 0,4 
unb 0,7 Gramm. Er ist beiderseits geprägt, auf ber einen Seite 
ein Kreuz, auf ber anberen eine rechte offene Hand.

Das Kreuz ist ein sog. „Gabelkreuz" (bie Numismatif unb 
Heraldik unterscheidet Diele Dutzende Don Kreuzformen!), auf Dielen 
Exemplaren nähert sic bie Form ber des sog. „Krückenkreuzes"; in 
ber späteren Zeit, besonders auf ben Nachprägungen aus anberen 
Münzstätten finben mir mannigfache Abwandlungen biefer beiben 
Kreuzformen. In jeber Kreuzgabel befinbet sic eine Kugel. Das 
Kreuz ist seit der Zeit der Byzantinischen Kaiser ein sehr beliebtes 
Münzbild auf ben Münzen ber christlichen Staaten des Abendlandes.



(Erklärungen siehe Rückseite.)



Erklärung der Abbildungen.

1. Gabelkreuz und erhöhtes Vierec (Quadratum supercusum).
2. Krückenkreuz.
3. Umwandlung des typischen Gabel- und Krückenkreuzes auf den 

späteren Hellern des 14. und 15. Jahrhunderts.
4. In einer Kreuzgabel ein Vierer statt einer Kugel.
5. Vier Ringel um die Hand im freien Feld. Geheimpunkte 

unter ober neben einzelnen Singern (Werkmeister- ober Emis- 
sionszeichen).

6. Gabelkreuz i n ber Hand (erste städtische Hellerprägung von 
1396?).

7. Das Kreuz in feiner neuen Form feit 1494.
8. —16.: Wappen als befonbere Zeichen des Prägeorts: Ulm, 

Württemberg, Zollern, Badischer Schrägbalken, Hohenberg 
(Desterreichischer Bindenschild), Stern von Kaufbeuren.

17. Bischöfl. Augsburgischer Prägeort Dillingen.
18. Späterer Heller mit Ringeln in ben Kreuzgabeln.
19. —26.: Buchstaben in ober neben ber ^anb als befonbere 

Zeichen des Prägeorts: Schongau, Ulm, Dillingen, Werda 
(Donauwöhrd), Nürnberg (ober Nördlingen?), Dettingen.

27. Drehkreuz zwischen ben Buchstaben ber Umschrift auf ben 
ältesten Hellern ber Haller Reichsmünze unter Kaiser Bar- 
baroffa.

28. —32.: Statt Kugeln in einer ber 4 Kreuzgabeln Viereck, Drei- 
eck, Ringel, Kleeblatt, Rosette.
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Ueber das Münzbild her anderen Seite, die ausgestreckte redete 
H an d, besteht seit mehr als 100 Jahren ein Streit unter den 
Gelehrten, ob es als H an d, genauer gesagt, als die „dextera Dei", 
die segnende Hand Gottes bezw. als Zeichen der göttlichen Macht anzu- 
sehen fei, ober als Handschuh, als Symbol bes königlichen Rechts, 
Markt unb Münzrecht zu verleihen unb ben Marktfrieden zu schützen. 
Auc als bie Schwurhand bes die Güte seiner Münzen bezeugenden 
Münzmeisters ist sie schon aufgefaszt worden; Ido sic aber eine solche 
Schwurhand auf Münzen findet, finb bie 2 ober 3 lebten ginger ein- 
geschlagen. In ben Münzedikten von Karl IV. unb Wenzel ist immer 
nur Don „Henden", nicht vom Handschuh bie Rede; auf bem schönen 
Haller Taler Don 1712 finden mir bie Randschrift „Dextra Fidesque", 
womit sicher nicht ein Handschuh gemeint fein sann. Da bie Haller 
Münze non Anfang an Eigentum bes Deutschen Kaisers war, so 
beburfte sie feiner durc bas Symbol bes Handschuhs angebeuteten 
Verleihung ober Bestätigung. (Ebner B. f. M. 1913 Nr. 1.) Des- 
halb roirb bas Bild von ben Münzforschern fast allgemein als Hand, 
nicht als Handschuh erklärt.

Hand unb Kreuz finb non einem Ring umgeben, in bem sie 
frei schweben; auf späteren Hellern gehen bie Kreuzenden vielfach bis 
in ben Ring über. Auf ben ältesten Hellern aus ber Zeit Friedrichs I. 
finbet sic auc statt bes Rings ein Perlkreis.

Die ältesten Heller aus bem Ergersheimer Fund haben auf 
ber Kreuzseite bie schon ermähnte Umschrift: F. R. I. S. A., bie auf 
roeniger älteren Exemplaren vielfach durc verstümmelte Buchstaben, 
Striche, Vförmige Zeichen unb sonstige sog. „Trugschriften" 
ersetzt ist. Ob bem eine befonbere Absicht zu Grunde liegt ober ob 
es nur Folge ber Unkenntnis ber Stempelschneider im ßefen unb 
Schreiben ist, muß dahingestellt bleiben. Auf ber Handseite haben 
biefe ältesten Heller bie Umschrift Hall ober Alla ober nur einzelne 
dieser Buchstaben unb das schon ermähnte Drehkreuz.

Sine etwas jüngere, aber noc vor 1250 geprägte Sorte ist 
etwas f (einer, zeigt auf einer ober beiben Seiten bie Umschrift Hall 
ober nur einzelne biefer Buchstaben, zwischen ben Buchstaben 
äugeln unb liegende Kreuzchen, bie burd) r a b i ä r e 
Striche non einanber getrennt finb.

Vom Ende des 13. Jahrhunderts ab finben sich feine Um = 
[chriftenmehr. (Buchenau.) Dagegen treten jetzt, vom 14. Jahr- 
hundert an, verschiedene befonbere Zeichen auf, beren Deu- 
tung 3 T. noch nicht sicher ist. Die burd) bie Münzgesetze von Karl IV. 
unb Wenzel vorgeschriebenen „Unterzeichen" („sichtige Zeichen" zur 
Kennzeichnung des Prägeorts) finb fleine Buchstaben, bie i n ber 
Hand ober neben ihr angebracht finb, 3. B. ein „D" unb a für bie 
Bischöflich-Augsburgische Münzstätte Dillingen, ein „0" für Dettingen, 
ein „W" für Werda (Donauwöhrd), „T"? Thingen?, ein „V" für 
Ulm, „N" für Nürnberg ober Nördlingen; ob ein „h" ober „H" für 
Hall in Anspruch zu nehmen ist, erscheint zweifelhaft. Fikentscher 
ermähnt in feiner Arbeit über ben Warmisrieder Fund 3 mit einem h 
signierten Heller, bie er bestimmt auf Hall verweist, barunter ist ein
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Eremplar, das auc noc ein V enthält; er meint, es könnte eine Con- 
ventionsmünze von Hall und Ulm sein. J =Ssny); S = Schongau;
Z = Zollern (Langenzenn); R sann Rottweil bedeuten, aber auc 
Ravensburg, Rottenburg aber Rothenburg o. T. Später, aber nicht 
vor 1370—80, treten an bie Stelle ber Buchstaben vielfach kleine 
Wappen: ber Brackenkopf ber Burggrafen von Nürnberg, ber 
Desterreichische Bindenschild (Hohenberg), ber Badische Schrägbalken, 
Stern (Kaufbeuren), bie Hirschstange von Württemberg u. a. Nun 
finben sic aber auf zahlreichen Exemplaren von Hellerfunden aus 
dem 14. Jahrhundert in einer ber Kreuzgabeln statt ber 
Kugel ein Ringel, ein Viereck, eine Baute, ein Dreieck, eine rosetten- 
artige Figur, bei ben Hellern aus Dillingen in ben 4 Kreuzgabeln ein 
„D“ (oergt. Tafel). Ob biefe Zeichen auc eine bestimmte Münzstätte 
anzeigen sollen ober, wie bie gleich zu erwähnenden „Gehei m - 
punkte", nur als sog. Werkmeisterzeichen aufzufassen finb, ist noc 
unentschieden. Auf gellern des 14. Jahrhunderts finben wir näm- 
lic öfter ganz fleine, säum sichtbare Punkte an ber Basis einzelner 
Ringer ber Hand ober neben ben Fingern; sie erinnern an ähnliche 
Punkte auf Venetianischen Münzen unb werben so gebeutet, ba^ sie 
zur Kontrolle ber Werkführer gebient haben: „ber Münzmeister gab 
ein bestimmtes Quantum Metall an ben Werkführer, ber feine Pro- 
butte in ber vereinbarten Weise durc einen solchen kleinen Punkt 
kenntlich machen muszte; bei ber Ablieferung würben bie gezeichneten 
Stücke gezählt, im Ganzen gewogen unb durc Stichproben auf ihren 
Feingehalt geprüft. Stückzahl, Gesamtrauhgewicht unb Feinverhält- 
nis mußte bas gelieferte Metallquantum wieber ausweifen." (Schrift- 
liche Mitteilung von Brambac an Dr. Ebner.) Es erscheint mir 
nicht unwahrscheinlich, daß jenes Florentinische Konsortium, an welches 
bie Haller Münze unter Albrecht I. verpachtet war, biefe Zeichen aus 
Italien zu uns gebracht unb in ber Haller Münze eingeführt hat. 
Endlich ist eines erhöhten Vierecks, des sog. „quadratumsuper- 
c u s u m" zu gebenten, bas meistens auf ber Kreuzseite, seltener auf 
ber Handseite, angebracht ist unb auc auf anberen Kleinmünzen 
jener Zeit in Süddeutschland vorkommt. Auf ben ä 11 e ft e n gellern 
aus bem Ergersheimer Fund ist es entweber gar nicht zu sehen ober 
nur schwach angebeutet. Es wirb folgendermaszen erklärt: Von bem 
zu einem feinen Silberblec ausgehämmerten Zain würben anfangs 
runbe Stücke mit ber Schere ausgeschnitten; ba es aber hiebei viel 
Abfall gab, so schnitt man später mit ber Schere viereckige Stücke 
aus ober rißz mit einer Zange solche Stücke ab; um nun aus bem 
viereckigen Stüc ein rundes zu gestalten, bog man entweber einfad) 
bie vier Ecken um ober man schlug mit einem Hammer auf bie vier 
Ecken, woburd) sich bie Mitte ber Münze in Form eines Quadrats 
zusammenschob. Wahrscheinlich fanb dies vor ber Prägung statt; 
bas Münzbild würbe aber durc dieses Verfahren vielfach in seiner 
Form miszstaltet.

Die $ e r ft e 11 u n g b e r M ü n 3 e n war imMittelalter 
noch eine recht primitive, wenn man sie mit ben heutigen vervoll- 
fommneten Methoden vergleicht. (Bad) Stützel M. B. N. G. 1912).
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Nachdem die sog. „Scheidung" ober das geinbrennen" 
vorausgegangen war, wobei bie zur Einschmelzung bestimmten Erze 
ober eingezogenen Silbermünzen im Feuer unter reichlicher Luft- 
zufuhr eine chemische Veränderung eingingen, inbem das Silber abge- 
trieben wurde unb das Kupfer mit bem zugesetzten Blei eine Ver- 
binbung einging, kam bie „Legierung", b. h. bie Vermischung 
bes Silbers mit einem bestimmten Quantum Kupfer; bie feinflüssige 
Masse wurde nun in lange Stäbe, bie sog. 3 a i n e, gegossen unb 
diese alsdann mit einem Hammer zu bünnen Silberblechen breit- 
gehämmert; von diesen Blechen mürben bann bie Stücke mit ber 
Schere ausgeschnitten ober mit ber Zange abgerissen. Dann kam 
die Probe auf denFeingehalt nac verschiedenen Methoden 
durc einzelne Stichproben unb bann erst bie Prägung, welche 
mir uns bei unseren Reitern entmeber so denken müssen, daß bas 
Silberstüc auf einen Holzbloc gelegt unb nun zuerst bas eine Präge- 
eisen aufgesetzt unb mit einem Hammer barauf geschlagen wurde, 
bann nach Umdrehung bes Silberstücks bas anbere Prägeeisen, ober 
in ber Weise, daß in bem Holzbloc bas eine Stempeleifen befestigt 
mar unb bann nur bas anbere Stempeleifen aufgesetzt zu merben 
brauchte; in biefem Fall genügte ein Hammerschlag. Fiel ber 
Schlag des Hammers zu fräftig aus, — mir sehen bas auf zahlreichen 
Exemplaren — so erschien bas Prägebild ber einen Seite konkav auf 
ber anberen unb verdarb dadurc bie Deutlichkeit bes Münzbildes. 
Das bei dieser etwas umständlichen Art ber ^räaung nur eine 
beschränkte Zahl von Stücken in einer bestimmten Zeit geprägt wer- 
ben sonnte, ist klar; wahrscheinlich ist bas Verfahren verbessert wor- 
ben, als mit Verpachtung ber Haller Münze an bie Italiener, bie 
in ber Technik ber Münzprägungen fortgeschrittener maren, ber 
Münzbetrieb in ber Haller Reichsmünze zum Groszbetrieb erhoben 
mürbe. Wenn mir eine Anzahl Hellerfunde durchsehen, so fällt uns 
auf, bah säum ein Stüc in allen Einzelheiten bem anberen gleicht, 
mie mir es von ben heutigen Münzen gewöhnt finb. Die Kunst, bas 
Eisen ber Prägstöcke zu hartem Stahl zu härten, war eben damals 
noc nicht so meit ausgebildet, mie heutzutage; es nützten sic bie 
Präaeeisen rasc ab, zersprangen wohl auc gerne; mit jeher neuen 
Herstellung oon Prägeeisen gab es bann kleine Unterschiebe im 
Münzbild.

An ber S p i 1 e des Münzbetriebs ftanb ber M ü n 3= 
m e i ft e r, bem bas übriae Münzpersonal unterftanb, über welches 
er weitoehende Gerichtsbarkeit besaz. Die Münzmeister ber kaiser- 
liehen Münzstätten hatten in ben Reiten bes Höhepunkts ber Kaiser- 
macht viel mehr Ansehen unb Macht, als biejenigen ber weltlichen 
und geistlichen Münzherren; sie maren Beamte mit felbftänbiger 
Verwaltunastätiakeit unb gröberer gerichtlicher Machtbefugnis; erst 
im Saufe bes 13. Jahrhunderts, mit bem Sinken ber Kaisermacht 
und bem Wachsen ber Bedeutung ber Stäbte unb ihrer, ber kaiser- 
liehen Macht gegenüber zunehmenden Selbständigkeit gewannen bie 
Stäbte auch mehr Einfluß auf bie Münze; mir finben in ben Münz- 
gesehen von Karl IV .unb Wenzel angesehene Bürger als beeibigte
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Aufsichtspersonen über die verschiedenen Abteilungen der Münze; 
auc die mit der Münze notwendig verbundene Wechselbant und 
Silberwage unterstand ihrer Aufsicht. (Scholler.)

In den deutschen Münzstätten des Mittelalters lassen sich drei 
verschiedene Betriebsformen unterscheiden (n. Stützel):

1. der Eigenbetrieb des Münzherrn (in Hall der Kaiser, später 
der Rat ber Stadt Hall;

2. die Verpachtung ober Verpfändung ber Münze an einen ober 
mehrere Einzelunternehmer (in Hall vorübergehend unter 
Albrecht I.);

3. bie Einrichtung ber sog. „Münzerhausgenossenschaften", b. h. 
eines auf korporativer Grundlage aufgebauten, fest geschlos- 
fenen Kreises erblic berechtigter Personen resp. Familien; ber 
Eintritt in diese setzte weniger spezielle technische Ausbildung, 
als vielmehr ein großes Vermögen voraus, das zum Aufkauf 
bes Silbers nötig war.

