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Forschungsberich t 

Die Nürnberge r Fernkaufleut e Marku s und Matthäu s Landaue r 
und dere n Handelsbeziehunge n zum Osten (15 . Jahrhundert ) 

von 

J o a c h i m A h l b o r n 

De r Osthande l Nürnberg s hatt e verschieden e Stoßrichtungen , dere n Zentral -
punkt e vorwiegend Breslau , Pose n un d Kraka u waren . Mi t große r Zielstrebig -
keit mühte n sich die Fernkaufleut e um den Ausbau jene r günstigen Verbindun -
gen, wobei ihne n die Lage der Stad t innerhal b eine s wichtigen Verkehrskreuze s 

zugut e kam . Eine r der bedeutende n Straßenzüg e führt e nac h Prag . Von dieser 

Metropol e aus mußt e nahez u zwangsläufig in Richtun g Schlesien weiter vor-
gestoßen werden. 1 Da s Jah r 1365 war ein entscheidende r Markstei n intensive n 

Strebens , den weiten osteuropäische n Rau m zu durchdringen ; dan k der Erlaub -
nis des deutschfreundliche n polnische n König s Kasimi r III . konnt e Nürnber g 

nunmeh r im gesamte n Königreic h Pole n frei handeln ; außerde m war es den 

Nürnberger n gestattet , auf ihre n Kauffahrte n übe r Kraka u un d Lember g hinau s 

nac h Rußlan d zu reisen . Dami t dürft e von eine r rechtliche n Fundierun g des 

Nürnberge r Handel s in Pole n zu spreche n sein. 2 So habe n Nürnberge r Kauf-
leut e nich t unwesentlic h dazu beigetragen , den Weg in östlich e Gebiet e zu er-
schließen , die handelspolitisch e Lage trefflich erkennen d un d ausschöpfend , 

nämlic h westliche Industrieprodukt e vielfältiger Art abzusetze n un d östlich e 

Rohstoff e zu gewinnen . Absatzmöglichkeite n vermochte n sich aber erst dan n 

vorteilhaf t anzubieten , wenn die Bevölkerungszah l schwäche r besiedelte r Räu -
m e nich t unerheblic h zunahm . Tatsächlic h fand damal s eine friedlich e Invasio n 

von Zuwanderer n mi t gewöhnte n höhere n Lebensansprüche n statt ; diese wie-
deru m wirkte sich auf die Einheimische n aus, den n auch dere n Warenkonsu m 

paßt e sich nich t nu r dem der ne u Hinzugekommene n an , sonder n führt e auc h 

zu Bedarfsausweitungen . Dadurc h wurd e die Roll e Polen s verändert , das bisher 

wesentlic h Durchgangslan d des Handel s gewesen war. 3 

1) J . M ü l l e r : De r Umfan g der Hauptroute n des Nürnberge r Handelsge -
biete s im Mittelalter . In : Vierteljahrschrif t für Sozial -  un d Wirtschaftsge -
schicht e (zit. : VSWG) 6 (1908), S. 25; F . B r u n s un d H . W e c z e r k a : Hansisch e 

Handelsstraßen . Atlas, Textband , Registerband . Köln , Weima r 1962, 1967 u. 1968. 

2) G. H i r s c h m a n n : Nürnberg s Handelsprivilegien . In : Beiträg e zur Wirt-
schaftsgeschicht e Nürnbergs , Bd 1, Nürnber g 1967, Nr . 101, S. 32. 

3) H. A m m a n n : Wirtschaftsbeziehunge n zwischen Oberdeutschlan d un d 

Pole n im Mittelalter . In : VSWG 48 (1961), S. 433—443; F . L ü t g e : De r Hande l 

Nürnberg s nac h dem Oste n im 15./16 . Jh . In : Beiträge zur Wirtschaftsgeschicht e 

Nürnbergs , Bd 1, Nürnber g 1967, S. 318 ff.; H . A u b i n : Di e Wirtschaf t im 

Mittelalter . In : Geschicht e Schlesiens , Bd 1, Stuttgar t 1961, S. 401 ff.; K. L ü c k : 

Deutsch e Aufbaukräft e in de r Entwicklun g Polens . (Ostdeutsch e Forschungen , 

Bd 1.) Plaue n i. Vogtland 1934. S. 129 ff. Vgl. dazu auc h M. M a ù o w i s t : Uwag i 

o rol i kapitaùu kupieckieg o w Europi e Wschodnie j w późny m średniowieczu . 

[Bemerkunge n zur Roll e des Kaufmannskapital s in Osteurop a im Spätmittel -
alter. ] In : Przeglą d Historyczn y 56 (1965), S. 220—231; d e r s . : Th e Proble m of 
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Da s Einfallsto r Schlesien s nac h Pole n bildet e Breslau . Sein e geographisch e 

Lage erinner t lebhaf t an die Nürnbergs ; den n auch hie r trafe n sich große 

Straßen . Bereit s 1274 erhiel t die Stad t das wertvolle Privileg des Niederlage -
rechtes , dem das Stapelrech t folgte; rasch entstan d eine bedeutsam e Umschlag -
stätte , die berei t war, die Vermittlunge n zwischen Ost un d West zu übernehme n 

ode r zu erstreiten . Dabe i wurd e das einheimisch e Handwer k gefördert , schlesi-
sche Tuch e un d Leinwebereie n un d vor allem zu Edelpelze n verarbeitete s 

Rauchwer k wurde n exportiert , das durc h Zwischenhändle r aus Warscha u von 

Novgoro d bezogen wurde. 4 Di e schnell e un d günstige Aufwärtsentwicklun g 

wurd e zwar seit Beginn de r Hussitenunruhe n abgebremst , weil eine Waren -
blockad e übe r Böhme n verhäng t worde n war, gleichzeiti g war die Benützun g 

wichtiger Straße n unmöglic h geworden ; aber die Roll e Breslau s als Transitplat z 

erste n Range s blieb erhalten . Währen d dieser unruhige n Zeite n böhmische r 

Geschicht e war es gegeben, daß Breslau imme r stärke r die Aufgabe eine s 

Durchgangslande s zu übernehme n hatte , un d darau s ergaben sich auch gewisse 

Vorteile . Di e oberdeutsche n Fernhändle r ließen sich jedoch durc h die ihre n 

Hande l hemmende n politische n Wirren ebensoweni g beirre n wie durc h die Zah l 

un d Schwer e der Überfäll e innerhal b der Grenze n Schlesiens . Insbesonder e 

wurde n die Nürnberge r davon betroffen , wie aus den wertvollen Briefbücher n 

des Rate s zu erschließe n ist.5 Bereit s 1393 tauch t de r erste Nürnberge r Kauf-
man n in den Breslaue r Signaturbücher n auf, un d die Kett e ist in der Folgezei t 

nich t abgerissen. 6 U m die Mitt e des 15. Jhs . zeigt sich indessen das energisch e 

Bemühe n Polens , auf de r Lini e Posen—Kraka u ein e Handelsbarrier e zu er-
richten , die Breslau ernsthaft e Schwierigkeite n bereite t hat . 

Da s große Interess e Nürnberg s an Handelsbeziehunge n zu Kraka u ergibt 

sich allein aus der Bedeutun g dieser Stadt , die nich t nu r politische s Zentrum , 

sonder n auch eine r de r wichtigsten Handelsplätz e Polen s war, von dem Unter -

th e Inequalit y of Economi c Developmen t in Europ ę in th e Late r Middl e Ages. 
In : Economi c Histor y Review, 2. Ser . 19 (1966), S. 15—28. 

4) H . W e n d t : Schlesie n un d de r Orient . Breslau 1916; H . A u b i n : De r 

oberdeutsch e Wanderzu g im Spätmittelalte r nac h dem Nordosten . In : Joms -
bur g 2 (1938), S. 304—318; O. G ö n n e w e i n : Da s Stapel - un d Niederlagsrecht . 

(Quelle n un d Darstellunge n zur hansische n Geschichte , NF , Bd XI.) Weima r 

1939; A u b i n , Di e Wirtschaf t im Mittelalter , S. 401 ff. — Seh r alt ist de r 

Johannismark t zu Breslau , der 1337 durc h de n zu Mitfaste n (Vorfrühling ) er-
gänzt wurde . 1377 bewilligte Kar l IV. den 3. Jahrmarkt , den zu Elisabet h 

(19. Nov.) . 

5) Staatsarchi v Nürnberg , Brief büche r des Nürnberge r Rate s (zit. : St AN, BB), 

II , V, VII , VIII , XV, XVI, XVII , XIX; B. K r o n t h a 1 : Leonhar d Asenheimer , 

ein schlesische r Feldhauptmann . In : Zs. des Vereins für Geschicht e un d Alter-
tumskund e Schlesien s 28 (1894), S. 226—258. 

