
I V . 
Atterthümliche Entdeckungen 

im Südtirol im Jahre 1333, und über eine auf das 
alte tirolische Münzwesen bezügliche Urkunde Kaisers 

Heinrich VI I . 
Beschrieben von Benedikt Grafen von Giovanelli, 

Poiestä von Trient. 

Nachdem mein vorjähriger Bericht über die im Jahr 1337 
im Südtirol gemachten alterthümlichen Entdeckungen eine 
günstige Aufnahme fand, erlaube ich mir auch die vom 
Zahr 1838 demselben nachzutragen. 

Im Frühling dieses Jahres wurden zu Ossana auf 
dem Sulzberg in einem alten Schloßgemäuer gegen fünf
zig kleine Silbermünzen, sammtlich solche, die im Mittel
alter in Oberitalien Grossus genannt wurden, gefunden, 
und später einem hiesigen Silberarbeiter verkauft. A l l e 
hatten auf der einen Seite den stehenden einfachen Adler 
und auf der andern das doppelte Kreuz, an jeder Seite 
mit Ilmschristen. D a der Käufer auf einigen die Namen 
M e i n h a r d s und I i c o l gelesen, und ihm diese, obschon 
alte Münzgattung,'doch gar nicht selten war, so hatte er 
sie, in der Meinung, sie wären a l l e gleicher Herkunft, 
bereits mit alleiniger Ausnahme zweier der besser erhalte
nen zum alten Silber eingeschüttet, dem Schmelztigel be
stimmt. Durch ein günstiges Geschick hievvn unterrichtet, 
gelang es mir der Einschmelzung zuvorzukommen, und sie 
für meine Sammlung zu erkaufen. Ich untersuchte jegli-
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ches Stück besonders, und fand, daß sie zwar wirklich alle 
eben dieselbe Vor- und Kehrseite hatten, aber nicht alle 
die nämlichen Inschriften führten; sondern ihre Minder
zahl den alten Münzanstalten von Mantua, von Acqui, von 
Jvrea und von Carretto, und bloß die übrigen jener von 
Tirol angehörten. 

D a die von Mantua mit den Umschriften V I K l Z I l l V L 
und M ^ N ' I ' V ^ , so wie die Meinhardischen mit den Um-
schriften und ? I K O I . zu den, 
den Alterthumsforschern aus früher veröffentlichten Ab
drücken und Beschreibungen schon hinlänglich bekannten 
gehören, so werde ich mich in diesem Bericht nur mit den 
übrigen etwas ausführlicher befassen, weil sie bis jetzo noch 
wahre alterthümliche Seltenheiten sind, und so viel ich 
weiß, noch niemals abgedruckt bekannt gemacht wurden. 

Bevor ich aber dieses beginne, glaube ich um so mehr 
die hier nachfolgende Urkunde vorausschicken zu müssen, 
als diese zur Erklärung vorzüglich zweier der erwähnten 
Münzen bedeutend beiträgt, noch sehr wenig bekannt, auch 
für die Geschichte des Zirolischen alten Münzwesens nicht 
ohne Wichtigkeit, und in so ferne ich mich überzeigen, konnte, 
noch niemals vollständig abgedruckt worden ist, ihr einma
liges Vorausschicken aber eine oftmalige Wiederhohlung er
spart. 

Das Original dieser Urkunde befindet sich in Duplo 
in Pisa in der berühmten diplomatischen Sammlung des 
Abate Zucchelli, und wurde zum ersten M a l vom Herrn 
Professor Ciampi in einer Note zur Biographie des Viani , je
doch nur zum kleinsten Theil, bekannt gemacht. Sie enthält ein 
Edikt Kaisers Heinrichs VII . von Luxemburg, ist aus Pavia 
am 7. November 1310 gegeben, und wurde am 29. Sep
tember des darauffolgenden Jahres 1311 in Mailand in 
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den nämlichen Ausdrücken erneuert. Wir geben sie hier 
mit allen den, den Originalien eigenen grammatikalischen 
und ortographischen Fehlem, mit der Erinnerung, daß 
die wenigen unleserlichen Stellen und Lücken des einen 
derselben durch die gleichen noch unverdorbenen Stellen 
des andern ergänzt, und nur dort die Ergänzung unter
lassen wurde, wo der Mangel beiden Originalien gleich 
eigen ist. 

*) «leeimo loilictions Nona «Iis 
Dominica weosis Rovewbris. In palatio Lowanis po-
pu l i . . . «lowinus öernardiis lle ^?oiubos l̂illex et 
Viearins llomini ^nclreo tls pai?astn M'Iitis Vio . . . 

llomini?mlipi «le Labauliia prineipis.^clia^v 
Vicari^iie generalis civitatis populi VerceUarum et Xo-
vario pro serenissima keZia wâ estate luposuit et pre-
cepit L . . . ello <Is saneto romavo pludico xreeovi 
<?owunis populi qnatenus Lx parte ilomini Iwpe-
rstoris et ipsius «lowini prineipis ejus Vicar. va«Iat et 
xreoooiaet In cur. Lowunis populi et per civitatem po-
puli in loois consaetis et clamet et preeoniset prout 
inkerius per ortiinem in omoibus et per omni» conti-
»etur. Lt Keo sä pecios (sie) Nilavi «Ze ^ßlate V M -
eialis et Xnneü Lerioar^i . et VZeti «le ?1oren?ia ka-
miliaris Serenissimi prineipis «lomini vostri «lomin! 
Hevrioi <Zev xratia Romanorum rexis sevxer ^ilFusti. 
IVIaZistri et super taetoris et super vissoris vmnium 

') Nach derJndiktion zu urtheilcn muß diese Lücke folgender
maßen ersetzt werden: ^ooo willesimo troceateslmo ua-
rleeimo. Wir verdanken diese Abschrift der Güte Sr. Ex
zellenz des k. k. wirklichen geheime» RathsAnton Freiherrn 
von Mazzetti. 
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IVlovetarum yue Labricar! ^nteväit iäem «lominus kla-
xister in ^talia . quoä Emotiv vuUus sit Civitatis veo 
kpiseopatus Pap. »ev aliquis koresterius veo ^liqua 
^ l i a persona euiuscumquo eovüiclovis et Status Lxistat 
gui <Io cetera ^uiiiat (sie) vee presumat «lars veo Ks-
cixere vee portare Imperiales kaotos iv olivassio . In 
vporeva . Iv Inoixa . Iv pov?avo . In curtewilia . veo 
vullum Alarcoexanum?vrallinum (sie) Russinum . kao-
tos iv lliotis Alovetis . Lt cui keperientur . vixi torovt 
tuliate ^n«I torats eas perüerent et quilibet possit eas 
^userre et oonsiZvare liicto Vicario au6 AlaFistro N o -
netarum . Lt vabedit tertiam xartem . Lt ultra ?eva in 
corpore et In avere a<I Voluntatem äicti «iomini I . . . 
atvris et ê us Vicari! eis suSerevt. Item ouoä vullus 
^u»Iiat veo presumat portare veo portsri laoere ^l-rum. 
^rxentum veo dolsonum. Lxtra Livitatem veo Lpisco-
xatum vixi versus L i v i t a t . . . . . olavi sä wonetas 
Metliolav . Lt svouis cootra leoerivt kexerirevt per-
tlere preüictos ^urum et ^rxentum . et dol^onum et 
oestias et palustra et weroatavcias quo keperirevtur 
cum eis . Lt quilibet possit eis auSerre . . . . Rooare 
xredicta et covsiZvare KIs/stro (sie) Novetarum . Item 
quo«! vullus au6iat veo presumat ^.öivare veo 6es. . . 
mooetas ^rZentum veo dol^onum . Iv civitato veo 6 i -
strictu sive parobola (sie) AlaAvstri klooeto .et sl 
quis covtra taceret Reperiretur . quillbet possit ^eus-
saro et Kodare et covsiAvare . . . . et nabero terciam 
partem et xena vt supra . eis auLerretor . Item quoü 
quelibet persona Civitatis et «Zistrictus et quilioet alius 
koresterius . unilecumoue et etiam teveavtur et «leb . . . 
«lare et Reeipere «luotlecim Imperiales parvos »Is bona 
mooeta vova quam «liotus «Zowinus Imperator facit tacere 
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in Livitate Neäiolan! et pro uno grosso Imperiali äs 
^rxento quos Laoit Leri ^ ä Presens In äieta klonet» 
nova . kt unum äe äietis Iwperialibas grossis pro äuo-
äeeim äe äictis xsrvis Iwperislious . klorinuw ^uri 
äe kloren^ia . Aevuvnum Vvum ^uri äs ^anua . vu-
cbatum ^ur! äe Venetiis pro svliäis äecem et novem 
et äevar . quatuor . pro quolibet äe preäietis Iwperia-
libus xarvis . et Zrossum torveossem pro äensriis äe-
cem et Veto . Vinioianum xrossum ^rgenti äevarüs no-
vem et tereium . ^mbroxinum grossum äevarüs Octo . 
klaoeotinum xrossum äensriis Veto. kapiensem xros-
sum äevarüs Veto . öresLaoum xrossum äensriis Veto. 
I'vraüvum (sie) äe tvralis (sie) äenarüs sex . ^xu-
xlinum (sie) Zrossum äe tvra (sie) äevarüs quiogue 
et äimiäie (sie) iZrossum äe?lorev?ia äensriis sex 
et äimiäium . (Zrossum äe seos . äevarüs sex et ä i -
wiäiuw . (Zrossum äe pisss . äensriis sex et äimiäium . 
^stexavum xrossum. äenarüs sexäeeim.^raAonevxew. 
Arossllw äensriis qaatuoräecim . vwnes suprascripto 
Alonete Arosso (sie) pro ouolibet äe supraäictis bovis 
Imperialibus parvis et nulle ^üe Alovete quam suxra-
äicts babeant Lursum pro ^liouo preeio .<) . . . übet 
persona «lebet äare et Recipere alioulä slia oeeasiono. 
^b ^vvo trecentesimv Vsauv sä presevtem 
äiem possit äare et teneatur kecipere a kesto 
liesuraetionis xroxiwe venture . Lt äe loäe us-zae sä 
^llnum unum prox äe äebiti moneta que von 
est abstuta . ^uä äuos äe istis bonis Imperialibus . 
novus pro tribus Imperialiblis äe kebili m o . . . . . I?t 
sä terwioo xreäioto . In sntea . nullus possit tscere 
pg^aweatum nee tenilium Recipere nixi äe preäicts bona 
Aloveta . Lt unum äs istis bovis Imperialibus pro uoo . 
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6s iUa tediü monets . Lt s/ quis kecuxarst esm ke-
oivero . Lt contra tseeret keperirent xeva In corpore 
et ^vere sä voluvtstem llicti «lowini Iwperstoris et ejus 
vicarii eis auikeretur Lt ouilibet xossit ^eusssrs et Iia-
debit teroisw partem Vt supra «iictum est . Lt inile 
«lictus «lowinus Pollex navc cartam Leri Hllssit Ivter-
kueruvt ^olisones bassns et Lonacursus Lelakenacus . 
In«1e testes. 