Die Sinologie ber Organisation biefer britten Betriebsart mit ber in 
ben heutigen Siebensrenten noc fortlebenden Organisation bes Salz- 
betriebs in Hall springt in bie Augen; es lassen sic aber nirgenbs 
Anhaltspunkte dafür finben, daß in Hall jemals eine solche Haus- 
genossenichaft bestaub, so wenig wie in ben beiben anberen Hohen- 
staufen-Münzstätten Ulm unb Nürnberg; bas erklärt sich, wie Scholler 
in feiner Nürnberger Münzgeschichte barlegt, aus ber Tatsache, ba^ 
Hausgenossenschaften nur an solchen Münzstätten beftanben, bie schon 
einmal ben Besitzer gewechselt hatten, während an Münzstätten, bie 
von Anfang an kaiserlich waren unb es blieben, solche nicht vorkom- 
men; zur Zeit, als bie Haller Münze städtisch würbe, war bie 
Bedeutung ber Hausgenossenschaften schon start zurückgegangen ober 
ganz beseitigt. Es ist demnach nicht richtig, bas Bestehen einer Haus- 
genossenschaf t als Beweis für bie besondere Größe unb Be- 
b e u t u n g einer Münzstätte anzusehen. (Scholler.) Wir haben 
feine urkundlichen Belege bafür, w e r in Hall bie ersten Münz- 
meister waren; wir bürfen aber wohl annehmen, ba^ sie vom 
Kaiser aus einem ber angesehensten Siebenburgengeschlechter, aus ber 
Familie ber Schultheißen, genommen würben; ein Zweig 
biefer Familie scheint bas Münzmeisteramt längere Zeit innegehabt 
zu haben; war bas Wort „Münzmeister" anfangs nur eine Amts- 
bezeichnung, so würbe allmählich, als bas Amt sic in ber Familie 
forterbte, ein Familiennamen daraus. Urkundlich nachgewiesen fin- 
ben wir:

1216 Otto Monetarius
1277 Conrad Monetarius dictus Triller
1297 unb 1299 Herr Conrad ber Münzmeister, ber ba sitzt an 
ben Staffeln, auc Herr Cunradt ber Alte genannt; bann 
Conradus filius monetarii iuxta valvam (neben bem Torflügel); 
Conradus et Ulricus filii monetarii senioris; 1300 Conradus 
monetarius in gradibus, Petrus filius eius.
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Das weitverzweigte Geschlecht der Münzmeister hatte verschie- 
dene Wappen, von denen Alberti 4 verschiedene abbildet; das alte 
der Schultheiszen, das der Rinderbac und eines von Petrus Mone- 
tarius, auf welchem sic der alte Typus des Hellers: Hand und Gabel- 
kreuz, befindet.

Später erscheint ein Münzmeister Martin Lerch, unter 
welchem die später zu erwähnende Verlegung der Münzstätte statt- 
fanb; er mar ein sehr tüchtiger, weitberühmter Münzmeister, aber 
ein sehr unftäter Mann. Wir finden ihn, nachdem er Hall verlassen 
hatte, 1507 in Würzburg, 1509 in Regensburg, 1511 in Straubing, 
bann in Neuburg a. D. In Regensburg erschlug er feinen Knecht 
unb stiftete zur Sühne eine noc vorhandene Kreuzigungsgruppe in 
St. Emeran in Regensburg. Später zur Zeit ber Talerprägung 
erscheint ein „M e i ft e r I a t o b ber Münzmeister"; in ben 
Beetlisten ist er nicht erwähnt; er scheint, wie bie Kirchenbaumeister, 
Steuerfreiheit genoffen zu haben. Die Stempeleifen für bie Taler 
1545 hat ber Formschneider Hieronymus in Nürnberg geliefert.

Uns Haller interessiert weiter bie Frage w o wurde in Hall 
gemünzt? Das Geschlecht ber Münzmeister wohnte in einer ber 
Siebenbürgen, bem sog. Schultheiszen- ober Münzmeisterturm, einem 
in feinen unteren Stockwerken noch heute erhaltenen Steinhaus (Ober- 
lehrer Gokenbac gehörig). Auf ben geschichtlichen Kern ber Siebern 
burgensage sann hier nicht weiter eingegangen merben; aber es 
erscheint durchaus einleuchtend, ba^ eine so wertvolle Einrichtung 
wie eine Münze mit ihrem Silbervorrat an einem möglichst sicheren 
Orte untergebracht wurde unb bas waren in ber Hohenstaufenzeit 
fast nur bie steinernen Häuser ber alten Geschlechter. Nac einer 
Notiz in ber Widmannschen Chronik wurde bie Münze unter Martin 
Lerc 1494 in bas „neue Rathaus" verlegt; dieses ist nac 
K o l b ein später bie „Kanzlei" genanntes Gebäude, neben bem nach- 
maligen, an ber Stelle des heutigen Postgebäudes geftanbenen, 1728 
abgebrannten späteren Rathauses. Nac dieser Notiz von Kolb mürbe 
es sic um 3 verschiedene Rathäuser handeln: 1. bas nac bem 
Stadtbrand von 1376 neu erbaute Rathaus, über beffen Ort er nichts 
sagt; 2. bas 1494 neu erbaute Rathaus, vermutlich an ber Stelle des 
heutigen Kaufmann Chur’schen Hauses, unb 3. neben biefem, an ber 
Stelle des heutigen Postgebäudes, bas 1728 abgebrannte Rathaus. 
Es mill mir aber wahrscheinlicher dünken, daß es sic nur um 
2 Rathäuser gehandelt hat: 1. Das nach bem Brand 1376 neu erbaute 
Rathaus an ber Stelle bes Chur’schen Hauses, 1494 zur Aufnahme 
ber Münze verwendet, später bie „Kanzlei" genannt; es behielt eben 
noc lange ben Namen „bas neue Rathaus", auc als es nicht mehr 
neu mar, mie ber ehrwürdige „Neubau", trotzdem er jetzt über 
400 Jahre alt ist, noc immer „ber Neue Bau" heiszt; 2. bas an 
ber Stelle bes heutigen Postgebäudes geftanbene, spätere, 1728 abge= 
brannte Rathaus, ßange scheint aber in biefem „neuen Rathaus" 
bie Münze nicht gemefen zu fein; es ist wahrscheinlich, daß schon im 
Anfang bes 16. Jahrhunderts bas MünzhausinderGelbin- 
g e r Sasse errichtet mürbe, das heute noc steht, „ein alter ver
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räucherter Kasten", wie Gmelin sic wenig liebenswürdig ausdrückt. 
Es wurde, wie aus den Brandbildern zu ersehen ist, bet dem großen 
Brand, der die Blendstatt und einen großen Teil der Gelbinger Gasse 
in Asche legte, 16 8 (),. verschont. Lange dauerte auc hier bie Münz- 
Prägung nicht, beim um bie Mitte des 16. Jahrhunderts hörte ja 
Hhall auf, Münzen zu schlagen.

Das Verhältnis des Hellers z u m Karolin- 
gischen Münzsystem, das ja für das ganze spätere Mittelalter 
maszgebend war unb heute noc in England in Geltung ist, musz auc 
noc mit wenigen Worten gewürdigt werben.

Karl ber Grosze hatte das Pfund Silber zur Grundlage seines 
neuen Münzsystems gemacht; es zerfiel in 20 Schillinge (solidi), der 
Schilling in 12 Pfennige (Denare). Geprägt wurde bis ca. 1300 
nur ber Pfennig; ber Schilling unb bas Pfund waren nur Rechnunas- 
einheit. Später bebeutete ber Ausdruc „fund Heller" nicht mehr 
ein bestimmtes Gewicht, säubern nur eine Anzahl von 240 Hellern. 
Dafür trat als Gewichtseinheit bie „M a r t" auf, etwa zwei Drittel 
des ursprünglichen Karolinaischen Pfunds; in ben einzelnen Terri- 
torien war bie Mark verschieden schwer, bie Haller Mart wog 
238,5 Gramm, bie Nürnberger 238,0, bie Kölner 233,85. Die Mark 
würbe geteilt in 8 Unzen ober 16 Loth, bas Loth in 4 Quentchen; 
ber vierte Teil eines Quentchens war ber Pfennig.

Mit Zunahme des Handels unb Verkehrs machte sic aber bas 
Bedürfnis nac größeren Münzen geltend. Um 1300 kam von 
Tours in Frankreich ber Tournosgroschen, von Osten von Böhmen 
her ber Brager Groschen, beibe in ungefährem Wert eines Schillings; 
im 13. Jahrhundert tarnen in Tirol bie foo. E t f c t r e u 3 e r, 
im 15. Jahrhundert in Bern bie „% atzen" auf; beibe würben balb 
auc in Süddeutschland heimisch. In ber zweiten Hälfte des 13. Jahr- 
hunderts mürben in Florenz Goldgulden geprägt, bie von 
1300 an auc in Deutschland, in Ungarn, Böhmen, fobann in ben 
Territorien ber 4 rheinischen Kurfürsten nacheepräat würben. In 
Wenzels Münzgeset von 1385 würbe ein Pfund Heller einem anten 
böhmischen ober Ungarischen Goldgulden aleichgesetzt; von ben silber- 
neu „Guldengroschen" wirb im 2. Abschnitt noch bie Rede fein.

In ben ältesten Haller Beetlisten ist ber Jahresertrag immer 
doppelt berechnet, in Pfunden, Schillingen unb Hellern, unb baneben 
in Gulden, Ort, Batzen unb Kreuzern.

Der Gulden zerfiel in 60 Kreuzer, ber Kreuzer galt 4 Pfennige 
ober 8 Heller, ber Batzen galt 4 Kreuzer ober 32 Heller; 14 Gulden 
hieß 1 Ort.

Der Heller war ursvrünglic bei feinem Auftreten sicher im 
Silbergehalt nichtqeringer als die sonstigen aleichzeitiaen Bfen- 
nige; bie ältesten besonnten Heller aus dem Ergersheimer Fund ent- 
halten 70 Prozent Silber, sie sind 0,55 Gramm schwer unb enthalten 
0,371 Gramm Silber; bie etwas jüngeren Heller ber „Salla-Gruvpe" 
bei einem Gewicht von 0,526 Gramm 0,355 Gramm Silber. Aber 
schon bald nach 1300, sicher von 1356 an finben wir bas Verhältnis 
umgekehrt, nur noch ein Drittel Silber unb zwei Drittel Zusaß; ber



27

Heller enthielt jetzt nur noc co 0,2 bis 0,13 Silber und galt nur noc 
einen halben Pfennig. Da auc der Goldgulden allmählich immer 
geringwertiger wurde, so sant auc her Wert des ihm seit 1385 
gleichgesetzten Pfundes Heller stetig und es waren alljährlich in den 
Haller Beetlisten immer wieder neue Umrechnungen nötig. Diese 
Umrechnungen der einzelnen im Umlauf befindlichen Münzgattungen 
brachten in Handel und Verkehr viel Unsicherheit und Verwirrung 
mit sic und auc die im 16. bis 18. Jahrhundert erlassenen zahl- 
reichen Münzgesetze und Kreis-Brobationstage brachten hierin höc- 
ftens vorübergehend Besserung.

Von der Mannigfaltigkeit der umlaufenden Münzsorten be- 
lammt man einen Begriff, wenn man bas Verzeichnis ber 1732 
(21. August) in ben Grundstein bes heutigen Haller Rathauses 
gelegten Münzen lieft:

1 hälischer Dutat
1/2 ditto
1 hällischer Thaler
1 Kaysergulden von Carola VI.
1 bayrischer halber Gulden
1 württembergischer bitte
1 Pfälzisches Kopfstüc (Sechsbäzzner)
1 kayserlicher 17kreuzer
1 bayrischer 15kreuzer
1 Frankfurter Dreibätzner
1 Hessen-Darmstadt’sches halbes Kopfstüc
1 kayserlicher 7freuzer
1 württembergischer Streuner
1 Batzen
1 Kansergroschen
1 bayrische Landmünze
1 Albus

1 Kreuzer
1 hällischer Pfenning
1 hällischer 2fenning

Diese 20 Stücke machten 12 Gulden 5 Batzen 1012 Heller.
Man wird wohl nur gutes Selb in ben Srunbftein gelegt haben; 

wie viele geringwertige unb abgeschätzte Münzsorten baneben noc 
umliefen, läszt sic benfen. In biefem Wirrwarr sollte ber gemeine 
Mann sic zurechtfinden!

Der zahlreichen Hellerfunde muß auc gebaut wer- 
ben. Bis jetzt saunte ic aus ber weit zerstreuten ßiteratur 35 solcher 
Funde zusammenstellen, wobei solche Funde, in benen ber Heller nur 
als ganz vereinzelte Beimischung auftritt, nicht mitgezählt finb. Gewiß 
ist bie Zahl ber Funde in Wirklichkeit gröszer; mancher Fund ist nicht 
veröffentlicht ober durc heimliche Einschmelzung in gewinnsüchtiger 
Absicht unterschlagen unb bamit ber Münzforschung entzogen worbn.

Vom geographischen Gesichtspunkt aus verteilen sic bie 
Funde folgendermaszen:
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1. Umgegend von H all: 5 Funde

Michelfeld: 2 Heller, die bet der Kirchenrenovation 1889 
unter dem Altardeckel mit Reliquien und einer Pergament- 
urkunde vom Jahr 1 2 8 2 gefunden wurden; beschrieben von 
Haszler in der „Neuen Folge V" (1 Heller und 1 Jaibling, 
beide mit Spuren der Umschrift HALLA).
Oberipeltach, am Fuß des Burgbergs: 2 Funde, eben- 
dasebst beschrieben.
Forchenhölzle bei Vorderuhlberg, Gmde. Honhardt, im 
Sebiet des spitalischen oberen Reviers: 1893 ausgegrabener 
Fund von Hellern, zuerst dem Münzkabinett in Stuttaart zur 
Verfügung gestellt, aber von demselben als für das Kabinett 
nicht von Interesse wieder zurückgegeben; hat seither in der 
Kanzlei des Hospitalverwalters ein still-beschauliches Dasein 
geführt; der Fund ist aber für die Geschichte des Hellers von 
Interesse und soll noc qenauer beschrieben werden.
Humberg: ein in Preschers Geschichte von ßimburg er- 
wähnter, in der Nähe von Hall gefundener Heller.
Uttenhofen bei Hall: Fund Don Haller Pfennigen ein- 
fertig, von 1494, feine Heller enthaltend.

2. W ü r 11. Franken: 2 Funde

Unterregenbad): beschrieben von Dr. Ebner.
Heilbronn: Fund im Stuttgarter Münzkabinett, nicht 
beschrieben, nur in den Fundberichten erwähnt.

3. Niederschwaben:

Willmandingen, DA. Reutl., beschr. oon Dr. Schöttle. 
Erkenbrechtsweiler, DA. Nürtingen, beschrieben von 
Dr. Ebner.
Gärtringen, DA. Herrenberg, beschrieben von Dr. Ebner. 
Böblingen, nicht beschrieben, nur in den Fundberichten 
erwähnt.

4. Oberschwaben:

Riedlingen, erwähnt von Dr. Cahn in feiner Münz- 
gefliehte von Konstanz und Bodenseegebiet.

5. Bayrisc Franken:

Ergersheim, beschrieben von Dr. Buchenau. 
Büchelberg in Mittelfranken (Will).
Burheim, Mittelfranken.
11 nt e r m ä 8 i n a, Mittelfranken.
Ebensfeld und Seulbiß, Oberfranken.
W ö I f e r s l e i e r bei Hammelburg, llnterfrqnfen.
Gerhardshofen bei Neustadt a. Aisch.
Eylölden, Bez.-A. Hipoltstein, Mittelfranken. 
Reichenberg bei Würzburg (Buchenau). 
Heroldsberg, Oberfranken.
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6. Bayrischochwaben

Warmisrie d, beschrieben von Fit entscher.
Belzheim, 2 Funde, beschrieben von Buchenau.
Wertingen zwischen Dillingen und Donauwörth (Habic). 
Günzburg.
Meitingen bei Augsburg.

