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Des Casarius von Heisterbach Schriften tiber die

hi. Elisabeth von Thttringen.

Herausgegeben und erlftutert von

ilbert Hnygbeiu.

Casarius von Heisterbach hat als einer der grCgaten Sdhne

uneeres Rheinlandes vorzugsweise anch die rheinische Gescbichts-

schreibmig bescb&ftigt. Gerade in dieser Zeitscbrift iet Bein Name
oft in Ehren genannt worden, rmd einige seiner schSnsten Werke
haben in unseren Annalen den rheiniseben Geschichtsfreund

begeistert. Es liegt hente niiher denn je, an diese von Alexander

Kaufmann *), dem erprobten Biograpben dee Cfisarius, mit ebensoviel

Gescbiok wie heimatlichcm Interesse herattBgogebenen lcbcndigcn

Eraahlungen mit ibren vielen kulturbietoriech eo aueserordentlicb

wertvollen Details zn erinnern, nachdem nns soeben das Urkonden-

hoch jener leider zertrtimmerten, in Waldesfrieden gebetteten

Abtei Heieterbaob gescbenkt worden iet 8
)- Wie weit bleiben

docb diese Urkonden, — and mdgen sie nocb so mnsterbaft

ediert sein, — mit ibren wenigen trockenen Daten hinter den

lebensfrischen Bildern zurtick, die Casariue nus ale Erbe phantasie-

rei^her nnd t\ooh riefphrlifher F,r7.&hlnngaknnst in lehhaften Farhen

hinterlassen hat. Wii erkennen da so recht, was wir dieBeni

Manne verdanken, dessen Naiaen die Urkunden one nicbt einmal

Qberlicfcrt haben.

Gegentlber den grossen, ftlr die Kulturgeschichte besocders

wertvollen Werken des scbreibgewandten Cisterciensers sind seine

kleineren Schriften mehr zurflckgetreten, znm Teil vielleicht mit

1) Alexander Kaufmano, Wunderbare und denkwfirdige Ge-

schichten aus den Werken des Casarius von Heisterbach, 1. und 2. Teil

(Annalen 47. und 63. Heft) Coin 1888, 1891. Eine Ergttnzung dazu bietet

K. Unkei im 34. Heft der Annalen (S.l-67, DieHomtlien desCasariususw.).

2) Ferd. Schmttz, UB. der Abie! Heisterbach (Urkundenfeiicher

der geistlichen Stiftungen des Niederrheins, herausgegeben vora Diiesel-

dorfer Geschiehtsverein II), Bonn 1908.

Aoofcloc 4ca Mat. V«rola« LKXXVt ]
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S> Albert Huyslteas:

Recht, zntn anderen Tei! aber sicherlich mit Unreeht. Dazn
recline ieh die Schriften des C&sariue tiber die hi. Elisabeth von

Tbtlringen. Schon batten aucb einzelne Ausztige ans seiner

Elisabethbiographie, welche St&dtler, der Cbereetzer von Mon-

taleiiiberls grossem Werk, seiner t5bertraguug beigab 1
), Interesse

nnd Begierde anf weitere Proben geweckt, da tfitete die im

tibrigen nicht nngeschickte Untersuchnng von Boerner 8
) alles

weitere Interesse mit der Bemerkung, die Vita aei nieht druck-

wtirdig. Dieses Urteil blirgerte rich voilatftndig ein; ob man

nun CfieariUB gelesen batte Oder nicbt, mit „zwei Worten ua
) ging roan

fiber ihn znr Tagesordnnng fiber. In die falsche Sicherbeit ein-

gewiegt, man besitze in dem von Meneke nacb einer ecblechten

Handeohrift mit vielcn ohne weiterce kenntlicbcn Fchlern 4
) gc

druckten eogenannten Libellus jene von Dietrich von Apolda

nnter digger Bezeichnung zitierte filteste Quelle fiber das Leben

der hi. Elisabeth p
), bekummerte man sich nm C&garfog nleht mehr,

namentlich nachdem Boerner festgeBtellt zn haben glanbte,

CaVsarine habe nur den bei Meneke vorliegenden sogen. LibeHus

umgearbeitet 6
). Wir werden sehen, dass die&e Feetstellung irrig

war; aber aneh ohne viel tlberlegnng hatte man sicb sagen

kfinnen, daas Caaarins den Urqnellen nfiher stehen mfisse als der

ein Menechenalter jiingere Dietrich von Apolda, dasB ein Mann,

den Bchon Mag. Konrad von Marburg, der JSeelenfiihrer der Heiligen,

1) Alle bisher erschienenen Ausztige eind mit neuen zusammen-
g^cotcllt von G. Bocm or (Zur KritiU derQuelloa tiir die G&echichto dor

hi. Elisabeth etc.) im Neuen Archiv der Gesellschait fiir aMtere deutsche

Geschichtskunde Xni, S. 503 it

2) A. a. O. S. 466 ff., insbesondere S. 471.

3) So wortlich einst K. Wenek (Die hi. Elisabeth) in der Histo-

rischen Zeitschrift, N. F. Bd. 83, S. 216, wahrend er y tzt nach meinen
Ton ihm so viel geschmahten Quellenstudien C&Barius richtig wiirdigt

(Die hi. Elisabeth, Tiibingen 1908 S. 43, 44), aber ohne dass dieses neue

Urteil als Entlehming gekennzeichnet ware- Dabei erklart W. noch

iin Vorwort, dass er wissenschaftlichen Ansprtlchen etwas wetter ent-

^egenKounueu wolle uud, wo er aubfUlirllcber urewordeii sei, uilt den
Ergebnissen seiner (!) letzten Untersuchungen dienen zu milseen glaubte.

4) E. Michael hat vor Jahren schon eine gauze Reihe bekaunt

gemacht (Z«itsehrift fur kath. Theoiogie 92 [1898] 578).

&) Boerner a. a. O. 5. 472.

6) A. a, O. S. 466.
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Des CasartuB von Helsterbacn Schrtften uber die hi. Elisabeib. 3

%n ibrem Geschicfatsschreiber ausersah und den schliesslicb das

Deutsche Haub zu Marburg uuiuittelbar uaeb der Heiliggprtchuug

roit ibrer Lebenebeschreibung betraute. eine Bekanntmachung ver-

diente. Und ecbliesslich handelto cb eich docb bei seinem Werke
nicht um irgcnd einen anonymen qnidam, dessen Wabrheitsliebe

noch erst zu ei wefeen war, sondern um einen in seiner Trene

und Zuverl&saigkeit *) fest erprobten Charakter, einen Mann von

ebenso grosser Bildung wie Welterfabrenkeit, der mit offenein

Aoge die Ereignisse seiner Zeit beobacbtete. Schon das allein h&tte

die Nengier wcchcn sollcn, da&B er der einzige bekanntc ZeitgenoB&e

— ausser den papetlichen Kommissaren dee Heiligsprecbunga-

prozesses und dem persunlich interessierten Konrad von Marburg war,

der auB unparteiiscber Feme ausfuhrlicher nber das Leben der

hi. Elisabeth beriebtet bat. Endlicb wird sicb zeigen, dass die

Scbriften des Casarius ein guter Sttitzponkt sind ftlr die wicbtige

Frage nacb den altesten Quellen Uber das Leben jener iiocb beute

Tausende fesselnden Heiligen.

Cfifiariiw hat zwei Scbriften fther die hi. Elisabeth ge-

eehrieben, eine eigentliche Lebecsbeschreibung und eine Predigt,

welehe die Oberfubrung ihrer Gebeine zaui Gegenstand bat, tJber

ibre bandecbi iftlicbe fiberlieferung sei ets mir gestattet einige Be-

merkungen voranszoschicken.

I. Die handschriftlicbe Uberlieferung der Werke.

Soviel bekannt ist, hat nur eine einzige Ilandschrift uns den

Wortlant der Lebensbeschreibnng und der Predigt tiberliefert.

Zwar zahlt die verdienetvolle Ubersicbt fiber die Werke des

Casarius, welehe uns A. Meister2
)
geechenkt hat, noch drei Hand-

sohrifteri dieser Art auf, allein eine von diesen iet irrtumlieh

genannt 8
), nnd die dritte 4

) ist, wie icb nacbgemesen habe,

1) Vs*l. liber seine Wahrheitsliebe: Alex. Kauf mann, Casarius

von Heisteibacb, ein Beltrag zur Kuiturgeschicbte des IS. und 13. Jahr-

hunderts, 2. A. Coin 1862, S. 128.

2) Aloys Meister, Die Fragmente der Libri VJJI Miraculoruin

des Casarius von Heisterbach (13. Supplementheft zur Roinischen Quartal-

sehrift), Rom 1901, S. XXVII.

3) Die Hs. in Cambrai ist bemitzt in A. Huyskens, Quellenstudien

zur Oeschichte der hi. Elisabeth, Landgrafln von TbUiingen, Marburg
1908, S. Ill («ueh Histor. Jabrbuch 28, S. 809).

4) Die Hs. zu Briissel, vgl. ebenda S. 36 (bezw. 734).
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4 Albert Huyskens:

Abscbrift der zweiten. So bleibt nnr ein Text flbrig, die aogen.

Nordkirchener Handschrift").

Sie ist vermutlieb im 15. Jahrhundert entetanden. Johannes

Mirbacb, Kanonikus voa St Severin in Coin, macule eie 1590

dem Adam Mirbacb, Pfarrer zu Marmagen und Kanonikus zu

Mflnstereifel, zum Gescbenk. Dieser Bchenkte 8ie den Krtidern

Gartzweiler, seinen Mitkanonikem. Einer von diesen, Hilgerua

Gartzweiler, Dekan des Stifts, vermachte den Kodex an seinen

Nacbfolger, dec Dr. theol. Jakob fteinfeld, und dieser endlich

echenkte ibn 1G14 dei Bibliotbek seines Stifte. Duukcl sind

seine weiteren Schieksala Nachdem er north 1638 von dem
Jeeniten Gamans zn Mfinetereifel fur die Bollandisten kopiert

worden war, fand man ibn epfiter in der Plettenbergischen Bi-

bliothek za Nordkirehen in Westfalen. Mil dieser Herrscbaft iat

er jetzt in den Besitz Seiner Hochftiretl. Durchlaccbt des Herzogfl

von Arenberg gelangt, in desaen HandBehriftensammlnng zn

Brtissel er nun miter nr. 75 katalogisiert ist. Se. HoehfUrstliehe

Dnrchlauoht hat mir anfe bereitwilligete die Benutzung der Hand-

schrift gestattet und meine Arbeit in jeder Weise geftfrdert. Eb

1) Ich wtederhole hier die in meinen „QuellenBtudien fl
a. a. 0. S. 36

(bzw. 734) gegebene Beschreibung: Die Ha., ein Pergamentkodex saec. XV
in 4° mit schonen gotischen Beschlajren and kostbaren Initialen, enthalt

auf S. 3—80 ,Vita et actus domini Engilberti Col. archiep. et mart.1
S. 2

,epi6tola Cesarii1 mit der Widmung an Erzbischof Heinrich von Coin,

S. 44—80 die fur die rheiniache Lokalgeschichte nicht uninteressanten

jiniracula b. Engelberti*. Mit neuer Zfthlung folgt dann S. 1—42 die

,vlta 6. Elizabeth lantgravie* und S. 43— 51 bis zuui Scliluss derHs. der

,sermo de translatione b. Elizabeth'. Auf Blatt 1 stehen untereinander

dret Elntrage von verschledeueu BUtideu; 1. ,Aimu 1090 die 12 Novein-

brie v. d. Joannes Mirbach canonicus subdiaeonus et praebentiarius

coUeg-iatae ecclesiae S. Severini apud Coloniam dono dedit me Adamo
Mirbach pastori Maroomagcrum uecnon canomco prcsbytero apud Mo-

uaflterienses*. 2. ,Praedictus D. Adamus Myrbach canonicus et pastor

donavit duobue fratribus Gartzwileris eanonicis in signum confraterni-

tatis*. 3. ,Ex testamento venerabilis domini Hilgeri Gartzwiler decani

et canonic! hums ecclesiae possidet Rdne Eximiufl D. Jacobus Beinfel-

dius S. Theologiae Doctor, decaims et canonicus ecclesiae V.uius suc-

cessor, qui et liberaliter ad incrementum bibliothecae huius donavit.

A<> Dom. 1614*. Hilgerua Gartzweiler ist bei Hartzheim, Bibliotheca

Coloniensis, Colouiae 1747, S. 140 als Dekan der Kollegiatkirche as. Chry-

santi et Dariae zu Munstereifel verzeichnet

i .„,,A.i.rGoogle



Dee Casarius von Heiflterbach Schriften tiber die hi. Elisabeth. f>

Megt nahe anznnebmen, dasa das Bach in C6ln geBchrieben

mid auch mit den kostbaren, reichvergoldeten fnitialen geschmtickt

wurde, die seine Pergamentblatter zieren. Auch der Leder-

einband mit seinen getriebenen MeBsingbescblagen iet von ge-

diegener Arbeit.

II. Zeit nnd Umstande der Entstehnng.

Aliee, was wir fiber die Entatehuugsgeschicbte der Schriften

wissen, verdanken vrir Oasariufl eelbst, einmal den Nacbrichten

der Lebenebeechreibnng und der ibr vorauegeschickten Widmnng,
dann aber auch seiner an den Prior Peter von Marienstatt ge-

riehteten eogen. Epietula catalogica *), dem Ansgangspnnkt aller

CasariuB-Forscbcng:. Dieser Brief war das Begleitachreiben, mit

dem Casarius dem genannten Prior einen leider verschollenen

Satnmelband eeiner kleineren Schriften widmete and den er dazu

benutzte, gleicbzeitig in cbronologiBcher Ordnnng dem Adresaaten

seine samtlicben Schriften aufzuzahlen. Ad 34. Stelle aagt er

dariu; Ferner scbrieb icb aof Bitten der Brtider des Dentschen

riauees zu Marburg eiu Leben der hi. Landgrafin Elisabeth mit

dem Anfang; Venerabilie Elisabeth 2
). An 35. Stelle folgt der

Sate: Ebeneo schrieb ich eine Predigt yon ihrer Translation mit

dem Anfange: Non potest civitae abscondi super montem posita 8
).

Casarius unterscbeidet nun in seinem Briefe an Prior Peter selbst

zwei Grnppen seiner Schriften, eolche. die auf Anregung anderer

entstanden sind, wie das im einzelnen die Widmungsbriefe be-

sagen, und solche, die er zn seiner eigenen Ubung (oder heisst

bd Erbaoung?), kurz ane sicfc hcrano obno fromdo Anregting go

schrieben habe4
). Zu dieser leteten Gruppe iet deninach die

Predigt von der Cbertragnng
7

besser gesagt der Erbebung der

bl. Elisabeth zn reebnen, da ibr kein Widmungsbrief vorausgebt.

Anders 6teht es nut der Lebenebeschreibung. Ibr geht ein

1) Zuletzt gedruckt und mit lehrreichen Erl&uterungen berausge-

gebeu von dem bekannten Kenner inittelalterlicher Literatur A. S c h 6 n-

bach (Studieii zur Erzahlungsliteratur des M. A. IV: Uber Casarius von
Heieterbach I in Sibzungsber. d. Wiener Akademie, philos.-hietor. Klas&e

144 [1902], DC, S. off.).

2) Schfcnbach, a. a. O. S. 9.

3) A. a O. S. 10.

4) A. a. O. S. 6 und dazu Sen onbach 6 Bemerkungen S. 10.
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6 Albert Hnyskene:

Widmungsbrief voraus, gericbtet an den Prior Clricb and die

tlbrigen Bruder des Deutsehen Hanses zh Marburg-

Casarins erzablt bier folgendes: Christian, ein Winch seines

Klosters, sei nach der Erbebung der Eleiligen — die bekanntlich

am 1, Mai 1236 Btattfand — heimgekehrt, von den wunderbaren

Dingen erzablend, die in Marburg gescbehen seien nnd nocb

taglicb eich wiederbolten. Er habe aneh ein Rtichlein nberbracht,

in dem knrz nnd eehlicht due Leben jener Heiligen aufgezeicbnet

war, zugleich mit der Bitte des Marbnrger Priors, Casarins mBge

doch aos diesem Lebensbericht ein Leben, eine Geschicbte

macben. Die Aussicbt auf den winkenden Lobn babe ibn der

Anfgabe geneigt gemaeht 1
), allein er babe sein Wissen denn doeh

nicbt ftir ansreichend gehalten nnd lieber geschwiegen, alB etwas

gesebrieben, was dem erhabenen Gegenstande niebt entsproeben

batte. Allein Bruder Christian babe immer aufs neue nnd immer

Bturmischer gedrangt, and so habe er es denn auf seinen Bat
nnd ibm znliebe nnd im Vertranen auf die Heilige gewagt. Nicbt

ohne siehtlichen Stolz erzablt dann CasarinB, wie nacb vielfachen

Beriobten kein Geringerer ale Meieter Konrad von Marburg, der

HeelenfHhrer der Heiligen, kurz vor aeinem Tode noeh ihn ftir

dieses Werk vorgescblagen babe. Soweit der Widmnngsbrief

Uber die Veranlasaung des Bucbes.

Was Casarins von Konrad von Marburg bier erzablt, ist

ibm ohne weiteres zu glanben. Casarins war, wie er nnten in

der Predigt erzablt, in Marburg. Verscbiedene Stellen weisen

daranf bin, dass er im Jannar oder Februar 1238 dort war, als

die zum ZengenverbBr zusammengestrOmte Menge die Stadt und

die nmliegenden Dorfer fullte, ja sogar auf den Waldbergen der

Umgegend lagerte 8
). Damals ist er auch, wie es scbeint, dem

hinreiesendeu Prediger nnd nnerbittlicben Kelzorvcrfoigcr pereOn-

lich naher getreten 8
), der dort seinem Bericht nach sein Standquar-

1) An himmuschen Lohn let in diesem Zusammenhang' wohl eben-

scwenig zu denken wie daran, dass Casarius seiche bcatellte Arbeiten

unentgeltlich auBgeftthrt batte, wenn aucfe sein Honorar dem Kloeter

zugute k&m.

2) Vgi. die Bemerkung des Casarius unten in seiner Predigt rait

den Worten des Mag. Konrad von Marburg bel Hnyskens, Quellen-

studien a. a. O. S. 236 (im Hist, Jahrb. nicht enthalten).

8) Cbor oiu augebliches frUlici oc Zusaininentroffen vgl. B. R a 1 1 n c rt

Konrad v. Marburg, Prag 1882, S. 83!
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Des Cfisarins von Heiaterbacb Schriften ttber die hi. Elisabeth. 7

tier hatte. So konnte er ons denn ein sichtlich aus eigener leben-

diger Aoschauung geschOpftes Bild dieses eigenartigeii, fesselnden

Mannes entwerfen, von dem er stets dot in Worten grttester

Hochachtung, jedocb anch mit angemessener Rritik, redet. Der

Bchrcibgcwandte CistcrciciiBor mocbte andererseita aber anch die

Aufmerksainkeit Konrads von Marburg namentlich durch seineLebens-

beschreibung des hi. Engelbert von Coin aaf sich gezogen haben,

die, wie sie mebr oder weniger deutlich ausspricbt, den noch zwei-

felnden Kreisen die Heiligkeit Engelberts erweisen sollte l
).

Wem kGnnte Don Konrad von Marburg den Cistercienser

vorgescblagen haben? Ohne Zweifel doch nor denen, die an dem
Heiligsprechungsprozesse, der damals noch im Gange war, ein

he&nnderefi Intereftae nahman. Dm warer Landgraf Konrad, der

Schwager der Heiligen and Schiller Konrads von Marburg, und

der Deutsche Orden, der sich unter Mitwirkung der thllriugiscben

Landgrafen scboii zn Lcbzeitcn dee Ketzerricbtcre anachicktc, von

dem Grabe der Heiligen Besitz zn ergreifen B
). Die Nachricht

fiber diesen Vorschlag Konrads von Marbnrg ist andererseita anch

noch insofera von Interesse, als ana dem Plane Konrads anch

die Hoffnung spricht, dass die Heiligsprechung der Landgrafin

nahe bevoretehe. Diese Hoffnung hat sich bekanntlich nicht

erftlllt, sondern erst ein voiles Jahr nach Konrads Tod nahm die

Knrie ganz von neuftm den Heiliggprechnngsprozess wieder anf 5
).

Inzwiscben war dae Grab der Heiligen und das von ihr ge-

gtiftete Franzisknshospital an den Denteehen Orden tlbergegangen *),

dessen Marbnrger Oberer, Prior Ulricb, nach endlich erfolgter

neiligspiechung dtai AuflragzueiirerLclwuisbcBchreibuu^nii Casariu*

ergehen liess. Das konnte natdrlich erst nacb volligeaj Abschluss

des Prozeases, also nach der Translation, geschehen, da eine

Heiligenlegende vor der Heiligsprechung weder einen Sinn gehabt

hatte, noch anch mil der Ebrfurcbt gegen den romiscben Stuhl,

bei dem die Entscbeidung lag, zn vereinigen gewesen wftre. Prior

1) Nach den feinmnnigcn Erg&nznngcn A. SchSnbachs (a. a. 0.

S. 27 f.) sra J. Flcker, Engelbert d. Heil., Cfiln 1863.

9) VgL tibor die Anftingo dee Deutechen Ordons eu Marburg die

gTundlegende Arbeit von K. Heldmann, Gescbichte der Deut&ch-

ordansballei Hessen (Xeitscbrift dea Vereans fur heseische Geschichte 80,

S. 1—192), a 18 *f.

3) Vgl. Huysaens, Quellenstudien a.a.0. S. 88 (bezw. 786).

4) Vgl. ebenda S. 101 (bezw. 799).
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8 Albert Huysken*:

Ulrich hatte den letzten Abschluss des Processes, die Translation,

die eich bekanntMch UDter der Teilnahme Kaiser Friedricbs II.

und vieler geietlichen und weltlicben Grosseri vollzog, selbst ge-

leitet; Casarius erzShlt davon in seiner Predigt nach deoi Beriebte

seines KloBtcrgenoesen Christian and der dcutschen Hcrrn zu Marburg.

Dieser Ulrich, aus dem fr&nkischen Geschlechte der Edelherrn

tod DUrn, ist eines der bervorrageodsteii Mitglieder des Dentschen

Ordens seiner Zeit"). Scbon 1225 erscbeint er in einer wichtigen

Urkunde de» Ordens, 1232 war er Ordensbruder in Wttrzburg

und 1234 wird er in der Dotationsurkonde der thliringiscben

Landgrafen ftlr dec Orden an hervorragendem PlaUe genannt.

Fttr seine bedentsame Stellnng im Gesamtorden spricht besonders

seine Teilnahme an den Verhandlnngen wegen der Anfnahme der

Schwertbrllder. In Marburg war er der Vorsteher jenes von Lacd-

graf Konrad vor seinem Eintritt in den Orden dotierten Kapitels,

das nach dem Willen dee Stifters 7 Priester, 2 Diakone, 2 Subdiakone
and 2 Akolytben zahlen sollte s

). Diese 7 Priesterbrtlder waren

es wohl aucb, welcbe mit Ulrich nach der Erzfihlnng des Cfisarius

in der Nacht vor der Translation den Leichnam der Heiligen

auBgrnben and in den bleiernen Schrein legten. Ulrich, der Vor-

steher des PriesterkollegiumB, hatte wohl aucb in erster Linie

Grab nod Wallfahrt nnter seine besondere Obhnt genomraen.

Daher ging aucb von ibm
;

nicht von dem ersten Marbnrger

Komtnr Wiurich, der Anftrag zur Lebenebescbreibung aus, daher

wnrde das Leben verdientermassen aur.h an erster Stelle ihra ge-

widmet.

Ein Worl uucli Ubtx den Miticlmiiaun, den IleietcrbacLci

Cistercienser Christian. Er war anlfisslich der Translation in

Marburg, aber gewise nicht das erste und einzige Mai. Er wflrde

sich sonst sicher in der grossen Menge fremden Volkes. von dem

1) K. Holdmaiin hat a. a. O. S. 2D 1 in ecbr rerdienotlicber W©i»c

die T--it«ratur fiber dieser* Mann zusammengestellt, anf der \ch Mer fusse.

Fiir dio Herkunft dea Geschlechts von Walldurn ira Odenwald verweiee

ich anf da» refclie Material hei A. K ringer, Topogr. Wftrtarhneh Aee

QroRSherzogturas Baden, Heidelberg 1898, S- 854 ff. Der Name Ulrich

1st h&utig in dieser Famllie.

2) Siehe die Papetbulle Tom 2a Febr. 1244 bei A. Wyes, UB. der
DeutBchordensballei Heesen I (Publik. a. d. preuss. Staatsarchiven 3)

1879, nr. 77.
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Doe ClUariuB von Hcistarbach Schrifton fiber dio hi. ElieaboCh. 9

alle Quellen llbereinstirnmend berichten, verloren haben. Er ware

auch kaum in der Lage geweaen, CasarioB so ausfttbrliche Nach-

richten fiber die einzelnec Vorgfinge zn liefern, gesebweige dass

ihn Uirieh von Dttrn mit so wichtigen Auftragen betraut hfitte.

Die Urkunden des Klosters Heisterbacb aus dieser Zeit erz&blen

von einem Brader Christian, der 1225 zn Gandersheim als Sach-

waltor seines Klosters oiit dem Gandersbeimer Konvent einen

wichtigen Vertrag abschloss 1
). Ich zweifle nicht, dass unser

Monch mit diesem ideotisch ist. In Marburg andererseits gab es

ein Hans der Qstereienser von Arnsbnrg 2
). and aaeh Kloster Haina,

dasTochterkloster Altenbergs, war in seiner Nfi.be reieh begtltert 8
),

bo fehlte es nicbt an Veranlassungen, die auch einen Sacbwalter

von Hcistcrbacb hiorber flihrcn und bekannt macben konnlcn.

Nicht ebenso klar wie die Entstebungegeschichte des Lebens

der hi. Elisaheth ist die Veranlassung zar Predigt des Cfisarius

aber die Translation. Rnfen wlr nns zuruek, was der Autor

selbst fiber zwei Grnppen seiner Scbriften gesagt hat, so wi&sen

wir nar soviel, dass die Predigt nicbt anf Bestellnng verfasat

wurde. Aus der Predigt selbet entnebmen wir dann, dass sic

fttr die Wiederkehr der Translation gescbriehen wurde ond zwar

fflr ein Jahr, das bereit* jene Erinnerungsfeier anf den 2. Mai

wegen dee vorhergehenden Apoatelfestes Pbilippi et Jacobi ver-

schoben batte. Das trifft frlihestens fur den 2. Mai 1237 zu.

Dcnn C&sariua eraablt in der Predigt ja achon von dem Verlauf

der Translation am 1. Mai 1236, er erzahlt auch noch von dem

Wonder des hi. Oles, das erst einigeTage spfiter eingetreten sei.

Die Predigt ist andererseits aber aueh deswegen- wobl spatestens

far die Translation von 1237 geschrieben, weil sie nocb in der

Epislula catalogica des Casarius, wenn auch an vorletzter Sielle,

aufgezfihlt ist, uud diese ist sicber vor dem 26. Mam 1238, also

1) F. Schmltz, UB. des Klosters Heisterbach a.a.0. nr. 62 (1225

Okt. 3).

2) Siehe L. Baur, UB. des Klontftia Arnsburg, Darmstadt 1851,

nr. 25; vgl. auch den Schutzbrief von 1228 Aug. hei Dobenecker,
Regesta Thuringiae III, 1 (1904), nr. 25.

3) Falckenheiner, Gutererwerbuneen des KlostersHaina w&hrend
dor erBton Ualftc dee 13. Jahrh. in dor Zeitschr. des Vereina f. hess.

Gesch. 3, S. 40 ff. passim.
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10 Albert Huysfcens:

vor der Translation von 1238, verfasst *). Zwar ist es tbeoretisch

denkhar, dam die Predigt erst fflr die Translation von 1238

gescbrieben worden ware, aber dann rnflsste es ncbon geraume

Zeit vor dem 26. M&rz 1238 gescbeben sein, so lange vorher,

dass C&anriua inzwiecbcn nocb seine ncnn Bttcher flber den

Ecclesiasticus, den Brief an Prior Peter von Marienstatt and den

Katalog der Erzbischtfe von Koln hatte schreiben kfinnen.

Damit komroen wir praktisch wieder znr Translation von 1237

znrtlck. Es ist auch unwahrschemlich, dass Cftsariua einePredigt

unter seine Scbriften aufgenoxnmen hatte, die nicht ein einziges

Mai gehalten worden ware, soudern erst viele Monate spftter

znerst gehalten werden sollte. Haben wir so einen Termin

gewonnen. vor dem and far dec die Predigt niedergesehrieben

wnrde, so haben wir damit anch die Datiernng der Lebens-

beschreibung. Denn die dem Widmnngsbrief znfolge ebenfalls

nach der Translation gescbriebeue Biographic ist filter als die

Predigt 2
). Ich zweifle nicht riaran, dags der in der Predigt

zitierte „Uber vite
u des Casarius Lebensbeschreibung bedeutet, und

diese daher vor der Predigt gescbrieben wnrde, allein das lasst sieh

nocb hesser beweisen. Dass zvrischen beiden ein Zwisehenranra liegt, ^

geht n&mlich hervor ans der Stelle der Predigt. wo Casarius seiner

Erz&hlnng von dem Wonder des Oles die Worte hinzufflgt: wie ich

von einigen Brtldern des deutschen Hauses zu Marbnrg gehtfrt habe.

Dicse Unterrcdung kann ©ret nach der tJbersendung der Lebcnebe-

scbreibnng stattgefnnden haben; denn Cfisarius wflrde sonstzam nain-

desten ira Widranngsbriefe nicht verfehlt haben, dieser Unter-

rcdung zu gedenken. Daran, dass Casarias nach der Abfassung

der Biograpbie nocb ein zweites Mai in Marburg gewesen wftre

nnd dort mit den Dentschen Herm gesprochen hfttte, ist aber

anch nicht zu denken, weil er sich dann fllr das Wonder des

fliessenden Oles niebt auf fremden Bericht, sondern, wie aacb

andere es tnn s
), anf eigene Anschannng bezogen batte. So kann

1) Sie.he A. Meister, a.a. 0. S. XXVII. Terminus ante quern is

deronnch der am 26. MJlrz 1538 erfolgto Tod doe Eritfeiscbofs Holn-

rich von C8ln.

2) Das „Lo.ben ft

ist, worauf schon Boerner a.a.0. S. 44ft hinwies,

iiilndesteus vor Juni 1237 verfasst, da Blschof Eckbert von Bamberg
noch &ls lebend genannt wtrd.

3) Siebe Huyskens. Quellenetudien a. a. 0. S. 107 (bezw. £05).

i ,, Google



Be* CHBarina von Heinterbach Sehrifteo iibex die hi. Elisabeth 11

er mit den deutschen Herren nur ausserhalb Marbnrgs znsammen-

getroffen aein, vielleioht znfJillig anf einer Keise, wahrsoheiulieher

jedoch tragen diese dentscben Herrn den Dank ihres Ordenshanses

for das ubersandte „Leben der hi. Elisabeth 14 — denn auf Lohn

batte Casarius ja gehofft — in das stille Tal von Heisterbacb.

Und was er da von ihnen horte, hesonders das Wander desOles,

das regte ihn dann an, nochmals, dieeraal y.u seiner tfbung, zar

Feder za greifen nnd Elisabeth, deren mtthsamen Weg zar Heilig-

keit er vorher gezeichnet hatte, nan im vollen Gianze derHeilig-

keit erstrahlen za lassen. So erhob er denn jene edle Frauengestalt,

deren roateriellen Leib man soeben anf den Altar erhoben hatte,

noch einmal geistig in Wort und Gleichnis vcr seinen Lesern

crapoi' anf eincn geietigen Altar, dessen Socket die Bilder ihrer

Werke der Barraherzigkeit trug.

Die Fredigt ist nicht an einen bestirnmten ZobOrer- oder

Leserkreis gericbtet, sie wendet stab an die geliebtesten Brnder,

d. h. an die Glaubigen im allgemeinen. Das Deutsche Hans in

Marburg und seine Brttder werdcn dagegen in dritter Person genannt

Es wird nicbt leicht festzustellen sein, wo diese fur das Feet der

Translation gescbriebene Predigt 2uerst gehalten worden ist,

vielleicht wnrde sie zaerst in der Kapitelstabe za Heisterbach

vorgetragen '). Gewiss ist, dass sie spater ancb ausserhalb Heister-

bacbs verbreitet wnrde. Sines der crsten Exemplare dttrfte Casarius

selbst nocb deui deutschcn Hause zu Marburg tlberuiittelt haben,

denn ddrt hat die Predigt, wie ieb an anderer Stelle nach

gewiesen babe, die Aniegung zu dern grossen Figurenfenster rait

der Elisabetblegende gegeben*). Anf die Verbreitong des n Lehens*

weist die Coiner KOnigschrouik zuerst ziemlich deatlich bin 8
).

III. Arbaitswaise nnd Qnellen.

Fur die Lebensbeschreibang nennt ans Casarius selbst

seine Hauptqaelle, es ist der ans Marbarg von seinera Kloster-

1) Die Epistula catalogica verzeichnet z. B, unter 1 1 : sermones . .

.

in capltulo recitandos (Schfinbach a.a.0. S. 7). Auch das „Leben*

sollte ubrigcnfl vorgeleeen warden.

2) A.Huyskens, Zur Geschichte der Qlasgemside In der Elisabeth-

kirche zu Marburg (Fuldaer Geschicbtsblatter 6, S. 155 ft). Was Ich

dort fiber die Entstehung der Werke des Casarius gesagt babe, iat zam
Tcil nach don vorlicgcnden Stttdien eu borichtigon.

3) .Super cuius vita laudabili et virtutibus specialis historia est

contexta* (Mon. Germ. SS. XVII, S. 846, 26 1).
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12 Albert Huyskens:

mitbruder Christian tiberbracbtc qnatenmlns, das Bttehlein, das

kurz uud schlicht den Wandel der Heiligen bescbrieb. Boerner

sab dariu den bei Mencke abgedruckten sogenannten Libellus 1

),

wic ich an anderer Stelle nacbgewiesen habc, mit Unrecht*),

deon dieser eogenannte Libellus oder vielmebr die bedeutend sp&tere

Kompilation „Ad decas et bonorera" ist selbst erst eine Bearbei-

tuug8 ) derselben Urqnelle, die aucb Casarias benutzte, naialicb des

Berfcbts, den Biscbof Ronrad von Hildesbeira and der Alt Her-

mann yon Georgentbal um den 1. Janoar 1235 als papstliche

Komraisaare der Kurie tlberbringen licssen 4
). Jeder kann sich jetet,

nacbdem die in Betracbt koramenden Texte veroffentlichtsind, selbst

davoB ttberzeugen, dass der von rair neu verOffentlicbte Text und

nieht Menckes Vorlage dern Werke des Casarius zugmnde liegt.

Casarius sagt nns im Widniungsbriefe selbst genau, wie er

die Vorlage verarbeitet hat. Einige Kapitei habe er /war nicht

dcm Sinnc, aber dcm Wortlaut nach geklirzt, cinigc habc er

mit Zitaten geschrattckt, andere aber ganz unverftndert gelassen.

Danach ist er tatsachlieh verfabren. Gam unverandert blieb die

Keihenfolge, in der die Ereignisse erz&hlt werden. Nicht dnrch-

gehends aber bat Casarins geklir/t, an einzelnen Stellen ist er anch

ausfuhrlicher geworden and bat seine Vorlage zu erlautern ge-

sncbt; wir verdanken ibm auf diese Weise einige ausserst beach-

tenswerte Interpretationen seiner Vorlage, mit denen sich heotige

Inrerpretationskncst, die doeh den Uingen nm ro vie! feraer Rtebt,

wohl kaura messen kann. So scbeint Casarins die Stelle seiner

Vorlage, welcbe von der durcb Konrad von Marburg wegeri ver-

s&umtei IVedigt vcrk&ugtcu Gtrafc cr/,HbIt, dahin reretanden ku

haben, dass Konrad allein den Gefolgsdamcn die Strafe gewiseer-

1) A. a. O. S. 467.

2) A. Huyskens, Quellenetudien S. 41 ff. (bezw. 739).

3) Siehe ebenda 8.-47 (bezw. 745 ff.).

4) Zuoi earstcn Male hcrouegeg-oben obenda S. llOff, (besir. 808 ff.).

D&ss dieser Text und nicht der sog. Libellus des Casarius Vorlage ist,

davou hat sich inzwiseben auch K. Weack ubcrzeugt (Die M. Elisabeth,

Tubingen 1908, R. 43 f.) Anf die an roehreren Orten niedere^Iegrte

Beurteilung meiner Arbeiten dureh denselben Verfasser werde ich erst

eingeben, wenn W. aus dem Stadium geretzten Wortepiele zu sacblicher

Aueeinaudersetzung gelangt ist und endlich einmal auch die Bcwcise

fur seine noch immer weehselnden Bc?hauptnng,en gesaminelt und bei-

gebracht hat.
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Des Casarins von Heisterbach Schriften fiber die hi. Elisabeth. 13

massen als Prtlgelknaben aaferlegte. Die Episode vou der alten

Fran, welche die Heilige in den Schmutz stosst, ist bei Casarins

nieht das Werk dcr Bosheit, sondern der Ungeschicklichkeit.

Hier zeigt sich zugleicb, dass die Handscbrift, welche C&sarius

seiner Bearbeitung zagrunde legte, am n&chsten der in laeineu

Qnellehstndien naher bezeichneten Handschrift D ans St. Maximin

hei Trier verwandt war *). Die Anfeindnng der thflringiwhen Grossen

ist hei Casarins veranlasst durcb die verschwenderiscb erscheinende

Spende der 500 M and durch die Aonahme des granen Tertia-

rieriniiengevr&ndes. Deutlicher nusgedrtlckt ist auch die Stclle von

dem Wohnort dee Weibes, das vod der Gebart tlberrascbt wnrde.

Klarer aosgearbeitet ist ferner die Geisselnngsszene in KJoster

Altenberg. Ankntipfen will ieh hier nehliesslieh auch eine Stelle der

Predigt, welche geeignet erscbeint, znrLOsung der infolge raeiner

Quellenstudien aufs neue vielfach erOrterten VertreibuDgs- and

Wittumsfrage beizutragen. Casarins sagt in seiner Predigt wOrt-

lieh: Denn nacb dem Tode ibres Gatten wnrde sie ana der Knrg

and den ttbrigec Besitztmgen ibres Wittums kl&glich binansge-

trieben. Ein nnbefangener Leser wird aneh ohne Casarins seine

Vorlage so verstehen mttssen, dass es sich bier am einen einfaeit-

liuben Vorgang bandell, es erscbeint aber uotwendig, darauf nuch

besonders hinzuweisen, nachdem der Versncb nnternoramen worden

ist, den Veriest des gesamten Wittnmsbcsitzes in zwei Vorgange

aufzulosen, in einen freiwilligen Fortgang von der Bnrg and einen

nnfreiwilligen Verlust des Wittnms 8
). Die Zitate, mit denen

Casarins die Nflchternheit seiner Vorlage zn hessern snehte, sind

einer ganzen Reihe von Bttchern des Alten and Nenen Testaments

entnonnuen, ausdem Alten Testament hauptsachlicb dessen poetiscbeu

Bttohcrn. In crater Linic stehen dabci natttrlien wicder die

Psalmen, aber yiele SprUche sind auch dem Ecclesiasticos ent-

nommen, zn dem Casarins nnmittelbar nacbber einen Komraentar

veroffentlicht hat Diese Sprnchsammlung erfreate sicb ja ancb

sonst grosser Beliebtheit, es sei nur damn erinnert, dass Rhabanua

Maurus sie dem Erzbiscbof Otgar von Mainz als bestandige

1) Siehe den Text belHnyakens, QnellenBtndien 8. 122 (bzw.820).

2) Daranl hat sicn uncer vielfacher Motfiflaierung seiner frUberen

Anaicht nunmehr K. Wcnck in seiner — sett Jahresfriet — dritten

Biographie feetgelegt (Die hi. Elisabeth 1908), S. 53.
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14 Albert HuyekoDB?

Lektflre erapfahl 1
)- Ana dera neuen Testament ttberwiegen die

Zitate aus dcra Matth&asevangelium. Acderee AueschmliokuiigB-

material entninimt Casarius noch den Kirchenvatern Gregor dem

Grosaen and Antonius, an Heiligenlegenden nennt er des Severus

vita s. Martini, die Legenden der fall. Lacia, Demetrius, Kathariim

nnd NikoJaus von Myra, ja es fehlt sogar nieht eine klassisehe

Anspiclung anf die gltlcklichen Zeiten dee Augustus.

In einer Hindeht erweiet Bicb der literarieebe Anfputz, den

Casarius seiner Vorlage angedeihcn liess, als eine zweifelhafte

Heaaemng, tragen doeh die Heziehungen, welche zwmchen diesen

Zitaten und den Handtnngen der hL Elisabeth geknupft nnd anf-

gesucbt werden, dazu bei, alle ihre Handiungen auf fromme

Erwagungcn und Cherlcgungcn sui-Uckzufilbrcn, vr&hrend Bie in

Wirklichkeit and anch nacb der Vorlage des Caflarius mehr in naiver

Unbefangenheit vor sich gegangen Bind. Anch sonst verraten

gelegentliche Bemerkungen das an nnd far sich zwar den Histo-

riker auszeichnende Bestreben, die Linien der Kausalitat scbarfer

za zieben. Ich erinnere hier nnr an die Steile, wo von der

Pflege des aussfitzigen Maddens die Rede ist. Nach der Vor-

lage legte es die Heilige an das Ende des Hospitalhofes, Casarius

fflgt noeh hinzn Dwegen der anderen Kranfeen". Werni man so daa

Werk des Heisterbachere ttberliest, dann empfindet man um so tiefer

die Schlicbthcit nnd Natttrlichkeit seiner Vorlage, ihren rein zeugen-

eidlicben Charakter and die Abwesenbeit glorifizierender Tendenzen.

Noch baben wir una mit den Zus&tzen zu besebfiftigen, die

Casarius seiner Vorlage hinzngeftlgt hat, and mit ihrer Herkanft

und Zuverlassigkeit Kanm hat Casarius die »libri miraeulorniD«

selbst in Uanden gebabt, von denen er an einer Steile redet, er

wtlrde sonst sicher den darin enthaltenen Lebensabriss Konrads

von Marburg anch benut/.t haben. Sehriftliche Qnellen hat also

der Verfasser wobl ausser dem Kanonisationsbericht nicht benutzt.

Ein Teil derZueatze beruhte gewies anf eigener Anechaaang and

Erfahrung, so seine Schilderung Marbnrgs, der Wallfahrt nnd des

Kreuzpredigers und Ketzerrichters Konrad von Marburg, ferner

in der Predigt die Erz&hlnng von dem Flaschchen mit dem 01

des bl. Demetrius, daa von der Eroberung Konstantinopels nach

Heisterbach(?) gebraeht worden sei. Endlieb im »Leben« die Steile

1) Siehe A. Banmg&rtner, Gesch. d. Weltlitcratnr 1 (1897),S-36.
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Dos C&sarius voo Heistorbach Scbriften fiber die hi. Elisabeth. 16

von der Franziskuskapelle in Marburg, aus der mir bervorzagehen

echeint, daes die von der hi. Elisabeth erbacte Franziskuskapelle

wie ibr Hospital znnachst nur ein leichter Holzbau war und erst nach

ihrem Tode in einen Steinban verwandelt wurde. Acderea bernbte

wohl auf den Mitteilnngen seines Kloster^efahrten Christian, indirekt

also auf dessen eigeuer Ansehauung and den Mitteilnngen der Deut6ch-

ordensherrn zu Marburg, so die Nachricht von dem Begr&bnis

Meister Konrads und seines Begleiters Gerhard, vielleicht anch

die genanen Nachrichten tiber die Translation, das Wnnder des

hi. Oles and fiber den Zastand des Hospitals, die indessen

alle ebensognt von den Marbnrger Deutschordensherrn herrtthren

kbnnen, mit denen C&sarius nach der Abfassung der Lebenebeschrei-

bung gesprochen bat. Der Erzbischof Dietrich von Trier ist

Gewkhrsmann fflr das innerlich dnrchaas wahrscheinliche Gespr&ch

der hi. Elisabeth mit ibrera Gatten (Iber das Landleben '). Unge-

nannte Angenzeagen erwabnt Casarins far die Auffttbrang der

Pflssionsspiele im Landgrafenhofe zn Eisenach. Viele andere

Nachrichten eind ihm dann zugeflossen, wie sie eben damals

darch die Fama an einen so welterfabrenen and interessierten

Mann gelangen raocbten, so die flbrigens mit vielen gleiehzeitigen

Reriehten tthereingtimmenrie Naehrieht vom Tode der Ktinigin

Gertrud, der Tod Konrads von Marburg, das Waiten des Land-

grafen Ladvrig, die Anekdote von seiner Eeaschbeit, der Eintritt

aeiues jUngeren Drudere and vieler vornebmer Herren in den

Deatechen Orden. Von be&ondcrem Interesse anter dieeen Erzahlnngcn

ist nocb die seine Vorlage umgeetaltende Nachricht, dass Landgraf

Ludwig vor der Kreuzfabrt seiner Gattin alle seine geistlichen Kechte

tlbertragenbabe. Nun batja allerdings Landgraf Lndwigtlber alle seine

geistlichen Rechte im Lande verfllgt, aber y.ugunsten MeisterKonrads

von Marburg2
). Sollte das nor die aussere Form gewesen sein, am

seiner Gattin rnassgebenden Einflnss zu sicbern? Als anricbtig

wird von diesen Nachrichten gewobnlieh die Mitteiltmg getadclt,

dass Ludwigs Kreuzzng gegen Damiette gerichtet gewesen sei.

Allein, wenn ancb die&er Zug nie zur Auafttbrung gekommen ist,

1) G. Boeroer, a. a. 0. S. 470, will der Anekdote dagegen gar

keinen Glauben beime&een.

9) Gamfiss der Papsturknnde vom 19. .Tuni 1927, vgl. Dobenecker
a. a. 0. II, nr. 2411. Die Vorlage des Casarius siehe Hayskens a. a. 0.

S. 191 (819).
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16 Albert Hvyekensi

jeclenfalls Bpricbt Casarius hier eine verbreitete Ansicht aas, hatte

doch nicbte so sehr das Abendland erscbreckt, wie der Fall

Damiettes (1221); vide raochten daher glauben, es g&lte jetzt,

Daniiette wieder za erobern. Nocb ist einer von Casarius znerst

in seiner Predict berichtcten AuBserung der Heiligen zu gedenken,

die Boerner (a. a. 0. 471) ale Fortbildun^ der Elisabethlegende

cbarakterisiert hat* Elisabeth soil ihren Dienerinnen Stflcke ihrer

Kleidung gezeigt and gesagt baben, wenn sie diese aufbewabrten,

brauchteu sie nach ifarem Tode sich nicht mehrdaraui zu beratlhen,

dean sie werde eiue Heilige werden, and Gott werde darch sie

Wander wirken. C&sarins bezeichnet diese ihm jedenfalla mflndlicb

hinterbracbte Bemerkung ausdrUcklich als Scheiz, and anders kanu

sie nach dem Cbarakter der hi. Elisabeth, der jede Selbstllber-

hebang fremd war, auch nicht gedectet werden. Als Seberz ist

diese Aasserang nan zwar nicht wahrscheinlich, aber audi nicbt

unaicglich. Icb wage dahcr nicht zu entechciden, ob die Heilige

tatsachlich so gesprochen bat, oder ob es sich bier, wie Boerner
will, am eine Legende handelt. Alles in allem sind die Zasatze des

Casarius — eine massvolle Kritik vorausgesetzt — dnrcbans ver-

tranenswflrdig and stellen eine wesentliche Bereicherang unserer

Keuntnisse dar. PereOnlich gekannt bat Casarius leider die Heilige

nicht, er hatte uns sonst gewiss von ibr ein ebenso anschaalicbes

Bild entworfen, wie von Eonrad von Marburg.

Es ertlbrigt. ooch ein Wort fiber die Anlage der Predigt zu

sagen. Ankntipfend an den znra Thema gewahlten Vers des

Mfitthausevangeliums, schildert der Verfasser die Heilige anter dem
Dilde der ueiligeu 8tad I, Belblobeui& odei Jcruaaltuio. Jci usaleius

sechs Tore, darch die raan zu Gescbaften hinaas- and zar Rube

hineingehe, sind ihm die Symbole far die sechs Werke der Barm-

herzigkeit, die St. Elisabeth gettbt habe, die vier Tflrme Jerusalems

aber bedeaten die vier Kardinaltagenden der Heiligen. Diese auf dem
Berge gelegene Stadt solie nicht verborgeo bleiben, daher dieWunder
am Grabe der Heiligen, daber die Heiligsprechung and Translation,

deshalb das Wander des heiligen Ola. Mtfchte das Beispiel dieser

heiligen Stadt, eo echliesst Casarius, auch eucb za glcicb verdienst-

vollem Leben begeistern. Die Predigt hat vor dem Leben voraas die

Einheitlichkeit and Klarheit der Kompoeition nnd das Febleu des

Details. Mag sie inhaltlicli das Leben nicht erreichen, so stebt sie

andererseits als formvollendetes Kunstwerk weit darUber.
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Texte:
1. Des O&sarius von Heieterbach Leben der hi. Elisabeth.

Was Casariua seiner Vorlage entnommen hat, wird in dieser

Ausgabe klein gedruckt, Variationen von Bedeutung erscheinen dabei
jedoch in Sperrdruck. Die neben dem Entlclmten fortlatifenden Zitate

beziehen sichauf den AbdrockderVorlagedesCaeeariusbei Huyskens,
Quettenstudien a. a. 0. (beaw. im Hifltoriechen Jahrbuch 28).

Alie Anderungen gegentiber dem Text der Hanrischrift (= Us)
sind g^treu verzeichnet. Die Zitate sind mtigtichst nachgewiesen.

Venerabilibus et in Cbristo karissimis Ulrico priori ceterisque

fratribus domus Tbeutonice in Marburg frater Cesarius in valle

sancti Petri eacerdoe et monachuB qualocumquo orationuni auaruni

obsequinm. Monachus coster Crietianus post translacionem patron

e

ventre sancte ac deo dilccte Elyzabetb ad nos rediens ct magnifica,

que illic facta sunt et cottidie fiunt, ex parte recitans, quendam
quatemuluui, in quo eius couversaeio breviler ac siwpliciter aetata

erat, deferens ex persona vestra instanter satis me monuit et

rogavit, quatinua candeni convcrsacioniB formulam redigere vellcni

in byatoriam. Ad quod opus explendum cum voluntas spc premii

esset parata, sed insufficient* scientia, fateor satis expavi, sciens

honestiua mibi esse de rebus tam magnis tacere quam indigne

aliquid scribere. Fratre vero predicto crebrius et importuning me
ad scribenduni adhortante eius consilio et caritate inductus, spem
Labcma in bcataai Elyzabotb, aoquiovi, ausum mourn committone

gratie divine. Nam magister Conradus, eius institutor, ante mortem

suam, sicut ex diversorum relacione didici, hoe ipsum opus exi-

guitati mee imungere proposnerat. Et quia saneta ilia simplictter et

humiliter in hoc mundo vixit, puto, quod plus delectetur, si eius-

dem sancte conversacionis simplicitafi stilo simplici, veritatc biatorie

servata, illustretur, quam si ad seiencie secularie osteneionem

floribus rethorieis decoretur. Quam grata deo fuerit sancte buius

conversacio, testatur miraculornm multitude. Que si scripto ad

posterorum notieiam non perpetuaretur*),cicius a memoria vivencium

laberetur 8
). Quaproptcr fratros karissimi, deaiderio veetro satia-

1) Ms: perpetuarentur.

2) Ms: laborentur.

Ann&len del hint. Verelna LXXXVT. 2
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18 Albort Huyskena;

facerc cupiens, ex ecripto niihi tranBniisso quedani capittula(!) non

ecuau
?

scd verbis notavi, quedam scntcnciis mclioravi, qucdam

intacta reliqui.

(Explicit epistola).

(S. 21.) (Incipit) Vila sancte Elyzabetb lantgravie

(XIII Kalendas DeceiabriB).

Veneiabilis ac dc© eara Elyzabeth, de generosis natalibua

exorta, velut atclla matutina inter mundi huius nebulas (Eccli. 50, 6)

eplendore virtutuni suarum emicuit Multitudinem raeritoruni eius

in hoc munrio et magmtndmem premioratn eius in eel© declarat

gloria miraculoruni. Que enini regio aut provincia in terminis

ecclesie constituta nomen ct nicritum eius ignorat?! Super can-

delabrum iam poeita lucei omnibus (vgl. Eccli. 26, 22), qui in domo

dei Bant. Cai congruit, quod per sapientem dicker: Sicut so!

orienB in mundo in altiBsiniis dei (Eceli. 26, 21), sic mulieris bone

species in ornamentum domus eius! Ipsa est revera lucerna

splendens super candelabrum sanctum (Eccli. 26, 22), Bplendorem

virtutam suarum per miraculorum gloriam long:e latcque diffundens.

Ut enini taceauj de loco, ubi sanctisaiuium corpus eius quiescit,

in quo maxima ac crebra meritis et oracionibus eius cxigentibus

fiunt miracula, eciam in remotie partibus, sicut libri miraculorum

eius testantur, ad invoeationcm nominis eius plurima infirmantibus

beneficia prestantur. Tua bee donaChriste sunt, qui devote tibi

faniulantes non solum in patria eternis premiis coronare, sed eciaci

in via preseutis vite ad edificationem nostram signis et prodigiis

bonorare dignaris. Ut autem merita beate Elyzabeth amplins

elucescant, necessarium duxi genus eine et patriam, divicias et

gloriam ad posteromm notieiam stilo manhTestare, quia, sicut dicit

apostolus (1 Cor. 15,46), non prius,quod spirituale est, sed animate,

delude quod spirituale.

Erat autem filia Andre©, regis Ungarie, qui nuper mortuus

est 1
) ct talis ac tantc filic patrcm sc fuissc plurimum gaudebat ct

exultabat* Mater vero eius Gerdrudis vocata est, filia (S.3)

nobilissimi dueis Meralensis, cuius fratres uterini exstitere

Bertolfus patriarcba Aquileie 2
) et Eckebertus episeopus Baben-

1) Andreas f 7. Marz 1235.

2) Berthold vurdo Patriarch von Aquileja am 27.3. 1218 uiid otarb

am 23. Mai 1251 & K. En bel, Hierarcbia catholica medii aevi If Monasterii

1898, S. 98.
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toergensis 1
). Adh«c enim anibo vivunt, tamquam viri nobiles

•ecclceias trifci •oomraJeeae nobilitcr regcntes. Quorum eororem rex

Ungaric matrin>ouio eibi inuctam dum plurimum amarct ct cius

gratia Theutonicos, quorum multitudo in regno Dngarie est,

foveret et exaltaret, Ungari zelo ducti et invidie stimnlis agitati

ipsum regem cum omni domo sua, uxorc scilicet ct liberie, glodio

exstiuguere*) conati wnt. Quod ubi regina comperit, magis de viro

<\uam dc sc eollicita preparatas insidiae per fugam ilium evadere

hortabatur, ipsa vero se graeie dei committens ab Ungaris coronam

martini innoeeneia sna proniemit Tale erst niartirium Abel insti,

qui fratris invidia 8
} innocecter occisus inter martires primus esse

meruit. Quod autem beate illius regine toraientam versum sit ei

in uiartiriuui, et hec propter vite iiinoceutiam tesUutur uiiraeula,

que in loco occisionis eius fieri referuntur. Eece de tarn nobili

et tani religiosa proeapia bcata Elyzabeth duxit originem.

-Quod si -de came materna carnia traxit nobilitatem, non mirum si

de spiritu matris, tamquam de fonte pietatis, ipsiue matris mentis

simul et precibus suffragantibus, ducere potuit sanctitatem. Filie,

aicut in forma ita et motibus sepe matrisant, sicut de virtuosis

virtuose ct de viciosis viciose quandoqae nascuntur*). Et hec

dc beate hnius gencrc ot patina dicta eufficiant. Noqne din car

aalibus immorandum est, quia rirtutes eius atque actus spirituals

•edicere gestit animus. Et, quia nomine ipsa persona denionstratur,

primo loco de vocabulo huius beate videamus.

Cum in Christo baptizaretur beata Elyzabeth, cum ipso

nomine nominis induit virtntem. Elyzabeth enim dei mei sep-
tima interpretatnr, graciam futuram in ea prcfigurans. Cuius

teres hec beata exstitit non solum nominis, sed et sacctitatis.

-Qnia a septiforme gratia sanoti spirit iib ah ipsa hnra sup regenera-

oionis renerabilis hec femina (S. 4) dotanda erat, non inmerito

Elyzabeth, id est dei mei septima, nuncupatur. Sic prior ilia

Elyzabeth, yctus mnlicr ct nova ranter, cum graciam filii de

Chrieti adventu m suo utero exultantis per spiritum sanctum

agnosceret, et hii
7

qui ad circumcidendum infantem die octava

1) Bischof Eckbert von Bamberg starb an 6. Juni 1287, s. Eubel
-a. a. 0. S. 129.

2) Ma; cxstingeie.

S) Ms: uividiam.

4) Mb; nascantur.
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convcnerant, nomine patris sui Zachariam euro vocarent, respondent

ea dixit; Nequaqu&m, sed vocabitar Iohacncs (Luc 1,60), Tim

nominis eiusdcm bene intclligens. Quia Iobannes adhac in ntero

niatris spiritu sancto repletus est, natas et circumcisus Iobarjnes r

id est dei gratia sive in quo est gracia, recte a matre prophetissa

nominatus est. Et ita nomen idem Iohanni erat reale presagium.

doDorom futurorum. Sic beata, de qua loquimur, Elyzabeth, quia

septifonni gracia saucti spiritus illustrarxla erat, recte dei mei

septima in baptisnio, qui est uterus ccclesic, nominari debuit.

Scptem etenini dona sunt spiritus ssneti, videlicet spiritus sapientie

et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientic et

pietatis et spiritus tiruoris doniini (Is. 11,2). Quodlibet borum

donorum septiiiiuiu dici potest, id est uuutu ex septem. A situilr

quelibet 1
)

persona in saticta trinitate catholice 8
) tercia dicitur,.

quasi ex tribus una. Sic bcata ista, quam omnipotens deus ar>

eterno predestinavit et elegit, ut in eins anima per septiforrnern

gradaiu sui spiritus requieseeret, compctenter satis Elzyabetb, id

est dei mei septima, apellata(!) est. Dei mei, inqui 8
), septima..

Notate, quod non simpliciter dei septima, sed dei mei, prononien

addens possessivuni, quia, cum dominus deus sit omnium

deua per crcationem, et non tamen decs omnium est per rcccp-

cioneni, cultum et devocionem, sed tanturn bonoram, unde sepe

David dicit in psalmo „deus deus mens", per hoc ilium ostendena

deum omnium per condicionem, sed fideliom tantum, ut iam dictum

est, per cultum et devocionem. Interpretatur eciam Elyzabetb

dei mei saturitas. Et hec nominis interpretacio illi reaiis fuit,

virtutibus eius congruens. Nam domini operibus minime, sicut in

scqucntibus dicetur, ipsa saturavit, pauperibus et indigentibnsj

qui membra Christi sunt, tri miens victum et hospieium. Quam et

deus multipliciter saturavit, hoc est spiritualiter, doctrinaliter et

sacramentaliter. Gratia dei cibus est, animani reficiena et eon-

fortans, paueui babens divine (8.5) coutemplacionw et vinum

devocionis, vox dei animam saturantis 4
) est: Conmcdite amici et

inebriaraini 5
) carissinii (Cant. 5,1). Panem divine contemplacionis,

quam habundanter eciam usque ad ebrietatem potavcrit, ipsa sola.

1) Met qualibet. 2) Ms: cotholico.

3) M*>: in quid. 4) Ms: suturantis.

5) Ms: inebrianum.
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scire potuit, que gustavit, et dens, qni esurientem atqne sicientem

utroque dono saturavit. Cibo doctrinali, hoe est verbo predica-

cionie, que in mmpiiei litters potns est et in mystico intelleetu

<tfbus, sic ardenter usa est, ut magistrum Conradum de Marburg

t;etero«que predicatorets CliriHti pedibus suis, lamquaiu fawelica,

£d diversas atque remotas staciones seqoeretur. Hoe cibo sine

faetidio usa est sciens scriptum: Beati qui audiunt verbum dei et

^ustodiunt illud (Luc. 11,28). Item, non in solo' pane vivit homo,

«ed in omni verbo, quod proeedit etc. (Matth. 4, 4). Unde fratres,

<juia verbum dei vita anime est, libenter, frequenter et ntiliter

audiendum est Utiliter verbucu dei audit, qui corde audita retinet

et opere adimplet. Quod beata Elyzabeth feciese creditur. Cibo

vero sacraruentali, id cat corporc ct sanguine Christi, tanto tiruore

et caritatis ardore saturari meruit, ut non solum sacramentuui

ore, sed et ipeam rem sacramenti, id est graciam spiritualem, in

sua anima semper susciperet. Intellexerat enim salvatorem di-

lisse: Caro mca vore est eibus ct sanguis raeus verc est potus

(Joan. 6,56). Qui manducat carnem meam et bibit meura san-

guincm, in me manct et ego in illo (Joan. 6,57). Propter quod

libenter et frequenter communicare studuit, cum timore tamen [et] !
)

reverencia, tanto Sacramento se indignani repotans. Quia Elyzabeth

secundum quod superius dictum est vocata est, videamus, qualiter

ipso septenario grade spirituals ab ipsa usa sit infancia.