Loclew snno «Iis supraseripto . prellietus Lertolinus 
6e sancto kowano preoo cowuois populi . ketulit et 
«iixit in presentis «lomini Lernsrili «1e ^//onibus ^u-
«Zivis et Vicsrii «lowin! Andres lle xu^ascoo Militis 
Vicsrii klgAviLvi «lowini . «lowin! pnilipi «le sadsu«Iis 
xrinoixis ^elia^e Viesrii^ue generalis Civitatis vovuli. 
Vercellsruw . Lt Havarie pro serevis^iwa kexia KIsZe-
State. Lx parte «lowini Iwperatoris et ipsius äowini 
xriocipis ejus Viear . preconiiavit in Luria Lomunis 
vovuli. eoosuetis — Lt olswavit et preeoniaavit xrout 
inkerius per or«lin . . . . In vwnibus et per omni» con-
tinetur. IZt noo a«I xetitiovem Nilsvi 6e ^Zlste olki-
cialis et vuneii et kicar«li a. Vxeti «le Lorentia kam!-
liaris serenissimi vrincivis vostri «lomini 
Henrici «le^ xracia Romanorum keZis Semper ^uAust! 
et UgAStri et super taetoris et super vissoris omnium 
Alonatsrum (sie) oue lladicar^ Intenil «lictus 
HIsxMer In ^ t s l i a . et quo«I ^wo«Io vullus sit L i v i -
tatis neo Lpiscopatus paxie . nee sliouis koresterius vev 
sligua aü'a persona cuiuscjue contlieioois et ststus. . . 

«Ze cetera ^uilist nee presumat «lare nee Ke-
cipere veo xortare Imperiales kactos In Llivassio. In 
^pore)?a . In Ineixa . In pov?ono . In Lurtewilia . »ec 
nullum . . . . ^ . . . 1'^ralinum (sie) . kussinum i s . . . . 
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in «lictis Uonotis. Lt cui keperirevtur nixi korent ta-
liate û>I koriats es» xeräerevt Lt «zuilibet possit eas 
auLerre . . . . . . xnare «licto Vieario ^u«I klgAvstro 
Nonatarum . Lt babebit terciam xartem . ultra xena 
In corpore et ln ^vere aä voluntatem äicti ilominilm-
peratoris vioarv eis aukerrent . Lt Item quock 
nullus auiliat nee presumat portare veo portari kacere 
^urum . ^rZentum . ose boliionum extra Oivitatss veo 
lüpiscopatum ^ i x i versus tüvitat . . . . Aleäiolani a<1 
Nonetas AIe<liolani. Lt si guis contra kaeeret kexeri-
rstiir . perlet xre«Iictos ^urum et ^rZentum . Lt Kol-
Zionum et Lestias et palustra et Alereoallaneias. quo 
Reperirevtur cum ejs Lt ouilibet possit eis antlero et 
kobars xreilicta . Lt «onsixnare IVIaA)stro Alonatarum . 
Lt liabebit terciam' partem Larum et Vitra xena ut su-
pra «lictum est. Item quoil nullus au«liat nec presumat 
^Sinare nee «lestacere . ^liizuasAIonetas. ̂ rxentum veo 
bol^onum In tüvitato veo <Zistriotu sine xarabola klav-
str! (sie) Alonete . Lt si quis contra kaceret keperire-
tur. «zuilibet possit ^eusaro et kobaro et consiLsnaro 
ut supra et kabebit terciam partem ut supra et pena 
ut supra eis aukereot. Item quoll quelibet persona L i -
vitatis et <Iistrictus et uuilibet alius koresterius unile-
ounoue et etiam teneatur et bebest ilare et kecipere 
«luollecim Imperiales parvos «le bona Aloneta vova . 
ouam ilietus «lominus Imperator kacit iaoere in civitate 
Neiliolani pro uvo (Zrosso Imperial! lle arxento ouos 
kaeit Leri ail Presens in «licta ZVIoneta nova. Lt unum 
<Io üictis Imperialibus xrossis pro lluoilecim . «le äictis 
parvis Imperialibus . Lt llorinum auri 6e llorencia. Lt 
Aenoovimm unum auri «le ̂ anua . Lt tluenatum aur! «le 
Venetüs . et xrosolillis «lecem et novem et tleoarüs «zua-
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taor xro yaoli . . . äexretüotis Imperialibus xarvls— 
Krossum nvvam suxrascrixtiim xro 6evarüs üecem et 
oeto . Vivitisvnm xrossum.^rxsvti pro äevarüs vovem 
et tercium . ^mbroxivum Zrossum pro 6evarüs oeto — 
xlacevtivum . . . . . . . pro äevsriis oeto — xaxiev-
sem lZrossum xro llevarüs oeto. Lressavum xrossuw 
xro llevarüs oeto . ?^rslivllw (sie) 6e tiralla (sie) pro 
llevarüs seo . ^KUAliuum (sie) Zrossvm . . . . . . . . 
quillylls et tliwiilium . lZrossum tis Loreveia pro üeva-
rüs sex et lümiilillm . lZrossum lls xissa. xro «levarüs 
sex et llimiüiuw. lZrossum «Is sevs xro llevarüs sex 
et tlimidium. ^ . . ^ . . . Arossum pro llevsrüs sex-
lleeim . Lt ^rsZooexium grossum pro llevarüs yuatuor-
äeeim . Omves ist« movetv Arosso pro lzuoliböt >Ie su-
xraiZietis bovis Iwxerialibus parvis . . . . . ^lie mo-
vete quam Luvrailiete babeaot Lursuw . xro aüyuo xre-
c!o. Lt quo«! quelibet xersovs ĉ us liebet äars et ree!-
xere aliguoi! alioua oecasiove . snuo wilesimo tre-
eeutv.1... xersove suxrailiete xossit tiare et teaeav-
tur recixere sä kesto xss^ue liesuretionis xroxime vev-
ture . Lt äs inile usque sä uvum gvvllm xroximum veu-
turum . 6« 6ebüi vloveta qu . . . von est sbatuta . 
^llä «Ivos lle istls bovis Iwxerislibus vovis xro tribas 
Iwperialibus üs kebil! Noveta. et aü termivo xrelüoto 
Iv aotea. oulliis passet iseere xaxawevwm veo tevs-
bitur Reoixere vix! 6e suxrsäicta bova moveta. Lt 
uvaw 6s «üetis bovis Imperialibiis pro vvo <Ie ke-
b!Ii Aloneta. Lt si quis reeuxaret eam keeixers et con
tra kaeeret kexeriretur xeva iv eorxore et ^.vers. ^ l l 
volavtatem üicti «Zomivi Imxeratoris et ejus Vicarü eis 
saSeretllr. Lt quilibet xersova scussare et kabeat ter-
eiam xsrtem ut suxr» «lictum est. Lt ivlle ejus ^ailex 