7. Oberpfalz:
Hirschau bei Amberg (Habich).

8. Niederbayern:
Bischofsmais (Buchenau).

9. Thüringen
Gisenac (v. Höffken).
Ichtershausen (Herzogtum Gotha).

Eine Anzahl dieser Hellerfunde ist in mustergültiger Weise 
wissenschaftlich bearbeitet, wobei die Heller nicht bloß bis zu den 
scheinbar unwesentlichsten Merkmalen beschrieben sind, sondern auc 
die Frage nac der Vergrabungszeit, nac der Prägezeit und dem 
Prägeort mit Glüc gelöst ist. Andere Funde sind nur ungenau und 
lückenhaft beschrieben, eine weitere Anzahl ist nur in Fundberichten 
aufgezählt, ohne bis jetzt wissenschaftlich bearbeitet zu fein. Erfreulich 
ist, daß in den letzten Jahrzehnten eine Anzahl Münzforscher, neben 
unseren Landsleuten Dr. Ebner und Dr. Schöttle besonders auc 
Professor Buchenau in München und feine Mitarbeiter dem Studium 
des Hellers, „des Aschenputtels der Numismatiker" erhöhte Aufmerk- 
samkeit und Hingabe gewidmet haben; mir dürfen von diesen For- 
ichungen für die Zukunft, namentlich für die Deutung der „besonderen 
Zeichen" noc wertvolle Aufschlüsse ermarten. (Buchenau, 2. Fund 
von Belzheim, soll erst veröffentlicht werden!) Schwierig sind solche 
Untersuchungen, weil mir es ja mit Münzen ohne Jahreszahlen und 
vielfach ohne Schrift aber Schriftspuren zu tun haben. Finden sic 
in einem Hellerfund sog. „Leitmünzen", b. h. Münzen anberer Gat- 
tung, bereu Zuweisung nac Ort unb Zeit möglic ist, so ist schon 
oiel gewonnen, ebenso menn Heller mit besonderen Zeichen, roie sie 
durc bie Hellergesetze Don Karl IV. unb Wenzel vorgeschrieben wur- 
ben, sic barunter finben; ber erfahrene Forscher taun öfter schon 
aus bem ganzen „Habitus" ber Heller, ber sog. „Fabrik" auf bie 
Zeit unb ben Drt ber Prägung feine Schlüsse ziehen.

Wir menben uns nun zum zweiten Abschnitt ber Hällischen 
Münzgeschichte, ber Periode ber Städtischen Prägung; 
sie bauerte nur ca. 150 Jahre unb sann kürzer behandelt merben.

Im hiesigen gemeinschaftlichen Archiv finben sic in bem in 
prachtvoller kalligraphischer Schrift verfaszten sog. „Freiheiten- 
b u ch" ber Reichsstadt Hall bie Münzrechts-Berleihungsbriefe von 
Wenzel unb Rupprecht; bie Originale befinben sic im Stuttgarter 
Archiv.
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1396 verleiht Wenzel dem Rat der Stadt Hall das Privi- 
legium der eigenen Münzprägung, zunächst nur a uf 8 Jahre 
und nur für Heller, 1 3 9 7, in einem zweiten Verleihungsbrief 
aber für ewige Zeiten und auc für andere Münz- 
[orten; 1401 werden diese Privilegien vom Pfalzgraf Ludwig und 
König Rupprecht bestätigt.

Den ersten Verleihungsbrief von Wenzel zitiert das Freiheiten- 
buc im Auszug mit folgenden Worten:

Ain offen Brief von König Wentzlaff etc., darinnen er bekennt. 
Wann der Bürgermeister, Rhat und Bürger gemainlichen zu Schwä- 
bischen Halle, also von altem Herkommen sagen, das sie ain Münt 
gehabt und noc haben und auc Rätter geschlagen haben und schlagen 
möchten, als sie auc Ihr besunder Schlagzeichen haben. So thue er 
Ihnen diese besunder gnad, das sie solid) Münt schlagen mögen uff 
solic forn und uffzahl, daß man anderswo in zwölf Theilen umb sie 
ichlag und dieselb Gnad soll wehren 8 Jahr und darnac bisz sie 
S. Majestät widerrufen. Besiegelt mit feiner Kön. Majestät Insiegel 
Prag Ao. Dom 13 Hundert und darnac in dem 96 Jahr. (1396.)

Segeben Prag an St. Agnestag 1396.
Notiz: dieß Sigel haben hievor die Meusz feer geschädigt, als 

man das sieht.
Die weiteren Verleihungsbriefe haben ähnlichen Wortlaut.
Im Münzkabinett in München befinbet sic ein Heller, auf ber 

einen Seite bas typische Gabelkreuz mit Kugeln in ben Kreuzgabeln, 
auf ber anberen Seite bie Hand imb in dieser ein kleines Gabel- 
kreuz: b i e f e n Heller, ber übrigens schon in Will’s Nürnberger 
Münzbelustigungen 1764 beschrieben ist, sieht Prof. Buchenau für bie 
e r ft e Städtische Prägung auf Grund ber obigen Münzverleihungen 
an. Da er sehr selten ist, so erscheint es zweifelhaft, ob diese Gattung 
von gellern längere Zeit geprägt worden ist.

Ueber bie Tätigkeit ber reichsstädtisc Haller Münze in ben 
folgenben hundert Jahren wissen mir nur wenig, ba feine Akten dar- 
über bis jetzt besannt finb; vielleicht lassen sic in ben Archiven noc 
solche auffinben. Es ist wohl möglich, ba^ bie Haller Münze, ähnlic 
wie auc anbere, noc bebeutenbere, zeitweise stillstand aus Mangel 
an Prägematerial. 1438 zahlt Hall laut einer Konstanzer Urfunbe 
feinen Beitrag zum Hussitenkrieg nac Konstanz nicht in eigener 
Münze, sondern in gellern unb Pfennigen aus ber kurmainzischen 
Münzstätte zu Miltenberg; biefe waren schlechter als bie schwäbischen. 
Auf eine Beschwerde von Konstanz hat bann Hall, ebenso mie Ulm, 
feine Steuer in rheinischen Goldgulden bezahlt (Cahn); bies läszt einen 
zeitweisen Stillstand ber Haller Münze vermuten.

Hatten früher, zur Zeit ber Reichsmünzstätte, bie 
Kaiser durc Uebermeifung von Silberbarren bafür gesorgt, ba^ 
ihre Münze in Hall immer mit genügenbem Prägemetall versorgt 
mar, so mußte jetzt, nac (Erlangung des eigenen Münzrechts, ber 
Rat ber Stabt selb ft bafür sorgen. Silberbergwerke maren 
nicht in ber Nähe, bie Handelsbeziehungen Halls zu silberproduzieren- 
ben Orten maren menig entwickelt, ber Bezug des wertvollen Mate- 
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rials von solchen wegen der Unsicherheit des Verkehrs schwierig und 
gefahrvoll. Es waren zur Münzprägung nur die anläszlic des Salz- 
bezugs in Hall zusammenströmenden auswärtigen Münzen zur Ein- 
schmelzung zur Verfügung und diese häufig sehr geringhaltigen mögen 
öfter nicht zu einer ergiebigen Münzung ausgereicht haben.

Interessant ist eine in einem Ratsprotokoll-Auszug aufgefun- 
bene Notiz, aber aus viel späterer Zeit (1657): „am Streiflesberg 
wurde nac Erz gegraben unb eine Ader, eines Daumens biet gefun- 
ben; von 1 unb 1/2 Loth Erz würben 2 Körnlein Silber erhalten." 
Später hört man nichts mehr davon; bie Ausbeute war doc wohl 
zu dürftig!

Gegen Ende bes 15. Jahrhunderts (1 4 9 4) hat Hall bie Heller- 
Prägung mit bem altehrwürdigen Gabeltreuz unb die d o p p el- 
| e i t i g e Prägung aufgegeben unb unter bem oben erwähnten 
Münzmeister Martin Lerc in bem als Münzstätte neu bezogenen 
Rathaus einseitige Pfennige prägen lassen. Diese finb 15 Milli- 
meter im Durchmesser groß unb wiegen 0,33 Gramm; ihr Silber- 
gehalt ist 60 Prozent. Die eine Seite ist glatt, auf ber anberen Seite 
finb zwei Schilde nebeneinanber, auf bem einen bie Hand, auf bem 
anberen das Kreuz, barüber ber obere Teil eines einköpfigen, nach 
rechts blickenden Adlers, beffen Schwanz unten zwischen ben Schilden 
hervorsieht; hohl geprägt, feine Umschrift, feine Jahreszahl; bie spä- 
teren, etwas kleineren, nicht mehr im 15., aber noch im 16. unb 
wahrscheinlich auch noc im 17. Jahrhundert geprägten finb nicht hohl, 
sondern glatt; 12 Millimeter groß, nur 0,3 Gramm schwer 
unb nur von 40 Prozent Silbergehalt finb geller aus biefer 
Zeit; sie finb auch einseitig geprägt, haben nur einen Schild, ber 
eine balb senkrecht, halb schräg gestellte Hand enthält unb i n ber 
Hand ein kleines Kreuz. Von biefem geller gibt es ein sogenanntes 
Richtstüc (Stal) im Wert von 10 solchen Hellern. Es gibt ein gedruckt- 
les Mandat von Ueberlingen unb Ulm vom August 1528, in welchem 
als zugelassene Pfennigsorte auch ber Haller Pfennig (Binder 5) abge- 
bilbet ist. (Vergl. Cahn Bodenseegebiet Bag. 329.)

Bei biefen neuen Prägungen feit 1494 fällt sofort auf, daß bie 
alte Form bes Gabelkreuzes mit ben Kugeln in ben Kreuzwinkeln 
verlassen ist; bas Kreuz zeigt einen längeren unteren Arm, bie Kreuz- 
arme schwellen etwas an, finb aber nicht gegabelt, fonbern gerabe 
abgesetzt, an ihrem Ende feine Kugel. Diese Kreuzform findet sic 
von nun an auf allen städtischen Prägungen ber zweiten unb auc 
ber britten Periode; manchmal ähnelt bas Kreuz ber Form bes eiser- 
neu Kreuzes. Auc auf bem Wappen ber Stabt finden wir von 
nun an nur b i e f e Kreuzform, während früher, wie auf bem Siegel 
bes Reichsschultheiszen zu erfennen ist, im Stabtwappen unb ben 
Siegeln nur bas G a b e I f r e u 3 sich findet.

Dem Bedürfnis ber Zeit folgend hat Hall von 1515 an auch 
größere Silbermünzen prägen lassen, 1515 unb 1516 halbe 
Batzen unb 1516, 1517 unb 1532 ganze Batzen; auf ber einen Seite 
steht bie Umschrift: „Moneta nova Swebisch Hall", 2 Schilde neben- 
einanber, rechts bas Kreuz, links bie Hand, barüber in römischen 
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Buchstaben die Jahreszahl, die damit zum erstenmal auf Haller Mün- 
zen auftritt; auf der Rückseite die Umschrift: Maximilianus Romano- 
rum Jmperator; im Feld der doppelt gefrönte Adler mit dem Herz- 
schild. (Verschiedene Varianten.) Mit dem gleichen Stempel, mit 
dem die Batzen geprägt wurden, sind 1517 auc halbe und Viertels- 
Dicktaler geprägt worden.

Im Nürnberger Archiv finb zwei Briefe des Haller Rats erhal- 
ten, aus denen hervorgeht, ba^ 1517 Hall in der Hohenzollern- 
Münzstätte zu Schwabac vorübergehend münzen liesz. (Sebert.) 
Am 21. März schreibt ber Haller Rat, ba^ er sic mit bem Münz- 
meister Ulric Hantberger zu Schwabac verglichen habe, daß 
er „zu Schwabac unsere Münz haben unb hiezwischen unb Jakobi 
münzen darf". Am 9. Dezember schreibt bann ber Haller Rat, daß 
er „das Uebereinkommen aus Ursachen wieder abfonbt an Jakobi 
unb bie Eisen abgeforbert habe", bie ihm Handtberger nun versagte. 
Im Frankfurter Archiv soll sic ein gleichlautender Brief befinben. 
In ber Steuerrechnung des hiesigen Archivs steht bie Notiz: Aus- 
gaben auf Pauli Bekehrung 1517: Verschenkt: bem Müntzmeister zu 
Schwabac Ulric Handtberger 2 Xanten (Wein), 3 Batzen 4 Heller. 
Das scheint bem ehrenwerten Münzmeister feine genügenbe Beloh- 
nung gewesen zu fein!

Als bann, von Tirol ausgehend, 1479 unb 1484 sog. „Gul- 
dengrosche n", b. h. grosze Silbermünzen im Werte eines Gold- 
quldens, geprägt wurden, bie später von ben Srafen Schlic in 
Joachimstal massenhaft geprägt wurden, woher sic ber Name 
„Taler" schreibt, hat auc Hall bald sic biefer Neuerung angeschlossen 
unb 1545 prächtige Taler, auc Doppeltaler, halbe unb Viertelstaler 
münzen lassen. Sie waren 14lötig, 8 Stück auf bie rauhe Mark; sie 
zeichneten sic durc ihr schönes kraftvolles Sepräge aus unb waren 
wegen ihres guten Gehaltes sehr geschätzt. Sine traurige Erinnerung 
fnüpft sic allerbings an sie: sie mußten hauptsächlich bienen zur 
Bezahlung ber Busze von 60 000 Talern, bie Hhall megen ber Teil- 
nähme am Schmalkaldischen Krieg von Karl V. auferlegt wurde. 
Auf ber Vorderseite steht bie Umschrift: „Moneta nova Reipublicae 
Halae Suevicae". Zwei nebeneinander gestellte Schilde, oben mit 
Laubwert verziert, rechts das Kreuz, linfs bie Hand, barüber bie 
Jahreszahl 1545. Unten ein „H", auf ber Rückseite bie Umschrift: 
„Carolus V. Romanorum Jmperator, Semper Augustus"; ber 
gefrönte Doppeladler mit bem Herzschild.

In „Köhlers Münzbelustigungen" oom Jahr 1748 wird auc 
ber gleiche Taler mit ber Jahreszahl 1542 erwähnt, doc hat sic von 
biefem seither nirgenbs sonst etwas gefunben, ebensowenig von bem 
daselbst ermähnten „Zwittertaler", ben „ein vornehmer Freund in 
ber Reichsstadt Hall in feiner auserlesenen Sammlung besitze, auf 
ber einen Seite ber Stempel des Talers von 1545, auf ber anberen 
Seite das zierlic geschnittene Brustbild K. Ferdinands III. mit 
einem Lorbeerkranz". Vielleicht ist bie Sammlung (Museum Elo- 
fterianum) des Lorenz Friedric von Jemgumer Closter gemeint?
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Jene schönen Taler von 1545 sind, soweit sic bis jetzt feststellen 
läszt, die l e B t e n Erzeugnisse ber Haller Münzstätte gewesen; wenig- 
stens finden sic in ben städtischen Ausgabe- unb Einnahmebüchern 
Don 1546 an seine Einträge mehr über Münzprägungen. Dagegen 
berichtet Binder in seinem Werke, daß 1571 Nicolaus Stahl unb 
Albrecht Bomgartter eine Berechnung für ben Haller Rat machen, 
wie aus verschiedenen abgeschätzten Münzsorten Pfennige gemünzt 
werden könnten; sie verlangen aber so vielerlei Münz-Gerätschaften, 
daß man auf einen längeren Stillstand ber Haller Münzstätte schliezen 
muß.

Un bem Münzedikt uon Karl V. 1551 unb bem grossen Reics- 
tagsabschied von Ferdinand I. 1559 werden allerdings neben ber neu 
beschlossenen Reichsmünze (Guldentaler unb Kreuzer) auc noc Kan- 
stanzer unb Haller Pfennige zugelassen, es erscheint aber mehr 
als unwahrscheinlich, daßz bie in Hirsch’s Münzarchiv ermähnten 
Haller Prägungen (1551: Pfennige, 602 Stück auf bie rauhe Mark 
bei 5 Loth fein; 1599: Pfennige unb Heller, von ersteren 606 Stüc 
auf bie rauhe Mart bei 4 Loth 17 Grän fein, von letzteren 788 Stüc 
auf bie Mart bei 2 Loth 15 Grän fein) tatsächlich noch oon ber 
Haller Münze ausgegangen finb.

Als Grund für ben Stillstand ber Haller Münzstätte von ber 
Mitte des 16. Jahrhunderts an führt ber Kanzler von ßubemig eine 
bamals umlaufenbe Erklärung an: „in bem Kaufvertrag ber Stadt 
Hall mit bem Schenken Erasmus von Limpurg, durc ben biefe Burg 
in ben Besitz von Hall überging, 1540, fei eine Klausel enthalten 
gewesen, daß ber Schenk, menn er wolle, feine Burg mieber zurück- 
saufen bürfe, abernurmitGeld aus derHaller Münze; 
um ihm bies unmöglich zu machen, habe Hal auf meitere eigene 
Münzprägung verzichtet!

