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2. Hilfswissenschaften und Quellenkunde

1. Allgemeines, Methode S. 167.          2. Bibliographien S. 168.      3. Archive, Archivgeschichte
S. 170.             4. Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte S. 171.           5. Quellensammlungen S. 171.
6. Urkunden, Traditionen, Regesten, Register S. 172.        6. Diplomatik S. 181.         7. Staats-
schriften, Denkschriften, Fürstenspiegel S. 183.        8. Rechtsquellen: a) weltliches Recht,
b) kirchliches Recht, c) Stadtrecht S. 184.        9. Wirtschaftsgeschichtliche Quellen, Urbare,
Rechnungsbücher und Testamente S. 193.         10. Briefe, Formularbücher, Ars dictandi, Rhetorik
S. 196.           11. Chronikalische Quellen S. 197.         12. Hagiographie S. 203.       13. Bibel,
liturgische Quellen, Nekrologe S. 215.        14. Patristik, Theologie, Philosophie und Predigten
S. 220.              15. Naturwissenschaften, Medizin, Enzyklopädien S. 229.           16. Literarische
Texte S. 231.        17. Philologie, Sprach-, Namen-, Ortsnamenkunde S. 235.      18. Paläographie,
Handschriftenkunde, Frühdruck S. 236.         19. Genealogie S. 246.       20. Siegelkunde, Münz-
kunde, Heraldik, Inschriften S. 247.          21. Staatssymbolik S. 255.         22. Archäologie S. 255.

Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, editorische Methoden.
Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004, hg. von Matthias THUMSER
und Janusz TANDECKI unter Mitarbeit von Antje THUMSER (Publikationen
des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition 3) Toruñ 2005,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 445 S., ISBN 83-231-
1843-4, PLN 42. – Zwei weitere Tagungen deutscher und polnischer Fachleute
in Berlin und Thorn (vgl. zuletzt DA 60, 621 f.) haben die Voraussetzungen
für den vorliegenden Band geschaffen, der räumlich mehrfach über Ostmittel-
europa hinausgreift und dabei auch Editionsprojekte der MGH zur Sprache
bringt. Zum Bereich „Historiographie“ findet man: Tomasz JASIÑSKI, Die
Edition der polnischen Annalen (S. 15–26); Stanislaw ROSIK, Zur polnischen
Übersetzung der Chronik des Thietmar von Merseburg (S. 27–37); Walter
KOLLER, Fehler im Text? Zur Edition der Chroniken des Saba Malaspina und
Nicolaus de Jamsilla (S. 39–50); Heike Johanna MIERAU, Geschichte als Ergän-
zungsform: Das Editionskonzept für die „Flores temporum“ (S. 51–68); Woj-
ciech MROZOWICZ, Die deutschsprachige Annalistik Schlesiens im Spätmittel-
alter. Aus den Arbeiten an der Gesamtedition (S. 69–84); DERS., Die Acta que-
dam notatu digna im Lichte einer neuentdeckten Handschrift. Plädoyer für
eine Neuausgabe (S. 85–98), mit einer inhaltlichen Beschreibung von Breslau,
Univ.-Bibl., Hs. IV F. 104 (um 1500); Piotr DYMMEL, Zwischen Original und
Kopie. Kritische Überlegungen zur Neuedition der „Annales seu Cronicae
incliti regni Poloniae“ des Jan Dlugosz (S. 99–127). – Der zweite Teil betrifft
„Briefe und Korrespondenzen“: Janusz TANDECKI, Die Katalogisierung von
Urkunden und Briefen aus polnischen Sammlungen am Beispiel des Thorner
Staatsarchivs (S. 171–189); Martina HARTMANN, Zur Korrespondenz Abt Wi-
balds von Stablo und Corvey (1098–1158) (S. 181–201), mit einer Übersicht
der außerhalb des Briefbuches überlieferten Texte; Susanne TUCZEK, Zur
Edition der Kampanischen Briefsammlung (Paris. lat. 11867) (S. 203–214);
Matthias THUMSER, Zurück zu Lachmann? Alte und neue Wege bei der Edi-
tion der „Epistole et dictamina Clementis pape quarti“ (S. 215–231); Waldemar
BUKOWSKI / Tomasz PLÓCIENNIK / Anna SKOLINOWSKA, Der lateinische
Schriftverkehr des Krakauer Salzherren Nikolaus Serafin (1437–1459) (S. 233–
242); Claudia MÄRTL, Italienische Berichte von der Kurie Pius’ II. (1458–


