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K Ö N I G L I C H E R S T Ä D T E N O R D W E S T B Ö H M E N S 

I n de r Zei t vor de r Schlach t a m Weiße n Ber g 1620 stellte n die Städt e in de n b ö h m i -
sche n Lände r n wichtig e Zen t r e n de s wirtschaftlichen , gesellschaftliche n u n d kul tu -
rellen Leben s dar. 1 Sie ware n abe r auc h Mi t t e lpunk t e de s religiösen Lebens , da s so 
mannigfalti g wie problemat i sc h war. Als „religiöse s Leben " werde n alle mensch -
liche n Aktivi tä te n verstanden , dene n reflektiert e ode r passiv angenommen e Religio n 
zugrund e liegt; also nich t nu r Prak t ike n im R a h m e n vorgegebene r Kulte , sonder n 
alle Äußerungen , die da s D e n k e n u n d da s Alltagsleben beeinflussen. 2 Jose f Janáče k 

Pánek,  Jarosla v (Hg.) : Česká měst a v 16.-18 . stolet í [Di e böhmische n Städt e im 16.-
18. Jahrhundert] . Prah a 1991. -  Ders.: Poddansk á měst a v systému patrimoniáln í správy 
[Untertanenstädt e im System der Patrimonialverwaltung] . Úst í nad Orlic í 1996. -  Koko-
janová, Michael a (Hg.) : Měšťané , šlecht a a duchovenstv o v rezidenčníc h městec h ranéh o 
novověku (16.-18 . století ) [Bürger , Adel un d Kleru s in den Residenzstädte n der Frühe n 
Neuzei t (16.-18 . Jahrhundert)] . Prostějo v 1997. -  Varel, Petr : Rezidenčn í vrchnostensk á 
města v Cechác h a na Morav ě v 15. a 16. stolet í [Herrschaftlich e Residenzstädt e in Böh -
men un d Mähre n im 15. un d 16. Jahrhundert] . Pardubic e 2001. Hie r (S. 23-30) auch eine 
Zusammenfassun g der Forschun g zu den böhmische n un d mährische n frühneuzeitliche n 
Städte n von der Zei t Zikmun d Winter s bis zu den neueste n Arbeiten aus den 1990er Jahren . 
Di e Feststellun g des Autors , dass die Historiografi e auf eine modern e Bearbeitun g der Ent -
wicklung in den böhmische n un d mährische n frühneuzeitliche n Städte n bisher noc h warte , 
besitzt weiterhi n Gültigkeit . Die s häng t mit den zersplitterte n Interesse n der Forsche r 
sowie mit der Absenz eines auf Stadtgeschicht e spezialisierte n Forschungsinstitut s zusam -
men . Auf die städtisch e Problemati k in einem breitere n Zeithorizon t sind die Aktivitäten 
des Prage r Stadtarchiv s gerichtet , einschließlic h der Fachzeitschrifte n „Pražsk ý sborní k 
historický " un d „Document a Pragensia" . An dieser Stelle möcht e ich mich bei den Lesern 
dafür entschuldigen , dass die Fußnote n zu diesem Beitra g sehr umfangreic h sind. Da s ist 
meine m Bemühe n geschuldet , auf ein breitere s Spektru m an Literatu r aufmerksa m zu 
machen . Die s ist meine s Erachten s notwendig , weil es bisher keine komplex e Betrachtun g 
des religiösen Leben s in Böhme n vor 1620 gibt. 
Rejchrtová, Noemi : Měst o jako středisko náboženskéh o života [Di e Stad t als Zentru m 
des religiösen Lebens] . In : Česká měst a v 16.-18 . stolet í [Böhmisch e Städt e im 16.-
18. Jahrhundert] . Prah a 1991, 163-173. -  Di e Stad t als Zentru m des religiösen Leben s wurde 
in der letzte n Zei t auch von der deutsche n Historiografi e in den Blick genommen . So z.B. 
in den Zwischenergebnisse n des Projekte s von Klau s Schreiner : „Bürger - un d Gottesstadt . 
Forme n sozialer, politische r un d religiöser Teilhab e in der spätmittelalterliche n Stadtgesell -
schaft . Italie n un d Deutschlan d im Vergleich in der For m eines Sammelbandes" . Schreiner, 
Klaus/Meier,  Ulric h (Hgg.) : Stadtregimen t un d Bürgerfreiheit . Handlungsspielräum e in 
deutsche n un d italienische n Städte n des späten Mittelalter s un d der frühe n Neuzeit . Göt -
tingen 1994 (Bürgertu m 7). -  Ferner : Hecken,  Uwe : Di e Ratskapell e als Zentru m bürger -
liche r Herrschaf t un d Frömmigkeit . Struktur , Ikonographi e un d Funktion . In : Blätte r für 
deutsch e Landesgeschicht e 129 (1993) 139-164. — Schreiner, Klaus: Frömmigkei t in poli -
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ha t in diese m Z u s a m m e n h a n g davo n gesprochen , dass im 16. J a h r h u n d e r t de r Glau -
be ein Fak to r war, de r alle Bereich e de s menschl iche n Wirken s beeinflusste. 3 

Di e Vielfalt, abe r auc h die problemat i sche n Seite n des religiösen Leben s offenbar -
te n sich einerseit s in de r konfessionelle n Zerspl i t terun g Böhmens , 4 die auc h in de n 
jeweiligen bürgerl iche n Gemeinschaf te n z u m Ausdruc k kam , andererseit s in de r 
nich t abgeschlossene n Chris t ianis ierun g de r Gesellschaft , die Jose f Mace k für da s 
15. u n d 16. J ah rhunde r t konstat ier te . D e n christl iche n Glaube n an de r Schwell e zu r 
F r ü h e n N e u z e i t beschreib t er nich t als bewusstes , rein geistliche s P h ä n o m e n , viel-
meh r be ton t er die Bedeu tun g von Prakt ike n u n d Symbolen , h inte r dene n Aber-
glaube u n d Magi e s tanden. 5 

tisch-soziale n Wirkungszusammenhänge n des Mittelalters . Theorie - un d Sachprobleme , 
Tendenze n un d Perspektive n der Forschung . In : Borgolte, Michae l (Hg.) : Mittelalter -
forschun g nac h der Wend e 1989. Münche n 1995, 177-226 (Historisch e Zeitschrift , Beihefte 
20). -  Schwerhoff, Gerd : Da s rituell e Leben der mittelalterliche n Stadt . Richar d C . Trexlers 
Florenzstudie n als Herausforderun g für die deutsch e Geschichtsschreibung . In : Geschicht e 
in Köln 35 (1994) 33-60. 
Janáček,  Josef: České dějiny. Dob a předbělohorská . Knih a 1: 1526-1547. Dí l 1 [Böhmisch e 
Geschichte . Di e Zei t vor der Schlach t am Weißen Berg. Buch 1: 1526-1547. Teil 1]. Prah a 
1968, 182. 
Di e Entwicklun g der religiösen Frag e an der Wend e vom 15. zum 16.Jahrhunder t fassen 
zusammen : Eberhard, Winfried : Konfessionsbildun g un d Ständ e in Böhme n 1478-1530. 
München , Wien 1981 (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 38). -  Macek,  Josef: 
Víra a zbožnos t jagellonskéh o věku [Glaub e un d Frömmigkei t der jagiellonische n Zeit] . 
Prah a 2001. -  Di e spätere n Epoche n werden vor allem in den zahlreiche n Betrachtunge n 
der deutsche n Historiografi e über die Konfessionalisierun g Mitteleuropa s behandelt . Ein e 
Übersich t biete t Pešek, Jiří: Reformačn í konfesionalizac e v Německ u v 16. a 17. stolet í 
(Publikac e a diskuse 80. a 90. let) [Di e reformatorisch e Konfessionalisierun g in Deutsch -
land im 16. un d 17. Jahrhunder t (Veröffentlichunge n un d Diskussione n der 1980er un d 
1990er Jahre)] . In : Český časopi s historick ý (ČČH ) 96 (1998) 602-610. -  Ferne r gibt es 
einige zusammenfassend e Arbeiten zu diesem Thema : Schmidt,  Heinric h Richard : Konfes -
sionalisierun g im 16. Jahrhundert . Münche n 1992. -  Reinhard,  Wolfgang/ Schilling, Hein z 
(Hgg.) : Di e katholisch e Konfessionalisierung . Münste r 1995 (Reformationsgeschichtlich e 
Studie n un d Texte 135). -  Bahlcke,  ]oachim/Strohmeyer,  Arno (Hgg.) : Konfessionalisie -
run g in Ostmitteleuropa . Wirkun g des religiösen Wandel s im 16. un d 17. Jahrhunder t in 
Staat , Gesellschaf t un d Kultur . Wiesbaden 1999 (Forschunge n zur Geschicht e un d Kultu r 
des östliche n Mitteleurop a 7). -  Ehrenpreis, Stefan/ Lotz-Heumann , Ute : Reformatio n un d 
konfessionelle s Zeitalter . Darmstad t 2002. -  Fätkenheuer,  Frank : Lebenswel t un d Religion . 
Mikro-historisch e Untersuchunge n an Beispielen aus Franke n um 1600. Göttinge n 2004 
(Veröffentlichunge n des Max-Planck-Institut s für Geschicht e 198). Hie r (S. 11-37) findet 
sich auch eine Übersich t der vorliegende n Forschunge n zum Konfessionalisierungsprozess . 
-  Zu den Anwendungsmöglichkeite n der Terminologi e der deutsche n Historiografi e für 
den böhmische n Bereich vgl. Ohlídal, Anna : „Konfessionalisierung " -  ein Paradigm a der 
historische n Frühneuzeitforschun g un d die Frag e seiner Anwendbarkei t auf Böhmen . In : 
Studi a Rudolphin a 3 (2003) 19-28. 
Macek: Víra a zbožnos t 13-28, 419-420 (kommentiert e Bibliografie von Marti n Nod l un d 
Jan Hrdina ) (vgl. Anm . 4). -  Ders.: Víra a náboženstv í v jagellonském věku [Glaub e un d 
Religion in der jagiellonische n Zeit] . In : Studi a Comenian a et Historic a XIX/3 9 (1989) 5-
36. -  Hie r auch eine Bewertun g der These vom „Abschluss " der Christianisierun g Europa s 
durc h die Historike r der Annales-Schule : Schmidt,  Jean-Claude : Religion populair e et 
cultur e folklorique . In : Annale s ESC 31 (1976) 941-953. -  Delumeau, Jean : U n chemi n 
ďhistoire . Chretient é et christianisation . Pari s 1981. 
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Di e Spure n de s Glauben s in de r konfessionel l gespaltene n Gesellschaf t de r böh -
mische n Lände r an de r Schwell e zu r F r ü h e n N e u z e i t k ö n n e n auf de r Grund lag e ver-
schiedene r Quel le n kirchliche r u n d weltl iche r Provenien z verfolgt werden . 6 N o e m i 
Rejchrtová , die Anfan g de r 1990er Jahr e de n R a h m e n des religiösen Leben s in de n 
Städte n abzustecke n versuchte , ha t da s Spek t ru m diese r Quel le n skizziert . 7 Ü b e r -
raschen d an ihre r Herangehensweis e ist, dass privatrechtl ich e Quel le n keine n Eingan g 
in ihr e U n t e r s u c h u n g fanden . Dabe i k o m m t etwa Testamenten , wie auc h die folgen-
de Studi e zu zeigen versucht , hoh e Aussagekraft für Frömmigke i t s forme n u n d dere n 
Ausdruc k zu. 8 

Di e Unterschied e im religiösen Leben un d der Frömmigkei t in den einzelne n gesellschaft-
lichen Schichte n un d Milieu s reflektiere n die meiste n Autoren , die sich mit diesem Them a 
befassen. Vor allem auf den Unterschie d zwischen Stad t un d Lan d bzw. zwischen großen 
Zentre n un d kleinere n Landstädte n macht e aufmerksa m Rejchrtová: Měst o jako středisko 
náboženskéh o života 168 f. (vgl. Anm . 2). -  Ein e ganze Reih e von Belegen könne n in der 
imme r noc h anregende n Arbeit von Winter,  Zikmund : Život církevn í v Čechác h [Da s 
kirchlich e Leben in Böhmen ] IL Prah a 1896. gefunden werden . -  Eine n neuere n Blick auf 
die Frömmigkeitsäußerunge n der jeweiligen gesellschaftliche n Schichte n an der Schwelle 
zur Frühe n Neuzei t bieten Petráň, Josef u.a. : Dějin y hmotn é kultur y [Geschicht e der mate -
riellen Kultur ] II/ l . Prah a 1995, 50-53 . -  Zu dem Verhältni s zwischen „Elitenfrömmigkeit " 
un d Volksfrömmigkei t vgl. Vocelka, Karl : Habsbursk á zbožnos t a lidová zbožnost . K 
mnohovrstevnatost i vztahů mez i elitn í a lidovou kulturo u [Di e habsburgisch e Frömmigkei t 
un d die Volksfrömmigkeit . Zu r Vielschichtigkei t der Beziehunge n zwischen der Eliten - un d 
der Volkskultur] . In : Foli a Historic a Bohemic a (FHB ) 18 (1997) 225-240 . 
Rejchrtová: Měst o jako středisko náboženskéh o života 164 f. (vgl. Anm . 2). 
Forschun g zu den Frömmigkeitsäußerunge n konzentrierte n sich für Böhme n bislang auf 
die vorhussitisch e Epoche . Vgl. Spěváček,  Jiří : Středověk á zbožnost , její form y a spole-
čenská funkce [Mittelalterlich e Frömmigkeit , ihre Forme n un d gesellschaftlich e Funktion] . 
In : Muzejn í a vlastivědná prác e -  časopi s společnost i přáte l starožitnost í 34 (1996) 129-144. 
-  Ders.: Mentalit y a dějiny mentali t v proměnác h evropskéh o myšlen í [Mentalitäte n un d 
Mentalitätsgeschicht e im Wande l des europäische n Denkens] . In : Sborní k společnost i přáte l 
starožitnost í 4 (1996) 59-70. -  Ein e grundlegend e Studi e zu dieser Problemati k ist Smahel, 
František : Silnější než víra. Magie , pověry a kouzla husitskéh o věku [Stärke r als der Glaube . 
Magie , Aberglaube un d Zaube r der vorhussitische n Zeit] . In : Mez i středověke m a rene -
sancí [Zwische n Mittelalte r un d Renaissance] . Prah a 2002, 249-272 (zuers t publizier t in 
Sborní k vlastivědných prac í Podblanick a 30 [1990] 31-51) . -  Vgl. auch Uhlíř, Zdeněk : 
Česká reformace . Svátost a/neb o zbožnos t [Böhmisch e Reformation . Sakramen t und/ode r 
Frömmigkeit ] (http://www.nkp.cz/pages/page.php 3 ?page=orst_uhlir_ceska_reformace . 
htm , 1.6.2008). -  Sowie teilweise auch : Halama,  Ota : Otázk a svatých v české reformaci . 
Její proměn y od dob y Karla I V do české konfese [Di e Frag e der Heilige n in der böhmi -
schen Reformation . Ihr e Veränderunge n von der Zei t Karls IV. bis zur Böhmische n Kon -
fession]. Brn o 2002. -  Wand,  Norbert : Di e Wallfahrtsstätt e „Zu r No t Gottes " bei Benshei m 
a.d . Bergstraß e (Bundesrepubli k Deutschland) : Ein mittelalterliche s Quellenheiligtu m mit 
Einsiedelei . Ein Beitra g zur ländliche n Frömmigkei t im hohe n un d späten Mittelalter . In : 
Kubková,  Jan a (Hg.) : Život v archeologi i středověku . Sborní k příspěvků věnovanýc h 
Miroslav u Richterov i a Zdeňk u Smetánkov í [Da s Leben in der Archäologi e des Mittelalters . 
Sammelban d von Mirosla v Richte r un d Zdeně k Smetánk a gewidmete n Beiträgen] . Prah a 
1997, 659-666. -  Allgemein zur mittelalterliche n Frömmigkei t vgl. zuletz t vor allem 
Schreiner, Klaus/Müntz,  Mar c (Hgg.) : Frömmigkei t im Mittelalter . Politisch-sozial e 
Kontexte , visuelle Praxis, körperlich e Ausdrucksformen . Münche n 2002. -  Interessant e 
Sichtweise n auf die frühneuzeitlich e Frömmigkei t bot in der letzte n Zei t die tschechisch e 
Historiografie . Di e Studie n befassen sich allerding s vor allem mit der Zei t nac h der Schlach t 
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Testamente als Quelle 