Die Nachricht flingt etwas anefbotenhaft unb schon deshalb 
unwahrscheinlich, meil ja 5 Jahre nach biefem Kaufe, 1545, noc 
eine grosze Menge jener oben ermähnten Haller Taler geprägt morben 
ist; etwas Wahres könnte immerhin an ber Geschichte fein, menn 
man bebenft, mie froh der Haller Rat mar, bie jahrhunbertelangen 
Kämpfe mit ben ßimpurger Schenken durc ben Ankauf ihrer Burg 
aus ber Welt geschafft zu haben unb menn man sich baran erinnert, 
daß Hall von 1545 an tatsächlich 150 Jahre lang feine größeren Mün- 
zen mehr hat prägen lassen. Aber ber Kanzler ßubmig unb nac 
ihm Joh. Fr. fiedel sagen selbst, der wahre Grund merbe wohl, ber 
Mangel an Prägematerial gemefen fein — „Monetalia defuisse" — 
es habe am Münzmaterial gefehlt, morunter mir nac ber obigen 
Notiz in Binder von 1571 auch noch bie Münzgerätschaften zu ver- 
stehen haben merben. Das Einschmelzen ber massenhaft auc bie 
Haller Segenb überschwemmenden fremben minbermertigen Münzen 
hat sic offenbar nicht mehr verlohnt.

Mit ber Stillegung seiner Münzstätte hat aber ber Rat ber 
Stabt Hall keineswegs auf feine „M ünzgerechtigfeit" verzich- 
tet, fonbern bei jeber Gelegenheit biefelbe gewahrt. So finben mir 
in ben Ratsprotofollen 1666 ermähnt: „Schreiben an ben Haller

3
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Stimmvertreter Herrn Rumpelsheimer in Regensburg, Münzgerech- 
tigkeit betreffend, soll abgehen und will man’s ab protocollum daselbst 
bringen lassen, daß vor 2 Jahren Hällische Bfenning daselbst geprägt 
worden".

1663 finden mir ben Eintrag: „H. Stättmeister Seiferheld pro- 
ponirt, meil fein Vorrat an Hällisc Pfennig zur Kinderlehre vor- 
handen, als fei er gesinnt, doc auf Consens eines E. E. Rats wieder 
schlagen zu lassen unb zwar zu Regensburg. Placidirt, sollen sowol 
Zweier als einzelige Pfenning gemünzt merben." Unb 1664 heizt 
es bann: „H. Stättmeifter Seifferheld präsentirt bie neu geschlagenen 
einfachen unb hoppelt hällischen Pfenning, bie er zu Regensburg auf 
E. E. Rats Befehl münzen lassen unb merben zum Gedächtnis unter 
bie Herren jebem 12 einfache unb 12 doppelte Pfenning ausgeteilt." 

1608 unb 1611 hat Hall in Nürnberg Pfennige unb Heller für 
250 fl. schlagen lassen; 1696 mürben 6000 fl. „verrufener Münz" 
nac Stuttgart zur Einschmelzung abgeführt, woraus 5- unb 10-Kreu- 
zerstücke, auc Kreuzer nac Württembergischem unb Heller nac Häl- 
lischem Fußz gemünzt merben sollten; desgleichen 1737 2000 fl. zur 
Ausmünzung von halben Kreuzern unb Pfennigen. (Binder.)

Mit biefen Ausführungen haben mir aber bereits ben zweiten 
Abschnitt ber Haller Münzgeschichte verlassen unb ben britten gestreift, 
ber aber heute nicht eingehender behandelt merben soll, ba ja unser 
Thema nur lautet: bie Galler Münzstätte, unb beren Kind, ber 
Heller, nur infomeit besprochen merben sann, als er in Beziehung 
zur Haller Münzstätte steht; ber Heller ist aber zu einem mistigen 
Bestandteil ber a 11 g e m e i n e n deutschen Münzgeschichte gemorben; 
feine meitere Entwicklung bis auf bie (Segenmart zu verfolgen, mürbe 
ben Rahmen dieses Vortrages meit überschreiten. Wir müssen uns 
daher versagen, auf ben britten Abschnitt ber Hällischen Münzgeschichte 
meiter einzugehen, so anziehend es auc märe, bie prächtigen Taler, 
Doppeltaler, Klippen, Halbtaler unb Dukaten zu beschreiben, bie von 
1705 an bis 1777 auf Anordnung des Haller Rats in Rürnberg, 
gewöhnlich aus Anlaß ber Huldigung bei einer Kaiserwahl, geprägt 
wurden. Sie bienten nicht sowohl bem Bedürfnis nach umlaufenbem 
Gelde, als zu Geschenkzwecken, was schon aus ber verhältnismäßig 
geringen Zahl ber Ausmünzungen hervorgeht. Sie mürben vom 
Haller Rat zur „Verehrung" an durchreisende hohe Fürstlich eiten 
verwendet ober oon ben vermöglichen Haller Familien aufgefauft, um 
als Paten-, Geburtstags- ober Hochzeitsgeschenke verwendet unb im 
Familienschatz von Generation zu Generation meiter vererbt zu wer- 
ben; so fommt es, daß viele biefer Silber- unb Goldmünzen noch in 
herrlichstem Stempelglanz auf uns gefommen finb.

Aehnliches gilt auc von jenen tleinen Silberkreuzern, welche 
sic auc noch im Besitz vieler Malier Familien finben, einseitig ge- 
prägt mit 2 Schilden, mit Kreuz unb Hand. Sie mürben als Zeichen 
ber Wahrung ber Münzgerechtigkeit von 1664 bis 1798 in Regens- 
bürg, Rürnberg unb Stuttgart geprägt unb bienten nach Bericht des 
Kanzlers ßubemig auc zu Geschenkzwecken; er schreibt: „sie merben 
Sonntags in ber Kirche oon bem Prediger bei ber Kinderlehre an 
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diejenigen, welche wohl geantwortet, ausgeteilt und verschenkt, wel- 
ches auc bei Kirchenvisitationen auf dem Lande also gehalten zu 
werden pflegt". Sie werden oon manchen ihrer heutigen Besitzer 
fälschlich für die eigentlichen Häller gehalten.

Nac mindestens 400jährigem Bestehen hat um die Mitte des 
16. Jahrhunderts die Haller Münzstätte ihr Ende gefunden, aber ihr 
Sprößling, der Heller, hat sic als langlebiger erwiesen und noc 
die folgenden Jahrhunderte bis zur Gegenwart überdauert. Wo er 
noc geprägt wurde in deutschen ßanden, da hatte er fein Ursprünge 
liches Münzbild verändert; als Silberheller, bald einseitig, bald 
doppelseitig geprägt, hat er sic noc lange erhalten als fleinfte 
Scheidemünze; vom 18. Jahrhundert an als Kupferheller in ver- 
schiedenen deutschen Staaten (Bayern, Kurhessen, Sachsen-Coburg- 
Gotha) bis zur neuen Reichsmünzordnung im Jahr 1871. In Würt- 
temberg wurden Kupferheller nicht geprägt, aber in das Münzsnstem 
eingereiht; wir Aelteren erinnern uns noc aus der Schulzeit, daß 
wir lernen mußten 1 Kreuzer = 4 Pfennige = 6 Heller. Und bis 
in die jüngste Segenwart hat sic der Heller erhalten als lOOfter Teil 
der Krone in Desterreic und als lOOfter Teil der Rupie in Deutsch- 
Ostafrika, wo er freilich nur noc so lange bestehen wird, als es den 
habgierigen Räubern unserer schönen deutschen Kolonie genehm fein 
wird. Aber auc wenn einmal feine Hellermünze mehr geprägt 
wird, im Volksmund als Bezeichnung für etwas Geringwertiges 
wird der Heller doc noc fortleben; Redewendungen wie: „das ist 
feinen Heller wert", „jemand bei Heller und Pfennig bezahlen", 
„da gebe ic feinen roten Heller dafür" und noc zahlreiche ähnliche, 
find im deutschen Sprachschatz zu tief verankert, um zu verschwinden.

In Dresden soll es ein Wirtshaus „zum letzten Heller" geben 
(Halke); dort mag wohl das besonnte Handwerksburschenlied ent- 
stauben fein: „Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein; der 
Heller ward zu Wasser, der Batzen ward zu Wein" etc.

Auc im Voltsaberglauben (Schöttle, 3) hat der Heller 
eine wichtige Rolle gespielt. Das altertümliche Gepräge mit dem 
Kreuz als Symbol der Christenheit und der Hand als Symbol der 
göttlichen Macht und als segnende Hand Gottes machte den Heller 
besonders geeignet, als Amulett zu dienen. Manchem Ritter, wenn 
er zur Fehde auszog, manchem Landsknecht, wenn er in die Feld- 
schlacht zog, mag die Sattin oder die Braut solc einen Heller in 
das Wams genäht haben als Talisman gegen tödlichen Hieb und 
Stich. interessant ist, was uns Köhler im 12. Band feiner 
„Nürnberger Münzbelustigungen" 1740 von dem 
Händelheller berichtet: „Je mehr diese Sattung alter Pfennige all- 
bereit find eingeschmolzen worden, je größerer Aberglauben wird 
von dem gemeinen und abergläubischen Volke an vielen Orten damit 
noc getrieben; welches solche für ein kräftiges Verwahrungsmittel 
wider alle Verwundung, die hinfallende Sucht, das Beschreien der 
Kinder und viels anderen Unglücks und übler Zufälle anfiehet und 
gebrauchet; daher werden sie von etlichen Leuten stets bei sich getra- 
gen, ben Kindern an ben Hals gehängt, unter bie Räume vergraben, 
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in die Branntweinblasen geworfen, in die Mühldämme gelegt, ja gar 
von einigen verschluckt ober doc etwas davon abgefeilt unb als Arznei 
eingenommen. Manche gewinnsüchtige Spieler bilden sic auc ein, 
damit Diel Glück zu haben unb wie wollte ic auc all das abergläu- 
bige Zeug erzählen sönnen, bas bamit vorgenommen wird. Das 
macht alles bie närrische Einbildung von bem anje^o ungewöhnlichen 
Gepräge mit bem Kreuze unb ber Hand, davon sie eine so geheim- 
nisvolle, aber doc alberne Auslegung machen."

Unb in Will’s „Nürnberger Münzbeluftigun- 
g en" 1764 lesen mir: „bie Heller merben bei uns noc viel auf ben 
Landtirchhöfen ausgegraben unb vermutlich hat man sie ben Todten, 
wenigstens ben Kindern, mitgegeben ober angehangen, benn man 
finbet ihrer öfter auc mit einem Dehrlein unb daß fowol viel Aber- 
glaube mit diesen Händelhellern getrieben, als auc ben lobten ehe- 
mals nac heidnischem Brauc Geld in ben Mund mitgegeben, ist 
längst besannt."

Lassen Sie mich bie Betrachtung des Hellers schließen mit 
einem hübschen Zitat aus Gmelins Hällischem Geschichtswert: nac 
ber Abhandlung über ben Salinebetrieb fährt er fort: „durc feine 
Münze ist Hall noch berühmter geworben unb hat noch größere Alge- 
meinbebeutung gewonnen, als durc feine Salzquelle, ja sogar in bie 
Bibel Eingang gefunben, eine Ehre, durc bie unsere Kocherstabt 
einzig dasteht unter ben deutschen Stäbten. Es sann fein Zweifel 
barüber bestehen, daß bie Bezeichnung „Heller", bie nach Luthers 
Uebersetzung in ber Geschichte vom Scherflein ber Witwe vorkommt, 
Don nirgends anderswoher genommen ist, als von unserem Hall. 
Die Stelle im Evangelium bes Markus 12.42 lautet: „Unb es kam 
eine Witwe unb legte 2 Scherflein ein, bie machen einen Heller", 
unb im Evangelium Matthäi 5.26 heiszt es: „wahrlich, ic sage bir, 
bu wirft nicht von bannen herauskommen, bis bu auch ben Letten 
Heller bezahlest".

Das griechische Wort für ben geller ist x08pavTns = quabrans 
= 14 As. Das „Scherflein" ist bas „ßepton", bie kleinste griechische 
Kupfermünze = 1/2 quabrans.

Schluß wort.
Der Gang durc bie Geschichte ber Haller Münzstätte unb bes 

Hellers hat uns, wie bei so manchen Werken unb Einrichtungen ber 
Vergangenheit, bie verschiedenen Phasen ber Entwicklung: beschei- 
benen, im Dunkel bes Mittelalters sic verlierenden Beginn, glänzen- 
ben Aufstieg, ausgedehnte Herrschaft mit maszgebendem Einfluß auf 
bie Kulturgeschichte bes ausgehenden Mittelalters unb allmählichen 
Biebergang vor Augen geführt. — Biebergang! ein böses Wort!

Einen erschreckenden Biebergang unseres Münzwesens erleben 
wir auch heute, eine Zerrüttung unseres Geldwesens, bie an bie 
dunkelsten Epochen ber deutschen Geschichte erinnert, welche mit 
Münzverwirrungen schlimmster Art verbunden waren. Aber wenn 
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in jenen Zeiten, 3. B. während der sog. „Kipper- und Wipperzeit" 
im 30jährigen Krieg, wenigstens noc Gold- und Silbermünzen, wenn 
auc schlechte, im Umlauf waren, so sehen mir heutzutage Silber und 
Gold ganz aus dem Münzverkehr verschwunden, wie auc sonstige 
Metallmünzen, soweit sie eine vorteilhafte Beute für Schieber und 
Hamsterer bilden. In der Hauptsache zirkuliert nur Papiergeld, das 
in die Hand zu nehmen oft unserem Reinlichkeitsgefühl widerstrebt, 
dessen wirklicher Wert im umgekehrten Verhältnis steht zur Massen- 
haftigt eit feiner Herstellung. Wie ist ein Ausweg denkbar aus diesem 
Elend? Auc die großzügigste Finanzpolitik wird nur Erfolg haben 
sönnen, wenn sie die Erfahrungen der Vergangenheit 
zu Rate zieht. Die Geschichte unseres Volkes zeigt uns, daß auc die 
schlimmsten Münzverwirrungen wieder überwunden wurden, wenn 
es unserem Volke nur gelang, sic politisch und wirtschaftlich wieder 
emporzuarbeiten; sie zeigt uns auch, welche Kräfte in der deutschen 
Volksseele wieder frei werden und welche andererseits gebändigt 
werden müssen, wenn überhaupt ein Wiederaufstieg möglich sein soll.

Spielen bei solchen geschichtlichen Betrachtungen heutzutage 
münzgeschichtliche Erfahrungen aus der Vergangenheit eine wichtige 
Rolle, so durfte für die heutige Hauptversammlung unseres Vereins 
die Wahl eines Themas aus ber deutschen Münzgeschichte gewagt 
werden, obwohl numismatische Themata gewöhnlich nicht auf allge- 
meines Interesse rechnen sönnen.

Für unseren Historischen Verein ist es heute bie wichtigste Auf- 
gäbe, fein Scherflein dazu beizutragen, daß bas Stubium ber deutschen 
Vergangenheit immermehr eine Leuchte werde für unseres Volkes 
dunkle Zukunft!
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Die Haller Bersonenmedaillen und

Gedächtnismünzen

als geschichtliche Denkmäler aus Salls Vergangenheit.

Die Münz- und Medaillengeschichte von Hall harrt noc der 
Neubearbeitung! Sie ist in dem 1846 erschienenen Werk von Chri- 
ftian Binder: „Die Württ. Münz- und Medaillenkunde" nac dem 
damaligen Stande ber Wissenschaft dargestellt. Das Buc ist 
hinsichtlich ber exakten Beschreibung der Münzen und Medaillen, wie 
auc durc die auf gründlicher Urkundenforschung beruhenden geschicht- 
lichen Erläuterungen ein ausgezeichnetes Werk, aber jetzt veraltet. 
Es war daher ein verdienstvolles Unternehmen, als 1904 von der 
Württ. Commission für Landesgeschichte im Verein mit der Stutt- 
garter Numismatischen Gesellschaft an eine Neubearbeitung des Wer- 
tes herangetreten und diese dem berufensten forscher Dr. I. Ebner 
in Kirchheim übertragen wurde. Leider hat dessen Craft und Gesund- 
heit nicht bis zur Vollendung des Werkes standgehalten; die beiden 
letzten Abschnitte sind noc nicht bearbeitet und das sind gerade d i e, 
welche uns Haller am meisten interessieren, die Münzen und 
Medaillen her Württ. Städte und die Medaillen auf berühmte WWürt- 
temberger Personen. Es erscheint daher als Ehrenpflicht, einstweilen 
die Bausteine zusammenzutragen, auf denen der künftige Bearbeiter 
der Schluszabschnitte dereinst weiter aufbauen sann. Aus diesem 
Gesichtspunkt heraus möge das beurteilt werden, was ic die Ehre 
habe, Ihnen heute vorzutragen.