6) Ein e der wichtigsten Handelsquelle n de r Stad t Breslau sind die Signatur -
bücher , die Her r Dr . W. Strome r v. Reichenbac h auf Grun d der Kriegswirren 

(Zweite r Weltkrieg) für verlore n hielt . De m Vf. vorliegende r Arbeit ist jedoch 

inzwische n bekann t geworden , da ß ein erhebliche r Tei l noc h vorhande n ist, den 

zu bearbeite n sich durchau s lohnte . Ein e nunmeh r erfolgte Archivreise nac h 

Pole n durc h Dr . W. Strome r v. Reichenbac h ha t die Bestätigun g dieser Behaup -
tun g erbracht . 
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nehmunge n nac h Norde n un d Osten ihre n Ausgangspunk t nahmen . Bereit s 1306 

mit dem Niederlagerech t ausgestatte t un d darau f vorteilhaft e Privilegien er-
haltend , bildet e Kraka u eine n de r hervorragendste n Umschlageplätz e de r Ober -
deutschen , obwoh l hie r das Stapelrech t besonder s stren g gehandhab t worde n 

sein soll.7 Importier t wurde n Orientware n un d kostbar e Textilien , Leinwand , 

Barchen t aus Oberdeutschlan d un d Nürnberge r Metallwaren . Zu m Expor t ge-
langte n Wachs, Pelze , Häut e un d Blei aus dem nahe n Olkusz. 8 Nürnberge r 

Kaufleut e strömte n zu Beginn des 15. Jhs . in große r Zah l in diese fern e Metro -
pole. 9 

Ein weitere r Eckpfeile r für den Nürnberge r Osthande l ist Posen , ebenfall s 

ausgezeichne t durc h eine günstige Straßenlage , die deutsch e Fernkaufleut e an -
zuziehe n vermochte. 10 Königlich e Privilegien habe n Handwerker n un d Kauf-
leute n der Stad t erheblich e Vorteile gebracht , auch wenn erst 1394 das Stapel -
rech t verliehe n wurde , dessen Ausübun g hie r als mild e bezeichne t wurde. 1 1 

Di e dre i Posene r Jahrmärkte , zur Fastenzeit , an Johanni , de r übrigen s zeitlich 

seltsamerweis e mi t dem zu Breslau konkurrierte , un d Michaelis , gewährte n 

über ein e länger e Zei t wertvolle Handelsfreiheit. 12 Dies e Monat e waren treff-
lich geeignet , die Produkt e des Westen s gegen die des Osten s zu tausche n un d 

7) St. K u t r z e b a : Hande l Krakow a w wiekach średnic h na tle stosunkó w 

handlowyc h Polski . [De r Hande l Krakau s im Mittelalte r auf dem Hintergrun d 

der Handelsbeziehunge n Polens. ] In : Rozpraw y Wydz. Hist.-Filozof . Akad. 

Umiej. , Bd 44, Kraka u 1903, S. 1—196; E. v. S o k o ù o w s k i : Kraka u im 

14. Jahrhundert . Ein Beitra g zur Geschicht e des Magdeburge r Recht s in Polen . 

Phil . Diss. Marburg/Lah n 1910; R. F . K a i n d l : Nürnberg s Beziehunge n zu 

Galizien . In : Bayer. Staatszeitun g 3. Jg., Nr . 145, vom 25. Jun i 1915; W. K u h n 

un d D . F r e y : Art. Krakau . In : Handwörterbuc h des Grenz - un d Ausland -
deutschtums , Bd 3, Breslau 1938, S. 331—336; H . J a b ù o n o w s k i : Polen s 

Hauptstädte . In : Jb . für Geschicht e des deutsche n Ostens , Bd I , Tübinge n 1952, 

S. 293 ff.; J . M a ù e c k i : Hande l zewnętrzn y Krakow a w XVI wieku. [De r 

Außenhande l Krakau s im 16. Jh. ] In : Zeszyty Naukow e Wyższej Szkoùy Eko -
nom , w Krakowie , Prac e z Zakres u Hist . Gosp. , N r 11 (1960), S. 73—152. 

8) W. S t r o m e r v. R e i c h e n b a c h : Di e Nürnberge r Handelsgesellschaf t 

Gruber-Podmer^Strome r im 15. Jahrhundert . (Nürnberge r Forschungen , Einzel -
arbeite n zur Nürnberge r Geschichte , hrsg. vom Verein für Geschicht e de r Stad t 

Nürnberg , Bd 7.) Nürnber g 1963. S. 72. 

9) StAN , BB VI, fol. 26. Hie r werde n die engen Beziehunge n Nürnberg s zu 

Kraka u beleuchtet . 

10) G . S o m m e r f e l d t : Aus Nürnberg s Handelsbeziehunge n nac h Pose n 

un d Pole n im 15. Jh . In : Forschunge n zur Bayer. Geschichte , Bd XVI, München , 

Berlin 1908, S. 291 ff.; L. K o c z y : Hande l Poznani a do poùowy wieku XVI. [De r 

Hande l Posen s bis zur Mitt e des 16. Jahrhunderts. ] Pose n 1930; Adelheid 

S i m s c h : Di e Handelsbeziehunge n zwischen Nürnber g un d Pose n im euro -
päische n Wirtschaftsverkeh r des 15. un d 16. Jahrhunderts . (Osteuropastudie n der 

Hochschule n des Lande s Hessen , Reih e I , Gießene r Abhandlunge n zur Agrar-
un d Wirtschaftsforschun g des europäische n Ostens , Bd 50.) Wiesbaden 1970. 

11) J . Ù u k a s z e w i c z : Historisch-statistische s Bild der Stad t Posen . Pose n 

1878; E. W e i s e , in : Geschicht e de r Stad t Posen , Hrsg . G. R h o d e , Neuen -
dettelsa u 1953, S. 22 ff. 

12) K. S c h 1 e e s e : Di e Handelsbeziehunge n Oberdeutschlands , insbeson -
20 
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diesem so nüchtern anmutenden Schreiben nicht abzusprechen ist.17 Es handelt 
sich hier um einen geschlossenen Briefbund (etwa 50 Stück, 20 verschiedene 
Firmen betreffend)18, über den ein Nürnberger Ratsbuch Auskunft erteilt.19 

Ergänzt wird diese Nachricht durch eine weitere aus einem Briefbuch. Danach 
ist sogar der Name des Boten bekannt, nämlich Langheinz; derselbe erreichte 
allerdings die verschiedenen Postempfänger nicht mehr lebend, denn er ver-
starb in Bayreuth als Gefangener des Markgrafen Johann von Brandenburg. 
Aber nicht nur Schriftstücke interessierten den Markgrafen, sondern auch das 
Geld, das Langheinz mit sich führte. Am 20. März 1445 scheint der Markgraf 
das Gut, widerrechtlich angeeignet, den Nürnberger Kaufleuten Lienhart Reut-
heimer, Ulrich Peninger und Fritz Teufel, die mit den Landauern im Osten 
Handel trieben, zurückerstattet zu haben.20 

Der Landauer-Brief ist bislang unter zwei verschiedenen Nummern (2il und 22) 
gelaufen; er stellt jedoch in jeder Hinsicht eine Einheit dar.21 

Nicel "Wild, der eine Leiter der Auslandsstelle der Firma Landauer, hält sich in 
Breslau zu einem witterungsmäßig nicht gerade günstigen Jahrmarkttermin 
(November) auf, der gleichzeitig unmittelbaren Warenabsatz darstellt. Die An-
wesenheit eines Vertreters war also unerläßlich. Wilds Schreiben, zehn Tage 
nach Eröffnung des Jahrmarktes abgefaßt, beginnt, ähnlich wie die meisten 
dieser Geschäftsbriefe, mit der Bestätigung der eingelaufenen Post. Ein Schrift-
stück stammt von Ott, das andere von einem Boten der Gesellen. Daraus ist 
bereits ein lebhafter Brief- und Botenverkehr ersichtlich, der gerade während 
der „Messe" besonders rege gewesen sein wird, galt es doch, die sich ständig 

17) S t r o m e r v. R e i c h e n b a c h , S. 31. 
18) StAN, 7farb. Alph. Akten, Nr. 135. — Zum Briefbund vgl. A. K o r z e n -

d o r f e r : Ein Brief bund aus dem Jahre 1444. In: Archiv für Postgeschichte in 
Bayern 1929, Nr. 2, S. 99—103; E. K i ß k a l t : Ein Briefbund aus dem Jahre 
1444. Berlin 1930; M. S c h o l z - B a b i s c h : Oberdeutscher Handel mit dem 
deutschen und polnischen Osten nach Geschäftsbriefen von 1444. In : Zs. des 
Vereins für Geschichte Schlesiens 64 (1930), S. 56—74. Der wertvolle Geschäfts-
brief vom 29. November 1444 aus Breslau ist zum ersten Male in seiner Gesamt-
heit veröffentlicht bei A h 1 b o r n , Beilagen, S. 169 ff. — Folgende Firmen 
werden im Brief bund erwähnt: Arzt-Köpf (Teufel?); Diesbach-Watt; Gruber-
Podmer-Stromer; S. Halbwachs; Krell; Landauer; Meichsner; H. Neumann; U. 
Peninger; M. Pregler; L. Reutheimer-Rudolf; Stoß v. Ravensburg; H. und J. 
Toppler; Venediger (Taufkind?); A. Zeringer-H. Preutigam. 