Testament e rücke n in de n Vordergrund , w e n n F römmigke i t in e ine m brei tere n 
Kontex t vers tande n wird . Äuße runge n de r F römmigke i t sind allen Religione n eigen , 
sie beeinflusse n da s Wesen de r jeweiligen Religio n sowie des geistliche n u n d kul tu -
rellen Charak te r s eine s Lande s bzw. eine r Gesellschaft. 9 Di e Volksfrömmigkei t soll-
t e dahe r n ich t nu r als ein bloße r „Abdruc k des Angebot s de r Ki rche" , sonde r n viel-
m e h r als ein alle Bereich e de s Alltagslebens durchdr ingende s P h ä n o m e n vers tande n 
werden . 1 0 E s handel t sich dabe i ebe n nich t allein u m Pilgerfahrten , Heil igenver -
ehrung , die Tei lnahm e an Got tesd iens te n ode r a m Gebet , auc h Spende n an Kirche n 
u n d Priester , kirchlich e u n d weltl ich e Korpo ra t i one n ode r Zünfte , in dere n Regel n 
de r G laub e ein e bedeu tend e Roll e spielte , gehöre n in de n Gesamtkon tex t de r 
Volksfrömmigkeit . 1 1 I n diese m Sin n k ö n n e n auc h die für die A r m e n u n d Bedürftige n 
bes t immte n Nachläss e als Äuße run g de r de n Glaube n s t imul ierende n Frömmigke i t 
vers tande n werden . So sollte n z u m Beispie l im Seeleba d die beschenkte n A r m e n da s 
Ave Mari a beten . 1 2 

am Weißen Berg 1620. Horský, ]an/Nešpor,  Zdeně k R.: Typologie české víry ranéh o novo -
věku. Metod y a možnost i studia lidové religiozity 18. stolet í [Typologie des böhmische n 
Glauben s der Frühe n Neuzeit . Methode n un d Möglichkeite n des Studium s der Volks-
religiosität des 18.Jahrhunderts] . In : Č Č H 103 (2005) H . l , 41-86. -  Nešpor, Zdeně k R. 
(Hg.) : Mez i náboženství m a politikou . Lidová kultur a ranéh o novověku [Zwische n 
Religion un d Politik . Di e Volkskultur der Frühe n Neuzeit] . Prah a 2005 (Sešity Üstav u 
českých dějin U K FF . Rad a A. Svazek 2). -  Ders.: Náboženstv í na prah u nové doby. Česká 
lidová zbožnos t v 18. a 19. stolet í [Religion an der Schwelle eine r neue n Zeit . Di e böhmi -
sche Volksfrömmigkei t im 18. un d 19. Jahrhundert] . Üst i nad Labem 2006. -  Allgemein zur 
Frühe n Neuzei t vgl. z.B. Coreth, Anna : Piet a Austria. Österreichisch e Frömmigkei t im 
Barock . Wien 1982. -  Beitl, Klaus: Volksglaube. Münche n 1983. -  Schieder, Wolfgang (Hg.) : 
Volksreligiosität in der moderne n Sozialgeschichte . Göttinge n 1986 (Geschicht e un d Ge -
sellschaft, Sonderhef t 11). Hie r vor allem van Dülmen,  Richard : Volksfrömmigkei t un d 
konfessionelle s Christentu m im 16. un d 17. Jahrhunder t 17-30. -  Venard, Marc : Volksfröm-
migkeit un d Konfessionalisierung . In : Reinhard/Schilling  (Hgg.) : Di e Katholisch e Konfes -
sionalisierun g 258-270 (vgl. Anm . 4). -  Haag, Norbert///o/iz , Sabine/ Zimmermann , Wolf-
gang (Hgg.) : Ländlich e Frömmigkeit . Konfessionskulture n un d Lebenswelte n 1500-1850. 
Stuttgar t 2002. 
Beitl, Klaus: Volksglaube 8 (vgl. Anm . 8). -  Zu den Forme n der Frömmigkei t vgl. auch 
Angenent, Arnold : Grundforme n der Frömmigkei t im Mittelalter . Münche n 2004 (Enzy -
klopädi e deutsche r Geschicht e 68). -  Laudage,  Johanne s (Hg.) : Frömmigkeitsforme n in 
Mittelalte r un d Renaissance . Düsseldor f 2004 (Studi a Humaniora : Düsseldorfe r Studie n zu 
Mittelalte r un d Renaissanc e 37). 
van Dülmen: Volksfrömmigkei t un d konfessionelle s Christentu m 17 (vgl. Anm . 8). 
Zu den Korporatione n vgl. Pátková,  Hana : Bratrstvie ke cti Božie. Poznámk y ke kultovn í 
činnost i bratrste v a cech ů ve středověkýc h Čechác h [Bruderschaf t zur Ehr e Gottes . 
Anmerkunge n zu der kulturelle n Tätigkei t von Bruderschafte n un d Zünfte n im mittelalter -
lichen Böhmen] . Prah a 2000. -  Mikulec,  Jiří : Barokn í nábožensk á bratrstv a [Di e barocke n 
Religionsbruderschaften] . Prah a 2000. -  Jiránek,  Tomáš/ 'Kubeš, Jiří : (Hgg.) : Bratrstva . 
Světská a církevn í sdružen í a jejich role v kulturníc h a společenskýc h strukturác h od stře-
dověku do modern í dob y [Bruderschaften . Di e weltliche n un d kirchliche n Vereinigunge n 
un d ihre Rolle in den kulturelle n un d gesellschaftliche n Strukture n vom Mittelalte r bis zu 
der moderne n Zeit] . Pardubic e 2005. 

2 Macek: Víra a Zbožnos t 30 f. (vgl. Anm . 4). 
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F ü r die Erforschun g de r Frömmigke i t , die sich in F o r m von Geschenke n u n d 
Spende n an die Kirche , diverse Korpora t ione n ode r zu G u n s t e n de r A r m e n u n d 
Bedürftige n äußerte , dürfe n also Testament e als Quel l e n ich t auße r Ach t gelassen 
werden . 1 3 D i e Abfassung eine s Testament s stan d im Z u s a m m e n h a n g mi t eine m de r 

Zu r Interpretatio n der Testament e als eine r Quell e der Frömmigkeitsgeschicht e vgl. 
Vovelle, Michelle : Piét é baroqu e et déchristianisatio n en Provenc e au XVIII e siěcle. Les atti -
tude s devan t la mor t ďaprěs les clauses des testaments . Pari s 1973. -  Chaunu,  Pierre : 
Mouri r ä Pari s (XVI e-XVII e-XVIII e siěcles). In : Annale s ESC 31 (1976) 29-50. -  Goujard, 
Philippe : Éche c ďune sensibilité baroque . Les testament s rouennai s au XVIII e siěcle. In : 
Annale s ESC 36 (1981) 26-43 . -  Was'ko,  Anna : Frömmigkei t un d Ritteride e im Licht e der 
schwedische n ritterliche n Testament e aus dem 14. Jahrhundert . Zu r Verbreitun g des Testa -
ment s un d des Testamentsbegriff s in Schweden . Krako w 1996 (Zeszyt y nauko we Uni -
wersytetu Jagielloňskiego 1190, Prac e historyczn e 120). -  Rok,  Bogdan : Czlowie k wobec 
šmierc i w kulturz e staropolskie j [De r Mensc h in der Beziehun g zum Tod in der altpolni -
schen Kultur] . Wrocia w 1995 (Acta Universitati s Wratislaviensis 1673, Histori a 119). -
Baur,  Paul : Testamen t un d Bürgerschaft . Alltagsleben un d Sachkultu r im spätmittelalter -
lichen Konstanz . Sigmaringe n 1989 (Konstanze r Geschichts - un d Rechtsquelle n 31). -
Bertram, Martin : Renaissanc e Mentalit y in Italia n testaments ? In : Journa l of Moder n 
Histor y 67 (1995) 358-369. -  Cohnjr., Samue l K.: Deat h and Propert y in Siena (1205-1800) . 
Strategie s for th e Afterlife. Baltimore , Londo n 1988. — Cressy, David : Birth , Marriag e and 
Death . Ritual , Religion un d Life Cycle in Tudo r and Stuar t England . Oxford 1997. -
Guzzeti, Linda : Venezianisch e Vermächtnisse . Di e soziale un d wirtschaftlich e Situatio n von 
Fraue n im Spiegel spätmittelalterliche r Testamente . Stuttgar t 1998 (Ergebniss e der Frauen -
forschun g 50). -  Jaritz, Gerhard : Seelenhei l un d Sachkultur . Gedanke n zur Beziehun g 
Mensc h - Objekt im späten Mittelalter . Wien 1980, 57-82 (Veröffentlichunge n des Institut s 
für mittelalterlich e Realienkund e Österreich s 4). — Klassen, Joh n M. : Gift s for th e Soul and 
Social Charit y in Lat ě Medieva l Bohemia . In : Jaritz, Gerhar d (Hg.) : Materiell e Kultu r un d 
religiöse Stiftun g im Spätmittelalter . Wien 1990, 63-81 (Veröffentlichunge n des Institut s für 
mittelalterlich e Realienkund e Österreich s 12). -Klosterberg, Brigitte : Zu r Ehr e Gotte s un d 
zum Wohl der Familie . Kölne r Testament e von Laien un d Kleriker n im Spätmittelalter . 
Köln 1995 (Kölne r Schrifte n zur Geschicht e un d Kultu r 22). -  Noodt,  Birgit: Religion un d 
Famili e in der Hansestad t Lübec k anhan d der Bürgertestament e des 14. Jahrhunderts . 
Lübec k 2000 (Veröffentlichunge n zur Geschicht e der Hansestad t Lübec k 33). -  Rieth-
müller, Marianne : To tröst e mine r sele. Aspekte spätmittelalterliche r Frömmigkei t im 
Spiegel Hamburge r Testament e 1310-1400. Hambur g 1994 (Beiträg e zur Geschicht e Ham -
burgs 47). -  Schulz,  Gabriele : Testament e des späten Mittelalter s aus dem Mittelrheingebiet . 
Ein e Untersuchun g in rechts - un d kulturgeschichtliche r Hinsicht . Bon n 1976 (Quelle n un d 
Abhandlunge n zur mittelrheinische n Kirchengeschicht e 27). -  Langeli, Attilio Bartol i 
(Hg.) : Nolen s intestatu s decedere . II testament o com e font e della storia religiosa e sociale 
[Da s Testamen t als Quell e der Religions - un d Sozialgeschichte] . Perugi a 1985. -  Im Rahme n 
der tschechische n Historiografi e der letzte n Jahr e interpretiere n die Testament e in 
Verbindun g mit den fromme n Vermächtnisse n z.B. Borovský, Tomáš : Zu der ere gots un d 
meine r sele zu selikeit. Odkaz y brněnskýc h měšťan ů církevním institucí m v 15. a 16. sto-
letí [Vermächtniss e Brünne r Bürger an die kirchliche n Institutione n im 15. un d 16. Jahr -
hundert] . In : Sborní k prac í Filozofick é fakulty brněnsk é univerzit y C 46 (1999) 79-96. -
Hlaváček,  Petr : Kadaňsk á městská knih a jako prame n k dějinám pozdn ě gotickéh o uměn í 
[Da s Kaadene r Stadtbuc h als eine Quell e zur Geschicht e der spätgotische n Kunst] . In : 
Neudertová,  Michaela/ Hrubý, Pet r (Hgg.) : Gotick é sochařstv í a malířství v severozápad -
ních Čechác h [Di e gotische Bildhauere i un d Malere i in Nordwestböhmen] . Üst i nad Labem 
1999, 155-164. -  Krzenck,  Thomas : Gottesfürchti g un d um das Wohl der Famili e besorgt . 
Stadtbürgerinne n in ihre n Testamente n des hussitische n Zeitalters . In : Smahel,  Františe k 
(Hg.) : Geist , Gesellschaft , Kirch e im 13.-16. Jahrhundert . Pra g 1999, 145-167 (Colloqui a 
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wichtigste n Übergangsr i tual e im Lebe n de s Mensche n in de r F r ü h e n Neuze i t , zu 
dene n die Taufe , die Trauun g u n d da s Begräbni s zähl ten. 1 4 D i e Analyse diese r 
Ritual e ist nich t nu r für da s Verständni s allgemeine r kulturelle r Entwicklungs -
prozess e wichtig . An ihne n lässt sich auc h studieren , wie die christl iche n Religionen , 
die sich zu Begin n de r F r ü h e n N e u z e i t durchse tz ten , u m äußer e Un te r sche idun g 
rangen. 1 5 D i e Übergangsr i tual e w u r d e n von Festl ichkeite n begleitet , die die Wichtig -
kei t u n d „Hei l igkei t " des gegebene n M o m e n t s im Lebe n eine s jede n Mensche n 
be ton ten . 1 6 Folglic h mus s da s Testamen t als ein auf da s Engst e mi t d e m Lebens -
zyklus des frühneuzei t l iche n Mensche n verbundene s D o k u m e n t vers tande n werden : 
I n d e m er seine n Besit z übert rägt , beende t er mi t de m Testamen t symbolisc h seine 
E r d e n w a n d e r u n g u n d bereite t sich auf da s Lebe n nac h d e m To d vor. 