Die nächste Beranlaffung zu der Arbeit gab eine im Sahr 1911 
von den hiesigen Münzfreunden unter der kundigen Leitung des 
Herrn Bergrat Müller im Renaissancehaus veranstaltete Ausstellung 
reichsstädtijc Haller Münzen und Medaillen; es gelang damals, aus 
den Beständen ber Sammlung des historischen Vereins, der Haller 
Münzfreunde und her staatlichen Sammlung eine nahezu lückenlose 
Reihe aller, von ber Hohenstaufenzeit bis zum Ende der höllischen 
Republik geprägten ober gegossenen Haller Münzen unb Medaillen 
zur Anschauung zu bringen. Eine weitere höchst anziehende Aus- 
ftellung herrlicher Renaissance-Medaillen aus württ. Befi^, bie in 
ben Bäumen ber Stuttgarter Altertumsfammlung ftattfanb unb eine 
Ausstellung im großen Saal des Gewerbemuseums im Jubiläums- 
jahr ber Reformation 1917, wobei auc Hall stattlich vertreten war, 
gab weitere Anregung zu biefer Arbeit. Bei biefen Ausstellungen 
unb bei ben Nachforschungen in ber numismatischen ßiteratur, beson- 
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ders in Auktionskatalogen, ergab sic nun, daß die Zahl der heute 
besonnten Personenmedaillen von Hall seit Binders Werk 1846 
wesentlich zugenommen hat; auc sonnten weitere genealogische Nach- 
weise über einzelne Personen geliefert werden, von denen Binder 
nicht viel zu berichten wuszte. Ic hoffe das aber auc die heutige 
Zusammenstellung noc unvollständig ist und daß mit der 
Zeit noc weitere, im Dunkel eines Familienbesitzes ober einer 
Sammlung versteckte Haller Medaillen zum Vorschein kommen 
werden.

Für bie genealogischen Nachforschungen stauben 
mir reiche Quellen zur Verfügung. In erster Linie das Haalamt 
in Hall, eine in ihrer Art vielleicht einzig dastehende genealogische 
Einrichtung. In einem eigenen Gebäude sind feuersicher dicke 
Folianten verwahrt, welche Stammbäume unb Geschlechtsregister 
enthalten, bie bis ins Mittelalter hinaufreichen. Ein eiaener im 
Hauptamt anqestellter Beamter maltet bort mit einem Schreiber. 
Er bat bie Aufgabe, bie Geschlechtsregister ber siedensberechtigten 
Haller Familien meiter zu führen unb alljährlich bie Listen anzufer- 
tigen, auf Grund bereu bie höchst komplizierte Verteilung ber Sie- 
densrenten, einer alljährlich vom Staate Württemberg ben Nachkom- 
men ber einstigen siedensberechtigten Haller Familien zu bezahlen- 
ben Summe (ursprünglich fl. 70 945, jetzt M. 81 000) vorgenommen 
roirb.

Weiter maren in den Kirchenbüchern interessante Notizen 
über einen Teil ber auf ben Medaillen daraestellten Personen zu 
finben. ßeiber reichen, was schon Binder erwähnt, bie Kirchenbücher 
nur bis Ende des 16. unb Anfang des 17. Jahrhunderts zurück. 
Diese Notizen lassen sic ergänzen durc bas Studium ber Schätze, 
welche in dem gemeinsamen Archiv in Hall aufbewahrt, aber noc 
lange nicht genug verwertet finb.

Ferner sonnte ic benützen mehrere geschriebene Halle r 
Chroniken unb bie gedruckten von Verölt unb Wiedmann 
(Kolb) unb non German; endlich bie von Pf. Dr. Gmelin über 
höllische Geschichte veröffentlichten Werke.

Das Studium dieser Quellen gewährt bem Freunde deutscher 
Städtegeschichte eine Fülle von Anrequna, für mich als Angehörigen 
einer althällifchen Familie kam noc ein Weiteres hinzu: je mehr 
ic mich in bie Familienbeziehungen ber auf ben Medaillen dar- 
gestellten Personen vertiefte, befto mehr stellte sic heraus, daß 
bie Mehrzahl beriethen entmeber bireffe Ahnen ober nahe unb 
nächste Anverwandte solcher gewesen sind; dadurch gewannen bie 
Nachforschungen für mic noc ben Reiz des persönlichen Sn- 

teresses! .
In ben Chroniken lesen mir, daß bas mittelalterliche hal eine 

reine Adelsstadt gemefen fei; es merben über 150 Adelsgeschlech- 
ter aufgezählt, welche in Hall wohnten: zahlreiche derselben blühen 
noc heute, aber nicht mehr in Hall (3. B. bie Adelmann, Adelsheim, 
Berlichinoen, Crailsheim, Göler, Hohenstein, Rechberg, Sturmfeber, 
Weiler, Senfft u. a.). Man sollte nun benfen, daß dies auch bei 
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den Medaillen zum Ausdruck käme; allein das (Segenteil ist der 
Fall; sein einziger Vertreter jener alten stolzen Adelsgeschlechter 
findet sic unter den bis jetzt besonnten Haller Personenmedaillen. 
Bei näherem Zusehen erklärt sic dies sehr einfach. Zur Zeit, als 
in Deutschland die Medaille aufkam, die Sitte, sic in H013, Stein 
ober Metall „conterfettiren" zu lassen, c. 1510, mar in ber Hällischen 
RRepublif bas Adelsregiment enbgültig gebrochen unb durc das 
Emporkommen neupatrizischer unb bürgerlicher Geschlechter obge= 
löst worden. Die Kämpfe, bie sogenannten Zwieträchten zwischen 
Adel unb Bürgertum um bie Herrschaft im Stadtregiment Ratten in 
Hall schon ums Jahr 126 1 begonnen; ber erste Streit entstaub 
bekanntlich über einer ber Komik nicht ganz entbehrenden Veranlas- 
Jung. Der Magistrat hatte angeorbnet, daß bie meit in bie engen, 
bei Regenwetter grundlosen Sassen vorragenden Kellerhälse zu ent= 
fernen feien; es fam zu einem Volksauflauf; ber Magistrat muszte 
in eine ber Siebenbürgen flüchten unb feine Verordnung wieder 
zurück nehmen; aus Unmut barüber wanderten damals eine Anzahl 
Adelsfamilien aus. Die 2. Zwietracht 1340 hatte einen 
ernsteren Hintergrund: bie Bürger verlangten Zutritt zu dem oberen 
Rat unb zu bem Stättmeifteramte; bie Hauptveranlassung mar aber 
bie Einführung einer Vermögenssteuer von 10 fl. auf 100 fl. Ver- 
mögen. Es fam zu erbitterten Cämpfen unb Anrufung des Kaisers; 
eine von ihm entfanbte Commission entschied zu Sunften ber Bürger 
unb Zünfte. Im Unmut barüber verließ mieberum eine grössere 
Anzahl Adelsgeschlechter bie Stabt. Die 3. Zwietracht enb = 
I i c 1510 — 1512 führte zum enbgültigen Sieg bes bürgerlichen 
Elements über bie Adelsherrschaft. H ermannBüjchler, Stätte- 
meister 1508, Angehöriger eines ursprüngl. bürgerlichen, aber durc 
Verleihung eines Wappenbriefes durc ben Kaiser ritterbürtig gewor- 
benen Geschlechtes, verlangte, als „Geselle" in bie abelige Trinkstube 
(im jetz. Ade’schen Haus) ausgenommen zu merben; er mürbe höhnisc 
abgemiefen unb brachte ben Rat dahin, für bie Nichtadeligen eine 
eigene Trinkstube im heutigen Oberamt zu errichten. Darüber erbost, 
wuszten bie alten Geschlechter es dahin zu bringen, ba^ durc eine 
vom Kaiser entfanbte Commission bas bürgerliche Siemens mieber 
aus bem inneren Rat entfernt unb bie alte Adelsherrschaft mieber 
aufgerichtet mürbe. Doc Büschler, ein energischer, unbeugsamer Cha- 
ratter, ein geistig bebeutenber Mann, erfüllt von weitausschauenden 
Plänen, ruhte nicht, bis er durc ßift Zutritt zum Caifer erlangte 
unb ihn zur Entsendung anberer Commiffarien beroegte. Diese 
zweite Commission annullierte bie Entscheidung ber vorigen, lies auf 
öffentlichem Markt bie leiten Anordnungen vernichten unb be- 
stimmte, daßz fünftig ein innerer Rat von 24 Mitgliedern von ber 
Bürgerschaft gewählt merbe unb biefer mieberum ben äusseren Rat 
von 15 Mitgliedern wählen sollte. Jedem Bürger mar bie Möglich- 
feit geboten, in ben inneren Rat unb auc zum Stättemeifter gewählt 
merben zu sönnen. Dieser Sieg bes fortschrittlich demokratischen 
über bas konservativ-adelige Siemens hatte bie roeitere hochbedeu- 
fame Folge, ba^ nunmehr bie Reformation, ber sic bie alten
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Geschlechter zum größeren Teil widersetzt hatten, Eingang fand; es 
ist bekannt, daß Brenz, der im Jahr 1522 nac Hall berufen wurde, 
die Reformation der Reihe nac in allen Haller Kirchen einführte, 
aufs wirksamste unterstützt von feinem Schwager Pfarrer 
G r ä t e r zu St. Katharina. Es gab freilic noc während der fol- 
aenden Religionskriege für die Anhänger der Reformation schwere 
Zeiten; nac dem Schmalkaldischen Kriege muszte Hall zur Strafe 
60 000 fl. dem Kaiser als Busze bezahlen, wozu die schönen Taler 
von 1545 verwendet worden fein sollen. Während des Interims 
hausten Spanier in Hall; der 30jährige Krieg führte zwar nicht zur 
Zerstörung und Plünderung von ^all, weil energische Stättemeifter 
und Senatoren, vor allem der aro^e Seorg Friedric Seiferheib unb 
Ezechiel Löchner durc diplomatische Gewandtheit unb durc Bezah- 
lung hoher Summen das Schlimmste von ihrer Vaterstadt abzuwenden 
wuszten; aber ber 30jährige Krieg allein legte Hall an Kriegslasten 
unb Kontributionen eine Summe von 3,6 Millionen fl. auf. Später 
im spanischen Erbfolaekrieg war Hall wiederum hart bebrängt unb 
muszte wieder sich durc hohe Summen von Plünderung unb Zerstö- 
rung loskaufen. Die Krieaszeiten führten wie anderwärts nicht bloß 
zu wirtschaftlichem Ruin, sondern auc zu politischer Ohnmacht unb 
Versumpfung. Im Stabtregiment griff vielfac Nepotismus, Bet- 
terleswirtschaf t um sich. Es ist nichts mehr von bem groszzügiaen Geist 
des Reformationszeitalters zu verspüren; es begann eine Zeit ber 
schwülstigen Selbstverherrlichung, bie mir besonders in ben Lebens- 
läufen in ben Kirchenbüchern wahrnehmen tonnen. Im Jahr 1803 
endlic erlitt bie hälische Republik ihren Todesstoß; sie wurde bem 
Kurfürstentum Württemberg einverleibt.

Nac biefen einleitenden Worten, bie ich zum besseren Ber- 
ständnis des folgenden vorausschicken zu müssen glaubte, sollen 
zuerst sämtliche bis jetzt besannt aemorbenen Haller Personenmedail- 
len in chronologischer Reihenfolge aufgezählt unb bann über bie 
persönlichen Verhältnisse ber Dargestellten unb ihrer Familien Nähe- 
res berichtet werden.

16. Jahrhundert:

1532 Conrad Büschler (Juaendbild). (Fig. 13.) 
1574 Michael Bräter (2 Varianten). (Fia. 2 unb 3.) 
1579 Conrad Büschler (Bild des jetzt 69jährigen). (Fig. 15.) 
1582 Thomas Schweicker, von bem auch noch Medaillen mit 

ben Jahreszahlen 1591, 1592, 1597 besannt finb. 
(Fig. 16, 21.)

1585 Joseph Seifferheld. (Fig. 1)
1585 o. J. Stephan Fenerabend (Fig. 20) unb Sigismund 

Feyerabend. (Fig. 6.)
1597 Laurentius Drechsler. (Fig. 4.)
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17. Jahrhundert:
1614 Peter Firnhaber. (Fig. 8.) 
1622 Ezechiel Löchner. (Fig. 7.)
1633 Afra Firnhaber. (Fig. 10.)
1638 Beeg Benignus, Magister. (Fig. 9.)
1640 Georg Friedric Blinzig. (Fig. 12.)
1650 Sebastian Burkhardt und seine Frau. (Fig. 18.)

18. Jahrhundert:
1731 D. Ludewig, Johann Peter, Kanzler. (Fig. 19.) 
1748 Johann Lorenz von Jemgumer Closter und feine Frau. 

(Fig. 17.)
1778 Nikol. Friedric Haspel (2 Medaillen). (Fig. 11.) 
1795 Friedric Gottfried David Majer (3 Bariant.). (Fig. 14.)

Die Familie Büschler (schon 1396 in ben Beetlisten 
erwähnt). Von dem vorhin genannten Hermann Büschler, den wir 
neben dem aus Hall stammenden berühmten Hallenser Kanzler und 
Geschichtsschreiber Joh. Peter von Ludewig für den bedeutendsten 
Sohn feiner Vaterstadt halten möchten, gibt es weder eine Medaille 
noc ein Bild; fein Grabstein soll zur Bedeckung einer Dohle verwen- 
bet worden fein! Eine in einem alten Aktenstück vorkommende 
Notiz: Ehrenmünze auf ben unbärtigen 22jährigen Hermann Büschler 
beruht auf Irrtum; es ist Conrad Büschler gemeint. Letzterer, ber 
jüngere, war wiederholt Reichsschultheis (1542) unb Stättemeister 
(1570); er mar ein charaktervoller, in allen Streifen ber Bevölkerung 
hochangesehener Mann, bem bie Stabt sehr viel zu verdanken hat; 
er musste gerabe in jener Zeit ber Religionskämpfe durc fein gerech- 
tes, maszvolles Regiment viel zur Erhaltung des Friedens unb des 
Ansehens ber Stadt beizutragen. Er mar geboren 1510 unb starb 
1579. Seine Frau gehörte bem alten Haller Adel an, sie mar eine 
geborene von Rinderbach; feine Tochter Sofie mar verheiratet mit 
bem später noc zu erwähnenden Magister Michael Gräter. Weitere 
bedeutende Mitglieder ber Familie Büschler maren Conrad Büschler 
ber Alte, 1505 Reichsschultheis, 1521 unb 1527 Stättemeifter; Thi- 
lipp Büschler, Stättemeifter 1549; Caspar Büschler, Ratsbauherr 
1573. (Rettung von Brenz, Epitaph in ber Michaelist irche.) Im
17. Jahrhundert scheint bie Familie allmählich heruntergekommen 
zu fein; ihre politische Rolle hatte sie ausgespielt. Die erste Medaille 
auf Conrad Büschler (nac Habic von bem „Meister vom Bodensee") 
stellt ihn in sehr flachem Relief, nac links blickend, bar, ben Kopf 
mit einer Mütze bedeckt; bas Gewand ist eine Art Talar. Umschrift: 
Conrat Buschler im Jahr 1532 feines Alters 22.; Rv. flaches Wappen 
in vertieften ßinien. Alle mir bisher zu Augen gefommenen Medail- 
len haben einen Abdruck eines Stempelriffes resp. Risses ber Gusz- 
form. Die zweite Medaille auf Conrad Büschler, bie in mehreren 
Varianten besannt ist, aus bem Jahr 1579 stellt ben 68jährigen Greis 
in Pelzmütze unb Pelzmantel bar, mie er auc auf einem im Haller 
Rathaus befindlichen prächtigen Delbild zu sehen ist; Rv. Conrad
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Buschler Consul in H.: Anno 1579 Aetatis suae 68; oben zwischen 
den Büffelhörnern eine Rosette. Das Büschlersche Wappen ist auc 
auf einem alten Grabstein an der Nordwand der Michaelist irche 
auf Hans und Bartholomäus B. vom Jahre 1417 zu sehen.