Tir. Ztitschr. 0. Bdchn. 1y 
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et xreco l?omllnis porml! liano osrtsm iaeere HussZt. 
luterkoere xalsstros bixanus . Lt vatellsiills delloculng 
In̂ e testes.Lxo Î uelietlis bellocullls votarlns Iiavo 
vsrtlilsm Leri Mssam serixsi — 

Diese Urkunde scheint mir in vielfältiger Beziehung 
vorzüglich merkwürdig. Sie nennet uns nämlich mehrere 
Münzen und Münzanstalten des obern Italiens, welche bis» 
her ganz unbekannt waren; And sie gibt uns gleichsam 
einen kaiserlichen Tarifs des Werthes vieler, theils anderer
seits schon bekannter, und theils noch unbekannter Silber
münzen des Mittelalters. Sie ist zugleich auch, wie oben 
gesagt wurde, für die Geschichte des ältesten tirolischen Münz
wesens in Beziehung auf den Werth dieser Münzen, ihres 
Gehaltes, ihres Verhältnisses zu andern gleichzeitigen, und 
ihres Umlaufes in Oberitalien besonders merkwürdig, wie 
wir in der Folge sehen werden. 

D i e M ü n z e von A c q u i . 

Nach dieser Voraussetzung werde ich mit der ersten 
Münze des sulzbergischen Fundes beginnen, nämlich mit 
jener von Acqui (Abbildung N r . 1.). Es ist ein silberner 
Grossus, im Gehalt aber etwas weniges leichter, als die 
damaligen der kaiserlichen Münze von Mailand, und selbst 
der tirolischen jener Zeit. Die Stadt Acqui, von Ltrado 
und klinuis Dallas Ltatiollorum oder Ltstellorum ge
nannt, liegt am Flusse Bormida, war schon von den äl
testen Zeiten her der Sitz eines Bischofs mit einer sehr 
ausgedehnten Diözes, und ist gegenwärtig der Mittelpunkt 
der dem Königreich Piemont zugehörigen Provinz gleichen 
Namens. 

Die kreisförmigen Inschriften dieser Münze 0VV0XV8 
L?I800? auf der Adlerseite, und äYVLNSI8 auf der 
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Kreuzseite bezeichnen genugsam, daß sie dem Bischof von 
Acqui Oddo, oder Otto, angehöret, welcher, nach Ughelli, 
schon im Jahre 1293 zum Bisthum gelangt, dasselbe bis 
zu seinem Tod 1342, also 49 Jahre, verwaltet haben soll. 

Bisher waren jedoch keine Münzen weder dieses, noch 
eines andern Bischofs von Acqui, noch andere dieser Stadt 
bekannt; eine einzige kupferne, mit den Worten V O L O N 
und - j - ^ Y V M L I 8 im Museum Trivulzi in Paris, wurde 
eben diesem Oddo zugeschrieben*); aber auch diese, wie 
mich der gelehrte Archäolog, Herr Cattaneo, Direktor des 
k. k. Münzkabinets von Mailand, zu versichern die Güte 
hatte, soll vielmehr eine Tessera oder Marke, ein Jetton, 
wie sie die Franzosen nennen, jener Zeit, als eine Münze 
sein. Um so mehr erlaube ich mir diesen neuesten tiroli
schen Fund eine für die Geschichte des alten Münzwesens 
hochwichtige Erscheinung zu nennen, als sie uns von dem 
ehemaligen, bisher unbekannt gewesene/! Dasein einer acquen-
fischen Münzanstalt und der Ausübung des Münzrechts von 
Seite jenes Bischofs Zeugenschaft und Gewißheit gibt. 

M i r aber war diese Entdeckung um so erfreulicher, als 
sie drei gleiche, wohlerhaltene Eremvlarien dieser Bischof
münze an das Tageslicht förderte, und mich dadurch in 
den Stand setzte, mir die Ehre erbitten zu können, den 
kaiserlichen Münzkabineten von Wien und Mailand, jedem 
eines, überlassen zu dürfen. 

Besonders merkwürdig aber ist noch, und darf daher 
von mir hier nicht übergangen werden, daß sich ein acquen« 
sischer S i lbe r -Denar , wie ich erst dieser Tagen erfahren 
und gesehen habe, auch im Kompendium des von mir im 

*) RoriooSi, Aloouweot!» äyueosi» im ersten Band auf dem 
Titelblatt. 

10* 

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



— 143 — 

vorjährigen Bericht beschriebenen, nächst der Vi l la des Dok
tors Herrn Catterani gemachten Münzfundes befand, und 
von diesem der Münzsammlung des um die Seelsorge, wie 
um die vaterländischen Alterthümer gleich verdienten hie
sigen Priesters Abate Zanella überlassen wurde. 

Dieser Denar, der in der beigebogenen Tafel unter 
Nr. 2 abgebildet ist, führt im Mittelfeld der einen Seite 
die Buchstaben k k , und darüber ein zu selber Zeit auf 
Münzen gewöhnliches Verbindungszeichen, und darunter 
einen Stern zwischen zwei Kügelchen. I m halb versehr' 
ten Ererg bemerkt man nur noch die Buchstaben M -
? L K . . . ; was aber in Verbindung mit den obern schon 
genug ist, um den Sinn?reilerieiis Imperator davon 
abzuleiten; im Mittelfeld der andern Seite ein Kreuz und 
die Umschrift ^YVLNo°I«z . Ob auch dieser dem Bischof 
Otto zuzuschreiben sei, oder der Stadt, da kein Bischof 
darauf genannt, auch diese Würde nicht angedeutet ist, 
wage ich nicht zu entscheiden; gewiß ist jedoch, und dürfte 
wohl auch mit Acqui der F a l l sein, daß manche Städte 
Italiens früher für sich allein, dann gemeinschaftlich mit 
ihrem Bischof das Münzrecht ausübten, zuletzt aber, bei der 
immer mehr um sich greifenden Macht der Bischöfe, das
selbe, auch mit Ausschluß ihrer Stadt, diesem allein ver
blieb. Dieser bisher einzige acquensische Silber-Denar bleibt 
jedoch auch besonders in der Rücksicht seiner Zeugenschast 
von Bedeutung, daß nun kein Zweifel mehr vorwalten 
kann, wie auch in Acqui nur aus kaiserlicher Konzession 
das Münzrecht geübt, und diese von einem Kaiser Friedrich, 
ob von dem ersten oder vom zweite« dieses Namens, läßt 
sich nicht mit Gewißheit entscheiden, ertheilt wurde. D a 
aber Acqui im Kriege Kaisers Friedrichs I. wider die lom
bardischen Städte der kaiserlichen Partei anhing, und ihr 
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Bischof Ubertus deswegen vom Pabst Urban III. in Kir 
chenbann versetzt ward, so liegt allerdings die Vermuthung 
sehr nahe, daß Friedrich I. jene Stadt, oder ihren Bischof 
schon damals mit kaiserlichen Gnaden, deren in solchen 
Fällen eine gewöhnliche das Münzrecht war, beschenkt, oder 
daß sie dieses dann in der Folge, des Friedenvertrages, in 
welchem auch Acqui mitgenannt ist, ausgeübt, oder dem 
Bischof auszuüben überlassen habe. 

Die Form und Zeichnung dieses Denars scheinen wir 
übrigens, wenn auch nicht ganz gleichzeitig, wenigstens ge
wiß nicht jünger als jene des acquensischen Grossus zu 
sein. E s ist in Beziehung auf die italienische Münzrechts
verleihungen eine schon von mehreren gemachte Bemerkung, 
daß sehr viele Städte , Bischöfe und Markgrafen erst spät 
angefangen haben, davon Gebrauch zu machen *). 