Als wichtig e Quel l e für da s S tud iu m de r F römmigke i t im frühneuzei t l iche n städ -
tische n Milie u br inge n Testament e jedoc h auc h interpreta tor isch e P rob lem e mi t sich . 
Dies e u n d die G r e n z e n de r Aussagekraft des Testament s als Quel l e hänge n vor allem 
mi t de r Repräsentat ivi tä t de r erhal tene n Tes tamentkomplex e wie mi t de r un te r -
schiedliche n jurist ische n Praxi s de r jeweiligen Städt e zusammen . 1 7 

N i c h t zule tz t sind diese r Que l lenga t tun g auc h inhaltl ic h G r e n z e n gesetzt , da sie 
nich t uneingeschränk t als Beleg für F römmigke i t vers tande n w e r d e n kann . So habe n 
die bisherige n Forschungsergebniss e gezeigt, dass die f romme n Vermächtniss e u n d 

mediaevali a Pragensi a 1). -  Malý,  Tomáš : Chrudimšt í měšťan é a jejich testament y (16.-
18. století ) [Di e Chrudime r Bürger un d ihre Testament e (16.-18.Jahrhundert)] . Unver -
öffentlicht e Magisterarbeit , Historische s Institu t der Philosophische n Fakultä t der 
Masaryk-Universitä t Brun n 2003. 
Zu den frühneuzeitliche n Rituale n vgl. Muir,  Edward : Ritua l in Earl y Moder n Europe . 
Cambridg e 1997. 
Diese r Prozes s wird als ein Bestandtei l der Konfessionalisierun g der frühneuzeitliche n 
Gesellschaf t verstanden , der in der Forschun g bereit s große Aufmerksamkei t zutei l wurde . 
Siehe Anm . 4. 
Zu den Übergangsrituale n un d den mit ihne n verbundene n Festivitäte n vgl. Bulst, Neit -
hard : Fest e un d Feier n unte r Auflagen. Mittelalterlich e Tauf- , Hochzeits - un d Begräbnis-
ordnunge n in Deutschlan d un d Frankreich . In : Altenburg, Deüef/Jarnut,  Jörg/ Stenhoff, 
Hans-Hug o (Hgg.) : Fest e un d Feier n im Mittelalter . Sigmaringe n 1991. -  Kizik,  Edmund : 
Wesele, kilka chrztó w i pogrzebów . Uroczytošc i rodzinn e w miešcie hanzeatycki m od XVI 
do XVIII wieku [Hochzeit , einige Taufen un d Begräbnisse. Familienfest e in eine r hansea -
tische n Stad t vom 16. bis zum 18. Jahrhundert] . Gdaňs k 2001. -  Maurer, Michael : Fest e un d 
Feier n als historische r Forschungsgegenstand . In : Historisch e Zeischrif t (HZ ) 253 (1991) 
101-130. -  Pešek, Jiří: Slavnost jako tém a dějepisnéh o zkoumán í [Da s Fes t als Them a der 
historische n Forschung] . In : Document a Pragensi a (DP ) 12 (1995) 7-28. -  Bůžek,  Václav/ 
Král, Pavel (Hgg.) : Slavnost i a zábavy na dvorec h a v rezidenčníc h městec h ranéh o novo -
věku [Festivitäte n un d Unterhaltunge n an den Höfe n un d in den Residenzstädte n der 
Frühe n Neuzeit] . České Budějovice 2000 (Oper a Historic a 8); Hie r vor allem Hojda, 
Zdeněk : Hom o festivans 5-19. 
Daz u detaillierte r Hrubá,  Michaela : Možnost i (a limity) studia měšťanských testament ů 
15. a 16. stolet í na příklad u měst severozápadníc h Čec h [Möglichkeite n (un d Grenzen ) 
des Studium s bürgerliche r Testament e des 15. un d 16. Jahrhundert s am Beispiel der Städt e 
Nordwestböhmens] . In : Pozdn ě středověk é testament y v českých městech . Prameny , 
metodologi e a form y využití [Spätmittelalterlich e Testament e in böhmische n Städten . 
Quellen , Methodologi e un d Nutzungsformen] . Prah a 2006, 29-39. 
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Stiftunge n durchau s verschieden e Motivatione n habe n konnten , mag die Frömmig -
keit auch imme r eine gewisse Rolle spielen. 18 Allerdings ist es problematisch , sie als 
Ausdruc k innere r Frömmigkei t zu verstehen , belegen sie doc h nu r ihre äußere n 
Erscheinunge n (im Fal l der Testament e etwa Vermächtniss e an die Kirche) . Ein 
Vermächtni s an die Kirch e kan n aber auch nu r Zeugni s von Repräsentationsbedürf -
nissen ode r gewisser „Stereotype n im Gruppenverhalten " sein. 19 Die s zeigte sich vor 
allem in der Zei t vor der Schlach t am Weißen Berg, als die öffentlich e Zurschau -
stellun g von Frömmigkei t gewissermaßen zu einem Mus s un d zu eine r Frag e gesell-
schaftliche n Prestige s wurde. 2 0 

De r vorliegend e Beitra g geht aus umfangreiche n Forschunge n zu Nachlassquelle n 
aus königliche n Städte n Nordwestböhmen s hervor , dere n Ergebnisse zum Teil be-
reits publizier t wurden. 2 1 Di e Städt e Nordwestböhmen s stellen als Zentre n des 
religiösen Leben s vor allem aufgrun d ihre r konfessionelle n Vielfalt ein sehr interes -
sante s Milieu dar. Mi t Blick auf die Zah l der überlieferte n Testament e kan n zumin -
dest mittel s Stichprobe n die Frömmigkei t der Bürger nähe r betrachte t werden , wie 
sie sich in religiösen Spende n in den königliche n Städte n Lau n (Louny) , Leitmerit z 
(Litoměřice) , Aussig (Üst i nad Labem ) un d Saaz (Zatec ) äußerte . 

Die konfessionelle Orientierung in den königlichen Städten Nordwestböhmens 

Nordwestböhme n war unte r dem Gesichtspunk t der religiösen Orientierun g sehr 
heterogen . Hie r stande n sich nich t nu r wie andernort s in Böhme n eine katholisch e 
Minderhei t un d eine utraquistisch e Mehrhei t gegenüber , vielmeh r setzte sich seit 
den 1520er Jahre n erkennba r auch der Lutheranismu s durch . Ein e wichtige Rolle 
spielte dabei die Näh e zur sächsische n Grenze , von der die stärkste Verbreitun g der 
lutherische n Lehr e ausging. 22 Da s zeigte sich auch daran , dass das Luthertu m bei der 

Macek: Víra a náboženstv í v jagellonském věku 20 (vgl. Anm. 5). 
Mikulec,  Jiří: Pobělohorsk á rekatolizac e a katolická zbožnos t [Die Rekatholisierun g und 
katholisch e Frömmigkei t nach 1620]. In : Dialo g Evropa 21 (1996) H . 2, 3. 
Válka,  Josef: Česká společnos t v 15.-18. století. Díl 2: Bělohorská doba. Společnos t a kul-
tura „manýrismu " [Die böhmisch e Gesellschaf t im 15.-18. Jahrhundert . Teil 2: Die Zeit der 
Schlach t am Weißen Berg. Gesellschaf t und Kultu r des „Manierismus"] . Prah a 1983, 90. 
Hrubá,  Michaela : „.. . nedávej statku žádnému , dokud duše v těle". Pozůstalostn í agenda a 
praxe královských měst severozápadníc h Čech v předbělohorsk é době [„.. . gib keinem den 
Besitz, solange die Seele im Körpe r ist". Die Verlassenschaftsagend a und die Praxis der 
königliche n Städte Nordwestböhmen s in der Zeit vor der Schlach t am Weißen Berg]. Úst í 
nad Labem 2002 (Acta Universitati s Purkyniana e Philosophi a et Historic a V, Studia 
Historic a V, Studia Monographi a II) . 
Zu den Fragen der religiösen Entwicklun g dieses Gebiete s im Zusammenhan g mit der deut -
schen Reformatio n vgl. z.B. Košťál, Miloslav: Počátk y luterské reformac e na lužickém 
pomez í [Die Anfänge der lutherische n Reformatio n im Lausitzer Grenzgebiet] . In : Z 
minulost i Děčínsk á 2 (1974) 26-41. -  Kaiserová, Kristina : Zur Frage des Widerhalls der 
lutherische n Reformatio n in Nordwestböhmen . In : Vogler, Günthe r (Hg.) : Marti n Luther . 
Leben , Werk, Wirkung. Berlin 1983, 451-462. -  Eberhardt, Winfried: Die deutsch e Refor-
matio n in Böhme n 1520-1620. In : Rothe,  Han s (Hg.) : Deutsch e in den böhmische n 
Länder n 2. Köln , Weimar, Wien 1993, 103-123. -  Kocourek, Ludomír : Vrchnost , města a 
luterská reformac e v severních Čechác h [Herrschaft , Städte und die lutherisch e Refor-
matio n in Nordwestböhmen] . In : Poddansk á města v systému patrimoniáln í správy 
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deutschsprachige n Bevölkerun g u n d vor allem in de n Bergbaustädte n de s Erzge -
birges große n Anklan g fand , wo die Mensche n diese G r e n z e häufi g passierte n u n d 
intensiv e Kon tak t e mi t de m sächsische n Milie u pflegten. 2 3 Scho n bald neigt e ein 
Groß te i l de s hie r ansässigen Adels d e m L u t h e r t u m zu , abe r auc h die E i n w o h n e r 
andere r Städt e zeigte n sich gegenübe r de r neue n Lehr e aufgeschlossen. 2 4 D i e Ka tho -
liken , abe r auc h die konservative n Ut raqu i s t e n begegnete n d e m L u t h e r t u m indesse n 
mi t große r Verachtung ; darau s result ierte n viele Konflikt e mi t oft t ragische m Aus-
gang. 2 5 

Auc h in de n Städten , die im Z e n t r u m diese r Studi e stehen , war die Situatio n alles 
ander e als unkompl iz ie r t . Besonder e Bedeu tun g ka m hie r Saaz u n d Lei tmeri t z zu : 
Saaz war ein wichtige s H a n d w e r k s - u n d Hande l s zen t rum ; zu de n gefragtesten 

[Untertanenstädt e im System der Patrimonialverwaltung] . Üst i nad Orlic í 1996, 63-69. -
Ders.: K náboženský m dějinám dob y reformačn í I. [Zu r Religionsgeschicht e der Refor -
mationszei t I.] . In : Vlastivědný sborní k Podřipsk o (VSP) 6 (1996) H. l , 87-96. -  Ders.: K 
náboženský m dějinám dob y reformačn í IL [Zu r Religionsgeschicht e der Reformationszei t 
IL] . In : VSP 7 (1997) 32-44 . -  Mi t den vor allem von der ältere n deutsche n Literatu r aus-
gehende n Studie n dieses Autor s diskutier t Horský,  Jan : Příspěve k k diskusi o luterstv í 
v Čechác h v 16. stolet í a na počátk u 17. stolet í (Několi k poznáme k ke článků m Ludomír a 
Kocourka ) [Ein Beitra g zur Diskussio n über das Luthertu m in Böhme n im 16. un d zu 
Beginn des 17. Jahrhundert s (Einig e Bemerkunge n zu den Aufsätzen von Ludomí r Kocou -
rek)] . In : Ústeck ý sborní k historick ý (ÚSH ) (2000) 224-235 . 
Jančárek,  Petr : Měst a českého Krušnohoř í v předbělohorsk é dob ě [Di e Städt e auf dem 
Gebie t des böhmische n Erzgebirges in der Zei t vor der Schlach t am Weißen Berg]. Úst í nad 
Labem 1971. -Naumann,  Friedric h (Hg.) : Sächsisch-böhmisch e Beziehunge n im 16. Jahr -
hundert . Chemnit z 2001. 
De n lutherische n Glaube n nah m zum größte n Teil der so genannt e sächsische , im Grenz -
gebiet ansässige Adel an . Daz u detaillierter : Bobková,  Lenka : Ciz í šlecht a usazen á v sever-
ních Čechác h do polovin y 17. stolet í [De r in Nordböhme n bis zur Mitt e des 17. Jahr -
hundert s ansässige fremd e Adel]. In : Dies. (Hg.) : Život na šlechtické m sídle v 16.-18 . sto-
letí [Da s Leben auf dem Adelssitz im 16.-18 . Jahrhundert] . Úst í nad Labem 1992, 99-113 
(Acta Universitati s Purkynianae , Philosophi a et Historic a L, Studi a Historic a L). -  De m 
Luthertu m wandte n sich aber auch manch e Angehörige bedeutende r böhmische r Adels-
geschlechte r zu, die in diesem Gebie t traditionel l ihre n Besitz hatten . Vgl. Hrubý,  Petr : 
Bohusla v Felix Hasištejnsk ý z Lobkovic (Rodinn é a majetkov é zázem í luteránskéh o 
předák a v předbělohorskýc h Čechách ) [Bohusla v Felix Hassistei n von Lobkowit z (Fami -
lien- un d Vermögensumfel d des lutheranische n Parteiführer s in Böhme n vor der Schlach t 
am Weißen Berg)] . In : ÚS H (2000) 98-131 . -  Ders.: Záni k líčkovské větve Hasištejn ů z 
Lobkovic [Untergan g des Litschkaue r Zweiges des Geschlechte s Hassistei n von Lobko -
witz]. In : ÜS H (2005) 110-139. 
Dramatisc h spitzt e sich die Situatio n z. B. in Komota u ode r in Aussig zu. Daz u Viererbl, 
Karl : Reformatio n un d Gegenreformatio n I. Komota u 1929 (Heimatkund e des Bezirks 
Komota u 4, 4). -  Vgl. zuletz t im Zusammenhan g mit dem Beginn der Rekatholisierun g 
Neudertová-Hrubá,  Michaela : Jiří Pope l z Lobkovic a prostředk y rekatolizac e na sklon-
ku 16. stolet í (Příspěve k k dějinám rekatolizac e v severozápadníc h Čechách ) [Geor g Pope l 
von Lobkowit z un d die Mitte l der Rekatholisierun g zu End e des 16. Jahrhundert s (Ein 
Beitra g zur Rekatholisierungsgeschicht e in Nordwestböhmen)] . In : ÚS H (2000) 132-145. — 
Zu der Situatio n in Aussig vgl. Bobková,  Lenka : Renesančn í mecenáš , škůdce města neb o 
oběť víry? [Renaissancemäzen , Stadtschädlin g ode r Glaubensopfer?] . In : Pánek,  Jaroslav/ 
Polívka, Miloslav/Rejchrtová,  Noem i (Hgg.) : Husitství , reformace , renesance . Sborní k k 
60. narozeniná m Františk a Šmahel a [Hussitentum , Reformatio n un d Renaissance . Sammel -
ban d zum 60. Geburtsta g von Františe k Šmahel] . Prah a 1994, 885-898. 
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Ware n gehört e im 16. J a h r h u n d e r t Tuch , auc h de r Saaze r H o p f e n fand sogar jenseit s 
de r G r e n z e n Absatz , vor allem in Sachsen. 2 6 Auc h Lei tmeri t z gehört e zu de n Städte n 
mi t überwiegen d handwerkl iche r P r o d u k t i o n , in dene n allerding s dan k de r frucht -
bare n U m g e b u n g auc h die Landwirtschaf t ein e wichtig e Roll e spielte ; an erste r Stelle 
sind hie r de r Wein - u n d O b s t a n b a u zu nennen . Von grundsätzl iche r Bedeu tun g war 
für die Stad t de r Elbehandel , de n die Lei tmeri tze r bis 1620 z u m Nachte i l andere r 
Elbestädt e domin ie r t en . 2 7 

Z u diese n Städte n zählt e auc h Aussig, da s seine Bedeu tun g selbst dadurc h nich t 
vergrößer n konn te , dass es w ä h r e n d de s Widers tande s de r Jahr e 1546/4 7 Köni g Fer -
d inan d I . t re u geblieben war. 2 8 D e r G r u n d dafü r lag mi t große r Wahrscheinlichkei t 
direk t in de r ökonomische n S t ruk tu r de r Stadt , in de r bis zu r Mi t t e des 16. Jahr -
hunder t s da s H a n d w e r k n u r weni g entwickel t war. 2 9 

Di e königlich e Stad t L a u n rangiert e im Gefüg e de r böhmische n königl iche n 
Städt e zwische n Lei tmeri t z u n d Aussig.3 0 Da s kor respondie r t e auc h in etwa mi t de r 
G r ö ß e de r Städt e im Jahr e 1567 nac h de r Anzah l de r Häuser , inklusive de r Vorstädte : 
so zählt e Saaz 701, Lei tmeri t z 440, Lau n 357 u n d Aussig 225 Häuser . 3 1 

Hinsicht l ic h de r konfessionelle n Or ien t i e run g de r Bürge r k ö n n e n diese Städt e fol-
gendermaße n charakterisier t werden : I n Lei tmer i t z domin ie r t e de r U t raqu i smus , 
allerding s ware n auc h viele Ins t i tu t ione n de r kathol ische n Kirch e in de r Stad t ansäs -
sig. Dabe i handel t e es sich vor allem u m die Props te i u n d da s Kapite l mi t de r Pfarr -
kirch e des hl . Stephan . Auc h de r D o m i n i k a n e r o r d e n mi t de r St. Michaelskirch e u n d 
de r F ranz i skanero rde n mi t de r St. Jakobski rch e ware n in Lei tmeri t z tätig . Katholisc h 
bliebe n ferne r weiter e Kirchen , die sich a m D o m b e r g in de r N ä h e de s Kapitel s be-