Guda virgo religioeo, que, cum eaaet dicitcr quinquc annoa, »d- «•(«•).

iuneta fuit beate Elyzabeth in quarto etatiB sue anno, requigita post

mortem illius de vita et conversacione eius, iurata dixit, quod ipsa

beata Elyctvboth ab in fernoia aua rcHg-iom nfcud«rofc, nccnon ct omaoe
actiones suas in deum dirfcens tarn in rebus ludicris quam eciam
eoriosis. Cum cnim osset quinquennia et litteras omnino iguoraret (S. 6),

provolvit se frequenter ante altare, expaudena coram se pan Iterhim
tamquam 8

) orans et ex bone fndoHs preeagio frequenter genuJlexioues

in sccreto faciebat, multis modis captans oportuuftatein caute et sine

verecundia iDiraudi in capellam, que intra palacium regale posita

crat. Cum enim ab ancillls observaretur, sub specie 8
) ludi, quasi aliquam

pucllarum raporc relict, versus eccleaiam currebat et limen illius

transsiliens flcxia g-enibue ot cxpaneis monibus coram altari ©racioni

instabat, ore pavjmento 1
) adherens. Que aHani excogitane viam ad-

1) Fehlt iro Ms. 2) Ms- tnmque

3) Ms : spem.

4) Ms: panimento.
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na(8io). eundi capellam more cuiusdam ludi in nno pe#e saltans puellulas

versus capellam fugrabat et quando sub hac ym&gine ludi intrare non

poterat, saltern llniina et* parletes ecclesie deosculsbatur. Qui Iohannem

baptistam in atero sanctificavit tribuens nondmu nato '), ut Christina

dei sapieutiaca adeeee eentirct, et intellectual dat parvulis, sicut

exeniplnm habemus de Cyrico puerulo, huic parvule Elyzabeth

in etate quinquenni ceiestia sapere et intelligere concessit. Com
enim septem sine dona spiritus sancti, duo superiora ex illis, id

eat spiritus sapientie et intellectus, pertinent act eontemplativam

vitam, reliqua vero qninquc, id est spiritus consilii et fortitndinis,.

spiritus scientie et pietatis et spiritus tiruoris domini ad vitam

pertinent activam. Timor domini docet nos declinare a mal©,.

pietas docet bonum facere, seientia inter bonmn et nialnm discer--

nere, fortitudo in bono coasistere, consilium disereckmem in om-

nibus servare. Inteliectus vero et sapientia mentem ad ceiestia

Hiiblcvant. Cum eccrcta oracio ct celcetium mcditacio ad con-

templacionem pertineaut, beata Elyzabeth a vita- perfection pri-

mordia etatis sue rachoavit. In qua vita quantum perfecerit ad

instar*) ceXestium, animalium nunc ad contemplacionem ascendendo^

nunc ad activam revertendo, sequencia declarabunt. Ut enim.

taceam de rebus seriosis, eciam cum tudcret cum puellis pro anulis

sive pro alia re confimili, sprm vincendi atque lucrandi in deo pone-bat,

promittens llti aliquot genuflexfones cum totidem ave Maria. Et cum.

votuin suum sine verecundla pereolvere non posBefc, dicebat alicui

puellarum: Procidamus in terram et consideremus, que ex nobis lon-

gior sit. Et sic (S. 7) propter plures grenuflexiones faciendas ud terram

ne prosterueus, pluribua e© conmeneuravit, sicut ipsa postoa confeesa est,,

tali typo vota sua persolvens et notam liypochrisiH fugiens. in

quolibet enim ludo sive anuloruin sive denariornm decimam suam da-

bat pauper!but puellis. Future perfectioniB et sanctitatis inicia at-

que indicia hec in tali fuere infante necnon et ilia, que sequuntur.

Cumque aliquantulum adulta esset, beatum Iohannem ewangeUstam

tamquam castitatis am a torem habere apostolum affeciabat euwque

imitari, quamquam deus niira sua dispensacione aliter ordinasset.

Unde cum secundum consuotudinem matronarum omnibus aposto-

lorum uominibus vel in candelis vel in cartulis scriptis singulariter

gimulque auper altare mixtim compoutis sin^ulos sibi apoatoloe sorte

113(811). elijfentibus ipsa oracione fusa secundum suum votum tribus vicious.

1) Ms : nata.

2) Ms: adiustare.
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beatum Iohannem sorte recepft apostolum. Ex quo probatur, quod

piiia dnmtnus in hoe ipso pium Virginia adimplevit desiderinm.

In cuius honoro quidquid petebatur vel muneriB dandi vel offense re-

laxande vel de quocunque faciendo vel dimittendo nunquam negabat.

Quando atitem compellebatur ire dormitum non completis nracionibus

votivis, in lecto orans eundem defectum supplebat. Singulis

vwo diebus aliquid [slbi] 1
) propter deuin detrahebRt, in allquo frangens

propriam voluntatem, nam, cum ei ludue qutcunque ad votum
succedoret, ait: Modo in succeesu propter deum deeietara, intelligens

illud esse meritortun. Item, cum plures circuitus fierent in chorea, uno

completo dicebat puellis: Stifficit mini unus circuitua, alios pro deo

diinittain. Egit et alia multa hiis siniilia. Item plurima honesta vota

in puericia 8ua facere consuevit, in hoc deo placere sperans, velud

de inanicie nou consuendis ante mtesas festivis diebus et de non 1
)

utendis cyrotecie diebus dominicis ante meridiem. Ab hiis et huiuB-

modi ad cuitum corporis et ad vanitatem seculi spectantibus, que ena-

rare<!) longum est, pro reveroncia dei ex voto abstinebat Eciam in ado-

lescencia hami liter deum habens pre oculis et ipsum in omnibus factis

BUie invocando, dulciter nominanCS. 8)do ex totis visceribus auis dili-

gebat. I>e qulbus licet multa dici possent, tainen, quia predlcia Guda
non recolit ad prcaone, hoc pauca eufficiant. Requisite quanto tomporoiw(eu),

cum ea stelerit, respondit, quod, sicut premissum eat, ipsa fuit cum
beata Elyzabeth servions ei post mortem domini sui lantgravii, quo-

UKque professa fuit, induens griseam tunicam de manu maestri Conrad!

de Marburg:. Et tunc ipsa Guda simul cum ea tunicam induit, soliemp-

nizans8) simul eiusdem habitus suscepcione castftatfs votum 4
), quod

ante plures annoe emiserat in manus esusdem Conradi.

Erat idem Cunradus vir admodum Hteratus et in predica-

cione facDOsissizuuB, viciorum aeerrimus invector, tyrannorum terror

et hereticorum, qui sub eius predieacione pullulare vel magis ruam-

featari coeperunt, indefessus persecutor. Hie aactoritatem predi-

candi primum accepit a domino Innocendo 6
) papa contra Saracenos,

in quo plurimum profecit inoumcrabilcs aignane. Dcindc sub

eius fluccessoribns beate memorie papa Honorio 6
) et eius, qui hodie

tenet Romanum pontificium, domino videlicet Gregorio 7
), consimili,

immo maiori auctoritate predicana turn ad morum correccionem

1) Feblf im Ms.

2) Me; non de.

3) Ms: eollempuizantee.

4) Ms ; propter castHatis votum.

6) Innocenz III 1198 Jan. 8—1216 Juli 16.

6) Honorius III 1216 Juli 18—1227 Mttra 18.

7) Gregor IX 1227 Mara 19-1241 Aug". 22.
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turn ad hereticoruni repreasioneni parvisaimo subvectas mulo totam

pene circuiyit prcdicando Alemaniam. Qaem innumcrabiles turbe

populorum ntriusqne eexus ex divereis provinciis sequebantur, verbis

doctrine illins illecti et magma indulgenciis, quas in singulis faciebat

gtaeirnihiia, attra^tf. Qni fJnnradus, licet nteratnr hahitu clerinnrum

eecularium, nil tamen in hoc [niundo] 1
) poesidebat neque possidere

curabat, non prebendas, r.on ecclesias sen quaslibet alias dignitates,

corpus euuui assiduis iciuuiis ct multis laboribus affligeus et mace-

rans, ne forte aliis predicans ipse rcprobus invcniretur (1 Cor. 9, 27).

Huius eoncilio Lndewieus lantgravius et beata Elyzabeth uxor

eios in rebus spiritaalibus per omnia regebantur, a quo ipsa Eliza-

beth post mortem mariti, sicut supra dictum est, religionis habitnm

suscepit et tamquam patri spiritual! obedienciam promisit. Cumque
idem Cuwadus aelo fidei succensus agruni ecclesie a zizauniia

8uccresccn(S. 9)tibua non solum per doctrinam bereses exstirpando,

imnio eciam ipsos hereticoe in faecieulos ad conibureiidum colligando

(Matth. 13, 13) mundaret, a quibusdam, quoe ipse de bercsi infama-

verat, crudeliter satis occisus est. Occisus est cum ilk) homo
quidani religiosus de ordine fratrum minorum Gerardus nomine,

qui eidem Cuurado in opere predieacionis per aliquot anuos devote

mini8traverat. Cui, ut aiunt, cum parcere vcllcnt occiaores ct ille

a magistro suo aeparari non posset, glutino caritatis corpori eius

adherens, siroul cum illo periit Et quia in tota a
) vita sua ee

amaverant, in morte non sunt separati (Antipb. Petri ct Pauli). in

uno loco occisi et irao loco sepulti, hoc est in basilica beate

Elyzabeth. Hiis breviter insertis ad pleniorem horum, que dicenda

eont, oognxcionom od eericni hmtorio revertamur.

Cumque beata et venerabilis virgo Elyzabeth ad nubiles

annos pervenisset, contra cordis sui desiderium nobilissimo principi

Ludewico lantgravio desponsata est et matrmionio iuncta. Erat

autem idem Ludewicus adolescens mire probitatis, virtutibus

ornatus, viciorum hostis et, quod in tali etate et persona laica

valde commcndandum est, deum timene, sicut in eius iudiciis et

actibus experte declaratum est Nam in tota terra principatus sui

tantam pacem feeerat, ut apud Turingios et reterae gentea ane

dicionie ob pacis babundanciam, quod mirabile videbator, Augusti

1) Fehlt im Ms.

2) Ms: tanta.
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tempore crederes. Non coniiti, hod militi, civi sive rustico, si de

predfl, fnrto vel equesimiHbmi vimis aecusfiti et eonvieti fnei-ant,

remota omni personarum accepcione et muneribus, que iudices

*epe excecact, parcere uoluit iniquos diatricte iudicana et dampnans.

Piis piua et mails durus crat. Deue, cui omnia preaeocia sunt,

hniusmodi opera iusticie necnon et pietatis, que timore eius exer-

«uit
;
in eo previdens mulierem bonam, sanctam et pudoratam ill!

sociavit secundum illud ecclesiastic! : Pars 1
) bona mulier bona in

parte bona timencium deum dabitur viro pro bonis factia (Eccli. 21, 3).

Nam dicit idem: Gratia super gratiam mulier sancta et pndorata

<Eccli. 26, 19). „Domu8 et divide dantur a patribus, a domino

autem proprie uxor prudens" verba sunt Salomonis (Prov. 19, 14)

(S.10). Quatu fuerit pice et devotus nobilie iete lantgravinB exhiia,

que dieturus sum, facile perpendi potest. Sicut a domino Theoderico

-didici, venerabili arcbiepiseopo Treverensi, cam nocte qnadam simul

in lecto iacerenl et vigilarent, beata Elyzabetli Lii» verbis maritam

allocuta est: Vere, domine, inqnit, ego cogitavi vitam bonam

nobisque necessarian), per quam deo utiiiter servire poBsemus.

Reapondente lantgravio, quenam est vita ilia, sujbiunxit, vellem

nos tantnm habere terram aratri nnius et oves duecntas ita, nt

tos terram eandeni nianibus vestris excoleretis et ego oves mnl-

gerem. Ad quod verbum lantgravins subridens et simplicitati eius

congratulans ioeose reepondit: Eya soror, si haberemue terram

-aroti-i unius ct duccntaa ovce, non csaenius paupcrcs, acd divitce.

Et impletum est in ea, quod per sapientem dicitur : Gratia mulieris

sednle delectabit virum suum et ossa illius impinguabit (Eccli. 26, 16).

Ossa significant virtutes. Quidquid enim boni in vine est, gracia

et devocione sanctarum mulierum augetur et roboratur. Castitatis

atque tocius boni amator idem lantgravius erat, liaut dubium quin

gracia mulieris sancte. Cui fideoi thori turn ex dei timore, turn

ex mntuo amore illi servare studait Quod quidam ex militibus

-eius considerantes et tante graeie invidentes, tempore quodam dice-

bant ad ilium: Domine cur non facitis, sicut ceteri principes et

nobiles? Raro esse potestis cum domina nostra et iuventuti vestre

difficile est coutinere, quare ergo puellis uoo utiuihii? Et tacuit

Hie. Quod verbum cum aliquo tempore repeterent, commotus re-

spond it: Vos domini, sicut diligitis graciam nieara, cavete, ne de

1) Ms: Parum.
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Qui magister Cunradtis post, ohedientiam sibi faetam precepit sancte

femine. ne uteretur bonis mariti sui, de Quibus sanam non haberat

(S. 12) conseientiam, quod beata ilia tain district© servare studuit, ut

aKqnarido ad mcnsam iusta latus mariti sui abstineret nb omnibus, que
de officii* et quastu offirialium proveiTiebant, tantum cibis [utens] 1

), que
redditibus et iustis mariti bonis et possessioiribus esse noverat. Cum de
vero de questu iti wensa serviebatur, sepe simulabat se cum multibus

commedere pauem et reliquos cibos, frangens et distribuens, cam
taroen in lauta mecsa ieiuna remaneret. Cum vero ipsa et tree

eius pedisseque 2
) voto eius consencientes peterent a lantgravio, ne hoc

indfgne ferret, quod aliis commedentibus ipse non commederent, sed
tatatum stinularent, respondit pius ille prineeps: Hoc ipsum libenter

facerem, si seandnlum et familie mee give aliornrn simul convescencium

obiocuciones non formidarem. Spero tamer, quod gratia dei cooperante

eldus aliud de statu meo ordlitabo. Eeata vero Elyz&betli de qulbua-

dam bonis in dotem sibi specialiter assignatis familiarius sibi suisque

puellls provtdebat et, cum cibaria venalla non invenlebautur, ab fco-

ncfitioribus, apud quos tune erat, vite necessaria per nuncios petebat,

quasi plus in illorum cibis delectaretur, quam in cibis curie, hoc tantum

facieus propter preceptum magistri Cunradi, ut illesas servarent con-

scicntias suas. Unde sepe paciebatur multam penuriam malens fame

affligi, quam illicitis vesci, solis quinque tortulis cum melle eonditis

utens. Que inter diversa fercula in mariti mensa non nenquam fame
et siti afflisrebatur, ita ut illam ipse maritus aliquando occulte muniret,

si nosset bona ilia, quibus tunc ad mensam serviebatur, ei non iuisse

uti licita. Die quadam cum maiito conroedens, cum a multiplicibus

epulis propter conseientiam abstincret, quinque tantum avteulas minu-

tissimas sibi niissas habens, ex quibus sibi duas reservavit et reIiqu'asiw(8H).

pedissequis euis misit, Kiie soils in illo prandio contenta. In ancillarum

vero pemu-ia plus quam in propria paciebatur eo, quod de bonis iJIis

aliquando neceesaria non dare poterat, pufiillanimitatem illarum ti-

toens. Unde frequenter ncces(S. 13)saria de servielis rusticorum que-

rens c« solummodo cibum, quo sana conscientia uti poterant, inveniene,

ait ancillis suis: Modo sine potu vini conmedetis. Sic e contrario,

quando viuum esse noverat 3
) do vineis mariti sui ct de uibo timuit,

non potum, sed cibum illis prohlbuit. Quando vero utrumque intellexit

esse licitum, manibus plaudens cum hylaritate dicebat: Bene nobis,

modo secure commedemus atque bibemus. Tempore quodam evenit,

ut maritum sequens ad magtinm dietam non inveniret cibos, quibus
sana conscience uti audercnt, nisi tantum panem groaaum nigrum et

durum, quern in aqua simplici sed calcfacta mollificane commedebat.
Hoc enim prandio ilia die cum suis contenta est, quia die eabbati

1) Fehlt im Ms. 2) Ms: pedisque,

S) Ms: noverart
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28 Albert Huyskens:

lie (en), ieiunabant. Et sic mule refecti equitabant eodem die octo miliaria Theu-
tonica, quo large faciunt quadraginta Italica. Propter hulusmodi sln-

gularitates tam ipsa 1
), quam maritus, qui permisit, oblocucfones a snis

in facie sustinebant cum patieircia multa, scierites scriptum: n Beati,

qui peraecucionem paciuntur propter iusticiam, quoniam ipsorum

est regnum celorum" (Matth. 5. 10). Ipsa vero, licet abstineret ab

illicit* acquisitU, omnibus tamen modis, quibus poterat, vim pasbis satis-

fieri procurabat.

Noeribus frequenter beata Elyzabeth ad oraeioneni surgere so-

lebat, marHo sepe petente, ne se sffligeiet. Qui eciam, quandoque
manum de strata surgentia apprehendens, amicabtliter rogavit earn ad
tectum redire, de Incommddo uxorls soUicftus. Sclens famula del

scriptum in psalmo: media nocte eurgebam ad confitendum tibi

super iudieia iustificacionis *) the (Psalm 118, 62), item in alio

loco: consurge in nocte in principio vigiliarum tuarum et effunde

sieut aquam cor tnum ante conspectum domiui del tui (Thren. % 19),

tit secrecius orare et gratia lacrirnarum liberius nti posset, pedis-

sequas suas monuit, ut earn cum marito dormientem noctibus ad oran-

rtum exitarect. Requirentibus tills modum exitaudi, — dominutn suum
gravare formidantes, — respondit simplicitate columbine; Tali
modo exitate me. Nocte quadam, cum predicta Ysendrudis dominam
modo (S. 14) stbi tradito exitare vellet, ipsum lantgravium per errorem

exitavit. Qui statim uxoris consilium intclligons pacienter iriuriam

suam sustinuft. Que eciam propter oracionis proiixitatem sompno itt-

valescente super tapete iaeens obdormivtt De qua re cum ab ancillis

suis argueretur dicentibus tills, honestius esset vobis dormire
i,n looto cum marito reetro, quam eine illo in huno, re

117(815). spondit ilia beata: Non semper orare valeo ob carnis infirmitatem,

sed in ipso nmplins affligor, quod a predilecto marito arellor vim mint
mforone. Que cepe em-genc ^" lecto rnmiti in cocrociorem lnctvm eo-

cedens manibus ancillarum fortiter et sine miserleordia vei'berari se

fecit sicque ad leetum rediit. Et hoc frequenter earn feeiese constat,

ex quo obedienciam fecerat magistro Cunrado. Attamen ante illud

tempus in quadragesiuia et in sextis feriis quandoque earn fecis&e cer-

tum est. Absente vero marito in vigiliis, in vcrberibus et caetigacio-

nibus multis noctes deducebat. Ecce in tali martyrio sancta Elyza-

beth paseionibus Christi conformare se studuit, cum tria eint ge-

nera martirii, sieut scribit beatue Gregorius, videlicet in eanguinis

effusione, in asRidna carnis marerapirne et in proximoram com-

passione, nullius borum expers exstitit Elyzabetb. Sieut dictum

1) Ms : ipsa fecit.

2) Ms : iustificaciones.

i .,,,,, Google



Des CHearius von Heieterbach Sohriften uber di© ht Eli&ftbcth. 9ff

est, usque ad sanguinem virgis acutissimis Be verberavit *), vigiliis,

ieiuniie, oracionibne et multie aliis incommodie eorpue suum cotidie

mortifieavit ita, at dieere posset cum propheta: Quoniam propter

te mortificamur, tota die estimati sumus sicut oves occisionis

(Psalm. 43, 22). Quam pleno corde proxfmis egentibus infirmantl-

bus sive aliam quamcunque necessitatem pacientibus compassa sit

et in eoruin miseriis passa, satis declarant exempla precedencia,

sed et subsequencia in hoc eius martirium doo tacebunt, cum
tempore suo fuerint recitata.

Matronis secularibus ad se venientibus quodamraodo predicare

studuit, de deo et celestibiiB rebusque Bpiritualibus cum litis conferens

et frequenter aliquas ex eis ad humiHtaUs et religionis culcum (S. 1R>

luduceoK Omni enim precum instancia nionuit Silas de aliquo saitira

abetinere, que ad eeculi vanitatem tendunt, \it de choreis et manieis

strictis atque consuendis aut de zonis sericis pro omatu crinibus in-

stricandis et de aliis huiusmodi vauitatibus vitandls exemplo principis

apostolorum, qui in canonica sua feminas admonens dicit: Simi-

liter et mulieres subdite sint viris suis, ut 8
), si qui uon credunt

verbo, per mulierum*) conversaeionem sine verbo lucrifiant, con-

siderantes in timore sanctam conversacionem vestram. Quarom>

sit cultus non exterius capillatura aut circuindacio anri, iudumenti

restimentorumque cultus (1 Petr. 3, 1 —3). Cum certum sit tria

esse genera honriuum, quibus aureola debetur, hoc est niartyres,.

virgines et prelatos, nullius horum expers esse voluit Martyribus

aureola debetur propter sanguinis sui pro Cbristo effusionem,

virginibuB voto vel desiderio propter carnis integiitatem, prelatis

propter predicacioueni; omnes hos imitari studuit, martyres, ut

dictum est, assidua afflictioue, virgines voto continencie, predica-

tores, ut supra dictum est, non solum exemplo sancte conver-

sacionis, immo eciam verbo bone exhortacionie. Non enim omnes

virgines carne babebunt aureolam, veluti ille, que nubere desi-

derant et iu ilia voluntate decedunt. Sic a simili secundum testi-

monium beate Lucie virgiuis et marly ris, si aliqua votum et pro-

positum babens virginitatis vim passa corrumperetur *) et sic

deinceps caste vivendo de eadem corrupcione finaliter doleret,

spero, quod de premi6 virginitatis nichil perderet. Sicut beata

1) Mb: vcrbavit. 2) Ms? ct

3) Ms: mulierem.

4) Ms : corrmnpetur.
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SO Albert Buyskeus:

Elizabeth amatrix castitatis, adbuc marito vivente, si ipsum 6uper-

vtveret, in mauus magistri Cnnradi continenciam deo promisit,

in (»i&)* itaque quasdara miniunarum post [mortem) 1
) maritorum sunrum ad

contlnencie vntnm induxit. Tantum in ilia pollebat devocionis gracia,

ut Id missa septus sub quorumdam ewangeliorum lectlone manicas

proprias et monilia solveret, anulos et quodlibet aliud ornamentum de-

poneret. Velamen eciam capitis decenter et ornate compositum hora

'ewangeltt et canonis depressit et distraxit maxima in elevacione hostie.

Fecit et aliud magne hunrifS. I6)litatis indicium (lignum me-

moria.

Habebat hanc consuetudinem beata Elizabeth ut, quociens pe-

perisset pucrum, completis diebue purgacionis sue contra gentis con-

suetudinem laneis induta et pedibus riudis tarn humiHtPr quam fami-

liariter venlens ad ecclesiam et propriia ulnis exemplo beate vir^inis

Marie Infautem suutn gestans cum candela et aguo super altare ilium

116 (sie). obtutit Que statim ad domum suaio rediens, eandem2
) tunioam et

pallium alieul mulieri paupercuie tradere consuevit. Attendant hoc

matrone, que multum pompatice in veatibus preciosis huiuamodi

processiones faciunt, humilitatem dei genitricis non imitantes,

qoam Elyzabeth beatieeima et divitis regie filia aecuta est. Si-

milam humilitatem in rogacionibus servare studult, in laneis et pedibus

nudis processionem sequens ct in predicaclonum staefouibus semper

Jnt«*r mulieres pauperrimas se locane. Adhuc enim vivente marito ipsa

cum ancfllis suls lanaro fllabat, telam ex eo fieri faciens ad vestiroema

fratrum minorura et reliquorura pauperura necuon et catbecumiaorum
egencium, quorum vestes propriie manibus ipsa consuebat. Quos eciam
Ipso, baptiaori focit et de sacro fonte euscepit, ut ocyaeione conmaterni-

tatis els liberius benefacere posset. Que eciam ad mortuorum pau-

perum sepulturas vestes euie manibus faciebat, corpora illorum tractans

et tantrena atque sepelfeus. Quorum exequiis return liueum candidum
et magnum deputarit, in partes illud concidens. Quondam eciam in-

firmum pauperem visitans, cum querelam illius super quibusdam debitis

audisaet, et debita solvit et miaericordiam impendit. Non enim susti-

nebat divltum mortuorum eorpova linteaminibus vel camisiis novis in-

volvi, aed veteribus, it) bens pannos illos meliores dari pauperibus.

Paupercularura pariencium frequecs visitatrix 3) et consolatrix fuit et

quaudo maiftl taUum alve aJiaiuiu infirmarum aliquld ab ea petebant,

ipsa eorum hospicia requlrens, quantumlibet via lutosa esset et aepera,

pereonaliter Mas visltare voluit, sperans in earum aapectu gratiam com-
pflsgionie in «» augrerr Quarnm viles oamenilae intranw (S. 17) et sordea

earum non abhorrena, attulit eis necessaria, consolans illaa, tripliciter

ex hoc sperans remunemcionem, unam ex labore, alteram ex com-

1) Feblt im Ms.

2) Ms: eandaxn. 3) Ms : vivificatrix.

i
( Google



Dee Casarlus von Helsterbach Scurlften iiber die bl. Elisabeth. 31

passione, terciara ex elemosinarum largicione. Ait namque psal-

mista: Beatuis qui iulelligit super egeuum ct paupereoi, iu die

mala liberabit earn dominus (Psalm. 40, 1). Quam beatitudinem

sepe promeruit, quia super egenoe et pauperes intcllexit. Quadam

die, cum cuiusdam pauperis appetitui eatisfacere vellet, in loco secreto

vaccam mulgere temptai-it, sed ilia indecenter se habens non suntinebnt.

Cum humilitate beata Elyzabeth magnam paeieneiam per-

fectamque semper servare sttuluit obediential. Nam marito ad hue

vivente adeo obedieus exstitit magistro Cunrado, quod, cum ad predi-

cacionem tempore quodam earn vocaret et ilia propter sup^rvenientom

marchioni&sam Misenensam venire non posset, scandatum timens, ma-

gister Cunradus otfansus per nuneium man davit ei, quod propter 1
) hanc

inobedientiam deinceps nollet euram eiue gerere. Unde ilia sicut fe-

mina sancta et timorata, ne merito obediencie, quam eidem Cun-

rado promiserat, privaretur, sequent! die veniens, humiliter suppli-

cavit ei, ut offensaro relaxaret. Quo nolente ipsa cum auclllis suis ad

pedes etus eorruit. Qui bus ille satisfactionem imposuit et usque ad 119(817),

camisiam expotiatas duriter satis verberavit Erat idem Cunradus,

eicut omnes novimus, homo rigidua et austerus, unde a multie

timebatur, maxime propter auctoritatem a eummo apoetolico flibi

concessam, quam exercere con neglexit

Tempore famis et caristie iantjrravio ad curiam Friderlci iropera-

toris, quam in civitate Creraonensi *) celebravlt, profeeto, ue male-

dictionem inenrreret propheticam, que dicit: maledictus, qui ab-

scondit frutnenta in populis (Prov. 11, 26)
7
ex intimo cordis affeetu

esurientibus compagsa omnem annonam de suis granariis et horreis

collectam non abacondit, nee quidem emere volentibus vendidit,

ood olcmceinaa pauporum oztpondlt, pluriims diobuo tantum singulis

tribuans, quantum ad eorum Rusrentaeionem npceRKArio sufficere poterat.

Ioseph, cum potestatem baberet super universa horrea Pharaonis,

Egip(S. 18)ciis annonam vendendo, oqjiicb Egipti divicias in thc-

sauros regios congregavit, beata rero Elyzabeth propter Christum

omnia gratis donavit. Manebat tunc temporis in quodam altisairno

castro, sub quo erat domus magna et ampla, in qua piurimos reponebat

infirmoe, qui communem elemosiuarn expectare et locum distribucionis

adire non poterant Quos non obstante aacensus atque descensus dif-

ficuttato singulis diebus plurie© visitabat. Quorum eti&ia pUDillaoimi-

tatem consolabatur, de paciencia et salute anlme cum eifl conferens et

desiderio eorum in omnibus satisfaeieus. Que etiain corporis sui orna-

1) Ms : et propter* quod.

2) Ms: Onensium (!).
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32 Albert Huyekcne;

119(817). menta iu alimouiam illorum vendidit Quod, licet tatn ten ere com-
plezioais nobilis ilia femina foret, ut nuilam aeris corrupcionem susti-

nere posset, infirmorum tamen tempore estivo fetorem et corrupcioneiu,

qui tunc periculosior esse solet, ancHIis super hoc nnirmurantfbus ipsa.

dei gratia adiuvante sine omni borrore et nature sue lesioue sustinebat,

nt ait apostolus: paciens est, benigna est, omnia sufferens-

(1 Cor. 13, 4, 7)
1
). Et quia plena caritate fuit, hylariter rnatiibus

suis pauperes et iufirmos tractavit, vetamine capitis sui vultus eorum,
SRlivam eeiam, sputum, sordes oris et narium eorundem, ac si essent 8

) aro-

mata, dulciter ac leniter detersit. Nee minim; Christum in illia

aspexit et fovit. Preter hos pauperes et inlirmos habebat in eadem
domo Christ! margaritas, videlicet puerulos pauperes ad iustar gem-
marum castitate mentis et corporis niteutes, quibus in nccessariis vite

materno providit affect u. Circa quos tarn bemgne et tain caritative se

gessit, ac si omnes in carne genuisset. Quam versa vice idem puert

ut matrem diligebant et matrem appeHabant, advenienti occurrebant et,

quemadmodum pulli congregantur sub 3
) alls galline, ita sub alis matcr-

nitatis ciuo pnrvuli iUi pauperes requiesccntcs fovebaotur. Si quos

tamea inter eosdem puerulos magis noverat despectos, capite ecabiosos r

debiles, sordidos et ceteris deformiores, speciality fovere studuit, capita

enrnm visu horrenda omnibus suis attrectars et in sinum suum ilia

reclinans. Sinite, inquit, parvulos ad me venire, talium est enim

regnum celorum (Matth. 19, 14, Marc 10, 14). Et cum fons pie-

tatis (S. 10) in cordc eoncte huiue ecatariens etarc non poseetr

iio(8i8). quin efflueret, eisdem puerulis iu solaciura olliculas, anulos vitreos et

alia huiusmodi clenodia tali etati congruencia emit et detulit, in quibu&

pius dominus pietatem suam ostendit. Nam, cum beata Elyzabeth

vasa ilia ficrilia et vitrea in pallio suo deferret, equitans de civitate

supra caetrum, easu de pallio excussa de rupe altissima super lapides

Hvutlwluiob ee&Uerum. Que cum rucolllgereuiur, non slue admlravlvuv

eorum, qui aderant, universa reperta sunt Integra et puerulis ad de-

ductionem temporis distributa. Cum omnipotens dens magnns sit

in magnis, gloriosius tamen mirabilia operator in minimis, at in,

present! loco et in eo
7
quod subiungitur, declarabitur.

Famuia Christi Elvzabeth in elemosinis faciendis eciam, ut dictum

est, discrecionem servavit sic, ut preter illos infirmos, qui communem
accipiebant elcmosinnm, pauperiores ac debiliores eligeret, quibus bene-

fice pociora impenderet. Nam ante castrum suum illos locans, mense
sue reliquiae propria maim illis distribuit, plura eibi euioque aneillie

subtrahens, ut eosdem pauperes eopiosius reficere posset. Quibus eum
die quadam post elemosinam dietributam in quodam vase reliquias cer-

1) Charltas .patiens est, benigna est etc.

2) Ms: esset. 3) M: sibi.
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visie modice quantitatis divideret omnibusque dedisset, eervisia in can-

taro coo est diminuta, ut tantum fn Silo videretur reniansisse, quantum
in eo prius fuerat. Hoc donum tuutn Cbriste, qui ex paucia pa-

nibus multa milia hominum in deserto sociasti! Cumque beata

ilia multitudinem paupemm pavisset usque ad novas fruges, omnibus,

qui laborare poterant, camieias et calcios dabat 1
), ne pedes in culnris

offenderent. Qulbus eciam dedlt falces, ut meterent et de laborious

fiuis pafceerentur. Debiltbus et Laborare non valentibus dedit vest!*

unculas, qnas in foro emi fecerat. Nam propriis manibus omnia hec

distribute Habebat et Mam consuetudinem, ut, quando pauperes licen-

ciavit, non sine aliquo munusculo illos abire sineret, singulis aliqua

cribueus. Et cum non naberet pecuniam, pauperculls mullerlbus pepla

(S. 20) et alia clenodia serica dealt dicens, nolo vos blis ad voluntatem

uti, sed ad subsidium necessitatumvestrarum ilia vendite, utilitati pau-

perum proapicicng. Inter hew fcroinns nni dedlt cnlcioe, carmsiam et

sorcutum. Que ex eodem munere tantum gaudii concepit, ut ad terrain

cadens mortua putaretur, clamante ilia et diccnte, quod simile gaudiura

nunquam ftiit in mnndo. Ahint tnedici, qnod ex immoderato gandio

vel merore con riunquam moriatur homo eo, quod ex nimio gau-

dio cor solvatur et ex nimio merore*) constringatur. Utrumque

factum intelleximus. lutelllgeus luullvrlb perlculuiu beata Elyzabetli,

veetca se UU dediese doluit. Que adbuc in maiori gloria sua posita

mendicitatem plurimum affectabat, de paupertate frequenter cum illis

tractaas et conrcrens. Norerat enim salvalorem ' dixisse. Beati

paupers spiritu, qnoniani ipsorum est regnum celornm (Matth. 5,3).

£t die quadam pedissequis suis present! bus vtti pallio in palacio se

veatlens et vilissiuio paiwo caput operiens, cum multa vocis [et] 8) cordis

alacritate dicebat: Sic incedam, quando mandicabo et pro Christo mi-

serias sustlnebo. In cena vero domini semper sollempne mandatum
'

farft, panpavnm podoc Uvnnn <»t cfing-tiHa or^enteACs InrgiAnc
In quadam cena domini plurimos leprosos bospicio collegit, pedes eorum
et maims lavans, et ipsa loca magis ulcerosa et horrenda deosculabatur. isi (e«),

Deinde pedibug eoram se provoivens munuscula illis tribuit Ubi-

cunque enim leprosos reperit, iuxta eos sedit, mi&eros consolans et ad
pacieuciatn exhortans. Sciens enim in vestfbus pretonsis4

) et

superfluis non dee&se peccatum et divitem, qui induebatur
purpura et bysso, sepultum In inferno, ab illis prorsus ab-

stinuit, non in vestibus pooipaticis6), sed in operibos caritatis in

maxima hylaritate vultus et animi se exercens et ad auteriora

se semper extendens. Contulerat illi dominus, qui fons est pietatis,

1) Mas done.

2} Ms: in eoiore. 3) Fehlt im Ms.

4) Ms: preconeis. 5) Ms: pomptaticis.
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m (us), infiximam graciam lacrlmarum, dans 111! irrlguum superius et inferius.

Qua gratia valde discrete et sine vultus deformitate, ne de ypocrisi

notftri posset sire aliis lacrimando aliquid verecundie incuteret, ute-

batur. Universa bee et alia multa bona, que ad presens (S. 21) predicta

Yeendrudis non meminit, vivente adbuc uiarito suo beata Elyaabeth,

cum quo valde laudabiliter usque ad mortem vixit, se de Ilia vldisse

astruxit*). Nam in bac vita mutua caritate se diligebant et se invlcem ad

dei laudes et servicium confortabant. Lautgravius vero, maritus eius,

cum circa tomporalia neccasitato euorum principntuum intendeic co-

geretur, semper tamen dei timcrem ante mentis oculos habuit, sicut in

eius actibas apparuit Nam pro Christi nomine cruce signatus

cam mogcin sumptibus ad subeidium tcrrc eanctc transfretavit,

qui in eodem itinere mortuns, ut speratur, regna celeatia pro-

meruit, superne Iernsalem civis 1
) effectus. Hie com proficisceretur

ad liberacionem Ierusalem terrestris, beate Elyzabeth uxori 6ue

ad omnia exercenda, que ad honorem dei spectant in rebus suis,

liberam tribuit facultateni, utilem amine sue illam relinquens

heredem. In hiis omnibus, que dicta sunt, predicta GudaYsendrudl

iurata concordat, quia tunc simal erant in famulatu sancte Elyzabeth.

Post mortem Ludewici Untfrmvli suggestioue sathane, qui do-

minum commovil adversum iustum lob, ut affligeret eum, frustra

quosdam vasallos mariti aui adversus eius derelietarn, beatam scilicet

Elyzabeth, sine cauea commovit in tantum, ut cam mifsci-abill tor satis

de caetro et omnibus possessionibus dotalicii sui eieceruut. Sed et

ipsa beata feiniua in igne tante tribulacionis et tam yehemen-

tissime persecucionis per vicium impaciencie non est consumpta,

. sed probata it a, nt dicere posset cum psalmist a: Igne me exa-

minasti et non est inventa in me iniquitas (Psalm. 16, 31). Au-

dite, quid beata ilia egerit 8
): Intraus civitatem sub castro tritam

intravit in pauperem domum, in curiam ouiusdam tabemarii, in qua

erant vasa et suppeliex cauponis et in qua iacuerant porci iUius, in qua
ilia nocte fuit cum multa iocunditate nobilis ilia filia regis. In matu-

tinis vero aurgena, post mediam noctem ibat ad fratres minores in

eodem opido manentes, petens ab eis, quathras ,te deum laudamus* de-

cantarent, gratias agens deo pro sua trlbulacione. Sequenti vero die

(S. 22), cum nullus divitum tiraore persecutorum eius auderct earn bo-

epicio coHigere, ipsa cum ancillis suis intravit ecelesiam, in qua tam-

quaui adveua et despecta tUu sedlt. Ailatl sunt parvuli eius de castro,

ad quos eiusdem oppidi dominium spectabat, in maxima frigoris asperi-

tate, nescieute ilia beata, quo diverteret, aut ubi capita parvulorum

euorum decliuaret. Nam fratres mariti sui adhuc in iuniori

1) Ms: astruit. 2) Ms: elves. S) Ms: egeret.
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etate constituti hominum suornm et ministerial! nm consilio

rAgnhnntur. Tandem necessitate compulsa be&ta Elyzabeth intravit, its (sto).

in dornum sacerdotis, ubi miaere satis cum suis passa est pignore ex-

posito. Postea, at amplius affligeretur, nissa fuit intraro dornum cu-

ineriam emnli nut, ubi in tantn artn Iopo crnnpnlaa est Re rum snis

recipeie, cum tamen in eadem domo magne et ample satis assent stru-

ture, unde, quia hospes et bospita multum gravaverant, earn, exiens

inde parietibus, qui earn a fiigore et pluvia servaveraut, valediceus

ait: libenter rcgraciarer hominlbus, eod neecio unde. Que nullum ha-

bere valens bospicinm in priorem sordidaro domum, in qua porci

iacuerant, regressa est Ab omnibus siquidem hominlbus mariti sui

persecucionem duram satis slue causa sustiuebat 1
). Que cum omnibus

bonis privata parvulos suos sustentare nequireI, inopia cogente, ad
diversa loca et remota illoe misit, ut illic alercntur, et id minimum,

quod babuit ort suo subtiactum, pauperibus impend it. Yides, cum
quanta padenda et hylaritate sancta hec tribulaciones et perse-

cuciones a suits homiuibus illatas et inde grarares sustinuerit.

Puto, quod 11013 ignomverit virtutem pacieneie in tribulacionibus.

Sicut ex divinis probatur scripturis, tribulacio cum pacieiicia iustum

letifieat, probat, purgat et glorificat. Quod lctificct, dicit ecclc

siasticus: Usque in tempus Busfinebit paciens et postea reddieio

iocunditatis*) (Eccli. I, 29). Qaod beats Elyzabeth rjOu\ ignorans,

spe glorie, qua nunc in multa iocunditate fruitur, tribulaciones

sibi illatas cuiu multa, ui superius dictum est, cordis leticia eusti-

nuit. Quod tribulacio iustos probet, idem ccclcsiasticus testatur

dicens: In igne probatur aurum et argentum, homines vero recepti-

Mles, id est (S. 23) dignos recipi, in cauiino humiliacionis (Eccli. 2,5),

«t angelus ad Tobiam: Quia acceptus eras den, kpop.skp fuit, tit

temptacio probaret te (Tobiae 12, 13). . Quantum beate Elyzabeth

pacieacia per iuiquos homines sit probata, superius dictum est
Quod ignis tribulacionie iuatos purget, docet Augustinus, ita dicens;

Quod foruax auro, quod flagellum grano et quod lima ferro, hoc

facit tribulacio iusto. Sicut idem dicit: Fornax tribulacionis ligna

viciorum incinerat et aurum virtutum purgat. Quidquid in beata

Elyzabeth cremabile fuit, ignis tribuladonis consumpsit, ut aurum
meritorum eius atque virtutum amplius niteseeret Quod tribu-

lacio iustum glorificet, habes in psalmo, ubi dominus de iusto

loquitur: Cam ipso sum in tribulacione, eripiam eum et glorificubo

«ntn (Psalm. 90, 15). Sicut dicit apostolus, eternum pondus glorie

1) Ms: sustinebant. 2) Me: iocundidatis.
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operatur in nobis (2 Cor. 4, 17). Quanta in celestibus glorificata sifc

deo dilecta Elyzabeth propter momcntancas tribulacioncs, quae in*

terris pertnlit, gloria miraculorum eius satis declarat et hec de-

hiis satis.

ias(8H>). Vetula quedam inflrma, frequenter a beatft Elyzabeth eleraosinam

accipiens et 1
) species sue egritudini convenient es. occurrit eunti ad

ecclesiam in strlcto vico, ubi lapEdes poslti erant propter transsitutn.

luli profundi. Vetula voro venicnti cedere volena, trusit earn in

idem lutum, ita quod cum omnibus vestibus suis cadens tota macula-

retur. Quam iniuriam fainula dei pacienter sustinens et ridens, ocius-

d« Into surrexit et veetes poliut&e cum gandio Invit. In quo faot©-

magna eius commendatur hnmilitas.

Die quadam ia quadragesima flexis genibus eo, quod dcbilis-

osset, acclinata parioti diuticeimo oculos suog dofixos habobat ad alt arc .

Postea, cum ad humile*) hospicium suum rediens cibum sumpsisset, ob

corporis debilitatem sudare cepit et appodiane *) so parieti in emu
predicte Ysendrudis se recepit Omnibus itaque preter. dictas ancillas *>

expulsis oculos defixos babebat versus fenestram apertos. Et tandem,

cepit dulclter ridere, in magna vulius sui hylaritate, ex. ipso risu Be-

aliquid magni atqne iocnndi vere videre indicans (S. 24). Deinde-

post horam satis longani lacrimas emisit intfnitas. Et postmodern aperieua

oculos, iteruro ridere cepit, ut prius, in ea iacens centemplacione usque-

post completorlum, quandoque clausis oculis liens, et hoc breviter,

quandoque ridcns apertis oculis, sed multo plus immorans iocunditati.

Tandem cum sic diucius iacuisset, nunc ridendo, nunc flendo, subito-

iw(bsj). prorupit In hec verba: Ita domine si tu vis esse mecum et ego tecum,

nunquarn volo a te separart. Dicta vero Ysendrudis nobtlls femina pius-

ceteris pediseequis cius illi familiarie cum multa instancia supplicavit

ei petens sibi revelari, cum quo esset locuta. Beata vero Elyzabeth.

difftoilcm potent! eo roddoaaa, ttvndom preoibue oiuc victa rcepoacUtr

Vidi celum apertum et ilium dulcem lesum dominum meum inclinantem 5
)

se ad me, con so lantern me de variis augUBtiis ct tribulacionibus, que

circumdederunt me. Quo viso ridere cepi et ipso recedente flere, de-

presentfa elus iocunda et de absencia trlstis. Qui misertus mei vultum
suum glorio&um iterum ad me convertit dicens; Si tu vis esse mecuov
ego ero tecum. Cui ego cum muita cordis hylaritate respondi, sicut

prius. Ysendrudis vero eollicitabat earn de revelanda sibi visione in

ecclesia, dum offerretur hoafia salutaris, prout est memoratum. Cui
beata Elyzabeth respondit: Que ibi vidi, non expedit nunc revelari,

sed sclag me tu roaximo cordis mei gaudio /uibse et mirauda dei se-

crets conspexisse. Ex quo probatur earn diviuis revelacionibus-

1) Ms; nee et. 2) Ms: bumileui.

3) Ms: oppodiauB. 4) Me: ancillis.

B) Ms: inclinatem.
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•expertem non fuisse, Bed assnefactam et Marie officium gesaisse

u cclcstium contcmplacionc, Marthc vcro in cxtcriorum actionc.

Abbatissa de Kitzingen Erbipolensis1
) dyoceais, matertera be ate

Elyzabeth, miseriis eius et Inople coinpaciens, duxit illam ad avun-

cnlum ipsius episcopum Bavertbergeme etn, qui satis honeste tenuit

*nm volens earn tradere nuptui, dent ante innotuerat*) ei. Cum autem

ancilie memorate, que cum ea continenciam voverant, vim episcopi im(8££).

timerent et hoc cum dolore et lacrimis querelarentur, ipsa beata Ely-

eabeth, consolans eae, frequencius dixit: Confidite sorores, tarn firma

-est (S. 25) fiducia mea in <Jommo, qui novit votum meuni de servanda

eontinencia, eciam diebue mariti mei emissum, ex puro et integro corde

prccessisse, ut de ipsius misericordia confidens scie esse impossible,

<j,uin conserve! meam caatitatem contra omne humamim consilium ac

violenciam. Non enim conditionaHter post mortem viri mei in maims
mn^ietri Cuoradl (vovi integerdntau continentiam]*). Et hoc fixum

teneatia, si avunculus4) mens dominus episcopus me invitara alicui ma-

trimouio coniunxerit, corde et ore contradicam. Quod si aliam viam
evadendi non haharem, in secreto proprium mini nasmn preeiderem et

sic nullus ducere me curaret tarn deformiter niutilatam.

Die quadam, cum castitatis amatrix duceretur ad quoddara opidum,

caatrum scilicet Budensteln, ibi servanda, donee dispeusaretur, sicut

intellexit, et cum lacrimis castitatem suam deo committeret, ecce domino
consolatore afflictorum ordinaate subito nuncius episcopi antedicti venit

precipiens illam Bavenberg reduci in occuraum oseium mariti sui Lu-
dewici lantgravii, que de partibus transmarinis referebsntur. Quibus
sollempntter ab episoopo cum processione receptls, ipsa lacrimaris dixit:

Domine gracias ago tibi, quia in ossibus mariti mei raultum desideratis s
)

tniBcricorditer ee m© conooJatua. Tu sole quod e
), quantumlibot eum &i-

lexerim, tamen ipswn dilectissiraum tibi a se ipso et a me in subsidium

terre sancte oblatum non invideo. Cuiua si liceret uti consorcio, om-

nibus mundi deliciis ilium anteferrem semper secum mendicatura. sed
-contra volunt&tem tuam te teste nollem vitam eius uno capillo redimere.

Nunc ipsius animam et me ip&am tue gratie recommendo, de nobis fiat

tua voluntas. Vera dilectio liec, ubi proximis Bic diligitur, ut di-

vine dilectioni non preferatur! Postea cum vasallis mariti sui ossa

deferentibus sepejienda in claustro monachorum Renerisburne rediit 125 (bm).

in Turingiam IHis nroouttentibus, quod ordinareut de dote eius recu-
peraiida. Alioquin episcopus illie nobilibus committere nolebat, nisi

caverent de commodo eius ordinando. Post sepuituram vero viri com-
modo*) eius ab omnibus neglecto in priori mendicitate stetit et incpia,

donee ad mandatum magistri Cunradi (S. 2ti) Marburg se tranatulit,

ubi ad similitudinem turturis mundi huiuB gaud rig atque deliciiB

1) Me; Erbipolcnsea. S) Ms; innotuoront.

3) Fehlt im Ms. 4) Mr: avancnlus.

b) Ms: desiderans. 6) Ms; quia. 7) Ms; commode.
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las (aaa). despectis induit griseum babitum, vilem satis et despectum. Ubi fere

duo milia marcarum, que pro sua dote accepit, pauporibue erogovit

diversis temporibus, ita quod uno die quingentas marcas pauperisms

infinitis congregatis distribuit. In&uper que residua fuerant omamenta,

que domo patris sui regis L'ngarie attulerat, et omnia, que habuit egen-

tibus seculo anrenuncians erogavit. Fundavit eciam hospitale ad 8th

Bcepeionem peregrinorum pauperumque extra muros oppidi Mar-

burg in vallis planieie, nam ipeum oppidum in monie eitum est.

Hnius hospitalis provisor magister Ctmradus erat, in eo manens

atqne ex eo ad predieandum exiens nsque ad tempos occisionis

sue. In hoc hospital! bcata Eryzabettt secundum') iuterpretaciouew

sui nominis Christum in suis membris saturavit, ut Martha, et

verbo divine predicacionis eaturata est, nt Maria. Elyzabetb, ut

saperins dictum est, dei mei saturitas interpretatur. Que beat a

o Irian- dicte pecunie, ut eis videbatur, indiecretam eroga-

ciouem et vilissimi habitus suscepcionein a magnatibus et

liomintbus terrt* bla^phernias, contumeliap et magnum contemptum eu-

stinebat, ita quod sui earn neque videre neque alloqui curabant, stultaro

et insanam illam reputantes. Ciimque huiusmodi convicixs a
propositu euu revocari nun posset, Suiuio de illatls coutu-
meliis amplius gauderet, voces illorum, qui Syrenarum
cantus abborrebat, inproperabant ei, quod nimis cito obiita esset

i«fi(n94). mortis viri sui et quod gauderet, undo dolondura ossot. Sod ilia, buins-

modi verba surda sure percipiens, verba magistri Cunradi instituforis.

sui, qui ei contemptum rerum terrenarum persuasit, cum effectu atten-

dit, Ita ut deo supplfcaret, quatinus contemptum temporaiium cordi eiua

suggereret, deinde ut liberorum suorum dilectionem carnalem ci tolleret,

et ut contumelias sibi illatas contempneret Que, se in hiis tribns.

exauditam senciens, dixit pedissequis suis: Pominus exaudivit era-

ciones meas et ecce omnes mundauas posseseiones, quas aliquando di-

lexi, nunc ut stercora reputo, pueros meos, quos dominus dedit mihi,

ipso teste tamquam extraueos reputo, in darap(S. 27)nis, in detractioiiibus

et mei contemptu *) detector et gaudeo. Nichil pure diligo, nisi dcum,
qui dedit omnia.

Magister Cunradus, cui obediential fecerat, in muttis b e a t e
Eivzabetu probavit vonsianctam, frangens In omnibus Ullus volun-

tatem, ut ex hoc ipsi obedienti amplius meritum accreaceret.

Propter quod, ut plus earn affligeret, contraria cordi eius precepit et

singulos, quos iu famitia sua magls dllectos habebat, ab ea repullt.

Nam ipsam Ysendrudim, de qua superius dictum est, quam ut antmam
suam diligebat, famulatui eius subtraxit, qnam uon sine multo cordis

1) Ms: secundam.

2) Ms: contemptum.
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sui gravamine et iafinitie lacrimis diinisit. . Novissime Gudam eius

coetaueam, que ei ab tnfancla commorata 1
) erat, quibus erat cor

mium et anima una in domino, ab ea repulit, in boc animam eiue plu-

riraum contristans. Quod in agister Cunradus quodara bono zeto et hac

intencione feciese dicitur, quia thnebnt, ne forte cum ilia de anteacta

gloria seculf tractarent et per boc a statu perferrioma mentem eiusm (su).

averterent. Omne enim hamanum solaciura in eisdem religiosis feminis

beate illi subtrahebat, d i c e n s deo esse adherendum, non bonrinl.

Sciens mulier ilia fortie, quia manum suam miserat ad forcia

(Prov. 31, 19), Christum, qui est fortitude* dei, dixisee, non Teni

faeere volontatem meam, sed Foluritatem eius, qui misit me
(loan. 4, 34), patrie, sine murmure cordis et contradictionc respon-

sionis universa hec sustinuit. Que adeo obediens in Mis dirersis

preceptis magistro Cunrado exstitit, ut eisdew fentiuis rcligiosis ad ipsam
aliquando venientibue nihil cmnino nee ad victum quidern pertinencia

dare neque euro illis sine licencia Eoqul auderet. Preterea multas alias

adversitatee et bui conteuiptum et verbera plurlma, que ei sepe dictus

Giiiiradus, ne a buo proposito laoeretur8), iniulit, cum maxima paclencia

et gaudio del famula eubtinuit. In bite omnibus sepediete religiose

femineYsendrudis 5
) videlicet [et]*)Guda per omnia concordant, iuramento

vera videlicet esse affix-mantee, fiingiHatim oxaminate, et undo hoc

scirent requisite, responderunt, quod oculis suis ea vidissent, multte

annis beate Elyzabeth commorate.

(S. 28) Com beata- Elyzabeth post mortem miam mnltis et

magnis eoruscaret miraeulis, bone indolis adolescens Cunradus lant-

gravius Ludewici germanus, oiacionibus haut dubium sancte Elyza-

beth adiutua, mundi buius houores, divicias et gloriam coutempneus

ad ordicem domus Theutonice se convertit. Magister Cunradus

eundem adoleeeentem honestis moribus informaverat et mutidi con-

temptnni persuaserat Ut autem de bono efficeretur melior, dei

gratia adiutua [etj
fi

) inspiratus perfectionis viam eligens non sine am-

miracione multorum miliciam huius mundi cum principatu despexit

et Christi milicie Be mancipaviL Huius gracia et anxilio dominm
papa Gregorius neenon et serenissimus imperator Romanorum se-

oundue Fridericus hoepitale sancte Elyzabeth. in quo eaeratissimum

corpus eius requieaeit, cum onmibus suis poasesaionibus et attineneiis

hospitali domus Theutonicornm contradiderunt. Cumqne einsdem

domus religiosi fratres pro canonizacione beate Elyzabeth apud

1) Mh: commemornta.
$) Me: laboretur.

3) Ms: Ysendridis.

4) Fehlt im Ms. 5) Feblt im Ms.
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dominum apostolicum laborarent, et iile de veritate miracaloram

plenins certifieari vellet
;
precepit, ut tarn testes vite beate Elyzabeth,

quam testes miracnlornm eius diligenter examinarentur et iurati,

que dicenda erant, dicerent. Quod et factum est. Huic general!

inramento tercia et qaarla interpretacto uouiiuia uaucte Elyzabeth

congruere videntur. Non solum dei mei septima, Rive del mei

saturitas, sed etiam dene mens cognovit vei dei mei iuramentum

interpretatnr, veritatem, quam deus sive m conversacione, sive in

miraculis famule sue cognovit, ut homines eeiam cognoscere idem

credere poasent, necessitas exigebat, at testimonia inramento firma-

rector. Eiis occasione iuramenti insertis ad omissa revertamor.

191 (8ss). Elyzabeth ancilla quondam beate Elyzabeth lantgrarie Turingie

interrogate de vita et couvereacione eiusdem beate Elyzabeth iurata

-
m
dixit, quod post aasumptum habitum diu fuit cum ea et quod plurima

bona opera misericordie scilicet et humilitatis viderit in ilia. Que ad
hospicium suum, in quo xnanebat iuxta oppidum Marburg, vocavit pau-
perloreB, debiuores et inffrmiores magisque devotos, quibus in propria

persona mmis(S. 29)trabat. Cibos cum ancillis Deo devotis in habitu

i8a(8»ts). griseo preparabat et pauperibus in hospicio eius manentibus ministrabat,

balacio illoo foveuo ct vestibua tegcua. Quedftin eciam pucruluic niouo-

culum scabiosum totura, quern in hospitali suo tenebat, inter cetera

inulta humanitatia officia, que eidem exhibuit, eciam ad requisita na-

ture sepnifi propriia manihufl depnttavit.

Yrmingardis retigiosa habitu griseo induta ipsa quondam 1
) ancilla

beate Elyzabeth de vita ipsius requisita iurata respondit: Doroina mea
beata Elyzabeth semper habere consuevit pauperes in hospicio suo
apud oppidum Marburg, postquam induerat habitum griseUm, quibus

ministrabat per se, eciam extra hospicium proprium multis precium
dane, ut pauperes procurarent Occulte eciam anulos aureos et pepla
serlca et alia sua cielnodla venaere smauit, ut uiorura preclo pauperes

reficereutur. Recitavit et alia quedam magrje, cimie misericordie

opera ab Elyzabeth Buperiue dicta, que replicare auperfluum non

est, ut in ore duorum aut trium testium Btet omne verbum. Dixit

cnim, [quod] 2
) quondam puerulum scabioBum monoculum uno die sex

vicibus ad requisita nature deportabat. Fannos eciam ipsiuB puevi de-

fedatos ipsa lavabat et iocundissime eidem biandiendo more materno

loquebatur. Inter liuiusmodi opera loqui solebat: Quam bene nobis

est, quod Dominum nostrum sic balneis iovemus et tegiiuus. Cui ancilla

respondit: Nobis quidem bene est cum huiusmodi, eed nesclo si aliis

sic sit

1) Ms; quandoque.

2) Fehlt im Ms.
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Leprosam quandam fetidissimam ulcerlbas et sanie plenam in

hospital! procuravit, quam vlx aliquis ob horrorem eciara ex remote

aspicere potuit. Quam lavare, vestimentis tegere et raedicatneritis sine

horrore fevere consuevit et se coram iila proaternens corrigiaa calcia-

nieiitorum eius solvit et ipsos calcios extrahere voluit, Bed ilia non
permteit. Cuius ungues tarn in pedibus quam in manibus precidens

manu sua faciem eius ulcerosam tangenn detersit. Que ad tempus is9 {sw).

sanata est. In fine curie propter alios infirmos locavit lliam, ire-

quenter earn viaKans et cum multa iocuitditate verbis (S. 00) consola-

toriis recreans. Quitquid enim pauperes desiderabant, in Wis ilia 1
) pro

posse suo providebat, in hiis eciam, que ad salutem pertinent auimarum,
snllirilft fnit vaMp. Mcnebnt pnim (imnps, qnnct pntnit., no infatitMR a lira

baptizare negligerent, ne Christo, qui est vita auimarum, fraudarentur.

Inflnnos eciam diligentissime monuft, utmedldnam confessionis et sacre

coiumuuionis noil ueglig-erent. De hiis uou curantee acrius corripuit.

Nam vice quadam, cum vetulam quandara pauperculam ad confeasionem

faciendam bortata fuisset nee profecisset, quasi sompnolentam et ad

confitendum pigram virgie vorberavit, deque eandem vetulam ad con-

fitendum coropuiit.

Mortuo pie inemorie Ludewico lantgravfo non est permissa ad

tempus beata Elyzabeth uti bonis raariti sui 2
) a fratre ipsius prepedita.

Poterat quidcxn tune temporis hftbuiaec ab codcxn eustentacioncni, scd

de preda et exactionibus pauperum victum habere noluit, etigens ab-

iecta esse iu domo dei et earn Tobia vitara ducere pauperem raagis,

quam habitarc in tabernaculie peccatorum (Psalm. 83, 11) cum

Becessitatibus, unde velut questuaria victum acquirere et de labore ma-

nuura suarum viveretperferebat] 8
). Nendo namque lanam de ceuobioAIden-

burg albi trausroieaam, eicut omnibus est notuna, de precio minori debito

babebat. Que non solum de manibus vivere, sed, quod maioris devo-

tionis signnm fnit, de eodem precio eum vidua ewangelica aliquot

dtuariuo ad altare dei uflei're cuutsuevit. Et, slcut testis est* piclata

Yrmingardis, quandoque infirma iscens in lecto fusabat lanam, nam
linuro fusare nesciebat. Cui, ut sibi parceret, nounumquam de manibus
eius anciile colura rapiubant, ted, nc cmaino ocioea esset, lanam ad

futuros laboree preparabat discarminando, ne panem ociosa eom-

mederet Ipsa est revera mulier ilia fortis, de qua per Salo-

monem dicitar; Queeivit lanam et liuuui et operata est coueilio

manuuni suarum (Prov. 31, 13). Et in sequentibus: Manum suam

mieit ad forcia, et digitieius apprehenderant fusum (Prov. 31, 19).

Quant© beata Eiyzabetb hnmilior, tanto forcior (S. 31) erat.

Accimcerat enim fortitudine 8
) lumbos suos per virtutem continencie

1) Ms: ille. 2) Ms: suis.

S) Fehlt im Ms. 4) Ms: fortitudinem.
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etroboravit 1
) brachium suum (Prov-31, 17) propter Christum, opera

vilia atque despecta exerceudo. Hoc in filia regis et in uxore

uw(eiB). principle magnum fuit. Accidlt circa idem terapus, ut rex Uugarle

pater beate Klyaabeth mitteret uuum de comitibus suis nomine Pavian

cum multu comitatu, ut revocaret ad terram attam liliatn ipfiius. Andi-
prat enim, quod quaai mendica easet et omni aolacio destituta. Eveuiene

ad oppidom Marburg idem comes invenit illam ad colum aedentem et

tanam filantem. Qui pre nimia ammiracione se benedicena dicebat:

Nnnquam filia regis visa est prius lanam fusare. Hoe est, quod Sa-

lomon de ilia predixerat: Et digiti eius apprehendertnt fnsum

(Prov.31, 19). Non enim gloriam extra querebat, sed intus se-

cundum illud: Omnia gloria filie regie ab intus (Psalm. 44, 13).

Cuius glorie respectu filia regis Elyaabeth paupertatem*) affectans et

exiliura, induci non poterat, ut rediret. Habebat tunc teiuporis fainnla

dei pallium grtaeum in se nimi& curtum, Bed alterius colons panno
prolongation, manicas eciam tunice ruptas, alterius colons panno emen-
dates. Quandoque hyemie tempore, quia vestea non habebat snftlcientes,

inter duns cuicitras iacebat, unam sibi substemens et altera se tegens.

Et dicebat hits verbis: Ego quasi in sarcofago iaceo. Et erat in trihu-

iadone gaudens et de commodo corporis nihil curans. Tempore
quodam vocaUi cat ab abbatissa dt KItzlogeii, que mateitcra ipaius

erat, et rogata, ut3) balnearelur. Que precibus victa tandem intrans et

uno pede atrvpitum in doUo facieus, aquam hiac inde movit et ait:

Hie balneatum est, et statim cxivit dc dolio. Quam eanam habuerit

in exterioribus conscienciatn, probatur eciam ex eo, quod sequitur:

Accidit tempore quodam, quando victum querebat de opere uianunm
euaruro, ut a tnagistro Cunrado vocata*) de Marburg Yeennake veniret.