D i e MKnze von C a r r e t t o . 
Nicht so ganz unbekannt, wie jene von Acqui, ist die 

nächstfolgende Münze; sie ist jedoch äußerst selten, und der 
numismatischen Welt noch größtentheils unbekannt; da 
früher nur zwei einzige Exemplare derselben bis auf unsere 

*) In der oberwähnten Sammlung des Abate Zanella befindet 
sich noch ein anderer, aber schüsselförmiger sehr merkwür
diger Denar aus dem X l l l . Jahrhundert; auch dieser aus 
dem gedachten Katuranischen Fund: er ist in der hier bei
gedruckten Tafel unter N r . 9 abgebildet. Die hohle Seite 
mit einem Kreuzchen, in ihrer Mitte führt die Umschrift 
» ! I , 4 0 L 4 5 , die vordere -Z-Mp^rv» (sie), und im M i t 
telfeld ?R . D a ß die letztere auflwxeratork'reSertvus lau
tet , ist offenbar; ob aber die erste etwa ZNsrcdio Calles» 
oder wie anders zu lesen, und welchem Geschlecht dieses 
Silbermünzchen zuzuschreiben sei, dieses muß ich, meine 
Unwissenheit gestehend, andern zu beurtheilen überlassen. 
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Zeit gekommen waren: nämlich eines, welches im Museum 
Trivulzi in Paris , und das andere, welches in Turin in 
der von S r . Majestät dem König Albert angelegten P r i 
vatsammlung italienischer Münzen aufbewahret wird; welche 
beide aber, so viel ich erfahren konnte, noch in keine.m nu
mismatischen Werke abgezeichnet und veröffentlicht, weder 
in gedruckten Münzkatalogen angeführt worden sind. 

Diese Münze gehörte einem Zweige der Markgrafen 
von Savona, im heutigen Königreich Piemont an. Dieser 
Zweig hatte seinen Sitz in Cortemiglia, einem bekannten, 
in der vom Kaiser Otto III. im Jahr 967 an den Mark
grafen Alcramus (dessen Name zum erstenmal in dieser 
Urkunde, aber ohne Andeutung seiner Abstammung, er
scheint, jedoch derselbe zu sein scheint, welcher später G e r 
berga , die Tochter des italienischen Königs B e r e n g a r 
von Jvrea, ehelichte) gemachten Schankung einbegriffener 
Marktfleck mit einem Schlosse gleich?» Namens. Es war 
eines der vielen damaligen kaiserlichen Lehen in den Ge
birgen ober dem genuesischen Gebiethe; es liegt in der 
Diözese von Alba am Ufer der kleineren Bormida. I m 
Lahr 1142 war Cortemiglia durch die Theilung der Erb
schaft des Markgrafen Bonifazius I., eines Abkömmlings 
Alerams, unter feine sieben Söhne, dem fünften derselben, 
Bonifazius II. zugekommen, und wurde zum Mittelpunkt 
und Residenz der Markgrafen erhoben. Hier hauste diese 
Linie, und hier hatte sie, wie damals die meisten Mark
grafen Italiens, und wie es auch die angeführte Urkunde 
Kaisers Heinrichs VII. andeutet, auch ihre Münzanstalt; 
bis im Jahr 1310 der oberwähnte Kaiser Heinrich mit 
seinem Edikt alle die Münzen der italienischen Lehenträger, 
und somit auch jene, die in der Münzstätte von Cortemiglia 
geprägt, und im Edikt auch ausdrücklich genannt wird. 
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als durchaus ungehältige abwürdigte, alle die Münzen, 
deren Umlauf er zu gestatten oder zu verbiethen erachtete, 
nominell aufführte, den Werth der gestatteten nach dem 
Maßstab jener aus seiner neuen kaiserlichen Münzstätte zu 
Mailand festsetzte, alle andern Münzen, als die im Edikt 
genannten und in demselben bewertheten, vom November 
desselben Jahres an in seinen italienischen Staaten ver
bot!) und aussprach, daß es künftighin Niemand wage oder 
sich herausnehme, solche Imperiales (versteht sich xrossos) 
weder einzuführen, noch auszugeben oder anzunehmen, welche 
in Clivasio, in Zporeja, in Jncira , in Ponzono und in 
Curtemilia geprägt worden sind. 

Bisher waren von den in Cortemiglia geschlagenen 
Münzen nur zwei, beide eines Markgrafen Oddo oder Otto, 
bekannt *). Eine dritte, aber eines andern Markgrafen die
ses Zweiges, ist jene die in Ossana gefunden, nun zum 
erstenmal in der beigebogenen Tafel unter Nr . 3 abgezeich
net erscheint, und folgendermaßen gestaltet ist. E i n dop
peltes Kreuz, ganz gleich so, wie auf den meinhardischen, 
durchschneidet das Mittelfeld, und eines dieser Kreuze den 
ganzen Grossus bis an seine Einrundung. Rund herum 
find zwischen diesen vier Sprangen folgende Buchstaben ein
geschalten: A I ^ - M ^ - k k - L V , welche ich Alarcliio wsn-
krsilus lesen zu müssen glaube**). So zeigt sich die eine 

*) Diese wurden von dem rühmlich bekannten Gelehrten und 
Archäologen, Herrn Professor Constanzo Gazzera, in seinen 
den Akten der königlichen Akademie der Wissenschaften von 
Turin beigedruckten Abhandlungen: veUs seveds s cki »I-
cuov rare mvuete 6 e M »otlclii Alarcdesl cki Vera, ü ' I a -
vis» o cksl Oarrstto, illustrirt. 

" ) D a ß Al^?0L0 den Namen »lankreSo oder Zv-mkreckos be
deutet, wird jedem gewiß sein, welcher mit der italienischen 
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Seite. Die andere führt im Mittelfeld, auch gleich den 
meinhardischen, einen mit dem Kopf rechtshin gewandten 
stehenden Adler mit abwärts sich ausbiegenden Flügeln und 
rund herum die Umschrift V L M^KKLro. 

Carretto ist ein kleiner, zwischen Bravida, Roccheta di 
Cairo, Salicetto und Roccheta di Cenchio im Thal der 
Bormida, einer Gegend des heutigen piemontefischen Ge« 
biethes einbegränzter Marktfleck. Dieser befand sich zwar 
auch in der oberwähnten Lehentheilung, jedoch damals nicht 
in jener Abtheilung derserlben einbegriffen, in welcher Cor-
temiglia war, und dem Markgrafen Bonifazius II. zufiel. 
Nachdem aber dieser ohne Nachfolgenschast gestorben war, 
erfolgte eine neue Theilung der sämmtlichen ottonischen 
kaiserlichen Schankung, und durch diese ward Oddo oder 
Otto, der erstgeborne Sohn des Markgrafen Heinrich, Herr 
von Cortemiglia und mehrerer anderer Herrschaften mit 
Einbegriff jener von Carretto. Man findet ihn im Jahr 
1233 noch lebend. Dieser Otto ist der erste Markgraf von 
Contremiglia, der es vorzog, sich vielmehr einen Markgrafen 
von Carretto zu nennen, und erscheint unter dieser neuen 
Benennung das erstemal in einer Urkunde vom 5. Oktober 
1179*). Umsonst hat sich der gelehrte Professor Gazzera, 
»in scharfsinniger und gründlicher Kenner des Alterthums, 
dessen Werken wir größten Theils diese Nachrichten entleh
nen, in seinen kritischen Nachforschungen der aleramischen 
Nachkommen zu entdecken bemüht, aus welcher Vorliebe 

Geschichte jener Zeit auch nur oberflächlich bekannt ist, und 
in die darin einschlägigen Urkunden gelesen hat. S o z. B . 
findet man darin eben einen Manfred, Markgrafen von 
Susa, bald «ls^wkreSi, bald Ua^okreSi, und bald 
/ re6i genannt. 

' ) vricokieri Lsdulss v»rretteo,e>> SS. 
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der Markgraf von Contremiglia Otto sich vielmehr «inen 
Markgrafen des weit unbedeutenderen und höchst gering
fügigen Carretto nannte. E s scheint jedoch aus den spä
tem Ereignissen hervorzugehen/daß die mächtigeren Mark
grafen von Saluzzo Ansprüche auf den Titel, vielleicht auch 
auf das Markgrafenthum von Cortemiglia selbst, machten, 
weßwegen vielleicht Otto aus Liebe zum Frieden die an
dere Benennung vorgewählt haben könnte. 

Welch immer aber davon die Ursache gewesen sein mag, 
so findet man von dort an und noch in Urkunden vom 
Jahr 1233 dieselbe Linie der Markgrafen von Savona im
mer unter der Benennung von Carretto, und auch Ottos 
spätere Nachfolger hielten treu an dieselbe. Ottos Sohn 
war Hugo; dieser hinterließ zwei Söhne, Otto II. und 
Manfreds. Von Manfredo, welcher die Linie der Mark
grafen von Carretto fortpflanzte, blieben drei Söhne, Otto 
III., Hugo II. und Albert. Alle diese drei Brüder erschei
nen in e'mem Dokument vom Jahr 1283*), von dessen 
Inhalt wir weiter unten sprechen werden. Otto III. hatte 
einen Sohn, Manfredino, den er im Jahr 1286 eman-
zipirte. Jedoch findet man Otto III. noch in Urkunden 
des Jahres 1313 lebend und im Besitze des Markgrafen
thums Cortemiglia. Manfredino entsagte dann im Jahr 
1322 nach seines Vaters Tod dem Markgrafenthum nebst 
allen seinem Landeszugehör, somit auch dem Marktflecken 
Carretto zu Gunsten des Markgrafen von Saluzzo; dessen 
Stamm von jeher auf die Markgrafschaft von Cortemiglia 
seine Ansprüche bald auf diesem, bald auf jenem, jedoch 
immer verdeckten Wege, geltend zu machen gesucht zu haben 
scheint. 