Zu r Stadtgeschicht e vgl. jüngst Ebelová, \\na3.l Holodňák,  Pet r (Hgg.) : Zate c [Saaz] . Prah a 
2004. 
Leitmerit z in der Zei t vor 1620 beschreib t die übersichtlich e Darstellun g von Smetana,  Jan 
u.a. : Dějin y města Litoměři c [Geschicht e der Stad t Leitmeritz] . Litoměřic e 1997, 171-184. 
-  Zu m Eibhande l vgl. Histori e plavby a obchod u po Labi [Di e Geschicht e der Schiffahr t 
un d des Handel s auf der Elbe] . Prah a 1971 (Rozprav y Národníh o technickéh o muze a 46). 
-  Teuerkauf,  Gerhard : Di e Handelsschiffahr t auf der Elbe . Von den Zolltarife n des 13. Jahr -
hundert s zur „Elb-Schiffahrts-Acte " von 1821. In : Asmus, Gesin e (Hg.) : Di e Elbe -  Ein 
Lebenslauf/Zivo t řeky Labe . Berlin 1992, 69-75. 
Bobková,  Lenka : Úst í nad Labem ve stavovském odboj i 1547 [Aussig im Ständeaufstan d 
von 1547]. In : Sborní k Pedagogick é fakulty Úst í nad Labem 1987, 5-27. -  Tomas,  Jindřich : 
Vztahy měst Litoměři c a Úst í nad Labem v době předbělohorsk é [Di e Beziehunge n der 
Städt e Leitmerit z un d Aussig in der Zei t vor der Schlach t am Weißen Berg]. In : US H (1966) 
61. 
Märe,  Josef: Úst í nad Labem v pozdní m středověk u [Aussig im Spätmittelalter] . In : Bůžek, 
Václav (Hg.) : Kultur a každodenníh o životačeských a moravských měst v předbělohorsk é 
době [Alltagskultur böhmische r un d mährische r Städt e in der Zei t vor der Schlach t am 
Weißen Berg]. České Budějovice 1990, 147-157 (Oper a Historic a 1). 
Ältere Bewertunge n fasst übersichtlic h zusamme n Pařez, Jan : Několi k příspěvků k sociál-
ní struktuř e Lou n od polovin y 14. stolet í do počátk u 17. stolet í [Einige Beiträge zur 
Sozialstruktu r der Stad t Lau n von der Mitt e des 14. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts] . 
In : Sborní k Státníh o okresníh o archivu v Lounec h 7 (1995) 3-15. 
Dvorský, František : O počt u dom ů v Praz e a královských městec h v Čechác h v 16.-19. 
stolet í I I [Von der Zah l der Häuse r in Pra g un d in den königliche n Städte n in Böhme n im 
16.-19. Jahrhunder t II] . In : Časopi s Muse a království českéh o 56 (1882) 57-83 . 
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fanden . Di e St. Georgskirch e wurde den Katholike n allerding s in den 1520er Jahre n 
genommen . Di e katholisch e Verwaltun g hielt sich ursprünglic h auch noc h im Fal l 
einiger weitere r Pfarrkirchen , so zum Beispiel bei der Kirch e des hl. Adalber t in 
Sosau (Zásada ) sowie der St. Laurentiuskirche . Di e katholisch e Minderhei t hatt e 
ihre n stärkste n Rückhal t im Leitmeritze r Kapitel , das sich von den Verlusten der 
Hussitenzei t allerding s nu r allmählic h erholt e un d dere n Repräsentante n sich in 
erster Linie darau f konzentrierten , den verlorene n Besitz zurückzuerwerben. 32 

Mittelpunk t des religiösen Leben s war für die meiste n Leitmeritze r Bürger jedoch 
das zentral e Gotteshau s der Stadt , die Allerheiligenkirch e am Hauptmark t nebe n 
dem Rathaus , wo sich währen d des gesamten 16. Jahrhundert s die utraquistisch e 
Verwaltun g befand . Fü r den Untersuchungszeitrau m sind in Leitmerit z ferner die 
St. Wenzelskirch e in der Neustad t un d die St.Johannes-der-Täufer-Kirch e in der 
Vorstad t Eichenho f (Dubina ) belegt. 33 

Di e durc h den Elbeweg mit Sachsen verbunden e Stad t Leitmerit z kam relativ früh 
in Kontak t mit der lutherische n Lehre . Zu den von dieser Lehr e beeinflusste n Leit -
meritze r Priester n gehört e unte r andere n der bekannt e Gallu s (Havel ) Cahera . Mi t 
dem Luthertu m verbande n sich in den 1530er Jahre n ferner auch die Name n von 
Václav Sídlo un d dem Prieste r Jakub. 3 4 Direkt e Beweise für die gezielte Durch -
setzun g des Lutheranismu s in Leitmerit z gibt es allerding s bis heut e nicht . Ebens o 
schwierig ist es, die Existen z eine r unabhängige n Korporatio n der Brüdergemeind e 
in Leitmerit z nachzuweisen , auch wenn die Anwesenhei t der Brüder , die der 
Leitmeritze r utraquistisch e Deka n nu r schwer ertrage n konnte , für das Jah r 1542 
belegt ist.35 

Da s kirchlich e Leben in der hussitische n Stad t Lau n blieb das ganze 16. Jahrhun -
der t von den Ereignissen des vorangegangene n Jahrhundert s bestimmt . Scho n zu 
Beginn der Hussitenkrieg e waren die zwei örtliche n Klöste r (Magdalenerinne n un d 
Dominikaner ) zerstör t 'worden , ihre Tätigkei t 'wurde späte r nich t wiederaufgenom -
men . Di e Hauptkirch e der Stadt , St. Nikolaus , dere n Erscheinungsbil d zu Beginn des 
16. Jahrhundert s von der Bauhütt e des Benedik t Ried gestaltet worde n war, 36 war 
ebenso utraquistisc h wie die beiden Laune r vorstädtische n Gotteshäuser , die Kirch e 
der Mutte r Gotte s in der Prage r Vorstadt un d St. Pete r in der Saazer Vorstadt. 37 

Zum Leitmeritze r Kapite l vgl. Bartůněk,  Václav: 900 let Litoměřick é kapituly [900 Jahre des 
Leitmeritze r Kapitels] . Prah a 1959. 
Smetana: Dějiny města Litoměři c 168 (vgl. Anm. 27). 
Zu Gallu s Caher a vgl. Winter,  Zikmund : Život církevní v Čechác h [Das kirchlich e Leben 
in Böhmen] . Prah a 1885, 74. -  Kadlec, Jaroslav: Přehle d českých církevních dějin [Abriss 
der böhmische n Kirchengeschichte ] II . Prah a 1991, 13-15. -Janáček:  České dějiny 1/1, 190-
199 (vgl. Anm. 3). -  Kocourek: K náboženský m dějinám doby reformačn í L, 91 (vgl. Anm. 
22). Dem Autor zufolge löste Václav Sídlo im Jahre 1536 einen katholische n Deka n ab, der 
aufgrund seiner Konflikte mit der Pfarrgemeind e gezwungen war, aus der Stadt zu fliehen. 
Smetana: Dějiny města Litoměři c 181-182 (vgl. Anm. 27). 
Lůžek,  Bořivoj: Stavitelé chrám u sv. Mikuláše v Lounec h [Die Erbaue r der St. Nikolaus -
kirche in Laun] . Loun y 1968. 
Roedl, Bohumí r (Hg.) : Louny . Historie , Kultura , Lidé [Laun . Geschichte , Kultur , Men -
schen] . Prah a 2005, 105-132. 
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Di e Situatio n in der nah e gelegenen Stad t Saaz kan n ähnlic h charakterisier t wer-
den : Wie Lau n war auch Saaz vor 1620 stark von der hussitische n Traditio n beein -
flusst. De n Eintragunge n des Saazer Dekan s Johan n Regius Zelkovský in der neue n 
Matrike l von 1616 zufolge gab es zu dieser Zei t in der Stad t insgesamt zehn utraquis -
tische Kirchen . Di e schon für das Jah r 1539 in der Näh e des Schafott s nachgewie -
sene St. Lazarus-Kapell e war in diesem Verzeichni s hingegen nich t enthalten. 38 

Komplizierte r stellte sich die religiöse Situatio n in Aussig dar. 39 Hie r gab es noc h 
einen starken katholische n Bevölkerungsanteil , das katholisch e Hauptgotteshau s 
war die Maria-Himmelfahrts-Kirche . Vor allem für die erste Hälft e des 16. Jahrhun -
dert s ist auch eine große Zah l von Anhänger n des utraquistische n Glauben s belegt, 
dene n die St. Adalbertskirch e zugewiesen wurde . Dan k der intensive n Kontakt e mit 
Sachsen wuch s der Antei l der Lutherane r in der städtische n Bevölkerun g kontinu -
ierlich. 40 Nich t ander s als in andere n böhmische n Städte n nahme n hier vor der 
Schlach t am Weißen Berg 1620 die religiösen Spannunge n zu, was auch auf das 
Wirken des Prima s Johan n Erns t Schlosser von Emblemen , eines Zöglings der Prage r 
Jesuiten , zurückzuführe n war.41 

Konfessioneller Wandel,  bürgerliches Selbstverständnis und „fromme Spende" 

Fü r die Interpretatio n der bürgerliche n Testament e ist das Verständni s ihre s Ent -
stehungskontexte s von großer Bedeutung , un d zwar sowohl hinsichtlic h ihre r juris-
tische n Verankerung , als auch unte r dem Gesichtspunkt , welchen Antei l die from-
men Spende n in der Gesamtstruktu r des hinterlassene n Besitzes ausmachten . Da s 
Recht , über ihre n Besitz frei zu verfügen, hatte n die Bürger von Leitmeritz , Lau n 
un d Aussig - genauso wie die Bürger der meiste n königliche n Städt e Böhmen s -
durc h einen Privilegienkomple x erworben , den Kaiser Kar l IV. am 19. Septembe r 
1372 herausgegebe n un d Wenzel IV. als böhmische r Köni g fast unmittelba r darau f 
bestätigt hatte. 42 

Zu den Kirche n und dem religiösen Klima in Saaz vor 1620 zuletzt Ders.: Zateck á rodin a 
Hošťálků z Javořice [Die Saazer Famili e Hošťálek von Javořice] . Zatec 1997, 21 (Studi e 
Regionálníh o muzea v Zatc i 4). -  Ebelová/Holodňák:  Zatec 216 (vgl. Anm. 26). 
Vgl. allgemein zur konfessionellen Situatio n in Aussig zuletzt : Bobková,  Lenka: Dob a 
předbělohorsk á 1526-1620 [Die Zeit vor der Schlach t am Weißen Berg 1526-1620]. In : 
Kaiserová, Kristina/ Kaiser, Vladimír (Hgg.) : Dějiny města Úst í nad Labem [Geschicht e der 
Stadt Aussig]. Úst í nad Labem 1995, 40 f. 
Belege der Unzufriedenhei t des hiesigen Dekan s mit der zunehmende n Anzahl von Luthe -
raner n bietet Winter,  Zikmund : Život církevní v Čechác h [Das kirchlich e Leben in Böh-
men] I. Prah a 1895, 164. 
Vgl. Bobková: Renesančn í mecenáš , škůdce města nebo oběť víry? (Vgl. Anm. 25). 
Čelakovský, Františe k Ladislav (Hg.) : Code x Iuris Municipali s Regni Bohemia e IL Nr . 466-
490. Prah a 1895, 654-656. -  Dieses Privileg erhielte n folgende Städte : Aussig, Pilsen (Plzeň) , 
Beraun (Beroun) , Budweis (České Budějovice) , Časlau (Čáslav), Taus (Domažlice) , Chru -
dim, Kaaden , Klatta u (Klatovy) , Kolin , Kauřim (Kouřim) , Königgrät z (Hrade c Králové) , 
Leitmeritz , Laun , Melni k (Mělník) , Brüx (Most) , Nimbur g (Nymburk) , Pisek (Písek) , 
Schlan (Slané) , Mies (Stříbro) , Schüttenhofe n (Sušice) , Tacha u (Tachov) , Wodňan (Vod-
ňany) , Hohenmaut h (Vysoké) und Saaz. -  Die Konfirmatio n Wenzels IV. wurde am 
20. Oktobe r 1372 den gleichen Städte n erteilt . Allerdings befindet sich unte r diesen gemäß 
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Di e Abfassung eine s Testament s gehört e in B ö h m e n ungefäh r seit Mi t t e de s 
14. J ah rhunde r t s zu de n übl iche n zivilrechtliche n Leistungen , die ihre n Niederschla g 
in de r En t s t ehun g de r erste n bürgerl iche n Testament e in F o r m von U r k u n d e n fan-
den . 4 3 E t w a zu diese r Zei t e rhobe n die Bürge r auc h die Forde rung , ihr e Testament e 
du rc h ein e Ein t ragun g in die Stadtbüche r absicher n zu k ö n n e n . 4 4 Diese s Bestrebe n 
ist nich t n u r auf die Initiativ e de r Bürger , die woh l ihr e Ursach e vor allem in de r 
Sorge u m da s Schicksa l de s Besitze s in strit t ige n u n d kompl iz ie r te n Fälle n hatte , 
zurückzuführen , sonder n auc h auf de n D r u c k von Seite n de s Stadtrats , gena u zu 
registrieren , welch e Wert e an die Stad t zurückfalle n sollten . Dies e beide n Aspekt e 
heb t Jiř í Peše k für da s Prage r Milie u hervo r u n d br ing t sie mi t d e m Aufstieg de s 
Bürger tum s u n d de r kompl iz ie r te n vermögensrecht l iche n Situatio n nac h de n hussi -
t ische n Kriege n in Zusammenhang . 4 5 

Da s Recht , frei übe r ih r E igen tu m zu disponieren , eröffnet e de n Bürger n einige 
Möglichkei ten , auc h „vo n Tode s wegen " (pr o p ř ípa d smrti ) übe r ih r Vermöge n zu 
verfügen . Ei n Weg war die „ Ü b e r g a b e " (předání ) ode r „Vergabung " (vzdání ) de s 
Besitzes . U m diese n Akt rechtl ic h nachzuweise n u n d abzusichern , musst e er vor 
Ger ich t erfolgen. 4 6 D a n a c h w u r d e er in die städtische n Ger ich t sbüche r (eventuel l in 