19) StAN, Ratsbuch 1 b. 
20) StAN, BB XVII, fol. 247. 
21) A h 1 b o r n , S. 133, Anm. 305. — Daß der Landauer-Brief eine Einheit 

darstellt, beweist auch der Schriftduktus. Dieser ist klein gehalten, aber die 
Buchstaben sind mit kräftigen, kurzen Schäften versehen, so daß eine voll aus-
geschriebene Hand zu erkennen ist. Tilgungen sind mehrfach festzustellen, an 
Kürzungen hat der Verfasser nicht gespart, es ergibt sich demnach ein Gesamt-
eindruck, der keine große Sorgfalt verrät; es dürfte sich um ein Schriftstück 
handeln, dem die Eile hastigen geschäftlichen Treibens den Stempel aufge-
prägt hat. 

20* 
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verändernd e Marktlag e möglichs t eilig weiterzumelden. 22 Wild bestätig t diese 

Tatsach e mi t eine m Hinwei s auf eine n Brief, dessen Inhal t ihm nahelegt , sich 

beim Wachskau f etwas zurückzuhalten . Di e Nürnberge r Zentral e war also übe r 

die jeweiligen Marktverhältniss e dan k eine s gut arbeitende n Nachrichten -
wesens unterrichtet . 

Wild kauft e etwa 80 Mar k weiße Farb e zu je 2 Schillinge n 2 Grosche n je 

Mark , ausdrücklic h darau f Wert legend , daß billiger nicht s zu erhalte n war; 

es dürft e ihm am unerläßliche n Geschic k des Handeln s u m den Prei s nich t ge-
fehlt haben. 2 3 Ulric h Michel , Kaufman n aus St. Gallen , ersteh t denselbe n Ex-
portartikel , un d zwar 150 Mark , demgegenübe r auch nich t vorteilhafte r als Wild, 

der seine Konkurren z genau beobachtet. . 

Ein e Sorge laste t auf diesem Geschäft ; den n der Fakto r weiß nicht , wie er 

die Ware abtransportiere n soll: E r will versuchen , jedem der Geselle n ein wenig 

mitzugebe n — ein e kluge Vorsichtsmaßnahme . De r Weg führt e auf de r „Hohe n 

Straße " übe r Görlitz. 24 Di e Gefährlichkei t de r Reise unterstreich t eine Nach -
richt , die der Diene r des Peninger , Kaufmann s aus Nürnberg , von Frankfur t 

a. d. O. mitgebrach t hat . Es ist kein e gute mere, die Hein z Dietric h zu verkün -
den hat ; de r Markgra f von Brandenbur g gedenk e nämlich , Jör g von Waiden -
fels, de r kriegerisch e Unternehmunge n gegen die Nürnberge r vorhatte , zu hel -
fen, außerde m erhielte n die Geselle n kein Gelei t in den Städten , Hein z selbst 

hab e mi t Geselle n darau f warte n müssen. 25 Herman n Preytinger un d ein wei-
tere r Bote würde n noc h Genauere s berichten. 26 Wild ist gemäß solche r Kund -
schaft seiten s andere r Kaufleut e eingehen d übe r die Transportlag e informiert. 27 

So ha t die Waldenfelse r Fehd e (ehe r wäre an eine n weiträumige n Kleinkrie g 

zu denken ) ihr e Schatte n auch auf die Landauersche n Ostverbindunge n gewor-
fen. Diese s oberfränkisch e Adelsgeschlech t hatt e Nürnber g wiederhol t Schwie -
rigkeiten gemacht . Di e damal s zur Ohnmach t verurteilt e Reichsgewalt , die 

Spannunge n zwischen Fürste n un d Städte n un d nich t zuletz t der krasse Unter -

22) vgl. H . S e s s l e r : Da s Botenwese n der Reichsstad t Nürnberg . Diss. Er -
langen 1947; H . K r ü g e r : De s Nürnberger s Meister s Erhar d Etzlau b ältest e 

Straßenkart e von Deutschland . In : Jb . für fränkisch e Landesforschun g 18 (1958), 

S. 1—286 un d 379—407. Vgl. auch die in Anm . 18 genannte n Arbeiten . 

23) Bei den Farbe n „weiß " handel t es sich wohl um Bleiweiß, das in den 

Bleibergwerken von Trzebini a un d Sùawków gewonne n wurde . 

24) Di e „Hoh e Straße " verläuft : Breslau—Liegnitz—Haynau—Bunzlau—Lau -
ban—Görlitz . Vgl. B r u n s un d W e c z e r k a , Atlas, Textband , S. 540—548. Di e 

Rout e durc h Böhme n sollte wohl wegen der politische n Unsicherhei t daselbst 

vermiede n werden . 

25) Hein z Dietric h ist eine r de r Nürnberge r Vertreter , de r im Jahr e 1444 in 

Frankfur t a. d. O. mi t dem Gegne r Jör g v. Waldenfel s verhandelt . S t r o m e r 

v. R e i c h e n b a c h , S. 27, 29, 61, 74. 

26) Herman n Preytinger ist woh l ein Schreibfehle r Nice l Wilds; den n es 

dürft e sich hie r u m den Nürnberge r Fernkaufman n H . Preutiga m handeln , de r 

eine n intensive n Osthande l trie b (StAN , 7farb. Alph., Akten , Nr . 135). 
27) vgl. H. C. P e y e r : Leinwandgewerb e un d Fernhande l de r Stad t St . Gal -

len von den Anfängen bis 1520. 2 Bde. (St . Galle r wirtschaftsgeschichtlich e For -
schungen , Bd 16/1 , 2.) St. Galle n 1959. Urk . Nr . 268. 



Geschäftsbrief Nicel Wilds an Markus und Matthäus Landauer d. Ä. zu Nürnberg, S. 5 Breslau, 1444, November 29 
Staatsarchiv Nürnberg, Akten des 7 farb. Alph., Nr. 135 
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schied verarmende n Adels un d imme r reiche r werdende n Bürgertum s gaben 

auch den Waldenfelser n Veranlassung , sich durc h Überfäll e zu sanieren. 28 

Zwar scheine n die Waldenfeise r die Landaue r nich t direk t behelligt zu haben ; 

aber dere n fränkische r Vette r Jör g weitet e den Kamp f sicherlic h nich t unger n 

ganz erheblic h aus, zuma l er nac h Wilds Angaben der Unterstützun g des 

Landesherr n sicher war. Jör g verban d mi t Friedric h II . von Brandenbur g das 

Amt eine s Kammermeisters , er war Landvog t de r Lausit z un d eine r de r größ-
ten Grundbesitze r de r Mark . Sein e Feindschaf t war allen Nürnberge r Kauf -
leute n gefährlich , da er sie vielerort s schädige n konnte. 2 9 Wenn sich hierau s 

auch allgemein mannigfach e Beschwerniss e ergaben , ein Überfal l auf die Lan -
daue r ha t nich t stattgefunden . Dagege n ist dere n Schwager Peringersdor f er har t 

mitgenomme n worden , als er sich eine m Nürnberge r Kaufmannszu g durc h die 

Mar k angeschlosse n hatte . Wild ha t also mi t Geschic k un d Glüc k diese Hinder -
nisse umgangen . 

I m weitere n Briefverlauf erwähn t Wild eine n de r wichtigsten Exportartikel , 

Wachs aus Lemberg. 30 Di e Nürnberge r besaße n damal s ein e Art Wachsmonopol , 

inde m das aus dem Osten nac h Nürnber g transportiert e Wachs von hie r in den 

gesamte n oberdeutsche n Rau m verkauft wurde. 3 1 Dies e Ware war außerordent -
lich begehrt , weil sie profane n un d sakralen Verwendungszwecke n diente ; dahe r 

ist auf diesem Gebie t ein starke r Konkurrenzkamp f zu beobachten . Wild weist 

auf 100 Stüc k schöne s lembergische s Wachs auf dem Mark t hin , das noc h unver -
kauft ist.32 Han s Engelhart , ein Gesell e der Reutheimer-Rudolf-Gesellschaft , 

verkauft 36 Stüc k zu 2 Gulde n 1 Grosche n auf Zeit. 33 Wild ha t die Qualitä t 

dieser Sort e geprüft un d nich t für gut befunden ; trotzde m ha t die ein e Grupp e 

28) Chronike n de r fränkische n Städte . Bd 2, Leipzig 1864. De r Zu g nac h Lich -
tenburg : S. 57—94. Diese Quell e berichte t übe r das kriegerisch e Vorgehen Nürn -
bergs gegen die Brüde r Frit z un d Han s v. Waldenfels . Als Geschädigte r fühlt e 

sich auch ein Vette r de r beiden , nämlic h Jör g v. Waldenfels , der nu n seinerseit s 

im Norde n Deutschland s eine n Rachefeldzu g gegen die Nürnberge r begann . 

29) F . P r i e b a t s c h : Politisch e Korresponden z des Kurfürste n Albrech t 

Achilles. Bd 1, Leipzig 1894. S. 121. 