«orioacki Vol. II. SöS. 1VS. 
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Dieses mußte vorausgeschickt werden, um mit mehr 
Glaubwürdigkeit bestimmen zu können, ob unsere Münze 
dem Markgrafen Manfreds, oder seinem Enkel, dem Mark
grafen Manfredino zugehöre, und inner welchem Zeiträume 
diese Münze geprägt worden sei, und ich schmeichle mir 
dadurch meinen Zweck wenigstens bis zur kritischen Ge
wißheit zu erreichen. Wir haben nämlich oben gesehen, 
daß Otto 1̂  Markgraf von Carretto, Großvater des Mark
grafen Manfredo, im Jahre 1233 noch lebte; deßwegen 
konnte bis auf diesem Jahr die Münze aus seiner Münz
anstalt nur seinen Namen, und nicht schon jenen des 
Sohnes Manfredo, der in so lange der Vater lebte, noch 
nicht Lehensinhaber von Cortemiglia war, führen. I m 
Jahre 1283 erscheinen des Markgrafen Manfredo Söhne, 
die in einem Dokument gegenüber ihren Vasallen von Cor
temiglia im eigenen Namen einen landesherrlichen Akt 
ausüben. Somit muß angenommen werden, daß im Jahre 
1283 ihr Vater Manfredo bereits gestorben war. Otto IIÎ  
Vater des Manfredino, lebte noch im Jahre 1313. E s 
ist nicht im geringsten wahrscheinlich, daß Manfredino, ob-
schon aus der väterlichen Gewalt entlassen, noch zu des 
Vaters Lebzeiten seinen eigenen Namen auf den Münzen 
des noch dem Vater Angehörigen Markgrafenthums habe 
prägen lassen, oder prägen lassen dürfen. I m Jahre 1310 
war das kaiserliche Edikt Heinrichs VII. erschienen, wel
ches nebst andern auch die Münzen derer von Cortemiglia 
verpennte, und somit konnte um so weniger Manfredino, 
welcher erst nach dem Jahre 1313 zur Regierung und zum 
Befitze von Contremiglia gekommen sein konnte, Münzen 
mit seinem Namen prägen lassen. Ich bin daher zu glau
ben geneigt, daß unsere Münze nur dem Markgrafen Man
fredo, Ottos I. Sohn, zuzuschreiben, und daß sie also nach 
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dem Zahre 1233, in welchem der Markgraf Otto I. noch 
lebte, jedoch vor dem Zahre 1233, in welchem, nach dem 
landesherrlichen Akt der Söhne des Markgrafen Manfreds 
zu urrheilen, dieser schon gestorben war, und folglich, bei
läufig um die zweite Hälfte des XIII. Jahrhunderts ge
prägt worden sei. Vielleicht aber würde uns selbst das 
Jahr und Monat der Prägung dieser Münze bekannt wer
den, wenn wir eine Stelle der piacentinischen Chronik des 
Domherrn Bi f f i , welcher um das Jahr 1440 schrieb, ohne 
Einhohlung weiterer Belege, auf diese Münze anwenden 
dürften, wie sie uns auch darauf ganz bezüglich scheint; 
sie lautet folgendermaßen: „ I m Monat Dezember d. I . 
(nämlich 1255) liefen die Kaufleute (von Piacenza) bei 
dem Markgrafen von Carretto neue Münzen, welche sie 
Karetiner (Carrettini) nannten, prägen*)." I n diesem 
Falle würde also jeder, auch der entfernteste Zweifel wider 
die Annahme gehoben sein, daß diese Münze Manfredo I. 
zugehöre, da Manfredo II. oder Manfredino, wie wir sahen, 
in eine weit spätere Zeit gehört. Ich bin um so mehr die
ser Meinung, als es sich bei den Kaufleuten von Piacenza 
um eine Spekulazion handelte, also um eine in jeglicher 
Beziehung leichtere Münze als die gesetzlichen, wie eben die 
vorliegende ist, und weil der Name Carrettini, den man 
diesen Münzen gegeben, genugsam andeutet, daß sie'den 
Namen von Carretto, folglich des damaligen Markgrafen 
trugen, der Markgraf von Carretto aber in jenem Jahre 
eben Manfredo I. war. U m wie vieles zu gering diese 

*) LoSsm aiillo 1LSS Se mellse Secsmliris Klsrcatores kece-
ruot Ler! wonetam vovam axuck 5I-»rcIii<mes ös vsrretto 
quam gxpellkdmit Larrettioi. Sonett», Stona Si?ia-
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Münze Manfreds sei, darauf werden wir weiter unten zu
rückkommen. 

Von den zwei Exemplaren, die in Ossana gefunden 
wurden, hatte ich die Ehre, eines im k. k. Münz» und 
Antikenkabinet niederlegen zu dürfen, und das zweite de» 
findet sich in meiner Sammlung. 

D i e M ü n z e von J s r e a . 

Ganz gleich in der Zeichnung des Adlers und doppelten 
Kreuzes, und in der Form und Lage der Buchstaben, wie 
auch im Umfang und Gehalte mit der oben beschriebenen 
Münze von Carretto ist jene, welche in der anliegenden 
Tafel unter Nr . 4 abgebildet erscheint. Sie führet auf der 
Kreuzseite als Ererg den Namen V ? - 0 K - L ( Z - I 4 , und 
auf der Adlerseite INI>K; die letzten vier 
Buchstaben find unter sich dermaßen vermählt, daß die 
rechtsaufstehende Linie des M zugleich auch die Stelle des 
I , und die paralelle linke Linie desselben mit den ihr an
gehängten Zeichen des ? und R auch jene dieser zwei Let
tern vertritt, und daher der so gestellte Buchstabe das Wort 
I M L K ä . l ' O K ziemlich deutlich anzeigt. 

Der Name IxoreAia soll die Stadt Zvrea, in deren 
Münzanstalt dieser Grossus geprägt wurde, andeuten. Zvrea 
ist eine, besonders in der mittelalterlichen Geschichte I t a 
liens bekannte, im heutigen Königreiche Piemont gelegene 
Stadt. Wie sie damals zu dem Namen ?po»-eFia gekom
men sei, ist mir unbekannt. Z n früheren Zeiten erscheint 
sie, so viel ich weiß, unter diesem Namen nicht; im I X . 
Jahrhundert findet man sie als ein Markgrafenthum mit 
Namen F/,o?-ecka, dessen Grafen sofort in der italienischen 
Geschichte noch bis in das X I . Jahrhundert eine sehr be
deutende Rolle spielten, nie aber unter dem Namen von 
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VxoreZm; denn Lixxoregmm hatte im hohen Alterthume 
eigentlich nur die berühmte, dann im V . Jahrhundert von 
den Vandalen zerstörte afrikanische Diözes des heiligen 
Augustin geheissen. Die Erörterung und Beantwortung 
dieser Frage will ich aber füglicher den Geschichtsforschern 
jener Stadt überlassen, und hier, um denselben nicht vor
zugreifen, nur noch so vieles beisetzen, als uns nöthkg ist, 
um die Entstehungszeit der benannten Münze so nahe, als 
es da möglich ist, bestimmen zu können. 