Familie Gräter. Diese ist feit Ende des 15. Jahrhun- 
derts in hall ansässig; der älteste bekannte Stammvater Berchthold 
Gräter ist deshalb in der Familie heute noc in gutem Andenken, 
weil er einen Talisman, den sog. Krötenstein, hinterlassen hat, welcher 
nac dem Glauben der Familie Glüc und Segen bringt, vor allen 
Nöten und Schäden Leibes und der Seele bewahrt. Berchthold 
Gräter fand ihn, wie die Familientradition berichtet, bei einer Wall- 
fahrt in das Bühlertal im Wasser, mitten in lauter Molchen, Schlan- 
gen und anderem Ottergezücht. Er verjagte diese mit einem Stoc 
und nahm den Stein mit nac Hause; er wird heute noc von einem 
Haller Gräter sorgfältig aufbewahrt. Ic habe ihn besichtigt; er ist 
9,5 Bfund schwer, eirund, mit glatter, bräunlic gefleckter Oberfläche. 
Sattler Gräter hier besitzt einen Stammbaum, auf dem der Stein, 
von lauter Schlangen und Molchen umgeben, abgebildet ist, daneben 
die Brücke, wo er gefunden wurde, und ein Gedicht, in dem die 
Sage besungen ist, und ein Bild des Berchthold Gräter. Ein Enkel 
dieses Berchthold Gräter war Michael Sräter, Stadtpfarrer zu Sanft 
Katharina (Vater des auf der Medaille dargestellten); feine Schwester 
Margarete war in erster Ehe mit dem Ratsherrn Hans Webel, in 
zweiter Ehe mit dem Reformator Brenz verheiratet. Der Stadt- 
Pfarrer Michael ®räter mar 1521 von Abt Oswald von Murrhardt 
als Meszpriester an die Kath.-Kirche nac Hall berufen worden; 
er half feinem Schwager Brenz bei der Einführung der Reformation 
erfolgreich mit und erfreute sic einer solchen Beliebtheit, daß er, bei 
Einführung des Interims mit Brenz verjagt, später in Folge des 
stürmischen Verlangens feiner Gemeinde zurückkehren bürste, ohne 
daß ber bamals vorwiegend katholisch gesinnte Rat es magte, bagegen 
Protest zu erheben. Er starb 1562, 70 Jahre alt. Sein Reffe, Satob 
Gräter, setzte das Wert feines Oheims nac Aufhebung des Interims 
tatfräftig fort.

Ein Sohn bes Stabtpfarrers Michael Sräter ist ber auf ber 
Medaille dargestellte Magister Michael Gräter. Er war geboren 
1547; feine Frau mar Sofie Büschlerin, bie Tochter des oben erwähn- 
ten jüngeren Conrad Büschler. Diese lies ihm nac feinem 1590 
erfolgten Tode ein Epitaph in St. Michaels irche setzen, das folgen- 
ben Wortlaut hat (Leonhard Gräters Reujahrsregister 1794): 
„Ao. Dom. 1590 ben 2. Juni hat fein ßeben feel. beschlossen ber 
Erbare, ehrenveste unb wolgelahrte Herr M. Mich. Gräter, Nats- 
verwandter, Scholarcha unb Registrator allhier. Seine Frau Sofia 
geb. Büschlerin hat ihm bas Epitaphium aufrichten lassen." Sie selbst 
ist 1619 gestorben; ihr Epitaph ist in ber Katharinenkirche jeßt 
noc zu sehen. Der Ehe entstammte ein Sohn Joh. Jakob unb eine 
Tochter Afra.. Näheres über fein ßeben unb feine Verdienste um 
feine Vaterstadt maren nicht zu erfahren, ba er vor Einführung ber 
Toten-Kirchenbücher starb. Die Medaille zeigt das Brustbild von 
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vorn, Schnurrbart und Vollbart, mit kurzem Haupthaar, Halstragen. 
Jahreszahl 1574. Umschrift Micha : Graeter AETA. SU. 26. 
Rückseite: auf einem Band Signum Michael Graeters Schild mit 
einer aufwärts gerichteten Hand, ein Bein und eine Fischgräte haltend, 
und die gleiche Hand auf dem mit Zieraten umgebenen Helm. Eine 
zweite Medaille zeigt auf der Rückseite die Umschrift M. Michael 
Greter. Dr. ebner vermutet als Künstler einen Nürnberger Meister 
in der Art von Val. Maler; von anderer Seite wird die Medaille 
dem berühmten Hans Kels zugeschrieben.

Von bedeutenderen Gliedern der Familie Gräter ist noc der 
Nestor des Haller Gymnasiums illustre David Friedric Gräter zu 
nennen. Er mar ein berühmter Sermanift und ein literarisch sehr 
tätiger Mann, führte einen ausgedehnten Briefwechsel mit Grimm, 
Herder u. a., auc über höllische (Beschichte und Altertümer hat er 
oiel geschrieben. Nießner Johann Leonhard (Bräter, Verfasser ber 
Neujahrsregister (kirchl. unb Schulnachrichten unb Altertümer).

Die Familie Seifferheldt. Sie mirb schon in ber 
Beetliste 1396 ermähnt; ihr finb eine ungewöhnlich grosze Zahl tüch- 
tiger Männer entsprungen, welche bis zum Ende ber höllischen Repu- 
blif hervorragende Beamte, Geistliche, Lehrer am Gymnasium unb 
(Benealogiften gestellt haben; bie Familie blüht noch heute. Der in 
politischer Hinsicht bebeutenbfte mar ber gemaltige Stättemeifter (Beorg 
Friedric Seifferheldt, ber während bes 30jährigen Krieges unb in 
ber folgenben traurigen Zeit durc feine biplomatifche Kunst, feinen 
Mut unb feine unbeugsame Energie feiner Vaterstadt unschätzbare 
Dienste geleistet hat. Ueber ben auf unserer Medaille dargestellten 
8 o f e p h Seifferheldt habe ich trotz aller Bemühungen nur 
menig erfahren sönnen. In einem Aftenstüc im Haalamt, in welchem 
so ziemlich alle Seifferheldt aufgewühlt finb, etwa 60 an ber Zahl, 
kommt ber Name Joseph nur zweimal vor; von diesen beiben sann 
es nur ein Apothefer Joseph Seifferheldt fein, ber ein 
Sohn bes Erasmus Seifferhelbt mar; beffen Mutter mar bie Tochter 
bes Hans Wezel, bes ersten Manns ber in zweiter Ehe mit bem 
Neformator Brenz verheirateten (Bräter in; im sog. „Nachsteuer- 
buch" des Archivs kommt bie Stelle: Joseph Seifferhelbt hat lebig 
1578 fein väterliches unb mütterliches Gut nachversteuert. . Er märe 
bamals 26 Jahre alt gemefen, ba er, nac ber Inschrift ber Medaille 
zu schlieszen, 1 5 5 2 geboren mar. Der anbere Joseph Seifferhelbt 
sann es nicht fein, meil biefer schon 1566 geheiratet hat. Vielleicht 
läszt sic aus ben Beetlisten unb anberen Urkunden bes Archivs noch 
etwas über ihn in Erfahrung bringen. Die Medaille zeigt ben 33jäh- 
rigen im Brustbild, etwas nach ber rechten Seite gekehrt, mit kurzen 
Haaren, starkem Bart unb grossem Halskragen; an ben Seiten ein- 
gestochen 1685. Auf ber Rückseite bas Seifferhelbt’fche Wappen mit 
Helm unb Helmdecken, auf bem Helm zwei gebogene Büffelhörner. 
Nac Dr. Ebner: österreichischer Meister mit bem H, nach Hirsch, 
Löbbekke: unbekannter Augsburger Meister.

Familie Sirnhaber. Bon biefer althällischen, minde- 
ftens feit 1449 hier ansässig gemefenen Familie finb zwei Mitglieder 
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auf Medaillen abgebildet; die Afra Firnhaber und ihr ältester Bruder 
Peter Firnhaber.

Erstere war die Frau des Stättemeisters Jakob ßaccorn; sie ist 
1633 gestorben. Auf ihrem im Chor der Michaelist irche befindlichen 
Epitaph steht zu lesen: Frau Afra, Herrn Iakob Laccorns herzliebe 
Ehefrau, ist den 10. August 1633, nachdem sie kurz zuvor ein Kind 
auf die Welt geboren, in etlic Stunden sanft und selig eingeschlafen. 
Die Medaille ist oval, einseitig, aus getriebenem Zinn, bemalt. Brust- 
bild oon Dorn mit hohem Kragen. Umschrift: Afra Firnh. 
AETA. S. 26. Mo. OBYT 10. Aug. 1633.

Sie ist auc auf einem prächtig gemalten Epitaph im Chor der 
Michaeliskirche abgebildet, ein feines, sympathisches Gesicht, wo in 
der Mitte ihre Eltern zu Füszen eines Kruzifires knieend beten; 
auszen herum in weitem Kreise knieen die Kinder, links die Söhne, 
rechts die Töchter, die schon gestorbenen sind durc einen an ihren 
Knieen liegenden Totenschädel gekennzeichnet. Darüber breitet sic 
die weitere zahlreiche Nachkommenschaft der Enkel und Urenfel in 
Form einer Baumkrone aus, in bereu Zweigen bie kleinen Figürchen 
fnieen. Hier ist auc ber auf ber anberen Medaille dargestellte Peter 
Firnhaber abgebildet.

Dessen Medaille fam bei ber Versteigerung ber berühmten 
Sammlung ßanna vor, ohne Bezeichnung, wohin sie gehöre; es ist 
aber fein Zweifel, daß ber Dargestellte fein anberer als ber erwähnte 
Peter Firnhaber oon Hall fein sann. ßeiber ging bie Medaille unse- 
rem Vaterlande verloren; sie ging um ben Preis von 1900 Mark 
an einen Pariser Kunsthändler. In bem Katalog ist sie folgender- 
maszen beschrieben: 1614 Peter Firnhaber aetatis 25 anno 1614; 
Brustbild fast oon Dorn, sehr hohes Relief. Rückseite: Gravierter 
Wappenschild quergeteilt: oben halber Löwe mit Aehren in ben 
Tatzen, unten Garbe. Unten CB. Silber vergoldet, oval. Mit reich- 
durchbrochnem Rahmen, Kettchen oben, birnförmiger Anhänger un- 
ten. Schönes Original. Als Verfertiger wird ein Nürnberger Künst- 
ler oermutet. Das Wappen stimmt genau mit bem in ber Michaelis- 
kirche befindlichen überein; auc bie Zeit stimmt; es war 1614, als 
er sic verheiratete; er wird bas Sd)mucfftücf wohl feiner Braut ver- 
ehrt haben. Das Zeichen des Künstlers CB. kommt auc auf bem 
Siederspokal Dor, ber als eine Stiftung des Stättemeifters Johann 
Gottlob Don Jemgumer Closter im Hhaalamt aufbewahrt wird. Für 
biefen Pokal oermutet man als Verfertiger einen Haller Goldschmied 
Claus Bonhöffer. Peter Firnhaber hatte sich, nachdem er bie Haller 
Lateinschule durchlaufen, in Nürnberg unb Met als Kaufmann aus- 
gebildet, bereifte Frankreich; er war später im äußeren unb inneren 
Nat, wo er sic um bie Stabt verdient gemacht hat; er starb 1644.

DieFamilie Blintig, schon 1396 in ben Beetlisten er- 
wähnt, eine echte Haller Salzsiederfamilie, bie noc heute hier ver- 
treten ist. Der auf ber Medaille dargestellte ist Magister Georg Fried- 
rief) Blinzzig, sanctissimae Theologiae Candidatus, Pfarrer an ber 
St. Michaeliskirche; er ist, erst 46 Jahre alt, im Jahre 1644 gestorben. 
Sein Grabmal befinbet sic auszen auf ber Westseite ber Michaelis- 
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kirche. Er war der Sohn eines Salzsieders, besuchte die Haller 
Lateinschule, studierte bann Philosophie unb Theologie in Tübingen, 
Altorf unb Strasburg unb wurde nac einer wissenschaftlichen Reise 
nac Molsheim, Freiburg unb Basel nac Hall auf bie Diakonusstelle 
an St. Michael berufen. Hier hat er im Gegen gewirkt; fein allzu- 
früher Tod wurde schmerzlich beklagt.

Die Medaille zeigt ihn in ber Tracht des dreiszigjährigen Kriegs, 
eine martialische Erscheinung, zu welcher ber Xitel eines feiner Werke: 
Theatrum ecclesiae militantis gut paszt! Umschrift: M. Georg Fried- 
ric Blinzig SS. The. CAND. ECCL. SUEVO. HALL AD. S. MICH. 
PASTOR AETAT. S. 41 ANNO 1640. Auf ber Rückseite scheint bas 
Wappen von einem Nachkommen Georg David Blintzig abgeschliffen 
worden zu fein, ber an beffen Stelle, um sic auc bie Unsterblichkeit 
zu ermerben, feinen Namen in Biedermeierkranz unb 1820 anbringen 
liesz. Die Medaille scheint ein Unikum zu sein.

Die Familie vonemgumer Clo ft er stammt aus 
Ostfriesland, wo heute noch ein Ort Jemgumerkloster an ber Ems, in 
ber Nähe von Emden erstiert. Ein Heinrich Gibäus v. Jemgumer- 
Closter fam 1661 von Speyer, wo er Reichskammergerichts-Aldvokat 
gewesen war, nach Hall, wo er Ratskonsulent, Ggnbicus des Rural- 
kapitels unb Gesandter auf bem Reichstag zu Regensburg wurde; 
feine Frau mar bie Tochter des Gtättemeifters Georg Fr. Geiff erheldt. 
Gein Sohn Ioh. Lorenz von Jemgumer-Closter ist 
mit feiner Ehegattin, einer geb. Engelhardt, auf ber Medaille dar- 
gestellt, bie 1748 aus Anlaß feiner goldenen Hochzeit unb feines am 
gleichen Tag begangenen 50jährigen Amtsjubiläums von feinen Kin- 
beru unb Enkeln ihm gemibmet mürbe. Er hat ber Reihe nac alle bie 
städtischen Aemter durchlaufen, bis er 1738 zum höchsten städtischen 
Amt, ber Würde eines regierenben Gtättemeifters berufen mürbe. 
Nac ben Ratsprotokollen unb bem Lebenslauf im Kirchenbuch mar 
er ein vielseitig gebilbeter Mann, ber nach grünblichen juristischen 
Gtubien in Altdorf unb Wittenberg, Halle (Kanzler Ludewig unb 
Thomasius), Magister unb später Dr. beiber Rechte mürbe. Nac 
5jähr. Universitätsstudium, nachdem er noc Berlin (Einzug des ersten 
Königs von Preuszen), Böhmen, Wien, Ungarn besucht hatte, kehrte 
er nac Hall zurück. Er mirb als tüchtiger unb gemiffenhafter Beam- 
ter gerühmt unb gehört zu ben bebeutenberen unter ben Haller Stätte- 
meistern. Ein großes Epitaph im Chor ber M ic ae = 
listirche ist ihm von feiner dankbaren Familie gesetzt morben.

Die Medaille mürbe bem Jubilar in Gold von feinem Sohne 
überreicht; sie kommt auszerdem in Gilber unb Kupfer vor. Auf ber 
Vorderseite ist ein schöner Garten dargestellt, in welchem zwei neben- 
einanber stehende, mit ben Gtämmen unb tieften ineinanber geschlun- 
gene, Früchte tragenbe Bäume sic befinben, unter welchen an zwei 
gefrönten Pyramiden bie Brustbilder des Jubelpaares hängen. Auf 
einem durc bie Aeste geschlungenen Band lieft man bie Worte: 
Corona Honoris Amoris semi secularis, mooon das zweite über bem 
Brustbild des Mannes, das britte über jenem ber Frau steht. Unten 
steht Dulcissima Poma unb ber Name des Stempelschneiders
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P. P. Werner. Auf der Rückseite die lateinische Widmungsschrift, in 
welcher gesagt wird, daß die grosze Familie (Söhne, Töchter, Schwie- 
gersöhne, Schwiegertöchter, Enkel und Urenkel) zu dem Doppeljubi- 
läum ihre Glückwünsche barbringen.