den erhaltene n un d von J. Celakovský edierte n Privilegien zusätzlic h Jaroměř . Es fehlen 
hingegen Melnik , Nimbur g un d Aussig (Ebenda  Nr . 491-514, 664-673) . -  Zu r Ausbrei-
tun g des Recht s auf freies Besitzvermächtni s in den böhmische n Städte n im Zusammenhan g 
mit der Einschränkun g des Heimfall s vgl. detaillierte r Haas,  Antonín : Omezen í odúmrt í a 
vdovská třetin a v starém českém městské m právu [Di e Einschränkun g des Heimfall s un d 
das Witwen-Dritte l im alten böhmische n Stadtrecht] . In : Právn ě historick é studie 17 (1973) 
199-218. De r Auto r mach t auf die entscheidend e Rolle Köni g Johann s von Luxembur g in 
der Sache des freien Vermächtnisse s der Bürger aufmerksam , der als erster einigen Bürgern 
dieses Rech t verlieh, un d zwar unte r dem Einfluss der Zugeständnisse , die das Inaugu -
rationsdiplo m von 1311 in die Praxis des Landesrecht s eingebrach t hatten . Di e Entwicklun g 
des freien Vermächtnisse s im Bereich des Stadtrecht s begann also in Böhme n erst unte r dem 
Einfluss königliche r Konzessione n im Landesrecht . Ebenda 204. 
Beispiele älteste r bürgerlicher , vom Stadtrichte r un d den Geschworene n bezeugte r Testa -
ment e im Zusammenhan g mit den fromme n Spende n finden sich bei Kejř, Jiří : Počátk y 
městskéh o zřízen í v českých zemíc h [Anfänge des Bürgerrecht s in den böhmische n Län -
dern] . Prah a 1999, 148. 
Zu den Beziehunge n zwischen der Urkund e un d dem Eintra g in das Stadtbuc h vgl. Nový, 
Rostislav: Městsk á diplomatik a a dějiny správy (Příno s městské diplomatik y k rozvoji 
diplomatick é metody ) [Di e Stadtdiplomati k un d Verwaltungsgeschicht e (Ein Beitra g der 
Stadtdiplomati k zur Entwicklun g der diplomatische n Methode)] . In : Acta Universitati s 
Carolinae . Philosophi a et Historic a 1. Z pomocnýc h věd historickýc h 10 (1992) 15-21. -
Hladíková,  Zdeňka : Diplomatik a a dějiny správy pozdníh o středověk u [Diplomati k un d 
Verwaltungsgeschicht e des Spätmittelalters] . In : 200 let pomocnýc h věd historickýc h [200 
Jahr e Historisch e Hilfswissenschaften] . Prah a 1988, 221-226. 
Pešek, Jiří : Pražsk é knih y kšaftů a inventářů . Příspěve k k jejich struktuř e a vývoji v dob ě 
předbělohorsk é [Prage r Testament - un d Inventarbücher . Ein Beitra g zu ihre r Struktu r un d 
Entwicklun g in der Zei t vor der Schlach t am Weißen Berg]. In : Pražsk ý sborní k historick ý 
15 (1982) 63-92. 
Dies e For m der Vermögensübertragun g schilder t Proko p der Schreiber . Siehe Mareš, 
Františe k (Hg.) : Prokop a písaře Novéh o Měst a pražskéh o Praxis cancellaria e [Di e Praxis 
cancellaria e von Prokop , dem Schreibe r der Prage r Neustadt] . Prah a 1908, 32-34 (Histo -
rický archi v 32). Di e „Vergabun g von Tode s wegen" (vzdán í pr o přípa d smrti ) zähl t der 
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die Gedenkbüche r ) eingetragen , meis t nebe n ander e Vermögenssache n de r Bürge r 
(Geschäfte , Qu i t t ungen , Verträge diverser Art etc.) . Dies e F o r m de r Besitzüber -
t ragun g war im städtische n Milie u de r Ausfert igun g von U r k u n d e n vo l l komme n 
gleichwerti g u n d behiel t da s gesamt e Mittelal te r h indurc h ein e de r Ins t i tu t io n des 
Testament s nahez u ebenbürt ig e Stellung. 4 7 D i e ursprüngl ic h einfach e F o r m de r 
„Vergabung " de s Besitze s vor d e m „gehegte n G e r i c h t " (zahájen ý soud ) ü b e r n a h m 
allmählic h einige für da s Testamentům scriptum charakterist isch e Elemente , u n d 
diese vor Ger ich t bestätigt e u n d du rc h die Ger ich t sbüche r abgesichert e F o r m de r 
„Vermögensvergabun g von Tode s wegen " konn t e in diese m Bereic h ihr e Posi t io n 
nebe n de r allgemei n verbrei tete n F o r m de s klassischen Testament s behaup ten . 4 8 

Di e Praxi s de r „ Ü b e r g a b e " ode r „Vermögensvergabun g v on Tode s wegen " hat t e 
sich in de n böhmische n Städte n im Zug e de r Ü b e r n a h m e des deutsche n Stadtrecht s 
f lächendecken d durchgesetz t . 4 9 D i e deutsch e Rechtsgeschicht e ha t die Exis ten z die -
ser Vermächtnisar t n o c h vor de r Rezep t io n des Römische n Recht s belegt , als dere n 
Folg e da s Testamen t -  vor allem u n t e r d e m Einflus s de r Geistl ichkei t -  allgemein e 
A n e r k e n n u n g erlangte. 5 0 D i e Kirch e verbreitet e da s „ römische " Testament , u m so 
auc h dene n die Möglichkei t zu geben , ihr e letzt e Verfügun g zu machen , die bereit s 

Neustädte r Schreibe r zu den Rechtsfällen , die nich t nu r vom Gerich t genehmigt , sonder n 
auch viermal erlaub t werden müssen . Allmählic h wurde aber von diesem umständliche n 
Vorgehen abgelassen. Im Gegensat z zu der Vergabe benötigt e die letztwillige Erklärun g 
keine Proklamatio n vor Gericht . 
Di e Genes e des Erbrecht s einschließlic h der Beschreibun g diverser Arten der Besitzüber -
tragun g für den Fal l des Tode s schilder t Stieber, Miloslav: Dějin y soukroméh o práva ve 
středn í Evrop ě [Di e Geschicht e des Privatrecht s in Mitteleuropa] . Prah a 1923, 105. 
Dies e Tatsach e häng t mi t der starken Verwurzelun g des Magdeburge r Recht s zusammen , in 
dem die gehegten Gericht e eine sehr starke Rolle spielten , die sie das ganze 16. Jahrhunder t 
über behaupte n konnten . Vgl. dazu Tomas,  Jindřich : Měst a v severozápadníc h Čechác h ve 
13. stolet í [Di e nordwestböhmische n Städt e im 13. Jahrhundert] . In : Historick á demografi e 
4 (1979) 107 ff. -  Hie r behauptet e sich zumeis t die Traditio n der öffentliche n Besitz-
übergabe währen d des gehegten Gericht s im Gegensat z zu andere n Städten , wo sich die 
Vergabung ode r Schenkun g allmählic h in den Stadtra t verlagerte . Vgl. Vojtíšek, Václav: 
Soud zahájen ý v Plzn i za stolet í XV. a právo na něm platn é [Da s gehegte Gerich t in Pilsen 
währen d des 15. Jahrhundert s un d das nac h ihm gültige Recht] . In : Výbor rozpra v a studi í 
Václava Vojtíška. Prah a 1953, 197-228. 
Di e genau e rechtlich e Identifizierun g des Begriffs „Vermögensübergabe " ode r „Ver-
gabung" ist im böhmische n Kontex t relativ kompliziert . Zweifellos kan n ma n es aber nich t 
mi t der aus dem böhmische n Landesrech t bekannte n un d mi t dem Prozes s des 
Gerichtspfande s zusammenhängende n „Vergabung " identifizieren , beschriebe n in Kapras, 
Jan : K dějinám českého zástavníh o práva [Zu r Geschicht e des böhmische n Pfandrechts] . 
In : Knihovn a Sborník u věd právníc h a státních . Rad a právovědn á IV. Prah a 1903, 6-11. 
Loening, Otto : Da s Testamen t im Gebie t des Magdeburge r Stadtrechtes . Breslau 1906, 1-
193 (Untersuchunge n zur Deutsche n Staats - un d Rechtsgeschicht e 82). -  Speziell zur 
Problemati k der „Vermögensvergabun g von Tode s wegen" vgl. z.B. : Piper, Henning : 
Testamen t un d Vergabung von Tode s wegen im braunschweigische n Stadtrech t des 13. bis 
17. Jahrhunderts . Braunschwei g 1960 (Werkstück e aus Museum , Archiv un d Bibliothe k der 
Stad t Braunschwei g 24). -  Zu r Verbindun g des Testament s mit dem Sakramen t der letzte n 
Ölun g un d dem Eintrit t der Kirch e in den Rechtsbereic h der böhmische n Städt e vgl. auch 
Hoff mann,  František : České měst o ve středověk u [Di e böhmisch e Stad t im Mittelalter] . 
Prah a 1992, 314. 
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im Sterbe n lagen un d nich t meh r persönlic h vor Gerich t erscheine n konnten. 5 1 Auf 
die Rolle der Kirch e bei der Entstehun g (bzw. neuerliche n Verbreitung ) des Verfas-
sens von Testamente n in der christliche n westlichen Welt macht e Philipp e Ariěs in 
einem breitere n Zusammenhan g aufmerksam , der nebe n den zwei Teilen des Testa-
ment s -  den fromme n Anordnunge n un d der Aufteilun g des Besitzes unte r den 
Erbe n - weitere Bedeutungsebene n von Testamente n im Leben der mittelalterliche n 
Christe n sieht . Gegenübe r der Kirch e war das vor allem die schriftlich e un d nach -
weisbare Absicherun g fromme r Spenden. 52 Prosaisch , aber sehr zutreffend , erfasste 
Jacque s Le Goff, der große Kenne r des europäische n Mittelalters , die Bedeutun g der 
Testament e mit der Bezeichnun g „Eintrittskarte n in den Himmel". 5 3 

Aus dem kirchliche n Milieu -  hier ist die Red e vom kanonische n Testamen t in der 
Anwesenhei t eines Pfarrer s un d zweier Zeuge n - gelangte das Testamen t in die 
Laienwel t un d wurde zum Vorbild für Verfügungen zugunste n private r Personen . 
Seit etwa dem 13. Jahrhunder t fand das Testamen t über den kirchliche n Gebrauc h 
schließlic h auch in das Stadtrech t Eingang . Di e For m un d die Prinzipien , die für die 
Anerkennun g der Rechtmäßigkei t gewahrt werden mussten , waren im Wesentliche n 
die gleichen . Große r Wert wurde vor allem auf die Institutio n der zwei Zeuge n ge-
legt.54 

Di e mittelalterliche n bürgerliche n Testament e in den königliche n Städte n Böh -
mens , die in den ältesten Stadtbücher n ode r in For m von Urkunde n erfasst sind, 
bestätigen die These der Historiker , dass fromm e Spende n der „Absicherun g der 
Seelen " für das Leben nac h dem Tod e diene n sollten , eindeutig. 55 Vermächtniss e „für 
die Seele" (za duši) , also „Seelgaben " (záduší) , waren allgemein für die Zwecke der 
Pfarrkirche n ode r der jeweiligen Altäre bestimmt . In der Zeit , in der die hochgoti -
schen böhmische n Städt e ausgebau t wurden , für dere n Repräsentatio n die Kirche n 
die wichtigste Rolle spielten , lässt sich zude m die Unterstützun g des Kirchenbau s 
un d der Ausstattun g von Kirche n nachweisen . Da s gilt auch für die Städt e des böh -
mische n Nordwestens , die Gegenstan d dieser Studi e sind. 56 

Stieber: Dějiny soukroméh o práva ve středn í Evropě 105 (vgl. Anm. 47). 
Ariés, Philippe : Geschicht e des Todes. München , Wien 1980. Hie r nach der tschechische n 
Ausgabe: Dějin y smrti I. Dob a ležících. Prah a 2000, 234-239. -  Zur Durchsetzun g des 
Testament s im Bereich der deutsche n Städte vgl. Loening: Das Testamen t im Gebie t des 
Magdeburge r Stadtrechte s 35-43 (vgl. Anm. 50). -  Zuletz t fasste diese Problemati k zusam-
men Baur: Testamen t und Bürgerschaft 36-40 (vgl. Anm. 13). 
Le Goff, Jacques : Kultu r des europäische n Mittelalters . Münche n 1970. Hie r nach der 
tschechische n Ausgabe: Kultur a středověké společnosti . Prah a 1990. 
Stieber: Dějiny soukroméh o práva ve středn í Evropě 105 (vgl. Anm. 47). 
Hoffmann: České město ve středověku 311 (vgl. Anm. 50). 
Nachweis e könne n in den ältesten Stadtbücher n gefunden werden, von denen manch e 
bereits detaillier t analysiert wurden , wie z. B. die Laune r Stadtbücher : Herold, Vilém: O 
nejstarší městské knize lounské [Übe r das älteste Stadtbuc h von Laun] . In : Sborník archiv-
ních prací 21 (1971) H . 1, 32-92. -  Mareš, Jan: Soudn í kniha I C 2 jako prame n k dějinám 
města Loun [Das Gerichtsbuc h I C 2 als Quelle zur Geschicht e der Stadt Laun] . In : Sborník 
archivníc h prací 50 (2000) H . 1, 3-119. -  Die fromme n Spende n der Aussiger Bürger kön-
nen in der Auswahledition der ältesten Stadtdokument e eingesehen werden: Hieke,  Wenzl/ 
Horčička,  Adalbert (Hgg.) : Urkundenbuc h der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526. Prag 1896. 
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U n t e r s u c h t ma n bürgerl ich e Testament e de r Zei t vor 1620 als Ausdruc k de r 
F römmigke i t de r Bürge r königliche r böhmische r Städte , gilt es, nich t n u r nac h de r 
Häufigkei t u n d de r H ö h e de r Spende n zu fragen . Ei n andere r wichtige r Aspekt , d e m 
Aufmerksamkei t geschenk t werde n muss , ist die Charakter is ierun g de r Spende r hin -
sichtlic h ihre r familiäre n u n d finanzielle n Verhältniss e sowie ihre r Pos i t io n in de n 
städtische n Gemeinden . Gerad e die näher e Identif ikat io n de r Bürger , die mi t ih re m 
letzte n Willen de r Kirch e „ f romm e G a b e n " in F o r m von Gel d ode r andere n G e -
schenke n vermachten , ist ein aufschlussreiche r Fak to r bei de r Beschreibun g de r 
Religiositä t de r städtische n Gesellschaft . 

D i e Mögl ichkei te n eine r solche n U n t e r s u c h u n g werde n natür l ic h du rc h die gerin -
ge Zah l erhaltene r Quel le n eingeschränkt . 5 7 D e r analysiert e Tes tamentskomple x ha t 
in de n einzelne n Städte n verschieden e chronologisch e wie auc h rechnerisch e Para -
meter . D a h e r ist es im Hinb l i c k auf seine Aussagekraft nötig , diese n Korpu s gleich 
eingang s zu charakteris ieren. 5 8 

Ein e Gesamtübersich t der Quelle n mit testamentarische m Charakte r in den königliche n 
Städte n Nordwestböhmen s befinde t sich in Hrubá,  Michaela : Možnost i studia předbělo -
horskýc h testament ů a inventář ů pozůstalos t v královských městec h severozápadníc h 
Čec h [Möglichkeite n des Studium s von Testamente n un d Nachlässe n aus der Zei t vor der 
Schlach t am Weißen Berg in den königliche n Städte n Nordwestböhmens] . In : Dies. (Hg.) : 
Měst a severozápadníc h Čec h v rané m novověku [Di e nordwestböhmische n Städt e in der 
Frühe n Neuzeit] . Úst í nad Labem 2000, 7-33 (Acta Universitati s Purkynianae , Philosophi a 
et Historic a IV, Studi a Historic a IV) . -  Noc h ausführliche r Dies.: „... nedáve j statku 
žádnému , doku d duše v těle" 78-108 (vgl. Anm . 21). 
In Leitmerit z wurde n die erhaltene n Testament e in zwei Büche r der letzte n Willen 1527-
1576 un d 1576-1621 eingetragen . Státn í oblastn í archi v [Staatliche s Regionalarchiv ] (SOA) 
Leitmerit z -  Státn í okresn í archi v [Staatliche s Bezirksarchiv ] (SOkA) Lobositz , Bestan d 
Archiv města Litoměři c [Archiv der Stad t Leitmeritz] , Inv. Nr . I A f 1, I A f 2. -  In Lau n 
handel t es sich um einen Komple x nachträglic h zusammengebundene r Testament e in For m 
von Urkunden , SOA Leitmerit z — SOkA Laun , Bestan d Archiv měst a Loun y [Archiv der 
Stad t Laun] , Kšafty nejstarší (1500-1607 ) [Di e älteste n Testament e (1500-1607)] , Sign. Nr . 
I I S 1; Kšafty (1580-1599 ) [Testament e (1580-1599)] , Sign. Nr . I I S 2; Kšafty (1600-1659 ) 
[Testament e (1600-1659)] , Sign. Nr . I I S 3. -  In Aussig handel t es sich um in das Liber 
testamentoru m ac codicilloru m arbis Ausigh super Albea 1509-1585 eingetragen e 
Testamente , Archiv měst a Úst í nad Labem [Archiv der Stad t Aussig], Sign. Nr . AM-A R 
501. -  Di e Saazer Testament e wurde n eingetrage n in das Liber testamentoru m 1599-1719, 
SOA Leitmerit z -  SOkA Laun , Bestan d Archiv města Zatc e [Archiv der Stad t Saaz] , Sign. 
Nr . 1551. -  Mi t diesen Archivalien befassen sich im engere n Kontex t auch einige studenti -
sche Arbeiten : Stajnerová, Michaela : Testament y Litoměřickýc h měšťan ů z let 1527-1576 
jako prame n k dějinám rodinnýc h struktu r [Di e Testament e der Leitmeritze r Bürger aus 
den Jahre n 1527-1576 als Quell e zur Geschicht e von Familienstrukturen] . In : Hrubá: Měst a 
severozápadníc h Čec h v rané m novověku 87-106 (vgl. Anm . 57). -  Hoffmannová,  Petra : 
Rodin a v 16. stolet í z pohled u testament ů královského měst a Loun y [Di e Famili e des 
16. Jahrhundert s aus der Sicht der Testament e der königliche n Stad t Laun] . In : Ebenda 107-
122. -  Smetanová,  Vítězslava: Ústečt í měšťan é v Liber testamentoru m z let 1509-1585 [Di e 
Aussiger Bürger im Liber testamentoru m aus den Jahre n 1509-1585] . In : Ebenda 123-131. 
-  Stajnerová, Michaela : Církevn í donac e litoměřickýc h měšťan ů v prvn í polovin ě 16. sto-
letí ve světle křaftovn í knih y [Di e Kirchenspende n der Leitmeritze r Bürger in der ersten 
Hälft e des 16.Jahrhundert s im Licht e der Testamentbücher] . In : Homolka,  Jaromí r u.a. : 
Gotick é uměn í a jeho historick é souvislosti [Di e gotische Kuns t un d ihre historische n 
Zusammenhänge ] I. Úst í nad Labem 2001, 261-271 (Ústeck ý sborní k historick ý 2001). 
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Tabelle 1: Zahl der analysierten Testamente 