Der Name des Kaisers Friedrich auf dieser Münze 
deutet dahin, daß auch ihre Stadt das Münzrecht in Folge 
einer Konzession desselben Kaisers — ich glaube Friedrichs 
I . dieses Namens — ausübte, denn auch sie erscheint als 
selbstständige Stadt unter den italienischen Städten, die 
im Friedensvertrage vom Jahre 1176 mit Friedrich I. der 
kaiserlichen Partei anhängend aufgeführt sind (jedoch auch 
hier unter dem Namen LvoreiZia und nicht Vporexia). 
Die Münze selbst aber zeigt genugsam, wie auch dieses 
Munizipium das erhaltene Münzprivilegium mißbrauchte, 
weßwegen dann auch die in ihrer Münzanstalt geprägten 
Geldsorten im angeführten Edikt des Kaisers Heinrich V I I . 
ausdrücklich verbothen wurden. Hierin liegt aber auch der 
Beweis, daß diese Münze vor dem Jahre I31V geprägt 
wurde. Ob sie aber dem X I I . oder dem vorhergegangenen 
Jahrhundert angehöre, ist eine andere Frage, die ich in 
Ermanglung chronologischer Anhaltspunkte nur annähernd 
durch das Aeußere der Münze zu beurtheilen vermag; je
dermann aber weiß, wie zuweilen auch dieses seinem Zeit
alter nicht anpaßt, ihm zurück ist, oder dasselbe übersprun
gen hat. Das Aeußere dieser Münze nun, ihre Zeichnung, 
ihre Lettern, ihr Tipus, gleicht ganz jenem der italienischen 
Münzen der zweiten Hälfte des X I I I . Jahrhunderts; be-
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sonders aber stimmt sie in jeglicher Beziehung mit dem 
in ihrer Gesellschaft gefundenen, oben beschriebenen Grossus 
von Carretto dermaßen überein, daß ich nach einer sorg
samen Vergleichung sogar zu vermuthen veranlaßt wurde, 
beide möchten aus der Hand eines und eben desselben 
Münzmeisters und Münzers hervorgegangen sein, was zu 
jener Zeit, in welcher des Geldes so wenig war, und noch 
mehr in Oberitalien, wo die Münzanstalten kleinerer Macht
haber und der Städte gewöhnlich an spekulirende Münz
meister (Mvlletsrü, sie kommen öfters als Pächter dieser 
Art auch in unseren südtirolischen Urkunden vor) in Pacht 
gegeben wurden, nichts seltenes war. Daß aber die vor
liegende Münze, wie oben gesagt wurde, nicht nach dem 
Jahr 1310, oder wenigstens gewiß nicht nach dem Zahr 
1313 geprägt worden sein könne, dieses ergibt sich ganz 
offenbar schon aus dem geschichtlichen Faktum, daß die 
Grafen von Savojen im Jahr 1313 souvräne Herren der 
Stadt wurden, und also nach dieser politischen Uebergangs-
epoche der städtischen Herrschaft auf jenes Geschlecht eine 
weitere Ausübung des Münzrechts von Seite der unter
würfigen Stadt wohl nicht mehr vermuthet werden kann. 

Auch diese Münze gehört in die Reihe der seltensten, 
denn es waren bis jetzt nur drei Exemplare davon, das 
eine in der kaiserlichen Münzsammlung von Mailand, das 
andere in der obgenannten des Königs Karl Albert, und 
die dritte in jener des Herrn Vernazza befindlich; nie aber 
ist eine von diesen, so viel ich erfahren konnte, im Druck 
veröffentlicht worden. Dieser tirolische Fund forderte nun 
zwei neue Exemplare in das Tageslicht, deren eines von 
mir in dem k. k. Münz- und Antikenkabinet von Wien 
niedergelegt, und das andere mit meiner Münzsammlung 
vereiniget wurde. 
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Auffallend ist die Aehnlichkeit der Tipen aller der er
wähnten in Ossana gefundenen fremden Münzen mit den 
tirolischen des Grafen Meinhards II. Ihre Adler habe» 
nicht nur dieselbe haraldische Form, denselben starkmarkir-
ten Alpenkopfschnitt und Schnabel, sondern auch ihre F lü
gel und Schweife dieselben naturwidrigen Ausbiegungen 
der Hauptfedern, und oben von den Rückenseiten aus jene 
Art Bindung, die man, zwar mehr ausgedrückt, jedoch noch 
sehr ähnlich im Adler des heutigen Wappen Tirols beibe
hielt. Ebenso haben auch die Kreuze auf der entgegenge
setzten Seite die nämliche Stellung, denselben Zuschnitt 
und die gleiche Einschaltung der Buchstaben. Nur in der 
Bedeutung unterscheiden sich diese, da sie nicht den Namen 
Meinhards und Tirols, sondern dafür jenen der Stadt oder 
der Herrschaft, welche die Münze prägen ließ, oder in deren 
Münzanstalt sie geprägt wurde, und ihren Namen oder je
nen des Kaisers, der ihr das Münzrecht verliehen hatte, 
führen. Nebstbei unterscheiden sie sich auch noch im Titel 
und Gewicht, da dieses in den italienischen etwas leichter 
und auch jener etwas geringer ist, wie wir in der Folge 
sehen werden. 

E s mag sich daher wohl auch der Mühe lohnen zu fra
gen: haben die Italiener vom tirolischen Meinhard, oder 
hat dieser von ihnen diese doppelten Kreuze, diesen haral
dischen Adler, und überhaupt die Form dieser damals noch 
ganz besondern Art von Grossus entlehnt; oder mit an
dern Worten, war Graf Meinhard, oder waren die italie
nischen Herrschaften und Städte hierin Nachahmer? Ich 
glaube, es falle nicht schwer, auch diese Frage mit voller 
Sicherheit zur Ehre Tirols zu beantworten, da ich den Be
weis hievon nicht nur im logischen Grunde finde, daß der 
schlechtere Titel und geringere Gehalt eine Art Münzver-
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fälschung, die Verfälschung ab» eine Nachahmung ist, und 
zur Nachahmung wohl nie eine ringe kreditlose Münze ge
wählt wird; jede Nachahmung ist daher in der Regel im
mer jünger, als das nachgeahmte Vorbild. Einen andern 
Grund meiner Behauptung glaube ich auch, wenn ich mich 
nicht gröblich irre, sehr bestimmt in jener merkwürdigen 
Stelle des angeführten Edikts Heinrich VI I . gefunden zu 
haben, wo es heißt: Ollaä a wo>Zo nullus — sodiat oeo 
riresamat «lare vee reeixere vee vortars Imperiales kso-
tos in Olivssio, in loore^a, in Inoixs et in ?on?ouo, 
in dlirtemilia, vee ul!»m Mai-cäea'aKUM Z^ra^'num, 
Rllssinam kactos in «iietis wonetis. — „Von nun an 
soll sich Niemand unterfangen, kaiserliche in den Münzan
stalten von Clivasio zc. gemachte Münzen, weder in diesen 
gemachte Markgrafen-Tyraliner (Markgraftn-Grossus von 
Tirol) :c. zu geben, zu empfangen oder bei sich zu führen." 

Daß die T y r a l i n e r sich auf Tirol beziehen, werden 
wir weiter unten sehen; daß aber unter dem Ausdrucke 
gemachter Münzen, über welche das Edikt den Stab 
bricht, nichts anders, als die Nachprägung oder Verfäl
schung verstanden werden könne, ergiebt sich zum Theil 
schon aus der Sache selbst, gehet aber auch noch aus jener 
Stelle desselben Ediktes hervor, worin der Umlauf der 
ächten und nicht in den oberwähnten Münzanstalten ge
prägten tirolischen, im Edikt mit dem Namen, unter wel
chem sie damals dort unter sich unterschieden wurden, be
zeichneten Grossus mit ihrer beigefügten Werthbestimmung 
ausdrücklich genehmiget wird. „lZailibet persona, sagt das 
Edikt, tevestnr et iZekest «isre vel reeivero öressa-
vum Awssiim ilevarüs oeto. ?^»-a/»mm «?e ^atts 
(«le tirslla in einer späteren Stelle des Dokuments) <!e-
osrüs sex. ^FAF/mvm xrossum </s «levarüs hmn-
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que et «!im!<Imm ete." E i n eben so schlagender Beweis 
der Verfälschung und folglich der Nachprägung liegt ferner 
in dem bereits berührten Umstände, daß sowohl die Adler-
Grossi von Carretto als jene von Jvrea beinahe um sechs 
Gran leichter, und noch dazu von etwas schlechter»» Silber 
als die tirolischen Meinhards H . sind. 

Was übrigens die im Edikte Heinrichs vorkommenden 
Namen??ra , D r a l l s , l ^ r a l l a und l^ rs l imim betrifft, 
denke ich, werde wohl gewiß jeder, der sich auch nur ein 
wenig in Urkunden jener finstern Zeit umgesehen hat, und 
diese Benennungen genau zusammen hält, sie alle für ei
ner und derselben Herkunft und Bedeutung, und fämmt-
lich als von der Ignoranz des Schreibers oder Verfassers 
schon gleich im Anfange korrupte, und in der Folge noch 
korruptere Benennungen T i r o l s erkennen. Alle oberita
lischen Urkunden jener Zeit strotzen von dergleichen Na
mensverwechslungen. Der Verfasser der vorliegenden war, 
wie mich dünkt, offenbar über den Namen, den er zu Pa
pier bringen sollte, mit sich selbst nicht einig; erkannte ver-
muthlich recht gut die unter dem allgemeinen Namen von 
t i r a l i n i s c h e n M a r k e r a n e n damals bekannten Münzen 
T e r i o l i n e n und A g u g l i n e n , aber hatte T i r o l wohl 
nie nennen gehört. E r mußte aber, und wollte die Namen 
dieser Münzen und ihre Herkunft nennen; wußte, wie ge
sagt, wie sie im Umlaufe, nämlich in der Volkssprache ge
nannt wurden; wollte, wie es die Ueblichkeit jener Zeit in 
einer öffentlichen Urkunde, und folglich um so mehr in ei
nem kaiserlichen Edikte forderte, diese Benennungen lati-
nisiren, wie er dieß auch mit den andern übrigen Namen, 
z. B . Aenn^imm, lornensem, Lressaonm u . s. w. ge
macht hat, und verfiel somit in immer größere neue Un
richtigkeiten, bis er doch am Ende die Verwirrung, in die 