30) Lember g spielte im Transitverkeh r eine Rolle . Gleichzeiti g war es Aus-
fuhrplat z für Wachs un d Fell e (bes. Zobel) . Hie r befande n sich auch die uner -
läßliche n Wachsschmelzereien . Vgl. L. C h a r e w i c z o w a : Hande l średniowiecz -
nego Lwowa. [De r Hande l des mittelalterliche n Lemberg. ] (Studj a na d historj ą 

kultur y w Polsce , Bd I.) Lember g 1925; J . W. N i e m a n n : De r Hande l de r 

Stad t Lember g im Mittelalter . In : Di e Burg, Viertel]ahresschrif t des Institut s 

für deutsch e Ostarbeit , Krakau , 2. Jg., H. 4, Okt . 1941, S. 69—92; S t r o m e r 

v. R e i c h e n b a c h , S. 75. 

31) R. E n d r e s : Di e Nürnberger-Nördlinge r Wirtschaftsbeziehunge n im Mit -
telalte r bis zur Schlach t von Nördlingen . Neustadt/Aisc h 1963. 

32) Wachs wurd e in Stücken , Scheibe n un d Steine n gehandelt , dere n Gewich t 

geschwank t habe n mag. I m allgemeine n wird ein Stüc k etwa 3—4 Zentne r ge-
wogen haben . Di e häufigste Gewichtsar t war de r Stein , der zu Breslau 24 Pfun d 

wog. Vgl. K. O. M ü l l e r : Welthandelsgebräuche . (Deutsch e Handelsakte n des 

Mittelalter s un d de r Neuzeit , Bd V.) Stuttgar t 1934. 

33) Di e gewöhnlich e Art des Kaufe s un d Verkaufes ist die auf Zei t un d Borg. 

Di e Firm a Landaue r schein t die Barzahlun g in de n Vordergrun d gestellt zu 

haben , um vielleicht dadurc h auch Rabat t ode r Skont o zu erhalten . 
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1 fardel (Bündel) Augsburger Barchent zu 44 Groschen und 24 Pfund marcko 
zu lVa Mark 4 Groschen. Bei dem letzten Posten ergeben sich ebenfalls Liefe-
rungsschwierigkeiten. Ott wird erneut angeschrieben, und falls auch er die 
Ware nicht am Lager habe, solle er sie von den Gesellen zum Teil leihen und 
absenden. Ein besserer Kundendienst ist schwerlich anzutreffen; Wild wußte, 
was er einem solchen Käufer schuldig war. Eine wichtige Nachricht zur Ge-
schichte der damaligen Handelsgebräuche geht noch aus Wilds Korrespondenz 
hervor: die Kosten des Fuhrlohnes gehen zu Lasten der Landauer-Gesellschaft, 
den Zoll hat der Käufer zu zahlen. Ob hier ferner gewisse Transportschwierig-
keiten auf Grund unterschiedlicher Warenversandplätze vorliegen, ist zwar 
nicht zu erschließen, aber möglich. 

Der eifrige Kundendienst Wilds dem Krakauer Ambrosius gegenüber ist um 
so verständlicher, als dieser auch noch großes Interesse an 100 Steinen Pfeffer 
bekundet. Der Landauer-Vertreter verlangt 4V2 Gulden (wohl pro Stein), der 
Käufer gedenkt aber weniger zu zahlen. Hier bleibt nun Wild unnachgiebig, 
wobei zu erwähnen ist, daß sein Preis über dem anderer Händler liegt; mög-
licherweise war er bereits beim Einkauf den Landauern so teuer gekommen.41 

Wild war sogar bereit, die Ware nach Krakau zu versenden, aber der Kauf, 
einen Wert von etwa 450 Gulden darstellend, zerschlägt sich trotzdem; denn 
beide Partner wurden nicht handelseinig. Wie die meisten östlichen Käufer 
gehörte auch Ambrosius zu denen, die nicht gegen Bargeld ihre Geschäfte 
tätigten. Deshalb mußten Zahlungstermine eingeräumt werden, zu denen Wild 
oder Ott im Sinne hatten, nach Krakau zu reisen. Der Schuldner Ambrosius 
hatte es also nicht nötig, etwa an einem anderen Ort außerhalb Krakaus seine 
Raten zu zahlen. Mit der Bemerkung, er hoffe, bei diesem Geschäft nicht übel 
gethon zu haben, ist wohl bewiesen, daß sich Wild seiner großen Verantwortung 
durchaus bewußt ist. Er macht jedoch das Ganze etwas schmackhaft, indem er 
erwähnt, Ambrosius sei bereit, auch die schwer verkaufbare Wolle abzunehmen. 

Von einer seltenen Bargeldüberweisung — das Risiko war im fremden Lande 
besonders groß — berichtet Wild anschließend. Ott sendet aus Posen 200 Gulden 
ung. an die Adresse Wilds ab. Hieraus ist zu entnehmen, daß Posen wohl der 
Sitz der Ostniederlassung gewesen ist; denn dort befand sich auch die Kassen-
verwaltung. Die Geldübersendung ist notwendig geworden, weil Wild in Breslau 
kein Bargeld mehr besitzt, um „Pfennigwerte" zu kaufen. Nach dem Geld-
empfang erwähnt Wild erneut den Kauf weißer Farbe. Nochmals nennt Wild 
einen Posten weißer Wolle, die ihm gesandt worden ist, mit der er aber nicht 
viel anzufangen weiß, da sie ungewöhnlich viel keren (Verunreinigungen) ent-
hält; trotzdem hofft er, auch sie noch abzusetzen. Dagegen hat er mit einem 
Barchentverkauf kein Glück. 

Einen Brief der Nürnberger Zentrale erwähnt Wild wegen gewünschtem irch, 
das jedoch nicht zu erhalten ist. Der Faktor muß auch hier große Warenkennt-
nis besessen haben; denn es sind auf dem Markt 50 Ballen weißgegerbtes Leder 
gewesen, das aber mehr unczeig (untauglich) denn gut war. Wild hätte zwar die 
Ware gekauft, allerdings wollte er sich nur die gute Qualität aussuchen; darauf 
gingen die Verkäufer verständlicherweise nicht ein, so daß Wild seine Be-

41) vgl. P e y e r , Urk. Nr. 268 vom 30. Nov. 1444 zu Breslau. 
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mühungen aufgab. An seiner Stelle kaufte Martin Griesinger alles auf, das 
„zeitig" (= tauglich) war, zu 7 Schilling Groschen.42 

Teilte Wild an anderer Stelle bereits den Verkauf von Marksafran mit, so 
erwähnt er jetzt nach Anfrage aus Nürnberg die andere Sorte duskon safran.*3 

Der Faktor verkauft den Toskana-Safran zu Krakau für ZlJz Gulden ung., er 
liegt also nicht unbeträchtlich unter dem Preis, den Albrecht Scheuert zum 
gleichen Termin in Breslau mit 4 Gulden 2 bzw. 5 Schilling angibt.44 Wild weist 
darauf hin, daß das Preisgefüge bei dieser Ware ins Wanken kommen werde, 
wenn die Ungarn erscheinen. Der Safran Oberungarns war ein nicht zu unter-
schätzender Konkurrent auf dem Breslauer Markt. Je nach seinen Ernteerträgen 
hat er die Zulieferung aus anderen Anbaugebieten beeinflußt.45 Um dieser 
Konkurrenz zuvorzukommen, rät Wild zum Verkauf, da ein Gewinn danach 
nicht mehr zu erzielen sei. Aber auch hier spiegelt seine Bemerkung: do pruft 
selber das pest mit, die Tendenz wider, in schwierigen Lagen auch an die Mit-
verantwortung der Firmenleitung zu appellieren. Wilds marktgerechtes Ver-
halten steht außer jedem Zweifel. 

Auch um Blei geht es im Brief des Landauer-Vertreters; für 3 Gulden ein-
schließlich der Frachtkosten bis Nürnberg — diesen Preis wollte die Nürnberger 
Zentrale höchstens zahlen — hat Wild nichts erhalten; 1 Zentner kostet am Ort 
2 Gulden ung. in bar, billiger kann er es nicht hinausbringen. Er ist aber auch 
über die Preise in Krakau informiert; denn er weiß, daß dort der Zentner 
40 oder 42 Groschen kostet. 

Einen anderen Exportartikel spricht die Nürnberger Zentrale mit der Be-
schaffung von weißen Hasenfellen an, von denen 100 Stück 1 Gulden rhein. 
kosten. Wild, zwar zumeist recht branchenkundig, scheint allein die Feinheiten 
des Kürschnergewerbes nicht so beherrscht zu haben; er weiß sich jedoch zu 
helfen und holt den Rat von Fachleuten ein, an denen es gerade in Breslau 
nicht gefehlt haben wird. Diese weisen darauf hin, daß andere gute Hasenfelle 
am Ort 2 Mark Groschen kosten.46 

Wild geht dann auf ein Ersuchen seiner Nürnberger Herren ein, Hans Reichel 
12 Gulden ung. abzuverlangen. Der wiederum weist den Faktor an Martin 
Prüxer (Teilhaber einer Gesellschaft mit Paul Venediger) zu Nürnberg, bei dem 
mehr als die obige Summe hinterlegt sei. Es wird nicht klargestellt, um welchen 

42) Martin Griesinger gehört vielleicht zu den aus Konstanz stammenden 
Kaufleuten, die für die Große Ravensburger Handelsgesellschaft arbeiteten. 