Stad t Zeitspann e Zah l der Testament e 

Leitmerit z 
Lau n 
Aussig 
Saaz 

1527-1620 
1500-1620 
1509-1585 
1599-1620 

1623 
474 
416 
190 

Summ e der Testament e 2793 

U m die Aussagekraft dieses Tes tamentkomplexe s beurtei le n zu können , mus s 
z u d e m beachte t werden , wie sich die Quel le n auf de n Un te r suchungsze i t r au m ver-
teilen . Wie au s de r nachfolgende n Grafi k ersichtlic h ist, differiere n die Zahle n für die 
einzelne n Jahr e z u m Tei l beträchtl ich . Will m a n die Repräsentat ivi tä t des analysier -
te n Que l l enkorpu s genaue r bewerten , biete t sich nich t zule tz t ein Vergleich mi t 
bereit s vorl iegende n U n t e r s u c h u n g e n zu andere n böhmische n Städte n an . Auc h in 
diese m Fal l ist es freilich no twendig , die Zei tspann e des erforschte n Material s zu 
vergleiche n u n d zu berücksichtigen , dass die meiste n Forsche r die Testament e für 
themat isc h unterschiedl ic h ausgerichtet e U n t e r s u c h u n g e n herangezoge n haben . 5 9 

Fü r den Vergleich wurde n folgende Studie n benutzt : Hašková,  Jarmila : Sociáln í struktur a 
Litomyšl e a peněžn í hotovost i jejích obyvatel na přelom u 15. a 16. stolet í [Di e Sozial-
struktu r der Stad t Leitomisch l un d das Barvermöge n ihre r Bewohne r an der Wend e vom 15. 
zum 16.Jahrhundert] . In : Sborní k národníh o muze a řada A 36 (1982) H. l , 1-44. -  Kolek, 
Roman : Kolínsk é testament y a pozůstalostn í inventář e z let 1542-1687 (Příspěve k ke stu-
diu dědick é praxe v českých ran ě novověkých městech ) [Koline r Testament e un d Nach -
lassinventar e aus den Jahre n 1542-1687 (Beitra g zum Studiu m der Erbschaftspraxi s in 
den böhmische n Städte n der Frühe n Neuzeit)] . Unveröffentlicht e Magisterarbeit , Philoso -
phisch e Fakultä t der Karls-Universitä t Pra g 1988. -  Kubák,  Jaroslav: Závět i budějovických 
měšťan ů v druh é polovin ě XVI. stolet í [Testament e Budweiser Bürger in der zweiten 
Hälft e des 16.Jahrhunderts] . In : Jihočesk ý sborní k historick ý 34 (1965) 96-103. -  Pešek: 
Pražsk é knih y kšaftů a inventář ů (vgl. Anm . 45). -  Rak,  Petr : Kadaňsk é knih y trh ů a testa -
ment ů z let 1465-1603 a testamentárn í praxe v Kadan i od polovin y 15. do počátk u 17. sto-
letí [Kaadene r Markt - un d Testamentbüche r aus den Jahre n 1465-1603 un d die testamenta -
rische Praxis in Kaade n von der Mitt e des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts] . In : 
Sborní k archivníc h prác í 48 (1998) H.2 , 3-106. -  Ratajova,  Jana : Pražsk é testament y (1600-
1620) jako prame n k dějinám rodinnýc h struktu r [Prage r Testament e (1600-1620 ) als eine 
Quell e zur Geschicht e der familiäre n Strukturen] . In : Pražsk ý sborní k historick ý 30 
(1998) 90-125. -  Stroblová, Helena : Úloh a peněžníc h hotovost í v odkazec h kutnohorskýc h 
měšťan ů na přelom u 15. a 16. stolet í [Di e Rolle des Barvermögen s in den Vermächtnisse n 
Kuttenberge r Bürger an der Wend e vom 15. zum 16. Jahrhundert] . In : Zpráv y Krajskéh o 
muze a východníc h Čec h 7. Prah a 1980, 21-29. -  Vránová, Elena : Protoko l testamento v 
města Bratislavy z roko v 1529-1558 [Testamentprotokol l der Stad t Preßbur g aus den Jahre n 
1529-1558] . In : Zborní k filozofickej fakulty Univerzit y Komenského , Historic a 27. Bratis-
lava 1976, 147-173. -  Pásková,  Lenka : Plzeňsk é knih y kšaftů konc e 15. a v 16. stolet í 
a možnost i jejich pramennéh o využití [Di e Pilsene r Testamentbüche r des ausgehende n 
15. un d des 16.Jahrhundert s un d die Möglichkeite n ihre r Nutzung] . Unveröffentlicht e 
Magisterarbeit , Philosophisch e Fakultä t der Karls-Universitä t Pra g 1988. -  Cáp, Jaroslav: 
Náchodsk á nejstarší knih a kšaftů a místn í řemesla a živnost i v 16. stolet í [Da s älteste 
Nachode r Testamentbuc h un d die lokalen Handwerk e un d Gewerb e im 16. Jahrhun -
dert] . In : Sula,  Jarosla v (Hg.) : Procházk a staletími . Sborní k příspěvků k padesátiná m 
PhDr.Vladimír a Volfa [Spaziergan g durc h die Jahrhunderte . Sammelban d von Beiträgen 
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Aus Tabelle 1 ergibt sich, dass -  nac h Prüfun g aller Gesichtspunkt e -  der Doku -
mentationsbestan d für Leitmerit z am aussagekräftigsten ist. In Anbetrach t der bis-
her vorliegende n Forschungsergebniss e sind diese Date n vorerst nu r mit Leitomisch l 
(Litomyšl ) vergleichbar . Di e Testamentkomplex e aus Saaz, Lau n un d Aussig sind 
hinsichtlic h der jährliche n Durchschnittswert e weitaus weniger repräsentativ , was 
auch bei den Schlussfolgerunge n bedach t werden muss. Allerdings kan n die 
Gesamtzah l von 2793 Testamente n durchau s als eine Grundlag e bezeichne t werden , 
die auf die Aussagekraft dieses Quellentyp s zu Frömmigkei t un d religiösem Leben 
des Bürgertum s vor 1620 schließe n lässt. 

Zahl der Testamente in den untersuchten Städten in Fünfjahresintervallen 
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Di e analysierte n Testament e aus dem Milieu der königliche n Städt e Nordwest -

böhmen s bestätigen , was bereit s weiter oben konstatier t wurde : Da s Testamen t dien -
te den Bürgern einerseit s zur Absicherun g ihre s Besitzes, andererseit s erhoffte n sie 
sich von eine r fromme n Spend e Seelenheil , um vor dem Jüngste n Gerich t zu be-
stehen. 60 Davon , dass sich diese beiden Aspekte -  also der rein pragmatisch e un d 
der geistige -  nich t voneinande r trenne n lassen, zeugen die einzelne n Teile des 
Protokoll s un d des Testamenttexte s in den ausführliche r formulierte n letzte n Willen, 
vor allem die Invokatio n un d die mit der Narratio n verbunden e Arenga. Als Beispiel 
hierfü r kan n die einführend e Passage des Testament s des Leitmeritze r Bürgers 
Jeroný m Jeniva angeführ t werden : 

Im Name n Gotte s Amen, ich Jeroný m Jeniva, in meine m stetigen Nachsinne n die Gefah r und 
Sterblichkei t meines Körper s und die unsicher e Stund e meines Todes habend , der allgemein 

zum 50. Geburtsta g von PhDr . Vladimír Volf]. Hrade c Králové 1993, 51-68 (Dissertatione s 
Historica e 1). 
Die Auffassung, dass der einführend e Teil des Testaments , also die Invokation , eine Ga-
ranti e für dessen Gültigkei t auch im Himme l sei, erwähn t Král, Pavel: Mezi životem a smrtí . 
Testament y české šlechty v letech 1550-1650 [Zwischen Leben und Tod. Testament e des 
böhmische n Adels in den Jahre n 1550-1650]. České Budějovice 2002, 27 (Monographi a 
Historic a II) . 
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und besonder s mir dem alten Mensche n unversehen s bevorsteht , sorge dabei wachsam, dass 
mein Gut , das mir der Her r Got t zu bescheren beliebte, währen d meines Leben wie auch nach 
meine m Tode gut ordentlic h und in Fried e mit Got t und zur Ehre Gotte s verwaltet und ge-
nutz t werde. 

Tabelle 2: Zahl der untersuchten Testamente in ausgewählten böhmischen Städten 

Stad t Zeitspann e Anzah l der Testament e Jahresdurchschnit t 

Taus 1505-1548 258 5,9 
Chrudi m 1505-1760 850 3,3 
Kaade n 1489-1601 1342 11,9 
Kuttenber g 1489-1554 619 9,5 
Leitmeritz 1527-1620 1623 17,5 
Leitomisch l 1491-1516 383 14,7 
Laun 1500-1620 474 4,0 
Nácho d 1496-1603 283 2,6 
Pilsen 1489-1601 782 6,9 
Prage r Städt e 1571-1620 1607 32,7 
Aussig 1509-158} 416 5,8 
Saaz 1599-1620 190 8,1 

Ein wichtiger Bestandtei l des Testaments , der von der Forschun g als Zeiche n von 
Frömmigkei t interpretier t wird, ist die Invokation . Eindeutig e Rückschlüss e auf die 
Frömmigkei t des Testator s lassen sich aus ihre r For m jedoch nich t ziehen . Di e 
Invokatio n -  die Anrufun g Gottes , ein meist am Anfang des Testament s platzierte s 
kurze s Gebe t - , konnt e von dem grafischen Symbo l des Kreuze s ode r einem der 
übliche n Monogramm e Christ i begleitet werden . Es gab verschieden e Varianten , 
dere n Wortlau t allerding s ziemlic h stereoty p war un d es un s nich t ermöglicht , die 
individuelle n Bekenntniss e un d Äußerunge n des Testator s zu erfassen. Di e allgemein 
verbreitete n Typen der Invokationsformel n reiche n von eine r kurze n Anrufun g des 
Name n Gotte s („I m Name n Gotte s Amen " [Ve jmén o Boží Amen] ) bis zu umfang -
reichere n Darlegunge n des göttliche n Wesens („I m Name n des Vaters, seines lieben 
Sohne s un d des Heilige n Geiste s in der Dreifaltigkei t des einen Herr n Got t seit 
Ewigkeiten gesegnet Amen " [Ve jmén o Otce , syna jeho miléh o i Duch a svatého 
v trojic i jednoh o Pán a Boh a od věkův požehnanéh o Amen]). 63 Ferne r muss in Be-
trach t gezogen werden , dass die formal e Gestaltun g des Testaments , inklusive der 

Pešek: Pražské knihy kšaftů a inventář ů 76 f. (vgl. Anm. 45). — In der Stichprob e sind die 
Prager Altstadt, Neustad t und Kleinseit e enthalten . 
„Ve jméno boží Amen, já Jeroný m Jeniva, maje na svém ustavičném rozjímán í jak nebez-
pečí a smrtelnos t těla svého a nejistou hodin u smrti , kteráž ovšem a zvláště mně člověku 
starému nenadál e nastává, přito m bedlivě pečuji, aby můj statek, kteréh o mi Pán Bůh nadě-
liti ráčil, jakž za mého živobytí tak i po mé smrti dobré řádn é a v pokoji Božím a cti Boží 
byl zpravován a užíván", zitiert aus: Kniha posledníc h vůlí 1527-1576 [Buch der letzten 
Willen 1527-1576], SOA Leitmerit z -  SOkA Lobositz , Bestand Archiv města Litoměři c 
[Archiv der Stadt Leitmeritz] , Inv. Nr . I A f 1, fol. 33r. 
Einige Beispiele führt an: Baur: Testamen t und Bürgerschaft 74 (vgl. Anm. 13), der aus 
den oben erwähnte n Gründe n den Invokatione n keine besonder e Bedeutun g beimisst. -
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Formulierun g der Invokation , in der Han d des Schreiber s liegen konnt e un d mei-
stens auch lag. Diese r beeinflusste also sowohl ihre For m als auch den Wortlau t un d 
es ist dahe r nich t einma l sicher , dass das einführend e kurze Gebe t auf den Wunsch 
des Testator s zurückging . Trotzde m könne n in den Formulierunge n der Invoka -
tione n sowohl allgemein e Züge als auch lokale Unterschied e beobachte t werden , die 
für die Frömmigkei t wie die konfessionell e Orientierun g der Bürger eine gewisse 
Aussagekraft besitzen . Gerad e die konfessionelle , lokale ode r zeitlich e Differen z im 
Invokationstei l des Testament s ist in diesem Zusammenhan g sehr interessant. 64 

Auf der Grundlag e der bisher vorliegende n Forschunge n könne n minimal e 
Unterschied e zwischen den Invokationsformel n der Protestante n (Utraquisten ) un d 
der Katholike n konstatier t werden , wie es zum Beispiel Pet r Rak für die Stad t Kaa-
den (Kadaň ) getan hat. 65 Eine n deutlic h katholische n Charakte r habe n Jan a Ratajova 
zufolge in der Zei t vor 1620 vor allem die Invokatione n in den Testamente n der 
katholische n Auslände r un d hier vornehmlic h der auf der Prage r Kleinseit e ansässi-
gen Italiener , in dene n „Alle Heiligen " un d „di e Jungfra u Maria " erwähn t werden. 66 

Di e näher e Betrachtun g der Invokationsformel , mit der die Bürger ihre Testament e 
einführten , zeigt, dass der Befund für Kaade n auf alle Städt e des böhmische n Nord -
westens zutrifft : Unterschied e zwischen evangelischen un d katholische n Testa-
mente n sind nich t erkennba r un d für die Bestimmun g der religiösen Orientierun g 
des Testator s so problematisc h wie zweideutig . Im Gegensat z dazu diene n die Invo -
kationsformel n der Testament e jedoch als zuverlässiger Beleg für die Veränderun g 
des religiösen Klima s nac h der Schlach t am Weißen Berg. So bieten zum Beispiel die 
Exemplar e aus Lau n un d Saaz einen Einblic k in die Verhältniss e nac h 1620. Den n 
hier 'werden , wenn auch nu r in einigen wenigen Fällen , etwa seit Mitt e der 1630er 
Jahr e nebe n der Dreifaltigkei t Gotte s auch die Jungfra u Mari a sowie „Alle Heiligen " 
angerufen . Ein Beispiel hierfü r ist das Testamen t von Tomá š Duchek , der im Jahr e 
1637 wegen Morde s an einem Mitbürge r zum Tod e verurteil t worde n 'war: 

Im Name n der heiligen und unteilbare n Dreifaltigkeit , des ewigen, aus der seligen Jungfrau 
Maria vom Heiligen Geist empfangene n und geborenen Gotte s und aller lieben, in die 
Erhabenhei t des himmlische n Königreich s aufgenommene n Heiligen . Amen [...] . 