Et quia prectum de lana ftlanda de ecclesia in Aldenburg reeeperat,
remisit unum denarium Coloniensem cum lana aliquant*, quam non
filaverat, ne supra debitum et ouod labore non memerat Quitquara

habere* (S.S2). Quam fervens et quam efficax fuerit eius oracio,

facto subsequent! declarator.

Predirta Ely«ab*«th, anoilla h*at* Elyaabeth, Jurat* dixit, [quod] *)

ui (sw\ femina quedam nobilia Gertrudis nomine de Lerobach visitandi graeia

adUt beaiam Elvubeth, et venit cum iUa adolescens quidam Bertoldus
nomine seculariter indutus. Quem beata Elyaabeth ad se vocans dixit:

Videris tmhi minus discrete te habere, et quare non servis creatori

tuo? Respondit iuvenis: O domina mea, supplied vobis. ut oreris pro
ae, Ut dens donare dignetur mihi gTaciaxn euun, per quam ilfi scrvire
valeam. Et IUa: YeUesue, ut ego orarem pro te? Respond** invenis*

I) Ms: robaravit. 2i Ms: paapertaie,

^ Ms: et- 4 Ms: vacata.

6) Fehit i» Ma

i puwoyGoogle



Dca Caaarius von Hei&tcrbach Scbriften tiber die hi. EW belli. 43

Vellem utique. Tunc ilia: Necease est, ut et tu ad graciam suscipien-

dam tehabilites, similiter mecum orando, etsic libenterpro IteJ 1
) orabo.

Et confestim provolutis genibus in loco competent! memaeterii iu Werde,
in quo tunc erat, cepit pro iuvene attencius orare. Qui eciam locum
oracionis iu eadem eeclesla sollicite querebat, ut per hoc grade so
abilitaret. Qui cum aliquamdiu oracioni pariter insisterent, cepit

iuvenis alta voce clamare: O domina, cessate ab oratione, quia iam

totus deficio. Nimio namque calore oracionis illius succensus, foris

sudabat ec Incus estuabat, orachia cum rellquo curpore hue atque llluc

iactitando ita, at de effectu sancte illius oracionis dicere posset

cum propheta : Factus est quasi ignis flammigerans in ossi-

bus meis et defeei sufferre non Bostinens (Jerem. 20, 9). Kevera

oracio humiliantia ae penetrat niibes (Eecli. 35, 21) et sicut in-

ceusum diriRitur in couBpectu divinitatis (Psalm. 140, 2) cor pec-

catoris accendene et uiumirjaus. Et domiua ipsius iuvenis et prefata

Elyzabeth, famula sancte Elyzabeth, et Yrmiugardis, que iurata idem

testator, accurrentes ipsum tenebant et invenerunt eum totum vi ora-

tionis iucaluisse et vestes eins nimio sudore madidas. .Qui sepius iterans lsafaso).

clamorem tandem dicebat: In nomine domini pet©, ut cessetis ab ora-

cione, quia iam igne consumor, et qui tenebant eum, vix calorem ma-

nibussuffer(S. 3B)re poterant Statimque, ut beata fclyzabeth 8
) ab oratione

cessavit, iuvenis commodius habebac in corpore. Qui post obitum

sancte Elyzabeth se transtulit ad fratres minores. Simile 9
) quiddam ei

coiitigit iu alio caau.

Cum post multam paupertatem recepieeet quandam summara
magne pecunie pro dote, convocavit pauperes et debiles in circum-

ferencia 1
) Marburg ad duodecim miliaria' ad cartum locum et diem. Et

iussU Wis distribui quingeutas marcas. Et, ut omnia commode fierent

et ordinate, ipsa beata Elyzabeth succinct* circuibat, rogans populum

sedere, ut ad aimilitudlnem Christ! transiens miuistraret UHs. Et data
lege et publieata. quod, qui moveret se de loco et iterato reciperet ele-

mosinam in preiudicium faciens ceteris pauperibus, capillorum allquorum

truncacionem ad confusionem sustineret, tunc casu iuvencula quedam
Hyldegundls nomine caplllls ornatlsslma, que legem preclictam ignom-

bat, subito supervenit nee elemosiuam venerat acceptura. Bed sororem
infirmam vlaitatura. Hec deducta ad pre&euciam beate Elyzabeth, tarn-

quara legem prefatatn non servaeset, queaitura est ab ipsa beata Elysia-.

beth, quid iuris esset de ilia. Et videos pulchritudinem capillorum

illius iussit Btatim illoe precidi. Tunc virgo amissis capillis cepit alta

voce flere. Accedentes autem quidara. qui illam innocentem esse no-

verant, dlxerunt, quod puella minus debite esset punita. Quibus beata

Elyzabeth reepondlt: Saltern cum huiusraodi capillis coreas non fre-

1) Fchlt im Ms. 2) Ms; Lyzabetb.

3) Ms : SimiR

4) Ms: circurolerenciam.
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is* (bw). quentabit Et Btatim iussit puellam ad se vocari requirenB ab ea, si

nunquam propositura vite mellorls couceplsset. Respondlt Ula, quod,
nisi pulchritude capillorum ipsam irnpcdiviasct, diu domino in habita

iss (an), reiigionis servivisset Et dixit ei faroula dei: Malo te capillos perdi-

disse, ut sftlveriH, quam «depto imperio fuisse filiam meam.
Que mox habitu reiigionis assumpto in hospital! domino servire studuit

(et] 1) in signum devocionis sue capillos suos UUc suspendit. Hocenim iurata

retolit Hyldegundis (S. 34), plebanus*) civitafris et plures cum ilia idem
testantur. Die illo, quo8

) larga quingent&rum marcarum data est elemo-

sina, proxima einsdem diet noctfi et luna elarius lucente, cum pauperes

forciores recessissent, plurimi deblliores et infirmi iuxta sepes et in an-

gulis cnrie iacentes remanserant. Quos beata Elyzabeth cum vidisset,

alt suls : Ecce dlblliores reinanserunt, demus ergo adbuc Mis allquid.

Et iussit singulis dari sex deuarios Colonienses, pueris vero minus.

Que poBtmoduro panes apportari iussit, quos et distribuit. Quo facto

dicebats Vohumus facerc nunc iatie plcnam iocunditateni. Fiat ergo

ignis longum, et laventur pedes eorum atque ungantur. Quo complete

pauperes cantare ceperunt et esse iocundi. Quod beata Elyzabeth ut

audivit. ait: Ecce dixi vobis, quod gaudium pauperibus facere debe-

remus, et erat ipsa cum gaudentibus gaudeus (Horn. 12, 15) et euro exul-

taptibns exultaue.

Eadem Elyzabeth, que et supra, iurata dixit et hoe de eancta

Elyzabeth. Cum esset apud oppidum Warden famula Christi, pauper-

cula quedam parturivit ibidem. Sed quia nimls reraotura erat tugu-
rium parturienfcis 4

) ab hospicio beate Elyzabeth, miserta illius, que

nemini miBeriwinliaui uegavit, Iussit el in tiorreo iuxta domum elus

in necessariis provider!, oidinari Iarem, ignem preparari et culcitram

cum cussinis ad tegendum paupercnlam 5
) sufficienter preparari. Et cum

perveuisset beata ilia, fecit infantcm bnptizari nomenque euum Elysa-

beth eidem inponi. Et cum licencia abeundi data esset eidem pauper-

cuie, famula Christi exmulta cordis compassione graciam gracie addeus,

dedit fli pallium suum et calceos. quos de pedibus propriis extraxit e
),

et VII denarios Colonienses, pepla eciam et de pelHceo ancille sue nee

non et manieas, quibus puer involveretur, insuper lardum et farinam.

184 (S8i). Nam per quatuor ebdomedas eidem paupercuie in necessariis vite pro-

viderat. Sed ilia omnium borum beneficiorum immemor et malum pro

bonis reddens, infante in hospicio dimisso cum marito suo, cui beata

Elyzabeth eciam (S. 35) novos calceos derierat, oeculfe recessit. Mane
autero facto famula del hoc ignorans, cum esset in ecciesia paupercuie

mentor, ante matutinarum incepcionem anciiiam suam vocans ait: Habeo
species quasdam in raarsubio meo, quibus paupercula ilia cum infante

1) Fehlt im Ms.

2) Me: Hyldegundi, plebano.

5) Ms: qua.

4) Ms: parturientes.

6) Ms: paupercula. 6) Ms: extraixit
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ut.i posset ad contbrtacionem, vade ergo et defer illi. Que cum venisset

ad ho*picluin, ubi pauperculam esse suspieabatur, recesserat ilia et

solum infantem 1
) in domo roliquerat. Que mox ad dominant reverse, quod

factum fuerat, nunciavit Cui beats Elyzabeth: Vade cito, apporta in-

fantem, »e negligatur. Quod cum fecisset, usori cuiusdam mil it is eius-

dem ville procurandum commisit et subito vocari iussit iudicem civitatis,

mandans ei per plateas et vicos ciritatis querere matrein infantis. Cum-
que reverb! n until nihil invenissenfc, aucilla hoc Ipsum beate Elyzabeth

intimavit, euadena orationi iuatandum esse. Timebat euitn magistrum
Cunradum, euspicans, quod pro tali re turban* posset Et ait beata:

Nescio aliquid petere, fiat voluntas divina. Post boram vero, orationibus,

ut puto, beate Elyzabetb revocatns maritus paupercnle rediit et pro-

sternens se coram faniuia Cbristi ccnfessus est coram omnibus, quod
cum uxore procedere dou valeus invitus et quasi vim passus reversus

sit. Requisites de uxore, ubi esset, ostendit, que ab ancillis adducta et

ipsa peecatum ingratitudinis sue confitens dicebat, quod procedere non

posset sine infante. Et com iudicarent astantee merito illam defraudari im (ssa).

debere pallio et caiciis et aliis esse danda ob vicium ingratitudinis,

respondlt beata ELyzabetb: Faclte quod vobis visum iuerlt iustum. Et
ablatum est lugrate mulleri pallium et virgin! devote cuidam datum.

Que mox c&stitatem domino vovit et, quod*) illi in habitu religioao ser-

vire vcllct, promieit. Calcii vero cuidam viduc dati sunt- Beata Elyza-

betb, quia tota visceribus misericordie affluebat, iam dicte paupercule

compaciens et malum in bono vincens, iussit ei dari pelles et calcios

alios. Que recepto puero, quern male dimifS. 36)serat, recessit

Irmingardis, cuius snperius uiencionera feciraus, testatur se audi-

visse ab ore beate Elyzabetb et hoc: Vita, inquit, sororum in boc seculo

despectissima est. Et si esset aliqua vita despectior, illam elegisseuir

Fecissem quidem alicui episcoporum aut abbatnm, qui possessiones ha-

bent, obedientiam, sed cogitavi hoc mihi utilius esse et magis humili-

tatem sapere, si magistro Cunrado obedienciam voverem, qui in hac
vita uicbll pusaldcbat, uieiidlcua vlvoue ct aallaui piorsua cousolaciuaeu*

babena Dixit eciam, quod magistrum Cunradum, quern loco Cferisti

patrem elegerat, plurlmum tlmere consueverat, ita nt Uiceret: Si ho-

minem mortalem tantutn timeo, quantum deue omnipotens timetidua

est, qui est dominus et iudex omnium. Dixit eciam eadem YrmingardiH,

quod magister Conradus quandoque mandaverit beate Elyzabetb, ut

veniret Aldenburg, volens habere consilium, si earn In reclusorio po-

neret. Et petcbant domino elaustrales ab eodem magistro Cunrado, ut

beate Elyzabeth lieeret intrare claustrum ipeasque visitare. Et reepondit

magister Cunradus : Intret si vult, bene credens, quod non intraret. Sed
ilia putans se habere lieenciam claustrum intravit, sorores visitans.

Quod magister Cunradus intelligens et excommunicatam.
iudicans, earn cicius evocavit et Hbmm preparatum el exhibens, que-

ll Ms: fantera.
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lss (ess)- eivit, si vellet stare mandatis et hoc lurare propter excommuuicacionemv
quam incurrerat claaetram intrando, et consensu ci. Simile factum
est I'lim Rorore Vrmingardp, Heat oUuetmm non intrasaet »ed

tentum foris stans accepta clave ostium aperuisset. Cul dixit, uc se

prosterneret cum beata Elyzabeth ad absolacionem, precepitque

«6(8M).fratri Gerardo, ut bene verberaret illas cum virga quadam grossa satis

et longa. Interim ipse Cunradue psalmum .Miserere mei deufl* de-

cantabat. fit erant eedem discipline tam graves, ut post tree ebdomadas
in dorso ipsius Yrmingardis, sicut recitare eolebat, cicatrices verberum
apparerent. Attamen eadera teste beau Elyzabeth acrlus verberata est.

Audite uriraru aancte femice (S. 37) illias pacienciam: Oportetnos,

inquit, talia sustinere libenter, quia sic de nobis est sicut de gramme,
quod in flumlne cresclc Flumlne inundante et cum lmpeiu currente

gramen iuclinatur ec ilepriinitur, et Blue lesione ipsius aqua iuuudans

per/transit et labitur. Inundacioiie ceasante gramen erigitur et in virore

euo croecit valde deloctab!liter. Sic nos quandoque oportet inclinari

et humiliari, ut postmodum cum augmento grade mereamui erigi at-

que cousolaii. Habebat autem cum pacieucia sapientiam, paciencie

fratrem non ignoraue. Hont dubium, quin aueteritae ciusdem Can

radi fuerit beate Elyzabetb occasio magni meriti. Sicut auperiug

ipsa coofessa est, valde ilium timebat, et timor magna pena est.

Kecitavit artbuc alia de iam dicta Yrmingarde, que discretionem,

humilitatem ceterasque auimi eiua virtutes declarant.

In tantum discreta erat beata Elyzabeth, ut medicum quereret,

qui ipsam dietaret, ne forte nimis sibl de victu snbtrahendo nimiam

corporis debilitatem xncurreret et sic domino per corpus servire non
poHset. Timebat eclam ex alfa parte, quod" gule viciiim in-

curreret, si supra necessitatem nature in cibo et potu ali-

quid sibi indulgeret. Que eciam tante humilitntis exstitit, ut an-

cillns suas in menaa ad latus suum sedere et ex eadera scutella secum
emnrnedere compel I#»ret. Ft cum atique iuarmn panperes Attaent. At

iguobiles, nolult tamen illis dominarl neque domlua vocari, illas in-

struens : Vos, inqnit, dicetia mibi in numero singular!, tu Elyzabetb fac

hocveluoc. Cui vice quadam dixit iam [dicta] l
) Yrmindrudis: Vos domina

merituiD vestrum vobis in nobis procuratis et casum nostrum non at-

tenditis. Ad latus ve&trum acdemus et ex scutella nostra commeditis.

Quantum vobis meriti gracia humilitatis accedit, tantum nobis de merito

propter nonores a vobis impensos deperit. Cut beata respondit: Ecce

oportet te eedere in eJnu raeo et coegit earn. Sepe eciam scutellas et

patellas, quodmagis humilitatem sapere videtur, beata Elyzabeth lava-

(S. 88)bnt, et, no ah anoillio probibcrctur, aliquando illaa cmittcbat- Et

iS7(s8&)- cum redirent, invenerunt scutellas et reliqua coquine iustrumenta dili-

genter lota et nonnunquam ipsam eidem operi despecto insistentem.

1) Fehlt im Ms.
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Ibat eclam beata Elyaabetb frequenciufi cum ancillie euie ad domoe
pauperum tecum deferri faciens panes, carnes, farinam et alia victu-

alia, qne indigennbus competebam, que omnia propria marni diatribuit.

Qnornm Testes et lectos dihgeuter inapicieb&t et domum redicns ora-

eioni insistebafe. Non enim propter rainisterimo Marthe degerere

voluit quietem Marie. Propter quod laborem pie actionis con*

diebat illi dalcedo oracionis sive contemplacionis, unde gracia

gustate dulccdinis thtiro incenso atque candelis reliquiae sanctorum

devotieeime honorare consuevit. Qne rursum ad fecunditatem vlte

active cum Lya rediens, cum pauperibus multa simul daret, ma-

gister Cunradus, quia indiscretam in hoc illam iudieane, precepit ei, ne

plus simul quant unum denarium daret. Qne singillatira implere stu-

duit, quod simul non Ucuit Quod cum intellexisset idem Cunradus, ut

de cetero denarios non daret sed panes, precepit. Que panes multipli-

cabat ut prfue, undc postrnoduro pvoccpit ei, ut non niei particular pania

daret Ecce tam pio dolo in operibus misericordie preceptis nia-

gistri Cunradi obviavit salva in omnibus obediencia. Unde, cum vice

quadaui esset In Hlnere vioitaudi quendana Uereniilam et uiandaret el

magjater Cunradus, ut rediret, respondit nuncio: Nos similes suraus

testudini, que tempore plnvie se retrahit in domum euam. Sic nos, ut

obedire valeanros, retrnhamus nos a via. qua ire eep©ramus-

Tante perfectionis erat beata Elyzabeta, ut inlantera suum, qui

annum et dimiriium etatis habebat, omnino a se removeri inssisset, ne

forte nimis eum diiigendo affectu carnali prepedita a divino abstrahe-

retur servicio. Que beata, cum maxime iocunda ridebatur, maxime
Acre cepit, ita, ut videree earn simul Here et gaudere. Que eciam hanc

gratiam habebat, ut, cum fleret, nnnquam facietc more Ia(S. 39)criraan-

ciura deforraaret, quia lacrime decurrentes ab eius ocult& quasi de io-

cur.diflsimo et indeficienti fonte fluebant, unde de illis, qui in fletu

faciern rug-ant et exterminant, dicere consuevit, videntur tales dominum
deftorrero. D©r»t org© domino quod habont cum iocundilato ct hylarS

tate. Ex quo probatur, quod lacrime ille, quas in oracionibus sive

in compassione proximorum offerebat, extorte non erant. Que si

aliqua videbat, que superfluitatem vel vanam gioriam sapere vi-

debantur, zelo iustieie ducta vix taeere potuit. Hinc est, quod
tempore quodam veniens ad claustrum quoddam religiosorum, qui de 188(836).

elemoBinis cotidianis vivebant, ostenderunt ei sculpcuras sumptnose de-

auratas in ecclesia sua. Que eiadera religiosia circa se stantibus numero
pene XXUII dicebat : Ecce melius et utilius potuissetis has expensas
poeuiee© in vestibus ©t victuaKbue recti ia, qunm in pftrietibua, et ipoas

ymagines gerere in cordibus vestris, unde, cum quidam ei diceret de
quadam ymagite pulchra, quod ei competeret, respondit: Non habeo

optlft tali ymaginG, quia illam in oorde porto. Tanta Siquidem fuerat

emulatrix sanctitatis, ut sustinere non posset equanimiter, si loque-
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ii»(«m). retur qui* ea presente verba inutilla sive iracundie, quia statim sic

dicebat: Ubi est nunc Dominus? Et quia licet de vite eiua sanctitat©

multo adhuc plura dici poasent, videlicet de ems caritate, humilitater
paciencia, compassions, castitate, discrecione et misericord ie operi-

bua, que miserie impendebat, ne legentibus ipsa prolixitas
tedium generarei, flnem Imponere dignum duxlmus, quia ad obitom
eius describenduni febtiiiainub.

Cum tempus apropinquaret, in quo dens omnipotent tantos

labores, tribulaciones et ang-astias dilecte et elect e sue Elyzabeth

remunerare vellet, per infinnitates earnis ad hostium cordiB eiu&

pulsavit vox dilecti eius ad hostium pulsantis et de tabernaculo

corporis dilectam evocantis: Surge, propera arnica mea, colnmba

mea, formosa mea et veni! lam enim byemps transiit, ymber abiit

et reeessit, flores apparuerunt in terra nostra, tempus putacionis

adve(S. 40)nit, vox tnrturis audita est in terra nostra, ficus pro-

tulit grossos euo6, viuee florentes dederunt odorem suum (Cant.

2, 10—13). Sicut per intempcriem *) Lycmis ct ymbrie intclligantur

incommoda peregrinacionis, ita per floret* et vocem tnrturis vin-

easqee florentes delieie designantur patrie eelestis, ad qnas per

mortem carnis beata Elyzabetb pervenit Tempns pntaeionis

tempus est mortis. Quo instante euro Christi dilecta lecto decum-

beret, audivit sepe dicta Elyzabeth faraula eiue quasi intra collum eius

vocem dulcissimam et tunc beau Elyzabeth se verterat ad parietem.

Que post horam ad famulam se vertens ait: Ubi es dilecta? Respondente

ilia, hie sum domina, mox adiecit, o domina mea, quam dulciter can-

tastls. Et queaivK saucta, si eundem cantum andlvis&et. Que alt; Eclam.

At ilia: Dico tibi, inquit, quod 2
) inter me et parietem avicula quedam 3

)

miht iocundissime cantabat Cuius dulcedine excitata oportebat et me
ontn OAntnnto eantare. Kon inirnm, ei Baneta ilia onima egreeeura,

de exilio et in montem celi sicut passer migratura (Psalm. 10, 1)

ad vocem tnrturis se invitantis dulciter eantavit. Cumque circa ia-

centem dominam sepedicte aucUle sederent et de lnfirmltate pie matrls

plurimum dolerent, dicebat illis: Quid 4
) faciendum esset nobis, si dya-

18» (ear), bolus se nobis ostenderet? Hoc cum aaccta dixieset, post paululum

alta voce, quasi demonem repellent*, etc ait; Fuge, fuge, fuge, et intulits

Modo loquamur de deo et puero Jesu, quia instat media nox, qnando
natus est dulcissimne leeus et in presepio quievit et novam atellam,

qua nnnquam ante visa eat, creavit. Haut dubinm, qnin ntrinsqne

tunc presenciam senserit dyaboli, videlicet qui electorum calcaneum

id est finem observat, sicut excmplnm habemus de sancto Martina

1) Ms: intemperencie. 2) Ms: quid.

8) Mb. quadam. 4) Ms: Quod.
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et ipsius Iesu, in cuius morte dyabolus fuisse legitur. Qui sicut

preeencia sua animam egredientem terret, turbat et corttristat, ita

Christus letificat et visione sua sancta confortat. De utraque

hac visione sponsa dicit in canticis: Surge aquilo et veni auster

(Cant 4, 16). Aquilo ventus darns eat et significat dyabolum, qui

ait: Ponam sedem meam ad aquilonem et similis ero altissimo.

Auster, qui flat a meridie, Christum designat, qui (S. 41) est

media dies, id est mediator dei et hominum. Ad hoc beata Ely

zabeth dicehat dyabolo fuge, fuge, fuge, ut recederet, ad hoc

dieebat, modo loqnamnr de deo et puero Iesu, ut ille cum ipsa

maneret. Loquens vero de salvatore, iocundissima fnit, tnmquam non

infirmaretur, ita ut diceret : Licet debilis aim, nuUaxh taraen sencio in-

finaltatern. Et ait audiente Yrmingardi 1 ): lam tempus instat, qnod

omnipotent) deu& eos, qui amici eius sunt, vocabit, propter humilitatem

in plurali numero hoc de se loquens. In tota ilia die, que Banctissir

mum eiua obitum precedebnt, devotissimo manebat, Sponai sui ad-

ventum prestolans cum eo intratura ad nupcias. Quid aliud est

oleum in lampade, nisi derocionis gracia in corde, devocione ignis

caritatis, ut lucere, ardere et durare possit, nutritur. Cum lam-

pade ardente, id est caritate feryente, beata.hec cum Christo,

quern ut sponsum dilexit et sicut carissimuoi hospitem semper in

domo propria in inembris suis2) suscipere studuit, ad celestes

nupcias intravit. Que in ipsa hora mortis sue quasi dormiens iacuit

et exppiravit. Exapiravit, inquam, in fide sanctft eeclesie et in

firma spe glorie ita, ut moriens dicere posset cum psahnista: In

pace in id ipsum dormiam et requiescam (Psalm. 4, 8). Et in

alio paalmo. Garo mca rcquieacet in ope (Psalm. 15, 0). In qua
spe? In spe utique gloriose resurrectionis. Omnes quidem resur-

gemus, sed non omnes immutabimur (1 Cor. 15, 51). Inmutacio

corporum est glorificacio, que solie debetur electie. Hii in pace

dormhint et in spe requiescunt diem fcliciter exspectantea sue

gloriose resurrectionis, in quo dormiunt, suscitabuntur. In corpore

beate Elizabeth mortuo non modicum tunc temporis contigit rairaculum.

Nam cum ab ipsa hora mortis usque in quartum diem intumulatum
iaculsset, nihil omnico fetoris vel immuodicie 8

), sicut de ceteris mortuorum
cadaveribue ezire solet, ab iUo sacro corpore exalabat, sed odor sua-

viasimus, odor aromaticus, cuius fraglancia universos tarn copiose refi-

1) Ms; Yrmlngardis. 2) Ms: aui.

3) Ms: fmmudicie.

Annalen deg Mat. Verelns LXXXVI.
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i» (w7). ciebat, at de illo dicere posset, emissiones tne paradysos malorum

pnnieorum cum pomorum fructibus. Cypri cum nardo, nardua fit

crocus, fistu(S. 42)la cinamomum cum nniversis lignis Lybani,

mirra et aloe cum univereis primis ungentis (Cant. 4, 13—14).

Cuiuque Idem corpus baiictiseiiuuni tuuica grioea involution faciem ha-

beas paniois circumligatam iaceret in feretro, plurimi ex hiis, qui pre-

sentee aderant, corporis sanctitatera non ignorantee devocione accensi

particular pannoram eius Incidebant, alii rompehant, normulh* ungues

rrianuum sive pedum eins decurtabant Quldani eciaru summitatem roa-

millarum eius et digitnm unum de mann eius precidebant pro reliquiis

ea servantes. Quantus autem dolor pauperum atqne infiimorum iliic

concurrenciumet de tante matris morte rociferanciura 1
) sit auditus, paueis

explic&ri non potest. Ac, si omnium mater carissima fuieset et omnea

in came genuisset, ita illam, querulosis vocibun plangebant Cum autem

ofMcinro defunctorurn diceretur, abbatissa de Wetere, que turn:

preaens adcrat, avicularum cantus iocundissimos audivit Que in dul-

cedine eiusdem cantus multum delectata, in quonarn loco esset scire

volene, ecclcfliara c-xivit et ccce vidit in cacumine baoilice aviculae plu-

rimas congregates, que cantu suo quasi funeria exequias agebant.

Nimirum figura sanctorum angelorom conventus et concentns iste

fuit ayicularum, qui circa hoc eanctieaimum corpus congregati

fuerant et cum laudum prcconio arjimam deo optuleraiit. Et quia

beata Elyzabeth femina fuerat nobilis et religiosa, per omne illud

triduum, quo corpus eius intumulatum" iaeuerat, cocgregata est de

tota provincia, ciyitatibus, castris, villis atque ccnobiis ad eius

exequias inaumerabilia turba populorum, a quibus valde honorificc

corpus illius in hospitali Marburg, quod ipsa fundaverat et poa>

scsBionibcs ditaverat, in capella modica sepultum est. Obit autem

neatisaima Elyzabeth anno ab inearnaoione Domini" MCflXXX 8
)

anno vite sue .... Romane ecclesie presidente domino papa Gre-

gorio nominia huics nono sub Friderico secundo Eomanorum ira-

peratore. Agamus ergo gracias fratres karisshui suuiiuo regi et

pontifici Iesu Christo domino nostro. Gui cum patre et spiritn

sancto honor Bit et iruperium per infinita secula seculorum. Amen.

(Explicit vita beate Elyzabeth.)

1) Ms: vociflrancluui.

2) Das Todesjahr ist in Wirklichkeit 1281.
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2. Dm CiMZius von Heisterbaeh Predict fiber die Translation

der hi Elisabeth,

(S. 43 Ineipit) Serm© de translacione beate Elyzabeth.

^Non potest civitas abscondi super montem posita (Matth.5, 14)!
u

Verba sunt salvatoris in ewangelio et loqnitur hie de quolibet

iusto et eleeto, cuius animam post mortem earnis dignitate pre-

miorum in celis exaltat et prerogatiyam meritoram eius per gloriam

miraculorum in terris manifeatat. Talis erat beata Elyzabeth

quondam lantgravia, regis Ungarie proles inclita, cuius hodie

tranRlanionem cnlimus et in monte celi positam per miracnla, que

per eius corpus cotidie fieri non ambigimus. Ipsa revera est

ci vitas sancta, fundamenta- habens in montibus Sanctis posita,

civitas dei, ciritaa refugii. Quia miserorain, com adtmc iu' vatic

lacrimarum posita cssct, ad ipsam eonfugit et misericordiam,

quam quesivit, non invenit. Ipsa, inquani, est civitas in fide

apostolorum et prophetarum fundata, spe celestium semper erecta,

consummata, operibes virtutum locupletata. Sive per Bethleem,

give per Ierusalem beatam Elyzabeth intelligas, utraque civitas

ob nominie interpretationem illiue virtutibus congruit Betbleem,

ut notum est, interpretatur domus panis et significat vitam activam,

Ierusalem verc visio paeis et vitam deaignat contemplacionibus

plenam. Quam perfecta in utraque vita femina ista fuerit, satis

liber vite eius oatendit. Elyzabeth dei mei saturitas interpretatur,

Betbleem vero, ut iaui dictum est, dumut* pauis 1
). Quia bee beata

Christum semper in suis membris saturate studuit, non iam Figuraliter,

eed realiter Bethleem, id est domus panis, Elyzabeth exstitit.

Erat et Ierusalem, veram pacem, id est Christum, sive orando

sive meditando Bive mente excedendo semper videos. Sex portas

habuisse legitur Ierusalem terrestris, perquassex opera niisericordie

designantur. Per portas civitatis ad aotioneg exteriores exitur et

per easdem portas ad quietem interiorem intratur. Beata Elyza-

beth eie exereuit opera miaericordie, ut non reoedcret a divina

contemplaeione. De secreto eontemplacionis quasi per quasdam portas

iustieie frequenter exivit, utChristum in pauperibus esurientem cibaret,

sicientem-potaret, hospitem colligeret, nudum operiret, inf ir- (S. 44)

mum visitaret et in euiuslibet necessitatis earcere positam presen-

cialiter adiret

1) Ms: pacis.
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Beate bnius civitatis turreserant qnatnor virtutes cardinal es,

scilicet iasticia, prudencia, fortitude, temperancia. Eat autem

effectus inBticie miseris subvenire, effectus prndencie insidiaa

precavere, effectus fortitudinis molestias perferre, effectus tem-

perancie illecebraa refrenare.

Venerabilis femina Elyzabeth adhuc in valle lacrimarum

poBita quatnor has virtutee diligenter Batis exercuit. Per virtutem

iuBtieie tam copiose miseris, id est pauperibus et infirmis vidnis

et pupillis l

),
peregrinis et advenis, subvenit, non Bolum personal! ier

multis illorum miniBtrando, Bed eciam pecuniam magnam ad illo-

rnm necessitates distribuendo. Nam quingentas marcas simnl

circa oppidum Marburg erogavit. Cui et illud Davidicnm s
) eon-

grot: Diepcrait, dedit panperibue, insticia eins manct in aeoulum

seeuli (Psalm. 111,9). Quod tali modo insidiaa dyaboli precaverit,

ex effectu prndencie fait- Omnium raalorum radix avaricia est

et ydolorum servitus. Hulus vieil insidiaa evasit, dum nihil sibi

retinens ipsas divicias contempsit. In turri fortitudinis fait, dum
omncs iuinrias sibi illatas snstinuit pacicnter, deo in omnibus

gracias agens. Nam poet mortem mariti sui de castro et ceteris

possessionibos dotalicii sui cum liberie et ancillis suis miserabiliter

satis electa est, Red qnia mulier fortia fnit, eqnanimiter nniversa

toleravit. Temperancie in se effectum ostendit, cum carniB illecebras

sic in se refrenavit, ut adhuc rivente marito suo in manus magistri

Canradi contumaciam deo voverefc, si earn riro eupervivere con-

tingcret Quod et fecit, in viduitate sancta permanens. Que licet

hnmilis esset et eunctis virtutibus adornata, tam temperanter tamen

vivere stndnit, nt de indiscreta abstinencia notari non posset.

Propter quod eciam medienm quesivit, qui earn dietaret, ne forte

de cibariis nimis sumendo £ule ricio subiaceret vel minis abstinendo

deo servire non posset. Beata Elyzabeth, qnamdiu in hoc mundo
fuit, civitas absconsa fnit et hoc ideo, quia in valle humilitatis

posita animi sui virtntes per nulla declarari optavit miracala BOiens

ilia bonis (S. 45) et malis esse communia. Legitur in vitis B) patrum

quendam4) tam excellentis vite fuisse, nt innumeris miraenlis corns-

caret et bestiis indomitis imperaret. Propter quam graciam in.

1) Ms: pupnlllB.

2) Ma: Daviticum.

8) Mb: vitas. 4) Ms: qnidam.
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snperbiam elevatus et spiritu fornicacionis seductus tarn graviter

cecidit,ut iudaciao pcniteodi a dee postulates accipere con mereretur 1
).

Cuius ruinam beatus Anthonius per spiritum intelligens planxit

dicens: Hodie magna columpna ecelesie eecidit. Severus in vita

eancti Martiui scribit historiam ex parte similem, sed fine dissimili

:

Cum qaidam anachorcta oh vite sanctitatcm tantam accepisaet a

domino poteetatem, at demonibus imperaret et missis fimbriis

cilicii sui de obsessis corporibus illos fugaret, propter honores ob

hoc sibi impensos sic cepit intus inani gloria pulsari, ut ruinam

metnens denm attencina oraret, quatinus dyabolum ad similitndinem

illorum, quoa curare consueverat, quinque sibi mensibns dominari

permitteret. Qui a domino exauditus niox, ut furere cepit, vinculis

est ligatas et post quinque menses demum curatus uou solum a

demone, sed eciam a vicio inanis glorie. Fropter quod beata Eli-

zabeth non in magnis neque in mirabilibua super ae anibulare

Tolnit, sed humilia de se senciens graciam sibi concessam semper

in se custodire studuit. Attamen dicebat ei consciencia sua opera

mieericordie et hamilitatis, que ipsa exercebat, miracnlia faciendig

esse digna, sicnt ex quibusdam verbis ipshis probari potest Solebat

aliquando ancillie snis, quae loco 2
) sororom honorabat, manicas

sire alias particular tanicc sue ostendere et in eimplicitatc cordis

sui cum quodaai sancto ioco dicere illius: Vcs domine, si modo

serraretis panniculos istos, puto, quod prudenter faceretis, quia

tone non esset necesse post mortem meam illos querere, qooniam

sancta ero et dominus per me miracula faeturus est. Si propheeia,

nihil verius ilia. Nam post mortem tantis et tot miracnlis claruit,

ut vix aliquis ilia non dico scribere, sed nee narrare sofficiat.

Nolens pins dominus ancille sue merita declarare et refugii

eivitatem in valle humilitatis positam super montem celi locare,

tantis signia et prodigiis sepulchrum illius illustravit, ut ex divorsis

provinciis gracia consequende sanitate sive oracionum intuitu

turbe populorum confuiereul (S. 46). Ceci, claudi, paralitiei, surdi,

epilentici et diversarum infirmitatum homines illic sanabantur et,

ut aiunt, eciam mortui in eodem loco Buacitabantur. Adhuc enim

magietcr Cuaradus vixit, cuius studio eadem miracula ex parte

conscripta sunt. Non solum ex provincia Maguntiuensi atque

1) Ms: meretur.

2) Mb: locorum.
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Treverensi, immo eciam ex provinciis remocioribus, Colonienai

videlicet, Bremen Hi atque Medeburgensi oracionmn sive sanitatum

gracia constat plurimos Marburg advenisse. Aliis recedentibus

alii occurrebant, sanitateui consecuti dei virtutem veaientibus nun-

ciabant. Plurima ibi oblata sunt, ex quibus ccclceia lapidca super

sacrum eius tumulum erecta est. Ego circa idem tempua ibi fui

et non recordor me in tota vita mea tantum simul vidisse populam,

quantum in oppido Marburg et circa illud tunc temporis aspexi.

Vix aliquis in ecclesiam sine magno labore intrare vel exire potnit.

Non multo post magister Cunrados a quibusdam, qaos ipse d©
heresi iuFamaverat, cum ministro suo fratre Gerardo occiaos est

et in eadem ecelesia simul sepulti. Ecce sic civitas ilia saneta

civitas refngii clarescentibus eignis super roontem idem in aparta-

posita est, ut iam eius gloria vix aliquem latere possit Revera,

fratres karissimi, sicut keata Elyzabeth civitatem refugii se in

terris exbihoit, miserorum necessitating, at supra dictum est, pi©

subveniendo, ista civit&s refugii in celis posita esse meruit, preces

ad Be clamancium misericorditer exaudiendo. Non longe post

mortem magistri Cunradi devotus iuvenis Conradus lantgravius,

frater Ludewici, qui maritus fnerat beate Elyzabeth, divinitus et

precious utriusque fratris scilicet et sancte Elyzabeth promotus

munduni cum flore despexit et hospitali domng Theutonice se

reddidit. Cuius gracia etauxilio, (sicut supra dictum est) 1
), hospitale

beate Elyzabeth in Marburg eidem domui Theutonice donatum

est Ab illo tempore locus idem turn propter miraculorum gloriam,

turn propter illustrium personarnm conversionem in fama et diviciis

ampliuB pioflcere eepU.

Considerautes fratres religiosi signa et prodigia, que [ad memo-

riara] 2
) beate Elyzabeth cotidie in loco fiebaut, plures ex eie cum fratre

Cunrado quondam lantgravio ad curiam domiui pape personaliter

accedentes de canonizacione eius laborare ceperunt, signa et sa-

(S. 47) nitatea, que ad memnriam famnle dei fiehant, tam acriptis

qnarn verbis domino apoatolico indicantes 8
). Quorum petition! 4

)

consensum prebuit, precipiena miraculorcm testes diligenter exami-

nari, eciens ciritatem in niontc positarn non posse abecondi. Anno

ab iccarnacione ^domini MCGXXXV in octava penthecostes apud

J) Das Eingeklammerte, das sich auf das Leben (S.36) bezieht,

iht YerrautUch spater zugesetzt worden. 2) Fehlt im Ma.

S) Mb: indicatea 4) Ms: peticionem.
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Perusium civitatem Tuecauie dominus papa Gregorius canonizavit

venerahiiem Christ! famnlam Elyzabetb in nnmero sanctorum illam

computans et per univeraam ecclesiam diem deposicionis illius XIII

Kalendas Decenibria sollempniter agi precipiens. Skique civitai

ilia super montem poaita cat, ut, que priue sancta erat mentis,

auctoritate apostolica eciam sancta dici posset. Cuius devocio

tanta eirea illam exstitit, ut speciales litterag diversis religiosis

ordinibus eecleaie destinaret, rogans et mandans, quatinns sancte

Elyzabeth festivitatem recolerent. Quod et factum est Moxque mire

pulchritadiuis et njagnitudimis monasterium super corpus eius fun-

dari cepit cum caagnis sumptibus tante dignum patrone.

Condietus est et dies certns atque publice dennneiatus, in

quo fieret ganctissimi corporis eius tracslaoio. Anno scquenti, qui

fuerat MCX)XXXVI ab incarnacione domini a diversis regnis

Alamannie, videlicet Boemie, Dngarie necnon etFrancie tante

turbe popalorum utriusque sexus, diverse regionis atque condicionis

et etatis ad diein in Kalendis Maii prefixam confluxerant, at

numeru8 omnem estimacionera bumauam transcenderet. Nam ipse

gloriosus Romanorum imperator Fridericns omnibus negociis suis

postpositis ad festutn translacionis enenrrit fama eanctitatis beate

Elyzabeth attractus et illectus. Scientes fratres oceupacionem

imperatoris et, quod in eius adventa sacrum corpus commode

effodi non posset, tribus diebus preanticipaverunt. Nam venerabilis

vir Dlricus, prior loci, aBauniptie eccum VII fratribus ostio cccleeic

elauso nocte reiecta terra sepulchrum aperuit et eece tanta

fragrancia lapide amoto de sacro corpore efferbuit, ut omnes

otioris illius suaviiate recreatl in ammiracionem verai uenm collau-

darent. Nam ipsum sacrum corpusculum, quod aromatibus noverant

non fuiese conditom, totum iuvenerunt integrum et incorruptum.

Habe(8. 48) bat enim manus in forma cruris proprio pectori super-

positas. Et in hoc multo ampliua mirabantur, quod suavissimus et

aromatio.nR odor de porpore vnt per qiiinqnp.nninm gepnlto etire

potuit, cam huiusmodi corpora plurimum fetere soleant. Num quid

non vobis ex hoc ipso famula dei dicere videtur: Nardus mea
dedit odorem suum (Cant. 1,14). Nardus herba est calide nature,

caritatem beate illius exprimeus, cuius virtus 1
) graciam talem

promeruit. Quia sancta Elyzabeth Cbristi caritate saecensa pan-

1) Ms: viitatem.
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peram fetores et inmundicias in corpore vivens non abborruit, in

corpora u« post mortem nihil fetorig habuit, it* lit dieere posset

illnd incorrnpte sapiencie: Sicnt cynamomnm et balsamum aroma-

tixans odorem dedi quasi rayrra electa, dedi guavitaiem odoriB

(Eccli. 24, 20). Frcdicti fratres sacrum corpus de aarcopbagotolleutea

et purpura involventea in archa plmnbea locaverunt, nc in sepulchrum

reponentes. Interim dominna imperator adveniena tunica griaea

indntus nndis pedibus com magna devocione et hnmilitate turbe

hinc inde ipsmn comprimentibnfl in Kalendia Maii aommo dilncnlo

locum adiit, sepulchrum intravi: et principibufi aibi asoateotibng

archam com saero corpore elevana cam mnlta Tociferacione, elericia

laudes divinas resonantibus ad locum preparatnm transtulerunt. Caput

voro beate Elyaabeth prim a oorporc fucrat separatum et, ne illras

visio aliquid horroris intuentibua incuteret, fratres eulteDo eamea

cum pdle et capillis a cranio 1
) separavemnt. Imperator vero co-

ronam anream de lapide precioao eidem capita impoault (Pa. 20,4},

in signnm devocionis sue aancte Elyxabeth, que filia regis fuerat,

illam offerees. Cekbratnr antem hec tanslacio VI Nonas Mai,

hoe eat die eeqaenti poet festum apoetoloram Phylippj et laeobi.

Mirandas miranda Baeeedunt. Unde, fratres karwrnmi, quia

dominmi ad bee mirifieare dignatns eat sanet&m mam, nt

gloria meritoram eius amptius claresceret, quia, meat ipse

dixit, non potest civitas abscondi in monte poaita (Mattb.

5,14\ maiimam miracohim ct ma-Time aaDctitatis indicium in

corpore beate Elyxabeth ad sui gloriam et ad nostram edifica-

cionem oatendere volnit Nam paueis diebua elapeis poet eius

transtanooem, earn qndam ex fratnbna arcam prombeam apenrent

(S.49) et ear-jam corpus aitenderent, oleum puriflBunuia de ipso

corpore aacro stillarc perspexenint. De qua visiooe plnrimum

ammiraaies et exattantea tiqaoran diTinitm ooDceascm panno

extraxerat et rascalo iaftpoaaennit, pro benedictione ilium reser

antes Bdetibva dnrtribaeadnm. Kara debilea et infinni ex codem

oleo peraneti aepe saaaatar. Conakleraxe fratres, quartan priri-

lepin aaacte hue ait coDceaann. Cum in veteri teataneoto

iasMUBCvafaflca iaati faerial ct decti, patriarched propbete ct alii

ejstaai phxres, quoa aacra aeriptara eoaunendat, de nullhn tamea

corpore legiaaaa post mortem rosins oleosa entanime. Kee ipsa

i .,,,,, Google
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quidem IoLaiiui Baptiste, qao inter natos mulierum nemo major

surrexit (Matth. 11, 11), gracia hec eoncessa est. In novo antem

testament© de tribns tantum legimus, quod eorum corpora vel ossa

oleum stillent. Ex quibos fuit primus saactus Demetrius martyr

in Grccia, qnom eancti Dyonisii ariopagite fratrem carnaleni fuieee

legi. Huius tumba tantom olei fundere dieitur, nt ecclesia illius

tota ex eodem oleo illuminetur. Et, gient andivi, pene nnlla domng

eat inGrecia, que eodem oleo careat, pro remedio 1
) sanitatum illud

reservans. Nam cum Constantinopolis vastata esset, nobis de eodem

oleo in vasculo argenteo, ymagiuera ipeius martins habens iuu-

pressam, delataest. De sepulchro eciam et ossibos sanete Katherine

Virginia et martins oleum emanare nemo dubitat. Tercius in boo

privilegi&tus heatns est confeeeorNycholaua Myrree oivitatis episcopas.

Qnartara tante glorie eonsortem habemns sanctam Elyzabeth viduam.

Sicque dens universos ordines ecclesie honorare dignatus est. In

inartvruin online eciam apostoli et couiugati comprehenduntnr, eo

quod pene orones essent uxorati et martirio eoronati. Sieat andivi

a qaibusdam fratribna domus Thentonice in Marburgj oleum de

pedibns sancte Elyzabeth maxime stillat, hoc idee, nt opinor,

quia pedibns portabatur ad diversa panpernm tnguria miserieorditer

illoa visit&ndo et beneficia impendendo. Oliva, que oleum generat,

signnm pacis est et miserieordie. Eleos ) enim Greee, misericordia

dicitnr Latine. Quia beata Elyzabeth pacifiea et mieericordissima

foil, non inmcrito oloi rivnlos dc suo corporc nano fundit. Cni cciatu

congrnere videtur, qnod per Ecclesiasticum dicit spiritus sanetus:

Quasi cedrns exaltata sum in Lybano et quasi cypressus (S. 50) in

monte Syon (Eccll. 24, I?), et post paaca: Quasi oliva speciosa

in campis et quasi platanns exaltata sum iuxta aquam in plateis

(Eccli.24, 19). Cedrus arbor est cdorifera et imputribilis nature,

graciam illam designans, quam deos contulit oorpori beate Elyza-

beth post mortem, its ut neqne feteret, neque putredinem sentiret.

Oypreflsna arbor fiat altiftsima, medendie corporibns apta. Hee est

gracia sanitatam, quam domirus ills contnlit, earn secundum animam

exaltata esset in monte Syon, id est in altitudine divine speeula-

cionie. Oliva oleum genuifc 9
) et de corpore eius oleum emanat.

Platanns arbor est patula et ampla, unde Greci platan amplum

1) Ms: remedia. 2) Me: Oleos.

3) Ms: ginnit.
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voeant.' £t hec est arbor tenerrima 1
), mollibus foliis in altitudinem

vitis maxime iuxta aquam ereacens in plateie. Beata Elyzabetb

in caritate qnam patnla sit et qnam ampla et per virtutem com-

passionis circa infirmitates et necessitates patentee qnam tenerrima,

satis declarant, que ad eius sepulcbrxun fiont miracnla. Aque
designant popnlos propter fluxurn rnortalitatis, nnde est illad:

Aque multe sunt populi multi. Ut autein iuxta esse poseit bias,

qui tribalato sunt corde vel eciam corpora propter varias infirmitates,

dominos illam posuit inxta aquain in plateis.

Quia venerabiiis ac deo dilecta Elyzabetb propter deum
se humiliavit in hoc mundo, dens illam post mortem exaltare

dignatua eat in celo et in mundo. Exaltavit illam, eicut auperius

dictum est, in cclo magnitudine prcmiorom, exaltavit illam in

mundo, aicut cotidie vidimus et aadimus, multitadine miraculornm.

In celo specialins assimilari videtnr cedro atque cypresso oh men-

torum suorum immensitatem, olive neenon et platano in mundo

propter beneficiorura, quam infirmantibus prestat, diversitatem.

Oleum, aicut ipse nans nos docet, cibat, nngit et illuminat Has
olei virtutes beata Eljzabeth exercerc spiritualiter non ceasat.

Multi pauperea in hospital), quod ipsa fundavit et possessionibus

ditavit, eotidie pascnntnr- Paseit et spiritualiter, qnoojens pecea-

toribua Buia sanctia cnraeionibua graciam optinet devotionis, ungit

infirmos cum mentis auis et precibua erigit elisos, sanat para-

ii(S. 51)ticoe, conaoiidat claudoe, uiundat demoniosoo et alias quae-

cumque infirmitatum species curat et allevat. Cni deus eciam hanc

contulit graciam, ut cecoe corpore et corde illuminet. Qui non

diligit, nt ait beatus lonannes, in tenebris est (] Joan. 5,14). hline

qnisquis graciam primam obtinuerit, mente cecum illuminat. Cnm
beata Elyzabetb non fnerit corpore virgo, sed vidua et viro cognita,

plurimi tantam miraculornm gloriam in ea mirantur et hoc ideo

rnaxime, quia scinnt infinitas fuisse et esse sacras virgines tam in

cenobiis quam in babita seculari, quibus coruseare miraculis con-

cessum non est. Ad quod primo loco respondetur: neqne meritum

neque premium consistere penes carnis integritatem *), sed penes

caritatem. Qui plus fiitalher diligit, eciam plus mercedis apud

deum habebit. Miracula vero non sunt de eanctitatis substantia,

i) tenedma.

9) Ms: integreUtem.
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1) Ms: famuliam.

i .„.,... Google

Bed quedam sanotitatis indicia. Quod si beata Elyzabeth in inte-

gritate perseverans post mortem miracnlis claruisset, poterant

virgines arbitrari banc graciam earn habuisse magis ex merito-

virginitatis quam caritatis et ita fortassis virgines extollerentur

cuiu fatuis virgiuibuH, -que non Latent oleum iu vaaia biuh. Mira-

cula, nisi homo cantos sit, facilliroe roente extoliunt. Propter qnod

pius dominus miraeuloram gloham post mortem famule sue distulit,

quoniam iam extolli non poterat Causa vero miraculorum eius

bee maxima fnisse videtur, qnia beata Elyzabeth filia fuerat

regis el nxor principle magni et in tantum se humiliavit, at post

mortem mariti contempto sponso, eontemptis diviciis et honoribns

in multa paupertate et bnmilitate Christi pauperibus serviret,

opera mieericordio exorceret et multoe tribul&oiones et. porseonoio-

nes propter hoc libenter et gratanter sustineret, ut eitis exemplo

cetere nobiles matrone similia facerent, pins dominns Famnlam 1
)

snam post mortem miracnlis honorare dignatus est. Non Sanctis

in gloria positis miracula, que faciunt, necessaria sunt, sed nobis.

Non enim illos eficiunt mchorea, scd nos, si tamen illorum opera,

quibus promeruerunt miracula fuerimus imitati. Quia non potest

abscondi cmtas super montem posita (Mattb. 5,14),imitemnr preclara

opera sancte Ely/abeth, id est earitatem, hnmilitatem, pacieneiam,

paupertatem eeterasque eius virtutes, ut et nos dominus dens

super montem celi ponere dignetur, leans Cbristus dominus noster,

qui cum patre et spiritu aancto virit et regual deus per omnia

eecala seculorum. Amen.



Die ehemaligen CistercieEiBeriniien-KlOster im
Herzogtum Cleve.

B. Scholtea,

In einem verh&Itnismaesig kleinen Bezirk des Herzogtums

Cleve befanden sich funf Frauenkonvente, abernicht ein einzigea

MannskloBter dee Ordens von Citeaux. Das nachstgelegene KloBter

dieser Art war die bekannteAbtei Camp bei Rheinberg, die Mutter zahl-

reieher bis in den fernen Oaten zerstreuter Tflchteranstalten. Ihr

waren anch die elevfaohen Franfinklfister nnterntellt nnd blieben

es bis zur Anfhebung. Seit den Grflndungen von Citeaux und

Pramontre ging eine grosse BegeiBterung filr die neuen Orden

dm ch das gauze Abendland, wovon auch die Frauenwelt ergriffen

wnrde, so streng und abschreckend die Regeln ftlr das weibliche

Gesohlecht auch eein moehten. Gerade dies bietet die Gewissheit,

dass aile, die eintraten, einen wahren Beruf in sieb verspttrten

and von deu heiligsten Absichten heseelt waren. Gross mnsste

deshalb auch der geistige Segen sein, der von diesen KlostersUltten

aus Uber Land end Leute sich ergoss. Wie beliebt die Cistercienser

allenthalben waren, beweisen die vielen Zuwendungen und Schen-

knngen, die ihren Niedeiitusungen weit und breit gem&cht warden,

und es den Klosterlingcn enntfglichten, sich der Annenpflege in

reiehem Masse anznnehmen. Aber auch in wirtschaftlicher Be-

ziebung nbten die Niederlassuugen der Cistercieuser einen segens-

reicben Einfluss aus. Unfruchtbare Einttden und WaJder waren

ihre rechte Heimat, fern vom Verkebr mit Menschen und ihren

Wohnst&tten sollten die Abtcicn angelegt werden, die eine von der

andern wenigstens zehn Burgunder Meilen entfernt 1
). Diese Oden

1) Studien in Mitteilungen a. d. Benedict n. Cisterc.-Ordec. Stift

Raigera 1889, 48.
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fruchtbar zu machen war ihr ernstes Streben. In der Kultivierucg des

Bodens galtcn sie ale Meister, Wo eie Fuss gofaset batten, euchten

sie ihren Eesitz dnrch Ankauf and Tausch abzurunden und zu

Hofen zn gestalten, die sie tails selbst bebauten, tedls in Halhbau

vergaben. Sie warden die Yorbilder fur die benaenbarten Bauern.

Die Verfaasung der einzelnen Konvente war dnrch die Ordens-

regel vorgeschricben. Die oberste Leitnng lag in dec H&nden

dee jedesraaligen Abtes von Camp, der auch die ana freicr Wahl

hervorgegangene Meisterin oder Abtissin zu bestatigen hatte. Die

Meisterin ernannte die Priorin, Subpriorin, Sehaffnerin, KtlBterin

und Siechenmeisterin. Die Abtei Camp sorgte fur eiaen Beicht-

vater oder Prior, der auch den Gottesdieust zn versehen hatte..

Er wohntc is oincm abgcaonderten Geb&ude, Priorat gcnannt.

Den Gottesdienst begingen die Cistereienser mit grosser Feierlich-

keit. Die Kegel forderte, bei Bauten alles auf das Notwendigste

zn besehranken. Einfach wie das Ordensgewand sollten auch die

R&ume sein, in denen man weilte, wirkte and befcetc. Die GrHn-

dnngszeit der Cleviscben Niederlassungen ficl in eine Zeit, wo
der gotische Stil sich Bahn gebrocben hatte und die Ordensleute

aich seiner mit Vorliebe bedienten, weil eie in ibm etwas der

Tendenz ihreg Ordens Verwandtes erblickten. Ihre Kirohen sehloasen

vielfaeh mit einem geradlinigen Chorabechluss. Steinerne Tflrme

nnd Glocken, die zu schwer waren, ale daas ein Mann sie Ziehen

koncte, warea untersagt. Man musate sick deskalb mit Dauk-

reitern begnfigen- Vor dem um mindestens eine Stufe flber den

Boden dee Sonifies erhohten Presbyterium mit dem Hoohaltar befand

sich das GestHbi fur die Cborschwestern oder Jnngfern, an der

einen Seite das der Abtissin, an der andern das der Priorin,

vor beiden stand das der Novizen. Naeh Westen schloss sich das

Ghor for die Laiensehwestern, Halbschweatern, auch bloss Zngteren

genannt, an, das dnrch ein Gitter abgeschlossen war. Vor dem
Cittcr war der Rauzn, worin G&ste nnd Fremde dem Gottesdienst

beiwehnten *).

Die Kirehe selbst, der daran sich Bchliessende Umgang nnd

das von den Krenzarmen umfaaste Qnadrnm wnrden znr Beisetzung

der verstorbenen Ordenslente, besonderer Wohltater und soleher,

die sich eine Ruhestatte daselbst erkanft batten, bonntzt.

1) Vgi Dr. Winter in den' Stud. u. Mitteilungen von 1889, 1891

tind 1892.
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Die Kleidung der Chorsch western bestand in einem weisa-

wollenpn Habit mit Hphwarzem Gflrtal, Skapnlier nnd Sohleipr.

An bestimmten Tagen kleideten sie sieh aehwarz und legten

doppelte Schleier an. Die Halbscbwestern trugen einen braunen

Habit.

Die Kegel schrieb eine einfaebe Kost vor, Fleisehgenuss und

Gewtirze waren untersagt, jedoch wurde anf Schwacbe nnd Kranke

Rflcksicht genommen. Die eine Mahlzeit wnrde gegen Mittag,

die andere each Sonnenuntergang genommen; bade richteten sich

nach den kirchlicben Tageszeiten 1
).

Yon den Visitationsprotokoilen Bind nnr ein paar erbalten

geblieben ).

Zu bedauern iet, dass naeh kaum bundertjabrigem Beetcben

dieser Ordensniederlassungen trostlose Zeiten fiber das Clever-Land

bereinbrachen, die das Klosterleben bracblegten und ibm zuletzt

den TodesstoHH gaben. Scbon das 14. Jabrbundert mit seinen

Fehden zwiscben Cleve, Utrecht and Gelderu rousste die KlGster

tief sch&digen^ schiimmer noch wirkten die folgenden Jahrhunderte

mit ihren nnaufhCrlichen Kriegen und Raubztlgen, die es vornehrnhch

anf die Kloster abgeaehen hatten. Es brach die Zeit an, wo. niebts

mchr Richer nnd heilig.war und nur das Recht des Starkeren gait

Kaum hatte sicb ein Kloster erholt, so erfolgte ein nener Schlag.

Scblioimer jedoeh ale dies alles war die Verwilderung und Ent-

aittlicbung, die allcnthalbcn una aicb griff und auch den Wcg zu

den Kltfstern zu finden wusste, eo abgelegen diese aucb von dein

Weltverkehr liegen raocbten. Infolgedessen bednrften im 15. Jabrh.

alle Kloster mit einziger Auananme des Klosters GraieMhal, aoch

Neukloster genannt, einer grundlichen Verbesserung, vor allem einer

Erneuerung der Klausur, der sicb inancbes Kloster nur widerwillig

ftlgte. Mocbte so der gute klOsteriiche Geist aucb wieder erneuert

sein und die Regel aucb tren beobachtet werden, nm die frflhere

Wirkaamkeit der Klftster naeh aunger hin war es grrtastenteils

gescbeben. Die Zeiten waren daftlr zu scbleebt. Paebtgelder

und Ziuseri wurden gar nicht oder nur zuni Teil gezahlt, Steuern,

Koiitiibutioueu und Scbatzungen vrurden uuerscbwinglich, die ZabI

1) Auflfuhrlieh in Scholten. Das Cistercienserinnen-Kloster Gra-
fenthal zu Aaperden. Cleve 1899, S. SB ff.

2) Ebendas. S. 51 ff.
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der Konventualen achrmnpfte immer niehr zneaoimen. Manches

Kloster sebnte den Angenblick der volligexi Aufhebuug herbei.

- Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen stelle ioh die

Nacbrichten fiber die einzelnen Clcvischen Cistercicnserinnen-KIOster,

die sich angesammclt haben, zuflMomon und hoffe, dase aie kfinftigen

Forschern ale Vorarbeiten willkommen sein werden.

I. Das Kloster Via cell in Duissern, ostlich von Dulsburg.

AIs Regrlinder der Via eeli oder des Himmelswegs iat

Alexander Tacke aus einem angeeehenen Patriziergeschleoht in

Duisburg anzuscben. 1234 ecbenkte er daffir scinen Hof in Duissern

und erlangtc im November deaselben Jabrea die Genehmigung

vom Coiner Erzbischof Heinrich von Molenarck 1
). Die ereten

Schweetern, 13 an der ZabI, wurden aus dem Kloster Aula b. Mariae

in Zarne oder Saarn im Bergiscben genommen *). Kaiser Friedrioh II.

bestatigte die Stiftung im Juli 1235 von Worms aus s
). „Am

3. Mai-z, 1236 Bcbenkte ein Alexander Kasaelmann seine bei der

Klosterkirche gelegene Behausung nebst Stallungen und dem ganzen

Viehbestand unter Vorbehalt der Lcibzucht fur seine Frau und

seine zwei Sonne oder einer taglichen Quote far dieeelben u *).

Infolgedcasen wnrde die Zabl der Schwestern 1237 anf 25 aus-

gedebnt. L240 war sie bereits so gewaebsen, dass man der neuen

Stiftang in Sterkrade 12 Schweetern abgeben konnte. Es stellte

sich jedoeb immer mebr be i aus, dass das Kloster an einem zu

cffenen und wasserarmcn Ort gegrtindet sei. Am 11. September

1243 bekamen die Schwestera vom kai&erlichen Burggrafen Gernand

in Kaiserswerth die Erlanbnig, den Konvent nach Marienborn

(fons b. Mariae) an der Ruhr zn verlegen. Gleicbzeitig wnrde
ihnen die dort gelegene, zam Reicbsbof gebOrige Hufe zur Urbar-

machung gegen jahrlich zwei Coiner Schilling angeboten*). Ktinig

Wilhelm von Holland bestatigte am 26. April 1248 dio dem Kloster

1) Lacomblet, Urk. II, Nr. 195. Nr. 1.

2) Annalen d. hist. Ver. I." d. Mederrhein XX. 287,

3) Laco tablet a. a. 0. 277.

4) Handschriftl. Nacbrichten der Abtisein Ellis, von Schwartzen in

lateia. u. deutscher Niederscarift im Pfarrarehiv zu Camp.

B) Lacomblet a. a. 0. 277.
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ttberwieaene Hnfe, ermfigsigte die Abgabe .anf l s
f% Coin. Schilling-

and gestattete, die Klosteranlage bis zum n&chsten Berg auszn-

dehnen l

)7
nacbdem er am 23. April dem SchultheisB von Duisbnrg

befohlen hatte, das vom Bflrger Adam dem Kloster geaehenkte

Grnndsttick frei za belassen*). Wortlich wiederholte er denBefehl

nach seiner Kronung nnd wies Walram v. Jttlieh an, das Kloster

in eeinen beeondern Sebntz zu nehmen 8
).

