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0. Vorwort  

 

ihe 

von Richtungen innerhalb der Sprachgeschichte, die in ihren Grundlagen durchaus als 

im Wortschatz, der Einfluss der Kulturgeschichte auf die Sprache und die Verbindung 

neuhochdeutschen Texte an.  

Das wissenschaftliche Interesse an Testamenten erwuchs bereits aus der 

der Prager 

-

tschechisches Territorium waren. 

ng zu dieser Untersuchung, 

deren Entstehung und Verlauf sie mit ermunterndem Rat begleitete, zu verdanken.  

geduldige Diskussionspartner und mit ihren sachlichen Hinweisen als unentbehrliche Hilfe 

vielen Formulierungen sehr hilfreich zur Seite stand. Besonderen Dank gilt Herrn Thorsten 

Kotterheidt, Herrn Kurt Kanobel, Ass. Prof. Ibrahim Mohammed Aldibs und Bc. Teele 

ihre Begeisterung.  

 

Diese Diplomarbeit widme ich meinen Eltern, da sie nicht nur mein Studium 
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1. Einleitung 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, auf die vielseitige Quellengruppe der 

neuhochdeutschen Prager Testamente aufmerksam zu machen und deren Inhalt, Struktur 

und die vorkommenden syntaktisch-stilistischen Elemente zu analysieren, vor allem aber 

die Fragestellungen konkret am Beispiel der Prager Texte um die Jahrhundertwende 

aufzuzeigen.  

Im 18. Jahrhundert herrschte in Prag die Zweisprachigkeit. Das gemeinsame 

Geschichte von Streit und Kampf, sondern von gegenseitiger Hilfe. Durch die  

kam es zu einer weiteren Ausbreitung des Prager Deutsch zwischen den zweisprachigen 

Inseln.  

Die Notwendigkei

allgemeinen Stadtverwaltung dienten, nahmen, neben den Ratsherren, der Stadtnotar und 

der Schreiber eine wichti

so 

an.  

Die Prager Testamente stellen als eine reichhaltige Untersuchungsbasis ein ideales 

alyse der Entwicklung einer Textsorte und der Sprache dar. 

Erstens deckt sich die Zeitabgrenzung des Themas mit einer Periode in der Geschichte 

Prags, die aus historischer Sicht reges Interesse erweckt. Zweitens sind es Anregungen 

soziolinguistischen Charakters, die unseren Blick auf die Testamente gerichtet haben.  

einer Analyse unterzogen. Die Materialgrundlage der Arbeit bilden 10 Testamente der 

Stadt Prag, die sich im Archiv der Hauptstadt Prag befinden. Man hat in den einzelnen 

Argumenten, Tatsachen usw. gesucht.  

In dem folgenden Kapitel (Kapitel 2) wird versucht den Zeitraum einiger Jahre, in 

auf der Geschichte Prags und auf das Alltagsleben. In der Beschreibung sollte man nicht 
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bildet.  

Alltagsgeschichte Prags um die Jahrhundertwende des 18. und 19. Jahrhunderts in Bezug 

auf die Testamente behandelt. Im darauf folgenden Kapitel (Kapitel 3) hat man sich vor 

allem auf den Stand der Sprache konzentriert. Im nachfolgenden Kapitel (Kapitel 4) wird 

er Frage nach, ob 

die analysierten Testamente nach einem Formular, also standardisiert, verfasst wurden.  

analysieren. Ich habe mich nur auf einige wichtige Merkmale konzentriert, die ich in dem 

werden die Inhalte der einzelnen Texte zusammengefasst, um das verarbeitende 

sprachliche Material zu bestimmen.  

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im darauf folgenden Abschnitt, in dem die 

segmentiert und die Einzelelemente werden in die

-stilistischen Ebene die Aufmerksamkeit 

gewidmet und zwar in der zweiten thematischen Einheit. In der dritten und zugleich auch 

letzten Analyse werden die interessanten lexikali

Prager Testamenten erscheinen. Jeder Abschnitt endet mit einem Fazit, in dem die 

Bereiche der Themen hin, die nicht detailliert genannt werden.  

Die Abschrift der Originale mit ihren Photokopien wird als Anhang am Ende dieser 

Ar

 

In diesem Zusamme

Thema Prager Deutsch, betreffenden Informationen aus den Studie 

Besonders aufschlussreich ist auch das Werk Das Prager Deutsch des 17. und 18. 

Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Schriftsprache, Academia, 1980  

sweise der Analyse 
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besonders geeignet zu sein. Deutsche Testamente 

Jahren 1416-1566,  Edition Praesens, 2000, gearbeitet. 

Deutsche Sprache im Wandel der 

Jahrhunderte, 2008, mit ein
1
. Die Bereiche gehen aus den Untersuchungen hervor und 

zeigen die deutsche Sprache in ihrer andauernden Entwicklung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1

-Gunsenheimer, Birgit (Hg.): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. 
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2. Das historische Bild Prags 

2
 und auch um die 

Wende zum 19. Jahrhundert behielt die Stadt ihre mittelalterliche Struktur. Im Laufe des 

 wichtigen Bestandteil der neuzeitlichen 

Gesellschaft und das Leben wurde auch nach der Religion und dem Glauben gestaltet. Der 

vorher

Monarchie wurde, stellte ein Mittel zur Kontrolle der Menschen dar. In der Zeit der 

bedeuteten einen Eingriff in die Prager Kultur. 

3
 

Viele Wiener und Pariser Impulse hatten die Stadt zur Klassik geleitet. 
4
Am Anfang des 

Staatsbankrotts 1811 verlangsamte sich die Baubewegung. Prag blieb aber trotzdem eine 

punkt im Lebensmittelhandel und in der 

Textilproduktion. In der Stadt gab es in der Zeit viele Unternehmer, die den Baumwollstoff  

herstellten und die auch mit verschiedenen Luxuswaren disponierten, wie Uhren, Keramik 

und Porzellan.  

Im Jahre 1784 hatte Prag mehr als 76 041 Einwohner. 
5
 In der Stadt war eine hohe 

Anzahl von Adeligen, Geistlichen, Studenten und Angestellten. 
6
 Die Untersuchungen der 

Population am Ende des 18. Jhs. etwa 3,5 % umfassten, die Geistlichen 8 % und die 

Studenten 2-3%.
7
 Die josephinischen Reformen hatten diese Zahlen sehr stark beeinflusst, 

                                           
2
  

3
  

4
 Obwohl die Kulturrevolution in den letzten 

auch  

sind. 
5
 -404. 

6
 Der Kontakt des Landvolks zu den aktuellen Entwicklungen in der Stadt wurde vor allem durch diejenigen 

gehalten, die ihre Waren auf dem Wochenmarkt verkauften oder zu Auftraggebern in die Stadt brachten.  
7
 Vgl. , S. 401. 
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Landesbewohner ohne Klassen- und Standesunterschiede benutzt. Ihre 

ch. 
8
 Die Schulreformen der Epoche 

andere Elemente in die Realkenntnisse einzuschliessen.
9
  

industriellen Revolution 

men entwickelte sich 

soziale Sicherheit hatten 

Die Reformen um die Jahrhundertwende hatten sich auch im Alltagsleben widergespiegelt 

wobei alle sozialen Schichten betroffen waren.  

Als eine von den bedeutendsten Migrationen in der 

der ersten Linie 

geht es um die Migrationen am Anfangs des 18. Jhs., die mit der Industrialisierung 

 der Landflucht 
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Nach Prag kamen 

                                           
8
 -8. 

9
 Zur Entwicklung des Unterrichtsinhalts vgl. Lemberg 1988, S. 102-103. 

10
   2001, S. 104. 



10 

 

fanden in Prag ein neues Zuhause. Der nationale Charakter der Einwohner war somit 

ten. Die Stadt hatte einen 

Jahrhundert zu. 
11

12
 Es darf nicht der kulturelle und 

 

wortpurismus als langfristige 

Die Zwei- 

Neutralisierung Sprachenpolitischer Konflikte beigetragen, 

13
 

Tsc  

14
 Hier 

.  

15
 

                                           
11

  

 
12

 Ebd., S. 8.  
13

 Vgl. Polenz 2004, Band I., S. 19. 
14

 

10. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen ist. Breuer/Graetz 2000, Band II., S. 79. 
15

 Ebd. 
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Die Geschichte der Juden in Prag ist lang. Die Juden lebten in ihren eigenen Gemeinden. 

 

Judengemeinden abzuschaf

Erst mit Joseph II. gab es eine Verbesserung und viele Gesetze wurden aufgehoben sowie 

viele Erleichterungen geschaffen.
16

 Durch das Toleranzpatent von Kaiser Joseph II. stand 

auch den Juden eine gewisse Religionsfreiheit zu. 

17
 In der Folgezeit verbesserte sich ein wenig die Situation 

rende Stellung ein. Der Nachfolger Kaiser Josephs II., 

 

An der Schwelle zum 19. Jh war das kulturelle Leben in Prag reich. Mozart und 

Prag, diese beiden Namen bildeten zusammen ein harmonisches Paar. Die kulturelle 

Theaterkultur hatte 

 

 

2.1 Zur Sozialgeschichte Prags um die Jahrhundertwende des 18. und 

19. Jahrhunderts in Bezug auf die Testamente 

 

Die Sozialgeschichte ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaftsgeschichte, 

                                           
16

  
17

 Mehr zu Breuer/Graetz 2000, Band 

I., S. 344-345. 
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Wirtschaft leistet. Sie erforscht und beschreibt die Entwicklung der Sozialstruktur. Eine 

gewisse Rolle spielt auch die Alltagsgeschichte, denn das wissenschaftliche Interesse an 

neuzeitlichen Testamenten ist bere

Alltagsgeschehen Prager Bewohner. 
18

 Insbesondere die sozialgeschichtliche 

Betrachtungsweise der letzten Willen ermittelt uns weitere Eigenschaften der Textsorte. 

Sie weisen Vielfalt auf und verformen einen Bil  

wesentlich beeinflusst haben. 
19

 "Wer will wohl und seelig ste

rechten erben." 
20

 

der Erbfolger da
21

 Vielmehr war die vorgesehene Ehe 

Grunde eine Erwerbsgemeinschaft mit dem Ehemann einging. 
22

 Die testierenden Eheleute 

bestimmten sich somit gegenseitig zum Erben. Die Heirat wurde als die Grundlage der 

Weiterhin decken uns 

sozialen Schichtung dominierte innerhalb des Testators die wohlhabenere obere 

ischen Revolution standen Emanzipationsbewegungen im 

Kontext. 
23

  Die Frauen hatten sich mit dem sozial bestimmenden Platz in der Neuzeit 

gleichgesetzt. Die Frauen erschienen in den untersuchten Testamenten auch als 

24
 Der Begriff Erbrecht bezeichnet auch die Rechtsnormen, die sich mit 

Personen befassen.  

                                           
18

 

sich auf di

Familie und auf das Eheleben.  
19

  
20

 http://www.sprichwoerter.net/content/view/14390/120/ (Stand 23.4.2011). 
21

 Mehr zu diesem Thema vgl. Maur 2006, S. 263. 
22

 Vgl. Baur 1989, S. 205-207. 
23

 Vgl. Mehr zu der Geschlechtergeschichte Hettling 1991, S. 22-30. 
24

 Nach Baur (1989, S. 61-
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In der Habsburgermonarchie war die Gesetzgebung am Ende des 18. und in der 

esitz hatten, mussten sie die Steuer in beiden 

wirtschaftliche Konsequenzen. Die historischen Forschungen der sozialen 

Zusammensetzung des Stadtrates  haben gezeigt, dass die finanzielle Lage der 

Ratsmitglieder sehr gut war. 
25

 

ilien ab, die 

waren Nachbarn, die ihre Kontakte gut gepflegt hatten. Die Ratsmitglieder waren oft 

verwandt, obwohl es die Normen anders forderten. 
26

 

Stadtkanzlei 

war der Mittelpunkt, von dem weitere Aufgaben ausgehend verteilt wurden. Unter den 

ienste an. 
27

  

Die Testamente wurden nicht nur von den Stadtschreibern verfasst, sondern auch von den 

Voraussetzungen eingehalten werden.  

Erdgeschoss des Hauses befand sich meistens eine Werkstatt, die von der Strasse 

spiegelte sich der Lebensstil, der Gruppenstatus und di

                                           
25

  
26

 Ebd.  
27
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rn auch das, was den Nachfolgern 

vermacht wurde. 
28

 

Gegenwart zu finden waren. All die Pracht musste von jemandem geschaffen werden, 

wenigstens eine Magd und einen 
29

  

Die Familie hielt an alten Formen und am Fortbestand der Familie fest. Es gab 

ele verschiedene 

Erinnerungen an die Familie erkennbar waren. Ein Sondermittel der Einhaltung der 

 an die 

Testamente und Memoiren gut dokumentiert. In der Nebenrolle des Alltags standen 

Tes

konnten die Kinder enterbt werden, oder auch der angefallene Erbanteil konnte reduziert 

und Sorglosigkeit. Die Testamente dienten zum Beweis, dass die Ehre einen Schwerpunkt 

Kindern ve  

 

 

 

 

 

                                           
28

 In der stark geschichteten Gesellschaft verbreitete sich die Mode durch Briefe, Reisen oder versandte 

n, die sich die Nachahmung derselben auch am ehesten 

leisten.  
29

 

Arbeit relativ billig war, Textilien hingegen relativ teuer. 
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3. Zum Prager Deutsch am Ende des 18. und Anfangs des 19. 

Jahrhunderts 

 

Das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts war in der deutschen Sozialgeschichte mit 

viele Faktoren.  

 

Sprache und sprachliche Kommunikation sind als gesellschaftliche Erscheinungen nur im 

30
 

 

de
31

 Eine historische 

Kontext und versucht es so als historisch bedingt und gegebenenfalls einzigartig zu 

verstehen. Die Diachronie betrifft den Sprachwandel und impliziert eine dynamische Sicht 

der Sprache. Eine geschichtliche oder historische Betrachtung eines sprachlichen 

erfordert lediglich eine zeitliche Dynamik.  

 

Traditionelle historische Sprachforschung ist seit Jacob Grimm vorwiegend in diesem 

32
 

 

Das theoretische Interesse an der Sprache wurde in den Sprachgesellschaften, die 

bereits im 17. Jh. entstanden sind, geboren. Die Mitglieder dieser Gesellschaften hatten 

sich nicht nur um die Stabilisierung der Sprache auf allen sprachlichen Ebenen, sondern 

auch zielstrebend um die Befreiung vom fr

Emanzipationen hatten sich deutsche Gelehrte, Dramatiker, Lehrer und Schriftsteller 

beteiligt. Die bekannteste deutsche Sprachgesellschaft im 18. Jh. war die Gesellschaft in 

                                           
30

 Schmidt 2007, S. 1. 
31

 Im Ver

sind normalerweise nicht erkennbar.  
32

 Polenz 2004, Band I., S. 9. 
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33
 Johann Christoph Gottsched, 

Literaturtheoretiker, leistete einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Normierung. Er hat 

die Sprache Luthers und die Sprache der Kanzleien als schlecht angesehen. Trotz des 

durch und er gew

34
 Die Herausbildung der hochdeutschen Schriftsprache 

deutsche Schriftsprache zu einer festen Norm mit gesamtdeutscher Geltung durchgesetzt.  

Entwicklung der Gesellschaft. 
35

 

Etappe in der Entwicklung des Unterrichts in Europa. Unter dem Druck der praktischen 

Realkenntnisse einzuschliessen. 
36

 

Tsche  

Vergleichen von Br

die Sprache dank der Oberschicht hochkulturell entwickelt hat. Das Niederdeutsche wurde 

19. Jh. 

berichtet. 
37

  

Das geschriebene Deutsch in Prag trug noch im dritten Viertel des 18. Jh. starke 

38
 Die 

deutsche Sprache nahm in Prag eine bedeutende Stellung ein. Die Sprache hatte sozialen 

                                           
33

 -15. 
34

 Ebd.  
35

 Lemberg 1988, S. 95. 
36

 Zur Entwicklung des Unterrichtsinhalts vgl. Lemberg 1988, S. 102-103. 
37

 Polenz 1994, Band II., S. 223. 
38

  



17 

 

Stellenwert und in der Stadt herrschte Bilingualismus. Die Inventare des hinterlassenen 

Sc ie Entwicklung des 

Prager Deutsch gilt immer noch als Sonderfall in den Stadtsprachen. Peter von Polenz 

-
39

 

 

Einige Beispiele: 
40

 Verwechslung von b und p, d und t, g und k  im Anlaut; Ungerundete 

Vokale: e- - -

Nachstellung/Weglassung des Subjekts;Wiedergaben gesprochenen Forme: mier-mir, 

Mastr-Meister. 

 

In Prag hatte sich die Sprache um die Jahrhundertwende aufgrund der geopolitischen 

- 

sondern auch Amts- und Verwaltungssprache. In der Amtssprache wurden die 

Verwaltungsakte

 

. 

Diese Mythen berichten auch, dass das Neuhochdeutsche, in seiner schriftlichen Form, aus 

dem Prager Deutsch aufgegangen ist. 
41

 Das Prager Deutsch gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende war aber nicht immer allzu hoch angesehen. Es 

 Ansicht gab, dass das Deutsch auf dem 

Gebiet schlecht sei.
42

 Der Schriftnorm wurde nachher mehr Aufmerksamkeit gewidmet. 
43

 

nur in das Gesprochene verliebt, denn das gespr

akzentfrei.  

 

Rolle bei der Emanzipation 

                                           
39

 Polenz 1994, Band II., S. 217. 
40

 Vgl. Polenz 1994, Band II., S. 217. 
41

 Trost 1995, S. 381. 
42

  
43
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die streng puristische Sprachkritik, die sich seit den 70er Jahren in der Prager Publizistik 

in der Monarc
44

 

 

Sprachweise konzentriert und die phonetische Ebene untersucht haben. 
45

 Viele 

erbreitet. 

gibt es einige Bohemismen in den deutschen Texten. 
46

 Hingegen im syntaktisch-

r beiden 

Sprachen. 
47

 Oft geht es um umgangssprachliche Erscheinungen.
48

  

Das 19. Jahrhundert war die erste Epoche, in der es zur schnellen Entwicklung des 

Prager Deutsch dominierten. Schnitzler (1966) 
49

weisst darauf hin, dass auch das Prager 

Judendeutsch 

Wortschatz. Prager Deutsch stand mehrmals im Vordergrund des sprachwissenschaftlichen 

Interesses und nicht nur die bedeutende deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert 

die Forschung attraktiv. Diese Literatur hatte immer schon andere Werte und 

Eigenschaften.  

 

 

 

 

 

 

                                           
44

  
45

 Man stellte sich hier die Frage, ob der Einfluss von der tschechischen Sprache auf dieser Ebene zu finden 

aber vor allem in anderen sprachlichen Ebenen zu bemerken, vor allem um die Wende des 18. Jahrhunderts. 
46

 , S. 109-110. 
47

 Ebd. S. 111. 
48

 Ebd.  
49

 Mehr dazu Schnitzler 1966, S. 11. 
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4. Zur Textsorte Testament 

 

interessante Entwicklungsetappe der Sprache dar.  

rt diesen Begriff folgendermassen: 

Testament -

 

50
 

Erbrecht umfasst die 

Testamentes ist die Deklarationsfunktion. Diese Grundfunktion ist bei vielen Textsorten
51

 

enthalten und ist als Sonderfall anzusehen. 
52

 Die Deklarationsfunktion wird fast immer 

53
 Auf diese Funktion verweisen 

Testament. 
54

 Das Testament ist eine stark 

 

Ein Testament (lat. testari  bezeugen, Testament  letzter Wille) wird nach 

Rechtssituation, die den Inhalt des Dokumentes beeinflusst. An den Handlungen in der 

Rechtssituation nehmen kompetente Personen Teil. Der Testator, sgn. Erblasser oder 

testamentarisch als Erben eingesetzt sind. Die Rechtswirkung des Dokuments 

                                           
50

  
51

 -4.4.6. 
52

 Mehr zu dieser Funktion vgl. Brinker 2005, Kapitel 4.4.6. 
53

 Vgl. Brinker 2005, S. 120. 
54

 Dazu Brinker 2005. Kapitel 4.4.6. 
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Testamente wurden auch meist mit Siegeln versehen, um die Beglaubigung der Zeugen zu 

sichern.
55

  

Der Begriff 

Merkmale klassifizieren dann die Texte zu den Textsorten.  Die Textsortenbestimmung ist 

56
 Die textinternen Kriterien sind 

an die Text-Ober -Tiefenstruktur gebunden. An die Text-

gebundene Kriterien sind beispielsweise der Wortschatz und das Satzbaumuster. An die 

Text-Tiefenstruktur gebundene Kriterien sind unter anderem das Textthema und der 

Themenverlauf. Die textexternen Kriterien sind an den Kommunikationszusammenhang 

Umfeld. Die Testamen

Untersuchungen einer Textsorte dar. 

 

4.1  

 

Erst ab dem 16. Jh. erscheinen die Testamente auch in den Mittelschichten der 

resultierte letztlich die Verbreitung dieser Textsorte. 
57

 

4.2 Der Textaufbau und die Struktur Prager Testamente 

 

(2000) 
58

 gibt es vier verschiedene Situationen, in denen die 

Testamente entstehen konnten. Die Testamente kommen als zwei Texttypen vor und zwar 

als Texttypen Urkunde und Eintrag. Der Texttyp Urkunde musste wegen der 

Form einer Urkunde besteht aus 3 Teilen
59

 und 12 Textstrukturbestandteilen. 
60 

                                           
55

 Zu den konkreten Siegeln im Teil 5.2. 
56

 -28. 
57

 Ebd., S. 10. 
58

 -33. 
59

 Protokoll, Substantia (= Kern der Sache) und Eschatokoll. Die Reihenfolge einzelnen Teilen wurde nicht 
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Die Struktur  

 

I. Protokoll 1.Invocatio  

 

 

 

 

2.Intitulatio Angabe von Namen und Titel des Erblassers 

3.Inscriptio 

- Salutatio 

Angaben von Namen und Titel des  

Gruss 

II.Substantiva 

 

4.Arenga 

 

Einleitende Formel literarischen Charakters  

Tod 

 

 

 

 

 

5.Promulgatio Bekanntgabe des Willens des Ausstellers 

6.Narratio vorausgingen  

 

7.Dispositio  die 

des Bedachten 

8.Sanctio Formelhafte Anordnung weltlicher oder geistlicher 

Fall einer Verletzung des 

 

III.Eschatokoll 9.Corroboratio Angabe der Beglaubigungsmittel  

die Besiegelung oder die Zeugen 

10.Subscriptio Unterschriften des Ausstellers und der Zeugen 

11.Datierung 

 

 

12.Apprecatio      

lateinischer Actum-Vermerk, verbindet das Datum 

der Eintragung ins Stadtbuch mit einer 

Beglaubigung 

Formelhafter Schlusswunsch 

 

                                                                                                                                    
60

 Die traditionelle Gliederung des Texttyps Urkunde in Protokoll, Substantia und Eschatokoll ist auch im 
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(2000) 

modifiziert. Sie geht von verschiedenen Varianten der Struktur aus, die aus bestimmten 

Elementen besteht. Die Struktur ist in unserem Fall nicht reduziert dargestellt und auch 

nicht 

und die Bausteine der letzten Willen nahegebracht. In der Tabelle sind die obligatorischen 

Textstrukturelemente fettgedruckt. Diese ideale Struktur ist nicht immer eingehalten. 

achlass.
61

 

 (2000)
62

 wenigstens vier 

-

Urkunde dar. 
63

 

Eine der Varianten des Testaments in Form eines Eintrags besteht danach aus:  

 

 

 

 

 

-

Datierung sind, d.h. obligatorisch vor allem: Datierung und 

Rechtshandlung, Name des Erblassers, Bezeichnung der Textsorte, 

Namen der Zeugen, fakultativ sind es weitere Angaben wie Anrufung 

 

II.Relatio 

 

- hren im Fall des Todes der Erben, 

bestimmt Testamentsvollstrecker -  

III. 

Beglaubigung 

-besteht aus Actum-Vermerk, der das Eintragsdatum und die Namen 

der derzeitigen Mitglieder des Stadtrates, und aus der Besiegelung 

 

64
 

Leseprotokolls konstatiert, dass ein Testament vor mindestens zwei Zeugen verfasst wurde, 

wird in der zweiten Varianten protokolliert, dass die Zeugen, die beim verfassen des 

Inhalt des Testaments berichtet haben, es geht also um eine Art Sitzungsprotokoll. 

                                           
61

 Zum Folgenden v  
62

  
63

 Vgl. ebd. 
64

  2000, Kapitel 9.2. 
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D

Zusatzelemente wie: Datum der Verhandlung vor dem Rat und Ort der Verhandlung. 

Andere Inhaltspunkte bleiben identisch. Typisch ist, dass die Ich-Form der Testament-

Urkunde verwandelt 

direkte Rede verwendet. Die dritte Variante ist eine Kombination. Der Testierer kommt vor 

sowohl der e

zusammen und in diesem Typ erscheinen keine Zeugen.  
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5. Textanalysen 

 

Die Analysen der Prager Testamente konzentrieren sich auf die Struktur, Syntax und 

welcher Struktur und mit welchen Sprachmitteln die erhaltenen Textexemplare verfasst 

wurden.  Es wird nach den Merkmalen gesucht, die selbst die Testamente ausmachen. Im 

-

1566 
65

und ihre Methoden.  

Bei der Untersuchung konzentrieren wir uns auf die optische Gliederung der 

ngenden 

Satzrahmen, die Stellung des finiten Verbs und Attribute, die Negation und Auslassungen 

 

 

5.1 Beschreibung des Textmaterials 

 

Im Rahmen der Arbeit wurden die Testamente untersucht, die zeitlich in der 

Zeitspanne 1795-

besteht aus 10 Testamenten, die in der Prager Stadtkanzlei ausgestellt wurden. Die 

Materialgrundlage der Arbeit bilden Testamente der Stadt Prag, die im Archiv der 

Hauptstadt Prag liegen.
66

   

 

 Es handelt sich um deutsche Testamente, aus den Jahren 1795-1815, die im Prager 

Stadtarchiv aufbewahrt sind. 

 

um die Jahrhundertwende zu verfolgen. 

                                           
65

Stadtkanzlei in den Jahren 1416-1566. Edition Praesens. Wien 2000. 
66

 Weitere Informationen dazu vgl. http://www.ahmp.cz/  
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Das nach diesen Gesichtspunkten erstellte Korpus wird in folgenden Abschnitten 

vorgestellt.  Inhaltlich unterscheiden sich die Prager Testamente nur wenig. Es wurden 

Angelegenheiten eingetragen. Um die Vorstellung vom Inhalt besser darzustellen, wurden 

die Texte kurz zusa

-historischen und 

kulturell gesellschaftlichen Kontext dargestellt.  

Die Angaben zum Textmaterial:  

Alle Testamente sind auf dem P

von 225 x 305 mm. Einige Testamente enthalten auch ein Deckblatt des Archivs, das aber 

Information des Institutes. Die Eintragungen sind alle auf Deutsch mit einigen lateinischen 

 

In der folgenden Kurzfassung gibt es die wichtigsten Angaben zu den Testamenten, 

die Bezeichnung des 

Stadtarchivs, Name des Erblassers und die Datumangabe der Aufstellung des Textes, die 

 wurde. 
67

 

 T1 Sign. IV -  

 T2 Sign. IV - 3479a, Joseph Kobitsch, 1797 

 T3 Sign. IV - 2983, Hermann Jan, 1803 

 T4 Sign. IV - 2946, Victoria Kechinn, 1808 

 T5 Sign. IV - 2990, 1808, Josepha Koch, 1808 

 T6 Sign. IV - 2397a, Ignaz Kittner, 1803 
68

 

 T7 Sign. IV -  

 T8 Sign. IV -  

 T9 Sign. IV - 3598, Joseph Iber, 1811 

 T10 Sign. IV -  

                                           
67

 In dem Fall, dass der letzte Wille kein Deckblatt hat, wurden die Angaben direkt von dem Text 

 
68

 Obwohl Testament T6 zeitlich den Vorherigen vorkommt, wurde er in  
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T1 

Das Testament wurde von den Stadtschreibern und anderen Angestellten der 

passende schriftliche Form mit allen Erfordernissen gebracht. Es ist eine Selbstaussage des 

Ausste

wurde. 
69

 

eingeleitet. Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. In den ersten 

en Glauben an den Gott in drei Personen. Er benutzt die Bezeichnung 

uch Maria 

und Heilige angerufen. Er wollte, bevor er starb, unbedingt seinen Frieden mit Gott und 

der Kirche machen.   

dass der Testator, Mathias Dubsky, den Text nicht selbst geschrieben hat. 
70

 Neben den 

Namen stehen da keine weiteren Angaben zu der Person. Im Beisein von den Zeugen 

 

ier Siegel 
71

 aus rotem Wachs, die sich bei den Namen 

von den Zeugen auf der vorletzten Seite befinden. Es handelt sich um eine Untersiegelung, 

da die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
72

 Jede von den vier Unterschriften (der 

Testator Mathias Dubsky und seine drei Zeugen) enthalten auch ein Siegel. Alle vier Siegel 

 und der Testierer, die ihr Siegel in ihrem Namen 

verwenden.  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Mathias Dubsky - Testator  

 

                                           
69

  
70

  
71

 Das Deutsche Wort Siegel leitet sich etymologisch vom lateinischen sigillium her, seinerseits eine 

Diminutivform von signum  Zeichen. Vgl. dazu Stieldorf 2004, S. 10. 
72

 Mehr zu diesem Thema vgl. Vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 
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kleinem Kreuz und einem Sternchen. Links und rechts daneben ist das Objekt mit 

geschlungenen Pflanzmotiven eingerahmt.    

 Rundes Initialensiegel
73

 gleichfalls aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Carl anton 

Kutschera  Zeuge 

Mit

74
 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegler: Jotzef (seinen Nachnamen ist es schwer zu 

entziffern)  Zeuge  

sind geschlungene Symbole oder Pflanzen. In der Mitte ist ein gleichseitiges Dreieck, das 

   

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Inhaber: Christian Witterspon  Zeuge  

das mit zwei parallelen Linien gestrichen ist. Die Blumenkrone ist oben mit kleinen 

Punkten verziert.    

 

 

T2 

Der letzte Wille wurde von den Stadtschreibern und anderen Angestellten der 

passende schriftliche Form mit allen Erfordernissen gebracht. 

Deckblatt des Archivs.  

 

im Stadtbuch eingetragen.  

Der Erblasser wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. 

 

                                           
73

 Vgl. Stieldorf 2004, S. 28. 
74

 Mehr dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 28-29. 
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Neben den Namen stehen da keine weiteren Angaben zu der Person. Das Testament 

75
, den Text nicht selbst geschrieben hat. 

76
  

In weiterem Abschnitt ist die Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Der 

folgende Absatz (T2-

-8).  

Das Testament besteht weiter aus acht Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

Vordergrund, in der Zeile 10-16, steht sein Wille, christlich bestattet zu werden und zwar 

neb

-17,18). Im Dritten Abschnitt 

Textes kommt er letztendlich zum Nachlass (T2-

aufgeteilt. 

-24,25). Im weiteren 

-36). Seinem 

Sohn Joseph wird bestimmte Summe abgezogen, da der Testator seine Auslandsreise und 

-28). Gleichfalls 

auch sein Sohn Fr

was ihn auch viel kostete (T2-

nur auf die Er

sollte (T2-49). In dem letzten Abschnitt formuliert er seinen letzten Wunsch, nach dem 

-

53,54). Sch -55). Das Testament hat er 

 

Der Text ist mit keinem Siegel besorgt. Die Beglaubigung ist mit den zwei 

Unterschriften der Zeugen und der Angestellten des Magistrats versichert, die sich am 

Ende des Textes befinden.  

 

 

                                           
75

 Am Ende des Textes ist er unterzeichnet als Joseph Gobitsch (T2-67). 
76

 Im Testament blieb die Rolle des Testierers auf di  
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T3 

Der letzte Wille hat der Stadtschreiber, ein Zeuge oder ein anderer Angestellte der 

Stadtkanzlei zusammengestellt. 
77

 Die Erbschaftsteilung ist das Thema des Testaments. Die 

abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und zu sich 

Zeugen und die Stadtschreiber, eingeladen hat (T3-2). 

 

Fall eines Mannes, die in der 1. Person Plural geschrieben wurde. 
78

 Der Rechtsakt ist hier 

September 1803 gefertigt und erst nach

eingeschrieben. Es geht um eine Form eines Leseprotokolls, das konstatiert, dass ein 

Testament vor mindestens zwei Zeugen verfasst wurde.  

-

Betrachtung, die der Arenga entspricht und weiter den Namen des Erblassers, Kurators und 

selbst 

des Textes nachvollziehbar, dass das Testament von einem Zeugen geschrieben war. Die 

-2). Die 

Re

Verzeichnis a-h 

sein Wille, christlich bestattet zu werden. Er wollte, bevor er starb,  seinen Frieden mit 

Gott und der Kirche machen.  

-

-12). Seinen Frieden mit Gott sucht er auch in der 

Einzahlung der Almosen (T3-13). 

-1), 

Joseph (T3-26), Karl (T3-27), Katharina (T3-27), Anna Haydukin (T3-28), Johann Hirskin 

(T3-28) und der Theresia Wolfin (T3-

 

                                           
77

 Die Kopfzeile gibt uns andere Zeitangaben als das Original. Das Testament wurde am 18. Mai 1808 

 
78
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Vertreter 

seiner Kinder, J.U.D. Duchet (T3-60), bestimmen.  

 

 

T4 

 Die Erbschaftsteilung ist das Thema 

des Testaments. Der letzte Wille wurde von den Stadtschreibern oder anderen Gehilfen  

zusammengestellt. Vom Text her ist abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und 

Unterschrift nur ein Zeichen am Ende des Testaments gemacht, XXX (T4-89). Man 

vermutet, dass er nicht schreiben konnte oder sehr schwer krank war, also 

 

die schriftlich ergeht. Das Testament wurde am 13. Mai 1808 gefertigt und erst nachhinein 

im Stadtbuch eingetragen.  

der Kopfzeile stehen da keine weiteren Angaben zu der Person und auch vom Text gibt es 

 

sem Fall 

sich nicht Vieles feststellen. Es ist vom Inhalt des Textes nachvollziehbar, dass das 

Text ganz am Anfang angegeben. Der Testator ist krank und im gewissen Alter, wo man 

rn. Es wurden 

Joseph Alois Laadt (T4- -16). Im Vordergrund steht 

auch ihr Wille, christlich bestattet zu werden. Der Testierer wollte, bevor er starb, 

unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche finden, so sollten von den zinsbaren 
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auch ihrer Schwester 

Josepha (T4-79) und ihren vier Kindern (T4-81) das Mobiliar und zwar die Bette und 

anderes Bettzeug.  

 

T5 

 

Auf der ersten Seite des eigenen Testaments ist nur mit einem roten Bleistift den Namen 

79
 Das Testament wurde vom Stadtschreiber der Stadtkanzlei 

geschaffen.  

rieben wurde. 

am 9. August 1808, ins Stadtbuch eingetragen.  

 

ang einer Person. Man geht davon aus, 

liess sich nur den Namen feststellen (T5-62).  Die Arenga (T5-4) fliesst mit der 

Promulgatio (T5-5) und Narratio zusammen. In diesem Abschnitt ist die Bekanntgabe des 

Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T5-

 

Das Testament besteht weiter aus drei Abschnitten, die optisch gegliedert sind. 

Neben Gott/Christi werden im Testament auch Maria und Heilige angerufen (T5-14,15). 

Im ersten Absatz, ab der 18. Zeile, steht auch ihr Wille, christlich bestattet zu werden.  

-22). Der 

 Im zweiten Abschnitt denkt sie 

Zeile 23- -

bestimmt. Im darauf 

folgenden Abschnitt kommt sie letztendlich zum Nachlass und Universalerben (T5-29). 

Beisein von den Zeugen -29), 

                                           
79

 Diese Anmerkungen sind nicht in die Transliteration einbezogen, denn es handelt sich nur um die 

letzten Willen.  
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ihrer Schwester (T5-30), und dem Stiefvater Joseph Koch (T5-31) 

betont auch, dass ihr nach der ersten Ehe, mit Joseph Koch (T5- -

erworben hat (T5-37). Der Sohn bekommt nach ihrem Tod 1000 Gulden (T5-40,41) und 

-

-44). 

Von ihrem Mann erwartet sie auch, dass er sich um den Sohn und seine Bildung der 

-53). In den letzten Zeilen betont sie auch, dass sie nicht 

schreiben kann (T5-59) und dass die Fertigung des Textes der Schreiber und die 

-56,57).  

Die Beglaubigung ist mit zwei Unterschriften der Zeugen, Wenzel Kraft und Johann 

Striden, und auch vom Magistrat versichert (T5-67). Der Schreiber Ludwig Polat (T5-72) 

hat hinter den drei Kreuzen auch den Namen des Testators aufgeschrieben.  

rotem Wachs, die sich bei den Namen der 

Siegel. Die Siegel sind zwar im guten Zustand erhalten worden, aber man nach nicht gut 

erkennt, welche Abbildungen sie ganz g

Testator. 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Josepha Koch - Testator  

ch die Buchstaben JK, die mit den Initialen 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Wenzel Kraft - Zeuge 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Johann Striden - Zeuge  

Werkzeug sein. Links und rechts daneben ist das Objekt mit geschlungenen Pflanzmotiven 

eingerahmt.    
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T6 

-53), die auch die 

des Erblassers, die in der 1. Person Singular geschrieben wurde. 
80

 

Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. Im ersten Absatz, Zeile 1-9, 

und Heilige angerufen.  

ts (T6-5). Der 

Beglaubigungsmittel sind es hier die Unterschriften der Zeugen und des Testators, mit den 

Siegeln besorgt.  

 

Testamentes, wo sich seine Unterzeichnung befindet (T6-55). Neben den Namen und 

seinen Beruf als Schuhmachermeister stehen da keine weiteren Angaben zur Person.  

einer Person. Man geht davon aus, dass der Testator, Ignaz Kittner, den Text nicht selbst 

einen Zeugen.  

Ziffer des Testaments spricht den Wunsch an, die Mess

der  im Fegefeuer  zu dienen (T6-12,13). Der Testierer wollte, bevor er starb, 

unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche finden, so hat er auch der Kirche St. 

(T6-45). Beisein von de

                                           
80

 h wiederum um die zweite Situation, vgl. S. 30. 
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-

bekommen die Kinder  der gestorbenen Tochter Marianna Schechtel (T6-19), Marianna, 

Ignatz, Barbara, Wenzel und Jakob (T6-21,22). Im sechsten Abschnitt informiert er auch 

Vorhang an die Enkelin Barbara (T6-

mit silbernen Schnallen (T6-28) und dem Wenzel ein Kleid und ein Rohr aus Silber (T6-

29). Der Schwiegersohn Andreas Schechtel soll sich nach dem Text um das Haus 

seinem Tod alle Unkosten und Schulden -

den ersten Stock des Hauses nutzen, ohne die Miete zu zahlen (T6-39). Seine Forderungen 

werden von den Zinsen nach dem Tod abbezahlt. Im neunten Abschnitt schenkt er der 

Enkelin Marianna (T6-38) einen Schran

-46). Er benutzt wieder  

 

Der Text wurde mit einigen Siegeln besorgt, um die Beglaubigung von den Zeugen 

zu sichern. 

Zeugen und des Testierers auf der vorletzten Seite befinden. Es handelt sich um eine 

Untersiegelung, da die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
81

 Die Siegel stellen eine 

Form der Beglaubigung und ein unverzichtbares Merkmal einer Urkunde dar aber im 18. 

