
1453 September 30, Graz. Nr. 3662

Enea Silvio Piccolomini an NvK. Der Kaiser habe sein Einverständnis gegeben, einen neuen Zoll in 

Klausen zu erheben und werde ein entsprechendes auf drei Jahre befristetes Privileg ausstellen. 

Darüber hinaus berichtet er von der Haltung der Venezianer zu den Türken, dem bevorstehenden 

Einzug Kg. Ladislaus’ in Böhmen, der Enthauptung des Jan Smiritzký in Prag und einem Bündnis 

Georg Podiebrads mit den preußischen Ständen.

Kopie (aut.): Wien, ÖNB, CVP 3389 f. 159 v; Wolfenbüttel, HAB, Hs. Weißenburg 90 f. 130 v-131 r.

Druck: Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini 195f. Nr. 76; Wolkan, Briefwechsel III 1 291f. Nr. 163.

Regest: Voigt, Briefe Nr. 289.

Erw.: G.B. Picotti, La dieta di Mantova e la politica de’ Veneziani, Venedig 1912, 35 Anm. 2; Meuthen, NvK auf 

dem Regensburger Reichstag 486.

Domino sancti Petri cardinali.
Reverendissime in Christo pater et domine mi colendissime post humilem recommendationem. 

Susceptis litteris vestris1) fui cum cesarea maiestate remque vestram commendavi, quibus scivi et potui 
verbis. Astiterunt mihi ambo Ulrici2) bonaque fide negocium vestrum adiuverunt. Cesar in hac demum 
sententia respondit: Placet sue serenitati, ut consensum litteratorium habeatis alicuius principis, in cuius 5
dominio theolonium velitis erigere, eoque facto litteras obtinebitis in ea sententia, quam vestra supplica-
tio deposcit. Super qua re ad maiorem certitudinem vestram scripta cesarea recipietis. De theolonio novo 
in valle Clusarum3) constituendo hoc modo sublimitas imperatoria contentatur: Pro quolibet equo 
onerato, qui alias nihil solvisset, poterit dignatio vestra medium cruciferum4) recipere triennio continuo, 
deinde rursus ad cesarem recurrere oportebit; superque hoc litteras fieri precepit. Hec sunt, que modo 10
potuerunt obtineri. Plura etiam si potuissem impetrare non neglexissem. Ac tantum de re vestra.

De communi hec dicam: Speravi dignationem vestram esse Rome ibique cum ceteris patribus rei 
publice Christiane5) iam labenti consulere; necesse id enim esset. Negliguntur omnia, ut video. Fama est, 
iam Venetos Turchi gratiam querere missis denariis.6) Puto, id agunt, quia torpere Christianos principes 
animadvertunt. Sed prestaret humiliare se fidelibus quam infidelibus. Rex Ladislaus apparat se magnifice, 15
ut aiunt, Bohemiam ingredi.7) Interea tamen apud Pragam Smirischoni noto vestro, qui Ratispone fuit, 
cervix amputata est.8) Id cause fertur, quia scripserit Ladislao, ne intraret Bohemiam, nisi adeo fortis 
esset, ut precipere posset, additis his verbis: „Si duo capita habes, unum in Austria dimitte, alterum affer 
tecum; unum habens caput nisi poteris mandare, cave ne venias.“9) Verum ille, dum alieno capiti 
consulit, suum perdidit. Que res ceteris baronibus horrenda et detestanda videtur. Fama est, etiam 20
Georgiconem10), qui huius rei auctor estitit, cum civitatibus Prutenorum fedus percussisse, que contra 
religionem conspirarunt. Nam fratres ordinis cesari super eo questi sunt, petentes Ladislao regi litteras 
dari, ut intercipiat; quod factum est. Alia non occurrunt. 

Recommendo me dignationi vestre, ad cuius placita sum paratissimus. Ex Grez die ultima septembris 
1453.25

Servulus vester Eneas, episcopus Senensis.

1 Domino – cardinali: von Enea Silvio geändert in: Eneas, episcopus Senensis, reverendissimo in Christo 
patri domino Nicolao, sancti Petri cardinali, commendatum se facit. Weitere Änderungen:   
2 Reverendissime – recommendationem: gestr.    3 vestris: tuis. |  vestram: tuam.    4 vestrum: tuum.   
5 habeatis: habeas.    6 velitis: velis. |  obtinebitis: obtinebis. |  vestra: tua.    7 vestram: tuam. | recipietis: 
recipies.   9 vestra: tua.   11 vestra: tua.   12 vestram: tuam.   16 ingredi: ingressurus.  | Smirischoni: korr. 

aus Smischoni. | vestro: tuo.   24 vestre: tue.   26 Servulus – Senensis: gestr.