43) duskon safran = eine Sorte, die wohl in der Toskana angebaut worden 
ist. 

44) StAN, 7farb. Alph., Akten, Nr. 135: Hier findet sich auch der Geschäfts-
brief von A. Scheuert vom 29. Nov. 1444 aus Breslau. 

45) H. A m m a n n : Die Diesbach-Watt-Gesellschaft. Ein Beitrag zur Han-
delsgeschichte des 15. Jahrhunderts. In: Mittn. zur Vaterländischen Geschichte, 
hrsg. vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen, 37, H. 1, St. Gallen 1928, 
S. 85; O. R. H a l a g a : Kaufleute und Handelsgüter der Hanse im Karpaten-
gebiet. In: Hansische Geschichtsblätter 85 (1967), S. 81—82. 

46) Ob diese Hasenfelle zu Kleidungsstücken verarbeitet wurden, ist nicht 
sicher. Es wäre vielleicht auch anzunehmen, daß solche Felle, wie heutzutage 
die der Katzen, gewissen Heilzwecken gedient haben könnten. 
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Posten es sich hier handelt.47 Dagegen kann bei Wilds Erwähnung von 70 Mark 
Groschen ein gestundeter Kaufpreis (Schulden) angenommen werden, die er 
anderen Schuldnern gewährt hat, außer dem Ambrosius aus Krakau. Er erhofft 
pünktliche Rückzahlung, zumal er sich an keinen „bösen" Schuldner erinnert. 
Daraus geht hervor, daß Wild über Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit 
seiner Geschäftspartner gut informiert war, so daß ihm Verluste erspart blie-
ben, die besonders im Ausland leichter zu erleiden waren. Wie beträchtlich die 
dem Ambrosius gestundeten Gelder waren, ergibt die Nennung eines Betrages 
von 300 Gulden ung.; hinzu kommen noch jene Waren im Werte von 183 Gul-
den, die Ott dem Käufer bis zum Veitstag (Juni 15) und schon vorher bis 
Stanislaus (Mai 8) schicken soll. 

Die wichtigsten geschäftlichen Belange, aus dem Brief des Nürnberger Kon-
tors hervorgehend, sind an Ott in Posen weitergeleitet worden, der also dort 
während des Breslauer Jahrmarktes auszuharren hatte, jederzeit einsatzbereit. 
Die gegenseitige briefliche Unterrichtung war zu diesem Zeitpunkt um so not-
wendiger, als Wild in der ersten Dezemberwoche auszureiten gedachte. Es ist 
nicht ausgeschlossen, daß er sich auf die Reise nach Nürnberg machen wollte, 
um dort Bericht und Bilanz nach solch wichtigen Geschäftsabschlüssen vorzu-
legen und neu zu planen. Fast hat es den Anschein, als wolle er deshalb sein 
Schreiben beenden, als er plötzlich eines weiteren Handelspartners, des Nikolaus 
Scholz aus Breslau, gedenkt. Scholz hat bei Wild 7 Schock Groschen Schulden, 
die getilgt werden, indem der Breslauer 1 Zimer Zobel um 22 Schock Groschen 
gibt. Scholz hat nun einen Geldbetrag zu seinen Gunsten stehen, den Wild 
jedoch mit barer Münze nicht ausgleichen möchte. Vielmehr gibt der Faktor 
verschiedene Waren, so 4 Stück sinabaffen und 3 große daffata. Übrigens sollten 
die 40 Stück Zobelfelle einem Gesellen mitgegeben werden. Die Genauigkeit 
Wilds findet darin ihren Niederschlag, daß er den Posten zählt und das Fehlen 
von 2 Fellen entdeckt. Ob der kleine Trick nun absichtlich oder unabsichtlich 
vorgenommen wurde, der Zobelfellverkäufer macht kein großes Aufsehen und 
liefert Wilds Reklamation gemäß sofort nach.48 

Eine weitere Schuld hat Wild nicht angemahnt, lediglich erwartete er zu 
Posen das Erscheinen eines gewissen Matthäus Frankfurter (Schuldner?), der 
jedoch ausblieb. Wild beläßt es bei dieser sachlichen Feststellung ohne eine 
Spur von Verärgerung, kannte er doch wohl aus eigener Erfahrung die un-
sichere Verkehrslage, die pünktliches Eintreffen oft unmöglich machte. 

Erneut geht Wild auf einen wertvollen Pelzkauf ein. Er bemüht sich sehr, 
Hermelinfelle zu erstehen; aber um 2Va Groschen ist nichts zu bekommen, denn 
die Verkäufer bezahlen bereits beim Einkauf einen solchen Preis. „Schönwerk" 

47) Nach freundlicher Auskunft von Herrn Dr. W. Stromer v. Reichenbach ist 
Hans Reichel vermutlich mit Wenzil Reichel verwandt, als deutscher Kaufmann 
1457 (Juli) in Breslau nachweisbar (vgl. A m m a n n , Die Diesbach-Watt-Gesell-
schaft, Reg., S. 192). 

48) Nikolaus Scholz, der Breslauer Pelzlieferant der Landauer, muß zu den 
dortigen angesehenen Kaufleuten gehört haben; denn 1447 läßt er sich als 
Schöffe feststellen (S t o b b e : Mitteilungen aus Breslauer Signaturbüchern, 
S. 192, Nr. CC L a. In: Zs. des Vereins für Geschichte und Altertumskunde 
Schlesiens 10 [1870], S. 194, Nr. CCL. a. 1447. p. 88). 
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(Eichhörnchenfelle ) wird um 24 Schoc k gehandelt . Viel ist derzeiti g nich t auf 

dem Markt , so daß sich Wild entschließt , nicht s meh r zu kaufen ode r zu bor -
gen, ausgenomme n jene weiße Farbe , von der er noc h 10 ode r 12 Mar k zu 

kaufen gedenkt . Ein Wachsangebo t läß t ihn nochmal s nich t ruhen , wobei er 

Seiz Peninge r un d Ulric h Miche l genau beobachtet , die 9 große Stück e erworbe n 

haben . E r ha t sich sogar bei de r Konkurren z nac h dem Prei s erkundigt , der , 

bei 4Va Schillinge n liegend , ihm zu teue r erscheint , obwoh l 2 Grosche n abzu-
ziehe n sind, wohl als Rabat t ode r Skont o zu betrachten . 

Endlic h ist es Wilds Beharrlichkei t doch noc h gelungen , die Wolle eine m 

Interessente n u m lVs Mar k 3 Grosche n zu verkaufen . Nu r 11 Stüc k blau e Lein -
wand un d 20 Unze n Gol d sind übriggeblieben . Diese Mitteilun g atme t förmlic h 

die Erleichterung , zeigt aber auch Genugtuung , selbst die letzte n Geschäft e 

gut abgewickelt zu haben . Hein z Peninge r ha t er 15 Stüc k weiße Farb e an -
vertraut . 

Hiermi t dürft e Wild eine n Briefabschlu ß beabsichtig t haben . De r Fakto r fügt 

jedoch seinem Hauptschreibe n ein neue s Blat t bei, aus dem inhaltlic h zunächs t 

hervorgeht , daß Anfang Dezembe r ein allgemeine r Aufbruch geplan t sei; den n 

Wild gedenk t mi t zehn Geselle n auszureiten . Di e „Messe " dürft e also geende t 

haben , un d die Geschäftsabschlüss e waren getätigt ; ob Wild nu n sich zunächs t 

nac h Pose n begeben will, um mi t Ot t gemeinsam e Bilanz zu ziehe n un d eine 

neu e Warenbestellist e aufzustellen , ode r ob er sich unverzüglic h auf die Reise 

nac h Nürnber g zu mache n gedenkt , wird nich t bekannt . Gewisse Schwierig-
keite n scheine n sich in letzte r Minut e hinsichtlic h der Absendun g des Pelz -
werkes ergeben zu haben , so daß deshal b sogar eine Verschiebun g des Abreise-
termin s nich t ausgeschlossen ist.49 Schließlic h gelingt es Wild, auch hie r eine n 

Ausweg zu finden ; er teil t mit , daß ein Thoma s Hertzog , Diene r des Frit z Wag-
ner , 5 Stüc k weiße Farb e übernehme , Hein z Peninge r weitere 15 Stück , un d den 

Rest werde er ebenfall s abzuschicke n versuchen. 50 

De r sich anschließend e Schlußberich t Wilds enthäl t nochmal s eine wichtige 

Nachricht ; es wird ein Kleyse von Pose n genannt , der dem Fakto r 100 Gulde n 

ung. geliehen habe . Es dürft e also zeitweilig den Landauer-Vertreter n an Bar -
geld gefehlt haben , so daß ein Gläubige r (zumeis t Clyza, Cliza , Clysa geschrie -
ben) aushalf , de r eine r bedeutende n patrizische n Kaufmannsfamili e in Pose n 

angehörte . Ein Johanne s Clyza läß t sich ab 29. Septembe r 1434 laufen d in Ur -
kunde n feststellen ; er übt nich t nu r da s Amt eine s Schöffen , sonder n auch da s 

des Ratsherr n aus. 51 Wilds Geschäfts - bzw. Freundschaftsbeziehunge n reiche n 

also in höchst e Kreise hinein ; vielleicht ist Kleyse kein gebürtige r Pole , sonder n 

49) Imme r wieder klingt aus dem Geschäftsbrie f N. Wilds die Schwierigkei t 

bzw. die Sorge, die Waren „gut " hinauszubringen . Di e Gefahre n de r Walden -
feiser Fehd e waren dem Fakto r der Landaue r wohl bekannt ; er versucht e jeg-
lichen Schade n von seiner Gesellschaf t fernzuhalten , inde m er die Waren viel-
fältig verteilte . 