82
 Jede von 

den vier Unterschriften (der Testator Ignaz Kittner und seine Zeugen) enthalten auch ein 

Siegel in ihrem Namen verwenden und deren Siegel durch die Unterschrift eindeutig als 

Zierelemente.  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber:  Ignaz Kittner, Schuhmacher - 

Testator 
83

 

                                           
81

 Mehr zu diesem Thema vgl. Vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 
82

 Ebenda, S. 52. 
83

 Als Erkennungszeichen des Sieglers fungieren die auf den sgn. Symbolsiegeln vorkommenden meist sehr 

spezifische Zeichen, wie etwa in unserem Fall die Schuhe, auf den Siegeln der Schuhmacherzunft. Mehr zu 

diesem Thema vgl. Stieldorf 2004, S. 27-28.  
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 Rundes Siegel gleichfalls aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Johann Palliardy
84

 , 

Baumeister  Zeuge 

Mittig ist ein Objekt, etwa wie Stechzirkel, Lineal mit Zeichenwinkel, wiederum 

umschlungen von einer Art der Pflanze. 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegler: Johann Josef   Zeuge  

sind geschlungene Symbole oder Pflanzen.  

 Auf der letzten Seite des Textes ist neben dem Namen des Testators auch sein Siegel, 

wie im ersten Fall.  

 

T7 

Das Testament hat der Erblasser selbst geschrieben (T7-32,33), was nur sehr selten 

war. Es ist von dem Vergleich der Unterschrift und des Textes abzuleiten. Der Testator hat 

E

geschrieben wurde, habe ich mich entschlossen (T7-2). Das Testament wurde am 30. 

, ins 

Stadtbuch eingetragen. Es folgte nach dem Tod des Testators, am 18. Mai und der 

Bekanntgabe des Ablebens, am 25. Mai 1811.  Mit der 37. Zeile endet der eigentliche Text 

und ab der 38. Zeile folgen darauf die Anmerkungen des Magistrats und des 

Stadtschreibers.  

Am Anfang des Textest gibt es keine m ersten 

Ab

(T7-1). 

verfasst sie den Willen, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat.   

                                           
84

 Der Zeuge Johann Ignaz Palliardi (* 15. Mai 1737 in Prag  1824 ebenda), war tschechischer 

Baumeister und Stuckateur italienischer Herkunft, der auf der Kleinseite wohnte. 
84

 Er wirkte zudem als 
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Das Testament besteht weiter aus neun Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

Letzten, Zeile 29 und 30, sind nicht mehr nummeriert, sondern nur mit dem nachgesetzten 

Suffix -ten besorgt. Im ersten Absatz, Zeile 4-5, steht ihr Wille, christlich bestattet zu 

(T7-7) und die Armen (T7-  

Unterrichtszwecke 

-8). Im dritten und in den darauf 

folgenden Abschnitten kommt sie letztendlich zum Nachlass (T7- -9) 

-

-13) und 

Polster (T7- -14), eine Kommode mit Schubladen (T7-16), 

-16) -

16,17). Dazu bekommt sie noch von ihr 50 Gulden (T7-50). Das alles aber im Falle, dass 

sie noch kurz vor ihrem Absterben bei ihr dienen sollte. Von dem Inhalt des Testaments 

-

21). Sie denkt auch an die Kinder ihrer verstorbenen Schwester. Theresia Lafka, geb. 

dem Ignaz zugeschrieben (T7-27) und weitere 50 Gulden werden der Witwe Elisabeth 

Trastman (T7-29) zugerechnet. Im letzten, nicht nummerierten, Abschnitt der 

Appolonia genannt (T7-30). 

Im Text 

den letzten Willen nicht nur selbst geschrieben, sondern auch unterschrieben (T7-37). 

Die Beglaubigung ist mit einer Unterschrift der Stadtangestellten versichert (T7-41). 

85
Das Testament wurde gefaltet und hineingelegt.    

B
86

 

                                           
85

 Auf dem Umschlag befindet sich auch kurzer Text, der in die Transliteration einbezogen war.  
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M  

 

T8 

Das Testament hat ein Gehilfe 

Erblassers, die in der 3. Person Plural geschrieben wurde. Das Testament wurde am 2. 

August 1811 gefertigt (T8-

1811 (T8-35), in der Ratssitzung bekanntgegeben. Bemerkenswert ist auch die genaue 

Zeitangabe, die in anderen Testamenten nicht vorkommt (T8-5).  

Der Testator lag wahrscheinlich im Sterben, denn der Wille ist ziemlich kurz und 

-8). 
87

Das Testament regelt den 

Kaspar Svoboda, den Text nicht selbst geschrieben hat. 
88

 Obwohl er im Sterben lag, ist im 

Testament betont, dass er noch bei Sinnen war (T8-7). Der Zeuge und die Angestellten des 

Magistra -7,8). Die 

Promulgatio (T8-14) und Narratio (T8-8,9) fliessen zusammen. In diesem Abschnitt ist die 

Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T8-7,8) gibt uns die 

 

Das Testament besteht weiter aus 2 Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

ersten Abschnitt  (T8-

-25, steht sein Wille, die 

Kaution von 300 Gulden, die bei dem Kirchenamt festgelegt ist, einzuteilen (T8-16). 

Beisein von den Zeugen -18). Den 

anderen Erbschaftsanteil, 200 Gulden, leitet er wieder seiner Frau (T8-22). 

Letztendlich bedankt er sich bei den Zeugen und Magistratsangestellten (T8-24,25).  

                                                                                                                                    
86

 In unserem Fall geht es um einen institutionellen Siegler, sgn. Sekretsiegel. Die Sekrete waren als 

Briefverschluss gedacht. Dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 21-22. 
87

 Die St.- tschechischen Hauptstadt Prag. Die 

Kirche ist eine der Pfarr- und Friedhofskirchen der Prager Neustadt. 
88
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Das Dokument -27). Die Beglaubigung ist mit den 

zwei Unterschriften versichert. Der Angestellte des Rats ist hier Leopold Ritter von Vogt 

(T8-28) und der Zeuge Ignaz Pahmany (T8-30). Kundgemacht wurde das Testament in der 

Ratssitzung erst im Dezember 1811 (T8-35) und von Ignaz Weigel zu Protokoll gegeben 

(T8-37).  

 

T9 

- und Ortsangabe 

sind. Den Namen des Testators erfahren wir erst vom Inhalt es Textes. Der letzte Wille 

Erblassers, die in der 1. Person Singular geschrieben wurde.  wurde 

am 20. November 1811 gefertigt und erst nachhinein,  eingetragen.  

er

den 

Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T9-5,6) gibt uns die 

en, 

 

Der Text besteht weiter aus acht Abschnitten. In diesen Abschnitten sind die 

Ein

Gott 

werden.  Im zweiten Absatz, Zeile 10-14, steht sein Wille, christlich bestattet zu werden. 

ben 

ist. Seine Ehefrau wird es danach von ihrer Erbschaft abrechnen. Im Dritten Abschnitt 

Banko
89

 Im vierten 

und darauf folgenden Abschnitt kommt er letztendlich zum Nachlass (T9-22,23). Seine 

Ehe Frau wird 6 Wochen lang nach seinem Tod ausbezahlt. Weiter kommt er zum 

                                           
89

 terreichisches Papiergeld aus dem Jahr des Staatsbankrotts 1811, das zur 

Zur finanziellen Lange um die 
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Universalerben. Beisein von den Zeugen 

Wenzl Iber (T9-31) das Haus. Ein Viertel davon bekommt auch seine Frau. Vor dem 

soll, aber weiterhin wieder dem Sohn ge

Wert zu ermitteln und davon die Lasten abzuziehen. Nach seinem Willen wird das Haus 

nie verkauft, sondern von dem Sohn genutzt. Von seiner Frau erwartet er auch, dass sie 

sich um den Sohn und seine Bildung der 

-82) und Anton 

-

Abhandlungen der Verlassenschaft auf sich zu nehmen (T9-83). Die Hauseinrichtung 

-84). Seine Kleider 

Testament ist wieder, wie am Anfang, mit dem Glauben an Gott beendet (T9-91) und 

-96).  

Die Beglaubigung ist mit den zwei Unterschriften der Zeugen und vom Magistrat 

versichert. 

des Testators auf der vorletzten Seite befindet. Es handelt sich um eine Untersiegelung, da 

die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
90

 Das Siegel ist zwar im guten Zustand erhalten 

worden, aber man nach nicht gut erkennt, welche Abbildung es aufzeigt. 
91

In diesem Falle 

geh  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Wenzl Iber - Testator  

 

 

T10 

Verfasst wurde der Text von den Stadtschreibern oder von den anderen Angestellten 

der Stadtkanzlei. Vom Inhalt her ist abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und zu 

 Die Rolle des 

                                           
90

 Mehr dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 
91
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ingular 

geschrieben wurde.  

Die wichtigsten Elemente der Textstruktur entsprechen dem Muster einer Urkunde. 

Das charakteristische Merkmal dieser Textsorte ist die optische Gliederung. Im 

Vordergrund steht auch sein Wille, christlich bestattet zu werden. Das Testament regelt 

keine weiteren Angaben zu der Person. Die Testatorin, Elisabeth Klement, hat den Text 

angegeben. 

was auszuzahlen. Sie hat wahrscheinlich kein Heiratsgut in die Ehe gebracht und ihre Habe 

versichern. Nach ihrem Tod sollte das Haus nicht verkauft werden, das eben an einem 

Vertreter  der Kinder. Ihr Ehemann ist auch der 

gesetzliche Vormund. 

D

zeigt sich daran, dass es abgebrochen wurde, wenn man den letzten Willen entwerten 

wollte. Man geht davon aus, dass das Testament gefaltet war. Der Abdruck ist nicht im 

 

 

 

Nach der Bearbeitung der Inhalte dass:  

 

 

der Testierer und die Zeit- 

Umschlag, aber auf dem befinden sich keine von diesen Angaben.  

 In den Textexemplaren T1, T5, T6, T7, T9, T10 erscheinen auch die Siegel, die das 
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selbst nicht schreiben konnte. Sie hat also die Abstimmung nur mit diesem Siegel 

versichert hat.  

 

T10 behandeln die Weiblichen.  

  T7, T10 bestimmen. Wobei in T10 

der Mann noch lebt, in T5 ist die Testiererin zwar schon verwitwet aber sie hat wieder 

 

 Die Best

Frauen und Kinder noch leben. T3 und T8 gibt uns die Information, dass die Ehefrau 

noch lebt.  

 Anhand des Inhaltes wird vermutet, dass in Prag die wohlhabenden Handwerker und 

Kaufleute testieren.  

  

 T7 hat der Erblasser, in unserem Fall die Frau, den Text alleine verfasst, 

aufgeschrieben und auch selbst unterschrieben. 

 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10 sind von den Schreibern oder anderen 

3 ist keine Unterschrift, 

Unterzeichnung wird im T4 und im T5 durch die Markierung XXX gezeichnet. 

 

5.2 Aufbau der Testamente 

 

Es wird nach der Fixierung der Textstruktur gefragt, denn in Hinsicht auf den 

Bildungsstand der Sprache ist dieses Charakteristikum in der Rechtssprache wichtig. Der 

und d  
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5.2.1.  

 

Verbindungselement zwischen der Narratio des Testaments und der Dispositio stellt ein 

oder Buchstaben eingeleitet.  

T1 Erstens  (T1-11) 

T2 Erstens: empfele ich meine vom Leib scheidende Seele (T2-10) 

T3 a)Solle seine Leiche nach christkatholischen Gebrauch beerdigt werden (T3-10) 

T4 Ernstlich  (T4-10) 

T5 Erstens empfehle ich meine arme Seele (T5-11) 

T6 Erstens: empfehle ich Gott dem Herrn meine Seele (T6-9) 

T7 1 tens Mein Leichnam soll nach christkatholischer gebrauch (T7-4) 

T8 1 tens    (T8-14) 

T9 Erstens.  (T9-7) 

T10 1.  (T10-11) 

 

endlich markiert und zwar im T1 

handelt.   

T1  (T1-40) 

T4 Endlich G:Was nach diesen bishero bemelten (T4-70,71) 

 

und zwar mit Ernstlich, Item, Endlich. Weiter folgen die Majuskeln A-G.  

T4  (T4-10); 

 (T4-13);  (T4-15).  

 

Es ergibt sich, dass die Testamente T3 und T8, die von Zeugen vermittelt werden, auch 
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vermuten, dass der Verfasser des Testaments es nicht selbst beeinflusst hat, ob der Text 

 

Obwohl das Erbgut im T8 klein ist und der Testator alles nur seiner Gattin und der Tochter 

vermacht, weist auch dieses Testament eine Gliederung des Artikelkatalogs auf.  

 

5.2.2. Die Struktur der Testamente 

 

Wir gehen davon aus, dass die Testamente mindestens aus 3 Teile bestehen, die dann 

weiter andere Bestandteile erscheinen lassen. Man basiert auf die Form einer Urkunde 

nach dem klassischen Sinne.  

das Testament nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel geltend wird.  

n: 

 

T1 Im Namen der allerheiligst und unzertheilten Dreifaltigkeit Gottes Vaters, Gottes 

Sohnes, und Gott des heiligen Geistes Amen. (T1-2,3,4) 

T2 Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott des Vaters,  

Gott des Sohnes, und Gott des heiligen Geistes, Amen. (T2-1,2)  

T5 Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Gott des Vaters , Sohnes und des heiligen 

Geistes Amen.  (T5-1,2,3) 

T6 Im Namen der Allerheiligsten und unzertheilten Dreyeinigkeit, Gottes Vaters, und des 

Sohnes, und des heiligen Geistes. Amen. (T6-1,2) 

T9 Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott des Vaters, des Sohnes und  des 

heiligen Geistes, Amen. (T9-1,2).  

T10 Im Nahmen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Gott des Vaters, Gott des Sohnes, und 

Gott des heiligen Geistes Amen. (T10-2,3) 

 

verbale Formel. Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. Der Testator 

e 

Testament auch Maria und Heilige angerufen. Der Erblasser wollte, bevor er starb, 
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unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche machen.  Die Anrufung Gottes erinnert 

ans Gebet, wodurch das Testament auch von anderen juristischen Dokumenten 

unterschieden wird. Die Anrufung des Gottes endet mit der Schlussformel Amen. 

 

 

 

T1 1795 - 29 . Jun. (T1-1) 

T8 1811  2. Aug. (T8-1) 

T10 1813 - 7. Febr. (T10-1) 

 

Weiter folgt die Intitulatio. Die gibt uns am Anfang des Textes einige Information, 

Testator.  

 

T1 Nachdem ich Mathias Dubsky (T1-5) 

T2 Nachdem ich Joseph Kobitsch (T2-3) 

T3  (T3-1) 

T8 

 (T8-2,3,4,5) 

Salutatio, die aber 

in keinen Testamenten zu finden waren. In einem Text kommt zwar am Anfang eine 

Anschrift, man vermutet aber, dass es sich nur um ein Haus handelt der im Eigentum war. 

 

T10 zal 

sub No Cons: 363 gelegenen Hauses (T10-7,8) 

 

Die Promulgatio, Narattio und Arenga fliessen zusammen und auch die jeweilige 

Reihenfolge von diesen Strukturelementen ist unterschiedlich.  

Die Arenga ist gleich an die Intitulatio angebunden. Es ist eine einleitende Formel 

literarischen Charakters, die die philosophische Betrachtung des Lebens und Todes 

e 

stilistische Funktion.  
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T1  (T1-

5,6) 

T2 dem Menschen nichts gewisser ist als der Todt, und nichts unsicherer als  

dessen Sterbestunde sey, (T2-6,7) 

T5 Sterblichkeit eines jeden Menschen und der Ungewissheit des Tages 

und der Stunde meines Hinschiedes (T5-4,5,6) 

T6 

 (T6-3,4,5) 

T9 

 (T9-3,4) 

T10  

Stunde des T (T10-4,5) 

 

Die Bekanntgabe des Willens des Ausstellers ist in allen Texten und wie gefolgt 

hergegeben.  

 

T1  (T1-9,10) 

T2  (T2-9) 

T3  (T3-5,6) 

T4 

 soll, zu treffen, (T4-2,3,4) 

T5 folgendes anzuordnen befunden, was ich dann auch hiermit verordne. (T5-8,9,10) 

T6  (T6-8) 

T7 hab ich mich entschlossen nachstehende letztwillige Anordnung zu machen. (T7-2,3) 

T8 en vor Gericht in eben der Art, als er uns 

 (T8-9,10,11,) 

T9 

nach meinem Ableben zu beseitigen. (T9-5,6) 

T10  leztwillige Anordnung: (T9,10) 
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T1  (T1-6,7) 

T2 bey gesundem Verstand und guter Vernunft (T2-4); um allen nach meinem Tode 

 

(T2-7,8,9) 

T3 bei reifer Vernunft auf seinem Todtenbette (T3-2) 

T4 erreichten hohen Alters, und schwachen 

 befunden, (T4-1,2,3); 

Vernunft, und nach reifer Uiberlegung (T4-5,6) 

T5  (T5-6,7,8) 

T6 so ha

beschlossen, um allen Streitigkeiten vorzubeugen, (T6-5,6,7) 

T7 Bei Eintr

entschlossen (T7-1,2) 

T8 zu den nun verstorbenen Kaspar Svoboda (T8-3,4); bey vollkommenen gesunden 

Verstande, (T8-7,8) 

T9 bei gesundem Verstande, und vollkommenen Geistesgegenwart (T9-4,5); dadurch alle 

Irrungen, nach meinem Ableben zu beseitigen.(T9-6) 

T10 elt, jedoch annoch bey vollkommenen Verstande 

und gesunder Vernunft  (T10-5,6) 

 

 

Ein weiteres Bauelement bildet di

meistens um da

reicht.  

 

T1 

 und aufnehmen. (T1-11) 

T2 Erstens: 

und gelangen lassen, (T2-10,11) 
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T5 Erstens empfehle ich meine arme Seele in die unendliche Barmherzigkeit ihres 

heiligen Mutter Gottes Maria und allen heiligen der ewigen Seeligkeit theilhaftig wandern 

lassen, (T4-11) 

T6 Erstens: empfehle ich Gott dem Herrn meine Seele (T6-9) 

T9 Erstens. 

 

(T9-7,8) 

T10 1.

S

Patronen in Gnaden aufgenohmen, und der ewigen Seeligkeit theilhaftig werden wird, 

(T10-11) 

 

Im 

 

 

T4 

nachstehend nachgewiesen. (T4-8,9) 

 

T8 und T3 stellen eine weitere Variante vor. In diesen Testamenten kommt man ohne 

es um die Testamente, die in der 3. P. Sg. geschrieben wurden. Der Inhalt des Textes 

konzentriert sich auf die relevanten Punkte und diese Testamente sind somit auch 

erungen. 

 

 

 

T1 Zweitens, empfehle ich meinen Leib der Erde, aus welchem er gekommen, der in den 

 

(T1-17,18)  
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T2 

christkatholischem Gebrauch, wie meine bereits verstorbene Ehegattin, ohne vielem 

 

(T2-12) 

T3 a)Solle seine Leiche nach christkatholischen Gebrauch beerdigt werden, jedoch sollen 

 (T3-10,11) 

T5 

bestattet werden solle (T5-16) 

T6 den Leib a

Gottesacker nach christkatholischen Gebrauche beerdiget werden. (T6-9) 

T7 1 tens Mein Leichnam soll nach christkatholischer gebrauch zur Erde gebracht 

werden. (T7-4,5) 

T9 Zweitens. 

 (T9-10) 

T10 

e, jedoch nach Christkatholischem 

Gebrauche und ehrbar bestattet werde. (T10-16) 

 

In den analysierten Texten 

lesen lassen. Durch jede heilige Messe sollte man das eigene Fegefeuer mildern.  

 

T1 

Gattin Anna gebohrenen Haibin. (T1-19,20) 

T2 Zweitens: 

Thein gelesen werden, zu welchem Ende ich daher 12 f. 48. Xr legire (T2-17) 

T3 b)Sollen 10 Messen gelesen werden.(T3-12) 

T4 die Besorgung deren zulesenden  (T4-34,35) 

T5 

 dem Ermessen meinem lieben Ehegatten. (T5-19) 

T6 Zweitens: 

gelesen werden. (T6-12,13) 
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T2 Drittens: vermache ich zu Handen des Normalschulfonds Ein Gulden und Viertens: zu 

  (T2-20) 

T3 c)

Invalidenfond zwey Gulden. (T3-13) 

T4  C: In d -5 f und D: 

-15 f (T4-27) 

T5 Zweitens legiere ich den ganzen Armen und Invaliden Zuerst dem Normalschulfond 

(T5-23) 

T6 Drittens: sollen dem Armeninstitut auf meiner Pfarrethey bei St. Thomas 10 fr. gegeben 

werden. Viertens: zu dem Normalfond 2 fr. (T6-14) 

T7 2 tens Legiere ich zum armen institut Ein Gulden wie zum Normal Schule ebenfalls Ein 

Gulden zusammen zwey Gulden (T7-6) 

T10 Drittens. Dem Normalschulfonde vermache ich Zehn Gulden Bankozetteln, oder zwey 

 (T6-15) 

 

Die Testierer haben auch an die Spenden gedacht. Sie haben die Armen und Invaliden 

 

nen eingegeben.  

konkreten Personen. Die konkreten Einzelheiten wurden schon in der Beschreibung des 

esonderen in 

Gerichtsanordnung und die Nebenkosten, mit denen man in den Liegenschaften gerechnet 

mmt.  
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Namens und den Heiligen beendet, so wie es auch schon in der Anrufung am Anfang des 

Textes zu sehen ist.  

 

T2 Gleichwie ich nun diese letztwillige Anordnung in Namen der allerheiligsten 

(T2-55) 

T6 Dreyzehntes: 

Dreyfaltigkeit, Gottes Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, so wie ich dieselbe 

angefangen habe. (T6-46) 

T9 So wie ich meinen letzten Willen mit Gott angefangen, ebenso schliesse ich denselben, 

und behalte mir vor, weiters noch ein oder andern Codicill zu verfassen. (T9-91) 

 

 

 

T1 In dessen Urkund habe ich mich in Gegenwart der tit. Herren Zeugen nicht nur 

zu ihrer und ihrer Erben unnachtheiligen Mitfertigung allen Fleisses erbethen. (T1-46) 

T2 

ohnachteiligen Mitfertigung allen Fleisses erbeten. (T2-59) 

T3 

ndig unterzeichnet. (T3-63) 

T4  diese meine leztwillige 

sondern auch nachstehend Herrn Zeugen zu meiner Nahmensfertigung, und ihnen 

(T4-83) 

T5 

gistrat fragte Hand zu halten ersuche :/ nachdem mir solches 

in Gegenwart deren Hr. Zeugen von Wort zu Wort vorgelesen worden, und ich des 

Schreibens unkundig bin, in (T5-54) 
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T6 

Mitvo  (T6-49) 

T7 

zuerhalten (T7-32) 

T9  

unterschrieben und die nebenstehenden Herren Zeugen, welche ich selbst, und 

 

 

 (T9-96) 

T10 

ondern auch die nebenstehenden 

iemend bedanket. (T10-67) 

 

Nach diesen Angaben kommen weiter nur die Unterschriften der Aussteller und Zeugen. 

Im T3 ist keine Unterschrift, sondern nur eine Signatur der Zeugen, die die 

Markierung XXX. 

umfasst, wurde in der Beschreibung des Materials und des Inhalts der Testamente schon 

vorgestellt. 
92

 Die Datumsangabe erfolgt in jedem Testament. Es ist auch festzustellen, 

Widerspruch.  

 

                                           
92

 Die Petschaftsspuren, die das Dokument versichern oder verschlossen haben, sind sichtbar.  
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5.2.3. Fazit I. 

 

Folgende Auseinandersetzung mit der Struktur der letzten Willen vermitteln uns 

einige Ergebnisse. Das einzelne Testament besteht immer aus mehreren Artikeln, die 

gegliedert. 

Wendung bedingt. 

Ziffern. Am ersten/erstens/ernstlich nachzuwiesen. Die zweite Stelle wird mit 

den Numeralien 1tens besetzt. Die dritte und vierte Position halten die alphabetischen 

Zeichen, von denen die Minuskeln aber auch Majuskeln zu finden sind.    

Im Vergleich mit der Textstruktur der Urkunde, die aus drei typischen Einheiten, 

dem Protokoll (Invocatio, Intitulatio, Inscriptio, Salutio), der Substantia (Arenga, 

Promulgatio, Narratio, Dispositio, Sanctio) und dem Eschatokoll (Corroboratio, 

Subscriptio, Datierung) besteht, ist die Textstruktur der 10 analysierten Textexemplare 

dreigliedrig. Wie die Analysen zeigen, sind aber nicht alle Strukturelemente enthalten. 

Einige Elemente verschieben sich und die Reihenfolge ist damit unterbrochen. Man kann 

aber annehmen, dass die Struktur trotzdem stabil  

Form.  

Die Invocatio leitet das Testament ein und steht am Anfang des Testaments. Der 

Gott wird hier zum Ze , T1, T2, T5, T6, T9, T10,  

Christus/Gott ist der wahre Herrscher der Welt, in dessen Auftrag der Urkundenaussteller 

dominiert in den Texten die gleiche Formulierung. 

Obwohl die Intitulatio, die Benennung des Testators, zu den wichtigen Elementen 

, im T1, T2, 

T3, T8. Sie steht nach der Invocatio, sofern die jeweilige Urkundenart diese vorsieht. Sie 

gibt den Aussteller 

ist als Selbstaussage des Ausstellers von besonderer Bede
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Inscriptio, und die 

Salutatio, die aber in keinen Testamenten zu finden waren. 

Arenga

Alltagsgeschichte ist es interessant, wie das aufrichtige Bekenntnis des Sterbens in den 

Testamenten lexikalisch auftaucht. Die Lexikalische Vertretung bleibt in allen Texten 

 Die Arenga hat in den Texten eher eine stilistische Funktion und ist in 6 Texten 

formuliert, im T1, T2, T5, T6, T9, T10.  

Weitere Bestandteile der Struktur bilden die Narration und Promulgatio.  

Die Promulgatio, Narattio und Arenga fliessen zusammen und auch die jeweilige 

er sich befand. Mit diesen 

Erben nicht angefochten werden. In den Analysen der Prager Testamente tauchen immer 

gebildet werden. Es belegt die Absicht des Schreibers, den Sachverhalt akkurat zu 

variabel.  

tors zur Erbschaffung oder 

handelt es sich z. B. um das fortgeschrittene Alter, den schlechten physischen Zustand, die 

Sicherstellung einer ordentlichen Erziehung der Kinder oder auch um die Vermeidung der 

 

Der mittlere Teil der Struktur, der eigentliche Kern des letzten Willens, wird durch 

Dispositio des 

Texttyps Urkunde und in der Relatio des Texttyps Eintrag bekam das Testament eine 

dert und mit einer 

Inhaltsstrukturen der  Dispositio sind unterschiedlich. Die Artikel umfassen nicht nur die 

registrieren sie auch das 



54 

 

len Testamenten erhalten. Die 

empfehle ich meine arme Seele Gott realisierte Variante nachzuweisen.  

vermacht wird, tauche in den Texten auch die letztwilligen 

Zwecken. Der Kirche wird ein bestimmter Betrag vermacht und zwar in der Form von 

Seelenmessen. Es kommen auch die Stiftungen zugunsten von Armen vor. Man Glaubte 

finden. Die Eucharistiefeier ist die Erneuerung des Kreuzesopfers. Die hl. Messe ist das 

heiligen Messen aufopfern indem man ein Stipendium, eine Spende, einen Priester in der 

eigenen Pfarrgemeinde oder auch an ein Kloster gab. Durch jede hl. Messe mildert man 

 dass man durch 

Aufopfern von hl. Messen viel Leid im Fegefeuer erspart, beziehungsweise erwirkt, dass 

 Wie sich aus der 

n, dass die 

 

Anhand der Analyse ist es zu konstatieren, dass die Struktur der analysierten Prager 

Testamente angehalten ist, nur die jeweiligen Teile variieren. Die Testamente besitzen 

meist eine drei

wie die Intitulatio. Wir erfahren die Angaben vom Erblasser erst am Ende des Testaments. 

Es stellt sich die Frage, ob man in der Kanzlei nach der Nummer des Testaments gesucht 

hat und dazu einen Namen dann zugeordnet hat.  

 

5.3 Syntax und Stil 

 

Die Struktur des Formulars, die aus den verschiedenen Elementen besteht, wurde im 

syntaktisch-stilistischen Ebene analysiert. 

Die Syntax des 18. Jahrhunderts verhielt sich mit der Gestaltung in verschiedenen 
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formuliert werden und so auch der letzte Wille. Aus den Funktionen des Testaments ergibt 

sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten sein muss und zwar dass jedes 

d 

nicht nur durch den Inhalt bestimmt, sondern es wird auch Bezug auf die Leser genommen. 

Wortgruppen und in der Unterordnung von  unter .  

Genauer untersucht werden vor allem die Relatio, denn in diesem Teil wurde die 

Eindeutigkeit des Testaments.  

 

5.3.1. Der zusammengesetzte Satz  

 

Grundstrukturen zu einer komplexen Einheit. 
93

 Die Testamente bestehen aus mehreren 

sche und Bitten an die Erbnehmer.  

Die Texte weisen eine hohe Anzahl von den Erweiterungen der Wortgruppen und von den 

mehreren Wortgruppen, die reichhaltige Attribuierung erhalten. Der Absatz deckt sich 

meist mit einem Satz. 

subordinative Verbindung.  

 

5.3.1.1. Die Satzverbindung 

 

Im Mittelpunkt der syntaktischen Entwicklung des Neuhochdeutschen steht ein 

Ausgleich in der Strukturierung des Ganz- und Elementarsatzes. 
94

 Es wurden nicht so 

viele neue Formen geschaffen, sondern die alten Formen ergiebig gebraucht. Die 

                                           
93

 Dazu Helbig/Buscha 2005, S. 561. 
94

 Vgl. Admoni 1990, S. 204.   
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umfangreich.  

 

Die Konjunktionen 

 

Konjunktionen und, dann, aber, oder, daher, sondern oder durch Satzzeichen wie Komma 

oder Strichpunkt voneinander getrennt.  

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion sowohl/als auch hat in den Texten eine 

positive Bedeutung. In diesem Fall geht es um die kopulativen Satzverbindungen, die 

asyndetisch aneinander gereiht werden.  

 

T2  (T2-44,45) 

T4 (T4-

34,35) 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion sowohl/als auch hat auch in den Dokumenten ihre 

Verneinung und zwar weder/noch. In diesem Fall geht es um die kopulativen 

Satzverbindungen, die asyndetisch aneinander gereiht werden. Diese Konjunktion 

signalisiert die Negation.  

 

T4 weder der Grund noch der Ungrund (T4-60,61) 

T9 und ihn weder in psychischer noch in moralischer Hinsicht (T9-67). 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion nicht nur/sondern auch hat hier eine kopulative 

 

 

T2 

(T2-59,60). 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion entweder/oder hat im Text eine negative Bedeutung.  
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T9 entweder ganz oder zum Theil (T9-61,62). 

In diesem Fall geht es um die kopulativen Satzverbindungen, die asyndetisch aneinander 

gereiht werden.  

 

5.3.1.2.  

 

Die Prager Testamente bilden einige lange subordinative Verbindungen, die meist 

anderen Satzteilen unter- 

Konjunkti

Satzgliedes stehen.  Im Folgenden werden die in den Prager Testamenten vorkommenden 

Nebensatzarten analysiert.  

 

 

 

In den Texten sind 

und Interrogativpronomen oder auch, wie die Beispiele zeigen, mit anderen Subjunktionen 

 

bezieht, ist mit einem Relativpronomen der, die und das 

f  

T1 

Ableben(T1-7,8); 

meines Testaments haben sollen. (T1-44,45) 

T2 auf den ich ebenfalls zur Erlernung der Musik vieles verwendet habe (T2-30,31) 

T3 Kinder Karl und Joseph, die in Lemberg sich befinden (T3-3,4); die mit ihren 

Forderungen aus seiner Nachlassenschaft bezahlt werden sollen (T3-23,24); die er bei 

(T3-37,38); /:die sie ordentlich zu zahlen 

verbunden sind :/ (T3-44,45) 
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T6  (T6-7); aus der er gekommen ist (T6-

10). 

T9 von dem ich sie empfangen habe (T9-7); 

zuweise (T9-48,49); 

Zutrauen habe (T9-78,79) 

-Wort, also durch ein Fragewort eingeleitet, haben auch eine 

relativische Funktion.  

T1 empfehle ich meinen Leib der erde, aus welchem er gekommen, der in den bestimmten 

solle (T1-17,18,19); Zweitens; empfehle ich meinen Leib der Erde, aus welchem er 

gekommen, (T1-17); 

immer bestehende (T1-27) 

T2 aus welcher er entsanden (T2-13); zu welchem Ende ich daher 12 f. 48Xr. legire (T2-

18,19);  (T2-28,29); was ich 

 (T2-37,38); welches ich mir mit den beschehen Einbauen 

(T2-41,41); 

und erspriesslich sein wird (T2-51,52) 

T3 

(T3-18,19) 

T4 wie es nemlich nach meinem Absterben (T4-3,4); wovon aber zur Zeit  (T4-51); so wie 

(T4-75,76); 

 (T4-77,78) 

T5 

bestatten werden solle (T5-16,17); 

gelesen werden sollen (T5-19,20) 

T6 (T6-35); welche er, wenn die Unkosten und Schulden 

getilget seyn werden, von der Zinsung nehmen soll (T6-42); so wie ich angefangen habe 

(T6-48) 

T8 meine Kaution je 300f welche ich bey Lobl. Kirchenamte erleget habe (T8-16,17) 

T9  (T9-25);  (T9-29); welche aus dem 

Verkauf (T9-50,51); welches ohnehin keine grosse Schuldenlast hat (T9-55); wie ich 

 (T9-62); wie es einer wahrhaft guten Mutter zusteht (T9-75,76); wie es 
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steht und liegt (T9-85); So wie ich meinen letzten Willen mit Gott angefangen (T9-91); 

welche ich selbst (T9-97) 

T10 (T10-14); und in was immer (T10-20); wie auch von 

(T10-33) 

llen leitet das Subjunktion auch einen Objekt- Subjektsatz ein.  

T1 dass nichts gewisser als der Tod sey; So habe ich (T1-6). 

T2 (T2-28);  (T2-43,44); 

sowohl die Pflichtheile, als auch  (T2-44,45); 

(T2-50,51) 

T3  (T3-1); d) 

 (T3-16); und hoff

 (T3-55,56,57) 

T5  (T5-32,33); 

Ehegatte fernen hier meinem Sohn Joseph (T5-49,50) 

T6  (T6-4);  

Schwiegersohn das Haus ganz in die Verwahrung nehme (T6-31,32); 

fertigen (T6-52,53) 

T8  (T8-2,3) 

T9  (T9-3); 

 (T9-11); 

(T9-13);  (T9-18); 

Universalerbe von meinem ganzen Nachlasse (T9-32,33);  

(T9-35);  

(T9-46); d (T9-54); 

anwende (T9-62,63);  (T9-65); 

 (T9-68,69); (T9-71,72)  

T10 (T10-4); (T10-12); (T10-17); 

(T10-23,24); zu mir zu kommen 

(T10-69,70) 
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einteiligen Subjunktion nachdem eingeleitet sind. Einem Perfekt im Nebensatz entspricht 

 

T1 

ich (T1-5,6) 

T2 glichkeit dieses 

(T2-3,4) 

T6 

 (T6-3,4). 

T10 nachdem solches (T10-53); nachdem derselbe solche ohnehin (T10-57,58) 

 

Ein Kausalsatz, mit da/weil  

 

T1 Drittens, da die Grundfeste eines Testaments in Benennung des Universal Erbens 

besteht,so nenne ich hiezu (T1-21,22); Weil ich dass aufrichtige Zutrauen in gedachte 

Ehegattin Anna setze, sie werde (T1-33,34) 

T2  da aber die Grundrechte eines jeden Testaments (T2-21,22); da Siebtens: 

die Beibehaltung meines Hauses (T2-39,40) 

T3 weil Karl fier Kinder (T3-34,35); w

(T3-46); 

Nachlassenschaft aufgestellt ist (T3-61,62) 

T4 weil mir dessen (T4-40); weil ich nach meinem seel (T4-65) 

T5 Und da die Grundrechte eines jeden Testaments (T5-26) 

T9 Da die Grundfeste eines jeden Testaments (T9-22);  (T9-65)  

T10 sondern lediglich darum weil ich meinem Ehegatten (T10-29,30); erworben habe, 

dann, weil ich von seiner gegen diese (T10-32,33); (T10-40); 

 (T10-46); weil ich mit meinem (T10-48) 

Die  Infinitivverbindungen, eingeleitet mit der Subjunktion damit/um- zu haben eine finale 

Bedeutung. Der Nebensatz nennt das Ziel und der Hauptsatz die Voraussetzung. In den 
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Texten gibt es entweder der Nebensatz mit damit oder auch die Infinitivkonstruktionen mit 

um-zu.  

T2 damit selber nach christkatholischem Gebrauche (T2-13,14); so habe ich, um allen 

(T2-7,8)  

T6 damit er alles in gutem Stande erhalte (T6-41); um alle Streitigkeiten vorzubeugen (T6-

6,7) 

T9  (T9-40,41) 

 

-mehrteiligen Subjunktion ohne dass 

95
 In den Prager Testamenten gibt es der Nebensatz mit 

ohne dass/ohne-zu. 

 

T1 

meiner Kinder auf eine Abtheil oder (T1-30,31) 

T4  (T4-38,39) 

T9  (T9-89) 

T10 (T10-34,35) 

Ein Konditionalsatz, eingeleitet mit der einteiligen  Subjunktion wenn, 

Nebensatz eine Option und eine temporale Bedeutung.  

T3  sterben sollte (T3-50) 

T6 welche er, wenn die Unkosten und Schulden getilget seyn werden, von der Zinsung 

nehmen soll (T6-42) 

T9 jedoch nur, wenn sie es begehret (T9-49,50)  

 

Beachtenswert ist die Tatsache, dass nur in einem Text auch die getrennt-mehrteilige 

Subjunktion  je/desto zu finden ist. Nach der Subjunktion je folgt ein Komparativ und das 

Ganze ist dem mit desto eingeleiteten Hauptsatz untergeordnet (4). 

T4 je eher, desto besser (T4-25,26) 

                                           
95

 Siehe dazu Helbig/Buscha 2005, Kapitel 17.4.4. 
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5.3.2. Wort und Wortgruppe als Satzglied 

 

Die Grundeinheiten der Syntax sind Satz, Wort und Wortgruppe. Bei der 

Verwendung der Hypotaxe werden die Themen im Testament detailliert dargestellt und 

Funktionsgliedern. 

In den Prager Testamenten kommen viele Erweiterungen von den Nominalgruppen 

vor, erfolgt durch die Attribuierung. Meist ist die Reihung auch mehrgliedrig und 

koordinativ vor allem mit und verbunden. Vor der Konjunktion und 

auch ein Komma, das ein Lesepause zeichnet.  