Dor grttsste Wohltfiter wnrde Graf Walram v. Limburg,

indem er „1258 eein ganzes Hab nnd Gut unter Vorbehalt einiger

nicht n&her angegebenen Renten vennaehte. Das Gnt selbst war
nicht genan speziflTJert", was zu spateren Verwicblangenfuhrte 4

).

Rtitger tod Bentzheim (Binsheim) Bohenkte 1261 eine Jahr-

rcntc von 4 Schilling ftlr zwei Jahrgedachtnisse.

Bald nacb 1280, wo 28 Schwestern zugegen waren5
), erwarb

die Abtei den Mocningerhof nnd wurde dadureb der meistbeerbte

im Dniahnrger Wald, wovon ihr 1 Hnfen znstanden. 1300 hefaht

KCnig Albrecht von Coin aus, seine Braner in Buiaburg bfitten

von seiner nnd deB Reiches Gruyt den Nonnen 80 viel zu verab-

folgen, als sie zum Bierbrauen iifitig batten e
). 1312 beaasa daa

Kloster eine Mtthle auf dem KSppeJberg 7
). Von der Stadt-

gemeinde Duieburg bekam es an den vier Hoehzeitec infolge

Verscbreibungen vom Grafen von Berg ana den Jahren 1267 nnd

1303 ein Viertel Wein, w&hrend der Konvent an beatimmten

Tagen die St&dtbeamten bedachte.

Im 15. Jahrhnndert war der Wbhlstand des Elosters be-

dentend zurflckgegangen, denn bei einer Ordenseteuerverteihing

dnrob den Camper Abt. auf mebrere Ciateroietioerinnen-Klftfiter

wnrde es nnr anf einen Rheinischen Gnlden, das war die geringste

Abgabe, eingescbatzt 8
). Abtissin Elisabeth von Schwartzes, die

1721 gewahlt war, bekam vom Abt in Camp einen Fragebogen

znr Geschichte dea Klosters. Sie bemerkt in demselben, dass

1) Ebendas. 827.

2) Ebendas. 326.

3) Ebeudas. 326 Nr. 2.

4) Handschriftl. Nachrichten a. a, O.

6) Arnialeu d. hist. Vereine a, a. 0. 301, Nr. 1.

6) Averduck, Gesch. v. Duisburg, S. 127.

.7) Ebendas. a 129.

8) IS interim u. Mooren, Die Erzdiozeee Coin, Mainz 1830. IV,

nr. 436.
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Die ehemaligen Cistercienserinnen-KIOster im Herzogturo Cteve. €B

jj

die Nachrichten fiber die Namen und Taten der Abtissinnen bis

3
1513, wo Abtissin Richardis t. Uhlenbtoick das Zeitlicbe

I
segnete, dnrcb Fewer vernichtet seien. Eine VorgSngerin der-

j
selben war Eadewi oh Wreed, die 1504 als Abtissin im Kopiar

„ dee Benediktinerinnenkloaters Hagenboaeh bei Xanten gelegentUeb

eincs Kaiifes erw&hnt wird J
). 'Abtissin v. Schwartzen z&hlt

zun&ehst 6 Abtissinnen outer Angabe der Regierangszeit auf:

von Witt 1520—1527,

I
Gertrudis tod Vreit 1527—1541.

Christina von Weyerhoret 1541— 1555.

Agnes von Ntinnum*) 1555—1562.

Margareta von Weisshansen 1562—1576.

Katbarina von Barl 1576—1580.

, t)ber die folgenden Abtissinnen ist sie besser unterricbtet.

Margareta v. Mflnch 1580—1652, „eine kluge, beherzte

Fran aua vornehmem Gcsohlccbt", mit der Familie v. Pappenfacim

verwandt. Gleich im Begins ihrer Regierung wurde am 24. Januar

1580 das Kloster nebst der Kircfae von den Dnisburger Bttrgern

im Verein mit den fanatiscben Hollandern rerbrannt, wobei weder

Kunstsehatze noch Bibliothek und Arehivalien verschont blieben.

In den ersten Tagen des Jahres 1590 wurde der Klosterplatz

infolge Hagistratsbesoblufises vollstandig geebnet, damit sicb dort

niemand verschanzen kCnnte. „Unter grossen Verdriesalicbkeiten

mid nnbeschreihltGhem Soh&den stand die Abtissin der firmer

Herde obne Kloster, FItlcbtlingen gleich, vor nnd bat dann ibre

Zuflucht nnd Retirade zur Stadt (Duisbuig) genommen uiid, da
wcgen Ocblccbtigkcit der Zoii oovroli] ala wegen Abgong der

Brfider and starker Verfolgnng der aufsteigenden Eetzerei die

Minderbrttder, Sti. FrariciBci Konventualen, ihr dasiges Kloeter

unter Stellung eines RentmeisterB vcrlaseen hatten, hat gemeldete

1) Sch oltcn, Ooa Bcncdiktincrinncnlcloatcr Ungcnbooch b.Xantcn.

Xanten 1907, S. 29.

2) Deren v. Nunnum, gen. thicker, begegnen mehrere in Klostero,

ebenso der v. Uhienbroick, so Anna Christ v. Nunnum 1688 zu Sterk-

rade, ebendort Anna Ratharlna 168*5—1716, Johanna Sophia 1744.

(Scbolten, Das Cisterc-Eloster Rivulus a, Marie ia Sterkrade. Essen

1906, 8. 48, 46, 47.) — Jutta v. Uhienbroick, Meiaterin io Eagcnbosch

1479—1487, Margaretha v. U., Priorin, dann Meisterin 1643—1582

(Scbolten, Das Bened.-Kloster Hagenbosch, S. 54).

Annalcn des hi*t. Vdclne LXXS VI. &
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CG R. Scholtec-

herzhafte Dame vom zeitlichen Provincial Brinckmann 1582 das-

eelbe in Pacbt genoinmen und darin gegen einen jSbrlicben Zins

mit ihreri Frftnlein his 1610 gewohnt Sie wurde dort vor dem

Hoohaltar 1652 begraben, ihr Leicbenstein mit ihrem Wappcn
gesctaiDtmkt and eiu reicb dutiertes AnniveraariiuD in der Kirche

fllr sie gestiftet."

In der Voraussicht, dass die Minderbrtlder bei erster

gUnstiger Gelegenbeit heirnkehren und ihr altos Kloster wieder

beziehen wtlrden, nkanfte die Abtissin, woblbemittelt wie sie war,

ex patrimonialibus mit dem wenigen Zusatz der hinterlassenen

Barsehaft des Klosters von Friedrich von Raesfeld ein Hans in
*

der Niederstrasse und erwarb noch zwtflf nebeneinanderliegende

UaneatJittcn hiczuu und richtcte bier eino notdflrftigo klSstorliche

Niedcrlaasung ein. Die handscbriftliebe Naehricht lugt hinzu,

dass der Name nnd das Wappen der Abtissin (ein Ochsen-

kopf) am Kamin des grosses Sanies ansgehanen sei nnd sieb dort

noch befinde.

Der Duisburger Magistrat bestatigte am 21. M&rz 1608 dem
Konvcct allc ibm von Kaisern und KOnigen bowilligten Privilegien,

solange er das in der Stadt gekaufte Gut statt des in Dflssem

verbrannten Kloaterg hewohnen wttrde *). Allein die angekauften

Hanser anch nur notdflrftig zu einem Kloeter einzuriohten, er-

forderte neben den Mittcln geraumere Zeit. Vor allem Ycrmissten

die Schwestern eine eigene Kircbe und bedienten sicb each wie

vor der Minoritenkircbe. Grose war deshalb ihre Beattirzung, als

am Sonntag Abend des 16, Juoi 1613 gegen 9 Uhr die Kircbe

geatflnnt, Altflre, Cfaonttlhle, Kilder, Orgel demoliert nnd selbst

die Grabst&tten nicht verscbont wnrden. Veranlasst batten diese

Aufregung des Duisburger Pobels Peter Scriverius aus Dahlen

nnd Maternns Heiderus ans Basel, Prediger an der St. Salvator-

kircbe. Ersterer batte an dem betreffenden Sonntag gepredigt,

in der Minoritenkircbe wcrde wieder MeaBe geleeen und der Orden

selbst werde wieder einziehen, man mflebte solche AbgOtterei ver-

hindera. Der Schnltheiss, der zoletzt persOnlieb erscbien, nm der

Raserei des Volkes Etnbalt zu tun, wurde ana der Kircbe gedrangt

nnd verbflhnt- Das Kloster wurde entscbadigt, die Kirche 1615

wieder in branch baren Zustand versetzt und am 13. August

1) B or heck, Vereuch oincr GaBchichte d. Stadt Duieburg, S. 80.
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Die ehemaligen CiatorcicneerUmcn-Kloster ixn Herzogtuui Clcvc. 07

feieriicbst cingeweiht. Dnter Begleitung des P. Provinzials

Polking; und dee epaniecbcn CouTCrneure Bartbolomaeus Frjre dc

Andrada und grosser Beteiligung nabmen die Minderbrllder die

Eirche wieder in Besitz.

Da ee den Klostersehwestern noeb immer an einem Begr&bnis-

platz feblte, schlossen sie am 24. Oktober 1620 mit den Minoriten

«inen Vertrag fiber Begr&bnisse im Cbor ab. Die Abtissin von

Mtlnch vollendete den unternommenen Klosterbau nicht. Auch

-ma die Stadt Duisburg machte sie sicL sehr verdient. Sie streckte

derselben in ibrer Not 400 Reiehttaler vor und wusste den

kaiserlichen Feldmarscball v. Pappenbeim, der 1633 die Stadt

belagerte, zu bewegen, dass er Scbonung cud Gnade gewftbrte.

Mit den Stadtscbluseeln in der Hand begab hie sicb mit einigen

Nonuen in Busskleidern ins Lager und flebte fussffillig um Gnade

und Scbonung, bis sie das Herz dieses barten Kriegers erweicbt

batte. Zum Dank daftlr best&tigtc die Stadt am 18. November

1638 die dem Konvent 1608 verbtlrgten Privilegien aufs neue,

4ehnte diese aueh auf die sp&ter angekauften Hauser ana nnd

ibewilligte zugleich Freibeit von den Akzisen nnd alien burger-

lichen Lasten und Diensten l
).

Margarctha von Spiring 1653— 1680, aue einer adeligen

Familie in Gelderland, „mit nicbt geringerem Preis und Lob in

•der Regiemng" (flb ibre Vorgangerin). Sie getzte den Kloaterbau

fort nnd stellte darin ein Kirehlein go weit her, daas darin

•GottesdienBt abgehalten werden konnte. Die Scbwestern -be-

•dienten sicb bei ihrem Gottesdienst aucb des Glockengelflutes,

•das der Magistral und die Burgersehaft abgeachafft wissen wollten.

Die Konventualinnen glaubten sicb im Recbt nnd tuhrcn mit dem
Gel&ute fort

7
bit 1658 die Glo«ke mit Gewalt beruntergeriseen

and der dagegen protestierende Notar mit seinen beiden Zeugen

gefangen gesetzt wurde. Auf eine Beschwerde dartiberkbei der

Cleviscben Regienmg wnrde dem Magistral am 26- Mai 1659

aufgegeben, das Gel&ute zu gestatten und rucksichtlich der mit

dem Kloster geschlossenen nnd landeebenbch beatiftigten Ver-

1) Vgl. Borheck a.a.0. S. 92—94, Westermann, RUckbllck

•auf die Gcoch. dea Hen&ogtumt Clcvc. 1690, 6. 120, 1S1. Avevdu&k
a. a. O. S. 637 u. 638. Kurtter n. warhaffter Bericht der Differentien

zv. Brandenburg u. Neuburg Nr. LXXII ff.
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68 B- Scholteni

glciehe kcine ferneren Bescbwerden zu veranlaaaen 1
). Die Abtiaain

Hess sicb klugerweiae am 15. Juni 1666 vom Kaiser Leopold I.

samtliche crtciltcn Freiheiten beatatigen.

Ale Confessarius fungierte unter dieser Abtissin der Camper

Moneb, Kantor und Organist Nicoiaus a Kivo seit 1657. Er
Btarb am 12. August 1667. . Ihm folgte der MCnch Polenius aus

Wacbtendonk, der am 25. Oktober 1676 starb und in der

Minoritenkirche beerdigt wurde. Frlihere von Camp besorgte

Bcichtvatcr warcn Rcinems Doesborch f 1458, Wilhelmus dc

Gravis f 1461 undSanderug de Eyl f 1476*).

Anna Maria Louisa von Schaaff aus Holland um 1680.

Ibr war die Bflrde einer Abtissin zu schwer, deshalb dankte sie

ab. Itir folgte, wanu ist uicbt augegeben:

Christina von Hetterscheidt aus OsnabrUck bis 1715.

Sie wurde aus deru Kloster Zarne im Bergischen postuliert.
fl
In

ihrer kurzen Regierung mit geftthrter guter Hausbaltung erbaute

sie den Turin der Kirche mit zwei schdnen Glocken und 1709

einen Totenkeller for sieben Geistliche", worm sie neben der

Abtissin von Scbaaff beigesetet wurde. Der Keller befand. sich

unter dem Chor der Kirche bis zur Komnmnionbank, der ubrige

Kellerrouni unter der Kirebe diente zu wirtechaftlichen Zweoken.

Anna Laurentia von Agris aus deui Jtllicherland von

1715— 1721. Kaum zur Regierung gelangt, bekam siewegen der

Akzisen Fieiheit bittere Unannehmlichkeiten zu verkosten. Einer

Verordnung von Kdnig Friedricb Wilhelm I. de Berlin 16. Juli

1715 zufolge sollten die katbolischen Geistlichen und ReligUSseu

zur Akztae herangezogen werden, es sei denn, dass sic titulum

exemptionis besassen oder in libertatis possessione sicb befanden.

I^etzteren gnllte eir prnpnrtirmiertea Fmim gfcSPtat und quartaHter

ex eassa bar gezablt werden, wohingegen sie aber die vollige

Akziee unweigerlich entricbten und sich des Unterschleifs bei

Verlust des Fixums cntbalteu mUssten "). Obschon nun daft

Kloster im Besitz der Freiheit war, wurde der Abtissin dennoch

von der koniglichen Akzieen-Kommieeion in Ooch am 21. August

1715 bekanntgemacht, dasa dem Kloster fur jede Person ein

1) Borheck 6. a. O. S. 114, 115.

2) Annalen d hist. Vereins XX, S. 379 und Camper Nachricnten.

3) Gravamina I, & 43. Lit. B II
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Di© ohomttligon Oistcrcicntcrinncn Kloatcr im Ucmogtvim dove. GO

Fixum von 2 Reiohstalern, fur alle neun demcach 18 Reiebs-

talcr jahrlich aue dcr Kasac in vier Termincn gezablt warden,

das K]o8ter hingegen zur Erlegnng der ganzen Akzise angehalten

•werde 2
). So sebr der Resident Lengell gegen diese Verordnung

als den Religionsrezessen zuwider auch protestierte, das Kloster

musste eicb darein ergeben. Auch diese Abtissin wurde 1721 in

4cm Totenkeller beigesetzt. Fraulein von Holtz und von Mengede

fanden dort ebenfalls ihre Ictzte Rubestatte.

Anna Elisabeth von Scbwartzen aue Kannenbaum bei

Amelshtiren wnrde ans dem Kloster Walvaren pojttnliert. Nacb

den von ihrer Hand hcrrflhrenden Naehrichten bewohnten das

Kloster ausser der Abtissin und einer von Coesfeld postulierteo

•EJcbwester von Gressen folgende fttof Jungfern: 1* Anna Maria

Bcrnardina von Ilussen van de Watt aus Gclderland, 2. Anna

Margaretba von Hamm, 3. Maria Magdalena von Agrk de Weyden
ans Aachen, 4. Anna Elisabeth von Brake! ans Jtllicb, 5. Katha-

rina Juliana von Lintzingen vom Eichgfelde. Eben wegen Mangel

an EinkUnften sei die Zabl auf sieben bescbr&okt worden.

Das Kloster war eigentliek our ein grosses Haus mit Garten

und im Vorbof gelegcner nBeicbterei", Schenne, Stallungen und

Brauh&ue. Die Kirche war aue cinem groaeen Saal hergeriohtet

und nicht konsekriert Grabsteine, denkwUrdige Monuinente oder

kostbare Malereien waren nicht vorhanden, Benefizien und

Parocblen dem Kloster nicht annex, Bibllotbek und merkwurdige

Sacben febllen. So etwaige da gewesen seien, wUren diese durch

t)berhandnehmen der kalvinischen Ketzerei zweifelsobne abhanden

gekomroen, wic denn cine ganzc Waldung, dcr Duisscrcnw-ald

genannt, vom Kloster an die Stadt solchergestalt iibertragen worden

sei, dass die mekten Vornehmen der Stadt jahrlioh ihr Quotum
als Beerbte an Schlag- und Brennholz herausnahmen und nach

Belieben verkauften, dem Kloster aber nur mebr sieben Haufen

Brennhoho und funf B&ume Scblagholz, aogewiesea wQrden. Sonst

bestanden die Revcnuen in ctlicbcn wenigen Kapitalien, zehn

Bauernbofen absque ulla juriBdictione judiciaria und etlichen Appen-

dizien, von welchen die konigl. preuesiscbe Kontribution jSbrlich

sich auf 143 Reichstaler belaufc und die taglichen Akzisen „und

Konsumtionssteuern abgefttbrt wilrden, zum Unterhalt gemclter

1) Ebendas. 8. 46. Lit. C II.
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tttbitivhen eht* **1Fiei«rt» nod weoi^ ode* gar nkfats abrip itf*.

„AI*> z#flfftfl tftr omcfuebrieben wabr za sdn. A. E. von
M^bwartw,*, AMi* to Vnmercn braen Dwberg.*

Jjfrr ron Averdank *; mitgeteilte Gmodriu do Klosters void

Jabr* IMOtf fttfrmnt mil den Angaben der Abtiann f. Sebwartzen

Kbtrtin*

Heltdem die fram&riftcbe Begiernng dem Konvent die links-

r Imj 5 u iftchen Ikaiteangen genomtuen batte, glaabte a
a
nicht mehr

^xUtlerert za k/rnceo and aebnte aelbst seine v£l%e Anfbcbnng

hartal. l>ie*e erfolgte am 5. August 1806 dnreh Joachim Grosa-

\WM># von Berg. Damals waren zehn Schweetern, jedenfalls mit

Klrmcliltu* der Lfliemthweetem, Torhanden. fiber den Yerbleib

for Kloaterffllter berichtet Averdunk.

U. Rlvnlafl 8. Marine In Bterkrado.

1. Grtindung der Abtei*).

In Bterkrade, urn 0O0 Stcrkonrotba, von 1265 an Stirkerodc,.

Htnrk*n- und Hterkenraede geecbrieben, erbante Regenwidis, Ab-

tkwbi dor Via celi in Dflssern, eine neue Niederlassung ihrea

OhU'IW. Konrad von iticllinghusen hatte ihr za diesem Zweck
pIii fcKtaieveK Out in Defth bei Holten gesehenkt s

). Der Coiner

tirxbiwliof Konrad von Hochetadcn bestatigte 1240 dies Geschenk

und tiaiim das *u erbauende Kloater von vornberein in seinen

HokuU. Obgleiok dor Erzbisehof die Niederlasanng afe eine des

Oftloiw von CHtoaine heteiAhnet hatta, nrurde *>r dennorh vnm
l

4»|wt Alexander IV. am 17. Jnni 1257 von Viterbo aas anfge-

funkrt, Am „Hchwestern des Eonvents de Rivolo sancte Marie,

da *te kciuo bcatiiuiute Kegel batten, wodurcb aie auf dem Wegc
tit* Helta* gelbitet wOrden", eine von den approbierten Regeln,

(H* **io beYOraOgtW, «u gow&bren •).

1) Av^rduak a.a.0. & 190.

9) Autftartteher Schoiten. Das Usteraensermnen-Kioster Ki-

vuhw * Marl* la §»riraa«*« Essen-Ruhr 1906.

ft I'rk. a. t^rvy. Sicjt*! ** d. rotbrannen Schnur abgefallen, im
StftftttMtrvkW «u l^tt^wldorl tfera »«eh die obrigen urkandhefcee X»cb-

I
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Ate grosse Wqbltaterin der nenen Stiflnng erwies aich die

Edelfrau Methildis, Toehter von Adolph von Holte
7
Gemablin des

Burggrafen Gerhard v. Arberg in COIn, der ihr frflbzeitig mit

Hinterlassung einea Sohnes Jobaan entrissen war. Im Monat

April 1255 Bcbeukle sie, ura das Yerspreckeu ibre» seligeu Yatere

211 erfollen, die in Sterkrade vorhandene Kirehe voll and ganz

der jungen Abtei unter Hinzufugung einer Mtthlenetatte und einee

Fiechteiche und bat den Erzbischof, die Kirehe dem Kloster ein-

zuverleiben, darait die rarmen und bedtirftigen Sebweaternu ein

besseres Auakommen batten ')• In der Pfingstoktav desselben

Jahres traten aueb Wilhelm y. Hurne und seine Fran Helwigis

ihre Mitbeteiligung an dem Plata, worauf die Kirehe gebant war,

an deren Einktlnften nnd der M&hlenfit&tte an die Klofltor

Behweetern ab 2
). Zu grCaserer Sieherheit wiederholte Methildis

als Herrin von Holten mit ihrem Sobn Jobann, Burggrafen in

Coin, die Scfaenkung im Januar 1269 a
). Noeh welter ging sie in

ihrer wohlwollenden Gesinnung. Am 2. Februar 1281 4
) nnd am

2. April 1282 fi

) trat ae die im Bifang bei Holten bereits er-

banten and noch zu bauenden Hauser der Kirehe in Storkrade

und das bedeutende Landgnt Laar im Amte Beeek fur 70 Mark

an die Abtei ab. Zwei Jahre ap&ter, am 1(1. Jnni 1284, liess sie

dec Grafen Diedrieb VIII. von Cleve in Schloss Drafwinkele auf

alle etwaigen Ansprflcbe auf das Landgnt Laar verzichtcn 6
). Am

10. Oktober 1288 gab sic zu crkeuneu, dasa die von ihr ge-

echenkten Mflhlcnguter in der Pfarre Sterkrade von Rittcr Ever-

hardus de Horst und Beiner Gemahlin Aleydia zu deren Seelenheil

fur Beleuchtung der Kirehe bestimmt gewesen eeien v
). Mit diesen

Tan der Horst Torn Hans Horst an der Eroscber sebeint Methildis

verschwagert gewesen zu sein.

Inzwischen war die Zahl der Schwestem, die von Dflssern

1) Urk. a. Perg. mit 2 an seid. Schniiren herabhitngenden Siegeln.

Abgedruckt bei Lacomblet, Urk. II, 414.

9) TTrk. a. Perg1

-, die Siegel Bind von den Sohleifen abgefallcn.

3) Urk. a. Perg. mit den herabh. Siegeln der M. n. d. Burggrafen.

4) Urk. a. Perg. mit Siegel der Methildis, burgravie Colon.

B) Lacomblet, Urk. II, Nr. 769, Nr. L
6) Ebendaselbst-

7) Urk. a. Perg. mit Uberresten v. Siegel.
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hergckommcn waren, atf 20 gestiegen *). Ein Znwachs scheint

seit 1280 nicbt staitgefunden zu baben.

Infblge der rollen Einrerleibungder in Sterkrade bestehendeo

Kirche flbte die Abtei das Patronatsrecbt aus und besetzte oicbt

nur die Pfarretelle, sondera auch die in ihr gegrtindeten Vikarien,

deren vier erwahnt werden, namlich die Unserer lieben Frau, der

hb- Antonius und Georgius, der Mutter Anna und des b. Kreuzes 2
).

Die Pfarrklrcbe diente zugleicb als Gotteshaus des Klosters, das

sich uiit seinem sUdlichen Kreuzarm an die Nordseite der Kircbe

anlehnte. Die Kirche selbst war einschiffig; nordlieh, dem Eingang

ins Cbor gegenttber, besass sie eine kleine Kapelle im Kreuzgang.

Wahrscheinlicb besassen die Schwestern in der Kirche eine Ober-

kirehe. Der gemeinschaftlicbe Gebrauch der Kirche musste mit

der Zeit zu Unzutraglichkeiten ftthren, hesonders seitdem die

Vikare verpflichtet wurden, an bestimmten Tagen im Roche! zur

Mcttc, Mceac nod Vesper dem Pfarrer mit Rczitieren und Singen

zu helfen. Tatsachlieb besebwerten sich die Schwestern bei der

Coiner Kurie und baten am Abhilfe. Infolgedessen wies diese

am 27. Febrnar 1488 „den Pleban Oder Kuratus der Kurat-

kapelle oder der Ffarrkirche des Klosters in Sterkrade und alle

Vikare, Altai isten nnd Offizianten" an, sich zur Vermeidung von

StOrungen und Argernissen in Zeit und Gesang den Schwestern

zu konformieren. Diese batten ihr Offizium wahrend des Tages

nnd der Nacht der Kegel und ibrein Ritas geru&ss zu bestimmten

Stnnden zu halten; deshatb sei es nicht zulassig, dass die geist-

licben Herren mit ibren Offizien storend in den klosterlichen

GoUcsdicn&t eiugritfeu*).

Mit der Zeit erwies sich die Kircbe ftir beide Kftrperschaften

zu kleic, und ware die Abtei als Patron dersclben verpfliehtet

gewesen, dieselbe zu vergr<Sseera oder eine neue zu bauen. Da
jedocb die Mittel dafllr fehlten, behalf man sich daunt, dass man

der Gemeinde dea Arm des Kreuzganges langs der Kirche

wahrend des Gottesdienstes zur Verfilgung stellte und eine grosse

Orgelbdhne herstellte. Auch kam die Abtei der Gemeinde insofern

entgegen, als eie fUr die. Inetandhaltung des Turms, die der Ge-

meinde oblag, den sogenannten Schwarzkamp hergab.

•1) Annalen d. hist Vereins XX, SOI.

2) Scholten a. a. O. S. 8.

3) Urk. a Perg. m. Siege).

i mvum Google



Dio Ahetimtigan CistercienRPTinnen-KIKHt^r im Hfirzfigtum Cleve. 73

1667 war such die Pfarrwohnung verfallen, da man an die

nene Schnle „einen Stall" anhaute und diesen dem Pfarrer ala

Wohnung anwies, obwobl er far den Lebrer bestimmt war. Dm
die Mitte dee folgenden Jahrhunderta branate dieser Anban ab.

Pfarrer und Kaplan bekaincn nunmehr cine Wohnung in dem

neuerbauten Ostfliigel 1
)-

Man sieht, wie armselig es urn die Mitte! der Abtei in diesen

Zeiien bestellt gewesen sein muss, obwobl ibr viele Zuwendungen

gemacht waren und eie anch aelbst vieles erworben batte. Die

145 im Staatsarcbiv zu Dllsseldorf aufbewabrten Klosterurkunden

drehen stch alle bis auf wenige urn Krwerb und Besitz. Ea seien

nnr die wichtigsten erwabnt

2. Erwerbungen und Vermacbtnisse

Die Erwerbungen der Abtei verteilten sicb Uber die Ort-

«obaften und Re'/irke von Sterkrade, Holten, Wafenm, Hiesfeld,

Dinslaken, Beeck, Harnbom, Meiderich, Horst, Essen, Mlilbeim

An der Ruhr, Aldenbockum, Castrop, llflnxe, Steele-Bochum. Sie

gewann in diesen Ackerian3, Wiesen, Garten, IXOfe und Guier,

Wachezinspflichtige, Eigenlcute, Dienste und dergleichen. Auch

.auf die Berentang der Altfire und Vikarien in ihrer Kloster- und

Pfarrkirche war sie bedaebt.

In Sterkrade 9
). Von dem Recht, das sie von Methildis

von Holten 1255 bekommen batte, eine Mtible zu bauen, batte

sie zeitig Gebraucb gemacht. Sie lag unmittelbar vor dem Eloster

a!s Kora-.und Malzmtible und wurde im Beginn des 18. Jahr-

hundoi'ts auob von den Euroolinern von Sterkrade bcoatzt.

Am 31. Mai 1278 verzichtetc Graf Everbard von der Mark

und seine Gemafalin zn Gnnst der Abtei auf sein Vogteirecbt an

«inem Zins von 2 Scbild, die sie vom Kloster Werden besass.

Am 17. Januar 1307 verglichen sieh Xbtiesin Aleidis in

Sterkrade und Prbpstin Lutgardia (de Bllrcn) 8
) von Essen iiber

die in den Oberbof Nnnninck gehfirende Propeteihnfe Mulebeek,

die Sterkrade von der Propstei des Stifts Essen in Pacht batte,

dahin, dass die Hnfa fflr 4f> Denare an die Abtei in Erbpaeht

gegeben wurde. Anstatt der im 17. Jabrbundert „verdunkelten"

1) Xftch dem I.flgerbuoh im kftth. Pfarr«rchiv z\\ KterUrad©

2) Vg!. Scholten a. a. O. S. 13—20.

3) Ann&l. d. hist Vereins 84, 121.
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Hnfe wurde die Brosshnfe gesetzt nnd von Essen regelniftssig-

anseer der Paoht fflr eiae Essener Murk Gewinngeld vergeben.

Am 1. Jali 1307 bekam die Abtei tod der Schatzmeisterin

Sophia (v. Grafschaft) *) in Essen ftir jabrlicb 4 Denare eine Hand
an Rynvort ©der RivortsguU

Am 5. November 1374 gewann sie von den Gebrfldern Har-

mann, Eorgbart und Wolter Stecken in Niederdorf (Neydden-

dorpe) die Veltbufe.

Am 15. Jani 1481 befreite Herzog Jobann von Cleve eineo

Hausmann auf der Klosterkate, nder Freunde und G&ste, die znm
Eloster wollten, beherbergte", von alien Diensten; ebenso befreite

er die „in die Breyde Eyk tt gebttrende Kate, die far eine Wohnnng^
dee Piiestora gegeben eei, der die neue Vikarie bediencn sollte,

von aller Scbatzung und jeglicbem Dienst.

Im Bezirk Molten*). Am 18. April 1353 vereinbarte Graf
Engelbert, von der Mark mit seinem Burgmann Konrad Stecke,

auf der Emscher gemeinscbaftlich eine Mlihle mit Mahlzwang-

fflr die Eingesessencn von Hamborn, Becck und Meiderich zxl

erbaoen.

Am 28. Mai 1402 beecblagnahmte Borcbard Stecke im Ein-

vernehmen nit seinem Herrn Junker Oiedrmh von der Mark nnd.

den Erbberechtigten der Walsumer Mark eiu Stttck Land nnd liber-

wiee ee der Kirche in Holten unter Vorbehalt von einem Pfund

Wacbs fiir deu Ffarrer, der dcii vuii seiiieu Vorfahren geetiftcteo.

Altar der bh. Georg und Katharina bedicne.

Am 13. November 14Mb verscbrieb Herzog Jobann von

Cleve auf Bitten der Abtei die Rente, die Kitter Derick van der

Horst ibr ana seinen Zebnten in Duisbnrg verschrieben, Jobann.

van der Horst, Drost in Dinslaken, jedoch Beit 5 Jahren vor-

enthalten hatte, ans seiner Grttt in Holten nnter dem Recbt der

AblGsung mit 250 rhein. Goldgulden.

In Waletm, Hiesfeld, Dinelaken 8
). Am 11. Juni 137&

verkaufte Hermann Stecke den Wtistenhof nebet Land, das sein

Vater Hitter Goawin bebaute, an die Abtei.

Am 4. Oktober 1477 verkauften Bitter Gerbard v. Keppeltr

1) Ebendas. S. 128.

2) Schoken a, a. O. S. 20-23.

3) Ebendas. S. 23-35.
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Die ehemalieren Cistereienserinnen-Klflster im Herzofftum Cleve. 7&

Erboiarechall des Landes Cleve, und Kanonicb Gerhard v. Raes-

feld, als Testamentgvoltetrecker Ritters Goessen Stecke znr Be-

zablung von (lessen Schulden im Einveratandnig mit den Erbberech-

tigten Derick Scbenck, Herrn zu Arssen, den Brfideru Derick und

Maes v. Ocfto den Hof in den Bremen bci Dinslaken nebst den

Hufeu in Eppiughoven au die Ebeleute Jobauu und Marie vaa

der Horst Jobann verkaufte sie seinerseita am 24. November
fflr 1019 rbein. Gulden an die Abtei.

In Beeek 1
). Am 1. Man 1560 bekundeten Johann von

der Reicke, Drost zu Blankenstein, nnd seine Frau Merie von

Delwieh, dags Abtissin Elisabeth v. dein Loy die Briefe vorge-

zeigt hatte, die Boile v. dem Rine nnd Katharine, Witwe von

Johann Hissfeld, Konstantins Sobn, vordem Elsken nnd Annen

v. Hiaafeld, Tochtern von f Johann und Katharina, gaben nnd damit

die Abtei im Besitz der G titer von Swelgeren befestigten. Darauf

lOete Johann van der Reicke ini Beiseiu seiner Scfaw&ger Melcbicr

v. Delwieh, Amtmann in Roickum, und Wolter v. dem Loft zur

Knippenborch Swelgeren mit 400 rhein. Gulden los.

Horgt an der Emseber. Am 30. November 1332 be-

kundeten Constantia, Herrin von der Hurst, Witwe von Hermann,

ibr Erslgeborener Rutgerus nnd ubrige Erben, dass Kunegundte

van der Wisch der Abtei fur eine ewige Memorie 3 solidi

Hekelinchueer Wabrung aus ibren Giltern in Heddegerineb beim

Castrum Huret unter dem Mitsiegel ihros Sohwagers Cceariue von

der Hurst vermacht habe *).

Im Gerichtsbezirk MOIheim a. d. Ruhr. Am 11. No-

vember 1502 erwarb die Abtei die Dedeutenden Guter „de

Graven" von Ritter Rutgerus de Staden, deesen Frau Aleidie

und beider Kindern Gerardua, Everardus, Aleidis und Elyzabet

unter gleicbzeitigeiu Verzicht von Gerardus de Bilrebegh, einem

Schwager von Rutger und der Lutgardis, Herric von Lexnbecke.

Es zeugten dabei die Ritter Symon de Horat, Adolf Duker nnd

G. de Bcveren. Am 20. Oktober 1326 wurde die Btrittige Frage,

ob die Guter serviler Natur seien ©der nicht, durch die Ritter

rienricuo de Luttclnowe und Reynardus de Landeebergc vor Gobo-

linuB de Walde, Offizial des Grafen von Berg, am Gericht id

Molenheym in ersterem Sinne entsehieden.

1) Ebeno&s. & 26 n. 27.

2) Scholten a. a. O. S. 28.
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76 R. Scholten:

Am 21. April 1383 verkauften Diedrich von Vonderen und
seine Frau Styne, Johann v. den Averhuis Erenibrechtssohn und

eeine Frau Yrederanne, Rutger v. Galen Rutgerssobn und seine

Frau Bate und deren Kinder Diedrich und Else v. den Aver-

fcuis, Rutger nnd Aleid v. Galen an die Abtei drei eigene Lcute

nnd das Gut Halewege (Belweg) in der Bauerschaft Dompte ctzt

DOmpten).

Am 12. Marc 1510 verkauften die Prokuratoren von Jutte

v. Galen, Tochter von f Johann, and ihrem Miterben Johann von

Voerdc den Hof Buttenbroich an die Abtei. Christoffel v. Voerde,

Sobn von Johann senior, der gegen den Verkauf protestiert hatte,

wurde am 1. Juni 1540 durch die Abtei befriedigt 1
)-

Altenbockum. Am 24. November 1465 vermachten Jo-

hann v. dem Grymberghe genannt v. Aldenboichem nnd seine

Frau Styne (v. Lo€, Tochter von Johann und Christina v. Eyll)

ihrer Tochter GrCytcn in der Abtei eine Leibzccht ana ihrem G at 9
).

Im Gericht Castrop. Im November 1266 verkaufte

Ritter Diedrich v. der Hurst vor dem graflichen Official Bitter

Arnoldus Kyrsecorf, Bitter Cesarins de Horst, Ritter Segewinus de
Piscina uaw. das Gut Vosnack nebst dem vom erzbiEchoflichen Stuhl

lehnrilhrigen Zehnten. Diedrich v. d. Hurst batte das Gut seinerseits

•dnrch Tausch mit Eheleuten Walter and Conegundis de Duleberg am
29. Jnni 1256 bekommen. Am 25. Marz 1325 vermittelte Ritter

Rernhardng de Bicker einen Streit wegen des Gntes, naehdein

am 2. November 1319 vor Zeugen Swederns de Ekelo, Rntgerus

de Dunkelen und dessen Venvandten Bernardus de Dunkelen,

floLu ron Itittcr Arnoldus, Autoniua dc Duukclcu, Occarius dc

Gisenberge usvr. unter deni Sicgel von Ritter Eruestus de Men-

kede eine andere Differenz gesohlichtet war 8
).

Im Kirchspiel Steele verkaufte am 6. August 1381

Ilugho v. der Horst im Einvernehmen mit seiner Frau Elxeken

das Gut ton Vdde an die Abtei unter Burgscbaft von seinem

Neffen Hinrich v. d. Horst, Ritter Thonies v. Martben und an-

<lerer, nachdem Diedrich Graf von Lymborgb ibn am 15. Juni

von der Lehnepflieht befreit hatte 4
).

1) Ebemlas. & 29-33.

2) Scholten a. a, 0. S. 33.

3) Ebendas. & 34, 85.

4) Ebendas. S. 36 u. 37.
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3. Schieksale der Abtei bis 711 ibrer Anfhebung.

Wie in anderen religiOsen Genossenschaften war mail aueb

in Sterkrade bei den trostlosen and unsicheren VerMltnissen des

14. und 15. Jahrhunderts dazu ubergegangen, die Einnabmequelten

des Klosters an Kleriker und xuverlassige Laien auf Lehenszrit,

mitunter fflr immer zu ubertragen, und hatte sicb um eine hohere

Sauktion bemiiht. Zu diesen Einuahtnen gehorteu Zehnteu, Renten,

Paehtzinse
;

Landereien, Weiden, Wiesen, Waldungen, Mtlhlen,

Letien, Bflcber, kirchliche Ornameute und andere bewegliche

und unbewegliebe G liter. Subald Hudewich v. Lofc, Toditer

von Weesel und Elsfcen v. Averhuis, Xbtissin geworden war

und Einbliek in die Klostergtitei: bekommen hatte, durch-

scbaute sie die mit dieseu Manipulationen verbundeneu Ge-

fahren nnd scheint dem Papst Ping II. die Saehlage vorgetragen

zn habeu. Der Papst beriehtete namlieh am 1. Oktober 1461

von Tribor aus an den Propst von St Kunibert in C5ln, den

Scholaster von St. Victor in Xanten and den Munsterechen Offi-

ssiel, dass ibm zu Ohrctt gckommcn, wic cinigc Abtieeinncn und

andere aus dem Kloster in Sterkrade, wo zurzcit Hadewieh ale

Abtissiu fungiere, bewegliche and unbeweglicbe Gtiter zum grossen

Schaden des Klosters an Kleriker und Laien gegen einen jabr-

lichen Zins eiuger&urat und dafttr papstliche Best&tiguugen erlaugt

haben sollten. Pius II. fordert sodann die Adressaten auf, alle

auf diese Weise entfremdeten oder zerstreuteu Klostergtiter, wenn

ndtig unter Anwendnng vou Zensuren, zu reklamieren 1
). Ob und'

wfilnhpn TCi*fnlg di<* Rnll*> g*>hflbt hat, Arfahran wir ninbt. Nach

dem Gewinnbuch der Abtei von den Jahren 1554—1626 *) ver-

gab das Kloster in diesen Zeiten viele Guter zn zwei Handen.

Das allgenjeine bittlicbe Verderben jener trostlosen Zeiten

war auch in Sterkrade eirgedrungen. Auch bier wnrde die

Klausnr nicht mehr beobachtet und die Kegel wehr mid

mehr vernachlfiesigt Allein es gab dort immerhin unter den

Schwestern noeh solche, die inmitten der fanlern Elexnente das

Streben nach hoberer Vollkommenheit bewahrt und aus diesern

Grunde das lax gewordene Kloster gegen em strengeres vertauseht

batten. So hatte sicb eine Schwester in das Kloster de Pratis-

1) Bulks mil BleisiegeL

2) Ebenfalls im Archiv zu Diisaeldorf.
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Mer za At* Bemkm wmwmt Brflbl fcegefcea, obae za 1W1, dm ne
mpAter dm ******* KUmter mit reyi igigm aolhg. Ai^wvdw
AHiaata H*ii«wigi» der ffahCMMmg selh** tob Hem ngftu, ao

dw* dcr Clever Herzof; Jobaon dort nkfat, wic aadenrarts, aaf

8ebwierigkcitci> Him. Von ifarem leaMjcbcn Brwler Riller Jubami

*, Lot, Droit roii Lietners, tatkriftig naterstfitzt, warde imter

ibr mil Beibftfe ciner blateverwandten Klostereehwester am einein

andern entfenrten Kloster nod der sum de Pratis heimberafenen

Hcfafreater nnter Mitwirkung des Abtes tod Camp nnd wabr

aebeiiilicfa den Abtes Henricna von Hamborn am 8. Jannar 1465

dan JLlmter reformiert nnd die Klansnr wieder eingefflbrt. Ritter

JohaoD v. Lo$ lie» anf seine Koeten aHe rninds gewordenen

Klo#tergcbttndc wicdcrhcretcllen, den ganzen Bering rait ciner

neaen Maaer nmgeben nnd schenkte zndem ruehrere jahrliehe

Eenten. Dcr Abt von Camp gab seinereeits SO rhein. Golden.

fteitdero entwickelte sich das Kloster wieder in erfreuticher Weise 1
).

Freilich wnrde es bei der bereits gedachten Stenerverteilung

teitens des Camper Abtes rom 3. Dezernber 1473 nur mit 1 rhein.

Goldgulden nnd 6 Coiner Weisspfennigen bedacht*),

Viel nnd schwer hatte die Abtei im spanisch-niederlandischen

Kriege za leiden, hesonders im Jahre 1583, wo am 2$. Oktober

die Hollander das Karthaueerkloeter Regina ecli anf der Grafen-

insel bei Wesel heimsuchten and sich derartig benahraen, dasa

die Drtlder in die 6tadt flUcbtcten. In demselbcn Jabre wurdc

die Abtei Hterkrade demoliert, so dass sic Trust und Ode dalag,

bil die Abtissio Elisabeth v. der Capellen, die sich im benach-

barten tiolten anfgehalten hatte, 1623 die St&tte wieder anf-

suchte und das Kloster neuerdirgs einrichtete 8
). Jedocb war an

eine vflllige Erbolung intolge der nnaufharlichen Kontributioncn

und Steuern nicht zu denken. So mnsate es von den 1612 zn

Duisburg bewilligten Stenern 841

/8 Rtlr. nnd am 26. August 1650

tu den letseten 2 Millionen echwediecher Satisfakiionegelder 30

und am 28. Dezernber 1654 naeh der Distribution der Matrikel

von 86854 Rtlr. 80 St. 53 Rtlr. zahlen. An Kaminstener hatte

ci jahrlieh wie alle Kloster 16 Rtlr. zn entrichten*).

1) Aaaalan XX, S. 807.

*) Bine«rita u- Moor«n, Die RrsdiSaea* TV, Nr. 48R.

8) Vgl Annalen LIX, 8. 87 n. Helmatskunde, a. a. O.

4) Fflwtl. Sahn-Salmsches Archiv In Ankolt.
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1684 erlitt die Abtei dnrch einen Brand in ihren Waldungen

«inen Sehaden von mehr ala 1000 Rtlr. Ebeneo gross wurde

der Scbaden berechnet, der ihr ara 8. Dezember 1703 durch das

Abbrennen des Doraitoriums erwuehs 1
).

Um das Kloster zu heben, gewRhrten die Papste Alexander VII.

und Benedikt XIV. verschiedene Ablasse. Uer erstere verlieh

am 25. Jmii 1664 alien Christglaubigcn, die die Klosterkirehe

ordinis St. Bernardi in Sterkenraet arn Fest des b. Bernard von

der ersten Vesper bis nach Sonnenuntergang des Tages besnehten,

auf sieben Jahre einen vollkommenen Ablasg'). Papst Benedikt XIV.

machte am 6. April 1743 die Altfire b. Manae und des h. Bernard in

alien Kirchen der Cistercienscr zu privilegierten, cinon odcr beide,

fflr jeden Welt- and Klostcrgcietlichcn, der darauf scelcbriortc a
).

Irn August dessclben Jahres konzedicrte er, doss in nobilicrn

virginnm et reap, parocbiab' ecclesia loci Sterkraede eine Marien-

Konfraternitat far beideriei Gesehlecht erriebtet werdc. Der

Coiner Generalvikar de Sierstorpf bcst&tigte dies am 9. No-

vember 1743 und gestattete, die bewilligten Ablasae, vollkoramene

und nuvoHkommeue, unter strikter Innehaltung der Weisung voro

4. Oktober 1742 drueken zu lasscn 4
). Bereits arn 4. September

1743 hatte der Papst jedwedero Prieater, der am A Itare der ge-

nannten Konfraternit&t am Allereeclentag und an den cinzelncn

Tagen der Oktav sowie an einem Tage jedweder Wochc eine

Requieroainesse fur die Seelenrube eine* Mitgliedes zelebrieren

wtirde, einen Ablase gewahrt. Das Coiner General vikariat be-

etimmto den Montag einer jeden Wochc 4
). Am il. Januar 1744

veriich derselbe Papst alien Christglaubigen, die an einem be-

liebigen Tage des Jahres die Kirche oder offentliche Kapelle der

seligsten Jungfrau besucben warden, einen vollkommenen Ablass.

£a sei ifam berichtet, dass dort devotionis causa magnus populi

christiani ac praescrtiro peregrinorum concursns sei4).

Bei der volligen Aufbebung des KloBtcrs im J. 1800 waren

neben der Abtissin noch tflnf Sehwestern vorhanden. n Siimtliche8

Abtei-Verabgen", so berichtet das Lagerbnch der Kirche in Sterk-

1) Heimatskunde, Jahrgang 1881, S. 10—12
2) Urk. r. Perg.

S) Gedruckter Ablassbrlef.

4) Urk. a. Perg.
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rade untcr dero 26. Jnni 1840, nhat dcr Staat eingezogen und

daLer auch nlle Vcrpflichtungen dcr uuu aufgehobcncu Abtci

tibcrnommcn. Allc Neubauten nnd Reparatnren der Kirche sind

seit dem Jahre 1809 anch dnrch die StaatsbehCrde besorgt nnd ana

der StaatskasBe bezahlC worden. Die Kultnskoeten werden eben-

falls au8 der Kdnigl. Regiernngs-Hanptkasse zu Dn&seldorf dnrch

die Konigl. Kreiskasse zn Wesel in Qaartalr&ten ausgezahlL"

Hente ist die Sachlage folgende; Die Regieraug bezahlt iufolge

eines in dritter Tnetanz gcwonnenen Prozeascs */8 der Ban- nnd
ReparatnrkoBten der Kirche, weigert aber ihren Beitrag sen Neu-

bauten. Die Pastoral mass sic ganz nnterhalten. Weiterhin zahlt

sie dem Pfarrer jahrlich M. 1125, dem Kaplan 675, dem Kfister36,

dem Orgaoisten 36, an Zuschuss zn den Kultuskosten 270 and in

die kirchliche Armenkasse 130,78. 1819 wnrden die Kloster-

gebaude, Bran- nnd Backhaus, Sehcunc und Stallimgen nnd die

Landcreicn Offentlich zur Erbpacht ansgesetzt. Etwa zwei Drittel

der Gebande gelangten in den Besitz der Familie Lueg nnd ein

Drittel in den Besitz der katholischen Pfarrgemeinde.

4. Reihenfolge der Abtissinnen:

In dem Fragebogen vora J. 1738 l
) ist die Reihenfolge der

Abtissinnen diese:

1. Hadewigh von Loc.

2. Elisabeth r. Hasenkamp.

3. Margaretha v. Loe\

4. Fliaaheth v. LfifL

5. Christina v. der Horst.

6. Jntta v. der Wilpe.

7. Anna v. der Horst

8. Hedwigis v. Loe, 1474.

9. Margaretha v- Aldenbockmn, 1521.

10. Elisabeth v. Witteringen.

11. Elisabeth v. Steck.

12. Margaretha v. Steinforth, 1609.

13. Elisabeth v. der Capellen, 1664.

14. Anna Maria r. der Capellen, 1664

16. Anna Gortrudie v. Quadt, 1671.

1) Helmatekonde, a. a. O. 3. 12.
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Die ehemaligen Ciatercienaerronen-KIfiBter im Herzogtara Cieve. 81

16. Margaretha v. Droste, 1684.

17. Anna Katharina v. Nunnum, 1716.

18 Elisabeth Wilhelmina v. Streithoret, flT30.

19. Eathariua Sibylla v. Hamm, erwfiblt am 26. August 1730.

Man solltc mcincn, hicrin cine zavcrl&ssigc Reihcnfolgc Btt

besitzen, weil sie von der Abtei eelbst aufgesteilt wordeo ist.

Dem ist jedoch nieht so. Wir geben die Namen der Abtissinnen

nnter Angabe der Oaten, soweit sie in den vorhandenen Urknnden

vorkommen:

Aleidis v. Hamm, 1307 Februar 24.

Helewigis, 1326 Oktober 20.

Jntta v. der Wilpen, 1376 Juni 11 and 1381 August 6.

Elisabeth Stecke, 1383 April 21 mud 1414 September 7.

Adelheid v. der Hover, 1440 Dezember 10.

Hadewigis v. Loe, 1461 Oktober 1 and 1473 Juni 10.

Margaretha v. Loe, 1477 November 24 und 1610 Mara 12.

Margaretha v. Aldenboeknm, 151 1 Dezember 1 7 n. 1514 Mai 5.

Elisabeth v. Lo6, 1536 November 28 and 1565 August 12.

Anna Droste, 1569 Joni 3 nod 1594 im Mare.

Anna v. der Horst, 1594.

Elisabeth v. der Capellcn, 1617 Juli 2.

Anna Gertrnd Elisabeth v. Quadt, 1666 Jannar 8.

Anna Katharina v. Nnrinum, gen. thicker, 1744 als resignierte

Abtisein erw&hnt.

Wilhelmina Charlotte v. Uterwick, 1744 Jnli 13.

Maria Sophia Antonetta Wilhelmina v. Wrede, 1756 April 29.

Denedicta v. Mnsingen.

Von den Jnngfern begegnen uns in den Urkunden:

Sophia de Rodincsele, 1307. Aleidie de Hammode, 1307.

Alveradis, 1327, Niclite von Ritler Wenneniar v. Aldenbuchcm.

Katharina v. Goldsuiedinck, Kttsterin, 1418. Hadewigh v. Strunc-

kede, 1474, f 1495. Jntta v. Ijoele, 1474. Carda des ftraven,

1495, f 1565. Katharina v. Aldenbonchem, 1496, t 1665.

Carda v. Hoemen, 1495, t 1666. Stina van der Horet, 1510,

Priorin. Alheit v. der Hoeven, 1510. Anna v. Ilietfelt, 1512,

1636. Wernera v. d. Horst, 1536, 1665, Priorin. Margaretha

Droste, Schwester von Sander, 1551. Bela v. Eyl, 1560.

Anna Margaretha v. der Keck, 1567, 1596. Sophia v. Nykerken

1565, 1596. Gertrnd v. Honsseller, 1569. Katharina v. der

Annalen dea hist Vereina LXXXVL 6
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Capclleu, 1590. Margaretha v. der Reck, 1617. Anna v. der

Reck, 1617. Bertina v. Scheie, 1644. Margaretha Apollonia

v. Droste, 1666. Anna Maria v. Ehupt, 1666. Angela Elisabeth

v. Westrera, 1688 Priorin. Johanna Sophia v. Oeaenbroieh, 1688.

Dorothea Elisabeth v. dor Wonge, 1688. Gudola Walburgis

v. Hamm, 1688, f 1730. Anna Christina v. Numium gen. Ducker,

1688, t 1730. Kattaarina Sibylla v. Hamm, 1688. Johanna

Sophia v. der Wenge, 1688, 1744. Mechteld Wilhelraina von

Spaan, 1730, + 1745. Beatrix v. Leiningen, 1730, f 1745.

Sophia Theresia v. Schirp, 1744- Eva Katharina v. Andlau,

1745. Theresia Griraberg, 1809.

III. Das Kloster in Schledenhorst foei Haldern.

1. Grttndung des Kloetere 1
)*

Schledenhorst, im Jahre 1241 Schlidinhoret, 1243 Sleyddin-

hurs, 1247 Schleddenboret, von 1307 an Sledenhorst urknndlich

genanut, war ursprunglich eine in suuipfigem Land mit Schleh-

und Schwaradorngeetrtipp bewachsene Anhfibe zwischen TOwen
und Helderloh in der Banersehaft Sonsfeld and der Pfarre

Haldern bei Bees, nahe der alten Landwehr and dem vorbisto-

riscben Ostrbein rait den von ihm zuruckgelassenen Maren.

Die Veranlasbung s&ur Stiftuug eiuer klOsterlicben Nieder-

laasnng daselbst war diese: Der Cdlner Erzbischof Engelbert,

ein besondcrer Verchrer und Gonner des Ordens von Citeaux,

wurde auf Anstiften seines Neffen Grafen Friedrich von Isenbnrg

in einer Schincht am Gevelsberg zwischen Schwelm nnd Ruhr

ermordet, nnd znm Andenken an ihn nnd zngleich auch znr

Stihmmg der rnchlosen Tat wurde nicht lange nachher am Tatort

das Cistercienserkloster Gevel-, Givil-, Gyvylberg gestiftet Bei

der grossen Verehrnng, die Engelbert im Lebcn und roefcr noch

nach seinem Tode genoss, wurde die Stiftung von vielen Seiten

her reichlich bedaeht8
). Selhst Hitter Bernard von Rees, Herr

1) AusfuhrUcber Scholten, Niederrhein. Gesch.- n. Altertums-

freund. Cleve 1906, Nr. 7 ff. u. 1907, Nr. 1 f f.

2) Vgl. Gelenius, Historic Sti. Eogelberti II, p. 147. Teachen-

macher, Annales Cliviae etc. AU6gabe yon Ditbmar, 1721. fol. 2o3. —
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Die ebctu&ligcn CiotercicnficriuneQ KlSster ira Her&ogtum Otero. 60

von Empcl, machte cine Schenknng dorthin, welche die Grtindrmg

dee Oietercicnscrinncnklostore in Schlcdcnhoret zur Folge hatte.

Will man der Sage Glauben echenken, dann hat der Bitter dice

zar Sfihnung ftir ein Vergehen getan. Noch in der ersten Halfte

des 19. Jaurhunderts horte man in Rees vereinzeit erzahlen, dasa

ein Herr von Rees wegen verweigerter Absolution eeincn Bcicht-

vater ira- Beichtstnhl ermordet habe. Tatsacblich wnrde Johann

von Eees am 20. April 1299 vom Dompropst and Domdechanten

in Coin ale Schiederichtem sen einer empfindlichen Busse verurteilt

Er musste der noch jetzt an den Sonntngen zwtschen Ostern mid

Pfingsten Ublichcn Prozeseion am die Kirche in Rees im Buss-

hemd, barfnss und barhauptig, einen Strick um den Hale und eine

Rule in der Eland, voiangehen, beim Aus/ug aue der Kirche in-

mitten derselben vor dem Kreuz einen Fussfall tan und bei der

Rlickkchr an derselben Stelle vom Dechanteri oder einem andern

Priester sich mit der Rate die Dieziplin geben lasscn and die

drei ersten Leichen in der Pfarre mit in die Kirche nnd£nach be-

eadeter Messe zam Grain; tra^eu helfeu 1
). Audi Rittcr Bernard von

Rees hatte sich urkundlicb irgendeiues Vergefaeus schuldig geraacht;

denn am 10. Juni 1240 gab Erzbischof Konrad von Cttln zn er-

kcuuen, daee das vom Rocecr Magistral gegen seinen Ministerialen

(fidelis noster) Bernard von Rees gefalltc Urteil zwar dem ge-

meinen Recht widersprecue, jedoch dem Privatrecht der^Stadt

Rees konform eel 8
). Der Sage nach soil er eiQen Brndermord

begangen und zur Stihne aui einem abgelegenen^Gruadstttck

seines Gates Erapel eine Kirche za Ehrcn der h. Anna erbaut

haben.

Welche Bewandtnis es rait der angeblichen Stihne auch

haben mag, die vorhandenen nrknndlichen Nachrichten enthalten

nicht die geringste Andentnng davon. Wohl macht die Kttrze

stutzig, womit der Rittcr die Schenknng an GevelBbcrgJvollzog.

nIch, Bernhard von RceB u
, bo lantct sie zu dcutech, „bckcnnc,

dass ich zu Ehrcn der Gottesmattcr and Jungfrau Maria mein

Pradiuro in Erapel mit allem Zubehdr zur Erbauang einer Kirche

allda an die Gott dienenden Edelfrauen tibertragen babe. 8o ge-

schehen in Gegcnwart der achtbaren Manner Thcodericas, Deehantcn

1) Lacomblet, Urk. IF, Nr. 1020.

2) Urkunde im Reeser StadtarcMv.
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in Rees, Bernardns, Kanoniehs (Onkel vom Ritter), Johannes von

Coin, Priestere Nikolaos, Heinrichs von Rees (Bruder von Bernard),

Reimaras von Loon, Christina, Abtisein, Christina, Priorin von

Gevelsberg, Priesters Otto, Priesters Heinrieh, Theodericns, Kon-

verses von Hnnepa, Theoderleos, Konverses von Gevelsberg, Kon-

verses Ricoldus nnd mehrerer andererttl). Die Schenknng wurde

gct&tigt Johanna Enthanptung 1240, und zwar ohnc Zwcifel in

Rees. Dass sic fur Gevelsberg bestimmt war, ransB man ana

der Anwesenheit der Abtissin, Priorin nnd einiger Konversen von

dort achiiesaen. Versicherte nicht die offenbar von einer Kloeter-

hand herrtthrende spiitere Rflckanfschrift rnit klaren Worten, dasa

dies „die originalbricf sei, woe her Bernard van Rees rittcr den

grond dairto myt all synen tobehoer ter Empcl gelegen vcrleent

heft, dairap to tyraraeren", rnOchte man zu der Annabrne ver-

gocht sein, daas der Stifttmgsbrief nicht mehr vorhanden sei.

Die Bestatigangsnrknnde vom COlner Erzbischof Konrad

klart die Sache nicht anf, vcrwirrt sie viclmchr noch mehr. Diese

Drkunde bemhte nach der Anfhebong des K lostera Schledenhorst

im Pfarrarcbiv zu Haldern, bis der damalige Pfarrer Sanders sie

an Pfarrer Krnse in Haffen nnd dieser an Pfarrer Mooren in

Waehtendonk ala Vorsitzenden dee hietorischen Vereing ftirden

Niedcrrhcin zur Einvcrlcibong in die Vcreinsbibliothek libcrwies.

Sie datiert von Ctfm 1240 mease Angasto in vigilia natiritatia

beate Virginia, was offenbar, falls die Mouatsaugabe richtig ist^

vigilia assumptions, oder wenn vigilia nativitatis richtig sein

sollte, mensc Scptembri heiescn muss. Das letztcrc Datum muss
ale dag allein richtige angenommen werden, weil die Schenknng

erst am 29. Angnst, also nach Maria Himraelfahrt, erfolgt ist.

Der Erzbischof bestatigt in der Urkunde*) dem Kloster „da»

in Empel gelegene PrSdinm, das Bitter Bernard von Rees mit

der daranf fundierten Kirche zu seinem Seelenheil gegeben hat,

so wie ihr es ruhig und fricdlich besitzi" (prcdium in Empcla . . ,
f

qnod vobis B. miles de Rees cam eecleeia in ipso predio fnndata

contnlit, sient illud jnste possidetis et qniete, anctoritate nostra

1) Urk. a. Perg. mit abgefallenem Siegel im Staatearcb. zu Diisael-

dorf, woher auch die Ubrigen urkundl. Nachrichten cntnommen sind,

falls nicht em© nndere Quelle angegeben wird.

2) Abgedruckt in Annaien d. histor. Verelns f d- Nlederrhein

XIII/XIV, S. 293.
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confirmamus). Wie, fragt man sich, kann der Erzbischof von

einem rnhigen Beaitz, wie vor allom von ciner Kirche reden, da

das Kloster erst wenige Tage vorher in den Besitz gelangt war

and der Geber von einer erst noch 211 erbaaenden Kirche spricht?

Anch die Rnckanfschrift lasst Bernard v. Rees das Pradinm mit

der Kirche darauf echenken „woe dye van Gevelsberg ... op

gronde ter Empel gelegcn een kerck staende gehadt (icbben, oen

van hcrcn B. von Rccb rittcr vcrlccnt, dat onss elocstcr, soc men
vindt, yrste fundaey geweest is".

Eine erate Fnndation aefot eine zweite voraus, nnd diese

verschafft die gewnnschte Klarheit. Sie liegt allerdings nicht

im Original vor, sondern nnr in einer Abschrift, an deren Echt-

heit aber nicht gexwcifelt wcrdes kann. Die Abschrift befindet

sich im Empclcr Archiv des Fursten Salrn-Salrn zu Anholt 1

)

neben den Abschriften der beiden erwahnten Kloster-Urkundcn.

Alie drei sind, wie ansdrfickJich hervorgehoben wird, vom Kloster

Schledenhorat nach den Origixialcn besorgt. Dies beweisen auch

4ie genaueu Beschreibungen der daraals noch herabhangeuden

Siegel 9
) mid die Cbereinstimmung der beiden ersten Abschriften

mil den vorhandenen Originalcn, irar iet die erstc anstatt m. cc.

xl (1240) m. ce. xx (1220) datiert/ wozn der Kopist am Rand
beraerkt in ill© numer© est error.