Gein Sohn war RRenovator unb zuletzt Stadtschreiber; er war 
ein Gammler von Raritäten aus allen Naturreichen; er hat fein 
„Museum Closterianum" in einer lateinisch geschriebenen Arbeit aus- 
führlic beschrieben. Der Enkel des Stättemeisters Joh. Lorenz, 
Gottlob Friedric war gleichfalls Stättemeister; mit ihm ist 
ber Mannesstamm ber C. ausgestorben. Geine Frau, eine geb. Bon- 
höffer, war durch ihre Schönheit berühmt; ihr angeblid) von Hetsc 
gemaltes Delbild hängt im Chor ber Michaelist irche; im Munde ber 
Haller heiszt sie nur bie „schöne Bonhöfferin!"

Nachforschungen über bie Vorfahren ber Haller Familie Jem- 
gumer-Closter in Ostfriesland haben interessante Ergebnisse gehabt, 
über welche ein Aufsatz von F. Ritter im 6. Jahrgang ber lpstals- 
boom-Blätter, Emden, 1916/17, nähere Auskunft gibt.

Die Familie Schweicer, feit 1396 in Hall. Der Vater 
des auf ben Medaillen bargeftellten berühmten armlosen Krüppels 
Thomas Schweicer war Hans Schweicker, ein Bec, Mitglied 
bes inneren Rats. Ueber biefen ohne Arme geborenen Künstler 
hat schon vor Jahren Meister Schauffele im Historischen Verein ge- 
[prochen; es gibt zahlreiche Bilder, Springerlesmodel unb Gedichte 
auf ihn. Da Herr Wilhelm German in einem späteren Vortrag auf 
ihn zu sprechen kommen wirb, so will ic heute nicht näher auf fein 
sieben eingehen; feine eigenhändig geschriebene Grabschrift befindet 
sic im Chor ber Michaelis irche. Geine Geschicklichkeit war weithin 
besannt; ob er bie Stempel zu ben Medaillen aber, wie schon ver- 
mutet würbe, selbst geschnitten hat, erscheint zweifelhaft. Die in mehr- 
fachen Ausgaben, größeren unb kleineren, mit ben Jahreszahlen 1582, 
1591, 1592, 1597 besonnten Medaillen zeigen ihn auf der Vorder- 
feite auf bem Boden kauernd mit bem Fusze bie Feder führend. 
Auf ber Rückseite ist bas Psalmwort aus bem 139. Psalm (ober bem 
138 ber Vulgata): Mirabilia opera tua et anima mea cognoscet nimis 
zu lesen.

Sine zweite, wahrscheinlich von einem Nürnberger Goldschmied 
gefertigte Medaille zeigt ihn auf ber Vorderseite im Brustbild, auf ber 
Rückseite auf bem Boden tauernb unb schreibend. Beispiele feiner 
Schreibkunst zeigen zahlreiche oon ihm gefertigte unb gemalte Kunst- 
blätter in Privat- unb Museumsbesitz. Vom Bfalzgrafen erhielt er 
einen Wappenbrief, ber in ber hiesigen Sammlung bes Historischen 
Vereins aufbewahrt wirb.

Die Medaille bes Gebaftian Burkhardt unb feiner 
Frau auf ben Westfälischen Frieden zeigt auf ber Vorderseite bas 
Doppelwappen; über ben beiben Schilden ein Camm mit einer Fahne; 
auf ber Rückseite zwischen ben Schilden bie Zahl 1650 unb C. H., auf 
ber Rückseite bie Inschrift: Memoria Restauratae Pacis. Gebaftian 
Burkhardt unb Anna Wetzlin feine Hausfrau.

4
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Sebastian Burkhardt ist auf dem bekannten großen Stadt- 
bild von 1642 im Haalamt, das in verkleinertem Maszstab lithogra- 
phiert hier in Dielen Familien zu sehen ist, als Meister des Haals ab- 
gebildet. Er hat ein sehr bewegtes Leben gehabt. Sein Grabstein 
befindet sic auf der Westseite der Michaeliskirche. Nachdem ihn der 
dreiszigjährige Krieg in halb Europa umhergeworfen hatte, kam er 
narbenbedeckt und kränklic hieher. Er stieg durch feine Tüchtigkeit 
zu angesehenen Aemtern empor, besonders als Meister des Haals 
hat er sic verdient gemacht. Er starb 1653. Die Familie Burkhardt 
ist eine althällische; sie kommt schon 1396 in den Beetlisten vor und 
blüht noch heute.

D i e F a m i l i e D r e c s l e r: von dem auf der Medaille dar- 
gestellten Laurentius Drechsler weiß Binder nichts zu berichten. 
Drechsel kommen schon 1396 in Hall nor; bas Wappen ist innen unb 
auszen an ber Michaelis irche zu sehen. Nachforschungen haben er- 
geben, ba^ ber Dargestellte über 40 Jahre lang als Pfarrer, Kirchen- 
rat unb Hofprediger in Neuburg a. /Donau gelebt hat; ein Vorfahre 
non ihm war Pfarrer in Nürnberg. Seine Nachkommen waren 
Pfarrer in Gundelfingen, Lendsiedel unb Bächlingen; bie späteren 
Glieder ber Familie finb in Hall als Ratsherren unb Stättemeister 
besannt geworden. Ein pompöses Grabmal im Chor ber Michaelis- 
firche stellt ben letzten bar. Auf ber Medaille ist Laurentius Drechsler 
Dorne im Brustbild mit einem Barett unb Halskragen unb starkem 
Bart dargestellt im 64. Lebensjahr, anno 1597. Auf ber Rückseite bas 
Dreschler’sche Wappen: Schild mit einem Schrägbalken, barauf drei 
Rosen; auf bem Helm 2 Flügel unb auf jedem eine Rose. Der Künst- 
ler ist unbekannt.

Die Feyerabend finb ein altes Haller Geschlecht; in ber 
Beetliste Don 1449 finb sie erwähnt, wahrscheinlich aber schon früher. 
Schon 1430 wird ein Conrad Feyerabend in Hall ermähnt; von die- 
fern gemeinsamen Stammvater stammen bie beiben auf ben Medail- 
len abgebildeten Männer ab. Stefan ^eperabenb, 1523 in 
Hall geboren unb erzogen, ist später nach Heilbronn verzogen, wo 
heute noc bie Feyerabend blühen. Er war Spnbicus ber Reichsstadt 
Heilbronn; fein mit ber Medaille übereinftimmenbes Bild ist in 
Jägers Geschichte ber Stabt Heilbronn enthalten; daselbst finbet sic 
auc eine Würdigung feiner großen Verdienste um biefe Stabt. Die 
Medaille ist einseitig unb ohne Jahreszahl. Umschrift: Stefanus 
Feyerabend I. U. ß.; vermutlich ist sie im letzten ober vorletzten Sahr- 
zehnt des 16. Jahrhunderts gefertigt worben. Sie ist ein prächtiges 
Kunstwert unb existiert in brei Exemplaren. (Wahrscheinlich von 
Val. Maler.) Der zweite durc eine Medaille verewigte Feyerabend 
ist Sigismund Feyerabend, ein hochberühmter Buchdrucker in Frank- 
furt am Main ein Vetter des Vorigen. Sein Lebenslauf unb feine 
Bedeutung als Verleger zahlreicher, seinerzeit sehr geschätzter unb 
begehrter Drucke ist in einem befonberen biographischen Werke Don 
Pallmann geschildert. Er war geboren 1528. Die Medaille ist von 
einem ber berühmtesten Künstler ber Renaissance, Valentin Maler,



51

gefertigt, von erhabener Schönheit. Sie stellt den 57 jährigen Meister 
bar unb ist 1585 gefertigt. Vorderseite: Brustbild nac rechts. Um- 
schrift: SIGISMUND FEYERABEND AETAT 57 1585. Rückseite: 
Christusfigur auf einem Stein sitzend, ans Kreuz gelehnt. ET 
LIVORE EJUS SANATI SUMUS: V. M. C. PPIO.

Die Familie Löchner ist auc eine althällische; ihr ent- 
stammt ber auf ber Medaille abgebildete Stättemeifter Joh. Ezechiel 
Löchner, geboren 1591, gestorben 1643. Brustbild von vorn in 
Amtstracht mit hohem faltigem Kragen; Umschrift: Johann Ezechiel 
Löchner 1622. Auf ber Rückseite bas Löchner’sche Wappen mit bem 
Wahlspruch: Ic wags, Gott walts. Von ber Medaille ist bis jetzt 
nur ein Exemplar in Silber unb Nachgüsse in Kupfer unb Zinn 
besannt. Aus einer gebrucEten Leichenrede, bie in bem bamals 
üblichen weitschweifigen unb schwülstigen Stil von bem vorhin er- 
wähnten Magister unb Pfarrer an St. Michael, Blinzzig, verfasst ist, 
erfahren mir, daß er nac Absolvierung ber Haller Lateinschule auf 
bas bamalige pfalzgräfliche Gymnasium in Laugingen Eam, von bort 
Eam er nac Tübingen. Wegen raschen Ablebens beiber Eltern mar 
er genötigt, nac Hhall zurückzukehren, um als ältester Bruder für bie 
unmünbigen Geschwister zu sorgen. Später sonnte er feine Stubien 
in Erfurt unb Altorf fortsetzen, um bann nac Hall zurückzukehren, 
mo er sic verheiratete unb nun ber Reihe nac bie Stufenleiter ber 
städtischen Aemter durchlief, bis ihm 1642 bas höchste Amt, das des 
regierenben Stättemeifters, übertragen mürbe, das er aber nur fünf 
Monate bekleiden Eonnte. Er starb 1643; an feinem allzufrühen 
Ende finb nac ber Leichenrede nicht zum menigften bie Drangsale 
bes 30jährigen Kriegs Schuld gewesen. Auc in Rieglers Arbeit über 
Hall im 30jährigen Krieg finb feine Verdienste um feine Vaterstadt 
gebührend anerEannt.

Wörtlic aus ber Leichenrede, bie zuerst feine Frömmigkeit, 
seine Barmherzigkeit gegen bie Armen, feine Rechtsgelehrsamkeit 
rühmt: „er mar sehr laborios, liesz sic früh unb spat Tag unb Nacht 
Eeine Mü verbrieten, bamit er bem Vaterlande bienen unb ersprießz- 
lic fein Éunnte. Daneben mar er diensthafft, freundlich, in con- 
oerfionibus anmutig, fröhlich, holdselig, ber jebermann mit lachendem 
Munde falutirte unb mosern ber Sachen Beschaffenheit es zulassen 
mochte, auc mieber liesz fröhlic von ihm abscheiden. Seinen allzu- 
frühen Tod anlangend, ist baran nicht bie geringste Ursac gemefen 
bie grosze schwäre unerträgliche Kriegslast unb Gefahr, bie inner 
2 Monatsfrist uns betretten unb übern Hals gekommen. Da benn 
unmöglich aller Orten solc Vorsehung zu thun, ba^ nicht bisweilen 
ein Mangel ober bisorbre, beren doc bie Solbaten vielmals selbsten 
schuldig, sic ereignet, barauff benn von selbigen bie Obrigkeit über- 
(offen, mit bösen bedrohlichen gefährlichen Worten angetaftet unb 
andere militärische Insolentien gegen biefelben verübt worden."

B e e g, M. Benignus, 1638. Er mar Pfarrer an ber Sanft 
Katharinenkirche in Hall, geboren 1580, gestorben 1638. Sein Vater 
mar Wundarzt in Smünb. Er ftubierte in Heidelberg, mar bann

4*
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Pfarrer in ^Oberstetten und in Eutendorf, von wo er an die Sanft 
Katharinenkirche nac Hall berufen wurde.

Die Medaille, die auf feinen Tod geprägt wurde, befindet sic 
in Wien und wird von Domanig folgendermaszen beschrieben: Oval, 
Silber, vergoldet, hoppelt gehenkelt. Vorderseite: Brustbild in Drei= 
Diertelprofil von rechts. Umschrift: M. Benign. Beeg Past. Hal. ad 
S. Catharinam oby. 13. Appril Anno 1638 Aetatis 58. Rückseite: 
Wappen mit Helm, Decke und Kleinod. Der Künstler ist zweifellos 
der gleiche, her die Blinzig-Medaille gefertigt hat.

Ein Haller Kin d war auc der seinerzeit hochberühmte 
Professor und Kanzler der Universität Halle Johannetervon 
Ludewig. Die Familie Ludwig fommt schon 1396 in den Beet- 
listen oor. Der Vater des auf ber Medaille abgebildeten mar Sena- 
tor in Hall und zur Zeit ber Geburt feines Sohnes Johann Beter 
Amtmann in Hohnhardt, das feit 1399 zur Reichsstadt Hall gehörte. 
Der Sohn besuchte das Haller Gymnasium illustre, mar Inspektor 
des Contubernium. Nac Besuc verschiedener Universitäten mürbe 
er schon 1695 mit 25 Jahren Professor ber Philosophie, 1703 ber 
Geschichte in Halle; 1697 mar er brandenburgischer Vertreter beim 
Frieden von Ryswyt; 1719 mürbe er in ben erblichen Adelsstand 
erhoben mit neuem Wappen; von ba an schrieb er sich, ber norddeut- 
schen Aus prache sic anpaffenb, „Ludewig". 1722 mürbe er Universi- 
tätskanzler. Er ist 1743 gestorben. Er mar ein sehr fruchtbarer 
Schriftsteller auf bem Gebiet ber Jurisprudenz, Philosophie unb 
Geschichte. Seiner Vaterstadt blieb er zeitlebens in Anhänglichkeit 
zugetan; er hat auc über Numismatik unb hällische Geschichte 
geschrieben. Er führte eine streitbare Feder unb mar als scharfsin- 
niger Gegner von feinen literarischen Feinden gefürchtet. Die 
Medaille des bamals 61jährigen zeigt fein ausdrucksvolles Gesicht 
nac links mit Umschrift. Auf ber Rückseite eine Bibliothek als Sinn- 
bilb feiner großen Gelehrsamkeit unb literarischen Fruchtbarkeit. Die 
Medaille fommt in Silber, Zinn unb Kupfer oor. Vorderseite: 
JOAN. PET. de LUDEWIG SUEVUS FRIEDERICIANAE CANCEL- 
LARIUS II. Rückseite: HIS TUA VIVIT IMAGO. Unten: TITU- 
LORES DIGNA SEPULCRI.

Die Familie H aspel, auc eine althällische Familie, ist 
in unserer Sammlung vertreten mit 2 Medaillen auf Nicol. Friedric 
Haspel, bie aus Anlaß bes im Jahr 1788 von ihm begangenen Amts- 
jubiläums ihm von seiner banfbaren Vaterstadt gemibmet mürben. 
(Genaue Beschreibung bei Binder.) Auf ihnen finb fein Geburtstag, 
bie oon ihm befleibeten Ehrenämter verzeichnet unb ber Dans ber 
Stabt für feine verdienstvolle Wirksamkeit ausgesprochen. Geboren 
in Hall 1716, durchlief er bas Gymnasium illustre, besuchte bie Uni- 
versitäten Jena, Leipzig, mar bann Hofmeister in einem abeligen 
Hause, machte meite Reisen durc Deutschland unb Frankreich unb 
kehrte 1736 nach Hall zurück. Er durchlief bie besonnte Stufenleiter 
ber städtischen Aemter, mürbe 1745 comes Palatinos mit bem Adel- 
präbifat Haspel oon Palmenburg. Gestorben 1790. Prächtiges 
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Grabmal im Chor der Michaeliskirche. Als er 1788 fein Amtsjubi- 
läum feierte, war fein voller Amtstitel:

„S. Magnifizenz, Nicol. Friedrich D. Haspel-Palmenburg, Ihrer 
kaiserlichen Majestät gewesener wirklicher Rat, Hhof- und Pfalzgraf, 
hiesiger freien Reichsstadt hochverdienter ältester Stättemeister, 
Steuerherr, des Consistorii Scholarcharum und Lehensrats Direktor, 
Visitator perpetuus der Kirchen auf dem Lande, hochfürstlic ElI- 
wangischer und Reichslehensträger."