 

5.3.2.1. Die Stellung des finiten Verbs und der Satzrahmen 

 

Das finite Verb steht an zweiter Stelle im Aussagehauptsatz, d. h. als zweites 

Satzglied. Wenn das finite Verb in einem NS erhalten ist, dann ist das Verb nach dem 

infiniten Verb gestellt. 
96

  

Im Zusammenhang mit der Stellung des finiten Verbs im Nebensatz und im 

Hauptsatz ist die Frage der verbalen Klammer zu behandeln. Die Klammer ist aus dem 

Zusammenwirken ergibt sich der verbale Rahmen. Die Ausklammerung ist in der 

finiten Formen der Hilfsverben weggelassen werden und zwar meist als Kennzeichen eines 

gehobenen Stils
97

 ist das Hilfsverb haben ausgespart. Die Beispiele sind im folgenden 

 

 

5.3.2.2. Die Stellung der Attribute 

 

Es gibt einige Bemerkungen und Spezifika zum Kasussystem. Der Genitiv ist wie der 

Dativ durch Funktionsverschiedenheiten gekennzeichnet. Im Grunde ist festzustellen, dass 

                                           
96

 Mehr zu diesem Thema und der Erforschung der Stellung des finiten Verbs vgl. Schmidt 2007, S. 439. 
97

 Dazu mehr Schmidt 2007, S. 436. 
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der Genitiv als Akkusativ- 

98
 Das Genitivattribut ist vorangestellt und wird bei der Bestimmung der Z

Erben zu Familie und zum Erblasser verwendet. Das Attribut bestimmt das Bezugswort 

Das Attribut 

eziehungen in der 

Familie noch besser zu beschreiben, werden die adjektivischen Attribute verwendet. In der 

sind und mit oder auch ohne die Endung vorkommen. Generell wird die Wortfolge von den 

Attributen geregelt. Die Adjektive, Partizipien und Possessivpronomina sind dem 

Beziehungswort vorangestellt. Daneben ist die Nachstellung in den Exemplaren nicht 

enthalten. 

milie aus und 

 

 

5.3.3. Negation  

 

sich erst im 18. Jh. durchgesetzt und mehrere Verneinungen heben sich gegenseitig auf. 
99

 

Um 1800 nie/nicht/nichts/kein, so auch in den letztwilligen 

.  

 

T1 dass nichts gewisser als der Tod (T1-6); in keinerley Menge (T1-43) 

T2 nichts gewisser ist als der Todt (T2-6); und nichts unsicherer als dessen Sterbestund 

sey (T2-6,7); sich nicht zufrieden stellen (T2-36,37);  

(T2-43,44) 

T3 bei seinen Lebzeiten von ihm nichts erhalten haben (T3-35,36) 

T4 nicht (T4-46); nichts (T4-52); keiner Verbindlichkeit (T4-56); nicht schuldig (T4-64); 

mann nicht nur allein nichts (T4-65,66); nicht nur (T4-84) 

                                           
98

 . 
99

 Zur Negation im Neuhochdeutschen vgl. Schmidt 2007.  
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T5 (T5-35); als er nicht allein (T5-43); 

(T5-45,46); und Zuneigung nicht entziehe (T5-51,52);  

T9  (T9-11);  Wobey ich 

verstehe,  (T9-

46,47); 

(T9-52,53); welches ohnehin keine grosse Schuldenlast hat (T9-55); nicht fordern (T9-58); 

nicht verkauft werde (T9-63,64). 

T10 nicht mehr als (T10-25); (T10-28); 

(T10-30); nicht gehemmt (T10-39); nicht ganz (T10-45,46); nie wieder 

(T10-50); nicht ermangeln wird (T10-63); nicht nur (T10-68) 

 

un-, die den Inhalt des Satzes negieren. Die Adjektive und weitere Wortarten, 

erhalten damit eine Sondernegation.   

 

T1 unzertheilten Dreifaltigkeit (T1-2); -lich (T1-8,9); 

(T1-9); unbeklekten Mutter Gottes Maria (T1-15); auflaufenden Un-kosten, in gleiche 

Theile (T1-25,26);  (T1-41); und ihrer Erben unnachtheiligen 

Mitfertigung (T1-48) 

T2 unsicherer  (T2-6); unerzogener (T2-42);  (T2-48); 

Geschwister (T2-53) 

T3 unbedeutenden Klei  (T3-19,20) 

T4 ohnentgeldlich (T4-24);  (T4-47);  (T4-49); zur Zeit der 

Ungewissheit (T4-51); Ungrund (T4-61) 

T5 in die unendliche Bamrherzigkeit (T5-11,12); andere Unkosten (T5-44) 

T6 unzertheilten (T6-1);  (T6-5);  (T6-35); die Unkosten (T6-43) 

T9 unbedeutende Zimmereinrichtung (T9-84);  (T9-99) 

T10 durch seine unendliche Barmherzigkeit (T10-12,13); (T10-33); 

(T10-37); nur sehr unbedeutend eingeschuldeten Hause 

(T10-44); unnachteiliger Mitfetigung (T10-71) 

 

In einem analysierten Testament gibt es auch ein Indefinitpronomen, das eine Person 

bezeichnet. 
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T3 von niemanden (T3-76) 

 

Auch einige Subjunktionen, wie ohne dass haben negierende Funktion. Die ungetrennt-

mehrteilige Subjunktion als dass hat eine konsekutive und negierende Bedeutung. Der NS 

 

Im Falle der mehrteiligen Konjunktion nicht nur/sondern auch hat nicht keine 

Negationsbedeutung. Die getrennt mehrteilige Konjuntion weder/noch setzt  und verbindet 

zwei negierte Konjunkte voraus und signalisiert zugleich die Negation.  

Die Satzarten, ihre Verbindungsmittel und die Infinitivkonstruktionen sind im vorherigen 

 

 

5.3.4. Auslassungen 

 

Subjekt, besonders das Pronominale in der 1. Person Sg., seltener in der 3. Person Sg. 
1
 

Wir vermuten, dass es um die Wiedergabe der gesprochenen Formauffassung  gehen kann.  

 

T1 Endlich aber bitte Eine (T1-40); besonders hiermit verordne dass das (T1- 27); dass 

nichts gewisser als (T1-6); (T1-20); besonders hiermit 

verordne dass (T1-27); angefangen, so schliesse eben (T1-38); gleich wie mir auch (T1-

43) 

T4 sage (T4-21); sage (T4-26); sage (T4-27); sage (T4-30) 

T5 so benenne (T4-28); und setze (T5-28) 

T6 Zu diesem Ende habe diese meine letzte Willensmeinung (T6-48,49) 

T10 (T10-

57,58) 

 

Meist als Kennzeichen eines gehobenen Stils
100

 ist das Hilfsverb haben ausgespart. Es trifft 

 

 

                                           
100

 Dazu mehr Schmidt 2007, S. 436. 
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T1 Leben erwogen und befunden (T1-5); zu verfassen erhmutet (T1-10); angefangen, so 

schliesse (T1-38); wie ich mir auch vorbe-halte ein (T1-43,44); allen Fleisses er-bethen 

(T1-48,49) 

 

Das Hilfsverb sein ist auch in einigen Konstruktionen weggelassen.  

 

T1 aus welchem er gekommen (T1-4) 

T2 aus welcher er entstanden (T2-13); 

Krankheiten gekostet (T2-29,30); Gleich wie ich nun diese letztwillige Anordnung in 

Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit angefangen (T2-55,56) 

 

5.3.5. Fazit II. 

 

Folgende Auseinandersetzung mit dem Sprachbau vermittelt uns einige Ergebnisse 

und ebenfalls Erkenntnisse zum Stil. 

Je nach der Situation wird in der 1. Person Sg. oder in der 3. P. Plural formuliert.  

 T1, T2, T4, T5, T6, T7, T9, T10 sind in der 1. P. Sg. verfasst.  

 T3 ist in der 1. P. Pl. und 3. P. Sg. verfasst.  

 T8 ist gleichfalls in der 1. P. Pl. von den Zeugen geschrieben, die sich den letzten 

 

amente in der 

Testamente an Bedeutung gewinnt. In den Texten ist die Verwendung an den Konjunktiv I. 

sehr reich. In der indirekten Rede 

Gelegenheiten verwendet. Im Text zeichnet er die indirekte Rede, denn das Testament 

wurde nicht vom Erblasser geschrieben. Der Konjunktiv ist nicht durch den Einsatz des 

Der Sprecher ist in diesem Fall der Testator

gibt der Schreiber indirekt wieder. Wie im privaten Bereich benutzt man hier auch den 
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Indikativ und einen Nebensatz, der mit eingeleitet ist. Bei der indirekten Rede muss 

man allerdings zwischen privaten und offiziellen Aussagen unterscheiden.  

Es ist zu vermuten, dass die Verwendung von den einzelnen Sprachmitteln in den 

ver

Beide 

(Erbnehmer) und dem Akkusativobjekt (Erbgut). Die Reihenfolge von den Gliedern 

variiert. In Folge des Vorkommens der Signalelemente, die die Reihung der einzelnen 

kommen.  

edanken 

breit, was mit der Satzunterordnung verbunden ist. 

subordinativen Verbindung.  

ht 

zuerst um keine langen syntaktischen Konstruktionen, sondern um eine einfache und klar 

Testament im Vergleich zu den anderen Texten, die von den Berufsschreibern verfasst 

 

 

Positionen vom Attribut, Subjekt, Objekt oder von den Adverbialien verschiedener Art. 

Bei der Verwendung der 
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ger Testamenten 

reich an die Verwendung von den Attributen, die meist mehrgliedrig und koordinativ 

verbunden sind.  

verhalte um neue Informationen. 

 

Die Testamente weisen eine breite Skala von den Konjunktionen mit der 

relativischen Funktion. Nach der Art der Einleitung sind in den Prager Testamenten 

meistens S

der/die/das 

unterordnet ist, ist mit der einteiligen Subjunktion eingeleitet und zwischen den 

Subjunktionen die Objek- 

onen aus, nach, von, zu, auf und in eingeleitet.   

 

nachdem und 

da/weil eingeleitet, di

Da 

eher die einleitende Funktion.  

Die subordinative Verbindung damit/um-zu hat eine finale Bedeutung. Der 

Nebensatz nennt das Ziel und der Hauptsatz die Voraussetzung. Die Schreiber der 

 

Wenn hat konditionale Bedeutung. Der Nebensatz nennt eine potenzielle Bedeutung 

und der Hauptsatz ist eine Folge daraus. Wenn steht mit Konjuktiv zum Ausdruck der 

den Prager Testamenten beziehen, setzen 

ichkeit erscheinen in den letzten Willen nicht, denn 
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Die Untersuchung der verbalen Klammer ergab, dass die Stellung des finiten Verbs 

Rahmen nicht immer zum Vorschein, weil die finiten Formen in den ausgespart sind. Wir 

vermuten, dass die Auslassungen die Wiedergabe der gesprochenen Formauffassung 

darstellen.  

Um die Beziehungen in der Familie noch besser zu beschreiben, werden die 

Vorder

sind.  

Bemerkenswert ist der weitere Aspekt, die Negation. Die Verneinung der Aussagen 

nie/nicht/nichts/kein. Die Formulierungen im T7 und T8 

  

Jahrhundertwende 

 

 

5.4 Lexik 

 

Die Entwicklungstendenzen im Bereich des Wortschatzes im Nhd.  sind  mit dem 

 

Einheiten, die hier behandelt werden sollen. Bei der Analyse des Wortschatzes basiert man 

auf 

 

 

5.4.1.  
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r im deutsch geschriebenen Text behandelt.  

 

5.4.1.1. La  

 

sind, sind vor allem aus dem Bereich des Rechtswesens. Sie sind auch oft im lat. Schrift 

aufgeschrieben, und damit auch im Text graphisch unterstrichen. Die lateinischen 

t nur ein Teil des Wortes mit dem anderen Schrifttyp gekennzeichnet.  

 

Die Erbnehmer werden zu den Universalerben. 

Uni|ver|sal|er|be, der: Erbe des gesamten Nachlasses; Allein-, Gesamterbe.
101

 
102

  

T1 Universal Erben (T1-21); Universal Erbens (T1-25) 

T2 Universalerbe (T2-23,24) 

T3 Universalerben (T3-25) 

T5 zu universal Erben (T5-31)  

T7 als Universalerbin (T7-30) 

T9 Universalerben (T9-31) 

T10 Universalerbe (T10-20) 

Bemerkenswert ist das im T7 vorkommende Suffix in, das eine weibliche Person 

signalisiert.  

                                           
101

 http://www.duden.de/definition/universalerbe (Stand: 23.Januar 2011). 
102

 Mehr dazu vgl. http://www.enzyklo.de/Begriff/Universalerbe (Stand: 23.Januar 2011). 
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Consc:, Cons:  Hausnummer, Liste.  

konskribieren  lat. conscribere, in Liste eintragen.  

T2  sub. Nro: Conscr: (T2-26)  

T9 Num: Consc:(T9-24) 

T10 No Cons: (T10-48); No Cons: (T10-8) 

Das Vorkommen lateinischer Termini auf dem Sachbereich Bildung ist in den Prager 

Texten eingegeben sind.  

 J.U.D. iuris utriusque doctor  

T3 J.U.D. Duchet (T3-3); J.U.D. Duchet (T3-60) 

T9 (T9-82) 

Der Name Duchet im T3 ist mit dem lat. Schrift auch hervorgehoben, dagegen der 

Name im T9 ist wiederum in der Kurrentschrift gefertigt.  

Die Anmerkungen des Magistrats sind vor allem in der lateinischen Sprache 

formuliert, denn es ging um die Vormerkungen, die  nur zu den eigenen Zwecken des 

den Eintrag 

diese Textsorte vor.  

 Aus dem Lateinischen constat- es steht fest. 
103

 

T1 Constatiert (T1-60) 

T4 Konstatierung (T4-95) - nach DUW (2003)  

T5 Contestierung (T5-75) 

                                           
103

 Konstatierung  

hat. Vgl.  Maurer 1959, S. 374. 
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T9 Contestierung (T9-108) 

 

Die Kodizes sind nach dem DUDEN 
104

 ungeschriebene Regeln und ein Kodizill 
105

 

ist eine einseitige letztwillige Anordnung, die das Testament 

 

 

T1 ein oder mehrere Codicille zu errichten (T1-44) 

Ein Kodizill kann zum Beispiel der Ernennung eines  dienen. Das 

Aussetzen eines  bedeutet, dass jemand nur bestimmte, genau bezeichnete 

Dinge aus dem Nachlass erhalten soll. 
106

 

ABGB Testament; 

 

unterfertigen.
107

 

108
 

Kodizill gelten dieselben Bestimmungen, ausgenommen die 

 
109

 

 

 

T2 Publicatum (T2-64)   

T3  (T3-82)  

 secretarius  

Lebens, die Korrespondenz abwickel und technisch-organisatorische Aufgaben erledigt. 
110

  

                                           
104

 Vgl. DUDEN.  
105

 

Recht  
106

 http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-view=true (Stand: 23.Januar 2011). 
107

 Zu diesem Thema mehr vgl. http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-

view=true (Stand: 23. Januar2011). 
108

 http://www.ruby-erbrecht.de/erbrecht-abc/erbrecht_k/Kodizill.php (Stand: 2.7. 2011). 
109

 vgl. http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-view=true (Stand: 23.Januar 

2011). 
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T4 Libro Testamentorum (T4-109,110) 

Diese Angaben kommen in allen Testamenten vor und zwar auf der letzten Seite, wo sich 

 

T3 Testamentun nun cupativum (T3-8) 

Nicht von dem eigentlichen Testierer geschriebene, sondern diktiert, von den Zeugen, 

 

den 

unterschiedlich.  

T3 Curator  (T3-60); Curator (T3-3) 

T9 Curator  (T9-83) 

T10 Kurator (T10-63) 

 Mit C im Anlaut geschrieben, aus dem lateinischen curator  

Vollmund.  

 Kurator- Das Wort Kurator stammt ab vom lateinischen Wort curator 

111
 (T10-63) 

T9 extra  (T9-21) 

 Nach DUW  lat. extra, -  

T9 in natura (T9-47); in natura (T9-85,86)  

  

T5 Respective (T5-30) 

T6 Terminen (T6-34) 

                                                                                                                                    
110

 Vgl. DUW 2003. 
111

 Ein Kurator (oder Sachwalter) ist 

dann spricht man von einem Vormund oder Pfleger.  
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 Terminen  lat. terminus, Zahlungsfrist.  

T10 Pragmaticale Versicherung (T10-37); pragmatical (T10-46)  

Die weitere thematische Gruppe, das Alltagsleben, ist nur in einigen Belegen 

vertreten. Es finden sich einige 

 

T4 Medici (T4-47);  (T4-21)  

T5 Medicinal (T5-44); Funeral (T5-44)  

T9 Funeralauslagen (T9-13) 

 funeralia  aus dem Leiteinischen, Beerdigung, Trauerzug.  

 Der Medikus, aus dem Lateinischen medicus-Artz, bildungssprachlich 

scherzhaft Arzt: ein junger Mann. Nach DUW (2003) ist es Plural von Medikus. 

T4 Mobiliar (T4-74)  

 Das Mobiliar   

Pl. Mobilien  zu lat. mobilis  

 

T6 Frater (T6-17);  

 Frater  

Ordensbruder ohne Priesterweihe.  

T10 Pretiosen (T10-56) 

 Die Pretiosa (lat. pretiosus: kostbar)  Wertsachen, die Pretiosen-

Schmucksachen, Kostbarkeiten, Juwelen.  

 

 

5.4.1.2. Herkunft 

 

. 

Es ist ein Substantiv auf  -ion vorhanden. 
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T4 Obligation (T4-11)  

 Ein Schuldschein, aus dem Lateinischen obligatus-

Verbindlichkeit. 

 

5.4.1.3. Slawische Entlehnungen 

 

Weiter gibt es in den Texten auch einige slawische Entlehnungen.  

 Slawische Sprachen  einige Begriffe aus dem Russischen, Tschechischen  

In den Texten  erscheint ein entlehnter Ausdruck aus dem Slawischen. Das Wort 

Petschaft hat slawischen Ursprung. Es bezeichnet das Vorkommen des Siegels. Der 

Prozess der Siegelung wird auch mit den Verben bezeichnet.   

T1  (T1-47) 

T6 tigen (T6-53). 

Pet|schaft, das; -s, - -schaft umgeformt)] 
112

 

 

5.4.1.4.  

 

der Testamente und ihre Zuordnung zum 

Quellenkorpus war auch die deutsche Sprache. In den Texten sind auch tschechische 

 zu finden. Wobei es sich nur u

erscheinen bei den Unterschriften.  

T3 dozadany svedek (T3-68) 

T10 dozadany svedek (T10-75); dozadany svedek (T10-78);  (T10-

80)  

                                           
112

 DUDEN 7. 
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Man Vermutet, dass diese Angabe selbst vom Zeugen formuliert wurde, denn auch der 

en Fall 

ist auch das diakritische Zeichen vorhanden.  

haben.  

T10 Fleisch-Kramstellen (T10-8,9); (T10-15) 

 

5.4.2. Fazit III. 

 

Obwohl das Prager Testament auch interessante lexikalische Einheiten umfasst, 

Testator

sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten sein muss und zwar dass jedes 

Verst  

Vor allem in der Dispositio/Relatio der Textsorte Testament kommen auch fremde 

einordnen, wie Rechtswesen, Bereich der Bildung und des Alltagslebens. Wir 

 

Einige Lexeme erscheinen in mehreren Testamenten, anderen werden nur einmalig 

verwendet. Wie die Analyse zeigte, ist die Sc

Texten auch unterschiedlich.  

Vorkommen auf ein p

die Bemerkungen des Amtes. Wie die Analyse zeigte, variiert die Schreibung dieser 

r und lateinische Entlehnungen sind dank der lateinischen Schrift 

n Untersuchungsergebnissen vermuten, dass der Schreiber bei der 

Auswahl lexikalischer Mittel vom regionalen Usus beeinflusst wurde. Die lateinischen 
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Verfassen der Testamente  

Kontrast der gepflegten juristischen Sprache und 
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6. Schluss und Ausblick  

 

Die vorliegende Arbeit setzte sich zum Ziel die Entwicklung der Textsorte Testament 

und die Realisierung von deren Elementen zu skizzieren und die Ergebnisse zugleich mit 

Beschreibung der historischen Textsorte Testament unter textlinguistischen 

gesucht, die differenzierte  Eigenschaften auf verschiedenen Ebenen aufweisen. Insgesamt 

wurden 10 Testamente in der Zeitspanne von 1795 bis 1815 analysiert.  

innerhalb der Testatorenschaft die 

untersten sozialen Schichten, 

den Dokumenten nicht in aktiver, sondern in passiver Rolle zum Vorschein. Sie fungierten 

Schenkungsakten, die zugunsten des Seelenheiles der Prager Testatoren aus oberer 

hindurch initiiert wurden. Die Ausstellungsquote der Frauentestamente erreichte in den 

Schlussfolgerungen gaben die von Prager Frauen, vornehmlich Witwen, ausgestellten 

Testamente keine interpretatorische Handhabe. In gewisser We

entpuppte sich die wirtschaftsgeschichtliche Perspektivierung der Texte, da diese 

atteten. 

 

die Anstrengung der Prager Erblasser sichtbar, den sozial nicht abgesicherten Kindern eine 

ausreichende Versorgung angedeihen zu lassen, wobei eine eindeutige Benachteiligung 

waren.  

positiven und negativen 

Schattierungen. Zwist und Streitereien und ihre Vermeidung waren mehrfach zu belegen 

wie auch die eheliche Liebe und Treue. Selbst die Einstellung des Testators zur Familie 
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zu vergebenden Geschenke. 

Abbilder anderer Denkstrukturen offenbarten sich freilich in den Arengen. Um die 

seinen teils ausladenden Testamenten an, die in ihm eine Testierbereitschaft erweckt 

Stelle unverkennbar die Sicherung des eigenen Seelenheils. Die oft zu konstatierende 

bestimmte denn auch den Hauptadressatenkreis seiner zahlreichen frommen Stiftungen: 

Kirchen, Bruderschaften sowie Arme und die zu deren Versorgung installierten 

tprophylaxe schien als 

Man kann die Dotation der Armen als ein Prestigegedenken oder auch als eine Konvention 

ansehen.  

verlangten auch hinsichtlich der Lebensform und 

der Prager Testatorenschaft eine Interpretation. Die Objektgruppen Kleidung, Bett, 

 schattierten in dieser Abfolge die 

 

rrichtet hatte, erlaubten ihrer Textspezifik wegen also eine 

Menschen, der den eigenen Tod folglich auch zu akzeptieren gelernt hatte. Die Annahme 

Inventarisierung des Gutes bildeten den Kern der Texte die Sichtung der Struktur und die 

sprachliche Aufnahme.  

Den Schwerpunkt der Untersuchung stellten 

Struktur und die syntaktisch-stilistische und lexikalische Analyse dar. Die Analyse hatte 

sich auf die Fragen konzentriert, ob der Verfasser bei der Formulierung des Testaments 

nach einem Formular vorging. Man hatte die einzelnen Strukturen beschrieben und 

, das 

bestimmte Strukturelement, deren Vorkommen unterschiedlich war, 

wurde durch Bausteine gebildet. Die Varianten waren funktional bedingt. Sie betrafen die 
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Verwendung und die Abfolge der einzelnen Elemente. Die Ergebnisse der Analyse wurden 

aus der idealen Struktur des Testaments zusammen gezogen. Bei dem Vergleich der Texte 

wurden zwar gemeinsame Merkmale entdeckt, aber auch unterschiede gefunden. Es wurde 

der mensch  

-

stilistischen und lexikalischen Ebene. Das Resultat der Analyse der Syntax war die 

Bestimmung der Satzarten und ihres Aufbaus. In diesem Zusammenhang sollte man noch 

Funktionen des Testaments ergab sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten 

sein musste und zwar dass jedes Testa

erfahrenen Schreiber nur teilweise Er  

Die Testamente, die in der Zeitspanne 1795-1815 liegen, stellen eine einzigartige 

Geschichte des Alltagslebens um die Jahrhundertwende befassen. Die Testamente stellen 

ihre weitere Ausnutzung, die pragmatische Funktion, die soziale und rechtliche Geltung 

-historischen und kulturell 

gesellschaftlichen Kontext dargestellt. Der im Prager Stadtarchiv verwahrte 

gesellschaftliche Bindungen. Aufgrund der Analyse von Prager Testamenten wurden die 

Vorstellungen vom Prager Leben um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts wesentlich 

m Leben des Testators. 

Dokumentes einzudringen.  
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en und vor allem sich bei der 

Vorgangsweise der Analyse auf die textlinguistische Aspekte zu richten.  
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7.  

 

-

1795-  obyvatel 

Prahy  

  

sahu, struktury, syntakticko-

 

  

 

Testament jako druh textu vzbuzuje 

 testamentem, jako druhem 

 

 

 

  

- e 

 V  

  

V   

z  

  

L
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Z   a 

vdovci.  

z 

 

 

vztahy v 

v 

 

V 

 

 

  

profilu. Vzhledem k 

 

z  testamenty a k 
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8. Summary 

 

The aim of this thesis is to analyse Prague's Testaments from 1795 to 1815. The 

wills, which are in the period 1795-1815, represent a unique source of knowledge not only 

for linguists but also for modern historians who are interested of everyday life around the 

turn of the century. The researcher displays the processes of language change of selected 

grammatical categories and represents them in the political-historical and cultural social 

context.  

The first part describes the everyday history of Prague at the turn of the 18th and 

19th Century in terms treated in the wills. In the following chapter, the type of Text is 

presented and described in more details. The researcher uses the relevant information from 

criteria for selection are outlined. Next, the contents of the individual texts are combined to 

determine the processing linguistic material. The copies of the originals are added in 

appendices. The text was transliterated consistently. The work focuses on the following 

section, where the actual structural analysis of the texts are carried out. The researcher 

concentrates on some important features that are performed in the fifth part of the work 

(Chapter 5) and in the analysis of the wills. The Testament is segmented and the individual 

elements are further defined and classified. From the following analysis, one could prove a 

quasi-form, the specific structural elements whose existence was different. 

The variants were functionally limited. They involved the use and the sequence of 

individual elements. The results of the analysis were drawn from the ideal structure of the 

will together. In a comparing and contrasting the texts, common features were indeed 

discovered, though some differences were also found. The result of the analysis reflects the 

syntax of the record types and their construction. In the last analysis, the lexical 

expressions of interest are treated, which appear in the Prague wills. Each section shows 

the results and the conclusions. In these sections, they have addition matters that are not 

addressed in details. 

The Analysis of Testaments significantly clarifies and expands the ideas of Prague, 

Prague's life at the turn of the 18th and 19th Century. 
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0. Vorwort  

 

ihe 

von Richtungen innerhalb der Sprachgeschichte, die in ihren Grundlagen durchaus als 

im Wortschatz, der Einfluss der Kulturgeschichte auf die Sprache und die Verbindung 

neuhochdeutschen Texte an.  

Das wissenschaftliche Interesse an Testamenten erwuchs bereits aus der 

der Prager 

-

tschechisches Territorium waren. 

ng zu dieser Untersuchung, 

deren Entstehung und Verlauf sie mit ermunterndem Rat begleitete, zu verdanken.  

geduldige Diskussionspartner und mit ihren sachlichen Hinweisen als unentbehrliche Hilfe 

vielen Formulierungen sehr hilfreich zur Seite stand. Besonderen Dank gilt Herrn Thorsten 

Kotterheidt, Herrn Kurt Kanobel, Ass. Prof. Ibrahim Mohammed Aldibs und Bc. Teele 

ihre Begeisterung.  

 

Diese Diplomarbeit widme ich meinen Eltern, da sie nicht nur mein Studium 
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1. Einleitung 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, auf die vielseitige Quellengruppe der 

neuhochdeutschen Prager Testamente aufmerksam zu machen und deren Inhalt, Struktur 

und die vorkommenden syntaktisch-stilistischen Elemente zu analysieren, vor allem aber 

die Fragestellungen konkret am Beispiel der Prager Texte um die Jahrhundertwende 

aufzuzeigen.  

Im 18. Jahrhundert herrschte in Prag die Zweisprachigkeit. Das gemeinsame 

Geschichte von Streit und Kampf, sondern von gegenseitiger Hilfe. Durch die  

kam es zu einer weiteren Ausbreitung des Prager Deutsch zwischen den zweisprachigen 

Inseln.  

Die Notwendigkei

allgemeinen Stadtverwaltung dienten, nahmen, neben den Ratsherren, der Stadtnotar und 

der Schreiber eine wichti

so 

an.  

Die Prager Testamente stellen als eine reichhaltige Untersuchungsbasis ein ideales 

alyse der Entwicklung einer Textsorte und der Sprache dar. 

Erstens deckt sich die Zeitabgrenzung des Themas mit einer Periode in der Geschichte 

Prags, die aus historischer Sicht reges Interesse erweckt. Zweitens sind es Anregungen 

soziolinguistischen Charakters, die unseren Blick auf die Testamente gerichtet haben.  

einer Analyse unterzogen. Die Materialgrundlage der Arbeit bilden 10 Testamente der 

Stadt Prag, die sich im Archiv der Hauptstadt Prag befinden. Man hat in den einzelnen 

Argumenten, Tatsachen usw. gesucht.  

In dem folgenden Kapitel (Kapitel 2) wird versucht den Zeitraum einiger Jahre, in 

auf der Geschichte Prags und auf das Alltagsleben. In der Beschreibung sollte man nicht 
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bildet.  

Alltagsgeschichte Prags um die Jahrhundertwende des 18. und 19. Jahrhunderts in Bezug 

auf die Testamente behandelt. Im darauf folgenden Kapitel (Kapitel 3) hat man sich vor 

allem auf den Stand der Sprache konzentriert. Im nachfolgenden Kapitel (Kapitel 4) wird 

er Frage nach, ob 

die analysierten Testamente nach einem Formular, also standardisiert, verfasst wurden.  

analysieren. Ich habe mich nur auf einige wichtige Merkmale konzentriert, die ich in dem 

werden die Inhalte der einzelnen Texte zusammengefasst, um das verarbeitende 

sprachliche Material zu bestimmen.  

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im darauf folgenden Abschnitt, in dem die 

segmentiert und die Einzelelemente werden in die

-stilistischen Ebene die Aufmerksamkeit 

gewidmet und zwar in der zweiten thematischen Einheit. In der dritten und zugleich auch 

letzten Analyse werden die interessanten lexikali

Prager Testamenten erscheinen. Jeder Abschnitt endet mit einem Fazit, in dem die 

Bereiche der Themen hin, die nicht detailliert genannt werden.  

Die Abschrift der Originale mit ihren Photokopien wird als Anhang am Ende dieser 

Ar

 

In diesem Zusamme

Thema Prager Deutsch, betreffenden Informationen aus den Studie 

Besonders aufschlussreich ist auch das Werk Das Prager Deutsch des 17. und 18. 

Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Schriftsprache, Academia, 1980  

sweise der Analyse 
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besonders geeignet zu sein. Deutsche Testamente 

Jahren 1416-1566,  Edition Praesens, 2000, gearbeitet. 

Deutsche Sprache im Wandel der 

Jahrhunderte, 2008, mit ein
1
. Die Bereiche gehen aus den Untersuchungen hervor und 

zeigen die deutsche Sprache in ihrer andauernden Entwicklung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1

-Gunsenheimer, Birgit (Hg.): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. 
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2. Das historische Bild Prags 

2
 und auch um die 

Wende zum 19. Jahrhundert behielt die Stadt ihre mittelalterliche Struktur. Im Laufe des 

 wichtigen Bestandteil der neuzeitlichen 

Gesellschaft und das Leben wurde auch nach der Religion und dem Glauben gestaltet. Der 

vorher

Monarchie wurde, stellte ein Mittel zur Kontrolle der Menschen dar. In der Zeit der 

bedeuteten einen Eingriff in die Prager Kultur. 

3
 

Viele Wiener und Pariser Impulse hatten die Stadt zur Klassik geleitet. 
4
Am Anfang des 

Staatsbankrotts 1811 verlangsamte sich die Baubewegung. Prag blieb aber trotzdem eine 

punkt im Lebensmittelhandel und in der 

Textilproduktion. In der Stadt gab es in der Zeit viele Unternehmer, die den Baumwollstoff  

herstellten und die auch mit verschiedenen Luxuswaren disponierten, wie Uhren, Keramik 

und Porzellan.  

Im Jahre 1784 hatte Prag mehr als 76 041 Einwohner. 
5
 In der Stadt war eine hohe 

Anzahl von Adeligen, Geistlichen, Studenten und Angestellten. 
6
 Die Untersuchungen der 

Population am Ende des 18. Jhs. etwa 3,5 % umfassten, die Geistlichen 8 % und die 

Studenten 2-3%.
7
 Die josephinischen Reformen hatten diese Zahlen sehr stark beeinflusst, 

                                           
2
  

3
  

4
 Obwohl die Kulturrevolution in den letzten 

auch  

sind. 
5
 -404. 

6
 Der Kontakt des Landvolks zu den aktuellen Entwicklungen in der Stadt wurde vor allem durch diejenigen 

gehalten, die ihre Waren auf dem Wochenmarkt verkauften oder zu Auftraggebern in die Stadt brachten.  
7
 Vgl. , S. 401. 
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Landesbewohner ohne Klassen- und Standesunterschiede benutzt. Ihre 

ch. 
8
 Die Schulreformen der Epoche 

andere Elemente in die Realkenntnisse einzuschliessen.
9
  

industriellen Revolution 

men entwickelte sich 

soziale Sicherheit hatten 

Die Reformen um die Jahrhundertwende hatten sich auch im Alltagsleben widergespiegelt 

wobei alle sozialen Schichten betroffen waren.  

Als eine von den bedeutendsten Migrationen in der 

der ersten Linie 

geht es um die Migrationen am Anfangs des 18. Jhs., die mit der Industrialisierung 

 der Landflucht 

 

 

 

10
 

 

Nach Prag kamen 

                                           
8
 -8. 

9
 Zur Entwicklung des Unterrichtsinhalts vgl. Lemberg 1988, S. 102-103. 

10
   2001, S. 104. 
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fanden in Prag ein neues Zuhause. Der nationale Charakter der Einwohner war somit 

ten. Die Stadt hatte einen 

Jahrhundert zu. 
11

12
 Es darf nicht der kulturelle und 

 

wortpurismus als langfristige 

Die Zwei- 

Neutralisierung Sprachenpolitischer Konflikte beigetragen, 

13
 

Tsc  

14
 Hier 

.  

15
 

                                           
11

  

 
12

 Ebd., S. 8.  
13

 Vgl. Polenz 2004, Band I., S. 19. 
14

 

10. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen ist. Breuer/Graetz 2000, Band II., S. 79. 
15

 Ebd. 
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Die Geschichte der Juden in Prag ist lang. Die Juden lebten in ihren eigenen Gemeinden. 

 

Judengemeinden abzuschaf

Erst mit Joseph II. gab es eine Verbesserung und viele Gesetze wurden aufgehoben sowie 

viele Erleichterungen geschaffen.
16

 Durch das Toleranzpatent von Kaiser Joseph II. stand 

auch den Juden eine gewisse Religionsfreiheit zu. 

17
 In der Folgezeit verbesserte sich ein wenig die Situation 

rende Stellung ein. Der Nachfolger Kaiser Josephs II., 

 

An der Schwelle zum 19. Jh war das kulturelle Leben in Prag reich. Mozart und 

Prag, diese beiden Namen bildeten zusammen ein harmonisches Paar. Die kulturelle 

Theaterkultur hatte 

 

 

2.1 Zur Sozialgeschichte Prags um die Jahrhundertwende des 18. und 

19. Jahrhunderts in Bezug auf die Testamente 

 

Die Sozialgeschichte ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaftsgeschichte, 

                                           
16

  
17

 Mehr zu Breuer/Graetz 2000, Band 

I., S. 344-345. 
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Wirtschaft leistet. Sie erforscht und beschreibt die Entwicklung der Sozialstruktur. Eine 

gewisse Rolle spielt auch die Alltagsgeschichte, denn das wissenschaftliche Interesse an 

neuzeitlichen Testamenten ist bere

Alltagsgeschehen Prager Bewohner. 
18

 Insbesondere die sozialgeschichtliche 

Betrachtungsweise der letzten Willen ermittelt uns weitere Eigenschaften der Textsorte. 

Sie weisen Vielfalt auf und verformen einen Bil  

wesentlich beeinflusst haben. 
19

 "Wer will wohl und seelig ste

rechten erben." 
20

 

der Erbfolger da
21

 Vielmehr war die vorgesehene Ehe 

Grunde eine Erwerbsgemeinschaft mit dem Ehemann einging. 
22

 Die testierenden Eheleute 

bestimmten sich somit gegenseitig zum Erben. Die Heirat wurde als die Grundlage der 

Weiterhin decken uns 

sozialen Schichtung dominierte innerhalb des Testators die wohlhabenere obere 

ischen Revolution standen Emanzipationsbewegungen im 

Kontext. 
23

  Die Frauen hatten sich mit dem sozial bestimmenden Platz in der Neuzeit 

gleichgesetzt. Die Frauen erschienen in den untersuchten Testamenten auch als 

24
 Der Begriff Erbrecht bezeichnet auch die Rechtsnormen, die sich mit 

Personen befassen.  

                                           
18

 

sich auf di

Familie und auf das Eheleben.  
19

  
20

 http://www.sprichwoerter.net/content/view/14390/120/ (Stand 23.4.2011). 
21

 Mehr zu diesem Thema vgl. Maur 2006, S. 263. 
22

 Vgl. Baur 1989, S. 205-207. 
23

 Vgl. Mehr zu der Geschlechtergeschichte Hettling 1991, S. 22-30. 
24

 Nach Baur (1989, S. 61-
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In der Habsburgermonarchie war die Gesetzgebung am Ende des 18. und in der 

esitz hatten, mussten sie die Steuer in beiden 

wirtschaftliche Konsequenzen. Die historischen Forschungen der sozialen 

Zusammensetzung des Stadtrates  haben gezeigt, dass die finanzielle Lage der 

Ratsmitglieder sehr gut war. 
25

 

ilien ab, die 

waren Nachbarn, die ihre Kontakte gut gepflegt hatten. Die Ratsmitglieder waren oft 

verwandt, obwohl es die Normen anders forderten. 
26

 

Stadtkanzlei 

war der Mittelpunkt, von dem weitere Aufgaben ausgehend verteilt wurden. Unter den 

ienste an. 
27

  

Die Testamente wurden nicht nur von den Stadtschreibern verfasst, sondern auch von den 

Voraussetzungen eingehalten werden.  

Erdgeschoss des Hauses befand sich meistens eine Werkstatt, die von der Strasse 

spiegelte sich der Lebensstil, der Gruppenstatus und di

                                           
25

  
26

 Ebd.  
27
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rn auch das, was den Nachfolgern 

vermacht wurde. 
28

 

Gegenwart zu finden waren. All die Pracht musste von jemandem geschaffen werden, 

wenigstens eine Magd und einen 
29

  

Die Familie hielt an alten Formen und am Fortbestand der Familie fest. Es gab 

ele verschiedene 

Erinnerungen an die Familie erkennbar waren. Ein Sondermittel der Einhaltung der 

 an die 

Testamente und Memoiren gut dokumentiert. In der Nebenrolle des Alltags standen 

Tes

konnten die Kinder enterbt werden, oder auch der angefallene Erbanteil konnte reduziert 

und Sorglosigkeit. Die Testamente dienten zum Beweis, dass die Ehre einen Schwerpunkt 

Kindern ve  

 

 

 

 

 

                                           
28

 In der stark geschichteten Gesellschaft verbreitete sich die Mode durch Briefe, Reisen oder versandte 

n, die sich die Nachahmung derselben auch am ehesten 

leisten.  
29

 

Arbeit relativ billig war, Textilien hingegen relativ teuer. 



15 

 

3. Zum Prager Deutsch am Ende des 18. und Anfangs des 19. 

Jahrhunderts 

 

Das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts war in der deutschen Sozialgeschichte mit 

viele Faktoren.  

 

Sprache und sprachliche Kommunikation sind als gesellschaftliche Erscheinungen nur im 

30
 

 

de
31

 Eine historische 

Kontext und versucht es so als historisch bedingt und gegebenenfalls einzigartig zu 

verstehen. Die Diachronie betrifft den Sprachwandel und impliziert eine dynamische Sicht 

der Sprache. Eine geschichtliche oder historische Betrachtung eines sprachlichen 

erfordert lediglich eine zeitliche Dynamik.  