In der Urkcnde mit der tJberschrift: Copia fundationis
veuobii Sckledeuhorst beurkundet Erzbischof Kourad am
25. Juni 1241 in Gegenwart des Domdcchanten und Archidiakouen

Goswin, Dechanten Peiegrim an St Andreas, Otto v. Wickin-

rode (Wickrath), Kanonich in Coin und Propst in Mtlnstereifel,

Vogt Gerardns von Coin, Goswin (de Alftre), Marachall, Lcpertns,

Schultheiss von Neuss, dass unier seiner und des Kapitels Billignng

sein Vasall Ritter Bernard v. Rees nnd dessen Bmder Heinrich,

von Liebeseifer getrieben, die Guter in Schledenhorst, die sie von

ihm nnd dor Cfilner Kirche zn Lehcn getragen, der Kirche in

Empel geschenkt hatten nnd nunmehr wiinschten, die Kirche,

weil sie vom Konvent in Givilberg an einem minder passenden

1) Der Fiirat erwarb das Archiv von einem Freib. v. Seckendorf,

desaon Ahnen im 18. Jfthrb. Empel eine Zeit lang besaaeon.

2) Insigne minus archiep. sedenti6 In pedo u. insigTie maius cam
figuro Sti. Petri cum clavibue, ineigne capit. Colonien,
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Ort gegrttndet sei, uaoh Sehledenhorst zu verlegen. Betde Brtlder

batten als Ersatz for das Empelsche Leben anf andere Pradien

in Ossenberg and Millingen bei Alpen verzichtet nnd sich bereit

erkl&rt, diese als Lehen von Coin anznnebmen 1
).

Dcmnacb hat Bernard v. Rcoe am 29 August 1240 Empcl

zur Grtindimg eines Klosters geschenkt uud Gevelsberg daselbst

sofort mit dem Klosterbau begonnen, inn jedoch bald eingestellt,

well die Ortlichkeit Bich nicbt alB gceignet envies. Ob man
wegen des alten Rheinbettes (Empeler Meer), woran Empel ge-

legea ist, anf Schwierigkeiten stiess, oder aus andern Grtinden

den Ort fflr minder passeud hielt, erbellt aus den Urknnden nicht.

Teschemnacher2
) und Hopp 9

) werden recht haben, wenn
sie Bernard v. Reea mit seinem Bmder Heinrich Empel gegen

Sehledenhorst vertauschen lassen. Nach dem Kanonich H. G. Eskes 4
>

in Rees grtlndete Bernard das Kloster nnd gab sein Brnder

Heinrich das Schloss Schledeuhin st dafflr her. Der Staroinbamn 6
)

der Camp unteratellteu Cistercienserkloster vcrsetzt die eigentliche

Grttndnng von Sehledenhorst demnach richtig ins Jahr 1241, worin

Jongelinns 6
) nnd Miraens 7

) beipflichten.

Erst ira Laufe des Jahres 1249 machte Erzbischof Konrad
alien Abten des Ordens von Citeanx nnd samtlichen Christ-

glflubigen bekannt, dass er mit Znstimmnng seines Kapitels die

Schwestern des Hanses Sehledenhorst dem Cistercienserorden,

damit sie nicht etwa zurtickgewiesen werden mCebten, einverleibt

nnd von alien bischdflichen Recbten befreit habe 8
).

Kaum war der Konvent ins Leben getreten, als anch schoo

1) Mit dieser Abschrift sfcirnmt die in der Heimatskunde. Jahrg.

1060, S. 98-100 u.S. 109—110 Uberein. Auch diese wurde am 21. Febr.
1738 durch die Abtissin Cornelia Magdalene v. BronckborEt zu Sehle-

denhorst an den Ordensgeneral besorgt. Sie befindet gich anf Haus
Sechtem bei Bonn.

2) Teschemnacher a. a. O. pag. 18$.

3) Egbert Hopp, Kurtze Beschreibung.

4) Kerkelyk Leesblad ten dienste der eatbol. Nederlanders gedr-
bei Romon i. Emmerich unter Sledcnboret.

5) Im Pfarrarchiv zu Camp.

6) Jongelin, Notitiae abbati&rum ordinis p. nnivereum orbem
lib. II p. 6.

7) Miraei Chronicon Cisterc Coloniae 1614 p. 240.

8) Heimatskunde a. a. 0. S. 109.
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Die ehemalig-en Cistercienserinnen-Kloster im Herzogtum Cleve. 87

Feinde und BedrUcker sich wider ihn erboben und die webr-

losen Inaassen genfltigt waren, den Coiner Erzhiscbof Konrad nm
Hilfe und Beistand anzugehen. Im Laufe des Jahrea 1242 gab

dieser namlich alien Drosten, Amtmftnnern und Offizialen zu er-

kcnntn, daes dcr Maricnkonvcnt in Slcyddinhura bci ihm gcklogt,

wie er hanfig viele Unbildeo and Bedrttngungen von Ubeltfitern

zn erdnlden hatte nnd diesen macht- nnd wehrlos gegentlberstande.

Da nnn die ehrenwerten Franen daselhet von Gyvyborch stammten,

wo sein Vorg&nger Engelbertus ermcrdet sei, nnd seine Hilfe an-

gerufen batten, sei er entechlossen, das Kloeter gegen jeden zu

beachutzen, der an die Personeo oder das Ihrige gewalttatige

Hand anlege. Gleichzeitig befreite er das Kloster von alien

Schatznngen nnd Diensten seitens Her Gfilner Knrie 1
).

Sobald die Schwestem in Schledenhorat, die vom Mntter-

kloster in Gevelsberg mil der Priorin Guda Sobryn an der Spitze

dorthin gesandt waren *), eich hinreichend erg&ozt batten, w&hlten

eie in freier Wabl ans der eigenen Mitte eine Abtissin, was jedoch

nicht vor 1247 geschah, da Priorin Guda noch am 21. Joni

dieses Jabres einen Kanf voraahm. 1280 betrug die Zabl der

Schwestem, wie anch in Diissern, 20 mid darftber scheint es in

Schledenhorat anch nicht hinausffekommen zt sein 3
).

Geweibt war das Kloster, wie alle Abteien von Citeaux, der

seligsten Jnngfraa. Das ovale Siegel von etwa zehn Zentimeter

ftihrte das Bild der Immacnlata mit vor der Brnst gefaltcten

Handen, anf dem Halhmond stehend, nnd, wie es scheint, mit der

Umscbrift: snb umbra alarum tnarum protege nos. Neben dem
KuuveuLssiegel rubric jetle Au-lissiu ein kleineres Siegel mit ilirem

Bild und dem Stab in der Hand. So siegelte die Abtissin Mech-

teldis 1349 rait eincm Siegel: S. eororis Mechteldis abbatisse in

Sledenboret.

Geistlicher Oberer and Visitator war nnd blieb bis zur Auf-

hehnng des Klosters der Abt von Camp, der Mitglieder seines

Hausea als Beichtvater dorthin dirigierte, so z. B. 1494 den

Conradus Hamer aus Cain. Von etwa 1630 an wablte jedoch

1) Urk. a. Perg., Das Siegel von den seidenen Scbnuren ab-
gefalien.

2) Annalen d. hist Vereins XX, 288 u. Jongelinus, Notitiae

abbatiai-uzn 1. II, p. 6.

. 3) Annalen a. a. 0. S. 301.
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die Abtei die Beichtv&ter selbst, und zwar meistens aus andern

religifisen Genoseenschaften. So begegnen wir 1628 Bemardas

Regnlus, gewtthnlich Zaunschlieffer (Zaunscbltipfer) genannt, Prior

dee Fraterbauses in Emmerich, als Beicbtvater in Schledenhorst

bis am 30. Mfirz 1660, Ever&rdna Nyenhnias von 1682 bis 1708,

fr. Abel Guseen axis dem Predigerorden 1773, Joseph Heiser aus

demselben Orden 1778 bis 1792, Hendricus Henrichs, der 1793

kapitolariter gevr&blt warde, and nocb doeeen Tod 1804 Vikar

Nabers. Diese Geistlichen fflhrten den Titel Prior und bewohnten

ein eigenes, Tom Klostergeb&ude separiertee Hans, Priorat genannt

Hinder wichtige GescMfte nahm der Konvent onter Beistand dea

jeweiligen Priors vor. Tritt auch die Mitwirkung dea Abtes von

Camp bei den Wablen der Abtissiniien seit der brandenburgischen

Herrscbaft nicht mehr eichtlicb hervor, so bezeichnen die Schwestern

nacb wie vor nden Pralaten von Camp" als ^nnscre geistliche

Obrigkeit" und nehmen unter Gutbeiasung der Pralaten Eugen

Reinertz (Abt von 1778—1784) nnd Bernard Wiegcls (letzter Abt)

in den Jabren 1784 nnd 1786 Kapitalien auf.

2. Erwerbungen und Vermfichtnisse.

Eanm war die Niederlassnng erCffnet, da erhielt sie ana

der Umgebnng zablreiche fromme Znwendungen, nnd auch sie

eelbst war daraof bedacbt, Grand and Bodea zn erwerben. Dieser

verteilte sich aneser anf Haldern und seine Baueracbaften in

Gelderland auf die Ortschaften Dinksperlo, Deutiehem, Mechelen,

Gendringen, Aalten, auf Millingen-Bienen, Rees, Reeserfeld, Hocb-

mphr nnd Xanten, Die winhtigaten seien liier hervorgfthohen.

Am 21- Juni 1247 verkauften Bitter Sweder v. Ringenberg

und seine Mutter Beatrix an die Priorin Guda (Sobryn) im Bei-

sein von den Bittern Hermann v. Loon, Labert v. Swaosbale,

Hemo v. Hungese, Rodolph Brabant und Stephanus eine Be-

hausnng in Berge (Rtlekaufschrift: in den kerepel van Dynsperle)

mit Gewiun, httrigen Lenten nnd deren Nachkpmmensehaft 1
).

Am 2. Mai 1251 verwandelte der Cfilner Erzbiachof Konrad

durch seinen Schultheiss Ritter Lambertus in Haldern in Gegen-

l) Urk. n. Perg., Siegel ab. — Eerm. v. Loon, Scbwiegeraohn von

Sweder v. Ringenberg (Sloet, Oork. Nr. 641). Labert v. Swansbule
1243 {Lacomblet, Urk. II, 279 n. 322). Heimo u. Thorn, v. Hnngese
1252 (ebendas.). Rod. Brabant 1244 (Sloet a. a. 0. 641).

i
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wart des Wilhelm von Prindebudel, Aemilius v. Holthusen nnd

der Ritter Hcinrich und Bruno v. Rccs Hie von dor Abtei fur

ihren Outerhalt erworbenen und von der Coiner Kirebe lehn-

rflhrigen Gttter in Sinsvelde (Sonsfeld) in Zinegtiter mit einer

jabrlichen Abgabe von 5 Xantener Denaren 1
).

1m Mai (mense Maio) 1266 schenkte Erzbiscbof Engelbert II.

einen Teil dea Waldes Hage in Aspel mit der Verpflichtung,

jahrlich 20 Mailer Roggen an das Hans Aspel abznfuhrcn.

Auch der von Abtissin Cornelia Magdalena v. Brcnckhorst

1738 ansgeflillte Fragebogen gedenkt dieses Gesehenkes und laaat

den Erzbischof anf dem Gut Hagen 4 Windmlihlen bauen, wae

jedenfalls auf einem Schreibfehler beruht, da die Abtei nnr eine ein-

zige Windmuhle in ihrer N&he beeaea, wovon sie jfihrlich 20 Maker

Roggen an die landesherrliche Rentei in Rcee zu zahlen hatte.

In Mehr (Hoehmehr) hatte die Abtei von Sweder v. Ringen-

berg das Gut Overkamp ale freies Krbe erworben und kam dar-

tiber mit Propet Theodericus von Xanten in Venvicklnngen, weil

dieser das Gut ale Lehen der Propetei ansah, wahrend andere

gegenteiliger Meinnng waren. Nach langerem Hin und Her liess sich

der Propst endlicb naeh Anhorung seines Kapitele am 10. Mar?

1281 herbei, auf alle AnsprUfihe und Dienete bis auf jahrlich ein

Pfund Wache und die Zehnten zu verzichten. Um die Mitte dee

15. Jahrhnnderts gait das Gut dem Propst jahrlich 2 Schweine,

3 Mud Gerste, 9 Mud Hafer uud 33x/» Denare. Ebeusoviel hatte

die Abtei von dem Gut ter Straten, womit sie behandigt war, zu

bezablea Von dem Gat to Reede, dae damals Arnt v. Witten-

horst besass, zahlte sie jahrlich 1 Schwein, 3 Mud Gerste und

leichten Hafer nod 16*/s Denare. Geknfipft war daran ein Jahr*

ged&chtnis, wobei die Renten zu gleichen Teilen an die Jungfern

verteilt werden mnssten. Von dem Winkelstllck Verenhagen tnd

Kleinenhagen gab die Abtei dem Propst je 12 Denare.

1) Mechteld, Frau von Bees, ihre Tochter Alit u. Ritter Wilhelm
v. Rfifta nehat itasRpn RHidera Tteinold, Johunn, Rsrtnld u. Gerit hfl-

seugen am 7. Dez. 1861, dass Rtitger v. Honnepel eine Rente abgelbst

habe (Empeler Archiv in Anholt).

2) Heimatskunde 1880, S. 109, Ni . 14.

3) Aua den BehftadigUDgabtichem dec Propetei itn Xantener Pfarr-

arcbiv.
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Nach dem Heberegister der Grafen von Cleve entrichteten

die Klosterjungfern im Beginn des 14. Jahrhunderts von deren

Gefailen jahrlich 6 Schilling 1
).

Am 12. Mai 1278 trugen im Lande Empel im Gericht Rees

die Eh clento Arnold van Widetone, SchBffe in Bees, und eeino

Fran Hilla flir ibre in die Abtei eingetretene Tochter aus ihrem

Eigengut 11 Morgen Land auf nnter Verzicht aller Erbberechtigten,

insbesondere ihrer Kinder Arnold, Leo, Tbeodor und Evece 2
).

Eine der interefisantestea Erwerbungen ist die am 22. Januar

1307 am Gericht hi Haldern vollzogene. Hadewigis von Dortmund,

Kloeterschwester in Sledenhorst, bekaui bier aus der Behausung

des Gerard Byraan einen Jahreszins von 3 Brabantschen

Schillingen, nnd zwar in deraelben Art nnd Weiite, wie Erhzineen

aus Hausern und Hausplatzen in Rees und Haldern (tarn Reysaa

quara Haldern civitatibus) verkauft werden. Der Verkaufer,

dessen Fran und Blinder zustimraten, rerpflichteie sich, aw Vor-

abend vor Johannis Geburt 12 Denare und am Abend vor

Weihnachten die heiden andern Schillinge an Schwester Hade-

wigis nnd nach deren Ableben an deren leibliehe Schwester

Berta und nach beider Tod an den Konvent zu zahlen, widrigen-

falls er in die fur nicht gezahlten Zins ttbliche Busse verfalle

(cadet in penam arbitrariam, que valgariter dicitur bote, de een-

sibus ron solutie). Bei dem Akt waren zngegen: die Schleden-

horster Schwestern Aleidie v. Rees (Reesa), Lysa v. Sinderen,

Gerburga v. Dorenberg und Kaplan Hermannus von Emmerich in

Schledenhorst, Pfarrer (plebanus) Enstacine in Halderen nnd
EUumtluB, Quhu tun Hit Lei Stepuauus vuu Kaweuala. Vvu den

jedenfalls sieben vorhanden gewesenen SchOffeu Bind ttinf mit

Namcn genannt. Aueserdem waren anwesend der geschworene

Bote (Th. preco), Philippus vom neuen Haus und Wilhelmue von

Towen (de Tovene). Angehangt wurden die Siegel „civitatis

Halderensis", Eustacii nnd Hermanni, die alle abgefallen sind.

Zur Erlauteruug dieser Urkunde diene dieses: Das SchloBS Aspel

und die Ortschaft Rees nebst ihrem beiderseitigen Gebiet war in

der ersten Halfto des 11. Jahrhunderts dnrch die Gr&fin Ermgardis

dem erzbiscbeflichen Stuhl in Coin aufgetragen worden, der das

1) Annalen d. hist Vereins XXXI, 184.

2) Uric. a. Perg. mit Siegel von Reefi in weiseem Wachs.
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Oanze durch Ministeiialen and Rentmeister von Aspel aae ver-

walten Hess. Die Seelsorge im ganzen Distrikt stand dem Stift

in Rees zu. Aspel besasa uur eine dem h. Georg geweibte Kapelle

©bne pfarramtlicbe Recite. Die Aspelschen Ansiedler empfanden

diesen t?be]sta.nd schmerzlichst and benaUten desbalb 1 100 die

Anweseaheit des Kardinallegaten Sofredns, um voretellig zu

werden, indem sie bitter fiber VernaRhlapsigung der Kranken-

provisnr, Tanfe der Kinder, Beewligung ihrer Angehfirigen and

den beschwerlichen Weg nach Rees klagten and um einen Tauf-

brunnen und KirchLof in Aepel baten. Der Legat wies nach

AnhOrnug des Reeser Kapitels cud Untersucbnng der Klagen die

BHteteller ab. Scbliesslich ging man, wahrscheinlicb infolge fort-

gesetzter KUgen, dazu tiber, in der eine Viertelstnnde von Aspel

gelegenen Gemeinde H&Idera eine dem h. Georg geweibte Kapelle

zn bauen nnd dieser einige Pfarrechte einzuraumen. Darait war

der erste Schritt zur Erricktuug der Pfarre Haldera getan. Nahm
man tosher an, dass dies 1316 gescheben sei, so belehrt die in

Frage etehende Urkunde, dass die Pt'arrei bereits 1307 bestand.

Nach wie vor verblieb das Patronatsrecht dem Reeser Stift.

Haldem mties in jener Zeit starker hesiedelt gewesen soin, da es

Sitz eines Bezirksgerichts geworden war. Wird es in der Urkunde
civitas genannt nnd ein sigillnm eivitatis H. erwahnt, so ist dies

wohl im Sinn einer Gemeindegenofisenschaft zn nebmen. Seine

Statuton werden im ollgcroeincn denen Ton llcce, das 1228 mit

NeusBer Recht bewidmet wurde, entsprochen haben. Die Mai-

nnd Herbstbeden and das Feuergeld Ton jedem Haus, vvorans

Kaucn aufstieg, nmssten in Aspel bezablt werden. Am 6. Dezemtier

1342 rerglich sich Erzbischof Walram rait dem Kapitel in Rees

liber die Novalzebnten einiger BrUeLe (Cattenbruch, Sonsfelderbrucb,

Lobbriuck), die er znr Vermehrnng seiner EinkQnfte batte kulti-

Tieren lassen, dabin, dass die Halfte dei Zehnten das Stift ratione

eeelesiarnm parochialinm, darin die Brflebe lagen, beziehen eollto.

In Meggelen (Mecheln, nach der Rflckaufschrift im Kirch-

spiel Gendringen) erwarb Abtissin Megteldis am 16. Mai 1318 von

Bitter Sivedcr v. Kerrenem, deesea Kindem (Jobaun and 4 TOchtcrn)

und ttbrigen Erben fnr 139 BrabantHche Mark den Hof Vrieygen

1) Extractus ex antique registro capUull Ressen. fol. 19 Im Reeser
Pfflrrarchiv.
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nebst aufstehenden Geb&uden, nnter dem Miteiegei dee domicellus

Fredericus de Monte (v. Berg), Propstes in Emmerich, in dessen

Gebiet der Eof gelegen war.

Graf Reinold von Geldera bedachte in seinem Testament

vom 27. M&rz 1335, das jedoeh meat zur Ansftibrang kam, neben

vielen Kloetern ancb die Abtei Sledenhorst mit 50 Pfnnd, nfalls er

oder seine Eltern ihr etwas schulden sollten infolge von ange>

ricbteteiu Scbadea oder Bceatzungea" *).

Zo Xanten in der Rheinstrasse verkanfte die Abtissiu

(Megteldis) am 28. Mai 1349 an die Chorgenossen nnd Priester

der Kirche daselbet aus einem Hans eine Rente tod 5 Solidi s
).

Am 6. Joli 1352 erwarb die Abtei laut Drkonde von Diedrich,

Herrn yon Zulen 8
), von Ehelenten Luywe 4

) unrt Reye von Huete

end deren Sohn Wolter das dieseu in Deutichem durcfc Ableben

der Aleyde v. Synderen 6
) zngefallene Hans.

Am 10. Juli 1367 verkanfte Frederic v. Weeenthoret 6
) an

den Eonvent sein Gut „tu Vernier die halbe Hoff" im Kirch"

spiel Gendringen nnd Zehnten aus dem Gut tot Eyls nnd ten Rule

(im Kircbspiel Aalten) unter dem Mitsiegel von Symon v. Sculen-

borgb (1372 Knappe). Herberga, Schwester dee Verk&nfers, war

Nonne in Sledenhorst.

Am 6. Februar 1370 trat Henric van Embric 7
) an Schweeter

Mechteld in Sledenhorst, Tochter von Nikolaus Ghyr 8
), alles

Anreeht ab, das ihm von seinen Kindern: her Conrad, Belya,

Witwe von Steven Budel, Beben, Fran von Johann v. Redinchaven *),

und Klosterjongfer Gertrud in Bedbnrg (Bedebure), am Gut ter

Horcn to Bcdcburc im Kirchcpic! Millingcn angecrbt war.

1) Is. An. Kylioff
, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenie v.

Oelderiand. Arnbem 1830, i, 343.

2) Urk. a. Perg. mit Siegel der Abtissin im Pfarrarchiv zu Xanten.

3) Gest. 1364 Juni 15, begraben in Grafenthal. Scbolten, Das
Cioterclonoerinnenklotrter Grafon thai, Clove 18&9, S. 26, 86.

4) Luysse o. Lusze, ein beliebter Vomaroe bei den Herren vom
Schloee Huet bei Bfenen, begegnet 1349, Wolter 1S66.

5) Svnderen, Schloss bei Nyenbeek a. d. Issel.

6) Winrich v. Wesenttaorst, Bitter, 1283. Sc hoi ten, Grafentaal 143,

7) Hesa u. Mabelia v. Embrick, Nonueii in Bedburg, 1316 u. 1S79.

8) Heinr. Ghyr, 1336 u. 1347 Schoffe in Emmerich.

9) Johann v. Redinghaven, aein Brnder Symon u. s. Schwester

Kathariaa kommen 1877 In Calcar vor.
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An der Landwehr im Reeserfeld bei dem Weg nach Anrap

(Androp) crwarb die Abtci am 96. April 1378 von Bitter Arnt

v. Alpen, Herrn zu Hftnnepei, deaeen Frau Margaretha (v. Eyl)

nnd beiderSohnen Johann und Arnt 10 Seheffel Saatland ana dem

Hof ter Osterwyek 1
). Auch sonst begegnen nm Reea berrnn

mehrere Lfindereien, eo bei St- Jorien nnd in Bergewick die

die Papenacker, Maitetege, Tttniefeld nnd bei dem Bruchgraben.

Am 10. Oktober 1400 vermadbte Enappe Stephan von

Wittenhoret, Burger in Roee, vor Notar Stephan Heekingh nnd

dem Altaristen Johann Vinmate in Reea nnd Peter ter Schnren,

Pfarrer in Bienen, ale Zengen im Cbor der Stiftakirche seinen

Garten vor dem Falltor miter der Bedingung, daaa der Konvent

jalirlidi far den Stifter und die Eltern ein Jabrgedacbtnie hnlftc

und die Einktlnfte des Gartens gleichmassig unter sich verteile.

Ztvei Tage spater bekam Abtisein Elisabeth v. Hetterschede

von Heinrich Proyte s
) ein Schuldbekenntnis ttbor 500 alte Gold-

schild und ais Unterpfand dessen drei Gtlter zu Toeven im Kirch-

spiel Haldern unter den Mitsiegeln von Johann v. Landsbergheu

genannt Rasecbeaborch, Stheven v. Monster and Johann Podick.

Am 17. Jnli 1402 verkanften Ebeiente Ruloff und Meehteld

v, Syndern der Abtei ein halbes Gat in der Baaersehaft Vieael

im Kirchepiel Bislich, leibgevrinnsrtihrig vom Xantener Eapitel s
).

Am 21. September 1422 bekannte Johann Lonyt, der Kloster-

jungfer Derich v. Synderen in Sledenhorst aus eeinem Hans in

Dentichem jtthrlich 5 Geldemsche Wilhelmusgulden zu schulden,

womit ein Jahrgedachtnis far Derich and deren Tante Yde van

Synderen verkntlpft sei.

Am 16. September 1428 verkanften Ehelente Hermann und

Griete v. Loete (anch Loeth) an Ahtiaftin Elisabeth v. Hetterscheirit

verscbiedene Objekte in der Pfarre Haldern unter Vorbehalt der

Ablommg mit 326 Rhein. Gulden, die am 23. April 1450 mit

1) Vgl. aber die v. Alpen Anna], d. hist. Ver. LI, S. 126 ff.

2) Dersclbe verkaufte 14l2f. 6 p. Willibrordi am HaldernBchen

Gericht an Adolph v. Wylake ein Gut in Laakhuisen und gab im

Lobrinck drei hoiL Morg-en an die Kirche in Haldern (Urk. a. d. Hueter
Arcbiv im Staatsrclilv zu Dusseldorf). Ritter Isebrand Proist und seine

Fran Sophia be»aaa©n 1368 ©ineo Hof la Aspel (Enipele* Kopienbuch
f. 428 im Purstl. Anholfcechen Archiv).

3; Kantener Repertor. II, Nr. 118 im kath. Pfarrarcbiv.
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450 Rhein. Golden durch Pfarrer Sibert. (de Kyrtzenich) von

Haldern vollzogen wurde. Einen Schlag davon im Geistbruch

erwarben in den Fasten 1455 Prior Henrich v. Marwieh, Subprior

Rutger v. Gfitterswich nnd der gauze Anguatiner Konvent in

Weed').

Am 16. Januar 1429 tlberwieaen Ehelente Luytze und

Mechtilt v. Hfinnepel am Gericht in Rees derAbtei 57s Scheffel

Saatland in der Lair zum Beeten der nenen Mease, ffir die Herzog

Adolph von Qeve eine Rente von 12 Rhein. Gulden unter dem

Rer.bt der Ablfisung mit 15 alten Goldschild gegeben batte.

Am 20. Dezember 1454 gab Abtiesin Elisabeth v. Hetter-

scejd an Derich Grynt, deesen Mutter nnd Vater je eine Hand
an Averkamp.

Am 7. Dezember 1479 testierte Wilbelm v. Honnepel,

genannt v. der Empel, Brnder von Rtltger, in seiner Wohnung zn

Afipel im Beisein des Keeser Bttrgera Lambert v. Wisschel fur

ein Gedacbtnis im Kloster fur sich, Wilhelm v. Wisschel und

deaaen in der Klosterkirche begrabeue Frau, die er nach Wilheliua

Tod geheiratet hatte, 60 Gulden, ftlr die Kapelle in Aspel seine

dortige Wohnung, falls der Rektor die Kapelle eelbst bcdienen

wtirde, widrigenfalla die Wohnnng vermietet and die Miete ftlr

Instandhaltnng und Belenchtung der Kapelle venvandt werdeu

sollte. For one neue Vikarie in Millingen beatimmte er 100

Gulden uud flir die KUsterei in Haldern ebeusuviel, „ao dat gein

priester dar ctfster wesen en soell", sondern ein eigener Kttster,

wie es von altera her gewesen eei 8
).

Abtissin Elisabeth v. Enghusen nnd ihre Sehwester Griete,

Klosterjungfer in Mariengrave, anf der einen Seite nnd Johanna

v. Haekfort, Witwe von Jakob v. Enghuaen, Binder der Kloster-

seh western, end deren zeitiger Mann Adolph v. Remen anf der

anderen Seite verglichen aieh am 6. Oktober 1485 wegen der

Leibzucht, die Johanna von den Glitem Jakobe beanspruchen zu

kttnnen glaubte, dahin, dass Johanna von beiden Konventen

1) Einptlsches Kopeyenbueta Im ftiratl. Arch, zu Auliult f. 434— 444.

Johanu v. Loath u. aein Sobn Cornelius loeten den Schlag ab mil 563

Rh. Gulden, vrozu die Briider Johann, Sander, Adolph u. Evert v. TJflt

440 Q voretreefcten (3. Nov. 1527).

2) Ebendas. cf. 16, wo die Urkunde falachlich zwischen Urknnden

des 14. Jh. Bteht.
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100 Rhein. Golden als Leibzueht, die Behausung in Engbueen,

daa Land, womit Jakob durch Karl von Burgund belehnt worden

war, die Valckenbergsche Weide und alles bewegliehe Gut, das

beira Tode Jakobs and der Matter vorhanden war, zngewiesen

warden. Messbncb, Kelch and Messgewanfl, kurz was zum Altar

gehOrte, eollte nach Johannas Tod der Kirche in Hummel zu-

gnnsten der von Jakob gestifteten Vikarie zufallen. Was die

Mitgift anging, mosfite jeder Konvent an Johanna 250 Gulden

zahlen. Am 25. Oktober traten beide Konvente zusammec und

erklarten. dass wilner Garyt Palicfc von Engbuaen, Vater von

Jakob sel. And., and Ehelente Wyehart und Griete v. Meverden

far den Eatbarinenaltar in der Eircbe zu Zevenhair, den Henrick

Macbarvs zurzcit bcdiene, nntcr andcrem den Gallentient (Zehrteii)

im Kirchspiel Zevcnhair nnd eine Rente von 4 blauen Gulden

gegeben hatten. Da Jakob gelobt habe, die Rente zu sichern,

Uberwiesen sie nunmehr die Rente aus einer kleinen Weide am
Deich bei einer Weide der betr. Vikarie.

Anfangs November 1513 vereinbarten Abtissin Beatrix von
Wisschel und Wilbelm v. Hoyn, der dem Graben am Hoeuscamp
in der Lair am Empoler Ombloip zu nahe gekommen war, dass

dieser daffir 4 Hornsche Gulden aahlen sollte.

Am 11. Mai 1591 erhielten die Kloatcrachwestern Alit v.

Hflnnepel and Henrickken v. Tengnagel ron den drei Cborkustern

in Xanteu je eine Hand an 12 Malter Saatland in Bislieb, womit
znletzt Jungfer Odilia v. DiepeubroicL bebaudigt war, fllr jabrlich

1 Paar Hfihner.

Am 16. Mftrz 1638 batte die Abtei an Arnold v. Diepen-

broich, Herra zn der Mark, wegen der unmtlndigen Kinder

Heoricbs v. Diepenbroich ane dem Gnt zum Berge in Dinkfiperloh

2 Malter Eorn zn entriehten 1
).

Am 18. Dezember 1661 verkauften Abtissin Margaretha v.

Aseolt und Kellnerin Adclbcid Maria v. Diepenbroich an Freiberrn

Jobann Hermann v. Diepenbroich, Herrn znr Impel, Millingcn und
Hurl, Land bei Empel, nm besser gelegenes anzukaufen *).

Am b. Marz 1663 warden dem Riehter Jakob v. Fluiren in

Reea zwei Schuldbekenntnisse der Abtei fiber 800 TIr., das eine

1) Empeler Archiv im furstl. Arcbiv zu Anholt.

2) Ebendaeelbst
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yom 10. November 1643, das aadere vom 10. Mai 1646 von den

Inhabera eingereicht im Beisein des Pfairera Theodor J&nsen in

Appeldorn. Auf dem Ruck en der Drkunde steht mit sp&terer Sebrift

die Bemerkung: „diese 800 Tlr. sind mir von gnter Hand an-

vcrtraut untcr dcr Bcdingung, dasa die Abtci davon j&hrlieh

100 Tin an die Vik&re in Rees, 100 Tlr. an die Sclwestem

daselbst, 100 Tlr. an den Vikar in Haldern, 100 Tlr. an die

dottigen Armen nnd 1UU an die gemeinschaftliehen Vikare au6-

richtet, die noch tibrigen 200 Tlr. sind fttr die Abtei."

3. Die Kirehe nnd deren Ansstattung. Dae Kloster nnd

seine Wirtschaft.

Die Kloetcrkirchc war nacb dem mchrcrw&bntcn Frage-

bogen 79 Fuss lang, das Chor, das in drei Seiten eines Achtecks

absehloss, 29 1
/* bei einer Breite von 24 l

/a Fuss, das Setoff 3P/4

Ii'ubs lang und 24 Fuss breit, die Kapelle, wohl der abgesonderte

Raum im Westen fttr die Fremden, 18 Fuse lang. Den Ordens-

vorschriften gemaae war die Kirehe nur mit einem Dacbreiter und

zwei kleineren Glockcn versehen, die zusaramen 395 Pfund wogen.

Die eine, oben mit Kammveraerung, unten mit Laubwerk und

zwei Medallions in der Mitte (Christnskopf nnd St. Johannes d. T.)

hat die Inschrift: int jaer ons heren M. V9. XXV (1525) goet

Willem Haehman *) my toe Cleif, die andere, ebenfalls oben und

unten mit Randverziei nng und dem MedaiUon Marias mit Kind

und Szepter, ftthrt die Inschrift: Petros a Trier me fecit anno

domini 1648. R. D. Bern. Regulus, prior domus S. Greg. Emb.
curavit. Beide Glocken befinden sicb jetzt in der evangelischen

Kirehe zu Haldern, fttr die sie der der?eitige Prediger Denoing-

hoff nach der Anfhebung der Abtei fttr 1 fr. 56 cts. das Pfund

erwarb.

C'ber den Banstil der Kirehe und ihre innere Einriehtung

fehlcn alle nfiheren Naehriohten. Beide werden den Ordene-

vorsehriften entsprocben haben. Altere Leute aus dem 19. Jahr-

hundert erinnerten sich noch der Ueberreste von Glasmalereien

in den nblichen Rnndfenstern. Geweiht war die Kirehe der

h. Mutter Anna; ob jedoch ursprflnglich, scheint fraglich zu sein,

1) Wilhelm und Albert Haehman gossen viele schone Glocken in

Cleve. Vgl. Scholten, Die Stadt Cleve. Cleve 1879, S. 445 u. 446.
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da die Cistercienser ihre Kircben der Mutter Gottes ale Patronin

des ganzen Ordens zu weiben pflegten. Die Verebrnng der

Mutter Anna bracb sich im Aberidland haupteacblich erst von der

zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts an Bahn. Wahrscbeinlich

erbielt die Kloeterkirche, wie ee in ecbr viel anderen Kirehender

Fall war, um 1500 einen St Annaaliar und mag von da an

St. Anna das Patrozinium ihrer Tocbter mebr und mehr verdriingt

baben. Die alteste arkundlicbe Nachricbt, dass die Klosterkirche

St- Anna geweibt war, gehttrt dem 5. Januar 1711 an, wo Papst

Clemens XL alien Christglaubigen, die am Fest der b. Anna von

der ersten Vesper bis Sonnenuntergang nach reumtttiger Beichte

und Koinmunion die St. Annakirche der adeligen Scbwestern in

Schledenhorst (ecclesiam S. Annae monialium nobilinm ord. Cister.

oppidi Schledenhorst ducat. Cliven.) andachtig besuchen und

daselbst nach Intention der Eircbe beten, vorl&ufig auf sieben

Jabrc cincn vollkommcnen Ablasa *). Solltc die Ucbcrlicfcrung

begrtindet sein, dass Bernard v. Bees auf einein abgelegenen

Grundstflck zn Ebren der b. Anna eine Sohnekircbe erhant babe,

mag das Patrozinium in der Klosterkirche damit in Znsammen-

hang steben.

In der Kirche befanden sich 3 Altare, der Hocbaltar, dem
Auferetandenen und dem h. Bernhardt ein Nebenaltar, dec seligsten

Jungfran, nnd ein drifter, wahrscheinlifih im Weatcbor oder der

Kapelle, dem h. Kreuz geweiht, der woh! in keiner Kirebe des

Ordens feblte. Eine Statue der h. Anna, wie sie ihre Tocbter

nnterweist, kam aus dem aufgebobenen Kloster in die Pfarrkirche

zu llaldeni; cbeueu ein weuig kuiiBlvollcs Rcliquiauuui, das uucb

jetzt am St Annafest ausgesetzt wird, wofttr Papst Leo XII. am
15. November 1825 der Eircbe fttr ewige Zeitcn einen voll-

kommenen Ablasa verlich.

Auf feierlichen Gottesdienst wurde grosses Gewicht gelegt.

Bei der Suppression der Abtei wurden von liturgiscben Gegen-

standen inventarisiert: 18 Messgew&nder, 6 Dalmatiken, 3 Chor-

kappen, 22 Antipendien, eine teilweise vereilberte Monstranz und

ein cbenso beecbaffenes Ciborium, 3 Kclche, 1 Weihrauobfase

nebst Schiffchen, 4 Pullen, 1 Scbelle, 3 grOssere und 2 kleinere

Altarleuchter, 1 Gotteslampe, 1 Kruzifixus, 1 Abtissinnenstab in 3

1) Urk. a. Perg. im Pfarrarchiv zu Haldern.

Annalen des hist. Ver«in» LXXXVI.
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Stflcken, 2 Kronen fflr die Mh«m p««~ . -,.

mit Bcecb.a^,. 1 Ciboriom ™ j££ "d ^« » «-*

das Fest dea hi. Johannea von v
aeD8f™ ww* «tf i«6

for dieses Feat rerlieben batte ').
P *" ,9" 1»rf

liS, THer konraut fa „. j,trllIUKlert ,JTk JET!!!mm ^^ Ongamsten, der jshrfich 6 ReichataW ™H ^

iVr Ftei<^ *, Kircfae besiand nUBtMiT^ *
Grate***, «* il^c ^d einigen aSST^ ™ *?
<•. SeW. Win«W Ifcoaepel, Wyfeh j^/TSLfwares derax »«* 35 roraawlea, die nun Teil » C««.

J*ra**«"S

k-fa*. u*d der M, dor, -CT^'S ^T£
*tnfan vor rine^ Baocrsbof ,»«•«,* Ernea«» Paw*, fe*

»™~
An die aftrdlfthe Ltog*«* <fer Kircfae kiffle *4 ^

einea ^toeteqredeekleo Purtdaeh der 15 Fras bobe «ad&*. a—
des Affibins odor Enaagangee aa. Ke «b« ando^ a^ Jl
taiden ach in dec das Qnadrmn anfaaaenden Bwaerflneda. Ton
diesen eotbielt d«r nflrdliebe, mbnudMmBali die atBKtafete
Abtei, 8 grCasere Kiimne, der westliebe das Erfettoinn, «itwnen Vormm end 2 aiyrrenzenden Stoben imd dnreh eii»e»Gang damn ^ctrannt, die £fich6 . Der OstnngeJ hatte 5 Stobea
imd im Sflden die Sakristei, die dnreh einen sehrigo, Gas* ^
K.rcbencbor filbrte. Ad die Kircbe im WeetflBgel schlw ad. naeh
*nd«i ein Trakt mit den Whischaftsrtanen, Remise, a.ih.r
Branerei. Slldlicber davra lag Wnhnnng and StaDnug des HaJb^
winners, 92 Fnss lang, 35 Foas hreit nnd ft Pn« hod, a, aad-
lich»t«n die Ross- and OlmBhle. Die m^rOiigfieke WindmabJe
•oil dnrch einen Sturm nmgeweht worden sein. Eia WiedennfhrnB
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war zwecklos wegen der neuerrichteten Wittenhorstschen Mtlhle.

Nordlich von den Klostergebauden dehnte eieh der Garten aua

mit den beiden Franleing&rten, worm jedenfalls ein oder anderes

„Lusthau8chena mid ein Tanbenhaus nicht fehlten. Eine hohe

Mauer and ein Wassergraben friedlgten den ganzen Geb&ude-

komplex ein.

Der Graben entlang lagen sumpfige Wieeen nnd ein Wiild-

©hen von reichlioh 5 Morgen; auch „Unlandu mit Stranchwerk

and Heidekraut fehlte nicht. Znr Zeit der Anfhebnng der Abtei

wnrden Kirehe nnd Klostergebaude, weil teilweise im Verfall be-

griffen, zu nnr 6000 Rtlr. abgeschatzt. Am beaten prasentierte

eich die noeb erhaltene Priorswobnung stldlicb von der ehemaligen

Kirchcj ein B&ck&tcinbau mit bohem fflnftciligcn Spitzgicbel, jeder

Teil von dem andern dnrcb Vertikallisenen mit flachen Rand-

bogen getrennt. Ein Qnerschnitt teilt das ErdgeschoBS von dem
Speieher, in dem nur die mittlere oberste kleine FensterOffnung

ursprflnglich ist.

Im Bereicb des Klosters lag der „Halfmannshof L
, der

dnem Halbbauer in Pacht gegeben war nnd davon seinen Namen
ftthrte. Far die Gtiter in der niihern nnd weitern Uragebung

war ein Rentmeister bestellt, der in Haldern eine Dienstwohnnng

innehatte, die noch jetzt nntcr dem.Namen Himmel bekannt ist.

Er bezog urn 1660 jahrlich answer 3 Paar Schuhen 24 Tlr.; der

Fortier der Abtei bekam 14 bis 10 Tlr. Lohn und 1 Paar

Schuhe, der Gartner 16 Tlr., 1 Paar Schuhe nnd einen linnenen

Kittel, der M tiller das erste Jabr 26, das zweite 27 Tlr. nnd
bezahlte flir das MUllerhans nebst Hof, 3 Kampen nnd Holzgewaehs

20 Tin, im Jabre 1663 bekarn er 44 Tlr. nnd 3 Paar Schnhe.

Der Oberknecht erhielt 1692 2 Paar Schurzen nnd 19 bis 24 Tlr.,

der Schafhirte, der 25 big 30 Scfaafe far sich tauten durfte,

2 Paar Schnhe und 16 Tlr., ebensoviel der Schweine- und Kuh-

hirt. Ein Tagelohner verdiente 7 Stuber, die Abtei- nnd Jungfern

magd jahrlich je 16 Tlr., die Gasthausmagd 2 Paar Schuhe und

15 Tlr. Ansser diesen waren zwei Stallmtgde nnd eine Spinnerin

tatig, Der Hufschmied hatte 4 Pferde im Beschlag zu erhalten.

Von ibrem Grundbesitz bezog die Abtei teils bares Geld, teils

Kornfxuchtc, teils Federvieh und Waehs, von dem im Hollandischen

^elegenen auch Zuckcr und Proffer.
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4. Die Schicksale des Klosiers und seine Aufhebang.

Doer die Schieksale des Klosters liegen hut sparhcheNach-

richten vor. Man wird jedoch annebmen dtlrfen, dass das traurige

Los, das fast alle Kloster in den von Kriegszugen so stark bein>

gesuchten niederrheinischen Territorien besonders anf dem platten

Lande getroffen hat, aneh Scbledenhorst nieht verschonte. Dafflr

kg es zu exporiert nnd war inmitten der befestigten OrUehaften,

Burgen nnd Schlfiaser Emmerich, Isselbnrg, Anholt, Rees, Wesel^

Aspel, Empel, Huet, Laekhnisen, Sonsfeld, Wittenhorst, Belling-

hoven, Diersfort plotzlicben Uberfalien and PlUnderiuigen stark

ausgesetzt. Hatte man es doch in den mmnfhttrlichen Kriegen

anf die Landkirchen and KIdster gacz besonders abgesehen. Kein

Wonder, wenn bei Herzog Arnold II. von Geldern das Gewissen

sich regte nnd er in seinem letzten Wilien wie vieler Kloster, so

auch Schledenborsts gedaehte, falls er oder seine Eltern ihm

wegen zugefflgten Schadens oder Besetzungen etwas verschnlden

mOehten.

Sehlimmer jedoch ale alle Bedr&ngnisse, die Kriege and

Ranblust mit sich bringen, war, dass der besonders im 15. Jahr-

hnndert eingerissene Weltgeist anch Schledenhorst erfasste. Es
war das erste Kloster, das der vom Clever Herzog Johann I.

herbeigeftihrten Regeneratiorf anterzogen wurde, wobei es unge-

wies blcibt, ob es einer solohen ain meisten bedurfte, oder ob es

sich am erstcn willig zeigte. Nach der Camper Chronik 1
) war

es Katharina von Cleve, Toebter Herzogs Adolph I., die unver-

ehelicht anf dem Schloss Btiderieh bei Weael lebte, welche die

Verbe8sernng des Lebens nnd der Sitten in Scbledenhorst mit

veranlasste und hilfreiche Hand dazu bot. Zur Einfuhrung der

Reformation ;bediente man sich der 8chweatern aas dem Kloster

Speculum beate virginis oder Seyne in Coin, von welcben eine

ate Priorin in Scbledenhorst znrflekbtieb. Am Fest der fa. Caecilia

(22. November) 1459 war die Reformation des Klosters vollendet.

Abt Heinrich van Rhaey von Camp steuerte mit Einwilligung

seines Konventes mehr als 200 rbein. Gulden bei, ein ttbriges wird

die fromme Katbarina von Cleve and neben ihr manche andere

wohlgesinnte Seele getan haben. Der Zustand in Schledenhorst

1) Annalen d. hist Vereins XX, S- 314. Aub. Miraeue, Cbrnn.

Cisterc. p. 240.
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war eben trostlos. Die Geb&uUchkeifcen bestanden fast alle aus

Fachwerk mit Tocerde nod Lehm, die Klausurmaueni feblton

ond Mittel z.ur Wiederhersteilung liatte das Kloster an sich uicbt.

Da die ursprttnglichcn Gcbaude gewiss den Rcgeln und Ordens-

gcbrauchen entsprochen haben wcrden, muss kurz oder lang vor

4er Reformation das Kloster von eipem schweren Sctilag ge-

troffen sein. Es ist nur bekaimt, dass 1366 und 1400 ndie

Bcichterei" oder Priorswohnung dnreh eine Fenersbrunst zerstCrt

worden ist 1
).

Wonn Hopp s
) aus dem Fchlcn dcr Klausormancrn folgcrtc,

ilass die Nonnen in Schledenhorst ttberbanpt keine Klaosur ge-

habt batten, bis der Ordermgeneral Palaeopedns Rie 1459 ein-

fOhrte, so war er demnach gewiss itn Irrtnm. Dieser vermemt-

liche Ordensgeneral, den aucb Teachenmacher 8
) anfubrt, ist kein

anderer als der genannte Abt Heinricb von Camp oder Altcamp,

deasen Namen grttzieiert ist (noXaioa nebtov).

Nach Einfflhrang der Reformation erholte sich Schledenhorst

wieder, nnd blieb es auch vor der Hand noch nnbemittelt, so

war der daselbst herrschende Geist bo grit beleumundet, dass bei

<ler sebwierigen Reformation der Abtei Fttrstenberg im Jahre

14C7 Nonnen von Schledenhorst dorlliin geschickt wurden, am
die Rlansnr nnd Disziplin nnter den sich widersetzenden Schwestern

durchzuftthien, nachdem ein Versncb mit Schwestern aus der

Abtei Gnadenthal bei Neuss ohne Ergebnis geblieben war 4
).

Nach vollendeter Arbeit kebrten die Schledenhorster Schwestern

wieder heim.

Im Jahre 1473 war es nm das Kloster pekuniar noch

ficfawach bestellt; denn als am 3. December Abt Heinricb yon

Camp eine Ordenssteuer anf die KlSetcr seines Onions an ver-

teilen hatte, fielen anf Camp 28, Grafentha! 4, Roermond 3,

Fflrstenberg and Schledenhorst nur P/g rhein. Goldgulden 6
). Nicbts-

deatoweniger, nnd das zengt von inrem guten Geiste, beteiligte

sich die Abtei an einer Kollekte, die Camp 1474 durcb den"

1) Nach dem Fragebogen von 1738.

2) Hopp a. a. O. 8. 120.

8) Ann&lce a. a, O. p. 18a -

4) Annalen d. hist Ver. XX, 328.

6) Bicterim u. Mooren a. a. 0. IV, 8. 443.
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MOnch Jakob Boill fUr das bei der Belagerung toe Neuss ruinierte

Kloster Eppingfaoven abhalten lieas
;

mit 5 Malter Roggen nnd

stenerte ihr Konfeasarius Godefridns mit seiner Mutter 4 rhein*

Gulden bei, wabrend Grafentfaal 4 J

/8 und Roerniond 3 solcher

Gulden gabcn ')• TJnter der gewtlichcn Fuhrung dieses Kon-

fessarius und seines Naebfolgers Konrad Hamer wnrde die Regel

treu and gewissenhaft befolgt. Auch in der Folgezeit hielt der

Konvent tiaran fest, wahrend das Mutterkioster Gevelsberg sich

von der alten Kirch e. grBsstenteils lossagte, so dass nach dem
Keligionsrezess von 1672 nur der vierte Teil der Pr&benden mit

Katholiken hesetzt werden sollte*).

Zu einem Wohlstand kam Schledenhorst infolge der traorigen

kriegerieebcE Zciten Uberhaupt nieht mehr. 1587 baueten etaa-

tisehe Truppen raubend und plthndernd in der Hetter 3
). 1598 kam

Francesco de Mendoza mit einem grossen Heer aus dem Jfllich-

schen, schlng bei Diersfort in der Kabe von Wesel ein Lager

auf, brandsebatzte von hier aus Rees and Emmerich, vervrtistete

das flacbe Land, plUnderte SchlBsser and Klester, unter ietzteren

Marienthal und Schledenhorst, nnd 6chandete die adeligen Jungfern4
).

1631 ntastete das Kriegsvolk des Grafen Wilbelm von Nassau

die Kirchspiele in der Hetter an mit fangen, spannen nnd scharfer

militairischer Exekution und erpressen von grossen Summen Geldes

far die abgedankten Soldatenue). 1638 tiberfielen die Kaiserlicfaen

Haldcrn und plUndcrtcn cee). In der von der Brandenburgischen

Regiernng am S3. Dezember 1654 gemaehtcn Distribution der Ma-

trikel von 35854 Rtlr. 30 StOber wnrde Schledenhorst mit 72,

Sterkrade mit 05, Furstenberg mit ll?/„ Grafentha) mit I881
/* Rtlr.

bedacht 7
). Nach der Einnahme von Rees am 10. Juni 1672 plUn-

derte das Turennesche Korps die ganze Umgegend und brand-

sebatzte auch Schledenhorst. Der Konvent wurde tlberbaupt so

bedrangt, dasB er die Eontributionen nieht z&blen konnte; desbalb

wnrde ihm in der Stenermatrikel von 1676 ein Naehlaas von

1) Annalen d. Wet Ver. XX, 334.

2) Gravamina, art. II, fi 9 u. I, p. 194, grav. 90.

3) Reeser Archiv.

4) Clemen, Kunatdenkm. d. Kreises Rees unter Diersfort.

6) Aus dem Reeser Stadtarcbiv.

6) Nach Sialenus, Pfarrer a K&nonich in Reee.

7) Empeler Archiv in Anholt.
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124 Rtlr. gewahrt, der anf die flbrigen Kloster and Stifter nm-

gelegt wnrde 1
). Bereits in dem bertlhmten Landtagsabschied vom

1 9, Mara 1661 war Grafentbal anf zwei end Schledenhorst auf ein Jahr

von den Geb&udesteuern befreit worden mit dem Bemerken,

dasa solcbes binfUro nicht mehr geschebe and in keine Konse-

qnenz gezogen werde. In einer Bittsctarift von Xbtissin von

Uterwick vom Jahre 1711 nm Naohlasg der Stenern von einer

Weide in Liemers und Beachtung der Imrannitat wird das Kloster

als pfast desolat" bezeiebnet Nichtsdestoweniger wies die Re-

gierung das Geauch am 14. December 1711 auiUck, bis die

Exemtion der Weide nachgewiesen sei 8
). Nieht lange nachher

beschwerte sich die Abtei, dass sie seit nnvordenklicben Zeiten

eine Windmtlhle rnhig und unbestritten besessen and davon grOssten-

teils ihre Subsistenz gehabt, anch jahrlich einen Kanon an die

elevische Kammer (Rentei Rees) gezahlt babe, aber dennoch

beim geistlicben Kontribntions-rtontingent taxiert nnd angeschlagen

sei. Zum Frajudiz und Nachreil des Klosters sei unlangst dem

Freiherrn von Wittenborst m Sonsfeld erlaubt wordon, in der

Nahe ebenfalls eine Windmlihle zu erricbten mit der Begrlindung,

das Kloster kCnne ansser nnvordenkiichem Besitz nieht dartan,

dass es eine Zwangmoble (Milhie mit Mablzwang) besessen habe.

Gleichwohl habe das Kloster wegen des Genusses der Mtlhle zum

Ruin desselben bezahlcn nitaen. Alles Remonstrieren sei erfolg-

los geblieben, so daea das Kloster, um femere vergebliche Kosten

zu vermeiden, sich dabei habe beruhigen mlissen, chne jedoch

Rftin Reeht aufzngeben 8
). Anf eine ernente Besehwerde verwies

man von Berlin nnter dem 17. Oktober 1785 anf den Recbtsweg.

1) Gravamina I, p. 10.

2) Gravamina I, lit. 0. II.

3) Kepraesent. gravam. relig. 1723 1 54, gr. 27. Adinncta h d

gravam. L. 1, I 1U. L. 0. n. L 54. Am 26. Okt. 1647 war die Zivil- u.

Kriminaljuriadiktion dem Geheimrat Ilcrm. v. Wittcnhorst fiir 3000 Bthlr

als Tinpterbliches, unteilbares dem Hans Sonsfeld annexes Erblehen

gegeu 30 Goldgulden Hergeweide ubertragen u. am 30. M&rz 1707 auf

Anhalten des Generalleutnants Freiherrn Friedr. Wilh. v. Wittenborst

fur 1000 Rthlr., ausser anf die vier Bauerschaften Sonsfeld, Witten-

horst, Helderlo u. Towen auch auf das Burglehn Aspel, das Dorf Hal-

deru, Suhaepdick u. Haffeuolo ausgedeunt worden (Rentelbuch nisc im

Besitz des Verf.). Auf der WHtenhorster Kornmiihle war das Dorf

Haldern mablzwangpfliehtig, (Ebend.)
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Der Kanon von 20 Matter Roggen rtihre nieht von der Mtthle, soudern

von der Schenknng des Hagenwaldes bei Aspel dnrch Erzbisehof

Engelbert II. vom Jahre 1266 her, Aspel aber sei dem Staate

anheimgefallen. (Vergl. S- 33.)

Aueh in der Folgezeit nahmen die Vexationen dee Klostere

kein Ende. Nach der Einnahme Weaele dnrch die Franzcsen

1757 mossten aus alien Ortschaften der Umgebung schwere Kon-

tributionen and Fouragelieferongen herbeigeechafft wcrden- Die

Pachter der Abteigllter waren mit den Schatzungen drei Jahre

rOekstandig nnd wnrden zuletzt mit seh&rfoter militftriaaher F.x«-

kution bedroht. In ihrer Not baten eie die Abtei instandigst,

ihnen bares Geld vorzustrecken, am dem acgedrohten Cbel zn

entgehen. Die Abtei ging darauf ein, iiaLiu am 1. April 1700

Kapitalien auf und setzte ihren Hof Overberg in Helderloh zum
Unterpfand. Am 21. Juni 1762 wurden die Beerbten in Groin

anfgefordert, innerhalb 24 Stunden 178 Rtlr. 52 Stttber, daranter

die Abtei mit 20 Rtlr., dem Lande vorzustrecken. 1793 mu&ste das

Kloster nocb 756 Tlr. Scjmtzung and vom Siebenjahrigen Kriege

her 200 Tlr. zahlen 1
).

Bereits frtlher hatte die Abtei verechiedene Kapitalien auf-

nehmen mUssen, eo am 29. Jnli 1706 im Einvornehmen mit der

Clever Regierung 400 clev. Tlr. und am 3. November 1735 vom
Kapitan der Generalstaaten Peter Evers 3000 Gulden, am 26. August

1784 mid 26. Jnli 1786 onter Bllllgang der Camper Pr&Iaten

2200 clev. Tlr., am 22. Dezember 1791 vom Kriegsrat Post-

meistcr von Weiler als Vormflnder der Geschwister v. Mirmann

znr Tilgung alter Scbnlden 10000 nod 2000 Rtlr. unter Pfand-

stellung der gesamten Habe und am 27. Febrnar 1801 nnter Gat-

beisenng der staatlichen Komnoi&aare von v. Hertefeld zn Ploen

7000 Golden auf die in Holland liegenden Besitznngen.

Wie manches anderc Kloeter nahm die Abtei ihrc Zuflucht

zu Ko8tdamen. Am 23. August 1737 nahmen cine Fran v. Brcdcrodc

und ein Fr&uicin v. Dorth im Kloster ihre Wohnung. Die Gesamt-

euioahme betrug 1793/94 rand 8117 Tlr., die Ausgabe 9769,

im Jahce 1798/99 raid 12 229 gegen 10 586, im Jahre 1804/05

rand 7134 gegen 6201, im Jahre 1805/06 rand 1417 gegen 1330 Tlr.

Die Zahl der Schwestern betrag 1738 noch 14, znr Zeit der

1) Empeler Archiv in Anholt.

.
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Aufhebung war sie auf. 4 zusammengeschrumpft. Zu Kommissaren

warden am 10. April 1801 Prior Goasens aus dein Kreuzberren-

kloster in Emmerich and Kanonich Dr. theol Asmns von der

Landesregierung ernannt and als Administrator J. E. tJberborst

aus Kees bcBtimmt. Vollends aufgehoben wurde das Kloster am

11. Augnst 1806 and ein Kassenbestand von 10 c!ev. Tlr.

29 Stttber vorgefnnden. Die Gel&nde warden mit Einschluss der

Kirche far 6000 Tlr., Grand and Boden dereelben fDr 935, das

Vieh fttr 256, die Mobilien fur 873, Bucher and Leinen fttr

140 Tlr. loegeechlagen. Die Brauereiger&tc bracbten 283 Tlr.

auf. Die ganze Abtei nebst dem Halbmannsbof trug 21 116 Tlr.

ein, das Silberger&te wog 97 Mark 48/4 Lot. Die liturgischen

Gewander and Gerate warden zerstreut.

Zur Erinnerung an das Kloster wurde aus den ttherbleibseln

der Kirche eine armsclige Kapellc gebaut und der Kalvaricnberg,

wovon der Kruzfixus eine vortreffliche Arbeit sein soil, darin

aufgestellt.

Die Ortssage will, dass das Kloster wieder anfsteht, wenn

ein an der ehemaligen Klosterstelie stehender Fliederbaura ganz

abgestorben ist.

5. Verzeichnis too Abtissinnen and Klosterschwester n.

Die mit * bezeicfaneten sind dem Fragebogen entnommen.

Naeh der von Gevelsberg gekommenen Priorin Gnda Sobryn

w&hften die Konventualinnen, sobald sie zahlreicb genug waren,

in freier Wahl als eftte Abtissin:

*1. Lut gar die, die roit der Sobryn von Gevelsberg gekommen
war, 1242.

2. Regenmodis, am 2. Augnst 1262 als Abtissin erw&hnt.

*3. Irmgardis v. Barrick 1263 mifc dem Zusatz hie aliqne desnnt.

4. Megteldis v. Snilen, 16. Mai 1318 und 27. Mai 1349

urkuudlicb erwabnt (Fragebogen et Lie alique desunt).

5. Elisabeth v. Hetterschede, 12. Oktober 1400 und 20.

Dezember 1454 beurkundet.

*6. Christina v. Wittenhorst 1457 (Fragebogen: deest nua).

7. Elisabeth v. Ingelscm 1464.

*8. Lucia v. Tengnagel 1473.

9* Elisabeth v. Enghasen (in gen Husen), 22. Januar 1484

und Oktober 1485 erw&hnt.
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10. Beatrix v. Wise el, 1513 und 1520 erwahnt.

11. Adelheid v. Bylant 1544.

12. Hillegnnd v. Wylick 1557, besondere Wobltatera des

Klosters.

•13. Sopbia v. Raesfeld 1569.

14. Henrietta v. Tengnagel 1586. •

15. Henriette v. Wittenborst 1601.

16. Agnes v. Ingenhoven 1618, war mit ihrem erbaulichen

Leben viele Jahre Voreteherin und Beispiel ihres Klosters.

17. Margaretha v. Asselt, als Jungfer 1617, als .Antissin

20. April 1643 and 18. Dezember 1661 erwahnt.

18. Adelbeid Maria v. Diepenbroick, geb. v. Kaldenbaven,

10. Januar 1667, gestorben den 18. August 1669 1
).

19. Johanna Clara v. Diepenbroick* 17. Jura 1670. Ate

1672 der Kirchtunn in Ealdern auegebrauut und dieGlocken

zerschroolzen waren, gab sie naeh einer Bemerknng des

Pfarrers Cornelius Winhoitz im Taufbuch eine ansehnliche

Summe zur Wiederherstellung des Tonnes nnd Besehaffung

nener Gloeken mit der Bedingung, daes beini Ableben einer

AbtiHBin taglich bis zu ihrer Beerdigung und am Begrabnis-

tag mit diesen Glocken in dm Pausen gelantet werden mOsste,

beim Tod einer Jungfer am Tage der Beisetzung nnd am
Vorabend derselben. Sie war eine beaondere Wohltfcterin

des Klosters sowohl wegen der Gliter, die eie ihm gab, als

auch dnrcb ibr kluges Regiment

20. Ottina k atharina v. Bronckhorst, als Jungfer 28. Mara

1694. ais Abtissin 1693 und 3. Februar 1698 erwahnt. Sie

starb 1709.

21. Ludovica Katharina v. Uterwyek, 27. August 1709

erwablt, wegen zu jungen Alters vom P. Clemens XI. am
10 Juli 1710 diapeneiert, beurkundct 6. August 1722, ge-

storben 1733.

22. Cornelia Magdalenav. Bronekhorst-Batenbnrg, 1706

als Kellnerin erwahnt, filhrte von 17;^3 an die Recbnnng

der Abtei, die von ibr ein Kapital von rnnd 4352 devisehen

Talera hatte, noch am 3. November 1735 beurkundet.

1) So auf Uirem Grabatein am Pannofen in Reee.
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23. Juliana Francisca.v. Dortb aus Boeslo, 1711 erwahnt,

ale Abtieflin 10- November 1747, gest 18. Jaimar 1757.