50) Di e Peninge r sind Nürnberge r Fernkaufleute . Erwähn t werden hie r Jörg , 

Seiz un d Ulrich , dagegen fehlt Heinz . De r Nam e Hertzo g tauch t in Nürnberge r 

Archivalien nich t selten auf. 

51) Akta radziecki e poznański e (Acta Consulari a Posnaniensia) . Hrsg . von 

K. K a c z m a r c z y k . Tomu s I, Pose n 1925. Dor t trit t ein Johanne s Cliza häufig 
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stammt aus deutschen Landen, aber vielfältige Verbindungen haben ihn dann 
im polnischen Räume völlig heimisch werden lassen, und es ist nicht ausge-
schlossen, daß der Gläubiger Kleyse der Posener war, der in Analogie seines 
eigenen Schicksals Nicel Wild den Weg geebnet hat, der dann zum Erwerb des 
Posener Bürgerrechtes geführt und dort ebenfalls ein völliges fruchtbares 
Aufgehen ergeben hat. Übrigens ist die Geldleihe Kleyses kurzfristig; denn 
Ott soll innerhalb von 14 Tagen bis drei Wochen den Betrag zurückerstatten. 
Wozu hat Wild nun dieses Geld verwandt? Er kaufte 2 Stück Wachs, 60 Steine 
wiegend, von guter Qualität und roter Farbe, den Stein für 1 Mark 3 Groschen. 
Die Sorge um einen reibungslosen Transport wird durch die Nachricht über-
schattet, daß es gefährlich sei, durch die Mark zu reisen. Und wiederum erfolgt 
eine rasche Weitergabe dieser bedrohlichen Meldung an Ott in Posen, größte 
Vorsicht bei Absendung der Waren walten zu lassen; denn Markgraf Friedrich 
sei nicht wohlgesonnen. Wilds Beobachtungen betreffen abschließend Jakob 
Toppler, den Nürnberger, der zu Breslau 12 Stück lembergisches Wachs um 
2 Gulden ung. gekauft hat, in zwei Raten zahlend.52 Eine wahre Hausse hat 
nach Wilds Angaben auf dem Wachsmarkt eingesetzt; denn 100 Stück sind an 
einem Tag verkauft worden, so daß nur noch 21 Stück vorhanden sind, deren 
Preis hochgehalten wird. Wild hat als gründlicher Kenner der Preisbewegung 
bei einem solchen großen Wachsangebot wohl erkannt, daß es jetzt günstig ist 
zu kaufen; aber er hat weiter kein Wachs erstanden, weil die Firmeninhaber 
ablehnten. Auch hier zeigt sich wieder das Bemühen Wilds, einen Teil der Ver-
antwortung den Leitern der Nürnberger Zentrale aufzubürden. 

Eine Besonderheit des Briefinhaltes soll an dieser Stelle nicht übergangen 
werden; denn sie stellt wie die Geschichte des gesamten Briefbundes ein ge-
wisses Kuriosum dar. Der Name des Markgrafen Friedrich von Brandenburg 
ist deutlich zu lesen. Es ist jedoch eine Tilgung vorgenommen worden; ob es 
Wild nach Beendigung seines Schreibens für geraten hielt, eine Streichung vor-
zunehmen, fürchtend, bei einem möglichen Briefverlust könnte seine Meinung 
über das ungünstige Verhalten des Fürsten den Nürnberger Kaufleuten gegen-
über nachteilig sein, ist ebensowenig beweisbar wie die Annahme, daß die Til-
gung nach Erbrechen sämtlicher Schriftstücke durch den Markgrafen durch-
geführt wurde.53 Die Abschiedsworte domit vii gute Nacht bringen den Abschluß 
einer handelsgeschichtlichen Quelle, deren Wert um so größer ist, als die Lan-
dauer-Gesellschaft äußerst wenig Schriftliches hinterlassen hat. So drängt sich 
noch einmal eine kurze Gesamtschau auf. 

Der einzigartige Landauer-Geschäftsbrief vom 29. November 1444 aus Breslau 
ist an die Gebrüder Matthäus (d. Ä.) und Markus Landauer zu Nürnberg direkt 
gerichtet.54 Absender und Schreiber ist Nicel Wild, der mit seinen umfang-

als Schöffe und Ratsherr von Posen auf, so in Nr. 16, 47, 86, 100, 130, 178, 243, 
294, 330, 383. 

52) Jakob Toppler ist ebenfalls in einem Schreiben des Briefbundes vertreten. 
Er berichtet am 29. Nov. 1444 aus Breslau an seinen Vetter Jobst ausschließlich 
über das dortige Wachsgeschäft. Weitere Angehörige derselben Familie sind 
Vertreter anderer Nürnberger Firmen im Osten. 

53) S t r o m e r v. R e i c h e n b a c h , S. 31. 
54) K o r z e n d o r f e r , S. 99—103. Im Gegensatz zu manchen anderen Brie-
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reichen Zeilen einen trefflichen Einblick in eine Gesellschaft bietet, die, dem 
Zuge der Zeit folgend, sich zu einem Familienunternehmen ausgeweitet hat. 
Es werden vom Schreiber auch andere im Osten sitzende Firmen erwähnt, die 
trotz mannigfacher Konkurrenz doch schließlich in einem Boot saßen, von einer 
teilweise fremden Welt umschlossen. 

Nachdem bereits sieben Jahre früher der Bruder Matthäus als Fernhändler 
aufgetreten war, gehörte nun auch Markus zu dem Stande, der den Namen 
Nürnbergs weit nach Osten getragen hat. Der Brief gibt Auskunft über den 
Aufbau des Fernhandels, den erforderlichen Nachrichtendienst einer sich stets 
verändernden Marktlage, Transportverhältnisse, Preise, Warenangebot und 
Nachfrage, Konkurrenz, Personal und sogar über Käufer im Osten. Schließlich 
können noch gewisse Rückschlüsse auf Boten- und Briefverkehr im allgemeinen 
gezogen werden; auch die damaligen politischen Gefahrenmomente (Jörg von 
Waidenfels) werden nicht außer acht gelassen. 

Besonderes Interesse erfordert die Person des Briefschreibers Nicel Wild, 
wohl aus einer Nürnberger Familie stammend, in der der Kaufmannsberuf zu 
finden ist. Er erscheint als Generalvertreter der Firma Landauer, und es ist 
nicht ausgeschlossen, daß er mit einer Art von Prokura ausgestattet war, somit 
eine große Verantwortung tragend. Er hatte die keinesfalls leichte Aufgabe, an 
den drei östlichen Handelsschwerpunkten Breslau, Posen und Krakau geschäft-
lich zu arbeiten. Schon in zeitlicher und räumlicher Hinsicht erscheint es fast 
unmöglich, daß Wild allein diese Aufgaben zu bewältigen vermochte. So taucht 
denn auch ein gewisser Ott auf, der eine wichtige Rolle bei den Unternehmun-
gen spielt. Sein Standort dürfte Posen gewesen sein, so daß anzunehmen ist, 
daß dieser Handelsknotenpunkt auch die Hauptzweigstelle der Gesellschaft 
beherbergt hat. 

Der Erfolg der Landauer-Gesellschaft im Osten wäre ohne Organisations-
talent, Wagemut, Zielstrebigkeit und etwas Glück kaum möglich gewesen, wie 
der Brief von 1444 deutlich ausweist. Weder die Waldenfelser noch die Schaff-
gotsch55 noch jener Herzog Bolko von Oberglogau56, die schlimmsten Feinde 
der gen Osten ziehenden Nürnberger Warenzüge, haben der Firma im 
gefährlichen Jahre 1444 Schaden zugefügt. Die positive Handelsbilanz lag aber 
nicht zuletzt darin, daß die Gebrüder Landauer eine glückliche Hand in der 
Wahl ihrer Auslandsvertretung bewiesen haben. Nicel Wild und Ott haben es 
jederzeit verstanden, ihre Kundschaft zu umhegen und gleichzeitig ein buntes 
Warensortiment so geschickt anzubieten, daß erhebliche Kaufabschlüsse zu-
stande kamen. Nicht unwahrscheinlich ist, daß beide zumindest bescheidene 
polnische Sprachkenntnisse besaßen, auf Grund deren sich leichtere Verhand-
lungsmöglichkeiten boten. Ohne Zweifel gehörten Wild wie Ott zu den tüchtigen 
Einkäufern, die jede Firma außerordentlich schätzt; außerdem haben sie große 

fen ist bei dem, der an die Gebrüder Landauer gerichtet ist, der Empfangsort 
ausdrücklich angegeben. 