 

Traditionelle historische Sprachforschung ist seit Jacob Grimm vorwiegend in diesem 

32
 

 

Das theoretische Interesse an der Sprache wurde in den Sprachgesellschaften, die 

bereits im 17. Jh. entstanden sind, geboren. Die Mitglieder dieser Gesellschaften hatten 

sich nicht nur um die Stabilisierung der Sprache auf allen sprachlichen Ebenen, sondern 

auch zielstrebend um die Befreiung vom fr

Emanzipationen hatten sich deutsche Gelehrte, Dramatiker, Lehrer und Schriftsteller 

beteiligt. Die bekannteste deutsche Sprachgesellschaft im 18. Jh. war die Gesellschaft in 

                                           
30

 Schmidt 2007, S. 1. 
31

 Im Ver

sind normalerweise nicht erkennbar.  
32

 Polenz 2004, Band I., S. 9. 
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33
 Johann Christoph Gottsched, 

Literaturtheoretiker, leistete einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Normierung. Er hat 

die Sprache Luthers und die Sprache der Kanzleien als schlecht angesehen. Trotz des 

durch und er gew

34
 Die Herausbildung der hochdeutschen Schriftsprache 

deutsche Schriftsprache zu einer festen Norm mit gesamtdeutscher Geltung durchgesetzt.  

Entwicklung der Gesellschaft. 
35

 

Etappe in der Entwicklung des Unterrichts in Europa. Unter dem Druck der praktischen 

Realkenntnisse einzuschliessen. 
36

 

Tsche  

Vergleichen von Br

die Sprache dank der Oberschicht hochkulturell entwickelt hat. Das Niederdeutsche wurde 

19. Jh. 

berichtet. 
37

  

Das geschriebene Deutsch in Prag trug noch im dritten Viertel des 18. Jh. starke 

38
 Die 

deutsche Sprache nahm in Prag eine bedeutende Stellung ein. Die Sprache hatte sozialen 

                                           
33

 -15. 
34

 Ebd.  
35

 Lemberg 1988, S. 95. 
36

 Zur Entwicklung des Unterrichtsinhalts vgl. Lemberg 1988, S. 102-103. 
37

 Polenz 1994, Band II., S. 223. 
38
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Stellenwert und in der Stadt herrschte Bilingualismus. Die Inventare des hinterlassenen 

Sc ie Entwicklung des 

Prager Deutsch gilt immer noch als Sonderfall in den Stadtsprachen. Peter von Polenz 

-
39

 

 

Einige Beispiele: 
40

 Verwechslung von b und p, d und t, g und k  im Anlaut; Ungerundete 

Vokale: e- - -

Nachstellung/Weglassung des Subjekts;Wiedergaben gesprochenen Forme: mier-mir, 

Mastr-Meister. 

 

In Prag hatte sich die Sprache um die Jahrhundertwende aufgrund der geopolitischen 

- 

sondern auch Amts- und Verwaltungssprache. In der Amtssprache wurden die 

Verwaltungsakte

 

. 

Diese Mythen berichten auch, dass das Neuhochdeutsche, in seiner schriftlichen Form, aus 

dem Prager Deutsch aufgegangen ist. 
41

 Das Prager Deutsch gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende war aber nicht immer allzu hoch angesehen. Es 

 Ansicht gab, dass das Deutsch auf dem 

Gebiet schlecht sei.
42

 Der Schriftnorm wurde nachher mehr Aufmerksamkeit gewidmet. 
43

 

nur in das Gesprochene verliebt, denn das gespr

akzentfrei.  

 

Rolle bei der Emanzipation 

                                           
39

 Polenz 1994, Band II., S. 217. 
40

 Vgl. Polenz 1994, Band II., S. 217. 
41

 Trost 1995, S. 381. 
42

  
43
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die streng puristische Sprachkritik, die sich seit den 70er Jahren in der Prager Publizistik 

in der Monarc
44

 

 

Sprachweise konzentriert und die phonetische Ebene untersucht haben. 
45

 Viele 

erbreitet. 

gibt es einige Bohemismen in den deutschen Texten. 
46

 Hingegen im syntaktisch-

r beiden 

Sprachen. 
47

 Oft geht es um umgangssprachliche Erscheinungen.
48

  

Das 19. Jahrhundert war die erste Epoche, in der es zur schnellen Entwicklung des 

Prager Deutsch dominierten. Schnitzler (1966) 
49

weisst darauf hin, dass auch das Prager 

Judendeutsch 

Wortschatz. Prager Deutsch stand mehrmals im Vordergrund des sprachwissenschaftlichen 

Interesses und nicht nur die bedeutende deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert 

die Forschung attraktiv. Diese Literatur hatte immer schon andere Werte und 

Eigenschaften.  

 

 

 

 

 

 

                                           
44

  
45

 Man stellte sich hier die Frage, ob der Einfluss von der tschechischen Sprache auf dieser Ebene zu finden 

aber vor allem in anderen sprachlichen Ebenen zu bemerken, vor allem um die Wende des 18. Jahrhunderts. 
46

 , S. 109-110. 
47

 Ebd. S. 111. 
48

 Ebd.  
49

 Mehr dazu Schnitzler 1966, S. 11. 
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4. Zur Textsorte Testament 

 

interessante Entwicklungsetappe der Sprache dar.  

rt diesen Begriff folgendermassen: 

Testament -

 

50
 

Erbrecht umfasst die 

Testamentes ist die Deklarationsfunktion. Diese Grundfunktion ist bei vielen Textsorten
51

 

enthalten und ist als Sonderfall anzusehen. 
52

 Die Deklarationsfunktion wird fast immer 

53
 Auf diese Funktion verweisen 

Testament. 
54

 Das Testament ist eine stark 

 

Ein Testament (lat. testari  bezeugen, Testament  letzter Wille) wird nach 

Rechtssituation, die den Inhalt des Dokumentes beeinflusst. An den Handlungen in der 

Rechtssituation nehmen kompetente Personen Teil. Der Testator, sgn. Erblasser oder 

testamentarisch als Erben eingesetzt sind. Die Rechtswirkung des Dokuments 

                                           
50

  
51

 -4.4.6. 
52

 Mehr zu dieser Funktion vgl. Brinker 2005, Kapitel 4.4.6. 
53

 Vgl. Brinker 2005, S. 120. 
54

 Dazu Brinker 2005. Kapitel 4.4.6. 
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Testamente wurden auch meist mit Siegeln versehen, um die Beglaubigung der Zeugen zu 

sichern.
55

  

Der Begriff 

Merkmale klassifizieren dann die Texte zu den Textsorten.  Die Textsortenbestimmung ist 

56
 Die textinternen Kriterien sind 

an die Text-Ober -Tiefenstruktur gebunden. An die Text-

gebundene Kriterien sind beispielsweise der Wortschatz und das Satzbaumuster. An die 

Text-Tiefenstruktur gebundene Kriterien sind unter anderem das Textthema und der 

Themenverlauf. Die textexternen Kriterien sind an den Kommunikationszusammenhang 

Umfeld. Die Testamen

Untersuchungen einer Textsorte dar. 

 

4.1  

 

Erst ab dem 16. Jh. erscheinen die Testamente auch in den Mittelschichten der 

resultierte letztlich die Verbreitung dieser Textsorte. 
57

 

4.2 Der Textaufbau und die Struktur Prager Testamente 

 

(2000) 
58

 gibt es vier verschiedene Situationen, in denen die 

Testamente entstehen konnten. Die Testamente kommen als zwei Texttypen vor und zwar 

als Texttypen Urkunde und Eintrag. Der Texttyp Urkunde musste wegen der 

Form einer Urkunde besteht aus 3 Teilen
59

 und 12 Textstrukturbestandteilen. 
60 

                                           
55

 Zu den konkreten Siegeln im Teil 5.2. 
56

 -28. 
57

 Ebd., S. 10. 
58

 -33. 
59

 Protokoll, Substantia (= Kern der Sache) und Eschatokoll. Die Reihenfolge einzelnen Teilen wurde nicht 
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Die Struktur  

 

I. Protokoll 1.Invocatio  

 

 

 

 

2.Intitulatio Angabe von Namen und Titel des Erblassers 

3.Inscriptio 

- Salutatio 

Angaben von Namen und Titel des  

Gruss 

II.Substantiva 

 

4.Arenga 

 

Einleitende Formel literarischen Charakters  

Tod 

 

 

 

 

 

5.Promulgatio Bekanntgabe des Willens des Ausstellers 

6.Narratio vorausgingen  

 

7.Dispositio  die 

des Bedachten 

8.Sanctio Formelhafte Anordnung weltlicher oder geistlicher 

Fall einer Verletzung des 

 

III.Eschatokoll 9.Corroboratio Angabe der Beglaubigungsmittel  

die Besiegelung oder die Zeugen 

10.Subscriptio Unterschriften des Ausstellers und der Zeugen 

11.Datierung 

 

 

12.Apprecatio      

lateinischer Actum-Vermerk, verbindet das Datum 

der Eintragung ins Stadtbuch mit einer 

Beglaubigung 

Formelhafter Schlusswunsch 

 

                                                                                                                                    
60

 Die traditionelle Gliederung des Texttyps Urkunde in Protokoll, Substantia und Eschatokoll ist auch im 

 



22 

 

(2000) 

modifiziert. Sie geht von verschiedenen Varianten der Struktur aus, die aus bestimmten 

Elementen besteht. Die Struktur ist in unserem Fall nicht reduziert dargestellt und auch 

nicht 

und die Bausteine der letzten Willen nahegebracht. In der Tabelle sind die obligatorischen 

Textstrukturelemente fettgedruckt. Diese ideale Struktur ist nicht immer eingehalten. 

achlass.
61

 

 (2000)
62

 wenigstens vier 

-

Urkunde dar. 
63

 

Eine der Varianten des Testaments in Form eines Eintrags besteht danach aus:  

 

 

 

 

 

-

Datierung sind, d.h. obligatorisch vor allem: Datierung und 

Rechtshandlung, Name des Erblassers, Bezeichnung der Textsorte, 

Namen der Zeugen, fakultativ sind es weitere Angaben wie Anrufung 

 

II.Relatio 

 

- hren im Fall des Todes der Erben, 

bestimmt Testamentsvollstrecker -  

III. 

Beglaubigung 

-besteht aus Actum-Vermerk, der das Eintragsdatum und die Namen 

der derzeitigen Mitglieder des Stadtrates, und aus der Besiegelung 

 

64
 

Leseprotokolls konstatiert, dass ein Testament vor mindestens zwei Zeugen verfasst wurde, 

wird in der zweiten Varianten protokolliert, dass die Zeugen, die beim verfassen des 

Inhalt des Testaments berichtet haben, es geht also um eine Art Sitzungsprotokoll. 

                                           
61

 Zum Folgenden v  
62

  
63

 Vgl. ebd. 
64

  2000, Kapitel 9.2. 
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D

Zusatzelemente wie: Datum der Verhandlung vor dem Rat und Ort der Verhandlung. 

Andere Inhaltspunkte bleiben identisch. Typisch ist, dass die Ich-Form der Testament-

Urkunde verwandelt 

direkte Rede verwendet. Die dritte Variante ist eine Kombination. Der Testierer kommt vor 

sowohl der e

zusammen und in diesem Typ erscheinen keine Zeugen.  
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5. Textanalysen 

 

Die Analysen der Prager Testamente konzentrieren sich auf die Struktur, Syntax und 

welcher Struktur und mit welchen Sprachmitteln die erhaltenen Textexemplare verfasst 

wurden.  Es wird nach den Merkmalen gesucht, die selbst die Testamente ausmachen. Im 

-

1566 
65

und ihre Methoden.  

Bei der Untersuchung konzentrieren wir uns auf die optische Gliederung der 

ngenden 

Satzrahmen, die Stellung des finiten Verbs und Attribute, die Negation und Auslassungen 

 

 

5.1 Beschreibung des Textmaterials 

 

Im Rahmen der Arbeit wurden die Testamente untersucht, die zeitlich in der 

Zeitspanne 1795-

besteht aus 10 Testamenten, die in der Prager Stadtkanzlei ausgestellt wurden. Die 

Materialgrundlage der Arbeit bilden Testamente der Stadt Prag, die im Archiv der 

Hauptstadt Prag liegen.
66

   

 

 Es handelt sich um deutsche Testamente, aus den Jahren 1795-1815, die im Prager 

Stadtarchiv aufbewahrt sind. 

 

um die Jahrhundertwende zu verfolgen. 

                                           
65

Stadtkanzlei in den Jahren 1416-1566. Edition Praesens. Wien 2000. 
66

 Weitere Informationen dazu vgl. http://www.ahmp.cz/  
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Das nach diesen Gesichtspunkten erstellte Korpus wird in folgenden Abschnitten 

vorgestellt.  Inhaltlich unterscheiden sich die Prager Testamente nur wenig. Es wurden 

Angelegenheiten eingetragen. Um die Vorstellung vom Inhalt besser darzustellen, wurden 

die Texte kurz zusa

-historischen und 

kulturell gesellschaftlichen Kontext dargestellt.  

Die Angaben zum Textmaterial:  

Alle Testamente sind auf dem P

von 225 x 305 mm. Einige Testamente enthalten auch ein Deckblatt des Archivs, das aber 

Information des Institutes. Die Eintragungen sind alle auf Deutsch mit einigen lateinischen 

 

In der folgenden Kurzfassung gibt es die wichtigsten Angaben zu den Testamenten, 

die Bezeichnung des 

Stadtarchivs, Name des Erblassers und die Datumangabe der Aufstellung des Textes, die 

 wurde. 
67

 

 T1 Sign. IV -  

 T2 Sign. IV - 3479a, Joseph Kobitsch, 1797 

 T3 Sign. IV - 2983, Hermann Jan, 1803 

 T4 Sign. IV - 2946, Victoria Kechinn, 1808 

 T5 Sign. IV - 2990, 1808, Josepha Koch, 1808 

 T6 Sign. IV - 2397a, Ignaz Kittner, 1803 
68

 

 T7 Sign. IV -  

 T8 Sign. IV -  

 T9 Sign. IV - 3598, Joseph Iber, 1811 

 T10 Sign. IV -  

                                           
67

 In dem Fall, dass der letzte Wille kein Deckblatt hat, wurden die Angaben direkt von dem Text 

 
68

 Obwohl Testament T6 zeitlich den Vorherigen vorkommt, wurde er in  
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T1 

Das Testament wurde von den Stadtschreibern und anderen Angestellten der 

passende schriftliche Form mit allen Erfordernissen gebracht. Es ist eine Selbstaussage des 

Ausste

wurde. 
69

 

eingeleitet. Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. In den ersten 

en Glauben an den Gott in drei Personen. Er benutzt die Bezeichnung 

uch Maria 

und Heilige angerufen. Er wollte, bevor er starb, unbedingt seinen Frieden mit Gott und 

der Kirche machen.   

dass der Testator, Mathias Dubsky, den Text nicht selbst geschrieben hat. 
70

 Neben den 

Namen stehen da keine weiteren Angaben zu der Person. Im Beisein von den Zeugen 

 

ier Siegel 
71

 aus rotem Wachs, die sich bei den Namen 

von den Zeugen auf der vorletzten Seite befinden. Es handelt sich um eine Untersiegelung, 

da die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
72

 Jede von den vier Unterschriften (der 

Testator Mathias Dubsky und seine drei Zeugen) enthalten auch ein Siegel. Alle vier Siegel 

 und der Testierer, die ihr Siegel in ihrem Namen 

verwenden.  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Mathias Dubsky - Testator  

 

                                           
69

  
70

  
71

 Das Deutsche Wort Siegel leitet sich etymologisch vom lateinischen sigillium her, seinerseits eine 

Diminutivform von signum  Zeichen. Vgl. dazu Stieldorf 2004, S. 10. 
72

 Mehr zu diesem Thema vgl. Vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 



27 

 

kleinem Kreuz und einem Sternchen. Links und rechts daneben ist das Objekt mit 

geschlungenen Pflanzmotiven eingerahmt.    

 Rundes Initialensiegel
73

 gleichfalls aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Carl anton 

Kutschera  Zeuge 

Mit

74
 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegler: Jotzef (seinen Nachnamen ist es schwer zu 

entziffern)  Zeuge  

sind geschlungene Symbole oder Pflanzen. In der Mitte ist ein gleichseitiges Dreieck, das 

   

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Inhaber: Christian Witterspon  Zeuge  

das mit zwei parallelen Linien gestrichen ist. Die Blumenkrone ist oben mit kleinen 

Punkten verziert.    

 

 

T2 

Der letzte Wille wurde von den Stadtschreibern und anderen Angestellten der 

passende schriftliche Form mit allen Erfordernissen gebracht. 

Deckblatt des Archivs.  

 

im Stadtbuch eingetragen.  

Der Erblasser wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. 

 

                                           
73

 Vgl. Stieldorf 2004, S. 28. 
74

 Mehr dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 28-29. 
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Neben den Namen stehen da keine weiteren Angaben zu der Person. Das Testament 

75
, den Text nicht selbst geschrieben hat. 

76
  

In weiterem Abschnitt ist die Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Der 

folgende Absatz (T2-

-8).  

Das Testament besteht weiter aus acht Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

Vordergrund, in der Zeile 10-16, steht sein Wille, christlich bestattet zu werden und zwar 

neb

-17,18). Im Dritten Abschnitt 

Textes kommt er letztendlich zum Nachlass (T2-

aufgeteilt. 

-24,25). Im weiteren 

-36). Seinem 

Sohn Joseph wird bestimmte Summe abgezogen, da der Testator seine Auslandsreise und 

-28). Gleichfalls 

auch sein Sohn Fr

was ihn auch viel kostete (T2-

nur auf die Er

sollte (T2-49). In dem letzten Abschnitt formuliert er seinen letzten Wunsch, nach dem 

-

53,54). Sch -55). Das Testament hat er 

 

Der Text ist mit keinem Siegel besorgt. Die Beglaubigung ist mit den zwei 

Unterschriften der Zeugen und der Angestellten des Magistrats versichert, die sich am 

Ende des Textes befinden.  

 

 

                                           
75

 Am Ende des Textes ist er unterzeichnet als Joseph Gobitsch (T2-67). 
76

 Im Testament blieb die Rolle des Testierers auf di  
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T3 

Der letzte Wille hat der Stadtschreiber, ein Zeuge oder ein anderer Angestellte der 

Stadtkanzlei zusammengestellt. 
77

 Die Erbschaftsteilung ist das Thema des Testaments. Die 

abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und zu sich 

Zeugen und die Stadtschreiber, eingeladen hat (T3-2). 

 

Fall eines Mannes, die in der 1. Person Plural geschrieben wurde. 
78

 Der Rechtsakt ist hier 

September 1803 gefertigt und erst nach

eingeschrieben. Es geht um eine Form eines Leseprotokolls, das konstatiert, dass ein 

Testament vor mindestens zwei Zeugen verfasst wurde.  

-

Betrachtung, die der Arenga entspricht und weiter den Namen des Erblassers, Kurators und 

selbst 

des Textes nachvollziehbar, dass das Testament von einem Zeugen geschrieben war. Die 

-2). Die 

Re

Verzeichnis a-h 

sein Wille, christlich bestattet zu werden. Er wollte, bevor er starb,  seinen Frieden mit 

Gott und der Kirche machen.  

-

-12). Seinen Frieden mit Gott sucht er auch in der 

Einzahlung der Almosen (T3-13). 

-1), 

Joseph (T3-26), Karl (T3-27), Katharina (T3-27), Anna Haydukin (T3-28), Johann Hirskin 

(T3-28) und der Theresia Wolfin (T3-

 

                                           
77

 Die Kopfzeile gibt uns andere Zeitangaben als das Original. Das Testament wurde am 18. Mai 1808 

 
78

  



30 

 

Vertreter 

seiner Kinder, J.U.D. Duchet (T3-60), bestimmen.  

 

 

T4 

 Die Erbschaftsteilung ist das Thema 

des Testaments. Der letzte Wille wurde von den Stadtschreibern oder anderen Gehilfen  

zusammengestellt. Vom Text her ist abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und 

Unterschrift nur ein Zeichen am Ende des Testaments gemacht, XXX (T4-89). Man 

vermutet, dass er nicht schreiben konnte oder sehr schwer krank war, also 

 

die schriftlich ergeht. Das Testament wurde am 13. Mai 1808 gefertigt und erst nachhinein 

im Stadtbuch eingetragen.  

der Kopfzeile stehen da keine weiteren Angaben zu der Person und auch vom Text gibt es 

 

sem Fall 

sich nicht Vieles feststellen. Es ist vom Inhalt des Textes nachvollziehbar, dass das 

Text ganz am Anfang angegeben. Der Testator ist krank und im gewissen Alter, wo man 

rn. Es wurden 

Joseph Alois Laadt (T4- -16). Im Vordergrund steht 

auch ihr Wille, christlich bestattet zu werden. Der Testierer wollte, bevor er starb, 

unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche finden, so sollten von den zinsbaren 
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auch ihrer Schwester 

Josepha (T4-79) und ihren vier Kindern (T4-81) das Mobiliar und zwar die Bette und 

anderes Bettzeug.  

 

T5 

 

Auf der ersten Seite des eigenen Testaments ist nur mit einem roten Bleistift den Namen 

79
 Das Testament wurde vom Stadtschreiber der Stadtkanzlei 

geschaffen.  

rieben wurde. 

am 9. August 1808, ins Stadtbuch eingetragen.  

 

ang einer Person. Man geht davon aus, 

liess sich nur den Namen feststellen (T5-62).  Die Arenga (T5-4) fliesst mit der 

Promulgatio (T5-5) und Narratio zusammen. In diesem Abschnitt ist die Bekanntgabe des 

Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T5-

 

Das Testament besteht weiter aus drei Abschnitten, die optisch gegliedert sind. 

Neben Gott/Christi werden im Testament auch Maria und Heilige angerufen (T5-14,15). 

Im ersten Absatz, ab der 18. Zeile, steht auch ihr Wille, christlich bestattet zu werden.  

-22). Der 

 Im zweiten Abschnitt denkt sie 

Zeile 23- -

bestimmt. Im darauf 

folgenden Abschnitt kommt sie letztendlich zum Nachlass und Universalerben (T5-29). 

Beisein von den Zeugen -29), 

                                           
79

 Diese Anmerkungen sind nicht in die Transliteration einbezogen, denn es handelt sich nur um die 

letzten Willen.  
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ihrer Schwester (T5-30), und dem Stiefvater Joseph Koch (T5-31) 

betont auch, dass ihr nach der ersten Ehe, mit Joseph Koch (T5- -

erworben hat (T5-37). Der Sohn bekommt nach ihrem Tod 1000 Gulden (T5-40,41) und 

-

-44). 

Von ihrem Mann erwartet sie auch, dass er sich um den Sohn und seine Bildung der 

-53). In den letzten Zeilen betont sie auch, dass sie nicht 

schreiben kann (T5-59) und dass die Fertigung des Textes der Schreiber und die 

-56,57).  

Die Beglaubigung ist mit zwei Unterschriften der Zeugen, Wenzel Kraft und Johann 

Striden, und auch vom Magistrat versichert (T5-67). Der Schreiber Ludwig Polat (T5-72) 

hat hinter den drei Kreuzen auch den Namen des Testators aufgeschrieben.  

rotem Wachs, die sich bei den Namen der 

Siegel. Die Siegel sind zwar im guten Zustand erhalten worden, aber man nach nicht gut 

erkennt, welche Abbildungen sie ganz g

Testator. 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Josepha Koch - Testator  

ch die Buchstaben JK, die mit den Initialen 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Wenzel Kraft - Zeuge 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Johann Striden - Zeuge  

Werkzeug sein. Links und rechts daneben ist das Objekt mit geschlungenen Pflanzmotiven 

eingerahmt.    
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T6 

-53), die auch die 

des Erblassers, die in der 1. Person Singular geschrieben wurde. 
80

 

Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. Im ersten Absatz, Zeile 1-9, 

und Heilige angerufen.  

ts (T6-5). Der 

Beglaubigungsmittel sind es hier die Unterschriften der Zeugen und des Testators, mit den 

Siegeln besorgt.  

 

Testamentes, wo sich seine Unterzeichnung befindet (T6-55). Neben den Namen und 

seinen Beruf als Schuhmachermeister stehen da keine weiteren Angaben zur Person.  

einer Person. Man geht davon aus, dass der Testator, Ignaz Kittner, den Text nicht selbst 

einen Zeugen.  

Ziffer des Testaments spricht den Wunsch an, die Mess

der  im Fegefeuer  zu dienen (T6-12,13). Der Testierer wollte, bevor er starb, 

unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche finden, so hat er auch der Kirche St. 

(T6-45). Beisein von de

                                           
80

 h wiederum um die zweite Situation, vgl. S. 30. 
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-

bekommen die Kinder  der gestorbenen Tochter Marianna Schechtel (T6-19), Marianna, 

Ignatz, Barbara, Wenzel und Jakob (T6-21,22). Im sechsten Abschnitt informiert er auch 

Vorhang an die Enkelin Barbara (T6-

mit silbernen Schnallen (T6-28) und dem Wenzel ein Kleid und ein Rohr aus Silber (T6-

29). Der Schwiegersohn Andreas Schechtel soll sich nach dem Text um das Haus 

seinem Tod alle Unkosten und Schulden -

den ersten Stock des Hauses nutzen, ohne die Miete zu zahlen (T6-39). Seine Forderungen 

werden von den Zinsen nach dem Tod abbezahlt. Im neunten Abschnitt schenkt er der 

Enkelin Marianna (T6-38) einen Schran

-46). Er benutzt wieder  

 

Der Text wurde mit einigen Siegeln besorgt, um die Beglaubigung von den Zeugen 

zu sichern. 

Zeugen und des Testierers auf der vorletzten Seite befinden. Es handelt sich um eine 

Untersiegelung, da die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
81

 Die Siegel stellen eine 

Form der Beglaubigung und ein unverzichtbares Merkmal einer Urkunde dar aber im 18. 

82
 Jede von 

den vier Unterschriften (der Testator Ignaz Kittner und seine Zeugen) enthalten auch ein 

Siegel in ihrem Namen verwenden und deren Siegel durch die Unterschrift eindeutig als 

Zierelemente.  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber:  Ignaz Kittner, Schuhmacher - 

Testator 
83

 

                                           
81

 Mehr zu diesem Thema vgl. Vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 
82

 Ebenda, S. 52. 
83

 Als Erkennungszeichen des Sieglers fungieren die auf den sgn. Symbolsiegeln vorkommenden meist sehr 

spezifische Zeichen, wie etwa in unserem Fall die Schuhe, auf den Siegeln der Schuhmacherzunft. Mehr zu 

diesem Thema vgl. Stieldorf 2004, S. 27-28.  
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 Rundes Siegel gleichfalls aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Johann Palliardy
84

 , 

Baumeister  Zeuge 

Mittig ist ein Objekt, etwa wie Stechzirkel, Lineal mit Zeichenwinkel, wiederum 

umschlungen von einer Art der Pflanze. 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegler: Johann Josef   Zeuge  

sind geschlungene Symbole oder Pflanzen.  

 Auf der letzten Seite des Textes ist neben dem Namen des Testators auch sein Siegel, 

wie im ersten Fall.  

 

T7 

Das Testament hat der Erblasser selbst geschrieben (T7-32,33), was nur sehr selten 

war. Es ist von dem Vergleich der Unterschrift und des Textes abzuleiten. Der Testator hat 

E

geschrieben wurde, habe ich mich entschlossen (T7-2). Das Testament wurde am 30. 

, ins 

Stadtbuch eingetragen. Es folgte nach dem Tod des Testators, am 18. Mai und der 

Bekanntgabe des Ablebens, am 25. Mai 1811.  Mit der 37. Zeile endet der eigentliche Text 

und ab der 38. Zeile folgen darauf die Anmerkungen des Magistrats und des 

Stadtschreibers.  

Am Anfang des Textest gibt es keine m ersten 

Ab

(T7-1). 

verfasst sie den Willen, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat.   

                                           
84

 Der Zeuge Johann Ignaz Palliardi (* 15. Mai 1737 in Prag  1824 ebenda), war tschechischer 

Baumeister und Stuckateur italienischer Herkunft, der auf der Kleinseite wohnte. 
84

 Er wirkte zudem als 
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Das Testament besteht weiter aus neun Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

Letzten, Zeile 29 und 30, sind nicht mehr nummeriert, sondern nur mit dem nachgesetzten 

Suffix -ten besorgt. Im ersten Absatz, Zeile 4-5, steht ihr Wille, christlich bestattet zu 

(T7-7) und die Armen (T7-  

Unterrichtszwecke 

-8). Im dritten und in den darauf 

folgenden Abschnitten kommt sie letztendlich zum Nachlass (T7- -9) 

-

-13) und 

Polster (T7- -14), eine Kommode mit Schubladen (T7-16), 

-16) -

16,17). Dazu bekommt sie noch von ihr 50 Gulden (T7-50). Das alles aber im Falle, dass 

sie noch kurz vor ihrem Absterben bei ihr dienen sollte. Von dem Inhalt des Testaments 

-

21). Sie denkt auch an die Kinder ihrer verstorbenen Schwester. Theresia Lafka, geb. 

dem Ignaz zugeschrieben (T7-27) und weitere 50 Gulden werden der Witwe Elisabeth 

Trastman (T7-29) zugerechnet. Im letzten, nicht nummerierten, Abschnitt der 

Appolonia genannt (T7-30). 

Im Text 

den letzten Willen nicht nur selbst geschrieben, sondern auch unterschrieben (T7-37). 

Die Beglaubigung ist mit einer Unterschrift der Stadtangestellten versichert (T7-41). 

85
Das Testament wurde gefaltet und hineingelegt.    

B
86

 

                                           
85

 Auf dem Umschlag befindet sich auch kurzer Text, der in die Transliteration einbezogen war.  
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M  

 

T8 

Das Testament hat ein Gehilfe 

Erblassers, die in der 3. Person Plural geschrieben wurde. Das Testament wurde am 2. 

August 1811 gefertigt (T8-

1811 (T8-35), in der Ratssitzung bekanntgegeben. Bemerkenswert ist auch die genaue 

Zeitangabe, die in anderen Testamenten nicht vorkommt (T8-5).  

Der Testator lag wahrscheinlich im Sterben, denn der Wille ist ziemlich kurz und 

-8). 
87

Das Testament regelt den 

Kaspar Svoboda, den Text nicht selbst geschrieben hat. 
88

 Obwohl er im Sterben lag, ist im 

Testament betont, dass er noch bei Sinnen war (T8-7). Der Zeuge und die Angestellten des 

Magistra -7,8). Die 

Promulgatio (T8-14) und Narratio (T8-8,9) fliessen zusammen. In diesem Abschnitt ist die 

Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T8-7,8) gibt uns die 

 

Das Testament besteht weiter aus 2 Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

ersten Abschnitt  (T8-

-25, steht sein Wille, die 

Kaution von 300 Gulden, die bei dem Kirchenamt festgelegt ist, einzuteilen (T8-16). 

Beisein von den Zeugen -18). Den 

anderen Erbschaftsanteil, 200 Gulden, leitet er wieder seiner Frau (T8-22). 

Letztendlich bedankt er sich bei den Zeugen und Magistratsangestellten (T8-24,25).  

                                                                                                                                    
86

 In unserem Fall geht es um einen institutionellen Siegler, sgn. Sekretsiegel. Die Sekrete waren als 

Briefverschluss gedacht. Dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 21-22. 
87

 Die St.- tschechischen Hauptstadt Prag. Die 

Kirche ist eine der Pfarr- und Friedhofskirchen der Prager Neustadt. 
88

  



38 

 

Das Dokument -27). Die Beglaubigung ist mit den 

zwei Unterschriften versichert. Der Angestellte des Rats ist hier Leopold Ritter von Vogt 

(T8-28) und der Zeuge Ignaz Pahmany (T8-30). Kundgemacht wurde das Testament in der 

Ratssitzung erst im Dezember 1811 (T8-35) und von Ignaz Weigel zu Protokoll gegeben 

(T8-37).  

 

T9 

- und Ortsangabe 

sind. Den Namen des Testators erfahren wir erst vom Inhalt es Textes. Der letzte Wille 

Erblassers, die in der 1. Person Singular geschrieben wurde.  wurde 

am 20. November 1811 gefertigt und erst nachhinein,  eingetragen.  

er

den 

Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T9-5,6) gibt uns die 

en, 

 

Der Text besteht weiter aus acht Abschnitten. In diesen Abschnitten sind die 

Ein

Gott 

werden.  Im zweiten Absatz, Zeile 10-14, steht sein Wille, christlich bestattet zu werden. 

ben 

ist. Seine Ehefrau wird es danach von ihrer Erbschaft abrechnen. Im Dritten Abschnitt 

Banko
89

 Im vierten 

und darauf folgenden Abschnitt kommt er letztendlich zum Nachlass (T9-22,23). Seine 

Ehe Frau wird 6 Wochen lang nach seinem Tod ausbezahlt. Weiter kommt er zum 

                                           
89

 terreichisches Papiergeld aus dem Jahr des Staatsbankrotts 1811, das zur 

Zur finanziellen Lange um die 
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Universalerben. Beisein von den Zeugen 

Wenzl Iber (T9-31) das Haus. Ein Viertel davon bekommt auch seine Frau. Vor dem 

soll, aber weiterhin wieder dem Sohn ge

Wert zu ermitteln und davon die Lasten abzuziehen. Nach seinem Willen wird das Haus 

nie verkauft, sondern von dem Sohn genutzt. Von seiner Frau erwartet er auch, dass sie 

sich um den Sohn und seine Bildung der 

-82) und Anton 

-

Abhandlungen der Verlassenschaft auf sich zu nehmen (T9-83). Die Hauseinrichtung 

-84). Seine Kleider 

Testament ist wieder, wie am Anfang, mit dem Glauben an Gott beendet (T9-91) und 

-96).  

Die Beglaubigung ist mit den zwei Unterschriften der Zeugen und vom Magistrat 

versichert. 

des Testators auf der vorletzten Seite befindet. Es handelt sich um eine Untersiegelung, da 

die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
90

 Das Siegel ist zwar im guten Zustand erhalten 

worden, aber man nach nicht gut erkennt, welche Abbildung es aufzeigt. 
91

In diesem Falle 

geh  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Wenzl Iber - Testator  

 

 

T10 

Verfasst wurde der Text von den Stadtschreibern oder von den anderen Angestellten 

der Stadtkanzlei. Vom Inhalt her ist abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und zu 

 Die Rolle des 

                                           
90

 Mehr dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 
91
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ingular 

geschrieben wurde.  

Die wichtigsten Elemente der Textstruktur entsprechen dem Muster einer Urkunde. 

Das charakteristische Merkmal dieser Textsorte ist die optische Gliederung. Im 

Vordergrund steht auch sein Wille, christlich bestattet zu werden. Das Testament regelt 

keine weiteren Angaben zu der Person. Die Testatorin, Elisabeth Klement, hat den Text 

angegeben. 

was auszuzahlen. Sie hat wahrscheinlich kein Heiratsgut in die Ehe gebracht und ihre Habe 

versichern. Nach ihrem Tod sollte das Haus nicht verkauft werden, das eben an einem 

Vertreter  der Kinder. Ihr Ehemann ist auch der 

gesetzliche Vormund. 

D

zeigt sich daran, dass es abgebrochen wurde, wenn man den letzten Willen entwerten 

wollte. Man geht davon aus, dass das Testament gefaltet war. Der Abdruck ist nicht im 

 

 

 

Nach der Bearbeitung der Inhalte dass:  

 

 

der Testierer und die Zeit- 

Umschlag, aber auf dem befinden sich keine von diesen Angaben.  

 In den Textexemplaren T1, T5, T6, T7, T9, T10 erscheinen auch die Siegel, die das 
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selbst nicht schreiben konnte. Sie hat also die Abstimmung nur mit diesem Siegel 

versichert hat.  

 

T10 behandeln die Weiblichen.  

  T7, T10 bestimmen. Wobei in T10 

der Mann noch lebt, in T5 ist die Testiererin zwar schon verwitwet aber sie hat wieder 

 

 Die Best

Frauen und Kinder noch leben. T3 und T8 gibt uns die Information, dass die Ehefrau 

noch lebt.  

 Anhand des Inhaltes wird vermutet, dass in Prag die wohlhabenden Handwerker und 

Kaufleute testieren.  

  

 T7 hat der Erblasser, in unserem Fall die Frau, den Text alleine verfasst, 

aufgeschrieben und auch selbst unterschrieben. 

 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10 sind von den Schreibern oder anderen 

3 ist keine Unterschrift, 

Unterzeichnung wird im T4 und im T5 durch die Markierung XXX gezeichnet. 

 

5.2 Aufbau der Testamente 

 

Es wird nach der Fixierung der Textstruktur gefragt, denn in Hinsicht auf den 

Bildungsstand der Sprache ist dieses Charakteristikum in der Rechtssprache wichtig. Der 

und d  
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5.2.1.  

 

Verbindungselement zwischen der Narratio des Testaments und der Dispositio stellt ein 

oder Buchstaben eingeleitet.  

T1 Erstens  (T1-11) 

T2 Erstens: empfele ich meine vom Leib scheidende Seele (T2-10) 

T3 a)Solle seine Leiche nach christkatholischen Gebrauch beerdigt werden (T3-10) 

T4 Ernstlich  (T4-10) 

T5 Erstens empfehle ich meine arme Seele (T5-11) 

T6 Erstens: empfehle ich Gott dem Herrn meine Seele (T6-9) 

T7 1 tens Mein Leichnam soll nach christkatholischer gebrauch (T7-4) 

T8 1 tens    (T8-14) 

T9 Erstens.  (T9-7) 

T10 1.  (T10-11) 

 

endlich markiert und zwar im T1 

handelt.   

T1  (T1-40) 

T4 Endlich G:Was nach diesen bishero bemelten (T4-70,71) 

 

und zwar mit Ernstlich, Item, Endlich. Weiter folgen die Majuskeln A-G.  

T4  (T4-10); 

 (T4-13);  (T4-15).  

 

Es ergibt sich, dass die Testamente T3 und T8, die von Zeugen vermittelt werden, auch 
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vermuten, dass der Verfasser des Testaments es nicht selbst beeinflusst hat, ob der Text 

 

Obwohl das Erbgut im T8 klein ist und der Testator alles nur seiner Gattin und der Tochter 

vermacht, weist auch dieses Testament eine Gliederung des Artikelkatalogs auf.  

 

5.2.2. Die Struktur der Testamente 

 

Wir gehen davon aus, dass die Testamente mindestens aus 3 Teile bestehen, die dann 

weiter andere Bestandteile erscheinen lassen. Man basiert auf die Form einer Urkunde 

nach dem klassischen Sinne.  

das Testament nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel geltend wird.  

n: 

 

T1 Im Namen der allerheiligst und unzertheilten Dreifaltigkeit Gottes Vaters, Gottes 

Sohnes, und Gott des heiligen Geistes Amen. (T1-2,3,4) 

T2 Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott des Vaters,  

Gott des Sohnes, und Gott des heiligen Geistes, Amen. (T2-1,2)  

T5 Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Gott des Vaters , Sohnes und des heiligen 

Geistes Amen.  (T5-1,2,3) 

T6 Im Namen der Allerheiligsten und unzertheilten Dreyeinigkeit, Gottes Vaters, und des 

Sohnes, und des heiligen Geistes. Amen. (T6-1,2) 

T9 Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott des Vaters, des Sohnes und  des 

heiligen Geistes, Amen. (T9-1,2).  