24. Hyacintba Gerlina v. Grotehuis Venhuis von 1758

bis 1778 Marz 4. Ihr neben der Eingangstflr zur jetzigen

Kapelle eingemauerter Grabstein mit Familienwappen ftllrt

die Inecbrift:

R. D. H. G. de Grotehuis Venbuis obiit quarta Martii 1778

per 20 aanoB abbatiasa dignisaima. R. I. P.

Fleres, si scires unum tua tempora mensem,

Rides, cum non ait forsitan una dies,

Horaram fallax mora incertiasima reran,

Attamen horarum cur fcibi cura datur.
%

Sparge sacrum cincii laticum et pia vota, viator,

Dt tibi, quod dederaa, reddat arnica manus.

sub. dir. Heiaer.

25. Bernardina Angelica v. Varo von 1778 bis 1782. Ihr

Grabstein roit Wappenschild and Schildhaltern an der andern

Seite der Ttire mit der Inscbrifts

E. D. B. A. de Varo, aedis huius per quinque annoa

abbatieea zelosissima, obiit eecunda Nov. 1782. R. I. P.

Aspice, qui transis, mieerabilis inspice qui sis,

Tali namque domo clauditur omnis homo.

Quisquis adea, qui morte cades, eta, perlege, plora.

Sum, quod erie, quod ea, ipsa fui, pro me, precor, ora.

P.(posuit) v. Dorth A. (abbatiasa) 1784.

26. Constantia Helena v. Dortb, 1760 aufgenommen, 1783

November 16 als Abtieain beurkundet, 1804/05 als letzte

Abtissin im Alter von 83 Jahren gestorben.

Klosterachweaiein:
v. Widetone a. Reea 1278.

v. Dortmund Hadewigis 1307.

v. Roes Aloidie 1307.

v. Sinderen Lysa 1307.

v. Dorenberg Gerberga 1307.

v. Wesenthorat Herberga 1367.

v. Gbyr Mecbteldis 1370.

v. Hetterscbeid Elisabeth und Everwyn, leibl. Schwestern,

1384.

v. Wissel Elisabeth, Tochter v. Evert, 1399.
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t. Sinderen Derich 1422.

v. Pallant Henrica,

t- Pallant Vlandia,

Plencken Aleidis,

v. WittenLorsfe Hedwig,

v. Vuirden Elea,'

v. Stommelen Amadea,

v. Stomraelen (Tertrnd,

v. Stommelen Anna,

y. Wissel Johanna,

v. Rynsch Margaretha,

v. Baeck Bertba,

v. Diepenbroick Ermgard,

v. Loel Katharina,

v. Wincken Sirerta.

v. Pellant Barbara, T. v. Sweder uud Agnes v. Loen 1505.

v. Lewen Anna, 1523 Nov. 28.

1464 St. Margaretim.

Schoemeckers Margaretha, 1575

Kluten Hadewig,

Wylack HilKkina, 1575

Ingen Horat Gertgyna, 1575

v. Eaesfeld Katharina,

v. Cleve Elisabeth,

Vernuecken Johanna,

v. Lintloc Hilkina,

v. Tingnagel Sandera,

v. Wiel Jntta,

v. der Heiden Johanna,

v. Till Gertrudia, 1546 Okt. 7. 1575

v. Diepenbroick Vlande, 1575

v. Keldonek Christina,

v. Vernueeken Ida,

v. Diepenbroick Odilia, .1591
v. Bnyren Mechteldis,

v. Raesfekl Anna, •

v. der Capellen Gertgina,

v. Groyter Elberta,

v. Heniskamp Adelbeid,

v. Wyliek Adolpha.
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v. Holthuis Elisabeth mid Katharina, T. v. Heinrich and

Loifken Haegen, 1568.

v. Honepol Jutta, 1568.

v. Tingnagel Henrica, 1568, 1591.

v. Scbirp Agnes, 1568, 1575.

v. Buir (Bflren?) Gertrnd, 1568.

v. Honepol Alheidis, 1591.

v. Diepenbroick Elisabeth, 1575.

v. Barrick Ermgardis, 1575.

v. Lintk) Eliaabeth, 1575.

v. Honepol Maria, 1575.

v. der Capellen Jutta, 1575.

v. der Horst Elisabeth, 1575.

v. Wittenhorst Adriana, 1617.

v. Diepenbroick Adelheid Maria 1617, 18. Dez. 1661.

v. Ingen Haeffen (Ingenboven), 1617, 1694.

t. Galen Anna Katharina, 1643, f 1661.

v. Diepenbroick Johanna Clara, 1643.

v. Iironckhorst Maria, 1643.

v. Merwick Hedewig, 16S4, Prim-in 1706.

v. Scherpenzeel Barbara Charlotta Anna, T. v. Johann

und Wilhelmina t. Waell, 1694, 1735.

v. Clair Agnes, T. v. Everard and Agues Beeshamer, 1694.

v. Dortli Juliana Francises, 1694, KuBterin 1706, 1758.

v. Scherpenzeel Joeina Wilhelma de Rumpt, 1694, 1735.

v. Uterwick Henrica Sophia, 1694, 1711.

v. Rhede Florentxa Maria, 1694, senoriaea 1722.

v, Vecht Everarda Gisberta, 1694, gebrechlich 1722.

v. Bols Maria Clara, 1694, senoiissa 1706.

v. Qnadt v. Wanteriek Ludgardis Hermanna, 1735, 1747.

v. Brederode Benedicta Charlotte Theresia, 1747, f 1788-

v. Kdlcken Anna Bernardina do Dioedunck, 1738, 1767.

v. Brederode A. M, 1747.

f. Schhps W. C, 1760, flTHfc

v.. Nagel Ludgera, 43 Jahre altaufgenommen. 1806 Sept 18.

v. Eickholts Katharina Bernarda, geb. 14. Jnli 1755 Profess

in Schledenhorst 1775, in Ncukloster zur Erganznng

des Chores 1787 inkorporicrt, gestinKoln 17. Mai 1813.

v. Schadde Hyacintha, 37 Jahre alt aufgenommen, 1785,
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v. Heupgen, auch H&pgen Scholaatica Elisabeth, 36 Jabre

alt aufeenomwen, 1785.

v. Errich Bernardina, 89 Jabre alt aufgenommen, 1791.

v. Seida, nach der Aufbebnng Oberin, quittiert 1806

Okt. 25.

v- der Schuir und Ilerberta waren der Abtei „iiikorporiert

IV, Das Kloster Vallis comltis ©der Grafenthal, aueh Nen-

kloster gcnannt, bei Goch 1
).

Graf Otto II. von Geldern, Sohn and Nachfolger von

Graf Gerhard, entechloss sieh anF Zureden Beiner ersten Gemahlin

Margaret lm \oo Cleve, Toohtcr von Diedrich VI- und Meehteld

von Dinslaken, in seinem Gebiet ein neues CiBtercienserinnen-

kloster in grflnden, weil das von der GrSfin Richardis, Witwe

von Graf Otto I. von Geldern, in Roermond geetiftete nberftllt

war. Er hatte dafor im Kirchepiel Leoth die Stelle ansersehen,

wo die alto Burg Kriekenbeck gestanden hatte, nnd diese bcrcits

von dem C&ner Erzbischof ala Lchneherrn erworben. Er liese

dennoch dieses Vorhabeu fallen, nnd gab far den Klosterbau seine

Rnrg Rott oder Rode am Hnken lifer der Niers in der Pfarre

Asperden, Amt Goch her. Er liees deshalb Bitter Stephan von

Plees, den er mit der Burg belehnt hatte, daranf veizichten nnd

Tcrpflanzte aladami einige Jnngfera ana dem Kloster in Roezmood

dorthin. Dies geaehah im Laufe des Jahres 124-8- Im Jahre 1250

war der Konvent konstituiert, denn am 13. JuK forderte Paps*

Innocent IV. den Erzbischof von VQtn ant, die AbtHsm and den

Konvent mit eioem Beichtvater zn versehen, nnd am 15. Jnti ge-

stattete er den Erwerb von Hab nnd Gut, wobei er gtekhzehig

das Kloster in semen Sebntz nabm. Der Stifter Graf Otto wullte

die Kiederiasang Valfis eowitis oder Greven - Grafenthal genannt

haben, allein voa Anfang an bftrgerta sieh daneben d«r Name
Neakloster im Gegensati mm Matterkloster in Koermoad ein.

Znn&chst aorgte Otto fur eiae nene and wurtiige Kirche, die im

September 1201 so matt getliehen war, das* wine am 10. September

gestorbeae Gemahlin Margaretha im Chor derselbe* beigesetzt

1) Knn*r Aosiizg ana Seholten, Das Ctsterciensarinnea-Closter

6rafentiLal Kiev© b«i Ww. Bow 1899 mit 311 Crk. u. IXrtar roa 13&1-
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Die ehemaligen Cietercienaerinnen-KloBter im Herzogtum Cleve. Ill

werden konnte. Im folgenden Jahre dachle man an die Einweihung

der&elben. Die Rlostergebaude &clbst wurdcn 1258 eingeweiht und

von den Schwestern, die sich bis d&bin im Schloes beholfen batten,

in Gebrauch genommen. Der Konvent selbst war noch immer

vom Mntterklfwter abhfi.ngig
f

his er 1260 dumb das frftneiflllcapitel

des Ordens dem Kloster Camp untereteilt und der dortige Abt

zum Viaitator ernannt wurde. Die von Roermond mitgekommene

Abtissin oder Yorsteberin vcrblieb jedoch bis zu ihrcm Tode im

Amte. Erst dann schritt man zu ciner freien Wahl ans der eigenen

Mitte.

Nacb kurzem Bestand batte Grafenlbal die Mutter in Roer-

mond und alio Kloster des Ordens am Niedcrrbein tiberflttgelt.

1280 zablfce e» an Jungfern 50, wahrend Roermond deren nur 40,

Flir&teiiberg 30, Dllsseren 28, Sterkrade und Scbledenborst 20

batten. Daa Kloster verdankte dieses rascbe Emporbltihen vor

allem seiner etreiigeu Zucbt und groesen Frfimmigkeit- Von alien

Seiten her flossen ibm Vermachtnisse zu, deren Stifter der Ver-

dienste des Kloeters teilbaftig werden woilten. In dieser Absicht

verlieb ibm Graf Diediieb VIIL von Cleve Ende 1302 Freibeit

von alien stinen Land- und Wasaerztdlen, und Otto, Hen* von

Kuyk, im November 1325 Freibeit von Bcde und Schatzung ftir

alle in scinem Gebiet gelegenen Abteigttter. Herzog Reinold von

Geldern nnd seine Geinahlin Alienors von England gabeu im

September 1343 j&brlicb 2 Fuder Wein ans ihrem Zoll inLobith,

nnd Herzog Adolpb von Jttlich im April 1435 zollfreie Durcbfuhr

von jfihrlicb 6 Fader Wein an seinem Zoll zu Dtisseldoif. Auch
Stadfcgomomden warcn dem Klootor aagctan, ao ss. B. Goch, doe

ibm das Tnchweben von zwei Personen, und Cleve, das Freibeit vom
Wegegeld und den alten Akzisen bewilligte.

Die Klosterkirche zfihlte zuletzt 7 Altare, darunter den 3378

erw&bnten Altar U. L. Frau von der See (Maria Overwater),

ein saceflnm coronati domini und 3 Glocken von 1461, 1538,

1665. Von dem schbnen Kreuzgang iat der nordliche Arm mit poly-

chromierten Wappen-ScblussBteinen erhalten. In dem marmornen

Hausolenm der Geldernscben Fnmilift rnbten der Stifter Otto II.

nnd seine beiden Gemahlinnen, Reinold, Ottos Sohn, mit seinen

beiden Frauen, Reinold II., erster Herzog von Geldern, nnd seine

zwei Gatiinaen, Reinold III., sein DruderEduard and seine Scbwester

Isabella, Abti&sin in Grafenthal. Ansserdem besassen in der

i .„,,.,. i. rGoogle
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Eirche von hervorragenden PersCniiehkeiten eine Grabstatte:

Diedricb, Herr yon Sfllen, f 1364, Diedrich von Vlodorp, f 1436,

nod seine Frau Johanna v. Groesbeck, f 1438, Reiner von Zeller,

Johanna Sohn, f 1482, Maria Sophia von Sehellart Obbendorpf,

+ 1624, Jnhann Wilhelm Freiherr von Seaaelrode, f 1693.

In dem fibrigen Raum der Kirche, sowic im Kreozgang nnd

im Qnadram hatten die Jnngfern, Laienschweatern and Geistlichen

ihrc Ietxte Rubestatte. Eiu Verzeichnis der einzeluen Gralrer iat

vorhanden. Die Abtei Camp schicktc als Beichtvater zumeist

Manner, die dnrch Gelehrtheit nnd Frozaraigkeit hervorragten.

Genannt aind Johannes Fabri von Goeh, f 1450, Arnold von Goch,

f 1479, Johannes an gen End aus Xanten, f 1499, Stephanns v.

der Sehuren, D. jur. canon., Sohn vom elevischen Kauzkr Gert

tod der Sehuren, f 1500, Arnold Dungen, f 1570, Johannes

Monster (f 1595), Laurentins v. Beveren ana Cleve von 1621 —1622,
wo er Abt in Camp vrurde, osw.

Der Regel gemaas mnsste im Konvent neben der Frfihmesse

ein Hocuamt gehalten werden. Deshalb war neben dem Beicht-

vater von Camp von Aufang an ein zweiter Priester, mid seitdem

Messen and Jabrgedachtnisse gestiftet warden, eine grOssere Zahl

Priestet erforderlicli, die aus der Weltgeistlichkeit genommen nnd

nebenbei als Rentmeister, Predigcr and Organisten verwandt

warden. Sie bewohnten mit dem Camper Beichtvater ein eigenes

Hans mit besonderer Kflche.

Anf feieriichen Gortesdienst wurde grosses Gewicht gelegt

WachsziDspflichtigt xahlte die Abtei urn die Mitte des 15. Jahr-

tmudcrte ctwa 190, Kunncdalcn im Jabrc 1381 ctw* 231.

Ein noch vornandenee Direktoriam gibt interessante Auf-

echlfisee fiber die Tgekleideten Kinder^ ^Sehnlkinder), die Koet,

KJeidang, Einkleidangsfeier, das Begehen der eiozetnen Tage dea

Jahres u. dgL

In spaterer Zeit nannte sich das Kloster ndie hochadclige

Abtei Grevcadael genannt Xkokloster* and msssten die Jnngfern

16 Ahnen, 8 von v&teriicber and 8 von mfltterHeber Seite anf-

An der ursprtnglicben Strenge nnd treuen Beobaebtmig der

Regel btdt Grafenthal aach in der Folge so fest, daas es ab
etnzjges Beisptel am Iwederrbrin einer Reformation nteunfc bc-

dnrfte. Xoch am 1& JnK 1612 faod Matthias Duma, Abt zn

i
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Die ehemiiligen CiBtercieneericnen-Kloster im Herzogtum Cleve. 113

Villa Bettnach in der DiOzeae Metz, als Kommiasar und Reformator

des Generalabta Nikolaus Boucherat den Znstand im Kloetcr vor~

trefflich and die Inatmktion vom Jahre 1574, in welchem der

genannte Generalabt unter Assistenz von Natalia Cossard in

Grafenthal revidierte, strikte eingehalten, was um so mehr anzu-

erkennen sei, als der Konvent von den Kriegaunruhen erst eben

aich erbolt habe. Aueh bei der Viaitation, die am 18. August

1656 der Abt Johann Blanckecbcrg too Altonbcrg als Gcncral-

vikar und Peter Polenius, Abt zu Altenkamp, voniahmen, war

nichts zu tadeln.

Die Mitgift, welche die Abtei von ihrem Stifter bekam,

bestand in Liegenaehaften und Gerechtaamen, welcbe das Kloster

nach alien Seiten umgaben, und in dem Patronat liber dieKirchen

in Leuth nnd Keese! in der Diozese Coin und uber die Kirche in

Gent in der Utrechter DiCzeBe. Zu dieaen Stiftungeglitern kam
ftlsbftld eine Menge von VermSchtniRsen nnd Erwerbnngen. Die

Beeitztllmcr verteilten sicb Uber einen groesen Bezirk, der im

Norden und Oaten vom Rhein, im Weaten von der Waal nnd im

8uden von Bracbt, Breyell nod Lobberich begrenzt wurde. Er

bestand in Hdfen, Katen, Acker-, Weide-, Bruch- und Heidcland,

Holzungen, Mullen, Fiachereien, Torfveen, Hfinserzine, Raueh-

buhnern, Renten, Zehnten und dergleichen. To der ersten HaUfte

des 16. Jabrhunderta hatte die Abtei 45 Hole in Pacht, andere

each Leibgewinns- und Erbpacbtsrecht vergeben. Die aieiaten Be-

sitzungea besots sie im Gerichtsbezirk Aaperdeo, der die Kircb-

spicle Asperden mit Herforat, Bimmcn, Bocholt and Gaesdonck,

Haeaam mit Picon, Hommoreum mit Villor trad £oeeol umfaeste.

Auch dieses Kloster wurde von scbwerenScbickaalsachlagen

heimgesueht. Die Uberacbwemmungen und Sttirme des Jahres 1486

schadigten die vielen Beaitznngen zwiacben Maas end Waal in

schwerater Weise; auch die Jalire 1491, 1492, 1496 ond 1497

braehten schwerea Leid. Inabesondere batte es aber im Bur-

gundiacben Krieg mit acinen Gewalttlitigkeiten gegen Kirctenund

KlOster zu leiden, wurde es doch nach allgemeiner Annahme so

hart mitgenommen, daas ea Herzog Johann von Cleve, dem ea

init dem Amte Goch beimgefallen war, neu aufbauen Hesa. Ala

bald nachher im Jabre 1478 die Geldernschen in das Cleviacbe

einfielen nnd die Nymwcgener 1401* nach der Brandacbatzung von

Cleverham uber Gocherheide und die Grafenthalechen Kloster-

Anriftlen des hist Ver*inB LXXXVI. 8

i mwa,Google



114 R. Scholteri:

Lufen heimkehrten, wird die Abtei Bchwerlich verschont geblieben

aein. Dazu kamen die Tflrken- nnd Landesateuern, fiber die

Quittungen von 1532 an vorliegen, die Mieeren des gpanisch-

niederl&ndiachen Krieges, in welehem die Abtei aicb wiederhoU

zura Ycrkanf von L&ndcrcien gon&tigt sab. In den bcidcn

folgenden Jahrbunderten wurde die Lage der Abtei von Jahr

zn Jabr noch verhangniBFoller. Znaichernngen nber Freiheit von

Schatzungen nnd Kriegslaaten, die ne vom Kaiser Ferdinand III.

nnd der brandenburgiBchen Regierung in Htaden hatte, nutzten

niehts. In ihrer Not beschloss sie am 29. November 1647, urn

rich aufrecht zu erhalten, alles auf die moglichste Eiufachheit za

beschranken. Am 17. Jnli 1771 schatzte die Abtigsin die Ein-

ktlofte der Abtei auf 7—8000 ReiebsUler. Im letzten Kriege

habe aie wegen aufznbringender Gelder- nnd Fonrage-impoaitioiien

14457 Beiehstftler Schalden macben musaen, dazu fcamen die

ScLuldeu von fruber her mil 4279 Reichstalera.

Zn alien dieaen Drang&alen ge&ellten sieh Verwicklnngen

rait Privaten und Gemeinden, insbesondere mit der Regierung

liber Besitz nnd Gerechtsame. Bittere Unannehmlichkeiten be-

reitete der Abtei der Prediger Ceporin von Goch, der u. a. die

Abtissio bescholdigte, mit den Freiherrn von Lo€ zn Wfeaen and

Jobann Wilbelin von Wachtendonck zn Hfllhnsen ein Komplott

geschmiedct zn haben, am den in Cleve residierenden branden-

burgiBchen Kurprinzen Georg Wilhchu bei Gelegonhoit eince

Be&uches in Grafentbal durch ^fluxum menstrualem" zu vergiften.

Infolge aller dieaer Schicksalsachlage ging daa Kloster von

Jatr zu Jabr menr nnd mebr zuruck. lf>60 waren nur noch

21 Jungfera, 1574 nur 18, 1612 gar nur noch 9 vorbanden.

1649 war die Zabl wieder auf 15 gestiegen, 1771 auf 8, 1786

auf 6, 1796 auf 9 berabgesunken.

Der die Aufbebnng der KlOster betreffende Konsularbeschluas

vom 9. Jnni 1802 traf aneh die Grafehthalar Abtei. Daa Kloater

und seine Gflter wurden znm Verkauf auageboten, jedoch daa

Abteigebaude, die Infirmerie, das Herrenbaua und die Brauerei

der Senatorerie in Poitiers vorbehalten, die Kiicbe far die Er-

bauung einer katboliachen Kircbe in Pfalzdorf bcstimmt and das

Herrenbaua an den Abteirentmeister Franz Cbristoph Horstermanns

anf drei Jabre verpacbtet. Dieaer niuaste alle Akten und Papiere

en die franzosischen Behorden abliefern und die Administration
I

i
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der GUter einstellen. Am 4. Jnli 1802 beauftragte ihn der auf-

gelCete Konvetit, das Wenige, was die Franzosen ibtn beLassen

warden, zn verkaufen, die Schulden damit zu deeken and den

Rest zn verteilen. Als die Stiftsdamen jedoch erfuhren, dass

StiftsverinOgen gerettct worden set, eraannteii Bie am 30. November

1802 in Elten Horgtermanns zum Vorwaiter desselben nod cut-

banden ihn in gntem Vertrauen von aller and jeder Kecbnungs-

fiblage, stipnlierten aber gleichzeitig
7
dage das Vermogen bis znr

letztlebenden Jungfer erhalten und durch dieae an die Kirchen

nnd Armen in Asperden, Hassnm, Hommeremn nnd Kessel ver-

niacht werden aollte. Horstermanns erzielte durcb den Verkauf

der Mobel und Leinewand im ganzen 10050 Reichetaler, 38 St.,

4 Pfennig.

Die Kloetergebande mit den anliegenden Htffen gelangten

in den Besitz von Michael Franz Severin Sinsteden, in dessen

Familie sie nocb jetzt sind. Naeh den Kaufakten 1st der von

einem Wassergraben nnd einer Maner eingefriedigte Garten

24 preussische Morten gross. Ein Torweg fflhrt mitten durch

das Renteigebaude in das Innere dea Klosterberinges. Eechts

lagen ein Htthner- und ein Taubenhaus nnd ein kleines Kabinett

im Franlein-Garten, an den sich die Garten der Herren, der

Eflehenfranlein nnd dea Konventa anschloasen. Links befanden

aich ein Schaf- und Pferdestall. Eine zweite Brdcke ftthite uber

eiuen Quergraben, an dem die Backerei uud Brauerei, Kub-

nnd Fremdenpferdestall und 5 fiemisen lagen. Der Senatorerie

in Poitiers waren urBprrniglicb vorbehalten das Zimmermannshane,

der Fremdenbau, das Herrenbaus, das Abteigebaude mit einem

groaaen Saal and 7 R&umen, der Konventsflugel mit 1 6 Zimmern

nnten und 18 oben, die Infirmerie mit 4 K&umen nnd das Strick-

aimmer. An die Kirche schlora sich der Kreuzgang, die grease

Jttlche und das Kefektoriura.

Die alteate Reihenfolge der Abtissinnen befindet sich in den

Overbamscben Kollektaneen in dem Herzogl. Brannscbweig-

Ltlneburgschen Landeshauptarchiv in Wolfenbtittel. Sie schlieest

mit der 17. Abtisain. Ein zweitea Verzeichnis hing ehedem in

der Abteikircbe, wird zurzeit in der Kanonie Gaesdonck bei

Goch anfbewabrt und schlieeat mit 1741. Das jtingste Verzeichnis

s
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vom Jabre 1787 befindet sich im Grafentbalscben Archiv zu

Gaesdonck 1
).

T. Das Kloster Fflrstenberg bel Xanten, als Benediktiner-

kloster gegrundet.

Auf der Hochebene des ehedem vom Rbein begpttlten

Furstenbergs, an desflen Abflachuugen die Rcmer verschiedene

Lager errichteten, crhob eich ein dcm h. Martindb geweihtea

Kircblein, dae dem Berge eine Zeitlang den Namen Martinsbcrg

gegeben bat Wer das Kirchlein gebaut und wie eg gestaltet

war, ist mcht flberliefert. Mogiicherweise opferten dort oben, wie

Bcbon Mooren 2
) vermutete, die Romer ibrem Kriegsgott Mara und

machten nacb ibrem Abzng die Christen aus dem Marstempelchen

ein ibrem Kriegsbelden Martinus geweihtea Kirchlein. Dies wurde

zwischen 1076 und 1079 dnrcb Erzbischof Hidulfas von CCln

eingeweiht. Er vermaehte bei dieser Gelegenheit zur Beleticbtung

der Eirche aus 9 H&nsern in Xanten eine Rente von 5 Solidi 8
).

tjber die weiteren Schicksale des Kircbleins erfahren wir nur

uocb, dass der Coiner Erzbischof Friedricb 1116 im Kloster zu

§>iegburg im Beisein des Xantener Propates Herimannns und

anderer den Si. Martinsbcrg (montem S. Martini) nebat einer

halben Hufe nnd fBnf in Xanten gelegenen Hofcben auf Bitten

seines MinisterialeD Henricus von Tborneke vogt- und abgabefrei

an die Abtei Siegburg ttbertrug. Gleicbzeitig fugte der Erzbiscbof

auf Ersuchen eines gewissen Mafridua zwei zu Kelebrug in der

Pfarre Ketnpen gelegene Hufen hinzu*)-

Damit war der Grand zur Stiftung dco Benodiktinorklootere

auf dem Furatenberg gelegt. Auf dem Berge, vou da ab Vuraten-,

Vorst-, Vorstenberg und im 13. Jabrhnndert Virse-, Verse-, Vorse-

berg genacnt, besass Henricus von Tborneke, so nach seinem

Stammsitz Dornick bei Btldericb oder anch Henricus von Alpheim

1) Siehe die Reihenfolga bei Scholten, wo auch die Namen von
etwa 316 Schwestern alphabetisth mitgeteilt sind.

2) Lacomblet, Archiv I, 172. Mooren, Altertiiml. Merkwiirdig-

keiten der Stadc Xanten. Crefeid 1838. HI, 27 ff.

3) Binterim v. Mooren, die ErzdiSc Coin. Mainz 1830, III,

S. 126.

4) Lacomblet, Uric. I, Nr. 280; R. Snipping, die Regesten der

Erzb. v. C6ln II, Nr. 124.

........ Google



Die ehemalfgen CistereienseriMiien-JElSster itn Herzogtxim Cleve. 117

(Alpen) nach seinem neuen Edelsitz genawct, von seiner Familie

her ein Lehnsgut, das er auf Eingebung des b. Norbert, damals

noch Kaoonikus in Xanten, im Jahre 1119 an die Abtei Siegburg

schenkte unter der Bedingung, dasa sie einige Monche tiorthin

seude, uni auf dem Berg ein klCsterlicheg Leben zu fuhrcu*).

Hag aoch die betreffende Erkunde nach Knipping*) sicb als eine

spatere Falschung erweisen, die Schenkung selbst muss in einer

Zeit erfolgt sein, wo Norbert noch Kanonikus in Xanten war,

aber seinem weltlicben Leben bereits entaagt batte, d. h. also

zwiscben 1115 und spateetens 1119, wo er in einer Versammlung;

zu Coin als Pilger erschien und vom Papst die Erlaubnis erhielt,

als Bussprediger umherzuziehen *). So entstand auf Betreiben des

b. Norbert, der seit seiner Bekehrong in Cono, Abt von Siegburg,

eeinen geistlichen Fflhrer verebrte, auf dem Furstenberg eine

fried liche Niederlassung der Kenediktiner, als Toehter der Sieg-

burger Abtei.

Der eigentliche Stifter Henricue von Thorneke fugte seiner

ersten Gabe cinen Hausplatz in Xanten hinzu, der 12 Obolen

einbraebte, und von seinem Eigengut in Gest bei Btiderich zunachst

eine balbe Hufe, die jahrlich 3 Solidi, 4 Matter gemischte Gerste

nnd Hafer und ein balbes Sehwein von 30 Denaren mi entriehteo

batte. Die andere Halfte liess er bald nacbher folgen. Dtirch

sein Beiepiel angeeifert, brachten Norbert and sein Brader Heribert

von Gennep ibren Hof Eger in der PCarre Budericb zum Opfer.

Er warf jahrlich 30 Matter an Weizen, Roggen, Gerste, Hafer

und Hulsenfrucht ab nnd aus der zugehorigen Rbeinfiscberei

11 Solidi und einen balben Stor, falls solcbe gefangen wurden.

Ausserdern gaben beide Bruder drei kleinere Acker in Wederick

(Werk) bei Budericb und bei Meiderich in der Nahe von Ruhrort,

die zusaromen 82 Denare, 2 Malter Roggen, I*/, Matter Gerste

und 3 Malter gemischtes Kom Kiefern muesten. In eben dieser

Zeit hattc Abt Cono von Siegburg von Rudolph von Hart eiuen

Eof in Birten eingetauscht, den er mit Gutheissung seines

Konvents der, neuen Niederlassung auf dem Flirslenberg flherwies.

An diesen Hof waren nicbt unwichtige Reebte geknupft. Wurden

1) T,arnmhlp.t n a. O.

2) B. Kulpping, die Regesteu der Ereb. v. Coin, n Nr. 163.

3) Annalen d. hist V. 1. Jahrg. 2. Heft S. 141 H. u. Heft 44, S. 13.
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in den zum grfiffieben Hof in derselben Banerschaft geborenden

Wiildem die SeWeine naoh beendeter EicheLmast abgeseh&tzt, so

erbielt der Kloeterbeamte den Zebnten oder den zehnten Denar;

war im Gebiet beider EOfe ein Verbrechen zu aflbnen, so teilten

der grafliche cud abteilicke Beamte die Busse zu gleicken Teileu.

Auch hatten die Inhaber dee Kiosterhofes an dem Wald Heae

dasselbe Recbt wie die dee gr&flichen Hofes
7
und endlicb wurde

den Bebauern daa voile Recbt auf die Waldungen, Acker, Wieeen,

Wasser, knltiviertes nnd wflstliegendea Land beider H6fe zn-

erkannt

Recbt bald muss die jnnge Niederlaasung anf dem Fflrsten-

berg ringsum rtthmlich bekannt geworden aein und infolge des

gutcc Geietes, der in ihr hcrracbte, die Herzcn viclcr gcwcfmen

haben. Dae beweiaen die zahlreichen Zuwendungen, die ihr weit

nnd breit gemacbt nnd vom Coiner Erzbiscbof Arnold II. 1144

mit den frtlberen zuaammengefaest warden. Diese Erwerbungen

verteilten sicb ansser den bereits genannten zufolge der Urkunden

anf nach&tehende Ortschaften: Walsum, Erpel bei Linz a. Rhein,

Pilkum bei Recklinghausen, Mehrnm bei GOtterswick, Veltwyk,

Meerwyk, Lengel in Gelderland, Borth, Didam, Maleen bei Well,

Hilnse, Oor im Vest Recklinghausen, Bmckiudringen bei Gen-1

dringen (?), Haffen (Renen), Weezerfeld, Bremelwicb bei Gin-

derich, Polsum, Hile 1

) (Kirchhellen) P, Rhynbem gegenliber Rhein-

berg, Blldericb, Eversal, Wib«el, Kirburcb, Kaaseleifeld bei

Duisburg, Hula, Kempen, Keylar, Cleve, Alfen bei Nymwegen,

Mormter, Brakele bei Gennep, Remagen, Menzelen, Wenevelt,

Eppinghoven bei Menzelen, Birten, Luppeadale.

Die Schenkungen bestanden in Hcfen, Ackerland, Wein-

bergen, Hauaplatzen, Geldrenten, Leibeigenen, Wachgzinspflich-

tigen, KornfrQchten nnd Verpflegnngstagen. Von den Schenkungen

aeien diejenigen besonders hervorgehoben , die ein allgemei-

ncrcs Intcreesc beonspruchen. Die Abtiesin Agona von Vreden

und ihr Bruder Stephanas schenkten in Mehrum (Mereheim) ein

Eigengat, <ias neben einer schweren Mark 3 Verpflegungstflge

(stativa) 1
) for 10 Pferde gab. Erenbertus von Wissel (Wiecele)

1} Eaun auch Hile in BUlich seiu. Vergl. Biuterim a. Mooren,
die Erzdiocese III, Nr. 66.

2) Die Sutlva be&tand in einer Hauptmnblzeit, Nacbtruhe, Friih-

gttiok and Verpflegung der Pferde.
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Die ehemallgen Cietercieueerimien-Kloeter im Heraogtum Cleve. 119

undsein Sobn Theodericus gaben 2 l
/s Hufen, 8 WachfMrinspflichtige

und oine Bebaueung in Merwyk bei Xymwegen, die 12 Deventer

Denare zablte, Gertrad von Norvenich flberwies ftir das Seelen-

heil des Gr&fen Adelbert ein Besitztum, das 3*/t Dortmunder

Solidi and eineu Leibeigenen einbrachte, Bertrad von Hagestolz-

beim in Wisael ein Allod, wovon 4 Solidi und 6 Denare CGlnischer

Wkhrung fur Beleuchtung der Eircbe gezahlt werden niussten.

Bertolfus, Graf von Stoppenberg, schenkte 5 Hnfen, die Abt Cono

an die Bruder in Fiirstenberg (in usus fratrum Xanetie in monte

deo servientium) Qberwies. Diese Eufen zahiten 15 Deventer

Solidi, 10 Sehweine und 5 Schaie. Die Vogtei darUber hatte

der Coiner Erzbiecbof , und die Bewohner genossen an den Gemcinde-

wcidon, Waldungcn und Waseer dicedben Rccbtc, wic die dasclbst

dem Domstift gebOrigen Lente (quo et ceteri eo loco eti, Petri

homines). Heribert von Gennep gab' fur seinen geteteten Binder

Erembert eine iiufe, die 1 Deventer Solidi zablte. Graf Arnold II.

vou Cleve schenkte auf dem Berge selbet einec Morgen, die

Klosterschwestcr Adelbeid deren drei, Gevebard, Pfarrer in Birten,

Vt Morgen am Fusse dea Berges, Herbert von Birten cincn Morgen,

den er von dem nach Jerusalem pilgernden Ingilgerus flbernommen

hatte.

Der zwischen 1186 und 1191 *) nachweisbare Abt Gerlacb

von Siegburg beurkundetc obne Datum, daas sein Bruder Adolph

for die Kircbe auf dem Furstenberg einige GrundetUcke in der

Pfarrdi Bislich (darunter in Ililc) erworben und diese verpflichtet

habe, ftir den Vater Gerlach und den Bruder Jobann tags vor

Maria Himmelfabrt ein Jahrgedaehtnis zu halten 2
).

1205 bestatigte der Coiner Erzbischof Adolph I. der Kircbe

auf dem Farstenberge das Nutznngsrecbt an dem erzbisebflflichen

Walde Berinkart(Bflnninghardt), das sie dnrch Schenkung seiner

Vorganger gleich den erzbisehOflicben Ministerialen besitze 3
).

War das Kloeter aueb ursprunglich ftir Monche bestininit

und mag es Belfast in den vom Gainer Erzbischof 1144 2usammen-

gefassten Zowendungen noch beissen, dass Abt Cono von Siegbnrg

5 Hufeu an die Bruder uberwiesen habe, bo maehen doch die*

1) Vgl. Knlppiug a. a. 0. Nr. 1259 u. Lacomblet, Urk. I unter
Siegburg.

2) Binterim u. Moore u a. a. 0. Ill, Nr. 56.

3) Snipping a. a. 0. Nr. 1662 u. Annalen d. hist. Ver. 65, 236.
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120 K. Scholteu:

selben Zuwendungen eB wahrscbeinlicb, dass bereits 1144 aucb

weibllcbe Ordensmitglieder dort vorfaanden waren, Furatenberg

demnacb ein Doppelkloster war. So ist darin die Rede von dem
Ebepaar Alwardus und Wolfbildis nebst dereu Stfbnen (venientes

ad convcrsioncni cnxu filiis 1
), tod ciucm Mcgfridue s

), dor arar Zoit

seiner Konversioi) seine Gaben braehte, von Hugo von Kasselerfeld,

der for seine Tocbter gab, von der sanctimonialis Adelheidis.

Wie dem aber aach scin mag, fest stebt, dass FQrstenberg um
die Mitte des 13. Jabrbunderts ein Benediktinerinnenkloster war.

Die Scbwestern haben es demnacb verstanden, ahnlicb wie die Pra-

inonstratenserinnen 8
) in Bedburg bei Cleve, die Brtlder, soweit sie

zu entbetaren waren, zu verdrangen.

2. Der tJbergang des Klosters Fttrstenberg an die

Cistercienserinnen.

Die VeranlaBeuiig zu dicser TJmwandluiag war folgende.

Graf Adelbert von Osterbant und seine Gemablin Regina (Royne),

Nichte von Kdnig Pipin, hatten 764 for ihre gottesfurchtige

Tochter Ragenfledis (Raginfrede, Kefroie) in Hennegan bei

ValencienneB die Benediktinerinnen-Abtei Denain gestiftet. Diese

grUudete auf ibrem Hauptbof in HOuuepel bei Calcar zu Ebren

Mariens und der verebrungswurdigen Jungfrau Raginfredis (vene-

randae virgini) ein Tochterkloster, dessen ehemalige Kircfae in

der Pfarrkirche zu Honuepel erhfllten ist. Um die Mitte des

12. Jahrhuuderts war diese Grundung eine vollzogene Tatsache*).

Auf Betreiben der Grafin Ricbardis von Geldern, Witwe
vuu Graf Otto I., BegrUudetin des Cisteicieuseriuueu-Klusteis hi

Roermond, verliessen die Benediktinerinnen in Htfnnepel die Regel

des h. Bcnedikt und nabmen 1223 die der Cistercienserinnen an.

Zur EinfuLrung in dicselbe schickte Ricbardis einige Schwestern

von Roermond. Gleicbzeitig gaben die Nonnen ibr seitfaeriges

Kloster in HOnnepel preis und siedelten nacb Horst an der Scbip-

beek in Diepenveen, eine balbe Stonde von Deventer, hinuber.

1) Bintorim u. Mooren ». a. O. IU, S. 128.

2) Ebeudas. S. 125.

3) Scholten, Das Pr&monstrateuserinneu-KIoster Bedburg bei

Cleve. Cleve 1901, 8 6.

4) Ausfufarlicher dicker ganze Abscbritt mit Augabe der Quellen

:

Scholteu in Annalen d. hist Ver. 61, 107 ff.

i ,, Google



Die ehftmaligan OifttM-eienMtrinnen-Ktftfiter im Heraogtum Clave. 121

Hier bofften sie in aller Abgeschiedenheitvon der Welt Gott rubig

und nngestfirt dienen zu ktinnen. Hfinnepel moehte ibnen zu often

mid den t)bergcbweinmungen des Rbeins zu sebr ausgesetzt

gewesen sein. Allein die neue Niederlassung warde bereits 1253

duicb cise Feaerebruost so grtindlicb zerstOrt, does an ciae Wieder-

herstellung nicht zu denken war. Zudem waren die Schwestern

zu der Eingicbt gekommen, dass auch dieser Ort ftir den Dienst

Gottes weniger geeiguet war. Da wandten sicb nun die Horster

Nonnen unter Empfehlungen einiger Glaubigen an den Abt Gott-

fried von Siegburg und an den Coiner Erzbiecbof Conrad von

Hochstaden mit der fiitte urn ftberlassung der Zelle Fttrstenberg,

nacbdem Bie vom cleviseben Grafen die Erlaubnis zur ttbersietflung

erlangt Flatten.

Abt und Konvent von Siegburg willigten ein. Fttrstenberg

war ibnen zu entlegen, Dberdies mag auch das von der Abtei

Werden 1144/45 unmittelbar vor Xanten gestiftete Beuedik-

tinerinnenkloeter Hagenbnscb ') mitbeetimmend gewesen sein. Die

Benediktinerinnen auf dem Fttrstenberg straubten sicb jedoch und

verharrten auch dabei, nacbdem der Erzbiechof durcfa den Stiftfe-

dechanten an St. Andreas in Coin die Nonnen zur Eimvilligung

zu bewegen veraucbt hatte*). Allein trotz des Einsprucbes der

Insassen flbertrug die Abtei Siegburg am 27. Februar 1259 s
) unter

Beipflicbtung 4
) des Erzbifichofs und des Dorakapitels das Kloster

an den Konvent von Horet unter folgcnden Bedingungen;

1. Der Konvent von Herat verabfolgt den in Fttrstenberg ver-

bleibendcn Benediktinerinnen und Konversen beiderlei Ge-

scblechts fur deren Lebenszeit die gewobnten Prabenden.

2. Propet Richwinus wird wit semen dort weilenden MOncben

von der Abtei Siegburg abberufen, beh&lt jedoeb fur deren

Dnterbalt die Guter in Calemont, Erpel und Eversael in der

Pfan-ei Rheinberg.

3. Etwaige durcb die Vtigte der Zelle enstebende Streithandel

mit der Abtei Siegburg schiichtet und bestreitet die AbtiBsin.

1) Scholten, Das BenediUtinerinueu-Kloster Hagenbusch bei

Xanten. Xanten 1907. S. f.

2) Binterim u. Mooren a. a. O. Ill, Nr. 138.

3) Ebendas. Nr. 141.

4) Ebendas. Nr. 142.

i ,, Google



1Q> R. Scholtenr

4. Siegbnrg verkauft mit Znstimmung des Erzbischofs nnd dea

Domkapitels den ibm zu nngfinstig gelegenen Hof in Birten

flir 250 Mark (die Mark zn 12 Gainer Solidi), die in vier

Terminen im Siegburger Abteihaim in Ccln zu zableo Bind,

an die Cistercieuseriunen. (Die GcncraJquiUuug ist voin

29. Oktober 1260 dadiert) 1
).

Die Benediktinerinnen berubigten sicb noch nicht, so daas

die Coiner Kurie sicb genOtigt sab, am 12. Mfira 1259 den Sohn

dee Grafen Diedrich VI. von Cleve um Beihilfe anzugehen*).

Der Erzhiscbof genehmigte den Vertrag am' 28. April 1259

nnd traf wegen der zuriickbleibenden Nonnen folgende Beatira-

mungen:

1. Die Benediktinerinnen oder, wie eie aucb im Gegensatx an

den weissgekleideten Cistercienserinnen genannt warden, die

sehwarzen Nonnen bekommen auf Kosten Siegburgs einen

t eigenen Rektor, der keinem der bciden Orden angchort und

in einem besonderen Oratoriuni Gottesdienst halt, Beichte

Mrt und so lange dort bleibt, ate noch eine scbwarze Nonne

da ist. Soilten alle sterben oder einige die Kegel voa Citeaax

annehmen, so dasa sie nach abgelegter Profession our eine

Herdo bilden, bo ist Siegbnrg dieeer Last enthoben nnd ver-

bleibt der Gistercienserinnen-Prior an der Spitze. Das Gehalt

des Eektors, das bOcbstens 8 Mark betragen soil, zahlt jeder

I
Teil zu gleichen Halften.

2. Die sehwarzen Nonnen dttrfen keine Ncvizen mehr annehmen.

3. Den Cistercienserinnen steht es frei, einen Ordensgeistlicben

oder Weltprieeter als Prior zu wahlcn.

4. Zuwendungen, die den einen gemacbt werden, dUrfen die

anrieren nicht beansprnchen.

Alle tibrigen Forderangen der sehwarzen Nonnen erklarte

der Erzbiscbof f fir null und nichtig und scharfte die Beobacbtung

seiner Bestimmungen unter Androbung der Exkommunikation ein 9
)-

Am 7. August 1259 sab sicb der Erzbiscbof genOtigt, die

Abtissin von Horst fttrmlich in den Besitz von FUrstenberg zu

1) EbeudftB. Nr. 144.

9) Rlofit, Oorkcitdenhaak d*»r gn'Rflfarhnppen Gelre e« Zntfen II,

Nr. 888.

3) Binterlm u. Mooreu a. a. 0. Mr. 143.
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124 R. Scholteu:

Schweetem in FUrstenberg von seiner Jurisdiktion befreit, ihre

Ordensprivilegien bestatigt und etwaige Feiude mil deru Banue

bedroht hatte, nabm die Zahl der Schwestern allmahlicli zu, 1280

war sie in FUrstenberg und Honepa auf je 30 angewacbsen ').

Utter poiclichcn V orh&Itniesen haben demnach die Cieter-

cienserinnen das Erbe der Benediktinerinnen anf deni FUrsten-

berg angetreten. Sie richteten es mCglicbst den Ordensvorscbriften

entsprechend ejn. Die beiden Turme der Kircbe jedocli, die an

Stelle der St. Martinskirche jedenfalls im sogeuannten Obergangs-

stil, wenn nicht im romanischen entstanden war, licssen eie un-

beiUhrt, wenn diese aucb der Kegel nicht gem&ss waren.

3. Znwendungen an das Cistercienaerinnen-Kloster.

Aucb den Cistercienserinnen auf dem FUrstenberg warden

zweifelsohne vicle Vermachtniesc und Zuwendungen gemacfat.

Heinrich, Herr von Alpen, stiftete im November 1263 im Ein-

verstEndnis mit seiner Frau in der Klosterkircbe, in der seine

Ahnen aig Mitetifter des Klosters eine Gruft batten, mit 6 Ctilner

Soiidi ein Jahrgedachtnis, das am Donnerstag vor St. AndreaB ge-

balten werden musste 2
).

Egidiue van den Kirchavcn (dc Cimitcrio) Icistctc am 2. Sep-

tember 1271 im St. Victorekloster zu Xanten vor einer grossen

Zabl ehrenwerter Per&Onlicbkeiten feierlicbst Vmicht auf den

Klosterhof Eger in BUderich, den er durcfa Vermittiung des Grafen

von Berg 1266 vom Abt in Siegburg in Pacht bekommen hatte;

da er jedocb FUrstenberg zwei Jalire die Pacht voienthielt nnd

tiberhaupt Scbwierigkeiten machte, vcizicntctc das Kloster auf die

rttckst&ndige Pacht und zahlte ihm tlberdiee, urn von ihm frei sen

werden, 24 Coiner Mark**).

Graf Dicdrich VIII. von Cleve und seine GeniahJin Marga-

retha von Geldem Uberwiesen Weihnachten 1281 zu ihrem Seelen-

bcil eine Rente von 5 Matter Roggeu aus ibrem Ilof in der Stadt

Wcsel 4
).

1} Binterim u. Mooren a. a. O. Nr. 164. — Annalen XX,
S. 301, Nr. 1.

2) Binterim u. Mooren a. a. 0. Ill, Nr. 169.

3) Ebendas. Nr. 177.

4) Ebendas. Nr. 195.
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Die ehemaligen Cistercieuseriuueu-fiiuater im Herzogtum Cteve. 125

Hermann von Ratingen, Scholaster in Xanten, stiftete in der

Klosterkirche am 20. Marz 1291 ein Anniversarium ').

Am 1. Pebruar 1292 kam durch die Schiedsrichter Abt

Giselbert von Camp, Dechanten Reineme von Xanten und Dechanten

Gerardns von Erpmth an St Aposteln in Coin im Beisein des

Dechanten Johannes von Wiesel, dea Ritter$ Otto von Veen nnd

dee Pricsters Egidius von Bellinghoven in der St. Johannes-Kapelle

zu Xanten ein Vergleieh zuatande zwischen der Abtei und Ritter

Dicdrich von Veen*).

Diedrich von Eyle und seine Fran Agnes verkauften am
14. Mai 1296 mit Einwilligung ihrcr Kinder, namentlich Wolters

und Mabiiia, vor Richter und Judizialen in Bortfa und dem dortigen

Pfarrer Petrus ihren Hof ten Wyerd (Weyershof) mit vier zuge-

hongen Wohmwgeu an Fttretenberg and liessen ihren Schwager

Arnold von Wacbtendonk, Arnold von Alpen und die Ritter Johann

von Strateu und Rtltger von Tbyese miisiegeln 8
).

Henricus von dem Have (ex Atrio), Sohn von weiland Ritter

Jobann, und seine Frau Elisabeth verglicben sich mit Vonvissen

ibrer Kinder und Binder Arnold, Diedrich und Wflhelm von dem
Have vor Ricbter und Judizialen in Gest mit FUrstenberg Uber

die strittigen Objekte, die Hollander Acker und das . Volgeland,

am 19. September 1297 4
).

Arnold, Hen* von Alpen, end seine Frau Gertrudis verkauften

am 29. Marz 1502 onter Zustimmnng ihrer Sttbne Henricua,

Gerardus und Otto zar Tilgung ibrer Schulden an die Sbtissin

Petrisca in FUrstenberg eine in Dornick zwiscben Besitztum von

Swodor to» Boric, Gcboloatcr an St. Screrin in Ottln, und Hcinricb

von Berka gelegene area nebst Geb&ulichkeiten und 14 Morgen
Aekerland fur 40 brabantsche Mark, wovon die Verkaufer bereits

30 empfangen hatten ).

1346 verkauftc Abtissin Johanna (von Loe) an den Thesaurar

Nikolaus von Neuss in Xanten eine 2 -Mark-Rente, die sie von

Rudolph von Vonderen gekauft hatte 6
).

1) tTrkunde im Pfarrarchiv v.n Xanten.

2) £ interim a. Mooren a. a. O. Ill, Nr. 221.

3) Ebendas. Nr. 227.

4) Ebendas. Nr. 231.

5) Ebendas. IV, Nr. 267.

6) Urkunde im Pfarrarcniv zu Xanten.
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1QH R. Scholteu;

1384 verzichtete ein Ehepaar vor deu Sehflffen in Bttderich

zugunstcn tier Abti&ein Meehtildis von Snoek auf eicen Acker in

Egere Feld 1
).

In demselben Jahr kaufte der Konvent in Egere Feld

11 Mud Saattand*).

1419 nahm ein Ehepaar von der Priorin Elsbe v. Hambroieh

zwei Hande an einer Wiese von I'/i Morgen in Ossenberg fOr

jfthriich 2 1
/, Mark berkscher Wahrung 1

).

1420 gaben Abtissin Meehtildis v. Wittenborst, Priorin Elsbe

t. Hambroieh trad der gauze Konvent ibre Einwillignng zu ei-

kennen, dass des Klosters Baumann Bernard v. den Eger niit

Johacn v. d. Ysercn aue Wesel ein GrnndstUck ansgetauecht

babe 1
).

1490 Hess der Camper MCnch Theodericue van der Halien

(de Bees?), Beichtvater und Rektor in Ftlrsfcenberg, einen Brief

voiu Clever Herzog transsumieren, dass dieser das Gut die Wardt

oder dat Grynt in Bialich ale freies, eigenes Erbe deni Kloeter

flberlaesen babe unter dem Vorbehalt, dasa in den Quatempern

fllr ihn, seine Gemahlin und seine Vorfahrcn Scelcn&mter gc-

halten wttrden 1
).

Die Abrisan Gertradis von Hftinepel nnd Ehelente Evert

nnd Ermgard von Honnepel verglichen eich am 2. Marz 1505

fiber den elterlichen Nachlass und den ihrer Binder Johann und

Heiiirich, wobei das Kloeter due Lehiierecht 'dee vom Junker vod

Vorst rfihrigen Gutcs zu Well crhielt*).

Am 15. Juni 1517 verkauften Abtiesin Agnes von Hissfeld,

Priorin Anna Balderich, Kellnerin Margaretha v. Hissfeld und

Subpriorin Margaretha v. W yenhorst an Sanders Tengnagel, Witwe

you Gerard v. Renen, das vorgenannte Lehnsjrut zn Well *).

1527 verausserten Abtissin Agnes v. Hissfeld, Priorin Mar-

garetha v. Wyenhorst, Subpriorin Maria v. Mefferden (Meverden)

mad Kellnerin Margaretha v- Hisefeld an Lambert v. Orsoy far

100 Goldgulden eine Rente von 3 Goldgnlden nnd an Vikar

Wessel Stockhorst in Xanten znm Behuf der Memorie fllr den

Kanonich Diedrich Nyenhnis 2 Goldgnlden 3
).

1* Urkunde im Xantener Pfarrarchiv.

2» TJrkxinden aus dem Hxietor Arehiv im Staateavehiv an Du£8«l~

COrf.

8* Urkunden im Xantener Pfarrarchiv.
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1571 verkaufte Abtissin Elsa v. Lipperheide an Eheleute

Conrad Ingenwinckel aus dem Hof an gen Linde in Bortb eine

Bente von 12 Talera 1

)^
1686 verkauften Abtissin Ida'v. Boidberg, Kelinerin Bclia

v. Mtinetcr and Kfletorin Agnes v. Mewert an don Kanoniker

Aegidius van der Straten in Xanten ana dem Hof in gen Laet

ins Gericht Birten eine Rente von 12 Talern 1
).

Aus einem Gut in der Xamener Voerc bezog das Kloster

jahrlich vom Birgittinerkloster in Marienbaum 15 1
/! Pfund Wacbs,

Dieses Gut war Marienbaum mit dem Klo&terbruder Heinrich
\

Solinander aus BUderich, einem Enkel von Reiner Solinander,

Leibarzt bei Herzog Wilhelm von Cleve, der Johanna v. Eykel

Mir Fran hatte, zugefalien am 12- August 1644. Heinrichs Vater,

Bichter in Buderich, hinterliess eine Tochter Anna, die an Ever-

hard v. Loesen, Richter in Buderich, verheiratet war8
).

4. Drangsale des Klosters bis zu seiner Anfhebnng.

Die Unsicherheit, die mit dem 14. Jahrhundert infolge der

Kriegslaufte urn sich griff, benutzten manche Laien and Geistlicbe

in woblmeinender Absicht, Zebnten, Acker, Wiesen nnd Walduugen

und andcre Klostergtlter fflr eine gcwisse Zejt, sclbst fflr immer,

gegen Jahreszins zu Obernehmen. Ftlr die Kl&ster war dies ein

gewagtes Spiel, das nur zu leicht zu Verdnnkeluugen uud Verlust

der Gtlter fuhren konnte. Alg deshalb diege Manipulationen Papst

Benedict XII. zu Ohren gekommen waren, erliesB er am 5. Fe-

bruar 1348 an den Stiftsdecbanten in Essen ein Mandat, Sorge

au tragcn, dooe die ouf ooloho Wcioc dor Abtci FUretcnbcr^ cnt

fremdeten Gflter dureh Nichtigkeitserklarung der Vertrage wieder

an das Kloater zurttckkamen, unter der EnnJLchtigung, Wider-

strcbencie mit Zensureu za bedrohen, AppeJlationen zu uutersagen

und Zeugen, die auF gescfaehene Vorladung, sei es aus Furcht,

Haas oder Gunst, Zeugnis abzulegen sich weigerten, durch Strafen

dabin zu bringen 8
). Ob dieses Mandat Erfolg gehabt hat, ist

nicht bekannt. Genug, mit dem frilheren Wohlstand des Klosters

1) Urkunde im Pfarrarchiv zu Xanten.

2) Leger-Boeck onsers Cloestens S. Marien-Boem, Handschr. i.

fol., Ledeibaud mil. 989 paginierten Seiten (jetzt im Staatearchiv zu
Diisseldorf).

3) Binterim u. Mooren a.a.0. IV, Nr. S50.

Google



128 R. Scholten;

war es bald dahin. Als 1370 auf die KlOster FUrstenberg, Bed-

bnrg und Hagenbusch eine papatliche Steuer von jc 10 achwcren

Gulden auegeschrieben war, erklarten Abtissin Mechtildia Snoek

und Schwester Elisabeth von den Venue von FUrstenberg am
St. NikoIfliiRflltar in St. Victor xn Xanten vor dem Offizial des

Propstes und mehreren Kanonikern unter feierlichem Eid, nicht

iin&tandc zu ecin
?

die Steuer aucb nor teiiweisc zu zahlen; zndem

scion sic aucb exemt, da ate in don Eonetitutionen Ubcr die Visi-

tation nicht aufgeflibrt seien 1
).

Klaglicher nocb gestaltete eich die Lage dee Kloetera in

den Kriegeo zwieehen dem C61ner Erzbiscbof Diedricb von Moers

und dem Clever Herzog Adolpb nnd dessen Sobn Johann. Die

Nonnen lebten in bestandiger Angst und Sorge, and nicbt obne

Grund, 1460 wnrde ihr Kloeter zerstort nnd sieben Jahre spater

bauptsachlicb durch die Bemiihungen Herzog Jobanne wiederber-

gestellt, zu einer Zeit, wo dort eben die Reformation durohgefuhrt

wurde. Die Zncht war, wie in fast alien Klostern, bo aucb in

FUrstenberg, in Verfail geraten, die Klausur nicbt mehr beobacbtet

und damit audi die Achtung vor den ubrigeu Kegels gewichen.

DieaerVerfall derKlfister ging inabesondereHerzog Jobann zuHerzen;

er bot allee auf, eine Verbeasernng herbeizufuhren. Dnrcb scinen

Geheimkammerer Henricus trat er mit dem Kardinallegatcn Fran-

ciscus von St. Euetachius zu Coin in Verbindung, der dem Abt Adam
Meyer vom St. Martinskloster in Coin die Reformation der KlOster

im Cleviecben anvertraut hatte. Man verkannte dabei keinee-

wege die Schwierigkeiten, die eine solche mit aicb fahren wurde.

Inobooondere beftirchtcto mac WidoroponctigUoit auf ooiton dor

Kloster, namentlicb der weiblichen, und allgemeines Argernie darch

•Abfall, Davonlaufen nnd dergleichen. Abt Adam wandte sieh

desbalb am 2. August 1466 an Arnold Herenhaven, Prior der

Karthause Regina celi auf der Grafenineel bei Wegel, dass er, der

geme am Hof gesehen wnrde, eich Uber die Gesinnung des

Herzogs vergewissern mBchte, ob er feat entechloaeen sei nnd be-

barren werde. Der Kardinal werde in allem bebilflicb sein 2
)-

Auf DrSngen des Priors nnd Refehl dea Herzogs fllhrte nnnmehr

1) Ebendaa. Ill, S. 84, Nr. 10.

2) Sieh© die betr. Urknndett in Sloet, Het hoogadelyk, vry we-

reldlyk stift te Bedbur by Kleef. Amsterdam 1879, Nr. 107—109.
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der Camper Abt am Feat des U. Benedictus (21. Marz) 1467 die

Kegel in Fnrstenberg wieder ein, wobei er fiicb winftchst einiger

Schwestern aus der Abtei Gnadenthal bei Nenss and nach dieaen

aus der Abtei Scbledenborst bei Rees bediente. Allan mehrere

Schweetern in Furatenbcrg kumnierten sich niclit um die Reg-el,

insbesondere nieht um die Klausnr, gingen vieimehr aus und ein,

wie aie es seit langerer Zeit gewohnt waren. Kunmehr griff der

Herzog mil Gewalt ein nnd liess die YYiderspenstigen durch be-

waffhete Macbt anstreiben. Nach and nacb kamen diese jedoch

fast alle zur Besmnncg, kebrten ins Kloster zurtlck und nahmen
die Klausur an 1

).

Als Abtissin wurde nacb zweijahriger Vakanz Katharina von

Wyenhorst eingesetzt und Theodericus von Eees aus Camp ala

Rektor und Confessarius dortbin geschickt. Ffir die Instaud-

setzung und Einrichtung einiger Gebaude hatte die Abtei Camp
110 rbein. Gulden beigesleuert *). Die materielleu Verhaltnisse

mQssen nach wie vor sehlecht gewesen sein; denn als der Camper

Abt am 3. Dezember 1473 auf einige Frauenkloater eine Ordens-

steuer verteilte, bedachte er die Abtei in Honepa mit 3, Grafen-

thal rait 4, Schledenhorat und Fiirstenberg mit nur l
1
/* Goldgnlden*),

nnd im folgenden Jahr gaben bei der Kollekte fur das rninierte

Kloster Eppinghoven die Nonnen in Honepa nnd Grafenthal

4 J

/a
rhein. Gulden, Fuxstenberg bingegen nichta.

Dio Ordonercgel aber wurde Beit der Reformation trcu nnd

gewis&enbaft beobachtet, ao dass der Camper Abt Henricus von

Calcar bei Einfflhrung der Klausnr in Lewenhorst, die er auf

Anregung flea Grafen Johanu von Egmond, Stauhaltera in Holland,

1493 vornahm, sich Furatenberger Konuen bedienen konnte 8
).

Neue trostlose Zeiten kamen mit der Wende des 15. Jahr-

hunderta fur die Abtei. 1499 liefen 3000 Soldaten des Herzogs

von Cleve zu den Geldernschen Uber und verheerten die Umgegend
von Xanten dnreh Raub nnd Brand, wobei das Kloster jedenfalls

nicbt versebont geblieben ist
4
). Es blieben dem Institut kanm

die Mittel zum Lebensnnterhalt. Es Bah sich genOtigt, seine Zu-

1) Annaleu XX, 328, 88a
2) B interim u. Mo oren a. a. O. IV, Nr. 436.

H) A nnafon ». a. O. S. 8-47.

4) A. van Sllcbenhorst, XIV boeken v. de Geldersse geschie-

denissen. Arnhem 1664. II, 318.

A&naleD tit* hist, Vereina LXXXVI. 9
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fluent zum Verkaof yon Renten zu nchmcn. 1586 wnrdc die

Abtei and die Kirche von den Spaniern zcrstort 1
). Die Abtiesin

Ida v. Boedberg begab sicb mit den Nonnen each Xanten, wo
eie durcb Vermittlung dee Clever Herzogs in dem Fraoziekane-

rinnenkloster St. Agnee neben den Benediktinerinnen von Hagen-

busch Untcrknnft fanden 8
). Nachdem der Herzog die Obereicdlung

nach Xanten gutgebeissen, kauften die FurstenberKer St. Agnes,

erweiterten duich Ankaufe den Platz und richteten sicb notdttrftig

ein. Um die Koeten dee Ankaufe und Neubaus zu decker, ver-

kaufte die am 9. Jaouar 1607 bestatigte Abtieein Elisabeth v.