55) Die Schaffgotsch gehörten zur Kundschaft Nürnberger Bürger, bezahlten 
jedoch ihre Schulden trotz mehrfacher Mahnungen nicht. Daraus entstand 1442 
sogar offene Feindschaft (StAN, BB XV, fol. 347). Vgl. A h 1 b o r n , S. 141—142, 
Anm. 350. 

56) A h l b o r n , S. 142, Anm. 351. 
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Sachkenntni s der verschiedene n Warengattunge n bewiesen. 57 Massengüte r ha t 

die Gesellschaf t wohl weniger im Osten vertriebe n als Luxusgüter , dami t den 

steigende n Ansprüche n de r Verbrauche r Rechnun g tragend ; Qualitä t war wich-
tiger als Quantität . Verwunderlic h ist, daß wichtige Nürnberge r Exportartikel , 

die mannigfache n Metal l waren , nirgend s angebote n werden ; vielleicht war de r 

Mark t gesättigt un d nich t aufnahmefähi g ode r versprac h zu geringe Gewinne . 

Da s Risiko, für gewisse Waren keine n Abnehme r zu finden , wird die Gesell -
schaft infolge geschickte r Leitun g ihre r Vertrete r im Osten wohl meisten s ver-
miede n haben . 

Auch nac h dem Jahr e 1444 tauche n noc h bisweilen sporadisch e Nachrichte n 

übe r den wertvollen Osthande l de r Landauer-Gesellschaf t auf, so vor allem 

1446. Stanislau s Crebi s un d Johan n Tarne r sind zu Kraka u Schuldne r des 

Nice l Wild, de r eine n Betra g von 179 Gulde n zu erhalte n hat. 5 8 Es ist anzu -
nehmen , daß eine Reise des zweiten Vertreters , Ott , am 4. Novembe r nac h 

Kraka u im Zusammenhan g mi t jene r Schuldentilgun g steht . Da s Protokol l der 

Krakaue r Schöffen gibt an , daß Stenze l Crebi s dem Ot t von Norenberg un d 

dessen Gesellschaf t je ein Dritte l seine r Schulde n am 8. Mai , 29. Septembe r un d 

zu Fastnach t entrichte n soll. Bei Verzug dar f de r Gläubige r die Zwangsvoll-
streckun g durchführe n un d die bereit s gezahlte n Rate n als verfallen betrach -
ten. 59 Da s Ostgeschäf t verlief also nich t imme r reibungslos , un d wenn kein e 

gütlich e Einigun g zu erzielen war, schreckte n auch die Vertrete r der Landaue r 

bei allem Wohlwollen ihre n Kunde n gegenübe r nich t davor zurück , die Gericht e 

zu bemühen . 

Da ß Ot t allein die Regelun g der Angelegenhei t durchführt , sagt zwar noc h 

nicht s übe r das Ausscheide n Nice l Wilds aus der Firma , aber vielleicht war für 

Wild bereit s das Jah r 1444 alarmierend ; damal s mußt e sich de r Nürnberge r Ra t 

energisch übe r die Beschneidun g seine r Handelsprivilegie n in Pose n beschweren , 

un d 1447 ergaben sich die gleichen Schwierigkeite n in Krakau. 6 0 Von dieser 

politische n Lage aus, zu der noc h wirtschaftlich e Gesichtspunkt e traten , ist ein 

Ausscheide n Wilds aus de r Firm a Landaue r nich t auszuschließen , zuma l er 

durc h sein berufliche s Wirken eine m Kundenkrei s bekann t war, der den eine n 

ode r andere n verlockte , zu Wild überzuwechseln . Sicherlic h wird Wild auch 

nich t verborgen geblieben sein, wie besonder s Pose n seit der zweiten Hälft e des 

15. Jhs . seinen Hande l verstärkt e un d unabhängige r gestaltete , eine Maßnahme , 

die sich auf den polnische n Gesamthande l übertrug. 6 1 Nac h polnische n Quelle n 

weilten Wild wie ander e Nürnberge r Firmenvertrete r zunächs t nu r vorüber -
gehen d in Posen ; als sie die Möglichkei t entdeckten , dor t Reichtu m zu erwerben , 

beganne n sie sich allmählic h anzusiedeln ; das geschah etwa um das Jah r 1450.62 

57) P e y e r , Urk . Nr . 263. 58) K u t r z e b a , S. 89. 59) ebenda . 

60) StAN , BB XVIII , fol. 322. 

61) Da s Jah r 1455 läßt die Spannunge n der beide n Handelsmetropole n Nürn -
berg un d Kraka u deutlic h werden . Nürnber g stellt Kraka u eine n Beschwerde -
brief folgende n Inhalt s zu. Unte r Hinwei s auf die frühere n Privilegien seiten s 

der polnische n König e wird jetzt de r Hande l erheblic h gestört . Es werden nich t 

nu r Straßengelde r den Nürnberger n abverlangt , sonder n der gesamt e Handel , 

selbst drauße n auf dem Lande , ist untersag t worde n (StAN , BB XXV, fol. 105). 
62) P . G  r o t h : Hande l Poznani a z Zachode m w wiekach średnich . [De r Han -
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1452 nimm t Wild (es erschein t bereit s die Schreibweis e Mikoùay Wilda) eine 

erheblich e Geldüberweisun g (in For m von Wechseln ) in Verbindun g mi t Kunza 

Koldemunt (Kun z Guldenmund ) an die römisch e Kuri e vor. 63 Nu r zwei Jahr e 

darauf , am 4. Oktobe r 1454, war sein Bemühe n u m ein städtische s Amt erfolg-
reich ; er wurd e zum Schöffen gewählt , woh l längst das Posene r Bürgerrech t 

besitzen d un d der Landauer-Gesellschaf t nich t meh r angehörend. 64 I n den 

nächste n Jahre n ist Wilds Einflu ß imme r deutliche r nachweisbar . Am 30. Ma i 

1457 übernimm t er eine wichtige Schiedsrichterrolle ; er versuch t mi t Krakaue r 

Bürgern , den Strei t zwischen der Parte i des Waltko Kezinge r un d der des 

Rüdige r Noremberger , Kaspa r Wirt un d Pete r von Wat t zu schlichten. 65 Schließ -
lich wurd e der 22. Septembe r 1459 ein Ehrenta g Wilds, den n er wurd e zum 

Ratsherr n gewählt. 66 Am 22. Septembe r 1461 tauch t dan n Wild sogar nebe n 

Georgiu s Bock als Bürgermeiste r auf.67 Beruflich ist Wild dem Großhande l tre u 

geblieben , der vorwiegend mi t Tuchen , aber auch andere n Waren getriebe n 

wurde . Wilds politisch e Stellun g un d seine Erfolge als Kaufman n lassen es nich t 

verwunderlic h erscheinen , wenn noc h u m 1490 selbst bedeutend e Nürnberge r 

Kaufleut e zu seinen Schuldner n gehören. 68 Aber dan n mu ß ein geschäftliche r 

Abstieg erfolgt sein, vor dem kein Kaufman n jemal s sicher ist. Di e Gericht e zu 

Nürnber g un d Pose n wurde n lange Zei t bemüht , bis 1495 zugunste n de r Kläger , 

der Nürnberge r Fernhändlerfamili e Hornung , entschiede n wurde. 6
» 

Dami t entzieh t sich Nice l Wild dem Gesichtskreis ; erstaunlic h ist sein Auf-
stieg vom Fakto r zum ratsfähige n Kaufman n fern de r Heimat . Ständisc h ha t er 

seinen einstigen Arbeitgeber überflügelt , de m es wie seinen Nachkomme n nich t 

gelungen ist, in die patrizisch e Schich t aufzusteigen . 

In welchem Umfang e der Landauersch e Osthande l sich weiterhi n gestalte t 

hat , ist infolge Quellenmangel s nu r schwer zu erschließen . U m die Jahrhundert -
mitt e erließ Kaise r Friedric h III . ein e bemerkenswert e Anordnung , die vielleicht 

den Nürnberge r Kaufmannszüge n gen Osten eine gewisse Erleichterun g brin -
gen sollte; er befah l nämlic h de n schlesische n Herzögen , die so oft durc h ihr e 

Überfäll e eine s de r Hinderniss e dargestell t hatten , bei eine r Strafe von 100 

Mar k Goldes , die Nürnberge r Handelsverbindunge n nich t zu schädigen. 70 Inzwi -
schen war jedoch ein e weit größer e Gefah r dadurc h aufgezogen , daß sich der 

polnisch e Gesamthande l einma l zu stärke n begann , zum andere n eine Selbstän -
digkeit anstrebte , die nich t zuletz t Nürnberg s Bedeutun g einzuenge n versuchte . 

Trot z dieser erkennbare n Entwicklun g scheine n die Landaue r den Osthande l 

zunächs t weiter gepflegt zu haben ; den n im Jahr e 1453 tauch t jene r Ot t „von 

Posen " im dortige n Räum e wieder auf. Schuldne r ist ein Jerz y Paczko , der 

del Posen s mi t dem Westen im Mittelalter. ] In : Kronik a miast a Poznani a V 

(1927), S. 340—366, bes. S. 357—361. 