Tir. Ztitschr. S. Bich». 
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er gerathen war, selbst einsah, und daher, nachdem er die 
vier Lettern l ^ r a seinem, vielleicht noch ungeschickter» 
Schreiber in die Feder diktirt hatte, vermuthlich mit dem 
Vorbehalte nachheriger Ergänzung dieses Namens, abbrach, 
in der Folge aber diese Ergänzung unterließ, und das 
nächstemal darauf es in ein l i r a l l a umwandelte. Dieß 
scheint wenigstens die schicklichste Deutung dieser unregel
mäßigen Benennungen, und ich bin hieven um so mehr 
überzeugt, als sich alle dieselben weder analog noch folge
richtig auf ein anderes Land, oder auf eine andere be
kannte Stadt oder Herrschaft jener Zeit, sondern einzig 
nur auf Tirol anwenden lassen*). Und so dürfte dann 
auch der Umstand wohl dabei zu erwägen sein, daß die 
Ansicht des uns bekannten tirolischen Grossus jener Zeit, 
so wie die demselben im Edikte beigelegten Werthsverhält
nisse zu den damaligen kaiserlichen mailändischen, im 
Edikte schlechtweg Imperiales genannt, ganz damit über
einstimmen. 

Was die Benennung Marenexsimm, im damaligen 
barbarischen Notarlatein M a r k g r ä f l i c h bedeutend, be
trifft, so erklärt sich glaubwürdig auch diese einem Grafen 
von Tirol , welches damals keine Gränzmarke war, nicht 
zustehende Betitlung ebenfalls als ein Fehler der U n 
wissenheit dadurch, daß damals die Lombarden in ihren 
Landen nichts als Markgrafen kannten, ihnen somit jeder 
Graf ein Markgraf war, und vielleicht auch eine andere 
Benennung als jene eines Marchio, seit der Regierung der 
Franken zur politischen Bezeichnung dieser Würde fehlte. 

") Unter andern verdient auch das Npsilon im ?^rs, Dralls 
und ^^rslwum einige Beachtung, da noch bis auf unsere 
Zeiten der Name Tirol mit einem Dvsilon geschrieben wurde. 
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Die Notare allein waren damals die Verfasser aller Edikte; 
italienische Notare, und Notare jener düstern Zeit wußten 
wohl wenig, und der unsere etwa gar nichts, von einem 
Grafen, dessen Herrschaft sich damals wohl auf der Nord
seite seiner Burg schon über das Binschgau und Oberinn
thal, hingegen aber auf der Seite gegen Italien nicht viel 
weiter als bis zum städtischen Burgfrieden von Meran 
ausdehnte. 

Das Edikt Heinrichs VII. unterscheidet in seinem, ich 
möchte sagen, Münztariff (denn es bewerthet, wie wir ge
sehen haben, alle Münzen, deren Umlauf es gestattet) sehr 
genau die zwei uns bekannten Ziroler-Grossus, den fei
neres Silber gehaltige» tirolischen krossus T^rslinus, den 
es auf üensrios sex bewerthet, von dem lZrossas ^ Z u -
Alivlis lle I ' / r a , den Adler-Grossus von Tirol , dessen 
Werth es «lenariis quinque et ^imitiio gleich schätzt. Ich 
glaube nämlich mich nicht zu irren, wenn ich unter der 
erster« Benennung den einzigen mir bekannten Grossus 
des Grafen Alberts von Tirol mit der Umschrift LvalkS 
l'IKVQ — und V L ZUMäNo*) (Abbildung Nr . 5.) 
und unter der letztern jenen des Grafen Meinhards II. 
mit den Umschriften M^MäRDVS und 1 I K 0 I . 
(Abbildung Nr. 6.) erkenne. ^ u Z I m ! wurden im Edikte 
die letzteren genannt, weil der Schreiber desselben sich über
haupt in allen andern Münzbenennungen, nur mit dem 
Zusatz einer lateinischen Endung, der gemeinsten volks
üblichen Benennungen befliß, das Volk aber schon damals, 
wie noch heute der südtirolische gemeine Mann, den Adler 
nicht ^yn i l a , sondern ^ A o l oder ^ Z o l a , und somit alle 

') Einige Exemplare meiner Sammlung haben an
dere Z»znä?s0. 

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



— 164 — 

die Silbermünzen mit dem Bilde dieses Thieres, unter wel
chem es sich den eigentlichen großen Königs-Adler vorstellte, 
nicht H^nilim, wie sie eigentlich hätten heißen sollen, und 
wie auch alle dergleichen Silber-Grossi in den meisten Ur
kunden spaterer Zeit genannt werden, sondern ^ u x l i u ! 
hieß *). Zwar führt auch der Grossus des Grafen Albrecht 
von Tirol den Adler; aber einen kleinen und nicht in der 
steifen heraldischen Form stehend, wie der meinhardische, 
sondern gleich einem gewöhnlichen in der ältesten Art der 
Stellung zum Fluge sich anschickenden Adler, und über
haupt nicht so, wie sich das Volk in Italien schon damals 
das kaiserliche Zeichen des Aarö vorstellte. Zu dem unter
scheidet sich der albertinische Grossus auch im übrigen des 
Gepräges sehr bedeutend von dem meinhardischen, und 
mußte daher auch eine verschiedene Benennung im öffent
lichen Verkehr erhalten. So erhielt er also damals in der 
Lombardei, wie uns nun dieses Edikt lehret, den Namen 
1'irolino, woraus der Pöbel in seiner Aussprache vielleicht 
wirklich ein l i r s l i v o , und somit der gelehrte Notar dieses-

Durch dieses Edikt erhält die Münze, die in Oberitalien den 
Namen ^yuilivi führte, über welche Lwocolioi Line«« Si 
Verona Ild. 8 xsx. S43, Veroi Alooets Si paSova xax. 
83.24, viooisi 2ecoa cli Verona, Verei «toria «lellaNaro!» 
6i ^ r sv iZ i , ?ow. 3. v»A. ISO, Aanettl manets e seoone 
S'ltalia, ?ol l l . 3 xax. 41 vvta 17 und 374 vvt» 34S 
u. a. m. — einer so verschieden von dem andern — ge« 
muchmaßt hatten, eine entscheidende Berichtigung. Hier ist 
indessen der Platz nicht, sich darüber näher auszulassen. 
Was den Namen ^Zula für HyMi» betrifft, so war dieses 
in Italien eine so allgemeine Ueblichkeit geworden, daß 
selbst der vom Tribunal der 0rusca als klassisch anerkannte 
Venn, äxu la für äquil-» schrieb. 
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mal lateinisch ein l^ra lmum machte, und in seiner ver
legenen Unbehilflichkeit zur bessern Erkenntniß der bezeich
neten Münze ein <Ie l 'M und 6s l ^ r s U a , anstatt üs 
l ^ r o ! dazuflickte. 

Auch vom Grafen Meinhard II. von Tirol kenne ich 
den einzigen oben beschriebenen Grossus. D a ich von die
sem wohl mehrere hundert Exemplare zu sehen bekam, so 
müßte mir, wenn es noch eine andere Art Grossus von 
diesem Grafen Tirols gegeben hätte, während meiner bei
nahe fünfzigjährigen Münzliebhaberei wenigstens einer der
selben aufgestoßen sein, daher ich zu vermuthen verleitet 
bin, daß der große Muraler! in Beziehung jenes Grossus 
vom Grafen Meinhard, den er in seiner XXVII. Disser-
tazivn mit den Inschriften II^V8?KIS — M . . . VVX 
— — darstellt, entweder schlecht berichtet, 
oder durch die zu sehr verwischten Lettern feines Exemplars 
irre geführt worden sei. 

Wohl besitze ich in meiner Sammlung halbe Silber-
Grossus desselben, deren die eine Seite von einem einzi
gen Kreuze bis zum Rande gesiertheilt die Umschrift M^I-
R ^ K V V L , und die andere, mit einem Kreuze im Mittel
feld, die Umschrift - j - - j - 7M0Ii führet (Abbil
dung Nr. 7.) ' ) . 