T10 Im Nahmen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Gott des Vaters, Gott des Sohnes, und 

Gott des heiligen Geistes Amen. (T10-2,3) 

 

verbale Formel. Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. Der Testator 

e 

Testament auch Maria und Heilige angerufen. Der Erblasser wollte, bevor er starb, 
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unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche machen.  Die Anrufung Gottes erinnert 

ans Gebet, wodurch das Testament auch von anderen juristischen Dokumenten 

unterschieden wird. Die Anrufung des Gottes endet mit der Schlussformel Amen. 

 

 

 

T1 1795 - 29 . Jun. (T1-1) 

T8 1811  2. Aug. (T8-1) 

T10 1813 - 7. Febr. (T10-1) 

 

Weiter folgt die Intitulatio. Die gibt uns am Anfang des Textes einige Information, 

Testator.  

 

T1 Nachdem ich Mathias Dubsky (T1-5) 

T2 Nachdem ich Joseph Kobitsch (T2-3) 

T3  (T3-1) 

T8 

 (T8-2,3,4,5) 

Salutatio, die aber 

in keinen Testamenten zu finden waren. In einem Text kommt zwar am Anfang eine 

Anschrift, man vermutet aber, dass es sich nur um ein Haus handelt der im Eigentum war. 

 

T10 zal 

sub No Cons: 363 gelegenen Hauses (T10-7,8) 

 

Die Promulgatio, Narattio und Arenga fliessen zusammen und auch die jeweilige 

Reihenfolge von diesen Strukturelementen ist unterschiedlich.  

Die Arenga ist gleich an die Intitulatio angebunden. Es ist eine einleitende Formel 

literarischen Charakters, die die philosophische Betrachtung des Lebens und Todes 

e 

stilistische Funktion.  
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T1  (T1-

5,6) 

T2 dem Menschen nichts gewisser ist als der Todt, und nichts unsicherer als  

dessen Sterbestunde sey, (T2-6,7) 

T5 Sterblichkeit eines jeden Menschen und der Ungewissheit des Tages 

und der Stunde meines Hinschiedes (T5-4,5,6) 

T6 

 (T6-3,4,5) 

T9 

 (T9-3,4) 

T10  

Stunde des T (T10-4,5) 

 

Die Bekanntgabe des Willens des Ausstellers ist in allen Texten und wie gefolgt 

hergegeben.  

 

T1  (T1-9,10) 

T2  (T2-9) 

T3  (T3-5,6) 

T4 

 soll, zu treffen, (T4-2,3,4) 

T5 folgendes anzuordnen befunden, was ich dann auch hiermit verordne. (T5-8,9,10) 

T6  (T6-8) 

T7 hab ich mich entschlossen nachstehende letztwillige Anordnung zu machen. (T7-2,3) 

T8 en vor Gericht in eben der Art, als er uns 

 (T8-9,10,11,) 

T9 

nach meinem Ableben zu beseitigen. (T9-5,6) 

T10  leztwillige Anordnung: (T9,10) 
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T1  (T1-6,7) 

T2 bey gesundem Verstand und guter Vernunft (T2-4); um allen nach meinem Tode 

 

(T2-7,8,9) 

T3 bei reifer Vernunft auf seinem Todtenbette (T3-2) 

T4 erreichten hohen Alters, und schwachen 

 befunden, (T4-1,2,3); 

Vernunft, und nach reifer Uiberlegung (T4-5,6) 

T5  (T5-6,7,8) 

T6 so ha

beschlossen, um allen Streitigkeiten vorzubeugen, (T6-5,6,7) 

T7 Bei Eintr

entschlossen (T7-1,2) 

T8 zu den nun verstorbenen Kaspar Svoboda (T8-3,4); bey vollkommenen gesunden 

Verstande, (T8-7,8) 

T9 bei gesundem Verstande, und vollkommenen Geistesgegenwart (T9-4,5); dadurch alle 

Irrungen, nach meinem Ableben zu beseitigen.(T9-6) 

T10 elt, jedoch annoch bey vollkommenen Verstande 

und gesunder Vernunft  (T10-5,6) 

 

 

Ein weiteres Bauelement bildet di

meistens um da

reicht.  

 

T1 

 und aufnehmen. (T1-11) 

T2 Erstens: 

und gelangen lassen, (T2-10,11) 
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T5 Erstens empfehle ich meine arme Seele in die unendliche Barmherzigkeit ihres 

heiligen Mutter Gottes Maria und allen heiligen der ewigen Seeligkeit theilhaftig wandern 

lassen, (T4-11) 

T6 Erstens: empfehle ich Gott dem Herrn meine Seele (T6-9) 

T9 Erstens. 

 

(T9-7,8) 

T10 1.

S

Patronen in Gnaden aufgenohmen, und der ewigen Seeligkeit theilhaftig werden wird, 

(T10-11) 

 

Im 

 

 

T4 

nachstehend nachgewiesen. (T4-8,9) 

 

T8 und T3 stellen eine weitere Variante vor. In diesen Testamenten kommt man ohne 

es um die Testamente, die in der 3. P. Sg. geschrieben wurden. Der Inhalt des Textes 

konzentriert sich auf die relevanten Punkte und diese Testamente sind somit auch 

erungen. 

 

 

 

T1 Zweitens, empfehle ich meinen Leib der Erde, aus welchem er gekommen, der in den 

 

(T1-17,18)  



48 

 

T2 

christkatholischem Gebrauch, wie meine bereits verstorbene Ehegattin, ohne vielem 

 

(T2-12) 

T3 a)Solle seine Leiche nach christkatholischen Gebrauch beerdigt werden, jedoch sollen 

 (T3-10,11) 

T5 

bestattet werden solle (T5-16) 

T6 den Leib a

Gottesacker nach christkatholischen Gebrauche beerdiget werden. (T6-9) 

T7 1 tens Mein Leichnam soll nach christkatholischer gebrauch zur Erde gebracht 

werden. (T7-4,5) 

T9 Zweitens. 

 (T9-10) 

T10 

e, jedoch nach Christkatholischem 

Gebrauche und ehrbar bestattet werde. (T10-16) 

 

In den analysierten Texten 

lesen lassen. Durch jede heilige Messe sollte man das eigene Fegefeuer mildern.  

 

T1 

Gattin Anna gebohrenen Haibin. (T1-19,20) 

T2 Zweitens: 

Thein gelesen werden, zu welchem Ende ich daher 12 f. 48. Xr legire (T2-17) 

T3 b)Sollen 10 Messen gelesen werden.(T3-12) 

T4 die Besorgung deren zulesenden  (T4-34,35) 

T5 

 dem Ermessen meinem lieben Ehegatten. (T5-19) 

T6 Zweitens: 

gelesen werden. (T6-12,13) 
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T2 Drittens: vermache ich zu Handen des Normalschulfonds Ein Gulden und Viertens: zu 

  (T2-20) 

T3 c)

Invalidenfond zwey Gulden. (T3-13) 

T4  C: In d -5 f und D: 

-15 f (T4-27) 

T5 Zweitens legiere ich den ganzen Armen und Invaliden Zuerst dem Normalschulfond 

(T5-23) 

T6 Drittens: sollen dem Armeninstitut auf meiner Pfarrethey bei St. Thomas 10 fr. gegeben 

werden. Viertens: zu dem Normalfond 2 fr. (T6-14) 

T7 2 tens Legiere ich zum armen institut Ein Gulden wie zum Normal Schule ebenfalls Ein 

Gulden zusammen zwey Gulden (T7-6) 

T10 Drittens. Dem Normalschulfonde vermache ich Zehn Gulden Bankozetteln, oder zwey 

 (T6-15) 

 

Die Testierer haben auch an die Spenden gedacht. Sie haben die Armen und Invaliden 

 

nen eingegeben.  

konkreten Personen. Die konkreten Einzelheiten wurden schon in der Beschreibung des 

esonderen in 

Gerichtsanordnung und die Nebenkosten, mit denen man in den Liegenschaften gerechnet 

mmt.  
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Namens und den Heiligen beendet, so wie es auch schon in der Anrufung am Anfang des 

Textes zu sehen ist.  

 

T2 Gleichwie ich nun diese letztwillige Anordnung in Namen der allerheiligsten 

(T2-55) 

T6 Dreyzehntes: 

Dreyfaltigkeit, Gottes Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, so wie ich dieselbe 

angefangen habe. (T6-46) 

T9 So wie ich meinen letzten Willen mit Gott angefangen, ebenso schliesse ich denselben, 

und behalte mir vor, weiters noch ein oder andern Codicill zu verfassen. (T9-91) 

 

 

 

T1 In dessen Urkund habe ich mich in Gegenwart der tit. Herren Zeugen nicht nur 

zu ihrer und ihrer Erben unnachtheiligen Mitfertigung allen Fleisses erbethen. (T1-46) 

T2 

ohnachteiligen Mitfertigung allen Fleisses erbeten. (T2-59) 

T3 

ndig unterzeichnet. (T3-63) 

T4  diese meine leztwillige 

sondern auch nachstehend Herrn Zeugen zu meiner Nahmensfertigung, und ihnen 

(T4-83) 

T5 

gistrat fragte Hand zu halten ersuche :/ nachdem mir solches 

in Gegenwart deren Hr. Zeugen von Wort zu Wort vorgelesen worden, und ich des 

Schreibens unkundig bin, in (T5-54) 
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T6 

Mitvo  (T6-49) 

T7 

zuerhalten (T7-32) 

T9  

unterschrieben und die nebenstehenden Herren Zeugen, welche ich selbst, und 

 

 

 (T9-96) 

T10 

ondern auch die nebenstehenden 

iemend bedanket. (T10-67) 

 

Nach diesen Angaben kommen weiter nur die Unterschriften der Aussteller und Zeugen. 

Im T3 ist keine Unterschrift, sondern nur eine Signatur der Zeugen, die die 

Markierung XXX. 

umfasst, wurde in der Beschreibung des Materials und des Inhalts der Testamente schon 

vorgestellt. 
92

 Die Datumsangabe erfolgt in jedem Testament. Es ist auch festzustellen, 

Widerspruch.  

 

                                           
92

 Die Petschaftsspuren, die das Dokument versichern oder verschlossen haben, sind sichtbar.  
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5.2.3. Fazit I. 

 

Folgende Auseinandersetzung mit der Struktur der letzten Willen vermitteln uns 

einige Ergebnisse. Das einzelne Testament besteht immer aus mehreren Artikeln, die 

gegliedert. 

Wendung bedingt. 

Ziffern. Am ersten/erstens/ernstlich nachzuwiesen. Die zweite Stelle wird mit 

den Numeralien 1tens besetzt. Die dritte und vierte Position halten die alphabetischen 

Zeichen, von denen die Minuskeln aber auch Majuskeln zu finden sind.    

Im Vergleich mit der Textstruktur der Urkunde, die aus drei typischen Einheiten, 

dem Protokoll (Invocatio, Intitulatio, Inscriptio, Salutio), der Substantia (Arenga, 

Promulgatio, Narratio, Dispositio, Sanctio) und dem Eschatokoll (Corroboratio, 

Subscriptio, Datierung) besteht, ist die Textstruktur der 10 analysierten Textexemplare 

dreigliedrig. Wie die Analysen zeigen, sind aber nicht alle Strukturelemente enthalten. 

Einige Elemente verschieben sich und die Reihenfolge ist damit unterbrochen. Man kann 

aber annehmen, dass die Struktur trotzdem stabil  

Form.  

Die Invocatio leitet das Testament ein und steht am Anfang des Testaments. Der 

Gott wird hier zum Ze , T1, T2, T5, T6, T9, T10,  

Christus/Gott ist der wahre Herrscher der Welt, in dessen Auftrag der Urkundenaussteller 

dominiert in den Texten die gleiche Formulierung. 

Obwohl die Intitulatio, die Benennung des Testators, zu den wichtigen Elementen 

, im T1, T2, 

T3, T8. Sie steht nach der Invocatio, sofern die jeweilige Urkundenart diese vorsieht. Sie 

gibt den Aussteller 

ist als Selbstaussage des Ausstellers von besonderer Bede



53 

 

Inscriptio, und die 

Salutatio, die aber in keinen Testamenten zu finden waren. 

Arenga

Alltagsgeschichte ist es interessant, wie das aufrichtige Bekenntnis des Sterbens in den 

Testamenten lexikalisch auftaucht. Die Lexikalische Vertretung bleibt in allen Texten 

 Die Arenga hat in den Texten eher eine stilistische Funktion und ist in 6 Texten 

formuliert, im T1, T2, T5, T6, T9, T10.  

Weitere Bestandteile der Struktur bilden die Narration und Promulgatio.  

Die Promulgatio, Narattio und Arenga fliessen zusammen und auch die jeweilige 

er sich befand. Mit diesen 

Erben nicht angefochten werden. In den Analysen der Prager Testamente tauchen immer 

gebildet werden. Es belegt die Absicht des Schreibers, den Sachverhalt akkurat zu 

variabel.  

tors zur Erbschaffung oder 

handelt es sich z. B. um das fortgeschrittene Alter, den schlechten physischen Zustand, die 

Sicherstellung einer ordentlichen Erziehung der Kinder oder auch um die Vermeidung der 

 

Der mittlere Teil der Struktur, der eigentliche Kern des letzten Willens, wird durch 

Dispositio des 

Texttyps Urkunde und in der Relatio des Texttyps Eintrag bekam das Testament eine 

dert und mit einer 

Inhaltsstrukturen der  Dispositio sind unterschiedlich. Die Artikel umfassen nicht nur die 

registrieren sie auch das 



54 

 

len Testamenten erhalten. Die 

empfehle ich meine arme Seele Gott realisierte Variante nachzuweisen.  

vermacht wird, tauche in den Texten auch die letztwilligen 

Zwecken. Der Kirche wird ein bestimmter Betrag vermacht und zwar in der Form von 

Seelenmessen. Es kommen auch die Stiftungen zugunsten von Armen vor. Man Glaubte 

finden. Die Eucharistiefeier ist die Erneuerung des Kreuzesopfers. Die hl. Messe ist das 

heiligen Messen aufopfern indem man ein Stipendium, eine Spende, einen Priester in der 

eigenen Pfarrgemeinde oder auch an ein Kloster gab. Durch jede hl. Messe mildert man 

 dass man durch 

Aufopfern von hl. Messen viel Leid im Fegefeuer erspart, beziehungsweise erwirkt, dass 

 Wie sich aus der 

n, dass die 

 

Anhand der Analyse ist es zu konstatieren, dass die Struktur der analysierten Prager 

Testamente angehalten ist, nur die jeweiligen Teile variieren. Die Testamente besitzen 

meist eine drei

wie die Intitulatio. Wir erfahren die Angaben vom Erblasser erst am Ende des Testaments. 

Es stellt sich die Frage, ob man in der Kanzlei nach der Nummer des Testaments gesucht 

hat und dazu einen Namen dann zugeordnet hat.  

 

5.3 Syntax und Stil 

 

Die Struktur des Formulars, die aus den verschiedenen Elementen besteht, wurde im 

syntaktisch-stilistischen Ebene analysiert. 

Die Syntax des 18. Jahrhunderts verhielt sich mit der Gestaltung in verschiedenen 
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formuliert werden und so auch der letzte Wille. Aus den Funktionen des Testaments ergibt 

sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten sein muss und zwar dass jedes 

d 

nicht nur durch den Inhalt bestimmt, sondern es wird auch Bezug auf die Leser genommen. 

Wortgruppen und in der Unterordnung von  unter .  

Genauer untersucht werden vor allem die Relatio, denn in diesem Teil wurde die 

Eindeutigkeit des Testaments.  

 

5.3.1. Der zusammengesetzte Satz  

 

Grundstrukturen zu einer komplexen Einheit. 
93

 Die Testamente bestehen aus mehreren 

sche und Bitten an die Erbnehmer.  

Die Texte weisen eine hohe Anzahl von den Erweiterungen der Wortgruppen und von den 

mehreren Wortgruppen, die reichhaltige Attribuierung erhalten. Der Absatz deckt sich 

meist mit einem Satz. 

subordinative Verbindung.  

 

5.3.1.1. Die Satzverbindung 

 

Im Mittelpunkt der syntaktischen Entwicklung des Neuhochdeutschen steht ein 

Ausgleich in der Strukturierung des Ganz- und Elementarsatzes. 
94

 Es wurden nicht so 

viele neue Formen geschaffen, sondern die alten Formen ergiebig gebraucht. Die 

                                           
93

 Dazu Helbig/Buscha 2005, S. 561. 
94

 Vgl. Admoni 1990, S. 204.   
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umfangreich.  

 

Die Konjunktionen 

 

Konjunktionen und, dann, aber, oder, daher, sondern oder durch Satzzeichen wie Komma 

oder Strichpunkt voneinander getrennt.  

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion sowohl/als auch hat in den Texten eine 

positive Bedeutung. In diesem Fall geht es um die kopulativen Satzverbindungen, die 

asyndetisch aneinander gereiht werden.  

 

T2  (T2-44,45) 

T4 (T4-

34,35) 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion sowohl/als auch hat auch in den Dokumenten ihre 

Verneinung und zwar weder/noch. In diesem Fall geht es um die kopulativen 

Satzverbindungen, die asyndetisch aneinander gereiht werden. Diese Konjunktion 

signalisiert die Negation.  

 

T4 weder der Grund noch der Ungrund (T4-60,61) 

T9 und ihn weder in psychischer noch in moralischer Hinsicht (T9-67). 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion nicht nur/sondern auch hat hier eine kopulative 

 

 

T2 

(T2-59,60). 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion entweder/oder hat im Text eine negative Bedeutung.  
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T9 entweder ganz oder zum Theil (T9-61,62). 

In diesem Fall geht es um die kopulativen Satzverbindungen, die asyndetisch aneinander 

gereiht werden.  

 

5.3.1.2.  

 

Die Prager Testamente bilden einige lange subordinative Verbindungen, die meist 

anderen Satzteilen unter- 

Konjunkti

Satzgliedes stehen.  Im Folgenden werden die in den Prager Testamenten vorkommenden 

Nebensatzarten analysiert.  

 

 

 

In den Texten sind 

und Interrogativpronomen oder auch, wie die Beispiele zeigen, mit anderen Subjunktionen 

 

bezieht, ist mit einem Relativpronomen der, die und das 

f  

T1 

Ableben(T1-7,8); 

meines Testaments haben sollen. (T1-44,45) 

T2 auf den ich ebenfalls zur Erlernung der Musik vieles verwendet habe (T2-30,31) 

T3 Kinder Karl und Joseph, die in Lemberg sich befinden (T3-3,4); die mit ihren 

Forderungen aus seiner Nachlassenschaft bezahlt werden sollen (T3-23,24); die er bei 

(T3-37,38); /:die sie ordentlich zu zahlen 

verbunden sind :/ (T3-44,45) 
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T6  (T6-7); aus der er gekommen ist (T6-

10). 

T9 von dem ich sie empfangen habe (T9-7); 

zuweise (T9-48,49); 

Zutrauen habe (T9-78,79) 

-Wort, also durch ein Fragewort eingeleitet, haben auch eine 

relativische Funktion.  

T1 empfehle ich meinen Leib der erde, aus welchem er gekommen, der in den bestimmten 

solle (T1-17,18,19); Zweitens; empfehle ich meinen Leib der Erde, aus welchem er 

gekommen, (T1-17); 

immer bestehende (T1-27) 

T2 aus welcher er entsanden (T2-13); zu welchem Ende ich daher 12 f. 48Xr. legire (T2-

18,19);  (T2-28,29); was ich 

 (T2-37,38); welches ich mir mit den beschehen Einbauen 

(T2-41,41); 

und erspriesslich sein wird (T2-51,52) 

T3 

(T3-18,19) 

T4 wie es nemlich nach meinem Absterben (T4-3,4); wovon aber zur Zeit  (T4-51); so wie 

(T4-75,76); 

 (T4-77,78) 

T5 

bestatten werden solle (T5-16,17); 

gelesen werden sollen (T5-19,20) 

T6 (T6-35); welche er, wenn die Unkosten und Schulden 

getilget seyn werden, von der Zinsung nehmen soll (T6-42); so wie ich angefangen habe 

(T6-48) 

T8 meine Kaution je 300f welche ich bey Lobl. Kirchenamte erleget habe (T8-16,17) 

T9  (T9-25);  (T9-29); welche aus dem 

Verkauf (T9-50,51); welches ohnehin keine grosse Schuldenlast hat (T9-55); wie ich 

 (T9-62); wie es einer wahrhaft guten Mutter zusteht (T9-75,76); wie es 
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steht und liegt (T9-85); So wie ich meinen letzten Willen mit Gott angefangen (T9-91); 

welche ich selbst (T9-97) 

T10 (T10-14); und in was immer (T10-20); wie auch von 

(T10-33) 

llen leitet das Subjunktion auch einen Objekt- Subjektsatz ein.  

T1 dass nichts gewisser als der Tod sey; So habe ich (T1-6). 

T2 (T2-28);  (T2-43,44); 

sowohl die Pflichtheile, als auch  (T2-44,45); 

(T2-50,51) 

T3  (T3-1); d) 

 (T3-16); und hoff

 (T3-55,56,57) 

T5  (T5-32,33); 

Ehegatte fernen hier meinem Sohn Joseph (T5-49,50) 

T6  (T6-4);  

Schwiegersohn das Haus ganz in die Verwahrung nehme (T6-31,32); 

fertigen (T6-52,53) 

T8  (T8-2,3) 

T9  (T9-3); 

 (T9-11); 

(T9-13);  (T9-18); 

Universalerbe von meinem ganzen Nachlasse (T9-32,33);  

(T9-35);  

(T9-46); d (T9-54); 

anwende (T9-62,63);  (T9-65); 

 (T9-68,69); (T9-71,72)  

T10 (T10-4); (T10-12); (T10-17); 

(T10-23,24); zu mir zu kommen 

(T10-69,70) 



60 

 

 

einteiligen Subjunktion nachdem eingeleitet sind. Einem Perfekt im Nebensatz entspricht 

 

T1 

ich (T1-5,6) 

T2 glichkeit dieses 

(T2-3,4) 

T6 

 (T6-3,4). 

T10 nachdem solches (T10-53); nachdem derselbe solche ohnehin (T10-57,58) 

 

Ein Kausalsatz, mit da/weil  

 

T1 Drittens, da die Grundfeste eines Testaments in Benennung des Universal Erbens 

besteht,so nenne ich hiezu (T1-21,22); Weil ich dass aufrichtige Zutrauen in gedachte 

Ehegattin Anna setze, sie werde (T1-33,34) 

T2  da aber die Grundrechte eines jeden Testaments (T2-21,22); da Siebtens: 

die Beibehaltung meines Hauses (T2-39,40) 

T3 weil Karl fier Kinder (T3-34,35); w

(T3-46); 

Nachlassenschaft aufgestellt ist (T3-61,62) 

T4 weil mir dessen (T4-40); weil ich nach meinem seel (T4-65) 

T5 Und da die Grundrechte eines jeden Testaments (T5-26) 

T9 Da die Grundfeste eines jeden Testaments (T9-22);  (T9-65)  

T10 sondern lediglich darum weil ich meinem Ehegatten (T10-29,30); erworben habe, 

dann, weil ich von seiner gegen diese (T10-32,33); (T10-40); 

 (T10-46); weil ich mit meinem (T10-48) 

Die  Infinitivverbindungen, eingeleitet mit der Subjunktion damit/um- zu haben eine finale 

Bedeutung. Der Nebensatz nennt das Ziel und der Hauptsatz die Voraussetzung. In den 
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Texten gibt es entweder der Nebensatz mit damit oder auch die Infinitivkonstruktionen mit 

um-zu.  

T2 damit selber nach christkatholischem Gebrauche (T2-13,14); so habe ich, um allen 

(T2-7,8)  

T6 damit er alles in gutem Stande erhalte (T6-41); um alle Streitigkeiten vorzubeugen (T6-

6,7) 

T9  (T9-40,41) 

 

-mehrteiligen Subjunktion ohne dass 

95
 In den Prager Testamenten gibt es der Nebensatz mit 

ohne dass/ohne-zu. 

 

T1 

meiner Kinder auf eine Abtheil oder (T1-30,31) 

T4  (T4-38,39) 

T9  (T9-89) 

T10 (T10-34,35) 

Ein Konditionalsatz, eingeleitet mit der einteiligen  Subjunktion wenn, 

Nebensatz eine Option und eine temporale Bedeutung.  

T3  sterben sollte (T3-50) 

T6 welche er, wenn die Unkosten und Schulden getilget seyn werden, von der Zinsung 

nehmen soll (T6-42) 

T9 jedoch nur, wenn sie es begehret (T9-49,50)  

 

Beachtenswert ist die Tatsache, dass nur in einem Text auch die getrennt-mehrteilige 

Subjunktion  je/desto zu finden ist. Nach der Subjunktion je folgt ein Komparativ und das 

Ganze ist dem mit desto eingeleiteten Hauptsatz untergeordnet (4). 

T4 je eher, desto besser (T4-25,26) 

                                           
95

 Siehe dazu Helbig/Buscha 2005, Kapitel 17.4.4. 
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5.3.2. Wort und Wortgruppe als Satzglied 

 

Die Grundeinheiten der Syntax sind Satz, Wort und Wortgruppe. Bei der 

Verwendung der Hypotaxe werden die Themen im Testament detailliert dargestellt und 

Funktionsgliedern. 

In den Prager Testamenten kommen viele Erweiterungen von den Nominalgruppen 

vor, erfolgt durch die Attribuierung. Meist ist die Reihung auch mehrgliedrig und 

koordinativ vor allem mit und verbunden. Vor der Konjunktion und 

auch ein Komma, das ein Lesepause zeichnet.  

 

5.3.2.1. Die Stellung des finiten Verbs und der Satzrahmen 

 

Das finite Verb steht an zweiter Stelle im Aussagehauptsatz, d. h. als zweites 

Satzglied. Wenn das finite Verb in einem NS erhalten ist, dann ist das Verb nach dem 

infiniten Verb gestellt. 
96

  

Im Zusammenhang mit der Stellung des finiten Verbs im Nebensatz und im 

Hauptsatz ist die Frage der verbalen Klammer zu behandeln. Die Klammer ist aus dem 

Zusammenwirken ergibt sich der verbale Rahmen. Die Ausklammerung ist in der 

finiten Formen der Hilfsverben weggelassen werden und zwar meist als Kennzeichen eines 

gehobenen Stils
97

 ist das Hilfsverb haben ausgespart. Die Beispiele sind im folgenden 

 

 

5.3.2.2. Die Stellung der Attribute 

 

Es gibt einige Bemerkungen und Spezifika zum Kasussystem. Der Genitiv ist wie der 

Dativ durch Funktionsverschiedenheiten gekennzeichnet. Im Grunde ist festzustellen, dass 

                                           
96

 Mehr zu diesem Thema und der Erforschung der Stellung des finiten Verbs vgl. Schmidt 2007, S. 439. 
97

 Dazu mehr Schmidt 2007, S. 436. 
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der Genitiv als Akkusativ- 

98
 Das Genitivattribut ist vorangestellt und wird bei der Bestimmung der Z

Erben zu Familie und zum Erblasser verwendet. Das Attribut bestimmt das Bezugswort 

Das Attribut 

eziehungen in der 

Familie noch besser zu beschreiben, werden die adjektivischen Attribute verwendet. In der 

sind und mit oder auch ohne die Endung vorkommen. Generell wird die Wortfolge von den 

Attributen geregelt. Die Adjektive, Partizipien und Possessivpronomina sind dem 

Beziehungswort vorangestellt. Daneben ist die Nachstellung in den Exemplaren nicht 

enthalten. 

milie aus und 

 

 

5.3.3. Negation  

 

sich erst im 18. Jh. durchgesetzt und mehrere Verneinungen heben sich gegenseitig auf. 
99

 

Um 1800 nie/nicht/nichts/kein, so auch in den letztwilligen 

.  

 

T1 dass nichts gewisser als der Tod (T1-6); in keinerley Menge (T1-43) 

T2 nichts gewisser ist als der Todt (T2-6); und nichts unsicherer als dessen Sterbestund 

sey (T2-6,7); sich nicht zufrieden stellen (T2-36,37);  

(T2-43,44) 

T3 bei seinen Lebzeiten von ihm nichts erhalten haben (T3-35,36) 

T4 nicht (T4-46); nichts (T4-52); keiner Verbindlichkeit (T4-56); nicht schuldig (T4-64); 

mann nicht nur allein nichts (T4-65,66); nicht nur (T4-84) 

                                           
98

 . 
99

 Zur Negation im Neuhochdeutschen vgl. Schmidt 2007.  
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T5 (T5-35); als er nicht allein (T5-43); 

(T5-45,46); und Zuneigung nicht entziehe (T5-51,52);  

T9  (T9-11);  Wobey ich 

verstehe,  (T9-

46,47); 

(T9-52,53); welches ohnehin keine grosse Schuldenlast hat (T9-55); nicht fordern (T9-58); 

nicht verkauft werde (T9-63,64). 

T10 nicht mehr als (T10-25); (T10-28); 

(T10-30); nicht gehemmt (T10-39); nicht ganz (T10-45,46); nie wieder 

(T10-50); nicht ermangeln wird (T10-63); nicht nur (T10-68) 

 

un-, die den Inhalt des Satzes negieren. Die Adjektive und weitere Wortarten, 

erhalten damit eine Sondernegation.   

 

T1 unzertheilten Dreifaltigkeit (T1-2); -lich (T1-8,9); 

(T1-9); unbeklekten Mutter Gottes Maria (T1-15); auflaufenden Un-kosten, in gleiche 

Theile (T1-25,26);  (T1-41); und ihrer Erben unnachtheiligen 

Mitfertigung (T1-48) 

T2 unsicherer  (T2-6); unerzogener (T2-42);  (T2-48); 

Geschwister (T2-53) 

T3 unbedeutenden Klei  (T3-19,20) 

T4 ohnentgeldlich (T4-24);  (T4-47);  (T4-49); zur Zeit der 

Ungewissheit (T4-51); Ungrund (T4-61) 

T5 in die unendliche Bamrherzigkeit (T5-11,12); andere Unkosten (T5-44) 

T6 unzertheilten (T6-1);  (T6-5);  (T6-35); die Unkosten (T6-43) 

T9 unbedeutende Zimmereinrichtung (T9-84);  (T9-99) 

T10 durch seine unendliche Barmherzigkeit (T10-12,13); (T10-33); 

(T10-37); nur sehr unbedeutend eingeschuldeten Hause 

(T10-44); unnachteiliger Mitfetigung (T10-71) 

 

In einem analysierten Testament gibt es auch ein Indefinitpronomen, das eine Person 

bezeichnet. 

 



65 

 

T3 von niemanden (T3-76) 

 

Auch einige Subjunktionen, wie ohne dass haben negierende Funktion. Die ungetrennt-

mehrteilige Subjunktion als dass hat eine konsekutive und negierende Bedeutung. Der NS 

 

Im Falle der mehrteiligen Konjunktion nicht nur/sondern auch hat nicht keine 

Negationsbedeutung. Die getrennt mehrteilige Konjuntion weder/noch setzt  und verbindet 

zwei negierte Konjunkte voraus und signalisiert zugleich die Negation.  

Die Satzarten, ihre Verbindungsmittel und die Infinitivkonstruktionen sind im vorherigen 

 

 

5.3.4. Auslassungen 

 

Subjekt, besonders das Pronominale in der 1. Person Sg., seltener in der 3. Person Sg. 
1
 

Wir vermuten, dass es um die Wiedergabe der gesprochenen Formauffassung  gehen kann.  

 

T1 Endlich aber bitte Eine (T1-40); besonders hiermit verordne dass das (T1- 27); dass 

nichts gewisser als (T1-6); (T1-20); besonders hiermit 

verordne dass (T1-27); angefangen, so schliesse eben (T1-38); gleich wie mir auch (T1-

43) 

T4 sage (T4-21); sage (T4-26); sage (T4-27); sage (T4-30) 

T5 so benenne (T4-28); und setze (T5-28) 

T6 Zu diesem Ende habe diese meine letzte Willensmeinung (T6-48,49) 

T10 (T10-

57,58) 

 

Meist als Kennzeichen eines gehobenen Stils
100

 ist das Hilfsverb haben ausgespart. Es trifft 

 

 

                                           
100

 Dazu mehr Schmidt 2007, S. 436. 
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T1 Leben erwogen und befunden (T1-5); zu verfassen erhmutet (T1-10); angefangen, so 

schliesse (T1-38); wie ich mir auch vorbe-halte ein (T1-43,44); allen Fleisses er-bethen 

(T1-48,49) 

 

Das Hilfsverb sein ist auch in einigen Konstruktionen weggelassen.  

 

T1 aus welchem er gekommen (T1-4) 

T2 aus welcher er entstanden (T2-13); 

Krankheiten gekostet (T2-29,30); Gleich wie ich nun diese letztwillige Anordnung in 

Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit angefangen (T2-55,56) 

 

5.3.5. Fazit II. 

 

Folgende Auseinandersetzung mit dem Sprachbau vermittelt uns einige Ergebnisse 

und ebenfalls Erkenntnisse zum Stil. 

Je nach der Situation wird in der 1. Person Sg. oder in der 3. P. Plural formuliert.  

 T1, T2, T4, T5, T6, T7, T9, T10 sind in der 1. P. Sg. verfasst.  

 T3 ist in der 1. P. Pl. und 3. P. Sg. verfasst.  

 T8 ist gleichfalls in der 1. P. Pl. von den Zeugen geschrieben, die sich den letzten 

 

amente in der 

Testamente an Bedeutung gewinnt. In den Texten ist die Verwendung an den Konjunktiv I. 

sehr reich. In der indirekten Rede 

Gelegenheiten verwendet. Im Text zeichnet er die indirekte Rede, denn das Testament 

wurde nicht vom Erblasser geschrieben. Der Konjunktiv ist nicht durch den Einsatz des 

Der Sprecher ist in diesem Fall der Testator

gibt der Schreiber indirekt wieder. Wie im privaten Bereich benutzt man hier auch den 
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Indikativ und einen Nebensatz, der mit eingeleitet ist. Bei der indirekten Rede muss 

man allerdings zwischen privaten und offiziellen Aussagen unterscheiden.  

Es ist zu vermuten, dass die Verwendung von den einzelnen Sprachmitteln in den 

ver

Beide 

(Erbnehmer) und dem Akkusativobjekt (Erbgut). Die Reihenfolge von den Gliedern 

variiert. In Folge des Vorkommens der Signalelemente, die die Reihung der einzelnen 

kommen.  

edanken 

breit, was mit der Satzunterordnung verbunden ist. 

subordinativen Verbindung.  

ht 

zuerst um keine langen syntaktischen Konstruktionen, sondern um eine einfache und klar 

Testament im Vergleich zu den anderen Texten, die von den Berufsschreibern verfasst 

 

 

Positionen vom Attribut, Subjekt, Objekt oder von den Adverbialien verschiedener Art. 

Bei der Verwendung der 
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ger Testamenten 

reich an die Verwendung von den Attributen, die meist mehrgliedrig und koordinativ 

verbunden sind.  

verhalte um neue Informationen. 

 

Die Testamente weisen eine breite Skala von den Konjunktionen mit der 

relativischen Funktion. Nach der Art der Einleitung sind in den Prager Testamenten 

meistens S

der/die/das 

unterordnet ist, ist mit der einteiligen Subjunktion eingeleitet und zwischen den 

Subjunktionen die Objek- 

onen aus, nach, von, zu, auf und in eingeleitet.   

 

nachdem und 

da/weil eingeleitet, di

Da 

eher die einleitende Funktion.  

Die subordinative Verbindung damit/um-zu hat eine finale Bedeutung. Der 

Nebensatz nennt das Ziel und der Hauptsatz die Voraussetzung. Die Schreiber der 

 

Wenn hat konditionale Bedeutung. Der Nebensatz nennt eine potenzielle Bedeutung 

und der Hauptsatz ist eine Folge daraus. Wenn steht mit Konjuktiv zum Ausdruck der 

den Prager Testamenten beziehen, setzen 

ichkeit erscheinen in den letzten Willen nicht, denn 
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Die Untersuchung der verbalen Klammer ergab, dass die Stellung des finiten Verbs 

Rahmen nicht immer zum Vorschein, weil die finiten Formen in den ausgespart sind. Wir 

vermuten, dass die Auslassungen die Wiedergabe der gesprochenen Formauffassung 

darstellen.  

Um die Beziehungen in der Familie noch besser zu beschreiben, werden die 

Vorder

sind.  

Bemerkenswert ist der weitere Aspekt, die Negation. Die Verneinung der Aussagen 

nie/nicht/nichts/kein. Die Formulierungen im T7 und T8 

  

Jahrhundertwende 

 

 

5.4 Lexik 

 

Die Entwicklungstendenzen im Bereich des Wortschatzes im Nhd.  sind  mit dem 

 

Einheiten, die hier behandelt werden sollen. Bei der Analyse des Wortschatzes basiert man 

auf 

 

 

5.4.1.  
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r im deutsch geschriebenen Text behandelt.  

 

5.4.1.1. La  

 

sind, sind vor allem aus dem Bereich des Rechtswesens. Sie sind auch oft im lat. Schrift 

aufgeschrieben, und damit auch im Text graphisch unterstrichen. Die lateinischen 

t nur ein Teil des Wortes mit dem anderen Schrifttyp gekennzeichnet.  

 

Die Erbnehmer werden zu den Universalerben. 

Uni|ver|sal|er|be, der: Erbe des gesamten Nachlasses; Allein-, Gesamterbe.
101

 
102

  

T1 Universal Erben (T1-21); Universal Erbens (T1-25) 

T2 Universalerbe (T2-23,24) 

T3 Universalerben (T3-25) 

T5 zu universal Erben (T5-31)  

T7 als Universalerbin (T7-30) 

T9 Universalerben (T9-31) 

T10 Universalerbe (T10-20) 

Bemerkenswert ist das im T7 vorkommende Suffix in, das eine weibliche Person 

signalisiert.  

                                           
101

 http://www.duden.de/definition/universalerbe (Stand: 23.Januar 2011). 
102

 Mehr dazu vgl. http://www.enzyklo.de/Begriff/Universalerbe (Stand: 23.Januar 2011). 
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Consc:, Cons:  Hausnummer, Liste.  

konskribieren  lat. conscribere, in Liste eintragen.  

T2  sub. Nro: Conscr: (T2-26)  

T9 Num: Consc:(T9-24) 

T10 No Cons: (T10-48); No Cons: (T10-8) 

Das Vorkommen lateinischer Termini auf dem Sachbereich Bildung ist in den Prager 

Texten eingegeben sind.  

 J.U.D. iuris utriusque doctor  

T3 J.U.D. Duchet (T3-3); J.U.D. Duchet (T3-60) 

T9 (T9-82) 

Der Name Duchet im T3 ist mit dem lat. Schrift auch hervorgehoben, dagegen der 

Name im T9 ist wiederum in der Kurrentschrift gefertigt.  

Die Anmerkungen des Magistrats sind vor allem in der lateinischen Sprache 

formuliert, denn es ging um die Vormerkungen, die  nur zu den eigenen Zwecken des 

den Eintrag 

diese Textsorte vor.  