Gfitterswick die tbcrbleibsel der zcrstortcn Kirche und Mauern

auf dem FUrstenberg im Jab re 1608 and lOste aus den Tuffsteinen

5000 brabantBcbe Gulden, 100 clevische Taler, 4 Rosennobel,

1 Obm Wein und 6 Tonnen Zeiuent. Zu demselben Zweck ver-

ausserte eie nebst den Jungfern Adelheid und Anna v. Rossum

1611 ans dem Hof in gen Low zu Birten eine Rente von 24 Tlr.,

wozu der Camper Abt am 28. September seine Einwilligung er-

teilte. Im folgenden Jahre lieiien sie von Heinrich Duiffbuis in

Xanten 300 Tlr.*).

So schwer es dem Kloster auch wurde, die Einquartierungg-

lastcn der Bp&ciscben ucd etaatiachen Truppen zu trogon, eo tricb

die brandenburgiscbe Regierung die Kontributionen dennoch mit

militarischer Gewalt ein, bo d&ES die Abtissin Anna v. Rossum ge-

zwungen war, aus dem Hof in Birten fur 400 Tlr. a 30 StUber

eine Rente von 20 Tlr. zu verscbreiben. Nacb der Matrikel

BUber die letzten 2 Millionen Schwedischer Satisfaktionsgelder,

wie aucb zur Unterbaltung der Frankentbal&chcn und Heilbruni-

schen Garnisonen in diesem Herzogtum Cleve de dato 16. August

lfifiO", war Filrstenberg auf 49, Ueflhnrg auf 71, ftrafenthal anf

S5, Sehledenhoret auf 42, Sterkrade auf 30 Rtlr. angeschlagen 4
).

1668 nahm der Konvent wegen der Landsteuer und Brand-

schatzung 400 Tlr. auf und Iieh 40 Tlr. zur Dezablung der

franzosiscben Brandschatzung. 1673 bczog er aua dem Ingenlow-

schen Hof keine Pacht mehr, wesbalb Abtissin Brigitta Wilhelma

1) Vgl. Annalen LII, S. 88.

0} Biuterim a. Mooren a. a. O. Ill, S. 84, Nr. 10.

3) Lik. im kath. Pfarrarchiv zu Xanten.

4) Empelecbcs Archiv im Fiirstl. Salm-Salmschen Archiv zu Anholt
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v. Backum, Friorin Clara Anna v. Gtftterawick und Subpriorin

Anna Richmcidt v. Backum die 1611 ane ihm voreehriebene Rente

dem HenricuB Kttnisweyler, Superior der Gesellscbaft Jeeu, an

den tie flbergegangen war, aus andern Grundstticken verschrieben >).

Dieselbe, 1678 gestorbene AbtiBsin verkaafte die anf dem Fursten-

berg nocn Ubriggebliebenen Reste, namlich die beiden Kirch-

turme, fox 1115 boil. Gulden, wovon 670 Tlr. filr den Ban dor

Krenz- nnd Quirinuskapellc ') anf dem Furatcnberg vcmandt

wurden. Diese war uraprunglich ein einschiffiger, flachgedeckter

Backsteinban mit gewOlbtem Chor, spater ist ein von einer Tonne

flberspanntes stldliches Seitenscbiff angeschlossen. t)ber dem
Mittclfenetcr das Wappen der Abtissin de Draeck 1699 und

in der Kapcllc eelbet das Epitaph der AbtiBsin Elisabeth Bcraar-

dina de Brnnninek 8
). Noch jetzt wird die Kreuzkapellc am Feet

der Kreuzerhtihung eelbst von einigen Prozessionen aus der Um-
gegend besucht. Die Klosterschwestern, die in den sturmiechen

Zeiten ein schwarzes Habit angenommen hatten, legtcn outer der

letztgenannten Abtissin das weisse wieder an*).

Wie mit der Regierung kam das Kloster auch mit der

Stadtgemeinde Xanten in Konflikt, bis diese am 6. August 1550

mit der Abtissin Elaken v. Lipperheide im Hang des Bflrger-

mcisters Heinrich Pisen in Clevc vcreinbartc, dass die Schweatern

wieder, wie gewBhnlich, Wein einlegen, auch an Freonde ver-

zapfen, jedoch keine Taberue balten und keinen Wein nacb auasen

aenden durften. Gleicbzeitig wurde ihnen gestattet, ibr Korn,

ohne Akzise daron zu geben, zu verkaufen. Filr die Befreiung

von den Akzisen Uberhaupt zahlte der Konvent jahrlich 20 KtIr. D
).

Wie mancbe andere KKfeter hatte auch Flirstenberg in seiner

Not Kostdamen genommen; bo waren 1790 ausser der Abtissin

und fflnf Konventualinnen drei Pensionare im Konvent ).

Ober die Klostergebaude in Xanten heiast es 1786: nDas
Gcbaudo sieht eehr alt aus, auch iat die Kirehe ein schr kleincr

Bau. lndessen bat es einen schBnen gemalten Audienzsaal und

<lie jetzige Abtissin in ihrem Kabinette eine starke nnd vortreff-

1) Urk. im Xanteuer Pfarrarchiv.

2) Binterim u. Mooien a. a. O. Ill, 6. 27a

3) C lemon, Pie Donkoaolor des Krcieo* Moore S. 155.

4) Binterim u- Mooren a. a. O. Ill, S. 273.

6) Hitteilnngfin von Fritz Illinger in Xanten.
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Hebe Sammlung von Knpfereticfaen." Zurzeit client die Kircbe

a-U hchenne nod eiad am den Geb&aden Wofcnungen gemaeht 1
).

FUrstenberg verkaufte die franzSeieche Regiemng 1803 as

den Kanoniker Wolter van den Bosch mit Ansnahme der Kapelte,

die Efgentom der Pfarrkirche blieb. Van den Boseb verkanfte

die Besitzung epater an von Haeften auf Haus Erprath. Von

diesem kani bio an die Familie von Hochwachter.

6. Reiheufolge der Abtissinuen 1
) und einiger Jungfern.

1. Mflrgaretha, zueret in Horst, dann in FQratenberg, 1261.

2. Clemeutfa v. Bensenbrugen in Honepa and Furatenberg, 1263.

3. Sophia v. Vonderen,

4. Petrtoa v. Camel, 1302 erwahnt, starb am 27. Marz

5. Hadewigis v. Wrede, gestorben 20. Juli .... (eine Hadewig

Wreede 1504 Abtiwun in Dilseero).

B, Johanna r. LoB, 1344 bis 1364, geatorben 23. Jnli ....

7. Mecheld Snoekf 1359 bis 1399.

8. Meobtildie v. Wittetihorst, 1399 bis 1429.

9. Meebtildifl Lauwertz, 1483 bis 1443.

10. Sttoa v, Aldenhoven, 1456 bis 1465, Schwester von Vikar

Jobaun v, Aldenboven in Wissel.

11. Katharica v. Wyenhorst, 1467 bis 1419.

12. Margaretha v. Veltbillggen, 1490 erwahnt.

13. Uertrudla v. Honnepel, 1494 bis 1505.

14. Agnes v. Hissfeld, 1512 bis 1524.

15. Margaretha v. Wyenhorst, 1529 bis 1533 (1517 Snbpriorin,

1627 Priorin).

16* Elaa v. Lipperheyde, 1550 enviibnt, resigmcrtc im Mai 1585,

starb am 8. Deaember 1587.

17, Ida v, Boedberg, erwahlt am 12. November 1585, zog sich

imoh 2erel<Jrung des Klostera durch die Spanier nach Xanten

aurttok and starb iu Essen am 22. April 1590.

18, Elisabeth v. GdUerswick, aas der Abtei S. Servatii in Utrecht

postuliert, am 9. Jamtar 1607 beatittigt, geatorben am 9. Joni

1616,

19, Anna r.'Romun, erwahlt 1616, ttber 90 Jafcre ah geatorben

ittk

X) MitteUung von Frlta imager.
2) Btattrin u. Mo©r»n a. a. O. HI, a SW3.

i
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Die ehemaligen CistercienBerinnen-KlSster im Herzogtum Cleve. 138

20. Brigitta Wilhelmina v. Backnm, erw&hlt 1670, geBtorben ain

3. November 1678.

21. Maria Anna v. Baxen, 1678, gestorben 30. November 1679.

22. Anua Maria v. Boidberg, 1679 bis 24. Mai 1692.

23. Magdalena Fracciska dc Dracck aus Dttrcn, vom Oktober

1692 bis 12. April 1706.

24. Maria Josephina de Zulpen de Vaudemont, vom 19. April 1706

bis Januar 1707.

25. Clara Margaretha de Zulrjen de Vaudemont, vom 18. Januar 1707

bis 5. Mai 1727.'

26. Maria Elisabeth Bemardine de Brunninck ane Beest in Drenthe

(Beest in Gelderland?), vom 9. Mai 1727 bis 2. Oktober 1748.

27. Anna Maria de Ketteler de Sieten, vom 5. Oktober 1748 bis

12. December 1758.

28. Wilbelmina Helena Constantia de Heerma aus Holwinde bei

Groningen, envablt am 16. Dezember 1758.

Einige Jungfern:

Elisabeth v. den Venne, 1370.

Anna von Wyenhorat, 1460, 1516.

Walburgie v. Adendonck, 1460.

Gertrud v. HBrmopcI, 1460.

Margaretha v. den Bongard (Ieenbrant und Elisabeth, ihre Oe-

sciiwister).

Clara Vels, Margaretha v. Veltbruggen, Margaretha v. Gronteteyn,

1510. Margaretha Iugenhaeff, Etebe v. Hambroick (1519
Prioriu), Anna v- Baldcricli, Margaretha v. Hiesfold, Maria

v. Mewerden (1517 Kellnerin), Maria v. Till, 1526.

Beiia v. Mthigter, 1586 Kellnerin, und Agnes v. Mewerden, KUsterin.

Adelheid v. Roasnm, um 1616.

€ara v. GCtterswick, Priorin, and Anna Richmoidt v. Backum,

Subpriorin, 1673.

Google



Die Bronzeinschrift der Burg zu Kempen. .

Von

Helnrlch Schrttrs.

Wic die Weibeinschrift von Schwarz-Rbeindorf 1
), so hat

Th. Ilgcn aach die Inechrift anf dor Bronzot&fol, die sicli cbewale

an der Kempener Burg befand und nun iiu Alter turasmuseum der

Stadt aufbewahrt wird, einer eingehenden kritiscben Untersucbung

nnterzogen 1
). Beideftlalc lantet das Ergebnis: spfitore FfilschiiMg,

begangen durch die Gebruder Gelenius, die ktflnischen Altertums-

forseher des 17. Jahrhnnderts. Hinsichtlicb des Rheindnrfer

Denkmals ist diese Aufstellung bereits in dieser Zeitachrift allseitig

geprilft nnd abgelebnt worden8
), ohne dase diese Gegenkritik bifiher

Widerepruch gefunden h&tte. Die Inachrifi von Kempen soil

nunmehr im Hinblick auf die Beweisftlhrnng Ilgens ebenfalls eine

Besprecbuug erfabren.

Die Tafel bat— ich folge den Angaben Ilgens (S. 86) — eine

Hiihe von 50 und eine Breite von 78 cm, die Bnchstaben der

Schrift zeigen eine GrOsse von etwa 8 Lis 10 cm. Eine voriilg-

licbe photograpbische Aufnabme ist dem Ilgenschen Aufaatze bei-

1) Die Weilleinschrift vom Jatiru 1161 lu der eheuialigeu Stifts-

kirche zu Schwarzrheindorf. Ein kritlecher Beitrag ztir rheinischen

Quellenkunde dea Mittelaltara (Weetdeutsche Zeitschrlfi fur Geschlchte

und Kunst XXIV [3906], 84—€0).

2) Krltische BeitrKge ssur rueinisch-westfalischen Quellenkunde

des MittelalterE. II. Die Gedenktafel dea Burgbauea zu Kempen (Ebenda

-XXV [1906k 83—118).

8) .Schrors und Clemen, Die Weibeinschrift von Schwars-Rheiu-

dorf (Annalea LXXX1 [1906], 71-111).
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Die Bronzeinschrift der Burg zu Kempon. 1S5

gegeben. - Verttffentlicht tet die Inschrift, wenn wir von altera

ungeiittgenden Wiedergaben abseheu, von Pohl 1
), Clemen®),

und neuestens toe Ilgen8) selbst. Die an einzclnen Stellen

eebwicrige Lcsuug steht jezt feet. Sie lautet:

M semel et ter C nonis X V semel Ique

Principle May iubet hoc castrum fabrieari

Presul magnificus Agrippine Fredericus

De Sarward uatus. Valeal sine fine beatua,

Qnatuor hoc annis opus explet cura Johannis

Hunt ditti. Christe da, sit fclix locus iste.

Zu dcutecb: „Einmal tausend und dreimal bundcrt, nennmal aehc

einmal fUnf und eina (— 1396), im Anfaug Mai gebictet diese

Burg zu banen der herrliche Oberhirt Agrippinas, Friedrich, ent

gprossen von Sarward. MOge er obne Ende selig leben. In vier Jabren

vollendet dieses Werk die Flirsorge des Johannes, genannt Hunt

Chrietne vorleihe, dase dioae Stfitte glUekiich aeu tt

ftuchen wir zunachst rein aus dem Wortlante heraus fest

zustellen, was die Inscbrift besagen, und was sie nicht besagen will

Sie bezieht sich anf den Ban „dieser Burg". Was 1st dar-

uriter zu versteben? Nach inittelalterlichem Sprachgebrauche wird

mit dem Namen Burg sowohl die gesamte Festung ale auch die

Hauptburg im Gegensatz zur Vorbnrg bezeichnet 4
). Es kommt

also auf die Bedentung des „boeu an, und diese Bedeutung hangt

von der Stelle ab, an der die Tafel angebraebt war. Vor dem
17. Jahrhundert, vor den Aufzeichnungen der beiden Gelenius und

ihres etwas jUngeren Zeitgenoesen Kessel habeD wir darUber keine

Kachrichtoc. Allcin dc ce sicb um cino Tafcl you bctr&chtlichcm

Umfange handelt, die nor bestimmt gewesen eein kann, in eine

Maner eingelassen zu werden, and da ferner, soviet wir wissen,

mit der Burg bis in die Zeit der Zeagen keine Umwandlnng statt-

gefundea hat, so liegt kein Grund vor, zu bezweifeln, dass sie

sich damals noch an dem alten Orte befunden hat. Die Angabe
der drei Genannten kann auf Zuverlassigkeit Acspruch machen,

weil die Gelenius in Eempen geboren und Kessel Burger dieser

1) Die Bronzene Gedenkt&fe! des Burgbanes zu Kempen (Jahr*

buche.r des Ver. von AHenurasfreunden im Rbeinl. LXXXX [18911 204).

2) Die KuDstdenkmttler der Bheinprovinz. I. (Dueaeldorf 181)1) 91.

3) A. a. O. S. 84.

4) O. Piper, Burgenkunde. Mlinchen 1895. S. 10.
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186 Heinrich Schrore:

Stadt war, sic alio also aus eigener Anachanung den Platz kannten,

und weil koine Veranlasaung fur tie eraichtlich ist, einen falachen

Staudort auzugeben. Jubauues GeleuiuK nun aagl, dat» die Imscbrift

angebracht war uber dem Tore, das von dem grossern Hofe nacb

dem innern Burgplatze ftihrte 1
). Ein Blick auf den Grundrisa

der gesamten Anlago bei Clemen*) zeigt sofort, was gemeint ist:

die Mauer der Hanptburg oberbalb des Tores am Ende der Brticke,

die tod der Vorburg sich zur Hauptbnrg erstreckte. Der sincere

Burgplatz" ist die von den zwei Fltigeln der Hauptbnrg umscblossene

Hofstatt. Der ngTOS8ere Hof ist der Hof der Vorburg, der in

der Tat fast drcifach bo groBB ist wie jccer. Ob die Inncn- oder

Aussenseite der Burgmauer im Auge gehabt ist, bleibt zweifelhaft
s
).

Hiermit steht in voller Ubereiostimmung, nur ist 8ie weniger genan,

die Behanptnng des Agidins Gelenius: »Diese Inscbrift ist ein-

gelassen in die Mauer der Kempener Burg" 4
). Ebemo befindet

1) Farragines (Hs.im Stadtarcbiv zu K6ln) Bd.II Pol. 181: .Varum
sic melius ecnarot versus et videtur in loco adhuc haberi supra ianuam
veratifi intariorem araam tendentam a» aula mainra." T)ar Varfassar

sprlcht von dem ersten, die Datlerung entlialtenden Verse, dessen Lesung
dureh seinen Bruder Agidius ihm unrichtig ersehien, wie sie es in der

Tat auch 1st, and fur die er eine andere bessere, freilich eben falls falache

vorschlfigt. Von der letztern bemerkt er, dass eie in Wirklichkeit ao

noch auf der Tafel zu stchen scheine. Der Zweifel bezieht sich demnach
nnr auf den Wortlaut der ersten Zeile, nicht auf dec Stsndort der ganzen
Tafel, was ja auch fur einen Augenzeugen Unsinn ware. Es ist daher

ein Missverstfindnie Ilg-ens, wenn er schreibt: .Freilich Johannes ist

seiner Sache nicht einroal gewiss; es scheint ihm nur, dass die Verse
eich noch

.
an dor b cooler, 13 etcn Btollo «rhalton baboo u (S. 00). "Koin,

Johannes Getenius bezeichnet mit aller Bestimmtheit die oben ange-

gebeno Stelle der Tafel

2) A. a. O. S. 93

3) Die Behauptung Clemens (S. 90), die Tafel Bei „eheraals im

Burgbofe emgeinauert* geweeen, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht

beweisbar. Ilgen (6. 110 A. 78) Iftset f&lscblich Clemen sag-en, sie sei

dort angenagelt gewesen.

4) Farragines a. a. O.: „Haec Inscriptio inserta est muro arcis Kern*

penBis". Ilgen S. 90 bernerkt dazn: „Also doth wohl an der fiussern
UmfasauugMJiauer". Ma& daiiiit die Auaseuselte der Hauptbarg: Oder die

Mauer der Vorburg geraeint sein, in beiden Fallen ist die Auslegung
unberechtigt, und daher auch der von Ilgen hergestellte Widerspruch
rnit der Angaba des Johannea nicht vorhanden, nnd eein Schluss, die

Mitteilung des Agidius sei „unriehtig Oder zweifelhaft* hinf&llig.

ii, Google



Die Bronzeinscbrtft der Burg so Kempeu. 137

eieh Kessel im Einklang mit Johannes GcJcniue, wenn er ala Stand-

platz angibt „aufF der borgb ober der thtlr dess newen sabls3
a

1

).

Das Wort SaaJ, das nach Ausweie der deutschen Worterbflcher s
)

der dem lateinisehen
7?
aula u enteprechende Auedruck ist, stimint

hier mit der narea
u end „a.nlau des Gelenitw 5

) fiberein, wfibrend

Ilgen darunter einen Saal in der Burg vereteht und so einen

Widerepruch mit o'er Nachricht der beiden Gelenins herausbringt.

Seine Auffassuog isl schon desbalb weuig wahrscheiulich, weil

die Tafel und die Buchstaben viel zu gross sind, um zur An-

bringung Uber cincr ZirumcrtUr — das Mittclalter kannte keine

boben und breiten Saalpforten — bestimmt gewesen zn sein.

Der letzte Zeuge, der am 1700 scbreibende Verfasser des Kempener

Pfarrerveraichnisses, sagt dene aucb wieder einfach, die Inschrift

sei nin die Mauerb eiugelassen gewesen 4
) t

wobei nichts audeutet,

dass er nicht an die Cmfassungsmauer der Burg gedacht babe.

Auf Grand allor N&chrichten darf eomit ale Richer ange-

nommen vrerden, dass die Inschrift an der Mauer der Eauptburg

stand. Daraus ergibt sich dann, dass das „hoc castrunj
ti und

„hcc opus 1
* auf diese bezogen werden kariu, und nicht auf die

gauze Anlage mit Einschluss der Vorburg bezogen werden muss.

Ich dittcke mich so aus, um nicht die Moglichkeit in Abrede zu

stellen, ais ob das „hocu nicht auch auf die gesamte Burg hin-

weisen kOnnte. Es kommt nur darauf an, aneb die andere Deutnog

fflr znlassig zu erklaren nnd daroit zn xeigen, dsfia die Inschrift

vielleicht ausschliesslich von der Erbanung der Eauptburg spricht.

Diese Moglicbkeit wird zur Wahrscheinlichkeit, wenn man be-

denkt, daee eonet dci ongctneegenc Plate for sic fiber dem Ein-

gangstor der Vorburg gewesen sein wtirde.

Von dem Erzbischof Friedrieh von Saarwerden (1370—1414)
wird durcb die Inschrift bekundet, er habe den Befehi zoro Burg-

1) Paa aog. Goldene Buch (Im Kempener Stadtarchiv) Fol. 12*

bel Ilgen S. 96.

2) Vgl. L. Diefenbacb und E. Wtilcker, Hoch- und nieder-

ripntArlmq Wftrterbnch der mittlera nnd nenern 7,«it. Rnsel 1885. — M.

Heyne, Deutsches Wfirterbuch. Leipzig 1895.

3) Wegen der Bezeichmmg Bneuen Saals* s. unten S.I48.

4) nUfc muro insertus lapis demonstref bei Ilgen S. 97, Aran. 40.

Wte es sich erklart, dass hier von einer Stein- nnd nicht von einer

Metallinschrift die Kede 1st, s. unten S. 152. A. 1.
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ban gegeben, eei also der Banherr. Ihm wird die evrige Seligkeit

gewunscbt. So rind die Wortc: „Valeat sine fine beatuBu m
verstehcn, wie in ahnlichen Wendungen ea haufig mittelaltcrliche

Inechriften haben. llgens Meinung, es Bei ein nSegenswunsch ftlr

ein langes Leben des Erzhischofs" (S-. 85) 1st nicht haltbar; ea

ret durch das „8ine fine
4 ausgcschlossen. Seine Folgerung, Fried-

rich sei damals noch am Leben gewesen, und die Inschrift mflsse

im Jahr 1400 oder docb sehr bald nacb diesem Datum entetanden

sein (S. 85), ist darum hinfailig. Eb ist mtfglich, dass sie erst

nach eeinem Tode angefertigt wurde, wie man z. B. im Bonner

Monster auf dem Grabmale Engelberts von Falkenbnrg
(-f- 1274),

daa erst mn 1400, also um die Zeit nnserer Inschrift, errichtet

worden ist
1
), ganz afanlich lieet; nFIoreat in celis taa laus", oder

ebendort auf dem Rupprecbts von der Pfalz (fl480): „cuiue airiina

reqTiieficat fcliciter", oder auf dem ehemals in derselben Kircbe

befindlichon Grabsteinc Sigfride von Weeterbnrg (f 1207): „sit ei

reqoies sine fine"'), alles Wendungen, die mit der Kempener

gleiehbedeutend sind.

Von dem B auberm wird der Ausfubrer des Baueaunter-

schieden, der Kempener Burger Johannes Hunt. Worin seine

RoIIe beetand, ob er der Baumeister gewesen, oder ob ihm ala

erzbiscbOflichen Beamten*) in Kempen im Namen seines Herrn

die Aufsicht Uber das UnterceLmen, die Beschaffung der Materialien,

die Anszahlnng der L&hne u. dgl. oblag, oder ob er gar die

Geldmittel vorstreekte*), ist aus dem Wortlaote nicbt zu ersehen.

„Cura" bat die aligemeiuste Bedeutung. An den eigentlicben Bau-

mciotcr iet bci ihm wohl nicht sn dcnkco, vrcim ouch Fcetuugo

bauten keine kunetleriecbe Bef&higung erforderten and fur ge-

wfibnlich nicht von kunstmasBig geschulten und weitgereisten,

1) Clemen a. a. O. V, 383.

2) Ebenda S. 387.

3) Mag man auch mit Jlgen (S. 105) e8 fur hftchat wahrbcheinlicU

halten, dass Hunt zur Zeit der Erbauung noch nicht erzbischBflicaer

KeUner war, so steht doch feat, dass der Erabiectaof ihn in einer Pacht--

urkunde vom 21. Januar 1405 „unBern Burger zu Kempen und lie ben.

Diener* nennt (Ilgen S. 103).

4) Dasa der Metzgermeieter und lnhaber des Ehrenamtes einea

Ulockners. deseen Erwerbnng- rait betrfichthchen Geldopfern verknupft

war, „kapifcalkraftig
u geweaen aei, betont anch Ilgen (S. 103).
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Die Bronzeinschrift der Burg zu Kempen. 1S^

Architekten, Bondern von einfachen Manrermeistern ausgefuhrt

wurden'). Jedenfalls ist es nicht notwendig, die Inschrift eine

solche Tatigkeit Hants ausdrflcken zu Iassen, me Ilgen tut*)*

Am wahrscheinlichEten mfccbte es sein, dass der in Verwaltungs-

sachen tltehtige «nd selbst verrotfgende Mann ffir die finanzielle-

Seite des Bauee „sorgtea , vielleicbt an Stelie des Amtmannes,

der „noch im 14. Jahrhundert regelmassig semen Wohnsitz auf

Scliloss Oedt, nicht in Kempen selbst, gebabt zu baben 6cbeint" 8
)r

and der daher nicht imstande war, seine Anfmerksamkeit immer
unmittelbar dern Werke zn widtnen. Dafur spricht der Umstand,

dass der Erzbiscbof sich Hunt nach VolJendnng der Bnrg besonders

erkenntlich bevries, indem er ibn am 21. Januar 1405 mil den*

Hofe Wjerbacb belehnte and ihm das Scballnynegut in Kempea
in lebensl&nghche Pacbt gab, wobei er ibn in der Urknnde seinen

„lieben Dieneru cennt, und ferncr ihc zum Kellner and Rent-

meieter im Amte Kempen m&cbte4). . Kurz, and daranf legen wir

allein Wert, nichts beweist, dass die Inschrift ihn zum Bauineieter

macht.

Hgen beginnt seine Kritik, die ibn znr Verwerfung der

Echtheit fuhrt, mit den auesern, der Form der Tafel und der

Schrift entnommenen Grttnden. Wir prdfen sie der Reibe nach.

Zar Ilerstellang der Schriftzeichen and Verzierucgeu sowie

der die Zeilen trennenden ecbmalen Querbalken ist rings um diese

der Grand ans der Flache auagehoben, fthnlieh wie bei der Teohnik

des Grubenschtnelzes. Die Bachstaben, Trennnugsb&lken and

Oruamente erscheinea auf diese Weise erhaben, wahrend, um sie

douttichor hcrrortrotcn an t&ascu, der rcrticftc Grund durcb kiaftige

Schraflierung ranh nnd dadurcb dunkler gemacht worden iet.

1) Piper a.a.O. S. 33.

2) S. 97. 106. 106. Vcrber freiHch (S. 89) hatte Ilgen noch zuge-
geben, dass der Ausdrnck Bcura" eine „mehrdeut*ge Aualegung wohi
zula»6t\ Weuu er sich S. SO darauf berufc, dass der Kempener L-okal-

Mstoriker des 17. Jahrhunderte Wilmius die Bnrg wopera et cura sui

cetlerarli Ioannis Hundt" erbaut seta iasst, so hat dies nicnta zu be-

rientan, da WiUnius auch nnr die Inachrift als Quelle hat. Zudom fee-

zeichnet „opera et cum" auch nicht einmal notwendig den Baumeieter.

Wilmins ddrftevielmehr nnr an die geachltftlieiie und finanzielle Lwtiing
des Baues gedacht haben, wie sein Zusatz „cellerarii

u anzudeuten scheint.

3) Ilgen S. 99 auf Grand der Urkunden.

4) Ilgen S, 103 f.
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Dieses Verfahren, das fflr eine Metallscbrift, die noch auf weitere

Entfemung Iesbar bleiben sollte, das einzig mOgliche und durch

die Natur dee Materials geforderte war, tritt seit dem 14. Jahr-

hundert auf and hat sich bis zum 18, Jahrhundert erhaltec 1

),
ja

wird heute noch angewandt. JIgen (S. 87) weist auf zwei

Messingtafeln in der Pfarrkircbe St. Peter zu Ktfln tod 1480 und

1506 bin, die id der gleichen Art gearbeitet and 8
), uud knUpft

daran sein nEr&famien fiber die Gleichartigkeit der Technik tiei

StUcken, die um hundert Jabre auseinander liegen Bollen*. Das

Erstauuen ist uuberechtigt und das daraus bergeleitete Verdacbts-

mcment nicht begrUndet.

Ferner soil der palflographische Cbarakter der Schriftztlge

die Entstebung vor 1500 verbieten. Mit einem vergteichenden

Hlicke auf die oben erwfthnten Kfllner Flatten meint llgen: nWerden

einem Schriftgelebrten die drei Inschriften obne Bekanntgabe der

Jahreszahleu, die sie tragen, zur chronologiBcben Eicschtttzung

vorgelegt, so erhalt die Kempener ganz gewiss das Zeugnis des

jangsten Ursprungs" .(S. 81). So hoch ieh das Urteil des ver-

ehrten Veifassers schatze, wenn Urkunden- und Buchschrift in Be-

tracht kornmen, so muss icb docb bier, wo es sich um Insc.hriften

bandelt, auf das bestimmteste widersprechen. Die Entwickelung

der epigraphiscbeu Scbrirt ist, bei aller stiliBtischeu Verwaudtscbaft

in der Form und LinienfQhrtrag der Buchstaben, eine andere ge-

wesen, als bei der Schrift auf Pergament und Papier. Das bringt

die Natur des Scbreibstoffes und der Scbreibmittel mit sich: bier

der gescfcmeidige Federkiel, dort der notwendig fester und scharf-

kantiger das Metall bearbeitende Grabstichel oder der den Stein

bearbeitende Meissel. „Der steife Kneare Duktus der Schrift", die

jjbarte eckige Gestalt" und die „schwerfaJligen abgestumpften

1) H. Bergner, Handbuch der kirchtichen Kunstaltertumer in

Dentschland. Leipzig 1905. S. 388: „Mit der aufbluhenden Gotife feommt

wenigrstens tar vornehmere Denkm&ler eine umstandfiche Technik (statt

der friihcrn vertieften Gravierung] zur Auwenduug: die Buehstaben

werden erhoht aus dem vertieften Grande ausgemeisselt ... die Manic'r

halt sich bis sum Barock und Rokoko**. Bergner hat zwar bier Stein-

platten im Attge, aber sie gilt noch mehr yon MetallpUtten, auf denen

jene Technik viel leichter auszufiihren war als beim sproden Stein.

2) Inzwischen venSffentlicht und besprochen von L. Schwering,
Zwei Mosoiugtafclu uilt Inechrlften aus der St. Peterskuche in Cdln

(Rheinifiche Oeschichtablatter VTII [1906], 211-215).
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Buchstabeuformen", die Ilgen, ttbrigens mit starker Obertreibung,

hervorhebt, erklaren sich so von selbet. Die photographiBche

Nachbiklung der Keiupeuer Inschrift iu der Hand, habe ich die

Tafeln von St. Peter verglichen uod giaube, daes nieinand die

fruhere Eutetchung der ersteren bezweifeln kann. Die Minuskcl

i8t zwar gedrungener und steifei als in Kempen, was eine Folge

ibrer viel geringeren GrOsse ist, aber andrerseits sind die Majuskein

schon verschnorkelt und verraten die spatere Entstebungszeit. Ein

wie wenig zuverlassiges Kriterium for die zeitlicbe Festlegung-

einer Metallinschrift die Palaographie ist, davou kann man sicb

z. B. in der Nikotauekapelle dee Aachener Monsters tibeizeugen.

Das Epitaph des 1487 gestorbenen Arnoldim de Meroide zeigt

sine ziemlieh verwilderte Mimmkel, das dps erst Ift&i gesrorbeneu

Johannes Pollart einfacbere and strengere Formen ')- In der einen

Werkstatte bat mau sich an die moderne Entwickelung der Scbrift

angeschloseen, in der anderen altcre Vorlagen gewHhlt. Ein in

der gleichen Techuik hergestelltes bronzenes Epitaph des 1433

gestorbenen Herzogs Gerhard von Schleswig in der Martmekirche

zu Emmerich stelit der Kempener Inschrift paiaographisch viel

naher ale den KOInern. Leider war mir das Werk von Weimer 8
),

das wabrscheinlich gentlgendes Material zum Vergleiche geboten

haben wflrde, nicbt erreichbar.

Wenn man ein begrttndetes Urteil fallen will, darf man nur

cpigrapbieche Scbrift zur Kritik heranzieheu. Ilgcn dagegen be

raft sich auf die Bncbdruckertype and den Schrifteharakter der

Antiphonarien nnd Missalien des 16. Jabrhanderts, die er in Ein-

klang mit uuserer Im&hrift fludet, um.daraus eine Abb&ngigkelt

dieeer von jenen berzuleiten and so die spatere Entstehuug zu

beweiseu. Eine gewisse Verwandtschaft der inscbriftlichen Buch-

1) Abbfldungen be! Fr. Bock, Die Nikolaikapello am MUnster zu

Aachen (Rheintands Baudenkmalc des Mittclaltcre. Coin und Ncuse I)

Fig. 8 und 9. Ich habe zndem die Tafeln an Ort nnd Stelle verglichen.

Daaa nicht etwa dae eiue Epitaph erst lange nach dein Tode des Be-

wldmeten entstanden ist, sondern dass beide der sn?egebenen Zelt an-

geboren, beweist der Stil der figfirlicben Daratellungen, die sich auf

den Platten befinden.

2) W. Weiiner. Monumental-Schriften vergrangrener Jahrhunderte

on ea. 1100—1812 an Stein-, Bronze- and Holzplattcn. 68 Tafeln iu

Grossfolio. Wien 1899.
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staben mit deneo der frfihesten Drackwerke und der Cborbucber

1st nicht /.u verkennen, ist aber auch naturlich. Emergens konnte

die Buchtype sich wegec dee verweudeten Materials nicht an die

gewShnlichc Buchschrift anschliesaen, und andrcrseits musste die

Bucustabenform der liturgischen Bflcher infolge ihrer ungevrohn-

lichen GrOsse und der Notwendigkeit, sie aus der Form bequem

3esen zu konnen, rich dem epigraphiBchen Cfaarakter nahern. Das

AbhangigkeitsverhaltniB ist das mtigekehrte, und darum darf nicht

aus der Abnlichkeit der Kempener SchriftzOge mit der Di uckscbi ift

und der liturgischen Schrift dee augebenden 16. Jahrhunderts auf

«ine Nachabniung dieser geschlosseu vrerden. Zudem bleibt sich

die Schrift der Chorbacher, wenigstens hinsichtlieh der hier in

Frage kommenden Eigentttmtichkeiten, wahrend des ganzen 1 o. Jahr-

hunderts ziemlich getreu, so dass aus der tibereinstimmung unserer

Inschrift mit Chorbtichern aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts

kein Beweis gegen die Echtheit entnonjmen werden kann.

Sodann stosst sich der Kritiker an der Ligatur eines Konso-

nauten mit einem nachfolgenden Vnk&l, dip in der Mimiskel

erst wahrend des 15. Jahrhunderts beliebt geworden sei (S. 87).

Nun, unsere Inschrift gehort eben diesem Jahrhundert an. Dass

sie etwa sofort ini Jahre 1400 each VoIIenduixg der Burg ge-

schaffen wurde, und nicht erst manche Jahre spater, ist durch

nichts zu beweisen. Mit der Kempener gleichzeitige Inschriften

haben ebenfalls Ligatnren; so z. B. die von Bergner 1
) veroffent-

lichte von 1416, wo die Verbindung n de
u

Bich rindet, die auch

auf der Kempener Tafel zweimal vorkommt, wie Iteen besonders

hervorhebt. Wenn Majuskelicschriften der vorhergebenden Jahr-

honderte von den Ligaturen reichlicben Gebraucb machen, and

die Minuskel dee 15. Jahrbuudertfl sic bat, waruin Bollen eie denn

*im 1400 umnoglichgewesen sein? Da sie keine neue Erfindung waren,

lag es fQr einen Graveur, der so sebr mit der Beengtheit des

Raumes zu ringen hatte, wie es auf unserer Tafel der Fall ist,

nahe, sich ihrer zu bedienen. Aus diesem Grande ist auch die

Abkttrznng von „principiou in „pricipou mit ttbergeschriebenem

„i
u

, in der Hgen ein unerhBrtes Novum (?) erblickt, nicht auf-

fttllig, ebensowenig als der Umstand, dass in jenem Wbrte zugleich

1) Handbuch der Kuustaltertlimer in Deutachland. Leipzig 1906.

& 405.
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np
u and no* verbunden sind, was Ilgen nsondcrbar

u findet, ale

ob nicfat Ligatar nod AbkUrzung in einem Worte vereinigt er-

Bcheinen konnten.

Des weiteren behauptet er, die Verwendung der Majuekel-

form bei einzelnen BuchBtaben „widerepreche alien Gewohnheiten

der Schreiber auch aue der Zeit am 1500, geschwcige denn, dass

we schou 100 Jabre frflher eonst mit echten Beispielen belegt

werden kOnnte". Dae ist ein starker Irrtttm. Die Majuskeln Bind

als Initialen einzelner Wfirter gebraucht, waa aach anderswo in

jener Zeit vorkommt; icfc vemeiae auf dae um 1400 verfertigte

Grabmal Engelberts von Falkenburg im Bonner Mttneter, wo die

Anfangsbucbstaben E, F, A, C, Q inajuskal gebildet sind. Ja,

Bcbon ein halbes Jabrhundert fniher ist das gleiche nachweisbar,

wie z. B. in der Bauinschrift des Erfurter Domchores von 1349 *).

Wahrecd des 15. Jahrhmidcrts kommt auf Inschrifteu die Minuskel

aowohl rein als aucb mit der Majuskel vermbcht vor. Die bron-

zeue Grabplatte in Linaicb von 1474 2
) zeigt bloss Minuskel,

wabrend die in Greifswald von 1469 (anf den Spruchbandern) s
),

das Bonner Grabmal Rupprecbts von der Pfalz (f 1480), die beiden

erwahnten Kolner Tafeln, die Steininschrift der Erfurter Prediger-

kirebe von 1489 4
), und wicderum zwei Holzinschriften in der

Viktorskirche zu Xauten aue dein 4. Jahrzebnt des 15. Jahr-

hunderts5) sowie gravierte Steinplatten Weatfalens von 1450 nnd

1461 fi

) einzelne Majuskeln aufweisen. Mit Recht hat Otte die

Kegel aafgestellt: „A1b Initialen kominen Majuskeln aach im

15. Jahrbundert noch haufig vor" 7
). DasseLbe ist zu sagen von

dem runden sogenannten nSchluss-e
u zu Anfang vereinzelter Worter;

es ist ebec nur die Majuekelform. DieBcs runde 8 kommt ab-

wechselnd mit dem geraden Minaskel-B als Anfangsbncbstabe vor

1) EbemU S. 401 Fig. 366.

2) Clemen a.a.0. VTO, 169 Fijr. 111.

3) H. Otte, Handbuch der kii-ehl. Knnfitarch&ologic dea deotscben

Mittelaiters*. Leipzig 1883. I, 343 Fig. 137.

4) Bergner a. a. 0. S. 401 Fig. 367.

m B) Kein, Die bronze GedenUtafal defi£nrgbaue9znKempen(Jahrbb.

d. Vex. v. Alterturasfreunderi im Rheinland. XLVI [1869]), 131.

6) A Ludorff, Die Bau- und Kunntdenkinaier von Westfalen.

Krcie Bcckura (Mtinster 1697), Tuf. 64. Kreio Paderborn (Mtinetcr 18C%
Taf. 42.

7) A. a, O. If 403.
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in dem kolnischen Universitatssicgcl von 1392 s
) unci anf der

Bronzetafe! von St. Peter in Koln aus dem Jahre 1480. Uud
doch behauptet llgen (S. 68) auch von diescm Gebrauch, dass

er noch fur „die Zeit um 1500" undenkbar eei.

Nicht weniger anhaltbar Bind seine Bedenken wegen der

in der Inschrift gebrauchten Abkflrznngszeicben ftlr einzelne

Scblussilben (S. 88). So soil der an den letzten Buehetaben des

Wortes ^caetr
11 gehangte Haken nicbt „umu tedeuteu kfjnneu,

trotzdem es die regelrechte Abbreviatur fflr „Dmu
ist, nnr gotisch

etilieiert. So soil ferner dieses Zeioben „eich fast gar nicht uutor-

scheiden" von dem ftir n(q)uc" und „ub" verwendeten, wahrend

sie 8icb in Wirklichkeit sehr deutlich unterscbeiden: die Abbreviatnr

far „e
u

1st oben in der Zeile an den Bucbstaben angelehnt, die

far „umu unten innerhalb der Zeile; diese beiden Haken Bind

unten durcb die Buchstaben durchgezogen, die Abbreviatur for

„us" dagegen nicht, vieimehr durch eine Windung votn Buch-

staben weggezogen. Abgesehen von der gotischeu Zierfona der

Abkttr/ungszeichen kann icb nichts linden, was nicht im vollen

Einklange st&nde mit dem gewOhnlichen Abkttrzungssystem der

Bucbsehrift.

Wcna cr cndlich die Verwendung von Eichccblattcrn anr

Ftillung der Zeilen — nicht, wie er irrig angibt, zur Trennong

der Worter nnd Zeilen — als nfremdartig selbst for die Zeit um
1500" beacstandet (S. 68), so muss auch dem widersprochen

werdea Die Verwendung von Blattwerk zu dem genannten Zwecke

kommt auch sonst vor, z. B. auf dem Bronzeepitaph des Arnold

von Merode (f 1487) itn Aacbener Mtlnster. Das Kempener
Eichenlaub ist genan in der cbarakteristiecben Sttlieierung des

14. bis 15. Jfittrnuttdertfl gehalten nnd wHrde sr.lion nllein gegen

einen erheblich spitferen Ursprung der Arbeit zengen.

Obrigens kann im allgemeinen in Bezug auf Inschriften die

palaograplusche Eritik nicht entscheidend sein. Wie bei der Be-

sprechung der Schwarzrheindorfer Weiheinschrift, so sei auch hier

noch einmal der Warnung eines kompetenten Fachmaunes gedacht.

H. Bergner bemerkt: „Fttr die Datierung und Kritik der In-

Bcbriften ist die Kenntnis der Formcn ausseroidentlich wichtig.

t) Abbildung bei Bianco, Die alte Universitat Coin. C6ln 1835.

Bd. I (vor dem Titelblatt).
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Leider laasen sicb Her npcb weniger als sonst allgemeine Regeln
flufetellen, die nicht sofort durch bundert Ausnahmen geaprengt

werden konnten, und ebensowenig Ifiast sicb eine Scbriftfonn auf

eine gewisse Periode beschr&nken; httcbsteriB den terminus a quo

kOnnen wir ungefahr festlegen. Die Sicherheit anf diesem Ge-

biete kann nnr dnrcb Obung erlangt werden nnd ist ftberhaupt

mebr Sache dee Gefttfals" *).

Dagegen hat es ejn XufaM geffjgt, da&e wir htneichttich dor

Kempener Tafe! rait Sicherheit vom palftographiachen Boden ana

die Anfiicht Dgens, sie sei eine F&lschung des 17. Jahrhunderts,

widerlegen konnen. In der letzten Zeile bat der des Lateinischen

nattlrlich unkuadige Gravear „dicti
a durch „dittia wiedergegeben.

Dieses Verleseri dee ium vorgelegten handsdn-ifttichen Testes iet

aber nur bei einer Scbrift des 15. Jahrhunderta mtiglich, in

der die beiden Buchstaben e nnd t einander sehr abnlich Bind, wfihrend

sie in der Schrift des 17. JahrhnndertR dentlieb voneinander

abweichen.

An spraehlichen Bedenken hebt der Kritiker die NamenB-
fonn nSarward

u
fUr den Erzbischof Friedrich yon Sarv>^rden

bervor; er findet sie „gesucht, man mochte sagen arcbaiatiseh ge-

machta
(S. 88). Nach seiner tlberzeugung „haben wir bier wieder

die VorJiebe fUr eine altortt)mlicbc, nnzeitgemfiaae Form eines

Familieqnamens, die wir in abnlichcr Weise in der Schreibung

Withe fur Wede auf der durch die Gebrtider Gelenius fabrizierten

Weihinsehrift in der Kirche zu Schwarzrheindorf feststellen

konnten" (8. 108). Nun, die letzterc hat sicb als echt heraus-

geetellt nnd dio Form With© ale die doe 12. Jahvhundorta 8
). In

ahnlicher Weise verhalt es sich mit der Bildung nSarwart
u

. Anf

einer im Original jetzt verschwundenen Inachrift am Sonsbecker

Tore in Xanten lautete sie nach einer Ahechrift bei Geleniui* aueh

Sarwart 8
), naeb einer Abschrift Moorens Sarwert*). Im 16. Jahr-

hundert las Buchelius anf einer Inachrift oder einem Pergament-

Btreife.o — er gibt nicbts Naheres an, hat aber sonst immer bei

1) A ft. O. S. 396.

2) Diese Annalen LXXXI, 891

3) Farragine* I, 60 bei Ilgen S. 88 A. 12.

4) Rein a. a. O. S. 129, der aber hJnanfngt, er feBnne liir die

geuaue Wiedergabe der Orthographic uicht eiualeheo, wag der Yer-

mutung Raum gibt, das auch hier wirklich Sarwart stand.

Anuln dea bUt Verctns LXXXVI. 10
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146 Heinrich Schr&rs:

aeinen Nachrichton die Angabe an Oi*t und Stelle gefunden —
;

wo die tjbertragung einer Reliquie der unflchuldigen Kinder dutch

Erzbiechof Friedricb von Sarwerden hezeugt war 1
), die Namene-

form Herward 2
). Der erste Bnehstabe ist aicher verlesen, aber

die Richtigkeit der zweiten Silbe brancht datum nicht beanstandet

zu werdec. Dem niedetrheinischen Volksmunde mag die ans

Sarwerden abgekttrzte und vokalisch umgebildete Form gelaufiger

gcwcson scin, kanntc cr doch auch in eciccr Heimat einc Orte-

bezeichnung „Wardu (Pfarrdorf bei Xauten) 3
), and in das Vers-

mass fflgte sich dieae Form bequemer ein. Ein Grand, wesbalb

Geleniua, der sonst immer Sarwerden schreibt, ate verroeintlieher

Falacher diese Form eigens erfunden haben eollte, iet nicht ab-

zusehec; etwas Arcbaistisches kann ich darin nictt finden.

1 Anch an dem Inhalte der Denkverse nimmt Dgen anbe-

grttndeter Weise Anstoss. Von der unbewiesenen 4) VoransBetzucg

auegehend, daaa me. mit /rstimnmng Hea Erzhiaehofs verfaast Rind
;

fragt er: „Wem bat der Bauherr in diesem Falle die Befugnia

erteilt, in aolcher Weise tod ihm in der dritten Person zu reden,

etwa dem Baumeiater?" (S- 85.) Aber daa gescbiebt doch regel-

massig in Bauimchriften; eic Beispiel, in dem der Bauherr oder

'Baumeister von eich in der ersten Person spricht, ddrfte achwet

beizubringen eein. Selbst wenn die Voraussetzung zutrettecd ware,

lage kein Grund zu einer Beanetandung vor. Die audere zweifelnde

1) Anch Oelenius, De admiranda sacra et civili magnitudine

Coloniae. Col. 1645. S. 473 f. kannte diese Reliquie und bemerkt: „quas

rellqui&s arcluepiscopua Colonieneis Fridericua de Sarwerde veiae et

legitimaa esse confirmavit", wan das Vorhandensein einer inschrift-

licheu oder sonst urkuudiichen Nachricht andeutet.

2) Kenssen, Die drel Refeen des Utrechters Araoldus Buchelius

uach Deutschlaua (Annaleu LX^XIV [1907]) & 62. Anderswu Lai ex den

Naiaen in der Form Ilerwarden gelesen (Ebeuda S. 88).

3) Hierauf machte Herr Dechant Schlunkes au Kempen in einem
Vortrnge ftufmerksam, desaen Ms. er mir in iiebenawiirdiger Wei fie «nr

Einslcht uberschlckte. Es set Ihm hierfur verbindlichBter Danfe aus-

gesprochen. Schlunkes hat aacb die oben S. 139 dargelegte Auffasaung

von der Art der Beteiligung" Hunts und ihre Begrttndung bereits her-

vorgehoben.

4) Ilgen S. 85: „Da nun die Verse die Erbauung der Burg ver-

'ewigen wollen, muss (?) man doch annehmeu, dass sie lm Jahr 1400

Oder sehr bald nach diesem Datum entttanden, daher (!) mit Zuatimmung
dea Erbauers der Burg verfaeat sind." S. dagegen oben S. 138.
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Die Brooieinflchrift der Burg1 zu Keropen. 147

Frage dee Kritikers: „Wo aber findet man auf mittelalterlicben

B&uinscbriften ein Beispiel dafttr, dass dem Banmeister eines Ge-

bftudes die Ehre zuteil geworden ist, in so anszeichnender Weise

nebeu dem furstlicheu Baiiberrn erw&hnt zu werden, wie sie auf

der Kempcner Tafel Johann Hunt vridcrfahrcn ist?" (8. 88 vgl.

8.97) erledigt sich dorch den oben (S. 138 f.) gefuhrteii NachweiB,

dass Hunt nicht als Banmeister bezeichnet ist. Dass aber ein

Mann, der sieh nm die Vollendung des Banes besondere Verdienste

erworben hat, genannt wird, kann nicht anffallen, Ja, die

Wahrscheinlichkeit ist nicht abzuweisen, dass Hunt selbst der

Urbeber der Inschrift ist — das starke Hervorheben seiner

Tfitigkeit spricht dafilr — , nnd dann ist seine Erwahnnng aehr

begreiflich.

Den Hanpttrnmpf gegen die Eehtheit glanbt Ilgen auszu-

spielen durch eine Untersuchung liber die frtihere Gieschichte der

Reiupener Burg, die ibn zu dem Ergebnisse fabrt, dass echon vor

1396, dem in der Inschrift angegebenen Jahre der Erbauung, eine

Burg in Kempen bestanden hat, die Raum ftlr eine Besatzung,

fur die Wohnnng eines erzbischtflichen Beamten nnd ein Absteige-

qnartier fflr den Erzbisebof bot (S. 98—101). Das ist un-

zweifelhaft richtig, nnd der Beweis liesse sicb nocb durch die

Tatsaehe verstarken, dass in der Zeit von 1383 bis 1387 mehr

als 14 Ritter in der Burg gefangen gebalten warden 1
). fades,

vrae folgt daraue? Nicht was dor Kritikor daraue folgern will,

namlich dass die spatere Burg in ibrem ganzen Umfange bereits

vor 1396 vorbanden nnd ein Nenban in diesem Jahr ausgeschlossen

war. Die Kempener Anlage weist eine nngewobnlicb grosse Vor-

burg auf, bestebend aus einem Turme nnd nach beiden Seiten ini

rechten Winkel daran etosscnden Geb&ulichkeiten, deren bebaute

Flache an Ausdehnung der Hauptburg kaum etwas nachgibt 9
).

Hler war Raum genug ftlr alle vorhin erwahuten Zwecke, nnd

das Bestehen xlieser Feste vor 1396 geniigt roHkommen, nm jene

Nachrichten nber eine frtihere Burg zu recbtfertigen*). Der spatere

1) Eomien, Unn and seine Geaebiohte (Die Helmath. Wochen-
Watt fftr Kunde d«r niederrheiolscnen Geschichte. 1876, Nr. 7), S. 26.

Auch hierauf hat Schiliukes zuerst hingewiesen.

2] S. den Situatloneplan bel Clemen a. a. O. S. 93, Fig. 57.

8) So scHon Schliinkea. _— Selbet bclm Beetehen einer Haupt-

burg wohnten die Burgraannen raitunter in der Vorburg (Piper, Bur-
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148 Heinrich Schror*:

Neuban ist dann ale Erweitening and Verstttrknng des ursprUng-

ljchen Bastells aufzufassen, wodnrcb die Rite Burg znr Vprbnrgr

degradiert warde. 80 erkl&rt eich auch am einfachsten die eigen-

artige Anordnnng der Kewpener Fortifikatkm: die zwei recbt-

winkljg aneinander stosaenden FlUgel der Hanptbnrg, die den

FlDgelE der ftlten Burg ziemlicb parallel laufec, und die auaeer-

gewohnliche Grosse der Vorfanrg*), Pnrch diese Annabme erbfilt

auch das n hoo castruin" nnd „hoc opnsu der Ipschrift mit Bezug-

nabme anf ihre Anbringnng fiber dem. Eingaugstore der Hauptbnrg

seine pr&gnanteBedeutung, Cud wenn der Kempener Chronist Kessel

ihr deii Platz uber der Ture de» ueueu ilufes axiweiat (a. olieu

S. 137), bo scbeint er anf einer lpkalen Tradition zu fussen oder

sonst eine Ahnung von der Baugeschichte gehabt zu haben. Dasa

unter Erzbiscbof Friedrich von Sarwerden in sebr eingreifender

Weise an der Burg gebaut worden ist, gebt arjch aue seinern.

an fflnf verschiedenen Stellen angebrachten, in Stein gehauenem

Wappen hervor, d^asen Vorbandengein der in Kempen lebende

Mooren fUr seine Zoit bezeugt 8
). Da nun aber schon im Jahre

J 364, also vor Friedrichs Regierung, von einer Burg in Kempen

urkundlich die Rede ist, kann eicb jene eindrucksvolle Anbringung

seines Wappens nur anf einen Nen- nod Eroeifcernngsbatt, anf

den der spftteren Hanptburg, beziehen. Ancb scnst ist eine Ver-

st&rkung der Kempener Festungswerke darch den Sarwerdener

wahrscheinlich. Am Kuhtor, das bereits unter eeinem Vorganger

crwalmt wjrd, sieht aian Profile, die nach Clemens Urteile dem
Ende des 14. Jahrhunderts angehCren mlUsen, und Konstruktions-

motive, (lie an der Burg wiederkehren, aher von so seltener Art

sind, dass Clemen auf denselben BaumeUter sctaliesst. Wenn
also dass Tor gegen Sebluas des Jahrbunderts eiuen Umban er-

fahrcn hat, der denselben Architekten wie die Burg verrat, muss

ancb die letztere in jene Zeit fallen und ein Glied bilden in einer

nmfassenden Erweitening des ganzen Fortffikationssystems. Kurzr

genkunde S. 21). Daher konnte aucfa die ausgedehnte Kempeuer hierzu

geniigen.

1) Auch Scriltinlce& faast so die Sache auf.

2) A. J. Binterim und J. H. Mooren, Kheinisch-westphttliseher

dlplornatischer Codex. Mainz 1831. II, 304= *!>** Wappen des Erzbischofg

Friediich (einen aweikopflgen roten Adlor) eicht man an ftiaf Ter-

schiedenen Stellen in Stein gehauen, eingemauert."
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Die Bronzeinschrift der Burg zu Kcmpec. 149

sua ailedem ergibt sich, dass Ilgeng Folgerung, ein Burgban sei

fflr die Jahre 1396—1400 unmoglich, eieh nicht halten l&sst.

Nieht besser steht es mit seinem letzten Beweiapunkte,

naeh dem eine Bautatigkeit Friedrichs in den genannten Jahren

ausgeschlossen sein soil, weil dam&Is Amt, Stadt Und Bnrg Kerapen

sich in Mfirser Pfandsehaft befanden. r$fan wird doch nicht

gerade den Neaban einer grCsaeren Befestigungs- and Wohnungs-
Anlage beginncn in dcm Zeitpnhktc, wo man sich gcnittigt sicht,

diese zu verpftinden" (S. 102 vgl. S. 106). Zun&chst ist die

letztere Bebauptung niebt richtig. Scbon 1392 und nicbt erst

neben im Jahre 1396" wnrde der Pfandvertrag zwischen dem
Erabieehof und seinem Scbwager, dem Grafen Ton More, ge-

8chlo8een. Dies erhellt aus der Urkunde dea letzteren yon 1392,

die Ilgen veroffcntlicbt hat (S. 115 f,), deren ersten Satz er aber

migaversteht, wie eein Regeet zeigt: dass der MOrter, nwenn
ihm Burg nnd Stadt Kempen dafttr als Pfand ttberliefert werden
sollten, niemand auf das Schloss setzen wollea usw. Die Ur-

kunde besagt vielmebr ansdrUcklicb : weil der Erzbischof Beamten

und Burger der Buig und Stadt detu Grafen hat fculdigen and

echwfiren lessen usw.*). Ausserdem beweist tis adch die Tatsacbe,

dass die Sdtnme vcn 10 000 Golden, Wofftr Kempen versetzt

wnrde, bereite gezahlt und quittiert war, wie die Urknnde beeagt.

Im Jahre 1396 ist das Darlehett auf 17 000 Goidtti erhoht

worden 8
). Sonacb verschwindet das Bedenkliche, dasa der Erz-

biscbof in demfielben Aflgenblicke zum Erweiterangsbau geschrittcn

wfire, wo er die alte Burg verpfftndete. Aber machte nlcht

Wenigstons d«t Znstand dor Pfandeohoft emon eoloberi Sobritt

unmOglich? Keineswegs, denn das Eigentumsreebt des Landes-

fcerrn blieb unbertthrt nnd gestattete ihm, die verpf&ndete Feste

1) Ilgen 8. 99.

2) „want .... nns halt lateen ind doin htilderi had eweren nynen

nmptmsn tv Kempen.* ^Want 4* let nicht -^ wmm, Venn, Rnndern =
denn, weil (vgl. Lexer, Mittelhochdeutsches Handw8rterbtich. Leipzig

1872—78. z. d. W. .wande, wand, want"). Ausserdem beweiet es auch

daa Perfektum „halt laissen*. Eine Urkunde FrledrichB von Mors vora

12. Mai 1892 (veroffenUIcht in der „He1math" 1878, Nr. 9, 8. 39f.), sagt

auedrticklich, dues die Kcmpcncr ihm Bchon gehnldtgt haben: „want

die Burgermei&tere, Raet ind andere Burgere .... tine huldinge ghe-

dain liehbent.'

8) Urkunde Friedrichs, Bonn 1896 (fcbenda 8. 34).
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160 Heinrich SchrSrs;

zn Verteidigungszwecken zu benutzen 1
), weshalb der Graf von

Mora rich in der genannten Urkunde verpflichtet, niemand von

sich aus auf die Burg zu setzen, der nieht vorher dem Erz-

bischofe Hnldignng und Schwur geleiatet habe. Erst reeht nieht

schliesst die Versetzung einen Nenb&n neben dem verpf&ndeten

Bauwerk und zur Erganzung desselben aus. Friedrieh von Sar-

werden hatte damals alien Grand zu einer solchen Erganzung.

Noch langer bcftigcr Fcbde mit dem Grafcn von Clevc und von

der Mark war am 1. Mai 1392 ein Friede zuatande gekommen,

in dem Cleve zugunsten K5lns auf das heiiw umstrittene Linn

verzichtete*). Die gefahrlicbe Nacbbarschaft Clevee 3
) musate

dem Erzbisehof eine Veret&rkung seiner Grenzfeatung Kempen
nahelegen 4

).

Jedoch mdehte man einwenden — Ilgen aelbet tut ea

nieht — , wie konnte Friedrieh in den Jahren, wo er 17 000 Gulden

sehulriete nnd also in Gf»ldnnt gnweaen sein mnas, sn einen koat-

apieligen Bargbau denken und ihn aualtibren? Aber die Auf-

nahnie einer Anleibe ist ja nieht an sich ein Zeichcn schlechter

Fiuanzlage, ooudein oft durcb ein augcnblicklicbes grossed Be-

dtirfnis, das aus lanfcnden Mitteln nieht auf einmal befriedigt

werden kann, begrundet. So liegt in der Tat bier die Saehe.

Die Erwerbung Linns war durcb eine Entachfidigung von

70 000 Gulden bedingt, zu deren Beschaffung das MOrser Dar-

lehen beitrug. Wie wenig der Erzbisehof ein schlechter Wirt-

schafter war, beweist die Tateache, dass er bereits am 4. Fe-

braar 1404 das Darlehen nebet den Zinscn zurttckzahlte6). Wohl
aber wird lbm daa Aufbringen der Bsngelder urftbrend dieoer

Zeit sebwer geworden sein, und da mag der reiche Kempener

1) Piper, Burgcnkundc, S. 6S0; Wcnn die gcaamte Burg B cinom

Glttubiger ale wieder einjfc'ebares Pfand eingertturat war, pflegte sich

der Etgentumer vorzubehalten, dase dieselbe ihra „„alB offenes Haus"
verbleibe, d. h. dass er dieselbe ntitigenfalls ale Feste gegran sein&

Feinde benutzen diirfe
a
. Vgl. auch V. v. Meibotu, Das deutsche Pfand-

recht Marburg 1867, S. 876 ff.

2) Kenssen a. a. O.

3) Ebenda: „Die Klever Grafen habon wohl mit schwerem Herzen

den Verzlcht [auf Linn] gelelfitet; ihr Auge hlng auch in der Folge.

noch ltUtern an dem Beslfcz."

4) Elerauf hat mit Becht aucb Schlttnkes hlngewleBen.

5) Urkunde bei Ilgen 6. 116 f.
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Die BronzeinBchrift der Burg zu Kempen. 161

Bttrger Johann Hunt hilfreiehe Hand geboten haben, wie die

Denkverse audeuten (b. oben S. 138 f.). So fflgt Bicb alles unge-

zwungen zu dem Inhalte der Inschrift.

Wir wenden nns nan sai den Ausftlhrungen der Ilgenschen

Kritik fiber die Falschertatigkeit, welche die Cruder Gelenins

mil den Versen vertiht haben sollen. An sich ware es flir unsern

Zweck nieht notwendig; denn wenn die Tafel eeht ist, und die

crhobcncn Vcrdaehtegrunde ale mchtig erwiesen eind, ist der Be-

hauptung einer Geleniussehen Falsehung der Boden entzogen.

Allein es dient zur Vervollstandigong des Gegenbeweises, auch

diese Kombinationen al8 baltloa aufzuzeigen.