Möglichkeite n der Nutzun g von Invokatione n und Narratione n der Testament e für das 
Verständni s der religiösen Verhältnisse erwähn t auch : Zell, Michae l L.: Fifteenth - and Six-
teenth-Centur y Wills as Historica l Sources . In Archives 14 (1979) H . 62, 69. -  Mit der 
Invokatio n arbeiten häufig Chaunu: Mouri r ä Paris 29-50 (vgl. Anm. 13). -  Ebenso Gou-
jard: Échec ďune sensibilité baroqu e 26-43 (vgl. Anm. 13). -  Die französische n Forsche r 
subsumiere n unte r „l'invocation " allerdings nich t nur die Invokation , sonder n auch die 
Arenga, die Bitten um Barmherzigkei t oder Ersuche n um die Fürsprach e von Heiligen etc. 
enthielt . 
Krzenck,  Tomas : Böhmisch e Testament e aus der Hussitenzeit . In : Bohemi a 34 (1993) H. 1, 
7-28, untersuch t z.B. Veränderunge n der Invokatione n in den Testamente n der revolutio -
nären und der nachrevolutionäre n Phase des Hussitentums . 
Rak: Kadaflské knihy trhů a testament ů 65 (vgl. Anm. 59). 
Smyčková,  Jana : Pražské testament y (1600-1620) jako prame n k dějinám rodinnýc h struk-
tur [Prager Testament e (1600-1620) als Quelle für die Geschicht e der familiären Struk-
turen ] . Unveröffentlicht e Magisterarbeit , Philosophisch e Fakultä t der Karls-Universitä t Prag 
1996, 15. 
„Ve jméno svaté a nerozdíln é Trojice, Boha věčného z Blahoslavené Pann y Marie duche m 
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Di e aufschlussreichste n Informatione n über die Religiositä t un d Frömmigkei t der 
Bürger, die die Testament e vermittel n können , sind jedoch mit den fromme n Spen -
den verbunden . De r Anteil , den Vermächtniss e an die Kirch e im gesamten erforsch -
ten Testamentkomple x ausmachen , zeigt eindeutig , dass die meiste n Geschenk e an 
die Hauptkirche n der Stad t gerichte t waren . Die s kan n bis zu einem gewissen Gra d 
als ein Bestrebe n der Bürger verstande n werden , die Gotteshäuse r zu unterstützen , 
die nebe n ihre r kirchliche n Funktio n auch die Stad t repräsentierten . 

Diese Angaben müssen allerding s vor dem Hintergrun d betrachte t werden , dass 
der Antei l der Testament e mit kirchliche n Spende n an der Gesamtzah l der Testa-
ment e in den meiste n Städte n gering war. Di e größt e Grupp e testierende r Bürger, die 
die Kirch e bedachten , ist für Aussig (37 Prozent ) zu konstatieren , wo der Katho -
lizismus über eine relativ starke Positio n verfügte. In den andere n beobachtete n 
Städte n bewegte sich dieser Antei l zwischen einem Fünfte l un d einem Viertel. Auf 
Prozentsätz e zwischen 30 un d 50 Prozen t kame n auch bisherige Forschungsarbeite n 
zu Testamente n aus der Zei t vor 1620: So konnt e Lenk a Pásková bei der Unter -
suchun g der Kirchenvermächtniss e im katholische n Pilsen (Plzeň ) unte r allen analy-
sierten Testamente n eine vierzigprozentig e Unterstützun g kirchliche r Institutione n 
feststellen. 68 Jan a Ratajova gibt in ihre r Untersuchun g von 286 letzte n Willen aus der 
Prage r Kleinseite , der Altstadt un d der Neustad t die Begünstigun g der Kirch e in 
etwa 50 Prozen t der Testament e an. 69 In Kolin (Kolin ) belief sich der Antei l der 
Testament e mit Kirchenspende n vor 1620 auf 32 Prozen t aller Testamente . De r 
Auto r der Untersuchung , Roma n Kolek , ha t weiter konstatiert , dass die Haupt -
pfarrkirch e am reichste n beschenk t wurde. 7 0 Zu einem ähnliche n Ergebni s kam auch 
Tomá š Mal ý in seiner Analyse der Testament e der Chrudime r Bürger. 

Di e Tatsache , dass eine verhältnismäßi g kleine Grupp e von Testatore n die Kirch e 
bedachte , führ t geradezu zwangsläufig zu einem Nachdenke n über den Wande l der 
Religiositä t vom Mittelalte r zur Frühe n Neuzeit . „Di e Garanti e für das Diesseit s 
un d das Jenseits" , wie Philip p Ariěs Testament e zu Gunste n der Kirch e bezeichne t 
hat , ode r in andere n Worte n die fromme n Vermächtniss e „ad pias causas" stellten im 
Mittelalte r ein untrennbare s Elemen t des Testament s dar, ja sie waren dessen eigent -
liches Motiv. 7 Die s galt Ariěs zufolge in Westeurop a noc h bis Mitt e des 18. Jahrhun -
derts . Bis zu dieser Zei t ist es möglich , in den Testamente n zwei Hauptteil e zu unter -

svatým počatéh o a narozenéh o i všech milých svatých do velebnosti království nebeskéh o 
přijatých . Amen ...", zitiert aus: Liber testamentoru m 1599-1719, SOA Leitmerit z -  SOkA 
Laun , Bestand Archiv města Zátc e [Archiv der Stadt Saaz], Sign. Nr . 1551, fol. 260v-261r, 
15.5.1637. 
Pásková: Plzeňské knihy kšaftů 28 (vgl. Anm. 59). 
Smyčková: Pražské testament y (1600-1620) 74 (vgl. Anm. 66). 
Kolek: Kolínské testament y a pozůstalostn í inventář e 132 (vgl. Anm. 59). 
Malý,  Tomáš : „Mentalita" , zbožnos t a smrt chrudimskéh o měšťana v raném novověku 
(chrudimsk é kšafty ze 16.-18. století) [„Mentalität" , Frömmigkei t und Tod eines Chru -
dimer Bürgers in der Frühe n Neuzei t (Chrudime r Testament e aus dem 16.-18. Jahr hun -
dert)] . In : Chrudimsk ý vlastivědný sborník 7 (2003) 19-70. 
Ariěs: Geschicht e des Todes. Hie r nach der tschechische n Ausgabe: Dějiny smrti I, 235 f. 
(vgl. Anm. 52). 
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scheiden : zum einen die fromme n Verfügungen einschließlic h der Geschenk e an die 
Kirch e un d zum andere n die Aufteilun g des Besitzes unte r den Erben . Wie wir ge-
sehen haben , war diese Funktio n des letzte n Willens in den böhmische n Städte n in 
der Zei t vor 1620 stark eingeschränkt . Di e Ursach e dafür ist in den reformatorische n 
Traditione n des 15.Jahrhundert s zu suchen : De r Kirch e wurde aus moralische n 
Gründe n materielle r Besitz verweigert. Hierfü r spielte ohn e Zweifel aber auch die 
Entwicklun g der Religiositä t der Gesellschaf t eine wichtige Rolle . 

Im Zusammenhan g mit der spezifischen religiösen Situatio n in Böhme n vor 1620 
kan n vielleicht von eine r zeitweiligen un d partikuläre n Laizisierun g der Testament e 
gesproche n werden . Gan z sicher kan n aber der Letzt e Wille hier nich t als rein zivil-
rechtliche r Akt verstande n werden , wie es französisch e Autore n für Frankreic h für 
die Zei t seit dem 18. Jahrhunder t tun. 7 3 Diese s Faktu m wird auch durc h die Tatsach e 
bestätigt , dass die fromme n Vermächtnisse , ihre Beschränkunge n un d rechtliche n 
Erfüllunge n auch in die Kodifikatio n der Stadtrecht e von Pavel Koldi n Eingan g 
gefunden haben . Dor t nämlic h werden die städtische n Beamte n zur Überwachun g 
der Realisierun g dieser „Vermächtniss e für die barmherzige n Tate n guter un d got-
tesfürchtige r Menschen " (odkaz ů na skutky milosrdn é lidí dobrýc h a Boha se bojí-
cích ) verpflichtet. 74 Unte r diesen guten Tate n werden hier an erster Stelle die Ver-
mächtniss e „zu r Unterstützun g der Kirchendiener , die in Reinhei t durc h das Gottes -
wort un d die Sakrament e dem Volke Gotte s dienten " (ku pomoc i služebníků m 
církevním , kteří ž by v čistot ě slovem božím a svátostm i lidu božím u posluhovali ) 
genannt . 

De r Bedeutungswande l der fromme n Spende n kan n auch anhan d der formale n 
Gestaltun g der Testament e nachvollzoge n werden . Im Mittelalte r bildete n die Ver-
mächtniss e „ad pias causa" einen selbstständigen , meist einführende n Teil der Testa-
mentsverfügung . In der Frühe n Neuzei t verschwinde t dieses Phänome n allmählic h 
aus den Testamenten , die fromme n Spende n werden nu n meisten s in eine r Reih e mit 
den jeweiligen Vermächtnisse n an verschieden e Persone n erwähnt . 

Auf der Grundlag e des Testamentkomplexe s ausgewählte r königliche r Städt e 
Nordwestböhmen s kan n nu n Folgende s konstatier t werden : Di e Mehrhei t der Bür-
ger, die in ihre n Testamente n an fromm e Vermächtniss e dachten , begünstigt e die 
Hauptpfarrkirch e ihre r Stadt . Im Falle von Laun , Leitmerit z un d Saaz handelt e es 
sich dabe i um utraquistisch e Kirchen , dene n auch die utraquistisch e Mehrhei t inner -
halb der Stadtmauer n -  also der Bürger mi t dem vollen Stadtrech t -  zuneigte . Bei den 
Bewohner n der Vorstadt , den so genannte n Nachbarn , tauche n in den Testamente n 
nebe n Vermächtnisse n an die Hauptkirch e auch solche an die Vorstadtkirche n auf. 
Identisc h ist die Situatio n in Aussig, wo die absolut e Mehrhei t der Vermächtniss e an 
das Hauptgotteshau s der Stadt , die Maria-Himmelfahrts-Kirch e ging, die sich aller-

Die Ansicht von Smyčková: Pražské testament y (1600-1620) 33 (vgl. Anm. 66), dass das 
Testamen t als ein eindeuti g zivilrechtliche r Akt ohn e jegliche religiöse Bedeutun g zu ver-
stehen sei, ist meine r Meinun g nach für das 16. Jahrhunder t verfrüht . 
Jireček, Josef (Hg.) : Práva městská království českého a markrabstv í moravskéh o od Pavla 
Krystyana z Koldín a [Die Stadtrecht e des Königreich s Böhme n und der Markgrafschaf t 
Mähre n von Pavel Kristián Koldin] . Prah a 1876, E LVIII -  LIX, 166 f. 
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ding s un te r katholische r Verwaltun g befand . Di e zentral e Kirch e de r Ut raqu i s t e n 
war die St. Adalber tskirche , die die Aussiger Bürge r gleich an zweite r Stelle bedach -
ten . 

Besonder s interessan t ist die Feststellung , dass in manche n Testamente n Ver-
mächtniss e an die katholisch e wie auc h an die utraquis t isch e Kirch e auftauchen . I n 
Lei tmeri t z z u m Beispie l h inder n Vermächtniss e an die utraquist isch e Allerheiligen -
kirch e eine n Testato r nich t daran , auc h die M ö n c h e im Kloste r des hl . Michae l zu 
bedenken . 7 5 Da s Gleich e gilt für Aussig, wo in de r zweite n Hälft e des 16. J a h r h u n -
dert s die Zah l de r gemeinsame n Vermächtniss e an die Marien - u n d die Adalber ts -
kirch e wächst . D i e städtisch e Gesellschaf t präsent ier t sich im Licht e diese r „kombi -
n ie r ten " Vermächtniss e als konfessionel l nich t vollständi g profilier t u n d geschlossen ; 
diese r Befun d musst e allerding s du rc h da s S tud iu m weitere r D o k u m e n t e belegt wer-
den . 7 6 D i e Vermächtniss e habe n meis t eine n finanzielle n Cha rak te r u n d reiche n 
v on zwei bis zu 20 Schoc k Meißne r Groschen . Außergewöhnl ic h sind höhere , sich 
in Zehne r Schoc k Grosche n bewegend e Summen . I n Ausnahmefäl le n hinter l ieße n 
manch e Stadtbürge r auc h Ewiggelder . 

Interessan t ist überdie s die Tatsache , dass ein e Reih e v on Bürger n die genau e 
Bes t immun g de r Spend e seh r strik t festlegte. Di e in de n Testamente n enthal tene n 
Informat ione n sind dahe r ein überau s wichtige s Zeugni s für die Gestal t u n d En t -
wicklun g de r jeweiligen Kirchen . So w u r d e z u m Beispie l de r Lei tmer i tze r Aller-
heil igenkirch e Gel d „fü r die Arch e z u m Altar de s Magiste r J o h a n n H u s " (n a arch u 
k oltář i Mistr a Jan a Hus i ) vermacht , de r sich im Haup tgo t t e shau s de r Stad t 
befand . Zahlreich e Vermächtniss e für die Renovierun g de r Kirch e in de n Jahre n 
1569-157 4 zeigen , dass zu diese r Zei t B a u m a ß n a h m e n durchgeführ t wurden , die in 
eine m de r Testament e sogar z u m Tei l beschriebe n sind . Ähnl ic h war die Situatio n 
in L a u n u n d Saaz , wo die Bürge r die Stiftun g von neue n Taufbecken , G locke n ode r 
klein e Repara tu re n de r Kirch e un te r s tü tz ten . Bei de r U n t e r s u c h u n g de r jeweiligen 
Vermächtniss e an kirchlich e Ins t i tu t ione n k o n n t e in allen Städte n festgestellt wer-

Knih a posledníc h vůlí 1527-1576 (vgl. Anm . 62). 
Bis zu einem gewissen Maß e bestätigt diese Feststellun g das Konzep t eine r multiple n Iden -
tität , dessen sich Fätkenheuer: Lebenswel t un d Religion (vgl. Anm . 4) bedient . 
Knih a posledníc h vůlí 1527-1576 (vgl. Anm . 62). 
Ebenda. Vgl. z. B. das Testamen t von Ann a Kolařk a aus dem Jahr e 1570, in dem fünf Schoc k 
Meißne r Grosche n „für die Errichtun g des Dachstuhls " [na krov dělání ] vermach t wurden , 
fol. 185r. -  Ferne r das Vermächtni s von Bohusla v Formánkovic : „.. . dami t sie die dre i 
Fenster , die in der Kirch e hinte r dem Cho r un d steinerne n Pfeilern in der Mitt e sind, her -
ausbreche n un d an die Stelle eiserne nac h ihre m Sinn mache n ließen un d die zwei unte r dem 
Cho r gegenüber dem herrschaftliche n Sitz un d hinte r der tschechische n Bruderschaf t auf 
der Seite zu Andre v auch viel größer machte n un d das dritt e in der Ecke gegenüber dem 
Rathaus , dami t in der Kirch e gegenüber dem Rathau s besser zu sehen wäre. Un d wenn in 
derselben Kirch e noc h meh r erforderlic h sein sollte, so sollen es die Vormünde r entschei -
den. " [„.. . vokna ty tři , který jsou v kostele za kůre m a kamenným i sloupy v prostředk u 
aby vyvrhli a na to místo šašy železn é podl e svého rozum u aby udělat i dali a ty dvě pod 
kruchto u prot i stolici pansk é a za českou bratřino u na tu stran u k Andrevovi aby se také 
mnohe m větší udělal y a třet í v kout ě prot i rathauz u aby v kostele prot i rathauz u a patrně -
ji býti mohlo . A jestliže by pak co více v tém ž kostele potřebného , to aby rozhodl i poruč -
níci."] . Fol . 208v. 
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den , dass, wenn sich die Bürger dazu entschieden , einen Teil ihres Besitzes fromme n 
Zwecke n zu widmen , sie dies oft nich t nu r zu Gunste n einer einzigen Kirch e taten , 
sonder n mehrer e Kirche n beschenkte n un d zugleich auch die Literatenbruderschaf -
ten sowie die Armen un d Bedürftige n bedachten . 