 Aus dem Lateinischen constat- es steht fest. 
103

 

T1 Constatiert (T1-60) 

T4 Konstatierung (T4-95) - nach DUW (2003)  

T5 Contestierung (T5-75) 

                                           
103

 Konstatierung  

hat. Vgl.  Maurer 1959, S. 374. 
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T9 Contestierung (T9-108) 

 

Die Kodizes sind nach dem DUDEN 
104

 ungeschriebene Regeln und ein Kodizill 
105

 

ist eine einseitige letztwillige Anordnung, die das Testament 

 

 

T1 ein oder mehrere Codicille zu errichten (T1-44) 

Ein Kodizill kann zum Beispiel der Ernennung eines  dienen. Das 

Aussetzen eines  bedeutet, dass jemand nur bestimmte, genau bezeichnete 

Dinge aus dem Nachlass erhalten soll. 
106

 

ABGB Testament; 

 

unterfertigen.
107

 

108
 

Kodizill gelten dieselben Bestimmungen, ausgenommen die 

 
109

 

 

 

T2 Publicatum (T2-64)   

T3  (T3-82)  

 secretarius  

Lebens, die Korrespondenz abwickel und technisch-organisatorische Aufgaben erledigt. 
110

  

                                           
104

 Vgl. DUDEN.  
105

 

Recht  
106

 http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-view=true (Stand: 23.Januar 2011). 
107

 Zu diesem Thema mehr vgl. http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-

view=true (Stand: 23. Januar2011). 
108

 http://www.ruby-erbrecht.de/erbrecht-abc/erbrecht_k/Kodizill.php (Stand: 2.7. 2011). 
109

 vgl. http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-view=true (Stand: 23.Januar 

2011). 
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T4 Libro Testamentorum (T4-109,110) 

Diese Angaben kommen in allen Testamenten vor und zwar auf der letzten Seite, wo sich 

 

T3 Testamentun nun cupativum (T3-8) 

Nicht von dem eigentlichen Testierer geschriebene, sondern diktiert, von den Zeugen, 

 

den 

unterschiedlich.  

T3 Curator  (T3-60); Curator (T3-3) 

T9 Curator  (T9-83) 

T10 Kurator (T10-63) 

 Mit C im Anlaut geschrieben, aus dem lateinischen curator  

Vollmund.  

 Kurator- Das Wort Kurator stammt ab vom lateinischen Wort curator 

111
 (T10-63) 

T9 extra  (T9-21) 

 Nach DUW  lat. extra, -  

T9 in natura (T9-47); in natura (T9-85,86)  

  

T5 Respective (T5-30) 

T6 Terminen (T6-34) 

                                                                                                                                    
110

 Vgl. DUW 2003. 
111

 Ein Kurator (oder Sachwalter) ist 

dann spricht man von einem Vormund oder Pfleger.  
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 Terminen  lat. terminus, Zahlungsfrist.  

T10 Pragmaticale Versicherung (T10-37); pragmatical (T10-46)  

Die weitere thematische Gruppe, das Alltagsleben, ist nur in einigen Belegen 

vertreten. Es finden sich einige 

 

T4 Medici (T4-47);  (T4-21)  

T5 Medicinal (T5-44); Funeral (T5-44)  

T9 Funeralauslagen (T9-13) 

 funeralia  aus dem Leiteinischen, Beerdigung, Trauerzug.  

 Der Medikus, aus dem Lateinischen medicus-Artz, bildungssprachlich 

scherzhaft Arzt: ein junger Mann. Nach DUW (2003) ist es Plural von Medikus. 

T4 Mobiliar (T4-74)  

 Das Mobiliar   

Pl. Mobilien  zu lat. mobilis  

 

T6 Frater (T6-17);  

 Frater  

Ordensbruder ohne Priesterweihe.  

T10 Pretiosen (T10-56) 

 Die Pretiosa (lat. pretiosus: kostbar)  Wertsachen, die Pretiosen-

Schmucksachen, Kostbarkeiten, Juwelen.  

 

 

5.4.1.2. Herkunft 

 

. 

Es ist ein Substantiv auf  -ion vorhanden. 
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T4 Obligation (T4-11)  

 Ein Schuldschein, aus dem Lateinischen obligatus-

Verbindlichkeit. 

 

5.4.1.3. Slawische Entlehnungen 

 

Weiter gibt es in den Texten auch einige slawische Entlehnungen.  

 Slawische Sprachen  einige Begriffe aus dem Russischen, Tschechischen  

In den Texten  erscheint ein entlehnter Ausdruck aus dem Slawischen. Das Wort 

Petschaft hat slawischen Ursprung. Es bezeichnet das Vorkommen des Siegels. Der 

Prozess der Siegelung wird auch mit den Verben bezeichnet.   

T1  (T1-47) 

T6 tigen (T6-53). 

Pet|schaft, das; -s, - -schaft umgeformt)] 
112

 

 

5.4.1.4.  

 

der Testamente und ihre Zuordnung zum 

Quellenkorpus war auch die deutsche Sprache. In den Texten sind auch tschechische 

 zu finden. Wobei es sich nur u

erscheinen bei den Unterschriften.  

T3 dozadany svedek (T3-68) 

T10 dozadany svedek (T10-75); dozadany svedek (T10-78);  (T10-

80)  

                                           
112

 DUDEN 7. 
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Man Vermutet, dass diese Angabe selbst vom Zeugen formuliert wurde, denn auch der 

en Fall 

ist auch das diakritische Zeichen vorhanden.  

haben.  

T10 Fleisch-Kramstellen (T10-8,9); (T10-15) 

 

5.4.2. Fazit III. 

 

Obwohl das Prager Testament auch interessante lexikalische Einheiten umfasst, 

Testator

sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten sein muss und zwar dass jedes 

Verst  

Vor allem in der Dispositio/Relatio der Textsorte Testament kommen auch fremde 

einordnen, wie Rechtswesen, Bereich der Bildung und des Alltagslebens. Wir 

 

Einige Lexeme erscheinen in mehreren Testamenten, anderen werden nur einmalig 

verwendet. Wie die Analyse zeigte, ist die Sc

Texten auch unterschiedlich.  

Vorkommen auf ein p

die Bemerkungen des Amtes. Wie die Analyse zeigte, variiert die Schreibung dieser 

r und lateinische Entlehnungen sind dank der lateinischen Schrift 

n Untersuchungsergebnissen vermuten, dass der Schreiber bei der 

Auswahl lexikalischer Mittel vom regionalen Usus beeinflusst wurde. Die lateinischen 
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Verfassen der Testamente  

Kontrast der gepflegten juristischen Sprache und 
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6. Schluss und Ausblick  

 

Die vorliegende Arbeit setzte sich zum Ziel die Entwicklung der Textsorte Testament 

und die Realisierung von deren Elementen zu skizzieren und die Ergebnisse zugleich mit 

Beschreibung der historischen Textsorte Testament unter textlinguistischen 

gesucht, die differenzierte  Eigenschaften auf verschiedenen Ebenen aufweisen. Insgesamt 

wurden 10 Testamente in der Zeitspanne von 1795 bis 1815 analysiert.  

innerhalb der Testatorenschaft die 

untersten sozialen Schichten, 

den Dokumenten nicht in aktiver, sondern in passiver Rolle zum Vorschein. Sie fungierten 

Schenkungsakten, die zugunsten des Seelenheiles der Prager Testatoren aus oberer 

hindurch initiiert wurden. Die Ausstellungsquote der Frauentestamente erreichte in den 

Schlussfolgerungen gaben die von Prager Frauen, vornehmlich Witwen, ausgestellten 

Testamente keine interpretatorische Handhabe. In gewisser We

entpuppte sich die wirtschaftsgeschichtliche Perspektivierung der Texte, da diese 

atteten. 

 

die Anstrengung der Prager Erblasser sichtbar, den sozial nicht abgesicherten Kindern eine 

ausreichende Versorgung angedeihen zu lassen, wobei eine eindeutige Benachteiligung 

waren.  

positiven und negativen 

Schattierungen. Zwist und Streitereien und ihre Vermeidung waren mehrfach zu belegen 

wie auch die eheliche Liebe und Treue. Selbst die Einstellung des Testators zur Familie 
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zu vergebenden Geschenke. 

Abbilder anderer Denkstrukturen offenbarten sich freilich in den Arengen. Um die 

seinen teils ausladenden Testamenten an, die in ihm eine Testierbereitschaft erweckt 

Stelle unverkennbar die Sicherung des eigenen Seelenheils. Die oft zu konstatierende 

bestimmte denn auch den Hauptadressatenkreis seiner zahlreichen frommen Stiftungen: 

Kirchen, Bruderschaften sowie Arme und die zu deren Versorgung installierten 

tprophylaxe schien als 

Man kann die Dotation der Armen als ein Prestigegedenken oder auch als eine Konvention 

ansehen.  

verlangten auch hinsichtlich der Lebensform und 

der Prager Testatorenschaft eine Interpretation. Die Objektgruppen Kleidung, Bett, 

 schattierten in dieser Abfolge die 

 

rrichtet hatte, erlaubten ihrer Textspezifik wegen also eine 

Menschen, der den eigenen Tod folglich auch zu akzeptieren gelernt hatte. Die Annahme 

Inventarisierung des Gutes bildeten den Kern der Texte die Sichtung der Struktur und die 

sprachliche Aufnahme.  

Den Schwerpunkt der Untersuchung stellten 

Struktur und die syntaktisch-stilistische und lexikalische Analyse dar. Die Analyse hatte 

sich auf die Fragen konzentriert, ob der Verfasser bei der Formulierung des Testaments 

nach einem Formular vorging. Man hatte die einzelnen Strukturen beschrieben und 

, das 

bestimmte Strukturelement, deren Vorkommen unterschiedlich war, 

wurde durch Bausteine gebildet. Die Varianten waren funktional bedingt. Sie betrafen die 
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Verwendung und die Abfolge der einzelnen Elemente. Die Ergebnisse der Analyse wurden 

aus der idealen Struktur des Testaments zusammen gezogen. Bei dem Vergleich der Texte 

wurden zwar gemeinsame Merkmale entdeckt, aber auch unterschiede gefunden. Es wurde 

der mensch  

-

stilistischen und lexikalischen Ebene. Das Resultat der Analyse der Syntax war die 

Bestimmung der Satzarten und ihres Aufbaus. In diesem Zusammenhang sollte man noch 

Funktionen des Testaments ergab sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten 

sein musste und zwar dass jedes Testa

erfahrenen Schreiber nur teilweise Er  

Die Testamente, die in der Zeitspanne 1795-1815 liegen, stellen eine einzigartige 

Geschichte des Alltagslebens um die Jahrhundertwende befassen. Die Testamente stellen 

ihre weitere Ausnutzung, die pragmatische Funktion, die soziale und rechtliche Geltung 

-historischen und kulturell 

gesellschaftlichen Kontext dargestellt. Der im Prager Stadtarchiv verwahrte 

gesellschaftliche Bindungen. Aufgrund der Analyse von Prager Testamenten wurden die 

Vorstellungen vom Prager Leben um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts wesentlich 

m Leben des Testators. 

Dokumentes einzudringen.  
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en und vor allem sich bei der 

Vorgangsweise der Analyse auf die textlinguistische Aspekte zu richten.  
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7.  

 

-

1795-  obyvatel 

Prahy  

  

sahu, struktury, syntakticko-

 

  

 

Testament jako druh textu vzbuzuje 

 testamentem, jako druhem 

 

 

 

  

- e 

 V  

  

V   

z  

  

L
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Z   a 

vdovci.  

z 

 

 

vztahy v 

v 

 

V 

 

 

  

profilu. Vzhledem k 

 

z  testamenty a k 
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8. Summary 

 

The aim of this thesis is to analyse Prague's Testaments from 1795 to 1815. The 

wills, which are in the period 1795-1815, represent a unique source of knowledge not only 

for linguists but also for modern historians who are interested of everyday life around the 

turn of the century. The researcher displays the processes of language change of selected 

grammatical categories and represents them in the political-historical and cultural social 

context.  

The first part describes the everyday history of Prague at the turn of the 18th and 

19th Century in terms treated in the wills. In the following chapter, the type of Text is 

presented and described in more details. The researcher uses the relevant information from 

criteria for selection are outlined. Next, the contents of the individual texts are combined to 

determine the processing linguistic material. The copies of the originals are added in 

appendices. The text was transliterated consistently. The work focuses on the following 

section, where the actual structural analysis of the texts are carried out. The researcher 

concentrates on some important features that are performed in the fifth part of the work 

(Chapter 5) and in the analysis of the wills. The Testament is segmented and the individual 

elements are further defined and classified. From the following analysis, one could prove a 

quasi-form, the specific structural elements whose existence was different. 

The variants were functionally limited. They involved the use and the sequence of 

individual elements. The results of the analysis were drawn from the ideal structure of the 

will together. In a comparing and contrasting the texts, common features were indeed 

discovered, though some differences were also found. The result of the analysis reflects the 

syntax of the record types and their construction. In the last analysis, the lexical 

expressions of interest are treated, which appear in the Prague wills. Each section shows 

the results and the conclusions. In these sections, they have addition matters that are not 

addressed in details. 

The Analysis of Testaments significantly clarifies and expands the ideas of Prague, 

Prague's life at the turn of the 18th and 19th Century. 
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9.2 Materialgrundlage 

 

Alle Testamente liegen im Archiv der Hauptstadt Prag.  
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0. Vorwort  

 

ihe 

von Richtungen innerhalb der Sprachgeschichte, die in ihren Grundlagen durchaus als 

im Wortschatz, der Einfluss der Kulturgeschichte auf die Sprache und die Verbindung 

neuhochdeutschen Texte an.  

Das wissenschaftliche Interesse an Testamenten erwuchs bereits aus der 

der Prager 

-

tschechisches Territorium waren. 

ng zu dieser Untersuchung, 

deren Entstehung und Verlauf sie mit ermunterndem Rat begleitete, zu verdanken.  

geduldige Diskussionspartner und mit ihren sachlichen Hinweisen als unentbehrliche Hilfe 

vielen Formulierungen sehr hilfreich zur Seite stand. Besonderen Dank gilt Herrn Thorsten 

Kotterheidt, Herrn Kurt Kanobel, Ass. Prof. Ibrahim Mohammed Aldibs und Bc. Teele 

ihre Begeisterung.  

 

Diese Diplomarbeit widme ich meinen Eltern, da sie nicht nur mein Studium 

 



5 

 

1. Einleitung 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, auf die vielseitige Quellengruppe der 

neuhochdeutschen Prager Testamente aufmerksam zu machen und deren Inhalt, Struktur 

und die vorkommenden syntaktisch-stilistischen Elemente zu analysieren, vor allem aber 

die Fragestellungen konkret am Beispiel der Prager Texte um die Jahrhundertwende 

aufzuzeigen.  

Im 18. Jahrhundert herrschte in Prag die Zweisprachigkeit. Das gemeinsame 

Geschichte von Streit und Kampf, sondern von gegenseitiger Hilfe. Durch die  

kam es zu einer weiteren Ausbreitung des Prager Deutsch zwischen den zweisprachigen 

Inseln.  

Die Notwendigkei

allgemeinen Stadtverwaltung dienten, nahmen, neben den Ratsherren, der Stadtnotar und 

der Schreiber eine wichti

so 

an.  

Die Prager Testamente stellen als eine reichhaltige Untersuchungsbasis ein ideales 

alyse der Entwicklung einer Textsorte und der Sprache dar. 

Erstens deckt sich die Zeitabgrenzung des Themas mit einer Periode in der Geschichte 

Prags, die aus historischer Sicht reges Interesse erweckt. Zweitens sind es Anregungen 

soziolinguistischen Charakters, die unseren Blick auf die Testamente gerichtet haben.  

einer Analyse unterzogen. Die Materialgrundlage der Arbeit bilden 10 Testamente der 

Stadt Prag, die sich im Archiv der Hauptstadt Prag befinden. Man hat in den einzelnen 

Argumenten, Tatsachen usw. gesucht.  

In dem folgenden Kapitel (Kapitel 2) wird versucht den Zeitraum einiger Jahre, in 

auf der Geschichte Prags und auf das Alltagsleben. In der Beschreibung sollte man nicht 
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bildet.  

Alltagsgeschichte Prags um die Jahrhundertwende des 18. und 19. Jahrhunderts in Bezug 

auf die Testamente behandelt. Im darauf folgenden Kapitel (Kapitel 3) hat man sich vor 

allem auf den Stand der Sprache konzentriert. Im nachfolgenden Kapitel (Kapitel 4) wird 

er Frage nach, ob 

die analysierten Testamente nach einem Formular, also standardisiert, verfasst wurden.  

analysieren. Ich habe mich nur auf einige wichtige Merkmale konzentriert, die ich in dem 

werden die Inhalte der einzelnen Texte zusammengefasst, um das verarbeitende 

sprachliche Material zu bestimmen.  

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im darauf folgenden Abschnitt, in dem die 

segmentiert und die Einzelelemente werden in die

-stilistischen Ebene die Aufmerksamkeit 

gewidmet und zwar in der zweiten thematischen Einheit. In der dritten und zugleich auch 

letzten Analyse werden die interessanten lexikali

Prager Testamenten erscheinen. Jeder Abschnitt endet mit einem Fazit, in dem die 

Bereiche der Themen hin, die nicht detailliert genannt werden.  

Die Abschrift der Originale mit ihren Photokopien wird als Anhang am Ende dieser 

Ar

 

In diesem Zusamme

Thema Prager Deutsch, betreffenden Informationen aus den Studie 

Besonders aufschlussreich ist auch das Werk Das Prager Deutsch des 17. und 18. 

Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Schriftsprache, Academia, 1980  

sweise der Analyse 
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besonders geeignet zu sein. Deutsche Testamente 

Jahren 1416-1566,  Edition Praesens, 2000, gearbeitet. 

Deutsche Sprache im Wandel der 

Jahrhunderte, 2008, mit ein
1
. Die Bereiche gehen aus den Untersuchungen hervor und 

zeigen die deutsche Sprache in ihrer andauernden Entwicklung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1

-Gunsenheimer, Birgit (Hg.): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. 
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2. Das historische Bild Prags 

2
 und auch um die 

Wende zum 19. Jahrhundert behielt die Stadt ihre mittelalterliche Struktur. Im Laufe des 

 wichtigen Bestandteil der neuzeitlichen 

Gesellschaft und das Leben wurde auch nach der Religion und dem Glauben gestaltet. Der 

vorher

Monarchie wurde, stellte ein Mittel zur Kontrolle der Menschen dar. In der Zeit der 

bedeuteten einen Eingriff in die Prager Kultur. 

3
 

Viele Wiener und Pariser Impulse hatten die Stadt zur Klassik geleitet. 
4
Am Anfang des 

Staatsbankrotts 1811 verlangsamte sich die Baubewegung. Prag blieb aber trotzdem eine 

punkt im Lebensmittelhandel und in der 

Textilproduktion. In der Stadt gab es in der Zeit viele Unternehmer, die den Baumwollstoff  

herstellten und die auch mit verschiedenen Luxuswaren disponierten, wie Uhren, Keramik 

und Porzellan.  

Im Jahre 1784 hatte Prag mehr als 76 041 Einwohner. 
5
 In der Stadt war eine hohe 

Anzahl von Adeligen, Geistlichen, Studenten und Angestellten. 
6
 Die Untersuchungen der 

Population am Ende des 18. Jhs. etwa 3,5 % umfassten, die Geistlichen 8 % und die 

Studenten 2-3%.
7
 Die josephinischen Reformen hatten diese Zahlen sehr stark beeinflusst, 

                                           
2
  

3
  

4
 Obwohl die Kulturrevolution in den letzten 

auch  

sind. 
5
 -404. 

6
 Der Kontakt des Landvolks zu den aktuellen Entwicklungen in der Stadt wurde vor allem durch diejenigen 

gehalten, die ihre Waren auf dem Wochenmarkt verkauften oder zu Auftraggebern in die Stadt brachten.  
7
 Vgl. , S. 401. 
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Landesbewohner ohne Klassen- und Standesunterschiede benutzt. Ihre 

ch. 
8
 Die Schulreformen der Epoche 

andere Elemente in die Realkenntnisse einzuschliessen.
9
  

industriellen Revolution 

men entwickelte sich 

soziale Sicherheit hatten 

Die Reformen um die Jahrhundertwende hatten sich auch im Alltagsleben widergespiegelt 

wobei alle sozialen Schichten betroffen waren.  

Als eine von den bedeutendsten Migrationen in der 

der ersten Linie 

geht es um die Migrationen am Anfangs des 18. Jhs., die mit der Industrialisierung 

 der Landflucht 
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Nach Prag kamen 

                                           
8
 -8. 

9
 Zur Entwicklung des Unterrichtsinhalts vgl. Lemberg 1988, S. 102-103. 

10
   2001, S. 104. 
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fanden in Prag ein neues Zuhause. Der nationale Charakter der Einwohner war somit 

ten. Die Stadt hatte einen 

Jahrhundert zu. 
11

12
 Es darf nicht der kulturelle und 

 

wortpurismus als langfristige 

Die Zwei- 

Neutralisierung Sprachenpolitischer Konflikte beigetragen, 

13
 

Tsc  

14
 Hier 

.  

15
 

                                           
11

  

 
12

 Ebd., S. 8.  
13

 Vgl. Polenz 2004, Band I., S. 19. 
14

 

10. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen ist. Breuer/Graetz 2000, Band II., S. 79. 
15

 Ebd. 
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Die Geschichte der Juden in Prag ist lang. Die Juden lebten in ihren eigenen Gemeinden. 

 

Judengemeinden abzuschaf

Erst mit Joseph II. gab es eine Verbesserung und viele Gesetze wurden aufgehoben sowie 

viele Erleichterungen geschaffen.
16

 Durch das Toleranzpatent von Kaiser Joseph II. stand 

auch den Juden eine gewisse Religionsfreiheit zu. 

17
 In der Folgezeit verbesserte sich ein wenig die Situation 

rende Stellung ein. Der Nachfolger Kaiser Josephs II., 

 

An der Schwelle zum 19. Jh war das kulturelle Leben in Prag reich. Mozart und 

Prag, diese beiden Namen bildeten zusammen ein harmonisches Paar. Die kulturelle 

Theaterkultur hatte 

 

 

2.1 Zur Sozialgeschichte Prags um die Jahrhundertwende des 18. und 

19. Jahrhunderts in Bezug auf die Testamente 

 

Die Sozialgeschichte ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaftsgeschichte, 

                                           
16

  
17

 Mehr zu Breuer/Graetz 2000, Band 

I., S. 344-345. 
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Wirtschaft leistet. Sie erforscht und beschreibt die Entwicklung der Sozialstruktur. Eine 

gewisse Rolle spielt auch die Alltagsgeschichte, denn das wissenschaftliche Interesse an 

neuzeitlichen Testamenten ist bere

Alltagsgeschehen Prager Bewohner. 
18

 Insbesondere die sozialgeschichtliche 

Betrachtungsweise der letzten Willen ermittelt uns weitere Eigenschaften der Textsorte. 

Sie weisen Vielfalt auf und verformen einen Bil  

wesentlich beeinflusst haben. 
19

 "Wer will wohl und seelig ste

rechten erben." 
20

 

der Erbfolger da
21

 Vielmehr war die vorgesehene Ehe 

Grunde eine Erwerbsgemeinschaft mit dem Ehemann einging. 
22

 Die testierenden Eheleute 

bestimmten sich somit gegenseitig zum Erben. Die Heirat wurde als die Grundlage der 

Weiterhin decken uns 

sozialen Schichtung dominierte innerhalb des Testators die wohlhabenere obere 

ischen Revolution standen Emanzipationsbewegungen im 

Kontext. 
23

  Die Frauen hatten sich mit dem sozial bestimmenden Platz in der Neuzeit 

gleichgesetzt. Die Frauen erschienen in den untersuchten Testamenten auch als 

24
 Der Begriff Erbrecht bezeichnet auch die Rechtsnormen, die sich mit 

Personen befassen.  

                                           
18

 

sich auf di

Familie und auf das Eheleben.  
19

  
20

 http://www.sprichwoerter.net/content/view/14390/120/ (Stand 23.4.2011). 
21

 Mehr zu diesem Thema vgl. Maur 2006, S. 263. 
22

 Vgl. Baur 1989, S. 205-207. 
23

 Vgl. Mehr zu der Geschlechtergeschichte Hettling 1991, S. 22-30. 
24

 Nach Baur (1989, S. 61-
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In der Habsburgermonarchie war die Gesetzgebung am Ende des 18. und in der 

esitz hatten, mussten sie die Steuer in beiden 

wirtschaftliche Konsequenzen. Die historischen Forschungen der sozialen 

Zusammensetzung des Stadtrates  haben gezeigt, dass die finanzielle Lage der 

Ratsmitglieder sehr gut war. 
25

 

ilien ab, die 

waren Nachbarn, die ihre Kontakte gut gepflegt hatten. Die Ratsmitglieder waren oft 

verwandt, obwohl es die Normen anders forderten. 
26

 

Stadtkanzlei 

war der Mittelpunkt, von dem weitere Aufgaben ausgehend verteilt wurden. Unter den 

ienste an. 
27

  

Die Testamente wurden nicht nur von den Stadtschreibern verfasst, sondern auch von den 

Voraussetzungen eingehalten werden.  

Erdgeschoss des Hauses befand sich meistens eine Werkstatt, die von der Strasse 

spiegelte sich der Lebensstil, der Gruppenstatus und di

                                           
25

  
26

 Ebd.  
27
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rn auch das, was den Nachfolgern 

vermacht wurde. 
28

 

Gegenwart zu finden waren. All die Pracht musste von jemandem geschaffen werden, 

wenigstens eine Magd und einen 
29

  

Die Familie hielt an alten Formen und am Fortbestand der Familie fest. Es gab 

ele verschiedene 

Erinnerungen an die Familie erkennbar waren. Ein Sondermittel der Einhaltung der 

 an die 

Testamente und Memoiren gut dokumentiert. In der Nebenrolle des Alltags standen 

Tes

konnten die Kinder enterbt werden, oder auch der angefallene Erbanteil konnte reduziert 

und Sorglosigkeit. Die Testamente dienten zum Beweis, dass die Ehre einen Schwerpunkt 

Kindern ve  

 

 

 

 

 

                                           
28

 In der stark geschichteten Gesellschaft verbreitete sich die Mode durch Briefe, Reisen oder versandte 

n, die sich die Nachahmung derselben auch am ehesten 

leisten.  
29

 

Arbeit relativ billig war, Textilien hingegen relativ teuer. 
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3. Zum Prager Deutsch am Ende des 18. und Anfangs des 19. 

Jahrhunderts 

 

Das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts war in der deutschen Sozialgeschichte mit 

viele Faktoren.  

 

Sprache und sprachliche Kommunikation sind als gesellschaftliche Erscheinungen nur im 

30
 

 

de
31

 Eine historische 

Kontext und versucht es so als historisch bedingt und gegebenenfalls einzigartig zu 

verstehen. Die Diachronie betrifft den Sprachwandel und impliziert eine dynamische Sicht 

der Sprache. Eine geschichtliche oder historische Betrachtung eines sprachlichen 

erfordert lediglich eine zeitliche Dynamik.  

 

Traditionelle historische Sprachforschung ist seit Jacob Grimm vorwiegend in diesem 

32
 

 

Das theoretische Interesse an der Sprache wurde in den Sprachgesellschaften, die 

bereits im 17. Jh. entstanden sind, geboren. Die Mitglieder dieser Gesellschaften hatten 

sich nicht nur um die Stabilisierung der Sprache auf allen sprachlichen Ebenen, sondern 

auch zielstrebend um die Befreiung vom fr

Emanzipationen hatten sich deutsche Gelehrte, Dramatiker, Lehrer und Schriftsteller 

beteiligt. Die bekannteste deutsche Sprachgesellschaft im 18. Jh. war die Gesellschaft in 

                                           
30

 Schmidt 2007, S. 1. 
31

 Im Ver

sind normalerweise nicht erkennbar.  
32

 Polenz 2004, Band I., S. 9. 
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33
 Johann Christoph Gottsched, 

Literaturtheoretiker, leistete einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Normierung. Er hat 

die Sprache Luthers und die Sprache der Kanzleien als schlecht angesehen. Trotz des 

durch und er gew

34
 Die Herausbildung der hochdeutschen Schriftsprache 

deutsche Schriftsprache zu einer festen Norm mit gesamtdeutscher Geltung durchgesetzt.  

Entwicklung der Gesellschaft. 
35

 

Etappe in der Entwicklung des Unterrichts in Europa. Unter dem Druck der praktischen 

Realkenntnisse einzuschliessen. 
36

 

Tsche  

Vergleichen von Br

die Sprache dank der Oberschicht hochkulturell entwickelt hat. Das Niederdeutsche wurde 

19. Jh. 

berichtet. 
37

  

Das geschriebene Deutsch in Prag trug noch im dritten Viertel des 18. Jh. starke 

38
 Die 

deutsche Sprache nahm in Prag eine bedeutende Stellung ein. Die Sprache hatte sozialen 

                                           
33

 -15. 
34

 Ebd.  
35

 Lemberg 1988, S. 95. 
36

 Zur Entwicklung des Unterrichtsinhalts vgl. Lemberg 1988, S. 102-103. 
37

 Polenz 1994, Band II., S. 223. 
38
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Stellenwert und in der Stadt herrschte Bilingualismus. Die Inventare des hinterlassenen 

Sc ie Entwicklung des 

Prager Deutsch gilt immer noch als Sonderfall in den Stadtsprachen. Peter von Polenz 

-
39

 

 

Einige Beispiele: 
40

 Verwechslung von b und p, d und t, g und k  im Anlaut; Ungerundete 

Vokale: e- - -

Nachstellung/Weglassung des Subjekts;Wiedergaben gesprochenen Forme: mier-mir, 

Mastr-Meister. 

 

In Prag hatte sich die Sprache um die Jahrhundertwende aufgrund der geopolitischen 

- 

sondern auch Amts- und Verwaltungssprache. In der Amtssprache wurden die 

Verwaltungsakte

 

. 

Diese Mythen berichten auch, dass das Neuhochdeutsche, in seiner schriftlichen Form, aus 

dem Prager Deutsch aufgegangen ist. 
41

 Das Prager Deutsch gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende war aber nicht immer allzu hoch angesehen. Es 

 Ansicht gab, dass das Deutsch auf dem 

Gebiet schlecht sei.
42

 Der Schriftnorm wurde nachher mehr Aufmerksamkeit gewidmet. 
43

 

nur in das Gesprochene verliebt, denn das gespr

akzentfrei.  

 

Rolle bei der Emanzipation 

                                           
39

 Polenz 1994, Band II., S. 217. 
40

 Vgl. Polenz 1994, Band II., S. 217. 
41

 Trost 1995, S. 381. 
42

  
43
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die streng puristische Sprachkritik, die sich seit den 70er Jahren in der Prager Publizistik 

in der Monarc
44

 

 

Sprachweise konzentriert und die phonetische Ebene untersucht haben. 
45

 Viele 

erbreitet. 

gibt es einige Bohemismen in den deutschen Texten. 
46

 Hingegen im syntaktisch-

r beiden 

Sprachen. 
47

 Oft geht es um umgangssprachliche Erscheinungen.
48

  

Das 19. Jahrhundert war die erste Epoche, in der es zur schnellen Entwicklung des 

Prager Deutsch dominierten. Schnitzler (1966) 
49

weisst darauf hin, dass auch das Prager 

Judendeutsch 

Wortschatz. Prager Deutsch stand mehrmals im Vordergrund des sprachwissenschaftlichen 

Interesses und nicht nur die bedeutende deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert 

die Forschung attraktiv. Diese Literatur hatte immer schon andere Werte und 

Eigenschaften.  

 

 

 

 

 

 

                                           
44

  
45

 Man stellte sich hier die Frage, ob der Einfluss von der tschechischen Sprache auf dieser Ebene zu finden 

aber vor allem in anderen sprachlichen Ebenen zu bemerken, vor allem um die Wende des 18. Jahrhunderts. 
46

 , S. 109-110. 
47

 Ebd. S. 111. 
48

 Ebd.  
49

 Mehr dazu Schnitzler 1966, S. 11. 
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4. Zur Textsorte Testament 

 

interessante Entwicklungsetappe der Sprache dar.  

rt diesen Begriff folgendermassen: 

Testament -

 

50
 

Erbrecht umfasst die 

Testamentes ist die Deklarationsfunktion. Diese Grundfunktion ist bei vielen Textsorten
51

 

enthalten und ist als Sonderfall anzusehen. 
52

 Die Deklarationsfunktion wird fast immer 

53
 Auf diese Funktion verweisen 

Testament. 
54

 Das Testament ist eine stark 

 

Ein Testament (lat. testari  bezeugen, Testament  letzter Wille) wird nach 

Rechtssituation, die den Inhalt des Dokumentes beeinflusst. An den Handlungen in der 

Rechtssituation nehmen kompetente Personen Teil. Der Testator, sgn. Erblasser oder 

testamentarisch als Erben eingesetzt sind. Die Rechtswirkung des Dokuments 

                                           
50

  
51

 -4.4.6. 
52

 Mehr zu dieser Funktion vgl. Brinker 2005, Kapitel 4.4.6. 
53

 Vgl. Brinker 2005, S. 120. 
54

 Dazu Brinker 2005. Kapitel 4.4.6. 
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Testamente wurden auch meist mit Siegeln versehen, um die Beglaubigung der Zeugen zu 

sichern.
55

  

Der Begriff 

Merkmale klassifizieren dann die Texte zu den Textsorten.  Die Textsortenbestimmung ist 

56
 Die textinternen Kriterien sind 

an die Text-Ober -Tiefenstruktur gebunden. An die Text-

gebundene Kriterien sind beispielsweise der Wortschatz und das Satzbaumuster. An die 

Text-Tiefenstruktur gebundene Kriterien sind unter anderem das Textthema und der 

Themenverlauf. Die textexternen Kriterien sind an den Kommunikationszusammenhang 

Umfeld. Die Testamen

Untersuchungen einer Textsorte dar. 

 

4.1  

 

Erst ab dem 16. Jh. erscheinen die Testamente auch in den Mittelschichten der 

resultierte letztlich die Verbreitung dieser Textsorte. 
57

 

4.2 Der Textaufbau und die Struktur Prager Testamente 

 

(2000) 
58

 gibt es vier verschiedene Situationen, in denen die 

Testamente entstehen konnten. Die Testamente kommen als zwei Texttypen vor und zwar 

als Texttypen Urkunde und Eintrag. Der Texttyp Urkunde musste wegen der 

Form einer Urkunde besteht aus 3 Teilen
59

 und 12 Textstrukturbestandteilen. 
60 

                                           
55

 Zu den konkreten Siegeln im Teil 5.2. 
56

 -28. 
57

 Ebd., S. 10. 
58

 -33. 
59

 Protokoll, Substantia (= Kern der Sache) und Eschatokoll. Die Reihenfolge einzelnen Teilen wurde nicht 
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Die Struktur  

 

I. Protokoll 1.Invocatio  

 

 

 

 

2.Intitulatio Angabe von Namen und Titel des Erblassers 

3.Inscriptio 

- Salutatio 

Angaben von Namen und Titel des  

Gruss 

II.Substantiva 

 

4.Arenga 

 

Einleitende Formel literarischen Charakters  

Tod 

 

 

 

 

 

5.Promulgatio Bekanntgabe des Willens des Ausstellers 

6.Narratio vorausgingen  

 

7.Dispositio  die 

des Bedachten 

8.Sanctio Formelhafte Anordnung weltlicher oder geistlicher 

Fall einer Verletzung des 

 

III.Eschatokoll 9.Corroboratio Angabe der Beglaubigungsmittel  

die Besiegelung oder die Zeugen 

10.Subscriptio Unterschriften des Ausstellers und der Zeugen 

11.Datierung 

 

 

12.Apprecatio      

lateinischer Actum-Vermerk, verbindet das Datum 

der Eintragung ins Stadtbuch mit einer 

Beglaubigung 

Formelhafter Schlusswunsch 

 

                                                                                                                                    
60

 Die traditionelle Gliederung des Texttyps Urkunde in Protokoll, Substantia und Eschatokoll ist auch im 
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(2000) 

modifiziert. Sie geht von verschiedenen Varianten der Struktur aus, die aus bestimmten 

Elementen besteht. Die Struktur ist in unserem Fall nicht reduziert dargestellt und auch 

nicht 

und die Bausteine der letzten Willen nahegebracht. In der Tabelle sind die obligatorischen 

Textstrukturelemente fettgedruckt. Diese ideale Struktur ist nicht immer eingehalten. 

achlass.
61

 

 (2000)
62

 wenigstens vier 

-

Urkunde dar. 
63

 

Eine der Varianten des Testaments in Form eines Eintrags besteht danach aus:  

 

 

 

 

 

-

Datierung sind, d.h. obligatorisch vor allem: Datierung und 

Rechtshandlung, Name des Erblassers, Bezeichnung der Textsorte, 

Namen der Zeugen, fakultativ sind es weitere Angaben wie Anrufung 

 

II.Relatio 

 

- hren im Fall des Todes der Erben, 

bestimmt Testamentsvollstrecker -  

III. 

Beglaubigung 

-besteht aus Actum-Vermerk, der das Eintragsdatum und die Namen 

der derzeitigen Mitglieder des Stadtrates, und aus der Besiegelung 

 

64
 

Leseprotokolls konstatiert, dass ein Testament vor mindestens zwei Zeugen verfasst wurde, 

wird in der zweiten Varianten protokolliert, dass die Zeugen, die beim verfassen des 

Inhalt des Testaments berichtet haben, es geht also um eine Art Sitzungsprotokoll. 

                                           
61

 Zum Folgenden v  
62

  
63

 Vgl. ebd. 
64

  2000, Kapitel 9.2. 
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D

Zusatzelemente wie: Datum der Verhandlung vor dem Rat und Ort der Verhandlung. 

Andere Inhaltspunkte bleiben identisch. Typisch ist, dass die Ich-Form der Testament-

Urkunde verwandelt 

direkte Rede verwendet. Die dritte Variante ist eine Kombination. Der Testierer kommt vor 

sowohl der e

zusammen und in diesem Typ erscheinen keine Zeugen.  
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5. Textanalysen 

 

Die Analysen der Prager Testamente konzentrieren sich auf die Struktur, Syntax und 

welcher Struktur und mit welchen Sprachmitteln die erhaltenen Textexemplare verfasst 

wurden.  Es wird nach den Merkmalen gesucht, die selbst die Testamente ausmachen. Im 

-

1566 
65

und ihre Methoden.  

Bei der Untersuchung konzentrieren wir uns auf die optische Gliederung der 

ngenden 

Satzrahmen, die Stellung des finiten Verbs und Attribute, die Negation und Auslassungen 

 

 

5.1 Beschreibung des Textmaterials 

 

Im Rahmen der Arbeit wurden die Testamente untersucht, die zeitlich in der 

Zeitspanne 1795-

besteht aus 10 Testamenten, die in der Prager Stadtkanzlei ausgestellt wurden. Die 

Materialgrundlage der Arbeit bilden Testamente der Stadt Prag, die im Archiv der 

Hauptstadt Prag liegen.
66

   

 

 Es handelt sich um deutsche Testamente, aus den Jahren 1795-1815, die im Prager 

Stadtarchiv aufbewahrt sind. 

 

um die Jahrhundertwende zu verfolgen. 

                                           
65

Stadtkanzlei in den Jahren 1416-1566. Edition Praesens. Wien 2000. 
66

 Weitere Informationen dazu vgl. http://www.ahmp.cz/  
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Das nach diesen Gesichtspunkten erstellte Korpus wird in folgenden Abschnitten 

vorgestellt.  Inhaltlich unterscheiden sich die Prager Testamente nur wenig. Es wurden 

Angelegenheiten eingetragen. Um die Vorstellung vom Inhalt besser darzustellen, wurden 

die Texte kurz zusa

-historischen und 

kulturell gesellschaftlichen Kontext dargestellt.  