1) Nicht erhalten.
2) Die kaiserlichen Räte Ulrich Sonnenberger und Ulrich Riederer.
3) Das Privileg war wahrscheinlich auf Vermittlung des Heinrich Leubing zustande gekommen, der im entsprechenden 

Auftrag zum Kaiserhof reiste; s.o. Nr. 3633. Vgl. auch die Abrechnungen der Gelder aus dem Zoll zu Klausen, erstmals 

am 17. März 1454; s.u. Nr. 3873. Der Zoll war eine der wichtigsten Einnahmequellen des NvK. — Neu war die 

Einrichtung eines bischöflichen Zolls in Brixen nicht, sondern konnte sich auf ein kaiserliches Privileg vom 19. April 1028 
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(MGH DD K II 160f. Nr. 115; Sinnacher, Beyträge II 368-370 Nr. 76 mit Datum 24. April 1028; deutsche Übersetzung 

ebd. 220f.) stützen, welches in der Folgezeit mehrfach bestätigt worden war (Heinrich III., 16. Januar 1040, MGH DD H 

III 30f. Nr. 23; Heinrich IV., 4. Februar 1057; MGH DD H IV 8f. Nr. 5). Auch wenn der Zoll im 13. und 14. 

Jahrhundert mehrfach verpfändet war, sind unter den Vorgängern des NvK bischöfliche Zöllner in Klausen nachgewiesen. 

Zuletzt genannt werden Hans Schultheiß (1443) und Hans Groß (1445). Die älteste bekannte Zollabrechnung stammt von 

1444. Vgl. K. Wolfsgruber, Der Zoll in Klausen, in: Der Schlern 46 (1972) 335-341; Gasser/Nössing, Beiträge zur 

Häusergeschichte 30; Hye, Klausen am Eisack 329f.; Brandstätter, Städtische Verwaltung 438, 718 (Zöllnerliste; zu 

ergänzen dort die Namen Heinrich Heuberger für 1453/1454, s.u. Nr. 3873, und Hans Marolt für 1454/1455, s. 

Brixen, DA, HA 27883 p. 9); Gasser, Klausen am Eisack 175.
4) Der Zoll betrug demnach einen halben Kreuzer (= 10 Berner Pfennige) pro Lasttier und war als Ergänzung zu den 

bereits bestehenden Zolltarifen gedacht, bei denen offenbar Lücken bestanden. Wie eine Auflistung der Tarife des Zolls zu 

Klausen von ca. 1430 zeigt, waren bestimmte Waren wie Eisen, Kleidung und Getreide vom Zoll ausgenommen, während 

Wein, Salz, Käse, Öl, Pelze, Tuche, Fische, Kupfer, Zinn, Ochsen, Kühe, Kapaune, Ziegen, Papier und Seife verzollt 

werden mussten. Zollfrei waren darüber hinaus Weintransporte von Kaufleuten aus den Gerichten Matrei, Sterzing, 

Brixen, Mühlbach, Bruneck und St. Petersberg, sowie Weinlieferungen der Klöster Wilten und Sonnenburg sowie des Hz. 

von Österreich (Hz. Sigismund) und der Ministerialen des Hochstifts Brixen, letztere jedoch nur für den Eigenbedarf. 

Der nun von Friedrich III. für drei Jahre gewährte Zoll konnte die durch die Zollprivilegien entstehenden Ausfälle jedoch 

höchstens zu einem geringen Teil kompensieren, denn die Zolltarife lagen zum Teil erheblich höher. Beispielsweise wurde 

Landwein mit 30 Berner pro Saum (= etwa zwei Zentner) verzollt, wobei der in Klausen zu zahlende Zoll im Vergleich 

zu den Zollstätten Hz. Sigismunds (v.a. Lueg am Brenner und Töll bei Meran) wesentlich geringer ausfiel. — Die 

erwähnte Tarifordnung von ca. 1430 ist ediert bei O. Stolz, Quellen zur Geschichte des Zollwesens und Handelsverkehrs in 

Tirol und Vorarlberg vom 13. bis 18. Jahrhundert (Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit 10), Wiesba-

den 1955, 74f. Zu den Tiroler Zollsätzen vgl. O. Stolz, Geschichte des Zollwesens, Verkehrs und Handels durch Tirol und 

Vorarlberg von den Anfängen bis ins XX. Jahrhundert, Innsbruck 1953, 59-77.
5) Gemeint sind die Kardinäle.
6) Zu den venezianischen Versuchen einer diplomatischen Einigung mit den Türken vgl. die Regesten bei Valentini, 

Crociata da Eugenio IV 103-105. Zum daraufhin erfolgten Friedensschluss s.u. Nr. 3952 Anm. 1.
7) Tatsächlich zog Ladislaus am 24. Oktober 1453 in Prag ein. Die Krönung fand am 28. Oktober im Veitsdom statt.
8) Jan Smirický, böhmischer Adliger, ehemals Hussit, dann katholisch. Er schrieb einen provozierenden Brief an König 

Ladislaus und wurde deshalb am 7. September 1453 hingerichtet. Enea Silvio berichtet darüber in der Historia Austrialis, 

ed. Knödler/Wagendorfer II, 812-814, hier 812 Anm. 307 (weitere Lit.); ebenso, variiert, in der Historia Bohemica, ed. J. 

Hejnic/H. Rothe, Köln 2005, Buch IV, 510-513, Z. 555-572. Siehe auch RTA XIX 1, 41 Anm. 7. NvK könnte Smirický 

auf der Legation nach Böhmen kennengelernt haben (vgl. Historia Bohemica, ed. Hejnic/Rothe 508, Z. 542f.). Über 

seinen Aufenthalt in Regensburg (Z. 15f.) ist weiter nichts bekannt.
9) Sinngemäß wie Historia Bohemica, ed. Hejnic/Rothe, Buch IV, 512 Z. 559-561.
10) Georg Podiebrad.
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