Di e Literatenbruderschafte n waren in der überwiegen d utraquistische n Gesell -
schaft ein hervorstechende s Phänome n des gesellschaftliche n un d religiösen Leben s 
der Bürger. Es handelt e sich bei ihne n nich t um klassische religiöse Bruderschaften , 
wie sie un s aus den mittelalterliche n Städte n ode r aus dem Baroc k bekann t sind. 
Vielmehr waren diese Bruderschafte n anfangs Vereine von Bürgern , die dem gleichen 
Gewerb e nachginge n un d späte r „di e Ehrun g Gotte s durc h den Gesang " in ihre 
Tätigkei t aufnahmen . So entstande n die Literarbruderschafte n bzw. Bruderschafte n 
ode r Gesellschafte n des tschechische n ode r des lateinische n Gesangs. 79 Di e 
Literatenbruderschaften , die nich t nu r im religiösen, sonder n auch im gesellschaft-
lichen Leben in Böhme n vor 1620 eine bedeutend e Rolle spielten , arbeitete n auf 
einer ähnliche n Organisationsgrundlag e wie die Zünfte . Di e Mitgliedschaf t in eine r 
solche n Organisatio n galt nich t nu r als Beweis von Bildung , sonder n avanciert e all-
mählic h zum Zeiche n einer führende n Stellun g in der städtische n Gesellschaft. 80 Di e 
Zusammensetzun g eine r Bruderschaf t war nämlic h zumindes t zweischichtig : Di e eine 
Schich t bildete n vermögend e Honoratioren , die andere , die so genannt e ausüben -
de Schicht , bestan d aus Sängern un d Musikern . Das s es sich dabe i um eine in der Tat 
erlesene Gesellschaf t handelte , beweist die Tatsache , dass viele Gemeinde n zum 
Beispiel Inspektore n der Stadtschul e unte r führende n Literate n aussuchte n un d in 
manche n Städte n bei der Wahl der Älteren der Bruderschaf t -  also im Grund e der 
Vorstehe r des Vereins -  auch der Stadtra t anwesen d war. Fü r ihre Existen z 'war die 
Unterstützun g durc h ander e Bürger in For m von Spende n un d Geschenke n von 
wesentliche r Bedeutung . Informatione n über diese Geschenk e vermittel n wiederu m 
die Testamente , die oft der einzige Nachwei s für die Existen z un d Tätigkei t dieser 
Vereine sind. Unte r den fromme n Vermächtnisse n waren Hinweis e auf das Wirken 
der Bruderschafte n un d den fromme n Gesan g in den Kirche n durchau s häufig. 

Zu den Literatenbruderschafte n vgl. z.B.: Winter: Život církevní v Cechác h 944-990 (vgl. 
Anm. 34). -  Konrád, Kurt : Dějiny posvátnéh o zpěvu staročeskéh o od XV věku do zrušení 
literátských bratrstev. Díl I: XV. věk a dějiny literátských bratrste v [Geschicht e des altböh -
mischen heiligen Gesangs vom 15. Jahrhunder t bis zur Abschaffung der Literatenbruder -
schaften . Teil I: Das 15.Jahrhunder t und die Geschicht e der Literatenbruderschaften] . 
Prah a 1893. -  Nejedlý,  Zdeněk : Dějiny husitskéh o zpěvu [Geschicht e des hussitischen 
Gesangs] I. Prah a 1954, 75-79, 385-387. II . Prah a 1955, 260 f. 
Vgl. Pešek, Jiří: Měšťanská vzdělanost a kultur a v předbělohorskýc h Čechác h 1547-1620 
[Bürgerlich e Bildung und Kultu r im Böhme n der Zeit vor der Schlach t am Weißen Berg 
1547-1620]. Prah a 1993. Pešek mach t auf die breite Beteiligung der Bürger am liturgischen 
Gesan g in der Kirch e im Rahme n des Gottesdienste s aufmerksam . 
Vgl. Winter: Život církevní v Čechác h II , 955 (vgl. Anm. 6). 
Dazu detaillierte r Hrubá,  Michaela : Bratrstva a cechy z pohled u měšťanských testament ů 
královských měst severozápadníc h Čech [Bruderschafte n und Zünft e aus der Sicht bürger-
licher Testament e der königliche n Städte Nordwestböhmens] . In : Pražské měšťanské elity 
středověku a ranéh o novověku [Die Prager bürgerliche n Eliten des Mittelalter s und der 
Frühe n Neuzeit] . Prah a 2004, 193-211 (Document a Pragensia 22). 



26 Bohemia Band 48 (2008) 

Di e Vermächtniss e der Bürger waren - wie bereit s erwähn t -  zumeis t finanzielle r 
Art un d bewegten sich in eine r Größenordnun g zwischen zwei un d 20 Schoc k 
Meißne r Groschen . Es gab aber auch Spender , die Immobilie n ode r Ewiggelder ver-
machten. 83 Bekann t sind zude m Gabe n ganz andere r Art: So erhielte n die Aussiger 
Literate n im Jahr e 1555 von Vondr a Hná t ein Fass Bier. 84 Hinterließe n die Testatore n 
Bargeld an die Brüder , hatte n sie zumeis t eine ganz klare Vorstellun g davon , wofür 
dieses bestimm t sein sollte. Zugleic h wurde n sehr oft konkret e Gegenständ e zum 
Gebrauc h durc h die Bruderschafte n hinterlassen . So vermacht e die Witwe Ludmil a 
Habar t den Literate n in Aussig im Jahr e 1527 zwei Schoc k Meißne r Grosche n für 
„Gesangbücher" , 1579 stiftete Stanisla v Pecel t alle seine „Part e für den Kirchenchor " 
(všechn y part y na kůr). 8 5 Auch in Leitmerit z hinterlie ß der Kanto r Bartolomě j der 
Bruderschaf t alle seine Noten. 8 6 Fü r Lau n lässt sich als Beispiel der Hinwei s finden : 
„[... ] für das Notenpapie r zu Ehr e un d Lob Gottes " (.. . na papí r na parte s ke cti 
a chvále Boží). 87 Ein einzigartige r Beweis nich t nu r für die Tätigkei t der Literaten -
bruderschaften , sonder n auch für das bürgerlich e Musiziere n in der Renaissanc e ist 
ein Leitmeritze r Testament , in dem Musikinstrument e erwähn t werden . Es handel t 
sich dabe i um den letzte n Willen des Leitmeritze r Orgelspieler s Stanisla v Husovský, 
in dessen Besitz sich eine Bombard e -  ein Blasinstrumen t mit Doppelrohrblat t aus 
der Bretagn e - un d ein Klavichor d befanden. 88 

In allen untersuchte n Städte n wurde in den Testamente n eine beträchtlich e Unter -
stützun g für die Literate n des tschechische n sowie des lateinische n Kirchenchor s 
verfügt, die einen festen Bestandtei l des gesellschaftliche n Leben s der Stad t bil-
deten . Eine n Beweis für das Interess e der Bürger an der Tätigkei t der Literaten -
gesellschaften un d dem Kirchengesan g in den Gotteshäuser n liefert auch eine 
Passage, die über die in Testamente n sonst üblich e finanziell e Unterstützun g deut -
lich hinausgeht . Sie befinde t sich im letzte n Willen der wohlhabende n Witwe Regina 
Dvorsk á aus dem Jahr e 1620, in dem als Widmun g vermerk t ist: „de n Herre n Lite -
rate n [...] , dami t sie bereitwilliger in das Gotteshau s gehen , die Gesäng e un d die 
Gotteschoral e lesen un d um so eifriger sein werden " (pánů m literátů m [...] , aby se 
ochotněj i do chrám u Božíh o scházeli , spěvův čtli a chorá l Božských , tím pilnější 
bývali).89 

Ein interessante r Gesichtspunk t bei der Untersuchun g fromme r Vermächtniss e ist 
nich t zuletz t die Identifizierun g der Bürger, die ihre r Frömmigkei t durc h Geschenk e 

Wie z.B. Knih a posledníc h vůlí 1527-1576 [Das Buch der letzten Willen 1527-1576], SOA 
Leitmeritz-SOk A Lobositz , Bestand Archiv města Litoměři c [Archiv der Stadt Leitmeritz] , 
Inv. Nr . I A f 1, Testamen t von Anna Brejchová, fol. 74v. 
Liber testamentoru m ac codicilloru m arbis Ausigh super Albea 1509-1585, Archiv města 
Úst í nad Labem [Archiv der Stadt Aussig], Sign. Nr . AM-AR 501, 247. 
Ebenda 271. 
Knih a posledníc h vůlí 1527-1576 (vgl. Anm. 62). 
Kšafty nejstarší (1500-1607) [Älteste Testament e (1500-1607)] , SOA Leitmerit z -  SOkA 
Laun , Bestand Archiv města Loun y [Archiv der Stadt Laun] , Sign Nr . II S 1, Nr . 186. 
Knih a posledníc h vůlí 1527-1576 (vgl. Anm. 62). 
Liber testamentoru m 1599-1719, SOA Leitmerit z -  SOkA Laun , Bestand Archiv města 
Žatc e [Archiv der Stadt Saaz], Sign. Nr . 1551, fol. 221r-225v. 
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im Rahmen ihrer letzten Verfügungen Ausdruck zu verleihen suchten. In den beob-
achteten Städten Nordwestböhmens lässt sich unter den frommen Spendern eine 
leichte Dominanz von Frauen registrieren. Fragt man nach den familiären Verhält-
nissen, überwiegen kinderlose Personen bzw. solche, die ihren Nachkommen keinen 
Besitz hinterließen. Unter den Spendern, die mit ihren Testamenten sowohl ihre 
Nachkommen absicherten als auch fromme Vermächtnisse machten, machen ver-
witwete Frauen und in erster Ehe verheiratete Männer die Mehrzahl aus. Die Bür-
gerinnen, die in ihren Testamenten die Kirchen bedachten, vermachten oft auch 
einen Teil ihres Besitzes an Arme und Bedürftige für Kleider, Nahrung und Bad-
besuch. 

Obgleich es problematisch ist, auf der Grundlage der Testamente eindeutige 
Aussagen über die Vermögenslage der Testatoren zu machen - eine Orientierung 
ermöglichen nur die Angaben über den Immobilien- bzw. Bargeldbesitz - , können 
die sozialen Verhältnisse der großzügigen Spender zumindest grob eingeordnet wer-
den. Aufschlussreich ist dabei, dass diese in allen sozialen Schichten des Bürgertums 
zu finden sind, wenn auch mit gewissen Unterschieden in den jeweiligen Städten: 
Während in Leitmeritz und Saaz die Spender meist der Mittelschicht angehörten, 
handelte es sich in Laun und Aussig um Angehörige des sozial schwächsten Milieus. 
In allen Städten indessen erwiesen sich die reichsten Bürger als am wenigsten frei-
gebig - zumindest im Lichte des untersuchten Komplexes von Testamenten. 

Fazit 

Die Frömmigkeit in den religiös oft segregierten böhmischen Städten der Zeit vor 
1620 ist zweifelsohne ein ebenso interessantes wie vielschichtiges Thema. Es kann 
zum einen aus der Sicht der Frömmigkeitsäußerungen des Einzelnen erfasst werden, 
mit einer Fokussierung auf die Glaubenszeugnisse der jeweiligen Bürger. Es ist aber 
auch möglich, dieses Thema unter der Perspektive der städtischen Gemeinschaft in 
ihrer Funktion als einer religiösen Gemeinde in den Blick zu nehmen, wofür sich die 
religiösen und Literatenbruderschaften anbieten. Am Beispiel ausgewählter könig-
licher Städte Nordwestböhmens wurde gezeigt, dass für eine ähnlich angelegte Unter-
suchung auch bürgerliche Testamente herangezogen werden können. Dabei erweist 
es sich allerdings als notwendig, diese mit anderen Quellen zu kombinieren, die Er-
gänzungen zur sozialen Lage der Spender oder über deren weitere Aktivitäten in der 
bürgerlichen Gemeinde liefern. 

Ein weiterer überaus wichtiger Aspekt, der mit den Kirchenspenden in den Testa-
menten der Zeit vor 1620 zusammenhängt, in denen zivilrechtliche Elemente deut-
lich überwiegen, ist die Motivation der Spender. Gerade die Frage nach den Beweg-
gründen der Verfasser der Testamente liefert wichtige Hinweise für das Verständnis 
der Frömmigkeitsäußerungen in den böhmischen Städten des 16. Jahrhunderts. So 
machen manche Testamentstexte deutlich, dass hinter den frommen Spenden auch 
der Wunsch stand, nach dem Tod nicht in Vergessenheit zu geraten, sondern als ein 
freigiebiger und rechtgläubiger Christ im Gedächtnis der bürgerlichen Gemeinde 
zu bleiben. Die Bedingung, dass als Gegenleistung für die Hinterlassenschaft des 
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Spender s im R a h m e n de r Predigte n zu gedenke n sei, ist ein häufi g anzutreffende s 
P h ä n o m e n . Ein e Lei tmeri tze r Bürgeri n vermacht e z u m Beispie l 

[...] 20 Schoc k Meißne r Grosche n für die Kirchenstiftun g der St. Michaelskirche , auf die Art 
un d Weise aber, dass ihres im guten Gedenke n verstorbene n Herrn , sowie ihre r selber un d 
ihre r Kinder , wenn es dem Herr n Got t beliebt , sie zu sich zu rufen , in zwei Predigten , eine r 
tschechische n sowie eine r deutschen , erinner t werde [...] . 

Dies e K o m p o n e n t e t r i t t vor allem in de n Testamente n v on Fraue n häufi g hervor . 
H i e r kan n vielleich t von eine r Strategi e gesproche n werden , dere n Zie l es war, zu -
mindes t im Lebe n nac h d e m To d in de n öffentliche n R a u m de r Stadtgemeinschaf t 
e inzudringen , w e n n scho n da s irdisch e Lebe n mi t eine r „öffentlichen " Fra u nich t 
rechnete . Diese r G e d a n k e geh t allerding s scho n übe r de n R a h m e n diese r Studi e hin -
au s u n d wäre eine r eigenständige n U n t e r s u c h u n g wer t . 9 1 

Aus d e m Tschechische n von He len a Peř inov á u n d N i n a L o h m a n n 

„[... ] 20 kop míšeňskýc h grošů k záduš í ke kostelu svatého Michala , na ten však způsob , 
aby dobr é pamět i nebožtí k pan její, tolikéž i ona sama pan í a dítky až by je Pá n Bůh k sobě 
povolat i ráčil, na obo u kázáníc h českém i německé m připomínán i byli [...]" . Knih a posled -
ních vůlí 1527-1576 (vgl. Anm . 62). 
Vgl. dazu z. B. Elshtainová, Jean Bethke/  Freiová, Michaela : Veřejný muž , soukrom á žena . 
Zen y ve společenské m a politické m myšlen í [De r öffentlich e Mann , die private Frau . 
Fraue n im gesellschaftliche n un d politische n Denken] . Prah a 1999 (Englisch e Ausgabe: 
Elshtain,  Jean Bethke : Publi c Man , Privat e Woman . Wome n in Social and Politica l Thought . 
Princeto n 1981.) 