Die Angaben zum Textmaterial:  

Alle Testamente sind auf dem P

von 225 x 305 mm. Einige Testamente enthalten auch ein Deckblatt des Archivs, das aber 

Information des Institutes. Die Eintragungen sind alle auf Deutsch mit einigen lateinischen 

 

In der folgenden Kurzfassung gibt es die wichtigsten Angaben zu den Testamenten, 

die Bezeichnung des 

Stadtarchivs, Name des Erblassers und die Datumangabe der Aufstellung des Textes, die 

 wurde. 
67

 

 T1 Sign. IV -  

 T2 Sign. IV - 3479a, Joseph Kobitsch, 1797 

 T3 Sign. IV - 2983, Hermann Jan, 1803 

 T4 Sign. IV - 2946, Victoria Kechinn, 1808 

 T5 Sign. IV - 2990, 1808, Josepha Koch, 1808 

 T6 Sign. IV - 2397a, Ignaz Kittner, 1803 
68

 

 T7 Sign. IV -  

 T8 Sign. IV -  

 T9 Sign. IV - 3598, Joseph Iber, 1811 

 T10 Sign. IV -  

                                           
67

 In dem Fall, dass der letzte Wille kein Deckblatt hat, wurden die Angaben direkt von dem Text 

 
68

 Obwohl Testament T6 zeitlich den Vorherigen vorkommt, wurde er in  
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T1 

Das Testament wurde von den Stadtschreibern und anderen Angestellten der 

passende schriftliche Form mit allen Erfordernissen gebracht. Es ist eine Selbstaussage des 

Ausste

wurde. 
69

 

eingeleitet. Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. In den ersten 

en Glauben an den Gott in drei Personen. Er benutzt die Bezeichnung 

uch Maria 

und Heilige angerufen. Er wollte, bevor er starb, unbedingt seinen Frieden mit Gott und 

der Kirche machen.   

dass der Testator, Mathias Dubsky, den Text nicht selbst geschrieben hat. 
70

 Neben den 

Namen stehen da keine weiteren Angaben zu der Person. Im Beisein von den Zeugen 

 

ier Siegel 
71

 aus rotem Wachs, die sich bei den Namen 

von den Zeugen auf der vorletzten Seite befinden. Es handelt sich um eine Untersiegelung, 

da die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
72

 Jede von den vier Unterschriften (der 

Testator Mathias Dubsky und seine drei Zeugen) enthalten auch ein Siegel. Alle vier Siegel 

 und der Testierer, die ihr Siegel in ihrem Namen 

verwenden.  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Mathias Dubsky - Testator  

 

                                           
69

  
70

  
71

 Das Deutsche Wort Siegel leitet sich etymologisch vom lateinischen sigillium her, seinerseits eine 

Diminutivform von signum  Zeichen. Vgl. dazu Stieldorf 2004, S. 10. 
72

 Mehr zu diesem Thema vgl. Vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 
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kleinem Kreuz und einem Sternchen. Links und rechts daneben ist das Objekt mit 

geschlungenen Pflanzmotiven eingerahmt.    

 Rundes Initialensiegel
73

 gleichfalls aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Carl anton 

Kutschera  Zeuge 

Mit

74
 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegler: Jotzef (seinen Nachnamen ist es schwer zu 

entziffern)  Zeuge  

sind geschlungene Symbole oder Pflanzen. In der Mitte ist ein gleichseitiges Dreieck, das 

   

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Inhaber: Christian Witterspon  Zeuge  

das mit zwei parallelen Linien gestrichen ist. Die Blumenkrone ist oben mit kleinen 

Punkten verziert.    

 

 

T2 

Der letzte Wille wurde von den Stadtschreibern und anderen Angestellten der 

passende schriftliche Form mit allen Erfordernissen gebracht. 

Deckblatt des Archivs.  

 

im Stadtbuch eingetragen.  

Der Erblasser wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. 

 

                                           
73

 Vgl. Stieldorf 2004, S. 28. 
74

 Mehr dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 28-29. 
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Neben den Namen stehen da keine weiteren Angaben zu der Person. Das Testament 

75
, den Text nicht selbst geschrieben hat. 

76
  

In weiterem Abschnitt ist die Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Der 

folgende Absatz (T2-

-8).  

Das Testament besteht weiter aus acht Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

Vordergrund, in der Zeile 10-16, steht sein Wille, christlich bestattet zu werden und zwar 

neb

-17,18). Im Dritten Abschnitt 

Textes kommt er letztendlich zum Nachlass (T2-

aufgeteilt. 

-24,25). Im weiteren 

-36). Seinem 

Sohn Joseph wird bestimmte Summe abgezogen, da der Testator seine Auslandsreise und 

-28). Gleichfalls 

auch sein Sohn Fr

was ihn auch viel kostete (T2-

nur auf die Er

sollte (T2-49). In dem letzten Abschnitt formuliert er seinen letzten Wunsch, nach dem 

-

53,54). Sch -55). Das Testament hat er 

 

Der Text ist mit keinem Siegel besorgt. Die Beglaubigung ist mit den zwei 

Unterschriften der Zeugen und der Angestellten des Magistrats versichert, die sich am 

Ende des Textes befinden.  

 

 

                                           
75

 Am Ende des Textes ist er unterzeichnet als Joseph Gobitsch (T2-67). 
76

 Im Testament blieb die Rolle des Testierers auf di  
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T3 

Der letzte Wille hat der Stadtschreiber, ein Zeuge oder ein anderer Angestellte der 

Stadtkanzlei zusammengestellt. 
77

 Die Erbschaftsteilung ist das Thema des Testaments. Die 

abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und zu sich 

Zeugen und die Stadtschreiber, eingeladen hat (T3-2). 

 

Fall eines Mannes, die in der 1. Person Plural geschrieben wurde. 
78

 Der Rechtsakt ist hier 

September 1803 gefertigt und erst nach

eingeschrieben. Es geht um eine Form eines Leseprotokolls, das konstatiert, dass ein 

Testament vor mindestens zwei Zeugen verfasst wurde.  

-

Betrachtung, die der Arenga entspricht und weiter den Namen des Erblassers, Kurators und 

selbst 

des Textes nachvollziehbar, dass das Testament von einem Zeugen geschrieben war. Die 

-2). Die 

Re

Verzeichnis a-h 

sein Wille, christlich bestattet zu werden. Er wollte, bevor er starb,  seinen Frieden mit 

Gott und der Kirche machen.  

-

-12). Seinen Frieden mit Gott sucht er auch in der 

Einzahlung der Almosen (T3-13). 

-1), 

Joseph (T3-26), Karl (T3-27), Katharina (T3-27), Anna Haydukin (T3-28), Johann Hirskin 

(T3-28) und der Theresia Wolfin (T3-

 

                                           
77

 Die Kopfzeile gibt uns andere Zeitangaben als das Original. Das Testament wurde am 18. Mai 1808 

 
78
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Vertreter 

seiner Kinder, J.U.D. Duchet (T3-60), bestimmen.  

 

 

T4 

 Die Erbschaftsteilung ist das Thema 

des Testaments. Der letzte Wille wurde von den Stadtschreibern oder anderen Gehilfen  

zusammengestellt. Vom Text her ist abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und 

Unterschrift nur ein Zeichen am Ende des Testaments gemacht, XXX (T4-89). Man 

vermutet, dass er nicht schreiben konnte oder sehr schwer krank war, also 

 

die schriftlich ergeht. Das Testament wurde am 13. Mai 1808 gefertigt und erst nachhinein 

im Stadtbuch eingetragen.  

der Kopfzeile stehen da keine weiteren Angaben zu der Person und auch vom Text gibt es 

 

sem Fall 

sich nicht Vieles feststellen. Es ist vom Inhalt des Textes nachvollziehbar, dass das 

Text ganz am Anfang angegeben. Der Testator ist krank und im gewissen Alter, wo man 

rn. Es wurden 

Joseph Alois Laadt (T4- -16). Im Vordergrund steht 

auch ihr Wille, christlich bestattet zu werden. Der Testierer wollte, bevor er starb, 

unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche finden, so sollten von den zinsbaren 
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auch ihrer Schwester 

Josepha (T4-79) und ihren vier Kindern (T4-81) das Mobiliar und zwar die Bette und 

anderes Bettzeug.  

 

T5 

 

Auf der ersten Seite des eigenen Testaments ist nur mit einem roten Bleistift den Namen 

79
 Das Testament wurde vom Stadtschreiber der Stadtkanzlei 

geschaffen.  

rieben wurde. 

am 9. August 1808, ins Stadtbuch eingetragen.  

 

ang einer Person. Man geht davon aus, 

liess sich nur den Namen feststellen (T5-62).  Die Arenga (T5-4) fliesst mit der 

Promulgatio (T5-5) und Narratio zusammen. In diesem Abschnitt ist die Bekanntgabe des 

Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T5-

 

Das Testament besteht weiter aus drei Abschnitten, die optisch gegliedert sind. 

Neben Gott/Christi werden im Testament auch Maria und Heilige angerufen (T5-14,15). 

Im ersten Absatz, ab der 18. Zeile, steht auch ihr Wille, christlich bestattet zu werden.  

-22). Der 

 Im zweiten Abschnitt denkt sie 

Zeile 23- -

bestimmt. Im darauf 

folgenden Abschnitt kommt sie letztendlich zum Nachlass und Universalerben (T5-29). 

Beisein von den Zeugen -29), 

                                           
79

 Diese Anmerkungen sind nicht in die Transliteration einbezogen, denn es handelt sich nur um die 

letzten Willen.  
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ihrer Schwester (T5-30), und dem Stiefvater Joseph Koch (T5-31) 

betont auch, dass ihr nach der ersten Ehe, mit Joseph Koch (T5- -

erworben hat (T5-37). Der Sohn bekommt nach ihrem Tod 1000 Gulden (T5-40,41) und 

-

-44). 

Von ihrem Mann erwartet sie auch, dass er sich um den Sohn und seine Bildung der 

-53). In den letzten Zeilen betont sie auch, dass sie nicht 

schreiben kann (T5-59) und dass die Fertigung des Textes der Schreiber und die 

-56,57).  

Die Beglaubigung ist mit zwei Unterschriften der Zeugen, Wenzel Kraft und Johann 

Striden, und auch vom Magistrat versichert (T5-67). Der Schreiber Ludwig Polat (T5-72) 

hat hinter den drei Kreuzen auch den Namen des Testators aufgeschrieben.  

rotem Wachs, die sich bei den Namen der 

Siegel. Die Siegel sind zwar im guten Zustand erhalten worden, aber man nach nicht gut 

erkennt, welche Abbildungen sie ganz g

Testator. 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Josepha Koch - Testator  

ch die Buchstaben JK, die mit den Initialen 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Wenzel Kraft - Zeuge 

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Johann Striden - Zeuge  

Werkzeug sein. Links und rechts daneben ist das Objekt mit geschlungenen Pflanzmotiven 

eingerahmt.    
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T6 

-53), die auch die 

des Erblassers, die in der 1. Person Singular geschrieben wurde. 
80

 

Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. Im ersten Absatz, Zeile 1-9, 

und Heilige angerufen.  

ts (T6-5). Der 

Beglaubigungsmittel sind es hier die Unterschriften der Zeugen und des Testators, mit den 

Siegeln besorgt.  

 

Testamentes, wo sich seine Unterzeichnung befindet (T6-55). Neben den Namen und 

seinen Beruf als Schuhmachermeister stehen da keine weiteren Angaben zur Person.  

einer Person. Man geht davon aus, dass der Testator, Ignaz Kittner, den Text nicht selbst 

einen Zeugen.  

Ziffer des Testaments spricht den Wunsch an, die Mess

der  im Fegefeuer  zu dienen (T6-12,13). Der Testierer wollte, bevor er starb, 

unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche finden, so hat er auch der Kirche St. 

(T6-45). Beisein von de

                                           
80

 h wiederum um die zweite Situation, vgl. S. 30. 
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-

bekommen die Kinder  der gestorbenen Tochter Marianna Schechtel (T6-19), Marianna, 

Ignatz, Barbara, Wenzel und Jakob (T6-21,22). Im sechsten Abschnitt informiert er auch 

Vorhang an die Enkelin Barbara (T6-

mit silbernen Schnallen (T6-28) und dem Wenzel ein Kleid und ein Rohr aus Silber (T6-

29). Der Schwiegersohn Andreas Schechtel soll sich nach dem Text um das Haus 

seinem Tod alle Unkosten und Schulden -

den ersten Stock des Hauses nutzen, ohne die Miete zu zahlen (T6-39). Seine Forderungen 

werden von den Zinsen nach dem Tod abbezahlt. Im neunten Abschnitt schenkt er der 

Enkelin Marianna (T6-38) einen Schran

-46). Er benutzt wieder  

 

Der Text wurde mit einigen Siegeln besorgt, um die Beglaubigung von den Zeugen 

zu sichern. 

Zeugen und des Testierers auf der vorletzten Seite befinden. Es handelt sich um eine 

Untersiegelung, da die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
81

 Die Siegel stellen eine 

Form der Beglaubigung und ein unverzichtbares Merkmal einer Urkunde dar aber im 18. 

82
 Jede von 

den vier Unterschriften (der Testator Ignaz Kittner und seine Zeugen) enthalten auch ein 

Siegel in ihrem Namen verwenden und deren Siegel durch die Unterschrift eindeutig als 

Zierelemente.  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber:  Ignaz Kittner, Schuhmacher - 

Testator 
83

 

                                           
81

 Mehr zu diesem Thema vgl. Vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 
82

 Ebenda, S. 52. 
83

 Als Erkennungszeichen des Sieglers fungieren die auf den sgn. Symbolsiegeln vorkommenden meist sehr 

spezifische Zeichen, wie etwa in unserem Fall die Schuhe, auf den Siegeln der Schuhmacherzunft. Mehr zu 

diesem Thema vgl. Stieldorf 2004, S. 27-28.  
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 Rundes Siegel gleichfalls aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Johann Palliardy
84

 , 

Baumeister  Zeuge 

Mittig ist ein Objekt, etwa wie Stechzirkel, Lineal mit Zeichenwinkel, wiederum 

umschlungen von einer Art der Pflanze. 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegler: Johann Josef   Zeuge  

sind geschlungene Symbole oder Pflanzen.  

 Auf der letzten Seite des Textes ist neben dem Namen des Testators auch sein Siegel, 

wie im ersten Fall.  

 

T7 

Das Testament hat der Erblasser selbst geschrieben (T7-32,33), was nur sehr selten 

war. Es ist von dem Vergleich der Unterschrift und des Textes abzuleiten. Der Testator hat 

E

geschrieben wurde, habe ich mich entschlossen (T7-2). Das Testament wurde am 30. 

, ins 

Stadtbuch eingetragen. Es folgte nach dem Tod des Testators, am 18. Mai und der 

Bekanntgabe des Ablebens, am 25. Mai 1811.  Mit der 37. Zeile endet der eigentliche Text 

und ab der 38. Zeile folgen darauf die Anmerkungen des Magistrats und des 

Stadtschreibers.  

Am Anfang des Textest gibt es keine m ersten 

Ab

(T7-1). 

verfasst sie den Willen, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat.   

                                           
84

 Der Zeuge Johann Ignaz Palliardi (* 15. Mai 1737 in Prag  1824 ebenda), war tschechischer 

Baumeister und Stuckateur italienischer Herkunft, der auf der Kleinseite wohnte. 
84

 Er wirkte zudem als 
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Das Testament besteht weiter aus neun Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

Letzten, Zeile 29 und 30, sind nicht mehr nummeriert, sondern nur mit dem nachgesetzten 

Suffix -ten besorgt. Im ersten Absatz, Zeile 4-5, steht ihr Wille, christlich bestattet zu 

(T7-7) und die Armen (T7-  

Unterrichtszwecke 

-8). Im dritten und in den darauf 

folgenden Abschnitten kommt sie letztendlich zum Nachlass (T7- -9) 

-

-13) und 

Polster (T7- -14), eine Kommode mit Schubladen (T7-16), 

-16) -

16,17). Dazu bekommt sie noch von ihr 50 Gulden (T7-50). Das alles aber im Falle, dass 

sie noch kurz vor ihrem Absterben bei ihr dienen sollte. Von dem Inhalt des Testaments 

-

21). Sie denkt auch an die Kinder ihrer verstorbenen Schwester. Theresia Lafka, geb. 

dem Ignaz zugeschrieben (T7-27) und weitere 50 Gulden werden der Witwe Elisabeth 

Trastman (T7-29) zugerechnet. Im letzten, nicht nummerierten, Abschnitt der 

Appolonia genannt (T7-30). 

Im Text 

den letzten Willen nicht nur selbst geschrieben, sondern auch unterschrieben (T7-37). 

Die Beglaubigung ist mit einer Unterschrift der Stadtangestellten versichert (T7-41). 

85
Das Testament wurde gefaltet und hineingelegt.    

B
86

 

                                           
85

 Auf dem Umschlag befindet sich auch kurzer Text, der in die Transliteration einbezogen war.  
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M  

 

T8 

Das Testament hat ein Gehilfe 

Erblassers, die in der 3. Person Plural geschrieben wurde. Das Testament wurde am 2. 

August 1811 gefertigt (T8-

1811 (T8-35), in der Ratssitzung bekanntgegeben. Bemerkenswert ist auch die genaue 

Zeitangabe, die in anderen Testamenten nicht vorkommt (T8-5).  

Der Testator lag wahrscheinlich im Sterben, denn der Wille ist ziemlich kurz und 

-8). 
87

Das Testament regelt den 

Kaspar Svoboda, den Text nicht selbst geschrieben hat. 
88

 Obwohl er im Sterben lag, ist im 

Testament betont, dass er noch bei Sinnen war (T8-7). Der Zeuge und die Angestellten des 

Magistra -7,8). Die 

Promulgatio (T8-14) und Narratio (T8-8,9) fliessen zusammen. In diesem Abschnitt ist die 

Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T8-7,8) gibt uns die 

 

Das Testament besteht weiter aus 2 Abschnitten, die optisch gegliedert sind. In 

ersten Abschnitt  (T8-

-25, steht sein Wille, die 

Kaution von 300 Gulden, die bei dem Kirchenamt festgelegt ist, einzuteilen (T8-16). 

Beisein von den Zeugen -18). Den 

anderen Erbschaftsanteil, 200 Gulden, leitet er wieder seiner Frau (T8-22). 

Letztendlich bedankt er sich bei den Zeugen und Magistratsangestellten (T8-24,25).  

                                                                                                                                    
86

 In unserem Fall geht es um einen institutionellen Siegler, sgn. Sekretsiegel. Die Sekrete waren als 

Briefverschluss gedacht. Dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 21-22. 
87

 Die St.- tschechischen Hauptstadt Prag. Die 

Kirche ist eine der Pfarr- und Friedhofskirchen der Prager Neustadt. 
88
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Das Dokument -27). Die Beglaubigung ist mit den 

zwei Unterschriften versichert. Der Angestellte des Rats ist hier Leopold Ritter von Vogt 

(T8-28) und der Zeuge Ignaz Pahmany (T8-30). Kundgemacht wurde das Testament in der 

Ratssitzung erst im Dezember 1811 (T8-35) und von Ignaz Weigel zu Protokoll gegeben 

(T8-37).  

 

T9 

- und Ortsangabe 

sind. Den Namen des Testators erfahren wir erst vom Inhalt es Textes. Der letzte Wille 

Erblassers, die in der 1. Person Singular geschrieben wurde.  wurde 

am 20. November 1811 gefertigt und erst nachhinein,  eingetragen.  

er

den 

Bekanntgabe des Willens des Ausstellers gegeben. Die Narratio (T9-5,6) gibt uns die 

en, 

 

Der Text besteht weiter aus acht Abschnitten. In diesen Abschnitten sind die 

Ein

Gott 

werden.  Im zweiten Absatz, Zeile 10-14, steht sein Wille, christlich bestattet zu werden. 

ben 

ist. Seine Ehefrau wird es danach von ihrer Erbschaft abrechnen. Im Dritten Abschnitt 

Banko
89

 Im vierten 

und darauf folgenden Abschnitt kommt er letztendlich zum Nachlass (T9-22,23). Seine 

Ehe Frau wird 6 Wochen lang nach seinem Tod ausbezahlt. Weiter kommt er zum 

                                           
89

 terreichisches Papiergeld aus dem Jahr des Staatsbankrotts 1811, das zur 

Zur finanziellen Lange um die 
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Universalerben. Beisein von den Zeugen 

Wenzl Iber (T9-31) das Haus. Ein Viertel davon bekommt auch seine Frau. Vor dem 

soll, aber weiterhin wieder dem Sohn ge

Wert zu ermitteln und davon die Lasten abzuziehen. Nach seinem Willen wird das Haus 

nie verkauft, sondern von dem Sohn genutzt. Von seiner Frau erwartet er auch, dass sie 

sich um den Sohn und seine Bildung der 

-82) und Anton 

-

Abhandlungen der Verlassenschaft auf sich zu nehmen (T9-83). Die Hauseinrichtung 

-84). Seine Kleider 

Testament ist wieder, wie am Anfang, mit dem Glauben an Gott beendet (T9-91) und 

-96).  

Die Beglaubigung ist mit den zwei Unterschriften der Zeugen und vom Magistrat 

versichert. 

des Testators auf der vorletzten Seite befindet. Es handelt sich um eine Untersiegelung, da 

die Siegel unterhalb des Testaments sind. 
90

 Das Siegel ist zwar im guten Zustand erhalten 

worden, aber man nach nicht gut erkennt, welche Abbildung es aufzeigt. 
91

In diesem Falle 

geh  

 

 Rundes Siegel aus rotem Wachs, Siegelinhaber: Wenzl Iber - Testator  

 

 

T10 

Verfasst wurde der Text von den Stadtschreibern oder von den anderen Angestellten 

der Stadtkanzlei. Vom Inhalt her ist abzuleiten, dass der Testierer schwer krank war und zu 

 Die Rolle des 

                                           
90

 Mehr dazu vgl. Stieldorf 2004, S. 36. 
91
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ingular 

geschrieben wurde.  

Die wichtigsten Elemente der Textstruktur entsprechen dem Muster einer Urkunde. 

Das charakteristische Merkmal dieser Textsorte ist die optische Gliederung. Im 

Vordergrund steht auch sein Wille, christlich bestattet zu werden. Das Testament regelt 

keine weiteren Angaben zu der Person. Die Testatorin, Elisabeth Klement, hat den Text 

angegeben. 

was auszuzahlen. Sie hat wahrscheinlich kein Heiratsgut in die Ehe gebracht und ihre Habe 

versichern. Nach ihrem Tod sollte das Haus nicht verkauft werden, das eben an einem 

Vertreter  der Kinder. Ihr Ehemann ist auch der 

gesetzliche Vormund. 

D

zeigt sich daran, dass es abgebrochen wurde, wenn man den letzten Willen entwerten 

wollte. Man geht davon aus, dass das Testament gefaltet war. Der Abdruck ist nicht im 

 

 

 

Nach der Bearbeitung der Inhalte dass:  

 

 

der Testierer und die Zeit- 

Umschlag, aber auf dem befinden sich keine von diesen Angaben.  

 In den Textexemplaren T1, T5, T6, T7, T9, T10 erscheinen auch die Siegel, die das 
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selbst nicht schreiben konnte. Sie hat also die Abstimmung nur mit diesem Siegel 

versichert hat.  

 

T10 behandeln die Weiblichen.  

  T7, T10 bestimmen. Wobei in T10 

der Mann noch lebt, in T5 ist die Testiererin zwar schon verwitwet aber sie hat wieder 

 

 Die Best

Frauen und Kinder noch leben. T3 und T8 gibt uns die Information, dass die Ehefrau 

noch lebt.  

 Anhand des Inhaltes wird vermutet, dass in Prag die wohlhabenden Handwerker und 

Kaufleute testieren.  

  

 T7 hat der Erblasser, in unserem Fall die Frau, den Text alleine verfasst, 

aufgeschrieben und auch selbst unterschrieben. 

 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10 sind von den Schreibern oder anderen 

3 ist keine Unterschrift, 

Unterzeichnung wird im T4 und im T5 durch die Markierung XXX gezeichnet. 

 

5.2 Aufbau der Testamente 

 

Es wird nach der Fixierung der Textstruktur gefragt, denn in Hinsicht auf den 

Bildungsstand der Sprache ist dieses Charakteristikum in der Rechtssprache wichtig. Der 

und d  
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5.2.1.  

 

Verbindungselement zwischen der Narratio des Testaments und der Dispositio stellt ein 

oder Buchstaben eingeleitet.  

T1 Erstens  (T1-11) 

T2 Erstens: empfele ich meine vom Leib scheidende Seele (T2-10) 

T3 a)Solle seine Leiche nach christkatholischen Gebrauch beerdigt werden (T3-10) 

T4 Ernstlich  (T4-10) 

T5 Erstens empfehle ich meine arme Seele (T5-11) 

T6 Erstens: empfehle ich Gott dem Herrn meine Seele (T6-9) 

T7 1 tens Mein Leichnam soll nach christkatholischer gebrauch (T7-4) 

T8 1 tens    (T8-14) 

T9 Erstens.  (T9-7) 

T10 1.  (T10-11) 

 

endlich markiert und zwar im T1 

handelt.   

T1  (T1-40) 

T4 Endlich G:Was nach diesen bishero bemelten (T4-70,71) 

 

und zwar mit Ernstlich, Item, Endlich. Weiter folgen die Majuskeln A-G.  

T4  (T4-10); 

 (T4-13);  (T4-15).  

 

Es ergibt sich, dass die Testamente T3 und T8, die von Zeugen vermittelt werden, auch 



43 

 

vermuten, dass der Verfasser des Testaments es nicht selbst beeinflusst hat, ob der Text 

 

Obwohl das Erbgut im T8 klein ist und der Testator alles nur seiner Gattin und der Tochter 

vermacht, weist auch dieses Testament eine Gliederung des Artikelkatalogs auf.  

 

5.2.2. Die Struktur der Testamente 

 

Wir gehen davon aus, dass die Testamente mindestens aus 3 Teile bestehen, die dann 

weiter andere Bestandteile erscheinen lassen. Man basiert auf die Form einer Urkunde 

nach dem klassischen Sinne.  

das Testament nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel geltend wird.  

n: 

 

T1 Im Namen der allerheiligst und unzertheilten Dreifaltigkeit Gottes Vaters, Gottes 

Sohnes, und Gott des heiligen Geistes Amen. (T1-2,3,4) 

T2 Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott des Vaters,  

Gott des Sohnes, und Gott des heiligen Geistes, Amen. (T2-1,2)  

T5 Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Gott des Vaters , Sohnes und des heiligen 

Geistes Amen.  (T5-1,2,3) 

T6 Im Namen der Allerheiligsten und unzertheilten Dreyeinigkeit, Gottes Vaters, und des 

Sohnes, und des heiligen Geistes. Amen. (T6-1,2) 

T9 Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott des Vaters, des Sohnes und  des 

heiligen Geistes, Amen. (T9-1,2).  

T10 Im Nahmen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Gott des Vaters, Gott des Sohnes, und 

Gott des heiligen Geistes Amen. (T10-2,3) 

 

verbale Formel. Der Testator wendet sich in den ersten Zeilen an Gott. Der Testator 

e 

Testament auch Maria und Heilige angerufen. Der Erblasser wollte, bevor er starb, 
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unbedingt seinen Frieden mit Gott und der Kirche machen.  Die Anrufung Gottes erinnert 

ans Gebet, wodurch das Testament auch von anderen juristischen Dokumenten 

unterschieden wird. Die Anrufung des Gottes endet mit der Schlussformel Amen. 

 

 

 

T1 1795 - 29 . Jun. (T1-1) 

T8 1811  2. Aug. (T8-1) 

T10 1813 - 7. Febr. (T10-1) 

 

Weiter folgt die Intitulatio. Die gibt uns am Anfang des Textes einige Information, 

Testator.  

 

T1 Nachdem ich Mathias Dubsky (T1-5) 

T2 Nachdem ich Joseph Kobitsch (T2-3) 

T3  (T3-1) 

T8 

 (T8-2,3,4,5) 

Salutatio, die aber 

in keinen Testamenten zu finden waren. In einem Text kommt zwar am Anfang eine 

Anschrift, man vermutet aber, dass es sich nur um ein Haus handelt der im Eigentum war. 

 

T10 zal 

sub No Cons: 363 gelegenen Hauses (T10-7,8) 

 

Die Promulgatio, Narattio und Arenga fliessen zusammen und auch die jeweilige 

Reihenfolge von diesen Strukturelementen ist unterschiedlich.  

Die Arenga ist gleich an die Intitulatio angebunden. Es ist eine einleitende Formel 

literarischen Charakters, die die philosophische Betrachtung des Lebens und Todes 

e 

stilistische Funktion.  
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T1  (T1-

5,6) 

T2 dem Menschen nichts gewisser ist als der Todt, und nichts unsicherer als  

dessen Sterbestunde sey, (T2-6,7) 

T5 Sterblichkeit eines jeden Menschen und der Ungewissheit des Tages 

und der Stunde meines Hinschiedes (T5-4,5,6) 

T6 

 (T6-3,4,5) 

T9 

 (T9-3,4) 

T10  

Stunde des T (T10-4,5) 

 

Die Bekanntgabe des Willens des Ausstellers ist in allen Texten und wie gefolgt 

hergegeben.  

 

T1  (T1-9,10) 

T2  (T2-9) 

T3  (T3-5,6) 

T4 

 soll, zu treffen, (T4-2,3,4) 

T5 folgendes anzuordnen befunden, was ich dann auch hiermit verordne. (T5-8,9,10) 

T6  (T6-8) 

T7 hab ich mich entschlossen nachstehende letztwillige Anordnung zu machen. (T7-2,3) 

T8 en vor Gericht in eben der Art, als er uns 

 (T8-9,10,11,) 

T9 

nach meinem Ableben zu beseitigen. (T9-5,6) 

T10  leztwillige Anordnung: (T9,10) 
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T1  (T1-6,7) 

T2 bey gesundem Verstand und guter Vernunft (T2-4); um allen nach meinem Tode 

 

(T2-7,8,9) 

T3 bei reifer Vernunft auf seinem Todtenbette (T3-2) 

T4 erreichten hohen Alters, und schwachen 

 befunden, (T4-1,2,3); 

Vernunft, und nach reifer Uiberlegung (T4-5,6) 

T5  (T5-6,7,8) 

T6 so ha

beschlossen, um allen Streitigkeiten vorzubeugen, (T6-5,6,7) 

T7 Bei Eintr

entschlossen (T7-1,2) 

T8 zu den nun verstorbenen Kaspar Svoboda (T8-3,4); bey vollkommenen gesunden 

Verstande, (T8-7,8) 

T9 bei gesundem Verstande, und vollkommenen Geistesgegenwart (T9-4,5); dadurch alle 

Irrungen, nach meinem Ableben zu beseitigen.(T9-6) 

T10 elt, jedoch annoch bey vollkommenen Verstande 

und gesunder Vernunft  (T10-5,6) 

 

 

Ein weiteres Bauelement bildet di

meistens um da

reicht.  

 

T1 

 und aufnehmen. (T1-11) 

T2 Erstens: 

und gelangen lassen, (T2-10,11) 
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T5 Erstens empfehle ich meine arme Seele in die unendliche Barmherzigkeit ihres 

heiligen Mutter Gottes Maria und allen heiligen der ewigen Seeligkeit theilhaftig wandern 

lassen, (T4-11) 

T6 Erstens: empfehle ich Gott dem Herrn meine Seele (T6-9) 

T9 Erstens. 

 

(T9-7,8) 

T10 1.

S

Patronen in Gnaden aufgenohmen, und der ewigen Seeligkeit theilhaftig werden wird, 

(T10-11) 

 

Im 

 

 

T4 

nachstehend nachgewiesen. (T4-8,9) 

 

T8 und T3 stellen eine weitere Variante vor. In diesen Testamenten kommt man ohne 

es um die Testamente, die in der 3. P. Sg. geschrieben wurden. Der Inhalt des Textes 

konzentriert sich auf die relevanten Punkte und diese Testamente sind somit auch 

erungen. 

 

 

 

T1 Zweitens, empfehle ich meinen Leib der Erde, aus welchem er gekommen, der in den 

 

(T1-17,18)  
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T2 

christkatholischem Gebrauch, wie meine bereits verstorbene Ehegattin, ohne vielem 

 

(T2-12) 

T3 a)Solle seine Leiche nach christkatholischen Gebrauch beerdigt werden, jedoch sollen 

 (T3-10,11) 

T5 

bestattet werden solle (T5-16) 

T6 den Leib a

Gottesacker nach christkatholischen Gebrauche beerdiget werden. (T6-9) 

T7 1 tens Mein Leichnam soll nach christkatholischer gebrauch zur Erde gebracht 

werden. (T7-4,5) 

T9 Zweitens. 

 (T9-10) 

T10 

e, jedoch nach Christkatholischem 

Gebrauche und ehrbar bestattet werde. (T10-16) 

 

In den analysierten Texten 

lesen lassen. Durch jede heilige Messe sollte man das eigene Fegefeuer mildern.  

 

T1 

Gattin Anna gebohrenen Haibin. (T1-19,20) 

T2 Zweitens: 

Thein gelesen werden, zu welchem Ende ich daher 12 f. 48. Xr legire (T2-17) 

T3 b)Sollen 10 Messen gelesen werden.(T3-12) 

T4 die Besorgung deren zulesenden  (T4-34,35) 

T5 

 dem Ermessen meinem lieben Ehegatten. (T5-19) 

T6 Zweitens: 

gelesen werden. (T6-12,13) 
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T2 Drittens: vermache ich zu Handen des Normalschulfonds Ein Gulden und Viertens: zu 

  (T2-20) 

T3 c)

Invalidenfond zwey Gulden. (T3-13) 

T4  C: In d -5 f und D: 

-15 f (T4-27) 

T5 Zweitens legiere ich den ganzen Armen und Invaliden Zuerst dem Normalschulfond 

(T5-23) 

T6 Drittens: sollen dem Armeninstitut auf meiner Pfarrethey bei St. Thomas 10 fr. gegeben 

werden. Viertens: zu dem Normalfond 2 fr. (T6-14) 

T7 2 tens Legiere ich zum armen institut Ein Gulden wie zum Normal Schule ebenfalls Ein 

Gulden zusammen zwey Gulden (T7-6) 

T10 Drittens. Dem Normalschulfonde vermache ich Zehn Gulden Bankozetteln, oder zwey 

 (T6-15) 

 

Die Testierer haben auch an die Spenden gedacht. Sie haben die Armen und Invaliden 

 

nen eingegeben.  

konkreten Personen. Die konkreten Einzelheiten wurden schon in der Beschreibung des 

esonderen in 

Gerichtsanordnung und die Nebenkosten, mit denen man in den Liegenschaften gerechnet 

mmt.  
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Namens und den Heiligen beendet, so wie es auch schon in der Anrufung am Anfang des 

Textes zu sehen ist.  

 

T2 Gleichwie ich nun diese letztwillige Anordnung in Namen der allerheiligsten 

(T2-55) 

T6 Dreyzehntes: 

Dreyfaltigkeit, Gottes Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, so wie ich dieselbe 

angefangen habe. (T6-46) 

T9 So wie ich meinen letzten Willen mit Gott angefangen, ebenso schliesse ich denselben, 

und behalte mir vor, weiters noch ein oder andern Codicill zu verfassen. (T9-91) 

 

 

 

T1 In dessen Urkund habe ich mich in Gegenwart der tit. Herren Zeugen nicht nur 

zu ihrer und ihrer Erben unnachtheiligen Mitfertigung allen Fleisses erbethen. (T1-46) 

T2 

ohnachteiligen Mitfertigung allen Fleisses erbeten. (T2-59) 

T3 

ndig unterzeichnet. (T3-63) 

T4  diese meine leztwillige 

sondern auch nachstehend Herrn Zeugen zu meiner Nahmensfertigung, und ihnen 

(T4-83) 

T5 

gistrat fragte Hand zu halten ersuche :/ nachdem mir solches 

in Gegenwart deren Hr. Zeugen von Wort zu Wort vorgelesen worden, und ich des 

Schreibens unkundig bin, in (T5-54) 
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T6 

Mitvo  (T6-49) 

T7 

zuerhalten (T7-32) 

T9  

unterschrieben und die nebenstehenden Herren Zeugen, welche ich selbst, und 

 

 

 (T9-96) 

T10 

ondern auch die nebenstehenden 

iemend bedanket. (T10-67) 

 

Nach diesen Angaben kommen weiter nur die Unterschriften der Aussteller und Zeugen. 

Im T3 ist keine Unterschrift, sondern nur eine Signatur der Zeugen, die die 

Markierung XXX. 

umfasst, wurde in der Beschreibung des Materials und des Inhalts der Testamente schon 

vorgestellt. 
92

 Die Datumsangabe erfolgt in jedem Testament. Es ist auch festzustellen, 

Widerspruch.  

 

                                           
92

 Die Petschaftsspuren, die das Dokument versichern oder verschlossen haben, sind sichtbar.  
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5.2.3. Fazit I. 

 

Folgende Auseinandersetzung mit der Struktur der letzten Willen vermitteln uns 

einige Ergebnisse. Das einzelne Testament besteht immer aus mehreren Artikeln, die 

gegliedert. 

Wendung bedingt. 

Ziffern. Am ersten/erstens/ernstlich nachzuwiesen. Die zweite Stelle wird mit 

den Numeralien 1tens besetzt. Die dritte und vierte Position halten die alphabetischen 

Zeichen, von denen die Minuskeln aber auch Majuskeln zu finden sind.    

Im Vergleich mit der Textstruktur der Urkunde, die aus drei typischen Einheiten, 

dem Protokoll (Invocatio, Intitulatio, Inscriptio, Salutio), der Substantia (Arenga, 

Promulgatio, Narratio, Dispositio, Sanctio) und dem Eschatokoll (Corroboratio, 

Subscriptio, Datierung) besteht, ist die Textstruktur der 10 analysierten Textexemplare 

dreigliedrig. Wie die Analysen zeigen, sind aber nicht alle Strukturelemente enthalten. 

Einige Elemente verschieben sich und die Reihenfolge ist damit unterbrochen. Man kann 

aber annehmen, dass die Struktur trotzdem stabil  

Form.  

Die Invocatio leitet das Testament ein und steht am Anfang des Testaments. Der 

Gott wird hier zum Ze , T1, T2, T5, T6, T9, T10,  

Christus/Gott ist der wahre Herrscher der Welt, in dessen Auftrag der Urkundenaussteller 

dominiert in den Texten die gleiche Formulierung. 

Obwohl die Intitulatio, die Benennung des Testators, zu den wichtigen Elementen 

, im T1, T2, 

T3, T8. Sie steht nach der Invocatio, sofern die jeweilige Urkundenart diese vorsieht. Sie 

gibt den Aussteller 

ist als Selbstaussage des Ausstellers von besonderer Bede
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Inscriptio, und die 

Salutatio, die aber in keinen Testamenten zu finden waren. 

Arenga

Alltagsgeschichte ist es interessant, wie das aufrichtige Bekenntnis des Sterbens in den 

Testamenten lexikalisch auftaucht. Die Lexikalische Vertretung bleibt in allen Texten 

 Die Arenga hat in den Texten eher eine stilistische Funktion und ist in 6 Texten 

formuliert, im T1, T2, T5, T6, T9, T10.  

Weitere Bestandteile der Struktur bilden die Narration und Promulgatio.  