*) Außer den hier und in meinem vorjährigen Berichte ange
führten ist mir gar keine andere Münze der Grafen von 
Tirol jenes Stamme», als nur noch die nachfolgende von 
Meinhards II. jüngstem Sohn Heinrich, der mit dem Titel 
eines Königs von Böhmen im Jahr 1335 gestorben ist, 
bekannt. Sie ist die Zierde meiner mittelalterlichen Münz
sammlung, denn sie ist bisher die einzige dieses Fürsten. 
Da sie noch nie bekannt gemacht wurde, so habe ich sie in 
der anliegenden Tafel, so wie sie ist, abzeichnen lassen. 
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Nach dieser Berufung auf alle bekannten Münzen T i 
rols des X I I I . Jahrhunderts und obiger allseitiger Erwä
gung und Deutung der im Edikt Heinrichs darauf bezüg
lichen Stellen können wir mit desto größerer Zuversicht die 
VermuHung aufstellen, daß die im Edikte genannten ti
rolischen Münzen keine andern, als die wir dafiir bezeich
net haben, sein können. 

Ihre Nachahmung aber in mehreren herrschaftlichen und 
städtischen Münzanstalten Oberitaliens setzet einen früheren 
und bedeutend ausgedehnten Umlauf derselben dortselbst 
voraus; und daher wird der Leser sich fragen, wie dieß bei 
dem damaligen bekannten Mangel an einem etwas lebhaf
tem Verkehr zwischen der Grafschaft Tirol und Italien, 
besonders da dieses von jener durch das inzwischen liegende, 
damals weit beträchtlichere, und schon lange eine eigene 
Münze habende Fürstenthum Trient geschieden war, wäh
rend dort nicht einmal das tridentinische Geld (denn Hein
richs Edikt scheint es gar nicht zu kennen) kurfirte, mög
lich fein konnte, oder auf welche andere Weife diese dort 
zirkulirende tirolische Barschast dahin gekommen sei, und 
sich bis in die kozischen Alpen verbreitet haben könne? 

Der erste Gedanke, um sich diese Frage zu lösen, fällt 
auf die Römerzüge der deutschen Kaiser, an welche sich 
immer auch die tirolischen Edlen ritterlich anzuschließen 

<Nr. 8.) I m Mittelfeld ihrer Vorderseite steht ein großes 
0 , und rund herum liest man 5—VXHMZMIVV8. auf 
der Rückseite steht man den tirolischen Adler und die Um^ 
schrift -l- 'rmvQ. S i e ist von schlechtem Silber
gehalt, im Gewicht eines halben GrossuS. und am Rand 
sehr verdorben: jedoch aber aus den mehresten auf ihr noch 
wohlerhaltenen Buchstaben ist ihre Geltung unverkennbar. 
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pflegten. Aber die uns vorliegende Epoche biethet uns keine 
solche Gelegenheit dar, denn seit dem Tode Konrads I V . 
im Jahre 12S4 bis auf Heinrich VI I . im Jahre 131C 
zog kein deutscher Kaiser nach Italien; es gelüstete diesen 
nicht mehr nach dem Lande, welches, wie Rottek von Ru
dolph von Habsburg sagte: „der Hinziehenden so viele und 
der Heimkehrenden so wenige Fußtritte zeigte." Aber so 
dachte unsers Meinhards II. Stiefsohn Konradin, der letzte 
Hohenstaufe, leider nicht; er zog im Jahre 1266 dahin, 
und nichts, wie nur zu sehr bekannt ist, kehrte von ihm, 
seinem Habe und Gefolge, zurück. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach ist die tirolische Münze, wenigstens größtentheils, wenn 
auch nicht alle, durch diesen verhängnißvvllen Zug dahin 
gebracht worden, dort verblieben und in Umlauf gekommen. 
Zwar geleitete ihn Graf Meinhard, sein Stiefvater, nur 
bis Verona, und kehrte von dort mit Konradins Oheim, dem 
Herzog Ludwig von Baiern, der sich von ihm seine weni
gen Güter gegen Erlag einiger Gelder hatte verpfänden 
lassen, nach Tirol zurück. Aber demungeachtet erachte ich 
es für sehr wahrscheinlich, daß Konradin mit einem nur 
unbeträchtlichen Geldvorrathe sich an ein so großes Unter
nehmen nicht gewagt haben würde, wenn ihn nicht schon 
vorhinein seine Mutter Elisabeth, Tochter der Herzogs Otto 
von Baiern und Witwe Kaisers Konrad I V . , Meinhards II. 
reiche Gemahlin (denn sie brachte ihm zur Aussteuer Jmst, 
Passeier, Petersberg und anderes welfisches Gut zu), und 
dieser sein Stiefvater selbst nicht nur mit Reisigen, sondern 
auch mit Geldsummen, so nachdrücklich es ihnen möglich 
war, unterstützet hätten. E s ist kaum zu zweifeln, daß 
diese Summen vorzüglich aus tirolischem Gelde bestanden 
haben, und daß auch die tirolischen Vassallen seiner Mut-, 
ter und andern Edlen des Landes, welche Sonradin auch 
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über Verona hinaus begleiteten, tirolisches Geld, in so weit 
fit ein eigenes besaßen, bei sich führten. Auf eine andere 
Weise würde mir dieser Umlauf tirolischer Münzen in den 
lombardischen Landen jener Zeit eine unerklärbare Bege, 
benheit bleiben. 

E i n anderer Umstand, welcher mir in Beziehung auf 
diese damaligen Adler-Grossus oder ^qmlmeu unserer Beach
tung würdig erscheinet, ist der, daß früher, so viel mir da
von bekannt ist, in Italien für Adler dieser Form kein 
einheimisches Vorbild vorhanden war, und dort die bisher 
älteste uns bekannte Erwähnung der Münze, ^ouilinen 
genannt, jene ist, welche unter dem Zahre 1232 iin Statut 
der Stadt Brescia geschieht. Meinhard I. starb im Jahre 
1258. Von dort angefangen können sich also allerdings 
Meinhards II. Adler-Grossi herschreiben; nämlich acht Jahre, 
bevor Konradin nach Neapel zog, und vier und zwanzig 
Jahre, bevor in Ober-Italien von dieser Münzart zum er
stenmal eine Erwähnung gefunden wird; wodurch unsere 
Vermuthung, daß hauptsächlich Konradins Zug sie dahin 
gebracht, und damals ihr wahrer Umlauf begonnen habe, 
nicht nur nicht beirrt, sondern durch die aus den ober
wähnten besondern Umständen immer mehr sich bestärkende 
Wahrscheinlichkeit, die meinhardischen Adler-Grofsi eine 
die ersten Vorbilder aller der vielen italienischen dieser Art 
gewesen, nur noch mehr bekräftiget wird. Und wer kann 
bürgen, daß Meinhard zu dem Gelde, welches er für den 
Zug seines Stiefsohns hatte prägen lassen, nicht geflissent
lich das Zeichen des kaiserlichen Aars, das Abzeichen oder 
Symbol der höchsten Staatsgewalt in Italien, gewählt und 
angewandt habe, um Kcnradin auch in den Geldern, mit 
denen er dort auf seinen Anhang einwirken, ihn sich sichern 
und vermehren mußte, gewissermaßen als das Haupt sei-
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ner Partei ansehen zu machen, die, wenn auch damals 
durch die päbstliche Macht sehr beengt, doch noch die ein
zige war, welcher Konradin, nebst seinem kleinen getreuen 
Häuflein und seinem Schwert, die Behauptung und Ver
wirklichung seiner Ansprüche anvertrauen konnte. Irgend 
«ine Veranlassung dazu muß gewesen sein, daß Meinhard II. 
den angestammten Zipus seiner Münze so auffallend zu 
verändern beschloß, und ich wüßte keine nähere, als die an
gegebene aufzufinden. 

Nach diesen wenigen Andeutungen will ich den aufge
faßten Gegenstand nicht ferner durch neugieriges Hinüber-
schielen auf die möglichen Ereignisse und Absichten längst 
vergangener Zeiten verfolgen, und es gelehrtern Forschern 
überlassen, ob sie denselben einer weitern Mühe der Nach
forschung würdig halten. Ich habe ihn so weit zu ergrün
den versucht, (denn ich gebe es für nichts weiteres an, als 
für einen anspruchlosen Versuch) weil die Geschichte des 
alten tirolischen Münzwesens ein größtentheils noch unbe
arbeitetes Feld ist, und mich alles gewaltig und unwider
stehlich anzieht, was aus der Vorzeit dem lieben Vater
lande angehört. Mögen gleichfalls alle diejenigen, denen 
Kunde von derartigen Schätzen geworden, sich veranlaßt 
finden, durch öffentliche Bekanntmachung, wie diese, oder 
durch Privatmittheilungen an das löbliche Ferdinandeum 
oder an mich, das gemeinnützige Vorhaben zu fördern, die 
vaterländische Geschichte immer mehr aufzuhellen, und so 
auch auf diese Weise zum Ruhm und Wohl unseres Hei
mathlandes beizutragen! 
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