Wir sönnen es ben stolzen Geschlechtern mit ben pompösen 
Titeln unb ben ehrwürdigen Perrücken nachfühlen, wie es ihnen zu 
Mut war, als mit Anbruc des 19. Jahrhunderts bie ganze Reichs- 
stadtherrlicht eit ihrem Ende zueilte unb 1803 alles, was dem alten 
Haller lieb unb verehrungswürdiq mar, bie Ehrenämter unb Titel, 
das Gymnasium illustre, ein Teil ber stolzen Tore unb Zinnen ber 
wehrhaften Stadt unb nocf) so vieles Andere bem herrischen: Sic volo 
sic jubeo eines zwar geistig hochbegabten, aber rücksichtslos drein- 
fahrenden Autokraten weichen muszte! Es war ja eine geschichtliche 
Notwendigkeit, daß bas verschuldete, politisch ohnmächtige Hhall in 
einem properen Vaterland aufging; aber schonender unb pietätsvoller 
hätte man einer Republik, beren Verdienste um bie allgemeine Kultur 
in früheren Jahrhunderten immerhin seine so kleine maren, doc 
begegnen sönnen!

Nun noc zum Schluß 2 Medaillen auf ben 1753 geborenen, 
1807 gestorbenen Stadtgerichtsassessor Friedric Gottfried 
David M a j e r. Er mar Stadthauptmann unb Anführer ber 
Bürgerkompagnie, welche ihm als Anerkennung feiner Verdienste 
1795 eine, in mehreren verschiedenen Varianten auf uns gefommene 
Medaille in Silber unb Zinn mibmete. Auf ber Vorderseite ist 
Majer hoc zu Ros zu sehen, nac links reitenb, ben gezogenen 
Degen in ber Hand, zu ber ihm folgenben Bürqerkompagnie zurück- 
blickend, bie im Parademarsch hinter ihm einherschreitet, vorn ein 
Leutnant; im Hintergrund ein zweitürmiges Gebäude. Auf ber 
Rückseite bie Widmunasinschrift, barunter bas Majer’sche Wappen; 
auf ber Vorderseite steht zu lesen: „Nur angeführt! Wir folgen."

Mit der Erläuterung ber auf mistige geschichtliche 
Ereignisse geprägten bezw. gegossenen Medaillen sann ic mic 
kürzer fassen, ba ja biefe Ereignisse allgemein besannt unb bie betreff 
fenben Medaillen in Binders Wert genau beschrieben finb. Die 
Haller haben ein feines Verständnis für bas, was ihre Stadt- 
qeschichte am einschneidendsten beeinfluszt hat, befunbet, wenn sie 
Medaillen unb medaillenähnliche Münzen: erstens auf bie zwei wich- 
tiaen Friedensschlüsse, ben Westfälischen Frieden, ber bem 30jährigen 
Krieg ein Ende machte, unb ben Badischen Frieden, ber ben spanischen 
Erbfolgerieg beenbigte, anfertigen liessen, fobann auf bie erste unb 
zweite Jahrhundertfeier ber Reformation unb endlic auf das mie 
ein Phönir neu unb verschönert aus ber Asche eines furchtbaren 
Stadtbrandes erftanbene herrliche Rathaus unb auf ben Neubau des 
Soolbrunnens, bem bie Stabt ihre Entstehung, ihren glanzvollen 
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Aufstieg und Reichtum verdankte, ber aber oft genug auc ein Sorgen- 
find für die Stadtväter war, weil wilde Wasser einbrachen und das 
hölzerne Brunnenstübchen zerstörten. Wiederholt muszte mit grossen 
Opfern der Schaden ausgebeffert werben. Einen befonbers wichtigen 
unb gelungenen Neubau bes Soolbrunnens verherrlicht bie 1716 
geprägte Medaille, auf welcher bie Vorderseite das neu errichtete 
Schöpfwerk, bie Rückseite bie Michaliskirche darstellt. Ueber bie 
erste Jahrhundertfeier ber Deformation habe ic bis jetzt feinen ein- 
gehenderen Bericht in ben Chroniken unb im Archiv finben sönnen, 
bagegen ist über bie zweite Jahrhundertfeier 1717 ein langer Bericht 
vorhanden, ben zu verlesen heute zu zeitraubend märe. Es mar eine 
großartige Feier, an ber alle weltlichen unb geistlichen Behörden, alle 
Schulen teilnahmen unb bie mit einer prächtigen Illumination be- 
schloffen mürbe.

Erwähnenswert als Kunstwerke finb 2 Taufmedaillen:
1. Dem oben erwähnten armlosen Krüppel Thom. Schweicer 

mürbe zu feiner Taufe folgenbe Medaille verehrt: Vorderseite: 
Taufe im Jordan. An einem Baum hängend ein Wappen mit 
Bretzel (Schweicker). Umschrift: TU. ES. FILIUS. MEUS. DILECTUS. 
Rückseite: M. IOAN . SCHROT . ZU . GMUND . HAT . DIS . DEM 
THOMA . SCHWEICKER . VEREHRT. Ohne Jahreszahl, Silber 
vergoldet, gehenkelt. Die Tauffzene ist identisch mit einem von 
Domanig als N. 695 aufgezählten Taufpfennig.

2. Lacoren, Susanne Magdalene. Ovale vergoldete Tauf- 
mebaille 1687 in reichverziertem Barockrahmen. Vorderseite: An- 
betung ber heiligen brei Könige. Rückseite graviert: Anno 1687 ben 
18. Suny ist oeiwren Susanne Magdalene Lackoren bero gevatterin 
bei $). Tauff fl: Susanne Margarethe Wengin 1 G.G.G. Mit brei 
Kettchen zum Tragen unb anhängender Silberperle. (Aus Duftion 
Helbing, München 1922.)

Das Haller Kirchenbuch schreibt hierüber: 1687 16. Suny. Su- 
fanna Magdalena, David Friedric ackorns, Bortenwürkhers unb 
Mariä Magdalenä, feiner Hausfrauen eheliches Töchterlein mürbe 
au^ ber hig. Taufe gehoben durc Trau Katharinam Magdalenam, 
Herrn Joh. David Drechslers, des äußeren Raths unb Spitalschrei- 
bers Hausfrauen allhier für sich unb im Damen Frau Susanna Mar- 
garetha, Herrn Adam Caspar Wengen Stattleufnants zu Nördlingen 
ehel. Hausfrauen, mie auch durc Jungfrauen Maadalenam Prarodis 
Herrn Johann Sirt. Schübelins, des inneren Raths Confiftorialis, 
Scholarchae unb Präsenzpflegers allhier ehelic unb lebig Jungfrau 
Tochter. T

Auf bie Taufe eines in Ofen gefangenen Türfenfnaben im 
Jahr 1687 unb auf bie Taufe eines Juben aus Dosen in Groszpolen 
1709 finb in Hall auc Denkmünzen geprägt worden, bie aber nicht 
auf uns gefommen finb. Jn einer Haller Chronik im Besib von 
Herrn Dr. Blezinger finbet sic eine aenaue Beschreibung ber mit 
erobern Pomp unter Beteiliguna aller weltlichen unb geistlichen 
Behörden in ber Michaelist irche abqehaltenen feiern unb eine Wie- 
bergabe ber Inschriften ber vergoldeten silbernen Taufmünzen im 
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Werte von 1 Gulden 36 Kreuzer. Es ist bezeichnend für jene Zeit, 
daß ein solches Ereignis zu einer gewaltigen Haupt- unb Staatsaftion 
gestempelt wurde!

Aus neuerer Zeit stammen folgende Haller Medaillen:
Schauffele, Konrad, Conservator ber Haller Altertums- 

sammlung. Vorderseite: Brustbild nac rechts, barunter das Haller 
Wappen. Im Feld: Zum Andenken an Meister Konrad Schauffele. 
16. August 1838 — 27. Januar 1901. Rückseite: Ansicht ber Stadt 
Hall. In Silber unb Bronze. Gefertigt von Meyer unb Wilhelm, 
Stuttgart.

rämienmedaille ohne Jahreszahl. Vorderseite: In 
einem Lorbeerkranz bie Inschrift: DIE STADT SCHWAEBISCH 
HALL ZUR ERMUNTERUNG DES KUNSTFLEISSES IHRER 
BUERGER. Rückseite: In einem Kranz von Blumen unb Aehren 
ein Bienenkorb mit aus- unb einfliegenben Bienen. 2 Ausgaben in 
verschiedenem Gewicht mit Bezeichnung am Henkel: ITER ober 
UTER PREIS.

^rämienmebaille des Gewerbevereins fall, 
bie noc jetzt verliehen wirb.

S c ü 1 e n f e ft m e b a i 11 e auf bas Landesschieszen 1895.
Prämienmedaille b e s G y m n a f i u m $ in Hall.
Kleine Anhängemedaille auf bas 26. Liederfest 

des Schwäb. Sängerbunbes in Hhall 1901.
Erinnerungsmedaille auf das 1. Kinderfest nac 

bem Weltkrieg. 12. Juli 1921.
Wir kommen zum Schlusz! Schöpfen mir sonst unsere Kennt- 

tiiffe von Halls Vergangenheit in ber Hauptsache aus ben verstaubten 
Elften ber Archive, aus ben Chroniken unb gedruckten Geschichts- 
werken, so war es gewiß nicht ohne Reiz, einmal brei Jahrhunderte 
hällischer Geschichte an unserem geistigen unb leiblichen Auge vor- 
überlebn zu (affen im Anschauen von Medaillen, welche für ben 
Geschichtsfreund wie für ben Kunstfreund des interessanten genug 
bieten. So Manches in ber hällischen Geschichte tritt uns lebensvoller 
unb plastischer entaegen, wenn wir ben Männern, bie 3- T. eine füh- 
renbe Rolle gespielt haben, ins Antlitz schauen unb wenn wir uns 
in ben Anblick von Gedächtnismünzen vertiefen, welche bamals unter 
bem frischen Eindruck ber Ereignisse angefertigt würben.

Auc bas Stubium ber Ratsprotokolle, ber Kirchenbücher unb 
gebructten Leichenreden wirb uns bann qenieszbarer. Anfangs ichrec t 
uns bie breitsvuriae Schreibweise, bie schwülstige Sprache, ber byzan- 
tinische Ton in Dielen biefer alten Dokumente. Arbeiten wir uns 
aber durc bie ungenießbare Schale hindurch bis zum Kern, so tritt 
uns immer bas Eine klar vor Augen: es waren both meist recht tüc- 
tiae, zum Teil hochbegabte Männer, bie eben aus ihrer Zeit heraus, 
für bie wir uns erst bas nötige Verständnis erwerben müssen, beurteilt 
fein wollen, Männer, bie nach gründlicher Schulung in ber Haller 
Lateinschule, später auf bem Haller Gymnasium illustre, bie bamals 
berühmtesten deutschen Hochschulen bezogen unb nach umfaffenben 
Stubien, 3. I. mit ber Doktorwürde geschmückt, ihren Gesichtskreis 



56

noc durc wissenschaftliche Reisen erweiterten und dann, von Liebe 
zum heimatlichen Boden getrieben, wieder in ihre Vaterstadt zurück- 
kehrten, um hier, nac einer durc altes Herkommen geregelten, später 
aber leider durc Protektion vielfach durchbrochenen Ordnung, von 
den niederen zu den höheren Aemtern emporsteigend, ihr ganzes 
Wissen und Können dem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Und 
an Remtern hat es in der alten Reichsstadt wahrlic nicht gefehlt! 
Schon zu einer Zeit, als die Landesfürsten erst anfingen, in die 
kirchlichen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse organisatorisch 
einzugreifen, waren die Reichsstädte schon hierin mit gutem Beispiel 
vorangegangen. Schon aus den langen umständlichen Amtstiteln er- 
sehen mir, wie ein ehrbarer Rat der Stadt Hall schon früher durc eine 
bis ins kleinste gehende Organisation, durc stets zeitgemäß wieder 
erneuerte „Ordnungen" das gesamte politische, kirchliche, wirtschaft- 
liche und soziale Leben in feste formen gegossen hatte, bis auf die 
„Kleiderordnung" hinaus, nac welcher genau für die beiden Ge- 
schlechter und für jeden Stand der Stoff, der Schnitt, die Ausschmüt- 
fung der an Werk- und Festtagen zu tragenben Gewandung bestimmt 
war. Das mutet uns heutzutage merfmürbig an, aber feien mir 
ehrlich! Heutzutage orbnet sic bas Publikum ohne Unterschied des 
Staubes unb Geschlechts einem viel tyrannischeren Herren, als es ber 
Rat ber Stabt Hall mar, freiwillig unter — ber M o b e! Eines tritt 
uns immer wieder entgegen: Es mären vielfach Männer von glühen- 
ber Vaterlandsliebe, erfüllt von bem unerschütterlichen Glauben an 
bie Zukunft ihrer Vaterstadt, ber sie auc in Zeiten des Niedergangs 
nicht verliesz. Als 1376 ein großer Brand bie ganze innere Stabt 
zerstört hatte unb bie beutegierigen Nachbarn, ber Schenk von Lim- 
bürg unb bie Herren von Hohenlohe, sic ber Brandstätte bemächtigen 
wollten, um bie Stabt nac ihren Plänen, unter ihrer Herrschaft neu 
aufzubauen, ba erhob sic bie ganze Bürgerschaft, verfocht ihr gutes 
Recht bis zum Kaiser; sie besam Recht unb baute ihre Stabt selbst 
wieder auf unb schon in ben nächsten Jahren finben mir .Hall als ein 
tätiges unb geachtetes Mitglied des Schwäbischen Städtebundes! Hub 
als 1728 ein zweiter grosser Brand mieberum fast bie ganze innere 
Stabt vernichtete, verzagten bie Haller mieberum nicht. Wie schön 
damals bie Stabt aus ber Asche mieber erftanb, davon finb uns 
Zeugen bie heute noc erhaltenen Reste ber alten Reichsstadt. So 
mar es auc in ben Drangsalen bes 30jährigen Krieges unb in 
anberen Zeiten ber Not. Wahrhaft erhebend ist bas Bild, bas uns 
Riegler in feiner Schrift „Hall im 30jährigen Krieg" von bem gro- 
szen Stättemeifter Georg Friedrich Seifferheldt zeichnet, ber, kräftig 
unterstützt von bem trefflichen Syndikus Dr. Klöpfer, in jenen Zeiten 
tiefsten Elends es verstand, durc wirtschaftliche Organisationen, be- 
fonbers durc eine großzügige Neuordnung bes Salzhandels ben 
Wohlstand mieber zu mehren unb durc Neubelebung bes religiösen 
Sinns unb Hebung bes Unterrichtswesens (er setzte bie Erhebung 
ber Lateinschule zu einem Gymnasium illustre durch) ber sittlichen 
Verwilderung zu steuern.
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So gewährt uns das Studium der Geschichte nicht nur wissen- 
schaftlichen Genuß, es bietet uns in dieser tiefernsten Zeit, in der 
wir leben, Ermutigung und Trost, an dem sic unsere tief gesunkene 
Hoffnung wieder aufrichten kann. Wir lesen in der Geschichte des 
gesamten deutschen Volkes, wie in der jenes kleinen Teils, der auf 
hällischem Boden wohnte, daß unser Volk wiederholt der Vernichtung 
nahe war. Aber immer wieder fanden sic Männer, bie ihr Volk 
zur Einigkeit unb treuer Pflichterfüllung, zu Opfermut unb Glauben 
an bie Zukunft anzufeuern mußten unb ihm durc bie Finsternis 
des Zusammenbruchs bie Fackel vorantrugen zu lichteren Höhen. 
Mögen doc auc uns solche Männer von der Vorsehung beschieden 
werden! Wenn bann nac Jahr unb Tag einmal hier im Historischen 
Verein etwa wieder von deutscher Medaillenkunst gesprochen werden 
wird, so sann vielleicht bann eine Medaille vorgelegt werden, welche 
bie Inschrift trägt: „Den Errettern aus tiefster Not bas dankbare
deutsche Volt."

Quellenangaben.

Binder, Württ. Münz- unb Medaillengeschichte 1846.
Deutsche Renaissance-Medaillen. Katalog ber Ausstellung im Münz- 

kabinett in Stuttgart 1909 von Dr. Ebner unb Dr. Göszler.
Domanig, bie Deutsche Medaille 1907.
Auktionskataloge (Walcher, verst. v. Cahn, Frankfurt 1907; Löbbekke, 

verst. o. Hirsch-München 1908; Lanna, III, verst. o. Lepke, Berlin 
1911 u. A.)

Auszerdem bie im Tert erwähnten Quellen.

Anmerkung: Der hohen Kosten wegen tonnte nur eine be- 
schränkte Anzahl Abbildungen bem Hefte beigegeben werden; Abzüge 
ber übrigen im Tert besprochenen Medaillen (auszer ben beiben Tauf- 
mebaillen) sönnen von Photograph Linke in Hall bezogen werden.
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