Die Promulgatio, Narattio und Arenga fliessen zusammen und auch die jeweilige 

er sich befand. Mit diesen 

Erben nicht angefochten werden. In den Analysen der Prager Testamente tauchen immer 

gebildet werden. Es belegt die Absicht des Schreibers, den Sachverhalt akkurat zu 

variabel.  

tors zur Erbschaffung oder 

handelt es sich z. B. um das fortgeschrittene Alter, den schlechten physischen Zustand, die 

Sicherstellung einer ordentlichen Erziehung der Kinder oder auch um die Vermeidung der 

 

Der mittlere Teil der Struktur, der eigentliche Kern des letzten Willens, wird durch 

Dispositio des 

Texttyps Urkunde und in der Relatio des Texttyps Eintrag bekam das Testament eine 

dert und mit einer 

Inhaltsstrukturen der  Dispositio sind unterschiedlich. Die Artikel umfassen nicht nur die 

registrieren sie auch das 
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len Testamenten erhalten. Die 

empfehle ich meine arme Seele Gott realisierte Variante nachzuweisen.  

vermacht wird, tauche in den Texten auch die letztwilligen 

Zwecken. Der Kirche wird ein bestimmter Betrag vermacht und zwar in der Form von 

Seelenmessen. Es kommen auch die Stiftungen zugunsten von Armen vor. Man Glaubte 

finden. Die Eucharistiefeier ist die Erneuerung des Kreuzesopfers. Die hl. Messe ist das 

heiligen Messen aufopfern indem man ein Stipendium, eine Spende, einen Priester in der 

eigenen Pfarrgemeinde oder auch an ein Kloster gab. Durch jede hl. Messe mildert man 

 dass man durch 

Aufopfern von hl. Messen viel Leid im Fegefeuer erspart, beziehungsweise erwirkt, dass 

 Wie sich aus der 

n, dass die 

 

Anhand der Analyse ist es zu konstatieren, dass die Struktur der analysierten Prager 

Testamente angehalten ist, nur die jeweiligen Teile variieren. Die Testamente besitzen 

meist eine drei

wie die Intitulatio. Wir erfahren die Angaben vom Erblasser erst am Ende des Testaments. 

Es stellt sich die Frage, ob man in der Kanzlei nach der Nummer des Testaments gesucht 

hat und dazu einen Namen dann zugeordnet hat.  

 

5.3 Syntax und Stil 

 

Die Struktur des Formulars, die aus den verschiedenen Elementen besteht, wurde im 

syntaktisch-stilistischen Ebene analysiert. 

Die Syntax des 18. Jahrhunderts verhielt sich mit der Gestaltung in verschiedenen 
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formuliert werden und so auch der letzte Wille. Aus den Funktionen des Testaments ergibt 

sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten sein muss und zwar dass jedes 

d 

nicht nur durch den Inhalt bestimmt, sondern es wird auch Bezug auf die Leser genommen. 

Wortgruppen und in der Unterordnung von  unter .  

Genauer untersucht werden vor allem die Relatio, denn in diesem Teil wurde die 

Eindeutigkeit des Testaments.  

 

5.3.1. Der zusammengesetzte Satz  

 

Grundstrukturen zu einer komplexen Einheit. 
93

 Die Testamente bestehen aus mehreren 

sche und Bitten an die Erbnehmer.  

Die Texte weisen eine hohe Anzahl von den Erweiterungen der Wortgruppen und von den 

mehreren Wortgruppen, die reichhaltige Attribuierung erhalten. Der Absatz deckt sich 

meist mit einem Satz. 

subordinative Verbindung.  

 

5.3.1.1. Die Satzverbindung 

 

Im Mittelpunkt der syntaktischen Entwicklung des Neuhochdeutschen steht ein 

Ausgleich in der Strukturierung des Ganz- und Elementarsatzes. 
94

 Es wurden nicht so 

viele neue Formen geschaffen, sondern die alten Formen ergiebig gebraucht. Die 

                                           
93

 Dazu Helbig/Buscha 2005, S. 561. 
94

 Vgl. Admoni 1990, S. 204.   
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umfangreich.  

 

Die Konjunktionen 

 

Konjunktionen und, dann, aber, oder, daher, sondern oder durch Satzzeichen wie Komma 

oder Strichpunkt voneinander getrennt.  

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion sowohl/als auch hat in den Texten eine 

positive Bedeutung. In diesem Fall geht es um die kopulativen Satzverbindungen, die 

asyndetisch aneinander gereiht werden.  

 

T2  (T2-44,45) 

T4 (T4-

34,35) 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion sowohl/als auch hat auch in den Dokumenten ihre 

Verneinung und zwar weder/noch. In diesem Fall geht es um die kopulativen 

Satzverbindungen, die asyndetisch aneinander gereiht werden. Diese Konjunktion 

signalisiert die Negation.  

 

T4 weder der Grund noch der Ungrund (T4-60,61) 

T9 und ihn weder in psychischer noch in moralischer Hinsicht (T9-67). 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion nicht nur/sondern auch hat hier eine kopulative 

 

 

T2 

(T2-59,60). 

 

Die getrennt-mehrteilige Konjunktion entweder/oder hat im Text eine negative Bedeutung.  
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T9 entweder ganz oder zum Theil (T9-61,62). 

In diesem Fall geht es um die kopulativen Satzverbindungen, die asyndetisch aneinander 

gereiht werden.  

 

5.3.1.2.  

 

Die Prager Testamente bilden einige lange subordinative Verbindungen, die meist 

anderen Satzteilen unter- 

Konjunkti

Satzgliedes stehen.  Im Folgenden werden die in den Prager Testamenten vorkommenden 

Nebensatzarten analysiert.  

 

 

 

In den Texten sind 

und Interrogativpronomen oder auch, wie die Beispiele zeigen, mit anderen Subjunktionen 

 

bezieht, ist mit einem Relativpronomen der, die und das 

f  

T1 

Ableben(T1-7,8); 

meines Testaments haben sollen. (T1-44,45) 

T2 auf den ich ebenfalls zur Erlernung der Musik vieles verwendet habe (T2-30,31) 

T3 Kinder Karl und Joseph, die in Lemberg sich befinden (T3-3,4); die mit ihren 

Forderungen aus seiner Nachlassenschaft bezahlt werden sollen (T3-23,24); die er bei 

(T3-37,38); /:die sie ordentlich zu zahlen 

verbunden sind :/ (T3-44,45) 
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T6  (T6-7); aus der er gekommen ist (T6-

10). 

T9 von dem ich sie empfangen habe (T9-7); 

zuweise (T9-48,49); 

Zutrauen habe (T9-78,79) 

-Wort, also durch ein Fragewort eingeleitet, haben auch eine 

relativische Funktion.  

T1 empfehle ich meinen Leib der erde, aus welchem er gekommen, der in den bestimmten 

solle (T1-17,18,19); Zweitens; empfehle ich meinen Leib der Erde, aus welchem er 

gekommen, (T1-17); 

immer bestehende (T1-27) 

T2 aus welcher er entsanden (T2-13); zu welchem Ende ich daher 12 f. 48Xr. legire (T2-

18,19);  (T2-28,29); was ich 

 (T2-37,38); welches ich mir mit den beschehen Einbauen 

(T2-41,41); 

und erspriesslich sein wird (T2-51,52) 

T3 

(T3-18,19) 

T4 wie es nemlich nach meinem Absterben (T4-3,4); wovon aber zur Zeit  (T4-51); so wie 

(T4-75,76); 

 (T4-77,78) 

T5 

bestatten werden solle (T5-16,17); 

gelesen werden sollen (T5-19,20) 

T6 (T6-35); welche er, wenn die Unkosten und Schulden 

getilget seyn werden, von der Zinsung nehmen soll (T6-42); so wie ich angefangen habe 

(T6-48) 

T8 meine Kaution je 300f welche ich bey Lobl. Kirchenamte erleget habe (T8-16,17) 

T9  (T9-25);  (T9-29); welche aus dem 

Verkauf (T9-50,51); welches ohnehin keine grosse Schuldenlast hat (T9-55); wie ich 

 (T9-62); wie es einer wahrhaft guten Mutter zusteht (T9-75,76); wie es 
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steht und liegt (T9-85); So wie ich meinen letzten Willen mit Gott angefangen (T9-91); 

welche ich selbst (T9-97) 

T10 (T10-14); und in was immer (T10-20); wie auch von 

(T10-33) 

llen leitet das Subjunktion auch einen Objekt- Subjektsatz ein.  

T1 dass nichts gewisser als der Tod sey; So habe ich (T1-6). 

T2 (T2-28);  (T2-43,44); 

sowohl die Pflichtheile, als auch  (T2-44,45); 

(T2-50,51) 

T3  (T3-1); d) 

 (T3-16); und hoff

 (T3-55,56,57) 

T5  (T5-32,33); 

Ehegatte fernen hier meinem Sohn Joseph (T5-49,50) 

T6  (T6-4);  

Schwiegersohn das Haus ganz in die Verwahrung nehme (T6-31,32); 

fertigen (T6-52,53) 

T8  (T8-2,3) 

T9  (T9-3); 

 (T9-11); 

(T9-13);  (T9-18); 

Universalerbe von meinem ganzen Nachlasse (T9-32,33);  

(T9-35);  

(T9-46); d (T9-54); 

anwende (T9-62,63);  (T9-65); 

 (T9-68,69); (T9-71,72)  

T10 (T10-4); (T10-12); (T10-17); 

(T10-23,24); zu mir zu kommen 

(T10-69,70) 
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einteiligen Subjunktion nachdem eingeleitet sind. Einem Perfekt im Nebensatz entspricht 

 

T1 

ich (T1-5,6) 

T2 glichkeit dieses 

(T2-3,4) 

T6 

 (T6-3,4). 

T10 nachdem solches (T10-53); nachdem derselbe solche ohnehin (T10-57,58) 

 

Ein Kausalsatz, mit da/weil  

 

T1 Drittens, da die Grundfeste eines Testaments in Benennung des Universal Erbens 

besteht,so nenne ich hiezu (T1-21,22); Weil ich dass aufrichtige Zutrauen in gedachte 

Ehegattin Anna setze, sie werde (T1-33,34) 

T2  da aber die Grundrechte eines jeden Testaments (T2-21,22); da Siebtens: 

die Beibehaltung meines Hauses (T2-39,40) 

T3 weil Karl fier Kinder (T3-34,35); w

(T3-46); 

Nachlassenschaft aufgestellt ist (T3-61,62) 

T4 weil mir dessen (T4-40); weil ich nach meinem seel (T4-65) 

T5 Und da die Grundrechte eines jeden Testaments (T5-26) 

T9 Da die Grundfeste eines jeden Testaments (T9-22);  (T9-65)  

T10 sondern lediglich darum weil ich meinem Ehegatten (T10-29,30); erworben habe, 

dann, weil ich von seiner gegen diese (T10-32,33); (T10-40); 

 (T10-46); weil ich mit meinem (T10-48) 

Die  Infinitivverbindungen, eingeleitet mit der Subjunktion damit/um- zu haben eine finale 

Bedeutung. Der Nebensatz nennt das Ziel und der Hauptsatz die Voraussetzung. In den 
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Texten gibt es entweder der Nebensatz mit damit oder auch die Infinitivkonstruktionen mit 

um-zu.  

T2 damit selber nach christkatholischem Gebrauche (T2-13,14); so habe ich, um allen 

(T2-7,8)  

T6 damit er alles in gutem Stande erhalte (T6-41); um alle Streitigkeiten vorzubeugen (T6-

6,7) 

T9  (T9-40,41) 

 

-mehrteiligen Subjunktion ohne dass 

95
 In den Prager Testamenten gibt es der Nebensatz mit 

ohne dass/ohne-zu. 

 

T1 

meiner Kinder auf eine Abtheil oder (T1-30,31) 

T4  (T4-38,39) 

T9  (T9-89) 

T10 (T10-34,35) 

Ein Konditionalsatz, eingeleitet mit der einteiligen  Subjunktion wenn, 

Nebensatz eine Option und eine temporale Bedeutung.  

T3  sterben sollte (T3-50) 

T6 welche er, wenn die Unkosten und Schulden getilget seyn werden, von der Zinsung 

nehmen soll (T6-42) 

T9 jedoch nur, wenn sie es begehret (T9-49,50)  

 

Beachtenswert ist die Tatsache, dass nur in einem Text auch die getrennt-mehrteilige 

Subjunktion  je/desto zu finden ist. Nach der Subjunktion je folgt ein Komparativ und das 

Ganze ist dem mit desto eingeleiteten Hauptsatz untergeordnet (4). 

T4 je eher, desto besser (T4-25,26) 

                                           
95

 Siehe dazu Helbig/Buscha 2005, Kapitel 17.4.4. 
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5.3.2. Wort und Wortgruppe als Satzglied 

 

Die Grundeinheiten der Syntax sind Satz, Wort und Wortgruppe. Bei der 

Verwendung der Hypotaxe werden die Themen im Testament detailliert dargestellt und 

Funktionsgliedern. 

In den Prager Testamenten kommen viele Erweiterungen von den Nominalgruppen 

vor, erfolgt durch die Attribuierung. Meist ist die Reihung auch mehrgliedrig und 

koordinativ vor allem mit und verbunden. Vor der Konjunktion und 

auch ein Komma, das ein Lesepause zeichnet.  

 

5.3.2.1. Die Stellung des finiten Verbs und der Satzrahmen 

 

Das finite Verb steht an zweiter Stelle im Aussagehauptsatz, d. h. als zweites 

Satzglied. Wenn das finite Verb in einem NS erhalten ist, dann ist das Verb nach dem 

infiniten Verb gestellt. 
96

  

Im Zusammenhang mit der Stellung des finiten Verbs im Nebensatz und im 

Hauptsatz ist die Frage der verbalen Klammer zu behandeln. Die Klammer ist aus dem 

Zusammenwirken ergibt sich der verbale Rahmen. Die Ausklammerung ist in der 

finiten Formen der Hilfsverben weggelassen werden und zwar meist als Kennzeichen eines 

gehobenen Stils
97

 ist das Hilfsverb haben ausgespart. Die Beispiele sind im folgenden 

 

 

5.3.2.2. Die Stellung der Attribute 

 

Es gibt einige Bemerkungen und Spezifika zum Kasussystem. Der Genitiv ist wie der 

Dativ durch Funktionsverschiedenheiten gekennzeichnet. Im Grunde ist festzustellen, dass 

                                           
96

 Mehr zu diesem Thema und der Erforschung der Stellung des finiten Verbs vgl. Schmidt 2007, S. 439. 
97

 Dazu mehr Schmidt 2007, S. 436. 
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der Genitiv als Akkusativ- 

98
 Das Genitivattribut ist vorangestellt und wird bei der Bestimmung der Z

Erben zu Familie und zum Erblasser verwendet. Das Attribut bestimmt das Bezugswort 

Das Attribut 

eziehungen in der 

Familie noch besser zu beschreiben, werden die adjektivischen Attribute verwendet. In der 

sind und mit oder auch ohne die Endung vorkommen. Generell wird die Wortfolge von den 

Attributen geregelt. Die Adjektive, Partizipien und Possessivpronomina sind dem 

Beziehungswort vorangestellt. Daneben ist die Nachstellung in den Exemplaren nicht 

enthalten. 

milie aus und 

 

 

5.3.3. Negation  

 

sich erst im 18. Jh. durchgesetzt und mehrere Verneinungen heben sich gegenseitig auf. 
99

 

Um 1800 nie/nicht/nichts/kein, so auch in den letztwilligen 

.  

 

T1 dass nichts gewisser als der Tod (T1-6); in keinerley Menge (T1-43) 

T2 nichts gewisser ist als der Todt (T2-6); und nichts unsicherer als dessen Sterbestund 

sey (T2-6,7); sich nicht zufrieden stellen (T2-36,37);  

(T2-43,44) 

T3 bei seinen Lebzeiten von ihm nichts erhalten haben (T3-35,36) 

T4 nicht (T4-46); nichts (T4-52); keiner Verbindlichkeit (T4-56); nicht schuldig (T4-64); 

mann nicht nur allein nichts (T4-65,66); nicht nur (T4-84) 

                                           
98

 . 
99

 Zur Negation im Neuhochdeutschen vgl. Schmidt 2007.  
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T5 (T5-35); als er nicht allein (T5-43); 

(T5-45,46); und Zuneigung nicht entziehe (T5-51,52);  

T9  (T9-11);  Wobey ich 

verstehe,  (T9-

46,47); 

(T9-52,53); welches ohnehin keine grosse Schuldenlast hat (T9-55); nicht fordern (T9-58); 

nicht verkauft werde (T9-63,64). 

T10 nicht mehr als (T10-25); (T10-28); 

(T10-30); nicht gehemmt (T10-39); nicht ganz (T10-45,46); nie wieder 

(T10-50); nicht ermangeln wird (T10-63); nicht nur (T10-68) 

 

un-, die den Inhalt des Satzes negieren. Die Adjektive und weitere Wortarten, 

erhalten damit eine Sondernegation.   

 

T1 unzertheilten Dreifaltigkeit (T1-2); -lich (T1-8,9); 

(T1-9); unbeklekten Mutter Gottes Maria (T1-15); auflaufenden Un-kosten, in gleiche 

Theile (T1-25,26);  (T1-41); und ihrer Erben unnachtheiligen 

Mitfertigung (T1-48) 

T2 unsicherer  (T2-6); unerzogener (T2-42);  (T2-48); 

Geschwister (T2-53) 

T3 unbedeutenden Klei  (T3-19,20) 

T4 ohnentgeldlich (T4-24);  (T4-47);  (T4-49); zur Zeit der 

Ungewissheit (T4-51); Ungrund (T4-61) 

T5 in die unendliche Bamrherzigkeit (T5-11,12); andere Unkosten (T5-44) 

T6 unzertheilten (T6-1);  (T6-5);  (T6-35); die Unkosten (T6-43) 

T9 unbedeutende Zimmereinrichtung (T9-84);  (T9-99) 

T10 durch seine unendliche Barmherzigkeit (T10-12,13); (T10-33); 

(T10-37); nur sehr unbedeutend eingeschuldeten Hause 

(T10-44); unnachteiliger Mitfetigung (T10-71) 

 

In einem analysierten Testament gibt es auch ein Indefinitpronomen, das eine Person 

bezeichnet. 
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T3 von niemanden (T3-76) 

 

Auch einige Subjunktionen, wie ohne dass haben negierende Funktion. Die ungetrennt-

mehrteilige Subjunktion als dass hat eine konsekutive und negierende Bedeutung. Der NS 

 

Im Falle der mehrteiligen Konjunktion nicht nur/sondern auch hat nicht keine 

Negationsbedeutung. Die getrennt mehrteilige Konjuntion weder/noch setzt  und verbindet 

zwei negierte Konjunkte voraus und signalisiert zugleich die Negation.  

Die Satzarten, ihre Verbindungsmittel und die Infinitivkonstruktionen sind im vorherigen 

 

 

5.3.4. Auslassungen 

 

Subjekt, besonders das Pronominale in der 1. Person Sg., seltener in der 3. Person Sg. 
1
 

Wir vermuten, dass es um die Wiedergabe der gesprochenen Formauffassung  gehen kann.  

 

T1 Endlich aber bitte Eine (T1-40); besonders hiermit verordne dass das (T1- 27); dass 

nichts gewisser als (T1-6); (T1-20); besonders hiermit 

verordne dass (T1-27); angefangen, so schliesse eben (T1-38); gleich wie mir auch (T1-

43) 

T4 sage (T4-21); sage (T4-26); sage (T4-27); sage (T4-30) 

T5 so benenne (T4-28); und setze (T5-28) 

T6 Zu diesem Ende habe diese meine letzte Willensmeinung (T6-48,49) 

T10 (T10-

57,58) 

 

Meist als Kennzeichen eines gehobenen Stils
100

 ist das Hilfsverb haben ausgespart. Es trifft 

 

 

                                           
100

 Dazu mehr Schmidt 2007, S. 436. 
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T1 Leben erwogen und befunden (T1-5); zu verfassen erhmutet (T1-10); angefangen, so 

schliesse (T1-38); wie ich mir auch vorbe-halte ein (T1-43,44); allen Fleisses er-bethen 

(T1-48,49) 

 

Das Hilfsverb sein ist auch in einigen Konstruktionen weggelassen.  

 

T1 aus welchem er gekommen (T1-4) 

T2 aus welcher er entstanden (T2-13); 

Krankheiten gekostet (T2-29,30); Gleich wie ich nun diese letztwillige Anordnung in 

Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit angefangen (T2-55,56) 

 

5.3.5. Fazit II. 

 

Folgende Auseinandersetzung mit dem Sprachbau vermittelt uns einige Ergebnisse 

und ebenfalls Erkenntnisse zum Stil. 

Je nach der Situation wird in der 1. Person Sg. oder in der 3. P. Plural formuliert.  

 T1, T2, T4, T5, T6, T7, T9, T10 sind in der 1. P. Sg. verfasst.  

 T3 ist in der 1. P. Pl. und 3. P. Sg. verfasst.  

 T8 ist gleichfalls in der 1. P. Pl. von den Zeugen geschrieben, die sich den letzten 

 

amente in der 

Testamente an Bedeutung gewinnt. In den Texten ist die Verwendung an den Konjunktiv I. 

sehr reich. In der indirekten Rede 

Gelegenheiten verwendet. Im Text zeichnet er die indirekte Rede, denn das Testament 

wurde nicht vom Erblasser geschrieben. Der Konjunktiv ist nicht durch den Einsatz des 

Der Sprecher ist in diesem Fall der Testator

gibt der Schreiber indirekt wieder. Wie im privaten Bereich benutzt man hier auch den 
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Indikativ und einen Nebensatz, der mit eingeleitet ist. Bei der indirekten Rede muss 

man allerdings zwischen privaten und offiziellen Aussagen unterscheiden.  

Es ist zu vermuten, dass die Verwendung von den einzelnen Sprachmitteln in den 

ver

Beide 

(Erbnehmer) und dem Akkusativobjekt (Erbgut). Die Reihenfolge von den Gliedern 

variiert. In Folge des Vorkommens der Signalelemente, die die Reihung der einzelnen 

kommen.  

edanken 

breit, was mit der Satzunterordnung verbunden ist. 

subordinativen Verbindung.  

ht 

zuerst um keine langen syntaktischen Konstruktionen, sondern um eine einfache und klar 

Testament im Vergleich zu den anderen Texten, die von den Berufsschreibern verfasst 

 

 

Positionen vom Attribut, Subjekt, Objekt oder von den Adverbialien verschiedener Art. 

Bei der Verwendung der 
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ger Testamenten 

reich an die Verwendung von den Attributen, die meist mehrgliedrig und koordinativ 

verbunden sind.  

verhalte um neue Informationen. 

 

Die Testamente weisen eine breite Skala von den Konjunktionen mit der 

relativischen Funktion. Nach der Art der Einleitung sind in den Prager Testamenten 

meistens S

der/die/das 

unterordnet ist, ist mit der einteiligen Subjunktion eingeleitet und zwischen den 

Subjunktionen die Objek- 

onen aus, nach, von, zu, auf und in eingeleitet.   

 

nachdem und 

da/weil eingeleitet, di

Da 

eher die einleitende Funktion.  

Die subordinative Verbindung damit/um-zu hat eine finale Bedeutung. Der 

Nebensatz nennt das Ziel und der Hauptsatz die Voraussetzung. Die Schreiber der 

 

Wenn hat konditionale Bedeutung. Der Nebensatz nennt eine potenzielle Bedeutung 

und der Hauptsatz ist eine Folge daraus. Wenn steht mit Konjuktiv zum Ausdruck der 

den Prager Testamenten beziehen, setzen 

ichkeit erscheinen in den letzten Willen nicht, denn 
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Die Untersuchung der verbalen Klammer ergab, dass die Stellung des finiten Verbs 

Rahmen nicht immer zum Vorschein, weil die finiten Formen in den ausgespart sind. Wir 

vermuten, dass die Auslassungen die Wiedergabe der gesprochenen Formauffassung 

darstellen.  

Um die Beziehungen in der Familie noch besser zu beschreiben, werden die 

Vorder

sind.  

Bemerkenswert ist der weitere Aspekt, die Negation. Die Verneinung der Aussagen 

nie/nicht/nichts/kein. Die Formulierungen im T7 und T8 

  

Jahrhundertwende 

 

 

5.4 Lexik 

 

Die Entwicklungstendenzen im Bereich des Wortschatzes im Nhd.  sind  mit dem 

 

Einheiten, die hier behandelt werden sollen. Bei der Analyse des Wortschatzes basiert man 

auf 

 

 

5.4.1.  
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r im deutsch geschriebenen Text behandelt.  

 

5.4.1.1. La  

 

sind, sind vor allem aus dem Bereich des Rechtswesens. Sie sind auch oft im lat. Schrift 

aufgeschrieben, und damit auch im Text graphisch unterstrichen. Die lateinischen 

t nur ein Teil des Wortes mit dem anderen Schrifttyp gekennzeichnet.  

 

Die Erbnehmer werden zu den Universalerben. 

Uni|ver|sal|er|be, der: Erbe des gesamten Nachlasses; Allein-, Gesamterbe.
101

 
102

  

T1 Universal Erben (T1-21); Universal Erbens (T1-25) 

T2 Universalerbe (T2-23,24) 

T3 Universalerben (T3-25) 

T5 zu universal Erben (T5-31)  

T7 als Universalerbin (T7-30) 

T9 Universalerben (T9-31) 

T10 Universalerbe (T10-20) 

Bemerkenswert ist das im T7 vorkommende Suffix in, das eine weibliche Person 

signalisiert.  

                                           
101

 http://www.duden.de/definition/universalerbe (Stand: 23.Januar 2011). 
102

 Mehr dazu vgl. http://www.enzyklo.de/Begriff/Universalerbe (Stand: 23.Januar 2011). 
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Consc:, Cons:  Hausnummer, Liste.  

konskribieren  lat. conscribere, in Liste eintragen.  

T2  sub. Nro: Conscr: (T2-26)  

T9 Num: Consc:(T9-24) 

T10 No Cons: (T10-48); No Cons: (T10-8) 

Das Vorkommen lateinischer Termini auf dem Sachbereich Bildung ist in den Prager 

Texten eingegeben sind.  

 J.U.D. iuris utriusque doctor  

T3 J.U.D. Duchet (T3-3); J.U.D. Duchet (T3-60) 

T9 (T9-82) 

Der Name Duchet im T3 ist mit dem lat. Schrift auch hervorgehoben, dagegen der 

Name im T9 ist wiederum in der Kurrentschrift gefertigt.  

Die Anmerkungen des Magistrats sind vor allem in der lateinischen Sprache 

formuliert, denn es ging um die Vormerkungen, die  nur zu den eigenen Zwecken des 

den Eintrag 

diese Textsorte vor.  

 Aus dem Lateinischen constat- es steht fest. 
103

 

T1 Constatiert (T1-60) 

T4 Konstatierung (T4-95) - nach DUW (2003)  

T5 Contestierung (T5-75) 

                                           
103

 Konstatierung  

hat. Vgl.  Maurer 1959, S. 374. 



72 

 

T9 Contestierung (T9-108) 

 

Die Kodizes sind nach dem DUDEN 
104

 ungeschriebene Regeln und ein Kodizill 
105

 

ist eine einseitige letztwillige Anordnung, die das Testament 

 

 

T1 ein oder mehrere Codicille zu errichten (T1-44) 

Ein Kodizill kann zum Beispiel der Ernennung eines  dienen. Das 

Aussetzen eines  bedeutet, dass jemand nur bestimmte, genau bezeichnete 

Dinge aus dem Nachlass erhalten soll. 
106

 

ABGB Testament; 

 

unterfertigen.
107

 

108
 

Kodizill gelten dieselben Bestimmungen, ausgenommen die 

 
109

 

 

 

T2 Publicatum (T2-64)   

T3  (T3-82)  

 secretarius  

Lebens, die Korrespondenz abwickel und technisch-organisatorische Aufgaben erledigt. 
110

  

                                           
104

 Vgl. DUDEN.  
105

 

Recht  
106

 http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-view=true (Stand: 23.Januar 2011). 
107

 Zu diesem Thema mehr vgl. http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-

view=true (Stand: 23. Januar2011). 
108

 http://www.ruby-erbrecht.de/erbrecht-abc/erbrecht_k/Kodizill.php (Stand: 2.7. 2011). 
109

 vgl. http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap17_0.xml?section=2;section-view=true (Stand: 23.Januar 

2011). 



73 

 

T4 Libro Testamentorum (T4-109,110) 

Diese Angaben kommen in allen Testamenten vor und zwar auf der letzten Seite, wo sich 

 

T3 Testamentun nun cupativum (T3-8) 

Nicht von dem eigentlichen Testierer geschriebene, sondern diktiert, von den Zeugen, 

 

den 

unterschiedlich.  

T3 Curator  (T3-60); Curator (T3-3) 

T9 Curator  (T9-83) 

T10 Kurator (T10-63) 

 Mit C im Anlaut geschrieben, aus dem lateinischen curator  

Vollmund.  

 Kurator- Das Wort Kurator stammt ab vom lateinischen Wort curator 

111
 (T10-63) 

T9 extra  (T9-21) 

 Nach DUW  lat. extra, -  

T9 in natura (T9-47); in natura (T9-85,86)  

  

T5 Respective (T5-30) 

T6 Terminen (T6-34) 

                                                                                                                                    
110

 Vgl. DUW 2003. 
111

 Ein Kurator (oder Sachwalter) ist 

dann spricht man von einem Vormund oder Pfleger.  
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 Terminen  lat. terminus, Zahlungsfrist.  

T10 Pragmaticale Versicherung (T10-37); pragmatical (T10-46)  

Die weitere thematische Gruppe, das Alltagsleben, ist nur in einigen Belegen 

vertreten. Es finden sich einige 

 

T4 Medici (T4-47);  (T4-21)  

T5 Medicinal (T5-44); Funeral (T5-44)  

T9 Funeralauslagen (T9-13) 

 funeralia  aus dem Leiteinischen, Beerdigung, Trauerzug.  

 Der Medikus, aus dem Lateinischen medicus-Artz, bildungssprachlich 

scherzhaft Arzt: ein junger Mann. Nach DUW (2003) ist es Plural von Medikus. 

T4 Mobiliar (T4-74)  

 Das Mobiliar   

Pl. Mobilien  zu lat. mobilis  

 

T6 Frater (T6-17);  

 Frater  

Ordensbruder ohne Priesterweihe.  

T10 Pretiosen (T10-56) 

 Die Pretiosa (lat. pretiosus: kostbar)  Wertsachen, die Pretiosen-

Schmucksachen, Kostbarkeiten, Juwelen.  

 

 

5.4.1.2. Herkunft 

 

. 

Es ist ein Substantiv auf  -ion vorhanden. 
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T4 Obligation (T4-11)  

 Ein Schuldschein, aus dem Lateinischen obligatus-

Verbindlichkeit. 

 

5.4.1.3. Slawische Entlehnungen 

 

Weiter gibt es in den Texten auch einige slawische Entlehnungen.  

 Slawische Sprachen  einige Begriffe aus dem Russischen, Tschechischen  

In den Texten  erscheint ein entlehnter Ausdruck aus dem Slawischen. Das Wort 

Petschaft hat slawischen Ursprung. Es bezeichnet das Vorkommen des Siegels. Der 

Prozess der Siegelung wird auch mit den Verben bezeichnet.   

T1  (T1-47) 

T6 tigen (T6-53). 

Pet|schaft, das; -s, - -schaft umgeformt)] 
112

 

 

5.4.1.4.  

 

der Testamente und ihre Zuordnung zum 

Quellenkorpus war auch die deutsche Sprache. In den Texten sind auch tschechische 

 zu finden. Wobei es sich nur u

erscheinen bei den Unterschriften.  

T3 dozadany svedek (T3-68) 

T10 dozadany svedek (T10-75); dozadany svedek (T10-78);  (T10-

80)  

                                           
112

 DUDEN 7. 
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Man Vermutet, dass diese Angabe selbst vom Zeugen formuliert wurde, denn auch der 

en Fall 

ist auch das diakritische Zeichen vorhanden.  

haben.  

T10 Fleisch-Kramstellen (T10-8,9); (T10-15) 

 

5.4.2. Fazit III. 

 

Obwohl das Prager Testament auch interessante lexikalische Einheiten umfasst, 

Testator

sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten sein muss und zwar dass jedes 

Verst  

Vor allem in der Dispositio/Relatio der Textsorte Testament kommen auch fremde 

einordnen, wie Rechtswesen, Bereich der Bildung und des Alltagslebens. Wir 

 

Einige Lexeme erscheinen in mehreren Testamenten, anderen werden nur einmalig 

verwendet. Wie die Analyse zeigte, ist die Sc

Texten auch unterschiedlich.  

Vorkommen auf ein p

die Bemerkungen des Amtes. Wie die Analyse zeigte, variiert die Schreibung dieser 

r und lateinische Entlehnungen sind dank der lateinischen Schrift 

n Untersuchungsergebnissen vermuten, dass der Schreiber bei der 

Auswahl lexikalischer Mittel vom regionalen Usus beeinflusst wurde. Die lateinischen 
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Verfassen der Testamente  

Kontrast der gepflegten juristischen Sprache und 
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6. Schluss und Ausblick  

 

Die vorliegende Arbeit setzte sich zum Ziel die Entwicklung der Textsorte Testament 

und die Realisierung von deren Elementen zu skizzieren und die Ergebnisse zugleich mit 

Beschreibung der historischen Textsorte Testament unter textlinguistischen 

gesucht, die differenzierte  Eigenschaften auf verschiedenen Ebenen aufweisen. Insgesamt 

wurden 10 Testamente in der Zeitspanne von 1795 bis 1815 analysiert.  

innerhalb der Testatorenschaft die 

untersten sozialen Schichten, 

den Dokumenten nicht in aktiver, sondern in passiver Rolle zum Vorschein. Sie fungierten 

Schenkungsakten, die zugunsten des Seelenheiles der Prager Testatoren aus oberer 

hindurch initiiert wurden. Die Ausstellungsquote der Frauentestamente erreichte in den 

Schlussfolgerungen gaben die von Prager Frauen, vornehmlich Witwen, ausgestellten 

Testamente keine interpretatorische Handhabe. In gewisser We

entpuppte sich die wirtschaftsgeschichtliche Perspektivierung der Texte, da diese 

atteten. 

 

die Anstrengung der Prager Erblasser sichtbar, den sozial nicht abgesicherten Kindern eine 

ausreichende Versorgung angedeihen zu lassen, wobei eine eindeutige Benachteiligung 

waren.  

positiven und negativen 

Schattierungen. Zwist und Streitereien und ihre Vermeidung waren mehrfach zu belegen 

wie auch die eheliche Liebe und Treue. Selbst die Einstellung des Testators zur Familie 
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zu vergebenden Geschenke. 

Abbilder anderer Denkstrukturen offenbarten sich freilich in den Arengen. Um die 

seinen teils ausladenden Testamenten an, die in ihm eine Testierbereitschaft erweckt 

Stelle unverkennbar die Sicherung des eigenen Seelenheils. Die oft zu konstatierende 

bestimmte denn auch den Hauptadressatenkreis seiner zahlreichen frommen Stiftungen: 

Kirchen, Bruderschaften sowie Arme und die zu deren Versorgung installierten 

tprophylaxe schien als 

Man kann die Dotation der Armen als ein Prestigegedenken oder auch als eine Konvention 

ansehen.  

verlangten auch hinsichtlich der Lebensform und 

der Prager Testatorenschaft eine Interpretation. Die Objektgruppen Kleidung, Bett, 

 schattierten in dieser Abfolge die 

 

rrichtet hatte, erlaubten ihrer Textspezifik wegen also eine 

Menschen, der den eigenen Tod folglich auch zu akzeptieren gelernt hatte. Die Annahme 

Inventarisierung des Gutes bildeten den Kern der Texte die Sichtung der Struktur und die 

sprachliche Aufnahme.  

Den Schwerpunkt der Untersuchung stellten 

Struktur und die syntaktisch-stilistische und lexikalische Analyse dar. Die Analyse hatte 

sich auf die Fragen konzentriert, ob der Verfasser bei der Formulierung des Testaments 

nach einem Formular vorging. Man hatte die einzelnen Strukturen beschrieben und 

, das 

bestimmte Strukturelement, deren Vorkommen unterschiedlich war, 

wurde durch Bausteine gebildet. Die Varianten waren funktional bedingt. Sie betrafen die 
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Verwendung und die Abfolge der einzelnen Elemente. Die Ergebnisse der Analyse wurden 

aus der idealen Struktur des Testaments zusammen gezogen. Bei dem Vergleich der Texte 

wurden zwar gemeinsame Merkmale entdeckt, aber auch unterschiede gefunden. Es wurde 

der mensch  

-

stilistischen und lexikalischen Ebene. Das Resultat der Analyse der Syntax war die 

Bestimmung der Satzarten und ihres Aufbaus. In diesem Zusammenhang sollte man noch 

Funktionen des Testaments ergab sich eine Voraussetzung, die beim Erfassen eingehalten 

sein musste und zwar dass jedes Testa

erfahrenen Schreiber nur teilweise Er  

Die Testamente, die in der Zeitspanne 1795-1815 liegen, stellen eine einzigartige 

Geschichte des Alltagslebens um die Jahrhundertwende befassen. Die Testamente stellen 

ihre weitere Ausnutzung, die pragmatische Funktion, die soziale und rechtliche Geltung 

-historischen und kulturell 

gesellschaftlichen Kontext dargestellt. Der im Prager Stadtarchiv verwahrte 

gesellschaftliche Bindungen. Aufgrund der Analyse von Prager Testamenten wurden die 

Vorstellungen vom Prager Leben um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts wesentlich 

m Leben des Testators. 

Dokumentes einzudringen.  
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en und vor allem sich bei der 

Vorgangsweise der Analyse auf die textlinguistische Aspekte zu richten.  
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7.  

 

-

1795-  obyvatel 

Prahy  

  

sahu, struktury, syntakticko-

 

  

 

Testament jako druh textu vzbuzuje 

 testamentem, jako druhem 

 

 

 

  

- e 

 V  

  

V   

z  

  

L
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Z   a 

vdovci.  

z 

 

 

vztahy v 

v 

 

V 

 

 

  

profilu. Vzhledem k 

 

z  testamenty a k 
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8. Summary 

 

The aim of this thesis is to analyse Prague's Testaments from 1795 to 1815. The 

wills, which are in the period 1795-1815, represent a unique source of knowledge not only 

for linguists but also for modern historians who are interested of everyday life around the 

turn of the century. The researcher displays the processes of language change of selected 

grammatical categories and represents them in the political-historical and cultural social 

context.  

The first part describes the everyday history of Prague at the turn of the 18th and 

19th Century in terms treated in the wills. In the following chapter, the type of Text is 

presented and described in more details. The researcher uses the relevant information from 

criteria for selection are outlined. Next, the contents of the individual texts are combined to 

determine the processing linguistic material. The copies of the originals are added in 

appendices. The text was transliterated consistently. The work focuses on the following 

section, where the actual structural analysis of the texts are carried out. The researcher 

concentrates on some important features that are performed in the fifth part of the work 

(Chapter 5) and in the analysis of the wills. The Testament is segmented and the individual 

elements are further defined and classified. From the following analysis, one could prove a 

quasi-form, the specific structural elements whose existence was different. 

The variants were functionally limited. They involved the use and the sequence of 

individual elements. The results of the analysis were drawn from the ideal structure of the 

will together. In a comparing and contrasting the texts, common features were indeed 

discovered, though some differences were also found. The result of the analysis reflects the 

syntax of the record types and their construction. In the last analysis, the lexical 

expressions of interest are treated, which appear in the Prague wills. Each section shows 

the results and the conclusions. In these sections, they have addition matters that are not 

addressed in details. 

The Analysis of Testaments significantly clarifies and expands the ideas of Prague, 

Prague's life at the turn of the 18th and 19th Century. 
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9.2 Materialgrundlage 

 

Alle Testamente liegen im Archiv der Hauptstadt Prag.  

 

 T1 Sign. IV - 783 

 T2 Sign. IV - 3479a 

 T3 Sign. IV - 2983 

 T4 Sign. IV - 2946 

 T5 Sign. IV - 2990 

 T6 Sign. IV - 2397a 

 T7 Sign. IV - 2426 

 T8 Sign. IV - 2348 

 T9 Sign. IV - 3598 

 T10 Sign. IV - 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