63) Akta radziecki e poznańskie , Nr . 518. 64) ebenda , Nr . 608. 

65) A m m a n n , Di e Diesbach-Watt-Gesellschaft , Urk . Nr . 191. 

66) Akta radziecki e poznańskie , Nr . 833. 67) ebenda , Nr . 914. 

68) A m m a n n , Di e Diesbach-Watt-Gesellschaft , Urk . Nr . 222 un d 223. 

69) Sebald Hornun g tauch t in eine m Brief vom 30. Nov . 1444 aus Breslau auf. 

Bei seinem Osthande l wurd e Hornun g 1452 in der Näh e von Lauba n gefangen-
genomme n (StAN , BB XXI, fol. 249). 

70) StAN , 7farb. Alph., Urk. , Nr . 2119. 
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innerhal b dreie r Jahr e zu bezahle n hat . Ot t wird hie r ausdrücklic h mi t swa 

societate, mercatoribus de Noremberga in Verbindun g gebracht. 71 Ott , seit Jah -
ren mi t den dortige n Verhältnisse n vertraut , dürft e nac h dem mögliche n Aus-
scheide n Nice l Wilds ein würdiger Alleinvertrete r gewesen sein, de r sich viel-
leich t sogar noc h um eine Intensivierun g des Osthandel s bemüh t hat ; eine n 

solche n Eindruc k vermittel t eine Nachrich t vom 10. August 1453, nac h der eine 

besonder e Käuferschicht , nämlic h ausschließlic h am Stadtregimen t beteiligte 

Persönlichkeite n von Posen , zu Ot t in Geschäftsverbindun g tritt . Diese r Krei s 

legt großen Wert auf Qualität , den n kein Geringere r als der 1454 zu Kraka u 

gekrönt e Köni g Kasimi r ist der Empfänge r de r von Ot t gelieferten Ware . 

Letzter e konnt e allerding s nich t ba r bezahl t werden , dahe r verpflichte t sich die 

Stadt , dem Otthe, emptor de Noremberga, 7 Mar k un d 16 Grosche n für Abgaben 

der städtische n Waage bis zur endgültige n Rückzahlun g zu erlassen . Ot t ist also 

zumindes t indirek t zum königliche n Hoflieferante n aufgestiegen , un d seine Ge -
schäfte werden sich preislich danac h gerichte t haben. 7 2 Di e wichtige Identitäts -
aufhellun g Ott s (von Posen ) geht auf Grun d des „Handlungsbuches " seines 

Schwiegervaters , des Ulric h Stare k aus Nürnberg , hervor ; hie r wird Ot t Sul-
meiste r als Händle r nac h Pose n erwähnt , er gehör t somi t auch verwandtschaft -
lich zum engere n Landauerkrei s un d ist sogar lau t Testamen t des Marku s 

Landaue r von 1468 Teilhabe r der gemeinsame n Gesellschaft . 1459 un d 1460 weilt 
Ot t Sulmeiste r nochmal s in Posen , dan n schweigen die Quelle n über weitere 

Ostreisen. 73 

I n welchem Umfang e de r Osthande l nac h dem 1468 erfolgten Tod e Marku s 

Landauer s als „Regierer " der Gesellschaf t noc h blühte , ist nich t zu erschließen . 

Ohn e Zweifel habe n die Polen , die einst klagten , kein e eigenen bedeutende n 

Kaufleut e hervorgebrach t zu haben , seit de r Mitt e des 15. Jhs . zielbewußte r un d 

tatkräftige r ihr e Handelsmöglichkeite n genutzt. 74 De r auftretend e handelspoli -
tisch e Kamp f richtet e sich vor allem gegen Schlesie n un d dessen Metropol e 

Breslau . Nich t zuletz t lockt e das aufblühend e Leipzig mi t seinen Messen , die 

wegen des kürzere n Weges von Großpole n aus begehrenswer t wurden . So wird 

ein Rückgan g auch des Landauersche n Osthandel s unvermeidlic h gewesen sein. 

71) Freundlich e Mitteilun g der Archivleitun g zu Posen . 

72) Diese Nachrich t verdank e ich dem Herr n Archivdirekto r von Posen . 

73) St AN, Salbuc h 285 d, fol. 71; Stadtarchi v Nürnberg , Testamen t des Marku s 

Landaue r vom 31. Jan . 1468. 

74) L ü c k , S. 129 ff. 

S u m m a r y 

The Nürnberg Merchants Markus and Matthäus Landauer  and 
Their Trade Connections with the East in the 15th Century 

Durin g th e late Middl e Ages, merchant s in Nürnber g sought to penetrat e 
commerciall y int o easter n Centra l Europę ; in th e first half of th e 15th Century , 
valuable connection s of thi s kind can be demonstrated . Amon g thes e Nürnber g 
merchant s was th e Landaue r family, of middle-clas s rathe r tha n patricia n 
status , who ha d chose n mainl y Pozna n as th e cente r of thei r activities ; from 
there , thei r agent s Nice l Wild an d Ot t Sulmeiste r visited th e citie s of Breslau 
an d Kraków . Fo r researc h on th e Easter n trad e of th e Landauers , an extan t 
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business lette r writte n in Breslau on 29 Novembe r 1444 is of uniqu e importance ; 
it was hand-writte n by Nice l Wild, an d gives an excellen t insight int o th e 
tradin g company : Ther e is informatio n on th e Organizatio n of long-distanc e 
trading , on th e news Service necessar y to keep up with a constantl y changin g 
marke t Situation , on transpor t conditions , on prices , on th e supply of, an d 
deman d for, goods, on competition , on personnel ; even th e nam e of a busines s 
partne r in th e East is mentioned . Conclusion s can also be drawn as to th e 
family's messenge r an d mai l Service in generaù, an d ther e is even mentio n 
of possible politica l danger s to trade . Th e Landaue r compan y offered a variety 
of goods, e. g. variou s textiles , saffron, an d pepper . Fro m th e East the y exporte d 
mainl y wax, skins an d fürs, an d lead . Th e compan y pu t greate r emphasi s on 
qualit y tha n on quantity . Th e efficient Nice l Wild left th e company , acquire d 
Citize n statu s in Poznan , continue d to engage in trading , an d finally becam e a 
Pozna n patrician . After his departure , th e secon d representativ e of th e com -
pany , Ot t Sulmeister , who as a relative of th e Landaue r brother s was also 
a partne r in th e business, was active in th e East unti l aroun d 1459 as an 
importe r an d exporter . Beginnin g in th e middl e of th e 15th Century , Polish 
trad e becam e stronger , bein g conducte d in a mor e energeti c an d purposefu l 
manner . This , in additio n to th e increasin g attractivenes s of th e fairs at Leipzig, 
apparentl y led th e Landauer s to retir e from trad e in th e East . I n th e meantime , 
a ne w commercia l possibility ha d opene d up for them : th e minin g produc e 
in which the y invested par t of th e large fortun ę the y ha d mad e in th e East . 

Literaturbericht e 

Mittelalterlich e Holzbildwerk e 
im Schlesische n Museu m zu Breslau * 

v o n 

D i e t e r G r o ß m a n n 

De r vorliegend e Katalo g des Schlesische n Museum s in Breslau behandel t die 

Werke gotische r Bildhauerkunst , die nac h dem Kriege in diesem neugeschaffe -
ne n Museu m gesammel t wurden , allerding s nu r diejenigen , dere n Werkstoff 

das Hol z bildet . Bildwerke aus andersartige m Materia l sind nich t aufgenomme n 

worden ; so harre n also einige de r bedeutendste n Figure n der Zei t um 1400, da 

sie aus Stein gehaue n sind, noc h der wissenschaftliche n Katalogisierung . De n 

Katalo g bearbeitet e Ann a Z i o m e c k a , die sich bereit s seit längere r Zei t mi t 

der Erforschun g der gotische n Plasti k beschäftig t un d u. a. auch dem Proble m 

der „Schöne n Madonnen " ihr e Aufmerksamkei t gewidmet hat . 

In de r Einleitun g schilder t Z i o m e c k a das Schicksa l de r Breslaue r Musee n 

un d ihre r Bestände . Da s Schlesisch e Museu m für Kunstgewerb e un d Altertüme r 

verfügte vor dem Kriege übe r große Beständ e mittelalterliche r Kunst , die sich 

um zahlreich e einstige Ausstattungsstück e der Elisabeth - un d der Magdalenen -
kirch e gruppierten . Weiter e Werke aus Breslaue r Kirche n un d aus dem übrigen 

Schlesie n hatte n im Museu m der Bildende n Künst e Aufnahm e gefunden . Gege n 

Kriegsend e waren die Beständ e beide r Musee n größtenteil s an verschieden e 

*) Muzeu m Śląskie we Wrocùawiu: Śląska rzeźba gotycka. Katalo g zbiorów . 

[Schlesische s Museu m in Breslau : Gotisch e Bildhauerkuns t Schlesiens . Katalo g 

der Sammlungen. ] Bearb . von Ann a Z i o m e c k a . Breslau 1968. 164 S., 102 

Taf. Abb. 
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