Der Gegner gebt von der literarischen Cberlieferung der

Denkverse aus (S. 89—98), die rich zuerst in den Farragines der

Gelenins finden (II, 181). Hier bat Agidius Gelenius die

Verse wiedergegeben, aber mit verschiedenen Fehlern: er liest

n miniiR
41 start ,noriiaa

,
„Sarevverdu statt MSarwart

a
,

nhie . . . opus"

statt „hoc... opus", „Hundt" statt n Hunt
u und „dieti" Btatt

„dittiu . Fast in derselben Form hat sic die Kempener Chronik

dee Johann Wilmins (Ilgen 8. 93), ebenso der Anbang zu dce-

selben rDe pastoratu Kempenei liber" *) sowie dessen Werk „Rerum

Coloniensinm libri" (Ilgen S. 94). Nun kommt dazu, dass eine

in der Phraseologie ganz abnlicb gehaltene Baninschrift von

Xanten den Gelenius bekannt war, da eie in ihren Farragines

(I, 60) aufbewahrt ist. Ein weiteres Moment, das der Rritiker

mit hineinzieht, namlich dass die zwei Gelenius untereinander

abweichende Angaben Uber den Standort maehen, schcidet aus,

weil es oben (S. 136) sohon »ls h-rig naohgewieflen worden ist.

Dagegen kommt noeh in Betraeht, dass Wilmins gegen die

Richtigkeit der (falsch gelesenen) Datierungszeile fortgesetzt Ein-

weudungeu erbebt.

Wie erklaren sieh diese Dinge? Nach Ilgen (S. 98, 106

bis 108, 110) folgendermasBen : Naeb dem Muster der Xantener

Inschrift haben die Gebrlider Gelenius die Kempener erfunden,

als Metalltafel in Nachahmnng der ihnen hekannten (?) zwei

Koluer Epitaphien herstellen und an der Burg anbringen lassen;

sie haben die Inschrift dem mit ihnen befreundeten Wilmins mit-

1) Ed. G. Terwelp (Bellage zum Progranini des Ktinlgi Gym-
nasiums zu Kempen 1896/97), p. LXXIV.
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162 Hcinrich Bchrfcrs:

geteilt, der mm sie semen Schriften einverleibte, aber um die

Falechung zu verdecken, listig in dcr Rolle ernes advccatus diaboli

gcgen die Moglichkeit des Datums anf der Tafel opponierte 1
).

Wie kann man doeh eine 2iemlich einfaehe Sache dureh weit her-

geholte, klirMlieh konstrnierte MOgliehkeiten, die aber aueh nur

Moglichkeiten sind, so vertlunkeln! Die richtige Uteung ergibt

fiieb ganz ungezwungen. Die Burger Xantena haben anfangs der

ncunziger Jab re dee 14. Jahrhunderts (e. Ilgcn 8. 85) aus Dank-

barkeit fur die Bcfestigang ihrer Stadt detn Erzbisebof Priedricb

eine Inschrift in lateiniechen Hexametern rnit einer dem Versbau

zuliebe sehr gekiinstelt atsgedrtickten, aber im Geschmack der

Zeit gebaltenen Daticrung gewidmet. Da man ein Jahrzebnt

spater in Eempen sich in der gleichen Lage befand, Hess man
sich durch denselben erprobten Gelehrten — Verse dieser Art

machen, war wabrbaftig nicht jedermanna Sache — eine ahnliche

Itutehrift anfertigen8). Daber bei verwandtem Iohalte die grosse

Ubereinstimmung. Als dann die Gebrflder Gcleniue in KCln ihre

grease Sammlung von geechicbtlichen Qnellen and Notizen an-

legten, eriuuerten ale aich als geboreue Keiupener der Insebrift

an der Burg ihrer Heimat and erbaten sich, wie sie nachweislich

anch sonst taten 8
), von dem mit ihnen befreundcten and durch

Geachicbtsetudicn verbendenen Wilmius, der in Ketapen weilte,

eine Abscbrift 1
), die sie ihrem Werke einverleibten. Dieser aber

1) Ilgen S. 97, echeint noch befiondern Wert darauf zu legen —
weshalb, bt eigentlich nicht einzuBehen — , dags der jungere Zeitgenosee

der Ueiemus, iiessel behauptet, die Inschrift sei in Htein gehauen. Der
Imura 1st verzeihlich; denn eine Bronzetafel, die 2*/$ Jahrhunderte den

Eliifltissen von Wltterung, Rta.nl>' nnd Regen ausgesetzt war, muss ein

8© Bohwara-scluuutziges Au&eelieu ^ewouueu haben, dnsa nie au& der

Feme gesehen — sie stand ja hoch fiber dem Bnrgtore — wie alters-

grauer Stein auesah. Als ich vor kurzera in der Miineterkirche zu
Enrni*r5<*h das bronzene Epitaph des Herzogs Oerhurd von Schl«swig

besah, musste ich erst durch eine n&here Untersuchung leststellen, ob
es von Stein oder Metal! war.

2) Schoc Rein a. a. O. S. 129, vermutete far beide Inschrtften

„den glelchen Poeten des Erzbiechofe*.

8) S. Annates LXXX1, 77.

4) Dass die Abschrift aui Wilmius und nicht anf die Gelenius

znruckgeht, ergibt sich aueh auB detn Urostande, dass jener nachtrag-

lich eine Verbeaserung seines Textee, ein In der ersten Zeile ubersehenea
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hat die schwer lceerliehe Tafel at* einigen Stellen falsch abge-

Bchrieben, was ihrn nicht allzoBchwer anzurechnen 1st, wcil er sie

our ans weiter Entferaung betracbten konnte, wfihrend noch Rein

z. B. an einer Stelle (minus atatt noniB) Bich in dereelben Weiee

verlesen hat, obsehon er die Platte gereinigt vor sicb aaf dem
Tische zu liegen hatte. So begreift sieh vollkommen die Wieder-

kebr dereelben Lesefehler bei Gelenius und Wilmitla. Wenn der

letztere sowobl als auuL Johannes Geleulua EiueudierungsverBuche

an der falsch gelesenen und so eine unmogtiche Jahreszahl er-

gebenden Datierungszeile macben, so 1st dies docb «ehr nattJrlicb

and braucbt man darin kein B Versteckspielen der Rempener Ge-

sehiehtsforscher" zu eehen, ^dem eine bestitnmte Absicht zngrunde

liegen muss" (Ilgen S. 98).

Ganz unerkliLrlich ist bei der Annabme eiuer Falsehung

die oben erw&bnte Tatsache, dass Johannes Gelenius in den nicht

ftir die Offontlicbkoit bestimmton Farraginoe dio MCglichkeit der

gefalschten Datierung bekfimpft, den ersten Vers fur n difficilis et

dari intellectus" erklUrt (S. 90) und VerbesserungBVorsckUlge

macht. Da ware es doch hucdertmal einfacher gewesen, von

vornberein eineu Vers mit mOglicheiu Datum Und von nnzweifel-

haftem Sinue zu Schmieden oder der Falsehung eine bessere

Fassuug zu geben. Und warum hat Wilmius, der in die Falsehung

eingeweibt gewesen sein soil, nicbt seine Freunde zu einer Aude-

mng vermocht, statt in seinen Sehriften Kritik an dem Texte

jener zn uben ? Ferner welch unglaubliehe Gesehicklichkeit wird

deu Historikeru des 17. Jahrlianderts oder ihrem Graveur zuge-

mntct, daee eic ce vcratandco, ScbriftxOgc, Grnomcctik, kuoet

Icriscben Stil dee 14. Jahrhunderts tauscbend nachzuahmen 1
), ihnen,

die in gleieh gelungener Weise aueh eine Inschrift des 12. Jahr-

hunderts, die von Schwarzrheindorf, geschaffen haben sollenl Das

wtirde ffir jene Zeit ganz beispiellos seiti.

Dann ist noch die sehr dringliche Frage zu Btellen, was

denn dazu berechtigt, die Gelenius, deren Redlicbkeit ale Forscher

bis jctzt unangefocbten dasteht, einer so kecken Falschung fur

„et
u

eingefugt hat (II gen S. 93), wahrenrt der Gelenius'sche Text un-

verandert gebUeben ist

1) Ilgeus Annabme, dass die Ktilner Platten ale Vorlage gedient

haben, seheltert an deren palttographischer und stiliatischer Verschie-

denhelt. Vgl. oben 5. 140 f.
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ffthig zu halten nrid bo die .Wahreeheinlichkcit einer solchen von-

vorahereta aazunebmen. Ilgen erklart: „Waraen mdchteich aber.

Bchon jetzt vor einer Spezialitat der Falschongen der Brttder

Gelenius, den Inschriften und Dcnksprttchen, welche die Errichtung

und Weihungen von Kirehen und Alittren nnd die in dieeen ver-

wahrten Reliqnien bezeugen sollen So finden wir Neu-

schCpfungen auf diesem Gebiete als EntwBrfe in den Farragines,.

Agidtua Gelenius bat eJue gauze Auzahl davou iu Beiuen ge-

druckten Schriften ver5ffentlicht, nnd bei mancben Sttlcken

faaben sich die Falecher die Mttbe nicbt verdriessen lassen, an-

gebliche Originale in dem dem Gegenatand nnd dem Zweck ent-

sprechenden dauerhaflen Material, in Holz, Metall und Stein her-

zustellen" (S. Ill f.). Das Bind blosse Bebauptungen, fOr die eic

Beweis von ibm noch nicbt eiumal veraueht wird. Der einzige

fruher gemachte Versuch, die Weibeinschrift von Schwarzrheindorf

ale ein Fabrikat der Gebrtldcr zu erweisen, ist als vtfllig mies-

lungen nachgewiesen worden 1
) Warten wir weitere Versuche in

aller Rube ab.

Dagegen mass noch die andere Frage belenehtet werden,

welcben Zweck derm die Falecher mit der Kempener Inscbrirt

verfolgt haben. Ohne bestimmten Zweck falscht niemand. Ilgen

meint: „Die Begehung von Feiern zur Erinnerung an bedeutsame

historisehe Vorg&nge cder an Ebrentage besonders im Rahtnen

kircblicher T&rigkeit ausgezeiehneter M&nner war eina achon im

17, Jabrhundert gern gepflegte Sitte" (S. 107). Damit ware also

far jede historische Ffilschong jedes Gelehrtec dieses Jahr-

hundcrte cin genUgcodes Motir gcworiccn. Soil doe damit bo-

bauptet werden? Selbat wenn ja, so fehlt immer noch der be-

sondere fieweggrnnd fflr geradc dieses Falsitlkat und seine

Festlegung auf Friedricb von iSarwerden. Wenn der Verfasser

weiter bemerkt; „Die Gebrtider Gelenius baben besonders ftir

8olcbe Feste in Kcln manche Anregung gegeben nnd Bich bei

deren glanzender Durchflibrung grosse Verdienste erworben" (S. 107)r

so lag dieses so gescbichtsknndigen und dazu in bohcr kirchlicher

Stellung bcfindlichen Mannem nahe, and an hietorischon Ermnerungs-

tagen stand ibnen eine Fulle zu Gebote, ohne dass sie nocb das

Jahr der Vollendong eines Burgenbaues in Kempen zu erfiuden

1) Amialen LXXXI, 71-111.
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brauchten, eines Jahres, dessen hundertjahrige Wiederkehr sie

zudem nicht hoffen konnten, zu erlebcn. Ilgen beruft eicb

(S. 107, A. 73) zur Begrtindung seiner Ansicht von der Sacht

der Gelenius, neue Feste zu schaffen, auf das vierte Bueh des

Werkes nDe admiranda magnitndine Coloniae". In dieaem Bnehe

gibt Agidius Gelenius .nichts weiter als den Kalender der Fest-

und Heiligentage der ErzdiCzese Kfiln mit geschiebtlichen Be-

racrkungcn dasu, also lautcr althcrgcbrachte Feate, und kcine

Spur davon findet sieh, dass er neue cinzuftihren gcstrcbt h&tte.

Und was fttr ein Interesse h&tte ihra unter diesem Gesichts-

punkte aucb die Erbauung einer Burg dureh einen ehemabgen

Metzgermeieter einflossen eolleu? Gerade die Erwahnung dieeea

JobanneB Hunt in den Denkversen glaubt schliesslich Ilgen, einer

Anregucg nvon anderer Seite" folgend, znr Motivierung der

F&lsehung verwerten zu kOnnen (S. 109 A. 77). Im Jahre 1626

babe die anf Seligsprechnng dee Petrns Canisius zielende Be-

wegung begonncn, und viellcicht hatte der Lokalpatriotismus die

Geleniue gereizt, in dem Eempener Burger einen Vorfahren oder

Naiueusvetter dea tun die katholiscbe Kirche w bochverdJeuteu

Mannes durch ein monumentales Zeugnis der Nachwelt zu flber-

liefern. Damii wird erneten Geecbiehtsforsebern die kindliche

Anschauung zugescbrieben, als ob alle Leute, die am Niederrhein

den nicht seltenen Namen Eund fubren 1
), mit dem Nimweger

Canisius verwandt eein mtlseten, oder ihnen und ibrem Heimats-

orte durch die Sinngleicbbeit dea Familienoameos ein besonderer

Glanz verliehcn wttrde. Und warum war es dann geboten, diesen

Ketuponor Canwiue jjorcde mit dor Erbauung dor Burg in Zu-

sarawenhang zu bringen? Docb eben fur diesen letzteren Punkt

weiss Ilgen eine Combination ins Feld zu ftibren: an der Burg-

befaud sieh, wie bezeugt 1st, das Bild eines Hundes, und andrer-

seits kannten die Fa"Ischer wabrscheinlieh eine Urkunde von 1391,

durch die anf Bitten Friedriehs von ' Sarwerden dem Johannes

Hund das GlCcknerarai in Kernpen tibertragen wird; dadurch

sind sie auf den Gedanken gekoromen, den Mann bei der Erbauung

1) Ilgen 8. 109, A. 77 beiaerkt, dass man die ursprtingUche

Heimat der Famille des Cabisius In Doornick bei Tiees gesucht habe,

und beruft eicfa dafiir auf O. Braunsberger, B. Petri Canisli 8. J. cpi-

stulae et acta, Friburgi 1896. I, 70, der aber hetont, es sei eine u n-

bewie&ene Behauptung.
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der Burg erne Rolle spielen xn laggen (S. 109). Die Moglich-
keit einer golehen GenesiB kt zuzugeben, Wert hat sie aber nur,

wenn sonst irgendwie die Fklschung feststeht. Ohne dies schwebt

sie in der Luft nnd vermag nicbte ztt sttltzen.

Wir glauben gezeigt zu haben, dass, wo man auch die Anf-

stellnngen de* verehrten Verfa&sers anfasst nnd sie auf ibre

quellenmaaflige Begrttndnng und ihre Beweiekraft prttft, sie in der

Hand zomnnen. Wenn daber auch aein Ergebnis bineiohtJieh der

Eehtheit der Insehrift vollatandig abzulehnen ist, so muss doeh

anerkannt werden, dass seine auf rtiflhsamer nnd sorgfaltiger

Quellenforschung beruheride Arbeit keineswegs wcrtlos ist. FOr

die Geschichte Kempens nnd Beiner Burg nnd ffir die PersOfllichkeit

Hunts bietet eie bemerkenetfrerten Ertrag. Dem hochgeschatzten

Gelehrten gebtlhrt dafiir Dank.
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Elne Niederlasenng der Kawerschen In Bonn uni 1820—1880.

Es let das Verdlnuat von A. Sehulte, tiochgewieaon zu habeu, (labt,

die uoter dem Nameii der Kawerschen so oft in den Urkundeu deb 13.

und 14. Jahrhunderta genannten Geldhttndler und Zinewucherer auf

deutschem Boden keine Pmnzosen wareu, eondern It&liener, und zwar

vorwiegend Einwohner aus Asti in der Lombardei 1
). Als eine der be-

deutendsten dortigen Familien dieser Art erscheinen die Rotarii, von
denen Zweiffniederlasscngen seit 1296 in Koln und sett 1316 auch in

Aachen nachweiobar Kind*). Jetzt erfahren wir, dass filch um jene Zeit

eine wichtige Filmic dieses Hauses in Bonn befand. Die Nachricht ver-

danfeen wir dem ofter beobachteten Vertangen dieser Lombarden, durch

reichliche Legate an Ootteahauser und GeisUichkeit den Frieden des

QewigBens und die Au8pbhnung nils der Eirche zu gewinnen, gegen
deren Zinsverbot aie aich fortgesetzt vergangen hatten 8

). Auch Bene-
dikt Rotarii von Aeti tiberwiea in dieseoi Slnne uoch su Lebaeiten

allc seine bewegliche Habe sowie seine debita et credita dem Aposto-

lischen Stnhle urns Jabr 132& 4
). Papst Jobann XXII. hat dace seinen

„Nnntiufl B
, dan Domdechanten Peter Arquerli von Rouen, mit d«r Er-

hebung jener Qutbaben tttr die papstliche Hammer in raehreren Schreiben

beauftragt Darin werden zngleich di« einzelnen Schuldner des Testa-

tors uhiiihn.il gemacht. Aus zweien dieser Mandate ersieht man eine
Anzahl seiner Geldentleiher in den Diozesan Luttich und CambraiG).

1) Sehulte, Geeeh. dee mittelalterL Handels und Ver
kehrs zwischen Wefltdeutschlarrd und Italian. Leipzig 1900. I, ail.

2) End. S. 303 ff.

3) Ebd. a 814.

4) Beg. Seer. 116 f. S08v ; Johapn XXIX. an den Domdechanteu
Petrus Arquerii von fiouen vom 23. Juli 1330, nennt den »+ Benedietua

Rotarii civis Asten., qui dudum remorsu constrictu* conscience omnia
bona sua mobilia necnon debita et credita quecumque nobis et ecelesie

Romane . . . dedit et cesflit, dum Fiveret". Uber die Art und Bohe dee
Wuchers der Rotarii u. a. Lombarden vgl. untea Urk. Nr. 2.

6) Archiv. Vat., Reg. Seer. 1161. 73 vom 9. Mttrz 13£». Da es

latiter deutsche beaw. germanische Namen sind, lasse ich sie hier folgen;

die Klammer zeigt die HiJlie des Guthabens an; Walter Kuatas (75 8.
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Aus einem anderen p&pstlichen Schreiben wussten wir bereita, dass

auch der Bonner Propst und nachherige Erzbisehof Heinrich von Koln,

mit seinem Brufler, dem Graten Robert von Virneburg bei den Ge-
echaftsteilliabern (eocii) dee Benedikt Rotarii, civie Asteneia, die bedeu-

tende Summe von 3000 Kblner Mark entlieben hatte 1
). Durch das Legat

Bcnedikte ficl dceoen Antoil an diooem Guthabou in dor Hohe von
1200 Mark an die papstliche Kammer. In der untcn veroffentlichten

Urkunde Johanna XXII. von 1829 erfahren wir nun, dass derselbe

Heinrich (wohl &ls Erzbisehof) eine weitere Anleihe von der namliehen
Gesellschaft der Rotarii aufgeuommen hatte. Der Auteil Beuedikts be-

lief sich dabei auf 511 K6Iner Mark. Zugleich geht aus der Urkunde
hervor, dass ein Geschaftbteilhaber und Mitglied der Familie Botarii

eelbst, Martin Rotarii, in Bonn ansassig war, wahrecheinlich zusam-

men mit flem ebenfalls genannten Lombard en Percevali, der als socius

das Geschaft mit ihm teiJte. Den letzteren kennen wir auch aue einer

Urkunde vou 1332, woriu Erzbisehof VYalram ilirn uud mehrereu anderen
T-om harden gestattet, ihre Geschafte in Kbln zu betreiben*), and aus

einer Aachener Urkunde von 1334 s
). Daraus geht hervor, dass er der

Fftfnilie RrogKo (Broglie) mit dem Zusatz de Monte Magno, ebenfalls

aus Asti, angehorte.

tur. gross.), Symon Mau (€0 s.), Inar de Liebrughe de AIobco (9 1. 3 e.).

Diese Bind aus der Dioze.se Cambrai, ebenso Johannes de Honchen U.

Wilhelm de Elfct et consortes de Alosco (60s.) uud mehrere ungenannte
debitores de Maclinia (Mecheln, 109 a. 1 d. tur. gross, arg.); ana der
Dio^cac Liittich Bind: Wilhelm do Atrio (40 o.), Henricua filius Waltcri

de Heuvellonsone et consortes (20 a), Franco de Mir de e. Catharina

et eoneortes (40 s.), Johannes presbyter invest itue eccleeie de G elm en

et consortes (40 a), Heinrich von Assel et nonsortea (40 s.). Otto Ridere

et consortes (4 1), Johannes de Castro de Brustema et consortes (4 L tur.

gross, arg.). Um die Hohe dieser Darlehen au verstehen, museen wir

wisaen, dass um jene Zelt 1 sol rur. gross, den Kurswert eines Gold^ulden
besass. 4 1. tur. gross, hatten also eineu Wert von rund 80Goldgulden,

demnach einen Munzwert von rund 800 Mark, und eine vier bis ftinf-

fache Kaufkraft.

Bemerkenswert ist noch ein weiteres Schreiben Johanna XXII. an

denselben Domdecnanten von Bouen vom 9. Marz 1329 (Beg. Seer. 116

foL 107). Hier teilt ihm der Papst mit, daas Schoflen und Bttrgerachaft

von S. Trond in dor IHozese Liittich die in ihrem Ort (vilia) bofind-

lichen GUter des t Benedikt Botarii und des Damotus Botarii et soci-

crum gepliindert und beschlagnahmt hatten. Sie soien von der Apost.

Kammer wegen des ihr durch den -fr Benedikt Rotarii vermachten An-
teils von 60 Pfund Turnceer Groschen zur Rechenschaft gezogen worden
und hatten jetzt die Sache wieder beglieheu.

1) Riczlor, Vat Akt. Nr. 674 vom 7. Nov. 1826.

2) Schulte & 304.

8) Schulte S. 304 u. 306.
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Ftir die Geldgescbichte bedeuteam ist die Gleichsetzung von 8

Kolner Denaren Pagament uilt elnem Turnoser Sllbergrosch*n. Der
Sijloer Pagameutadeoar gait also 7e Turnoe. Da aber urn jeue Zelt

der neu umlaufende Pagainentsdenar nur Vu Turnus gait, wahrend

das Verh&ltnls 1:8 im ersten Jahrzeknt dee IS. Jahrhunderta be-

atand, so war entwedar die SrJmldverpflichtnng bereits damals (vor

1308) eingegangen, oder — und dies ist wahrscheinlicher — man
-unter»chied auch spater ucch die besseren alteren Pagamentsdenare
vou deu miuderwertigeu ueueu, Jedenfalls haben wir ein gates

Mlttel, urn aus unserer Urkunde die Hbhe 4es Darlehns nach Gold-

gulden zu veranschaulichen. Da in jener Zeit 12 Turnoser KCnigs-

groschen einen Goldgulden galten, so war das VerhHltnis des letztaren

zu der KOlner Mark wie 2:3. Per Anteil Benedikts an dem erzblBchCf-

Ucfaen Darleben betrug also 1100+511 = 1711 Mark kOlnisch oder 2666

Goldgulden, demuach uach heutigem Miinzwert ruud 26660 Mark mit

Tier- Ms ffiiiff&cher Kaufkraft.

Fur die Erkenntnis des Geschaftsgebarens der Kawerschen und
insbesondere der Rotarii ist nocb ein Schreiben Johanna XXII. vom
23. Juli 1330 von Beltenem Wert, das er an denselben Domdechanten Peter

von Rouen iti der n&mlicheu Erbschaftsangelegenheit des verstorbenen

Benedikt Rotarii richtete1).

Nur in ganz vereinzelten Fallen lassen una ja die Schuldurkunden

ahnen, wie boch die Wucherzinsen der Lombarden waren, oder in

welchem Verhaltnie das wirklicb yoii ibnen dargereichte Darleben zu

der im Schuldverschreiben angegebenen Summe stand*). Aus der all-

xeuielueu Volksstimmuug gegeu die Kaworscheu konnte man froilich

auf die Hohe des Wuchers acblieasen. In dem zuletzt genannten
Schreiben teilt mm Johann XXII. mit, dase die Schuldner des Benedikt

Rotarii in der Ltittieher DiSsese hetonten, si© «eten nur zur Rezahlung

der Halite der verbrleften Scbuldsummen an die pHpstliche Kaiumer

bezw. an den bevoUmttchtigtec Dechanten Peter von Rouen verpflichtet

Denn es wfire in Ihrer Gegend ganz allgemein Branch, dass die Lorn-

.harden bei der Bewilligung eines Darlehns blosa die Httlfte der im

Schnldbriex stehenden Summe wirklich darreichten. Gerichtlich

konne man freilich dieeen Wucher nicht festetellen.

Urn una die enorme Hone soichen Wuchers zu erkl&ren, miisgen

wir an das kirchliche Zinsverbot denken. Der Glaubiger konnte bei

einer Zinaweigerung des Schuldners diesen im letzten Grande nicht zur
Zahlung von Zinocn iwingcn loeccn, da _ die kirchliche Autoritttt gcgou

seine Forderung war. So Bchlag man von vornherein den Zins eines

halben Menschenalters auf das Kapital.

Anch das Verh&lten der Kurle gegrentiber dem kirchiichen Zins-

1) Arehiv. Vat. Reg. Seer. 115 f. 809. Der betreffende Tell

der Urkunde kommt anten zum Abdruek.

2) Vgl. die Zusaminenstellung der wenigen bisher bekamiteu Nach-

richten bet Schulte a. a. O. S. 26€.
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vcrbot erffihrt durch dies pfipBtliche Schreiben eine lehrreiche Beleuch- j

tung. D-sdq Johann XXII. bekennt sieh ohue weiteres zu dem kanc-

niscben Grundsatz des Wichtziasnebmens. INur das wirklicb empfangene
P&rlehec soil zimic-ligegebcn warden and dazu etwaige gercchte Ana-

lagen, die ciem Gfiaubiger durca das Verhalten der Schuldner zurLast
grcfallcn s-ftreo. pos isfc p.ra so bcdcutsuracr, ale die Kurie id dieaem

;

JTalle Belbst die Stelle dee Gitiubigers einnahm. *

I. Urknnde iibe* die Bonner NiederlaeBung der Kawerschem
\

18«e M*r* 9 (Ar oh. Vat Reg. Seer. 116 fot 78). ,

Johannes papa XXIL mag. Petro Arquerli, decano eeclesie Rotho-
j

mag. capellano sue : — percepimus, quod per quondam Benedictuui Ro-
tarii ctvem Aaten. r.RSRioiie ac donations de omnibus bonis mobilihns aft *

debitis et creditis suis nobis et caxnere nostre dudum facta idem Bene-
I

dictus tamquam procurator noster et eiusdem caxnere super hiis depa-
j

tatus cumMartino Rotario(!), opidanoBunnensi Colon, dice, socio
j

suo, ad divifiionem comnmnium inter ipaos Benedictum ot Martinum
bonorum processit quodque in divislone predicts ad nos et dictum ca-

!

merazn pro parte noa et ipsam ratione cesaionie huiusmodi contingent©

pervenerunt lit-ere infrascripte vide! una ven. trains nostri Henrici

arcblep. ColoniensiB, per quam idem arcbiep. In 60 marchis pagamenti
\

Martlno predicto et Percenallo Lombard!* erat ex causa mutui obligatu»

et olio oinadom nrohiepiaeopi contincue, quod ipso arch iop. profoto Mor-

tino in 451 marchis denariorum Colonien. uaualium, grosso turon. regaii

pro 8 donariis et 12 e. etiam pro marcha qualibet computatia, existcbat .'

una cum nonnullia aliis personls ecclesiasticis et secularibus pro eodem '

arcbiep. intervenientibus cbugatus; cumque Uteris huluemodi tibl per
j

euudem Benedictum postmodum aesignatia cum eas delude prefato Bene- ^ !

dicto ut procuratori nostro et dicte earner© pro Una exbibendie predicto

archiepiseopo tradidisaes, memoratus Benedictus asaerena, quod arcbiep.

et obligati pro eo de omnibua predictis debitis eatisfecerant sibi et

Boeietati aue ante cessionem predietam, 500 fl. dumtaxat exceptis, abs-

que uittuilaUi Luu litetoo prcdlckw rontitult aichlcplecupu BupraulcU), al>

ipso dictis 500 fl reeeptis et sibi retentis ratione Hberalitatis per noa

de 500 il. sibi facte pietatis intuitu pro quadam sua filia maritanda.

Qua.ro nobis humiliter euppHeasti, ut provider* tuis indempnitatibue

euper hiis dignaremw. Nos autem tue supplicarioni (!) te a predictis

absolvimus ac quitamua . . . Datum Aninione Til Id. Marcii anno XIII.

TT Aiib einem Schreiben Johanna XXII. an deneelben Emp.
fanger liber dae Geseh&ftBgebaren der Lombarden.

1880 Juli 23 (Reg. Seer. 115 f. 809).

— predicte persone (Bewohner der Diozese Liitticb) coram
te propoui fecoruut, quod non teuentur solvere nisi dumtaxat medie-

tatem aummarum, que in i.nstruraenria obligationum huiuauiodi conti-

nentur, asserentofi generalem eese in eia partibus conauetudinem Lom-
bardorum, quod dum aliquam pecunie sumroam mutuant, faciunt in

obligation! bus duplum poni, et licet do biia iudiciallter constare
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bou poeait, tamen eommunitates earum partium id per litems testifican-

tur patentee. Quod autem agere euper mis debeas, edoceri per sedem
Apostolicam petiisti Sane quia non est intentionie nostre, quod ultra

sortem principalem quicquida debitoribns predictis nisi expensae iustas

et legittimas, si que propter culpam eoruin facte fueriut, exigatur, dis-

cretion! tue per Apost. scripta mandamus in diesem Sinne vor-
zugehen, nacbdem er den Sachverhalt festgasteltt habe.

Karl Heinrich Schafer in Rom.

9 Dle Darstellnng Jesu im Tempel** in der Pfarrklrcho za Schwarz-

rheindorf.

In der Oberkirchc zu Sehwarzrheicdorf findet sich auf der Siidwand

des ostHchen Kreuzarmes ein Gemalde der Anfopferung Jesu iro Tempel,

das von der nerKOmmlichen, an den Wortiauc des Evangellums sich

anscbliesscnden Dnrstellung- erheblich abweicht. Eine befriudigende

Erklftrung der die Kompositicn bestimmenden AufFassung dee bibliscben

Thoame iet bie jefast nicht gegeben worden 1
). Vielleioht vermfigen die

folgenden Bemerkungen etwas zum Veret&ndnis dee ungewohnllchen

Bildes beizutragen.

Eine deutliche Wiedergabe der una besch&ftigenden .Darstetlun.gr

Jesuu bietet aus'm Weerth 8
). Der gottliche Heitand erscbeint nicbt

als vierzigtagiges Kindlein auf den Armen seiner hi. Mutter, sondern

er steht alb etwa zehnjahriger Knn.be beim Altare. Der lil. Joseph, der

Vater Jesu vor dem Geeetze, let im Begriffe, die sich faitenden Hfinde

des Kindes mit dem Altare in Beruhrung zu bringen. WSbrend Maria,

1) Ernst aus'ro Weerth (Wandmaiereien des cbristlfchen MUtel-

alters in den Eheinlanden. 1880. S. 14 zu Tat XXXXV) bebt die Ab-

weichungen vom Evangelientexte hervor, ohne eine Erkl&rung derselben

au vorouohcn. H. J. OpfcrgcJt {Die DoppoUkircbo ou Schworo Rhoin

dorf. 1. Aufl. Bonn. S. 78) beschreibt das Bild in seiner von der bi-

bliscben Erzahlung abweichenden Eigennrt und ftthrt dann fort: „Man
kann das Bild sich aber aucfa dahin erkiftren, dass Jesus eines Tag-es,

abgesehen vom erwabnten Text, mit semen Eltern in den jtidischen

Tempel gekommen 1st, urn dem am Altare stehenden Priester eine

Opfergabe darzubringen." Es ware demnach an eincn Vorwnrf aua der

apokrjpben Evangelienliteratnr zu denken. In der zweiten, bedeutend

verkiirzten Aufla^e des Biichleins (Munchen 1907. S. 10) heiest es uur:

vAuf der (dem Bilde dee hi. Johannes Ev.) gegeniiberliegenden Seite,

uliue erkenubareu Zmtammmiliang mit dem BiNuerlgen, faabeu wlr die

Aufopferung Jesu im Tempel." Bei Paul Clemen (Die Kunstdenk-
maler der Stadt und des Ereiees Bonn, Duseeldorf 1905 S. 361) 1st, der
Anlsge des Werkes entsprecbend, das Bild nur soinem Inbalte nacb er-

wahnt.

2) A. a, O, Taf. XXXIV. 2,

Annftlen dea hist Verelns LXXXV1. 11
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in ihren Mantel gehttlit, die Szene verfolgt, tritt von der anderen Seite

des AJtaree her Simeon mit feiexlicher Wttrde dem Jesusknaben ent-

Irre ich nlcht, bo hat der Kiinstier 1
) nier die Darstellung Jesu im

Tcmpol in den Formen dee liturgiechen und zugleich rechtssymboliscben

Aktea der obiatio pueri eranaehauiicht.

Ober die Darbringung von Knaben in einem Kloster auf Lebens-

zeit verordnet der hi. Benedikt im 69. Kapitel seiner Begel, dass die

Eltcrn die Ditto urn Aufoohmc stcllcn nnd dio Hand dee Kinder* in das

AlUrtuch wickeln sotlen 1
). In seinemKommentar zn dieaer Stelle ftihrt

Marti ne folgende Beschreibung des Oblationsritus von Hildemar, einem

Erklarer der Renediktinerregel im 9. Jahrhundert, an: Der Yater oder,

wenn er gestorbon ist, die Mutter soil sprechen: Ich N. N. lege vorGott
und seinen Heiligen an meines Schnea Statt das Versprechen ab seines

Verbleibens im Kloetor (stabilitae), seines klosterlichen Lebens (conversio

morum) mid Gehorsams. Und er mass die Bitte um Aufnahme und das

Versprechen scbriftttcb in seiner Hand halten an Stelle eeines Sobnes.

In die rechte Hand des Sohnee muss er eine Opfergabe mit einem Tuch
legen, In die Llnke ein Kxlljjleiu mit Welu. Darauf muss der Vacer
das Kind vor sich halten nnd dessen Hand in jenes Tuch wickelu*).

Darauf muss er mit seiner Hand die in das Tuch gewiekelte Hand des

Solmea und due Bittp-otmch halten, und ot mtlseen Zeugon zugegeu eein.

Alsdacn muss der Abt ihn fragen: Was begehrst Du, Bruder? Jener muss
antworteu: Ich will meinen Sohu darbringen dem allmachtigen Gott zu

seinem Uienste in diesem Kloster, weil Gott im Gesetze den Kin-

1) Vielteicht mUssen wir sagen „die KUnstlerin*. Opfergelt
m&clit, in. E. niit Itccht, auf die Moglichkoit aufmerksam (». « O. 1. Aufl.

S. 74 f., 2 Aufl. S. 22), dass die Oberkirehe — der Nonnenehor — von

den Klosterfrauen selbst mit Gemalden geschmiickt wordeu sei. Die
Renhftflhtnngr, (\naa ancli dip mDnnlirhnn, splhnt di« kri^gp rifir.li^.n Hp.ilijrpn

(z. B. der hi. Florentius) einen weiblich zarten Charakter zeigen, 1st

wofcl geeignet, diese Annahme noeh zu unterstiitzen.

2) nSi quia de nobilibus offert filium suum Deo in raonasterio, si

ipse pner minori aetate est, parentea eius faciant petitionem et manum
pueri involvant in palia altaria et sic cum offerant Similiter

autem et pauperiores faciant. Qui vero ex toto nihil habent, Rim pi i citer

petitionem laciant et cum obiatione oiferant filium suum coram testi-

bus\ Migne 66. 839 e.

3) Dieser Deutung von „palia altaris* der Benedikiinerregel wider-

oprcchen ondcrc Quellen. ErwHhut oci bier nur eine ebenfalls von

Martene zitierte Stelle aue den Decreta Lanfranci pro ordine S. Bene

dicti (Kap. 17, Migne 160. 60S): Qua obiatione a sacerdote suseepta, in-

volrant praedicti parentea manus pueri in palla. Qua altare ceoper-
tum est et cuius pars anterior pendet. Migne, a. a. 0. 843; ebenda

noch weitere Belege.
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dera Israels geboten hat, ihre S<5hne Got* darzubriugen,
darum will ich diesen meinen Sohn in gleicher Weiee Gott darbringen 1

).

Dae Altartuch, die Opfergabe— etwa das im Evangelium erwabnte

Taubenpaar — und die Urkunde (petltlo) Bind auf dem Wandgemalde
nieht wahrzunehmen 8

). Dennoch echeint die eben angefuhrte Beslim-

iiiuiik der Beuediktiuerregel dem Maler vorgeachwebt zu habeu. Be-

ruhrt eie sich .docb aufs engste iuit dem dogmatisclien Gedauken, der

rich in der Aufopfemng Jesu im Tempel ausspricht, und bezieht aich

doeh Hildemars Oblotionsformel aticdrUcklich auf dse Vorbild im niton

Bunde.

Ein andercr Umetand diirfte unserer Deutung dee Bildes einen

noch hOheren Grad von Wahrscheinlichkeit sichern. Der Oclationsritus

war tiKinUcb auch bis ins spatere Miltelalter hineiii ein Bestandteil der

Conaecratio virginum. So heiast es z. B. in einem Engelberger Ponti-

ficale Romanum aus dem 12. Jahrhundert 8
):

„Virginem epiecopo parentes cum oblatione offerant et ille tavoiu-

tam manum eiua in palla altaris recipiat dicendo cum aetantibua anti-

phonam: Ipfii mm desponsata, cui angeli serviunt, cuius pulchiitudinein

ool et lima niirantur*" 4
)

Hier vollzieht sich also die Ubergabe der Jungxrau aus der Ge-
walt des Vatera in die Munt dee Bischofs bezw. der Eirche durch den
Ritua der oblatio. Wenn man sich erinnert, dasa Schwarzrheindorf ur-

spriinglicli ein Benediktiuerinnenkloster war 5
), desseu Ins&neq einige

1) Ebda. 843 s.

2) Wie in dor Unfcerkirche. so wird auch in der Oberkirche die

Urspriiuglichkeit der Malereien durch die Kefilatirarion heeintrftcritigt

worden sein. Vgl. W. v. Mirba c h, Die ehemalige Stiftskirche zu
Schwarzrheuidorf bei Fr. Dock, H lieinlands Dnudenkoiale dca Mittel-

aiu:^ Koln und Ne.uas. I. Serie. Daas das Altartuch wenigstens

durci. • inige Linitu angedeutet war, hi mehr ale wahrscheinlich.

3^ Cod. 54. fol. ftn.

4) Die gleiche Kubrik findet sich in einem bel Martene (De anti-

quis ecclesiae ritibus, t. III. Antuerpiae 1763 p. 190. ordo IV) abgedruckten
Reiinser Pontihkale. — Die den Tagzeiten der hi. Agnes (Brevlariiim

Romanum: 21. Jan.) entlehnte Autiphon kann auch dem gbttlichenEr-

Icaer in den Mund gelegt werden, in dessen Person sich die mensch-
liche Natur der gbttlichen vermahlt hat.

B) Der Kolner fcrzbischof Philipp von Heinsberg sagt in einer fur

Sehwarzrheindorf auegestellten Urkunde aus dem Jahre 1173: BFinem
ergo, ad quern aspiraverat (scil. Hadewigis abbatissa Esnidensis), asse
qui volens, in locum picdictum duns wororea suns Sophiam ct Siburgim
devotes deo femiuas induxit, quibus venerabilem sanctimonialiuro con-
ventual adiunxit, qui una cum illis se ibidem humi liter includi per-

mit et quatenus divina annneret gratia per omnia secundum re-

gular* Benedict! deo militare elegit. u Lacomblet (Urkunden-

buch fur die Geschiehte des Niederrheins. 1. Bd. Diisseldorf 1840.
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Zeit nach Ablegung ihrer Ordensgeliibde alle, tait Ausnahme der Witwen,

die Jungfrauenweihe erhielten, so wird man verstehen, dase die auf
dem Licbtmessbiide dargesteiue oblatio in bedeutsamer Beziehung zu
den Nonnen stand, die den Hturgiachen Gottcedienst in der Oberkircbe

abhielten. Christus — dpxnrapWvot 1
) — erscheint auf dem Gemalde ala

Vorbild der uich ihm vrcihonden Jungfroucn.

Bcachtenswert iet auch, dass eich dae Bild des Heilandus und der
eeligaten Jungfrau auf derEpietelseite befindet, wfihrend der hi. Johannes

Ev. die Evangelienseite einnimmt Der Oblationaakt vollzog sich eben

mit der Darbringung der Opfergaben an der Epistelseite.

Sollten die vorstehenden Ausfiihrnngen die Zustimmung der Kunst-

historiker finden, no dtirfte das beaprocbene Gemalde in seiner Eigen-

art ancb fttr die Beantwortung der scbon beruhrten Prage von Be-

deutung sein, ob namtich die Ohcrkirche ihren BUderschinuck kunst-

begabten Nonnen verdankt.

F, lldefons Uerwegea O. S. B

Zur Frage Bach der Herkonft der Famllie Qelenina.

Johannes Geleniua (* 1585, f 1631), der Erforscher der Geschichte

KOtas, General vikar unter Kurftirst Ferdinand, fuhrte den Beinanien wauf
dem Herpia*. Bereits sein Urgrossvater mnas aich urn 1520 so ge-

nannt haben, denn auf einer itn Jahre 1642 von Aegidlus Gelenius, dem
Vcrfasser des Buchee „De magnitudine Coloniae", eigenhlindig nieder-

geechriebenen Stammtafel der Familie wird* dieser Vorfahr „Martinus

Gelen condictus anff Herpis*4 genannt.

Es ist mir bisher nlcht geiungen, eine befriedigende Erklaruag

fur die Bezeichnung „auff Herpie* zu finden.

Dev Beiname kommt in verschxedenster Fcrm vor. Auaser den
fcereite f-enrumten SchroiJmrtcn fond icb« Herboe, in Hcrfcic, Auf
Herbes, auf Herpes, aul dem Herbes, von Herpesch. Hartz-

heim (Bibl. Colon, p. 9) nennt ale Vatcr dee Aegidius Geleniua den
»Henricus Gelenius ab Herpesch".

Im Kopulationsbueh von St. Brlgitta in COln findet eich unter

dem 29. September 1612 das Ehe-Aufgebot des „Michael auff Herbis

S. 311 n. 445). Heinrich Schafer (Die Kanonissenetifier im deutscben

Mittelalter. Heft 43 u. 44 der Eircheurecbtlichen Abhandlungen von

U. Stutz. Stuttgart 1907. S. 21, Anm. 2) zweifelt, ob mau in Schwarz-
rheindorf wirklich nach der Kegel dee fal. Benedikt oder ah Kanoniaseu

lebte. Yielleicht gibt unter von inonaatischen Biten inspiriertes Bild

in idealer Weise Antwort zugunsten des regular en Lebene.

I) Methodius, Symposion, Logos 1. c. Y. MJgne 26. 4i> B. vgl. Hugo
Koch, Yirgines Christ*. Leipzig 1907. S. 94.
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genannt Geelen" und der Maria Wihnius und unter dem 13. August 1617

das Ehe-Aufgebot des Bernard Kensingh und seiner Gattin Anna
verraerkt; Anna, eine Schwester des Johannes und Aegidius Gelenius
fiibrt an der bctreffenden Stelle den Namen *Anua anff Herpis ge-

nandt Gehlen*. Hieraus Hesse etch der Schluss zieheu, dags „auff

Hcrpie" der aitere und eigentKche Faniilienname und Gcclcu beziebungs-

weiee Gehlen nurein Beinnmo ist. Demistjedoch nichtso. Uber zwanzig
S tellen liessen sich nachweiBen, wo der Name Gelen an ereter Stelle

binter dem Vornamen stent, nod nur die beiden Stellen im Kirehenbiieh

von St. Brigitta zeigeu die Namen in umgekehrter Reihenfolge. Aegidius
Gelenius schreibt, wie bereits oben erwfthnt, tn der von ihm aufgestellten

Stammtafel nMartinus Gelen condietus auff Herpts", was iiber-

zeugend beweist, dass der Name Gelen der urspriingliche war. Die
Verbindung zweier Namen durch das Wort „genannta geschah aus
mancheriei Griinden, nach dem Hausnamen, nach dem Gewerbe, nach
der Kleidung, nach Wonnort und Herkunft, dann zur Erhaltung des
miitterlichen Namens beim Auseterbcn der miitterlichen Familie, weiter

als Sport-, Wtz- und Ehrennamen.

Im vorliegendeu Falle durfie der Name Herpis alter Wahrscheln-

Uchkeit nacb Herkunft oder Wohnsitz bedeuten.

Da die Kempener Familie Gelen (Gelenius), wie ich feststellen

konnte, sweifelloo aus dem Linaburgiechen stainmt, uud sich auch fur

das 17. Jahrhundert zahlreiche Beziehnngen zn dieser Gegeitd nach-

weiseu liessen, bo glaubte ich zunaebst den Ore Hurpesch bei Epeu
mit dem Beitinman Hernia in Verbindung hringen zu diirfen, nnd ?w»r
mit um so grosserer Berechtigung, als es mir gelang, in den Gicht-

registern der Bank Mechelen im Herzo£tum Limburg, zu deren Bezirk

Hurpesch gehOrte, um 1541 einen Lenart Gelen uud um 1601 einen

Arnold Gielen nachzuweisen. Den Ort Hurpesch fand ich jedoch nirgends

Herpis, Herpes oder Herbes genannt, sondern meist nur Hurpesch, sel-

tcner Horpye.

Naherilegend scheint mir die Annahme, dasa die im 16. und 17.

Jahrhundert in Kempen ansassige Familie Gelen (Gelenius) den Bei-

namen Herbes, Herpesch nach dem in der Nahe des alten Rittersitzes

GastendnnK Del Kempen gelegenenHof „ienDyke" funite. Dieser Hof,

ein altes KurkoHnisches Mannlehen, hiess -auch nHarbuschhof
u

oder

nHarbersh of*. Beziebungen der Familie Gelenius zum Harfausch-

hof, mit welchom 1753 Reinard Hornrich von Cloudt beUhnt wurde,

(lessen sich jedoch nicht feststellen, auch fand ich den Harbuscbhof

nirgends Herbes- oder Herpishof geuannt. Klockner (Leben dee Kem-
pener Arztes Dinckelberg, Kempen 1888, S. 90) glaubt eine Beziehung

zwischen dem Beinamen „auf dem Herpiss, in herbis" und dem auch

pIIarbishof" g-enauuteu Ilof „ten Dyke 4
' ausschlieesen zu mussen. Er

bozeichnet die Aneicht Kcussens, der einen Zueammenhang fiir bestehend

erachte, als „offenbar irrig
44

. Wo Dr. Keussen eine solche Ansicht aus-

gesprocben hat, babe ich jedocb nicht ermitteln konnen.
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Zum Schltus sei noch erw&hnt, daes Id der Kernpener Stadtrech-

nung vom Jahre 1663 eine „Wittib Johann Hahrbiss" vorkommt iir.d in

derjenigen des Jahres 1694 ein BMattheis Harbuss". Die ZugebbrigkeH

dieser Personen aur Familie Gelen genannt Herpie in Kempen Iiess

sich nicbt nachweiaen l
).

Fiir Aiigaben, welche zur Erkl&rung des Beinamrua Herpis dieucn

komiten, wtirde ich sehr dankbar eein.

Beigeordneter Wilhelm Geelen in Bonn.

1) 1251 legte eine Agnes von Herpes im Miiusterstift zu Roermond

Profess ab. (Fahne, Dynasten von Bocholtz S. 144.)
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Huyskens, Alb. Quellenstudien zor Geschiehte der hi. Elisabeth.

Marburg 1908. 268 S. 8°.

Der 700. Geburtstag der hi. Elisabeth von Thiiringen hat den

Verfasser veranlasst seine Studien iiber die QueUen ihrer Geschichte

tm 28. Bande des Hlstorlschen Jahrbnchs der GOrresgesellKchaft ku vex-

offentlichen, die nun bier ernent abgedruckt und durch eine BorgfJiltige

Ausgabe der Wundergeschichten vermehrt werden. Seine Absicht dabel

war, das der bckannton Lebensbeschrcibung* der Heiligen von Dietr. von

Apolda vorausgehende gesamte Quellenmaterial kritisch zu untersnehen

und so die Grundlage fur eine gesicherte I-eberisbeschreibung zu schaffen.

Es isc erfreulich, dass ihm dies so gut g-elun^en 1st Jetzt erst

haben wir in einem guten Abdruck die tirspriinglichen Auatagcn der

vier Dienerinnen der Landgrafin, die zusammen mit dera Bericht Konrads

yon Marburg die zuverlasaigste Nachricht iiber die Ueilige geben und
wir erkennen erst jetzt, auf wie unsicheren Boden una die bisher immer

benutzte alte Ausgabe Menckes gestellt hatte. Diese gab uns die Aus-

sagen der Dienerinnen in einer uberarbeiteten Form, die auf einen

gevrisscn Niculaus guriickgelil, vuu dem H. uachzuweisen audit, daaa cr

tin Monch aus Toimmy gewesen sei. Jedexif&lle fand seine Bearbeitung

namentlich In den Niederlanden Verbreilung. Wir werde'n wit den
BASondprfaaitAn Reiner Ai-heit. b*tVunfit gf*m*i»ht imd erfahren, dues N.

seine Voriage namentlich durch Pilgererzfihlungen erwelterte. Von
Wichtigkeit ist die Besprechung die E. dem pProcessus et ordo canoni-

zatlonis b. Elyzabeth* widrnet, ale dessen Verfasser er den papstlichen

l'onitentiar Raymnnd de Pennaforte nachweist. Durch diesen sollteu,

wie ee scheint, die Bescnwerden wider den Papst wegen der Verzogerung
der Heiligsprechung widerlegt werden; er ist auch sonst noch wertvoll

ais altestes erhaltenes Formular fur eine Heiligsprechung.

Ich fibergehe einige kleinere Untereuchungen, die H. iiber neben-

sttchliche Quellen anstellt, muss aber noch bei zwei Punkten seiner

D&rstcllung vcrwcilcn, in denen II. iiber die Vcrtrcibung der Landgr&im
im Jahre 1228 und fiber die Niederlassung der Franziskaner in Marburg
neue Anschauungen entwickelt. H. nimmt nach emeuter Prufung der

nun gesichtet vorliegenden Nachrichten an, dass die Burg Marburg: und
itare Umgebnng das Wlttum Elisabeths gewesen und dass sie auch aus

dieser Burg vertrieben worden sei- Dagegen weiss die bisher herrschende
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Auttassung Dichts tiber den Ort ihres Wittums und lasst die Lantigr&fin

aus der Wartburg vertrieben werden; K. Wenck aber lasst eine eigeut-

Hchc Vertreibung uberhaupt nicht gelten. Elisabeth habe sich nach
dem Tode des Landgrafen freiwillig dem weltlichen Getriebe des Hofes

eutzogen, um in Eisenach in Selbsterniedrigung Gott zu (lieuen. Die

Hltesten und zuverlassig»sten Qupllpn nennpn kftine Ortsnampn , prat

Nicolaus nennt Marburg als Wittum und dann wurde man, wann er ea

auch nicht ausdriicklich east, auch zu einer Vertreibuug aus Marburg
komraen. AUeiu Nicolaus 1st keine nngetrubte Quelle, da er wie gesagt

Pilgersagen aufiiimmt. Priifen wir aber die urspriinglichen Quelien

(Konrads von Marburg Lebensabriss uod die Aussagen der Dienerinneu)

unbefangan, so finden wir nicht den geringeten Hinweia darauf, dass

Elisabeth irgand welche Beziehungen zu Marburg gehabt hatte, ehe

sie ihrern Beichtvater dorthin folgte. Es kornmt hinzu, dass Elisabeth

uach Hirer Vertreibuug aus der Burg einen Frauziskonerkonvent hi der
Stadt d&runtor aufeuchte und sich ©in aolcher awar eicher in Eisenach

finder, aber fur Marburg aus guten Quelien nicht nachweisbar ist. Die

Erwahnung in Geratenbergs hessiecher Chronik von 1493 1st durchaus

sagenhaft; man kennt als erste sichere Erwahnung eines Franztekaner-

konvents in Marburg nur die Urkunde von 1235 Oct. 19, wodurch sie

fur den Bau einer Kirche an anderer Stelie einen Ablass erhalteo-

II. bezicht ihien darin erwahnten Verzicht a\if alien weltlichen Besitz

wunderlicherweiss auf einen angehliehen fruheren Besitz des Grund nnd
Bodeus, auf dem das Hospital der Heiligeu stand. Das ist ganz un-

haltbar und es ist unbegrefffich, dass H., der selbst erst in kritischer

UulersucliUUg den Wert der ursprttuglichen Quelien festgestellt hat, hler

sich ihrer Fuhrung entzieht, um einen im ersten Augenblick ansprechen-

den Gedanken festhalten zu konnen.

Doeh ich moehte nicht eo neg&tiv sehlieeeen. H. hat das Verdipnflt

die altesten Nachrichten zurGeschichte der heil. Elisabeth kritlsch gepruft

und ihren Wert festgestellt, auch neue Quelien erschlossen an haben;

es ist uberraschend, wie viel dabei namentlich auch fiir die Kultur-

geschichte jener Zeit gewonnen wird. Mcige er aeiue Studien fortsetzen

und die schwierige Untersuchung der Vita Dietrichs von Apolda in

Angriff neh men.
H. Reimer.
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Hauptversammlung des historischen Vereiiis fur den Nieder-

rhein in Bergisch-Gladbach, Donnerstag den 11. Jnni 1008.

Seltsamerweise hatte unser Verein den Weg noch nie nacb

B.-Gladbacb gefunden, bis ein Zufall zur Wahl dieses reizenden

SiadtcbenB ale Ort der FrUbjahrsversammlung fllhrte. Wir batten

es nieht zu bereuen, denn der herrlichste Frttblingsbimmel wett-

eiferte mit den B.-Gladbachern, uns die Tagung nioglichst angenehm

zu gestalten. Cm lO'/x Uhr wurde sie von dem Vorsitzenden,

Prof- Dr. SchrCrs, in dem prachtigen Festsaale des neuen Rat-

hauses eroffnet, das mit den ubrigen Bauten, die sich urn dec

weiten Rathansplatz gruppieren, einen bedentenden Eindruck

macbt Der Vorsitzende begrttsstc mit berzlicben Worten die

Versammlung; beeonders den Landrat des Kreisoe Mulhcim a. Rh.,

Herrn von Sehlechtendal, den Burgeraieister Schroeter und

die Vertreter der Geistlichkeit beider Konfessionen. Mit dem
Dank an die anwesenden Damen verkniipfte er die Hoffnnng,

auch in Zukunft die Tagungen des Vereins von ihnen besueht zu

sehcn.

Hcrr BtirgcrmciBter Schroeter dankte namens seiner Stadt,

die den Verein mit grosser Freude in ihren Mauern sehe, und

sohlORB daran einige Mitteilungen fiber die bistorisch merkwttr-

digsten Daten ans der Vergangenheit von B.-Gladbacb, worauf

Prof. SchrOrs alsbald verstandniBvoll und erg&nzend einging.

Nacbdem noch Herr Direktor Dr. 8ch a offer die Versammlung

namens der hoheren Lehranstalt des Ortee begrtlsst hatte, folgtec

die geschaftliehcn Mitteilungen, aus denen Erwahnung verdient

das Erscbeinen dreier Annalenbefte im veiflossenen Kechnmigsjahre

und der besonders starke Verlust an Mitgliedern durch den Tod,

deren Andenken die Versammlung in der ablichen Weise ehrte.

Aus dem KaBseubericht des Schatzmeisters Schilling ergab sicb

die erfreuHche Tatsacbe, dass trotz sehr erbeblicher Ausgaben

ein VermogcnsbcBtfliid von ca. 11000 M. vorhanden ist. Fttr

1906/07 erfaidt der Sebatzmeister Decharge; ftir 1907/08 warden
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•

die Herren Rentner Kuetgens und Justizrat Froehlich als Rechnungs-

prtifer wiedcrgcw&hlt. Ala Ort der HerbstverBammlung wird ala-

dann Emmerich ausersehcn, wo die Frtthjahrstagung aue lokalcn

Grttnden nicht hatte stattfinden kfinnen.

Die Vortrfige erttffuete ca. 1 1 */< Ehr Herr Domhanmeiater

Ludwig Arntz aus Coin: Dae Thema ndie Baugeschichte der

einatigen Abtei Altenberg (mit zeichnerischen Erlfiuterungcn)"

konnte keinen berufencrcu Interpreten finden ale den bekannten

Gothikcr and bewfihrten Restaurator des bergischen Domes. An
der Hand zahlreicber trefflicher Lageplane, Grondrisse, Schnitte,

Perspektiven usw. ftihrte der Kednei- die Versammlung zurttck zn

den Ultesten bau lichen Anlagcn der Ciatercicnser, die 1133, aus

Morimund kommecd, auf dem Berge im DhUnutal sicb ansiedelten,

schon nach wenigen Jahren jedoch ins Tal hinabstiegen. Fflr

diese iilteste Bauperiode, die vicllcicht crat in den 90er Jabren

des 12. Jahrb. abachlieest, sind eiehere Featstellungen nicbt zu

geben, wenn auch der Scharfainn des Redcers Tielea wahracheinlich

machte. Iuteressant waren auch die Mitteilungen tiber die Wirt-

sehaft&anlagen and den Wirtecbaftebetrieb der Abtei, ibre Stauweiker,

Muhlen nsw. Nach dem verbeerenden Erdbeben von 1220 aetzt eine

2. Banpcriode cin, die eine im wescntlichen bleibendc Einteilung der

abteilichen Anlagen traf und vor allem der herrlichcn Dom echuf,

freitich nur in einer langen Baugeschichte, die erst 1379 mil der Weihe

des neuen Gotteshanses mit Quer- und Seitenschiffen ihren Anschluss

fund. Das 15. Jabrh. brachte noch banliche Andernngen, wie es

auch die Zeit der hochBten wirtschaftlichen BlUte der Abtei dar-

fitollt, vr&lircnd die Iftocn Kricgoxciton vom Endc doe 16. bio Mitto

des 17. Jahrh. sebwere Sch&digungen im Getolge batten, bo dass

erst aeit Ende dieses Jahrhunderts wiederumfftngliche Verbessemngen

und auch Neubauten vorgenommen werden konnten. Als 1802 die

S&kularisation die Abtei traf , wurden ibr Besitzund ihre Baulichkeiten

zersplittert, und PlUnderungen wie die Elemente Feuer and Wasscr

brachten das Gotteahaua in einen geradezu jamraerrollcn Zuatand,

bis 1835 der Wicderaufbau der dem Fiekus gehorigen Ruine

begann; den Zusammenhang mit dem Kloster Hess man dahei

yon vornherein ganz ausser acht. Seit 1856 wird wieder (aimultaner)

Gottesdienet gehalten, seit den 90er Jabren wirkt eegenareich fflr

deu Ausbau derAltenberger Dombauverein, dem freilich uoch mancbes

zu tun bleibt. Dem eigentlichen Vortrag Hess Redner noch eine
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besondere Erlanterang seiner Skizzen folgen, die interessante Ver-

gleiche mit der Abtci Eberbach ermtfglichten. Der Vorsitzende

gab dem lebhaftesten Dank der Vergammlung Ausdruck und erganzte

zogleicb durch feineinnige Bemerkungen die Acsftihrungen des

Vortragenden namentlicb in vfirtBcbaftsgeachichtlicher Beziehung.

Er wiea darauf bin, wie der Cistercienserorden gerade attf diesera

Gebiete eine Reform der ehrwflrdigen Benediktiner darstellte, indem

die Regel von Citcaux dio Eigonwirtschaft wioderborstollte- Alton-

berg sei ein gl&nzendes Beispiel dafttr, wie die Monche in eigener

steter Arbeit die Natnr meistern, denen anders ja nicbt ein so

immense^ Verdienst an der Grosstat der Kolonisation deR dentscher

Oaten* zufalien kfinnte.

W&hrend ein kleinerer Teil dcv Anwesenden die Wohnungs-

kolonie im Gronauerwald beeichtigte, eine der vielen sogensreichen

und muatergtiltigen sozialen Einrichtnngeii der Firma Zanders,

lansehfce das Gros dem inhaltreichen und formenschfirien Vortrag

des Herrn Oberlehrerg Dr. Ferdinand Schmitz aus Bergisch-

Gladbach, der durcb seine trefflichc Edition des HeiBtcrbachcr

Urkundenbuchea (Bonn 1908) instaiid geaetzt war, far sein Thcma;

„Dio letzten Zeiten der Abtci Heistorbacb" aus dem Vollen zo

schopfen. Nach - einer stimmungsvollen Einleitung gab Redner

einen t)berbhck Uber die Schickeale Heieterbachs von der Re-

formation an, die dem inneren Lcben der Abtei nicht geschadet ba^

tTberaua hart wurde sie dagegen im TrucbsesBiBchen (100000 Taler

Schaden) und darin im 30jahrigen Kriege and den Kriegen

Ludwigs XIV. mitgenommen; erst im 18. Jahrh. nabm die dadurcb

etnrk versplmldpfo AhreS wieder einen grossen Anfsohwung, der

u. a, durcb eine lebhafte Bauperiode (u. a. Kapelle auf dem Peters-

berg 1733) and den Ankauf zahlreicber rbeinischer AdelsgUter

bezeicbuet ist. Selbet die Opfer des Siebenjftbrigen Kiiegea ver-

mocbten die starke wirtschaftliche Kraft der Abtei nicht y.u

schw&chen. Das blieb der franztfsischen Invasion um so grttnd-

lieher vorbehalten. Zunaehst verlor Heisterbach dadurch von

seinen 50 Hfifen sofort die 26 linksrlieinischen, von deren Ertrag-

nigsen una die erhaltenen LagerbUcher und Kellereircchnungen ein

Bild geben. Die Leiden gteigerten sicb nnertr&glich, seitdem die

franzCsischen Heere auch das rechte Rheinufer tiberfluteten. Der

§ 45 dee RcichBdoputationahaapiBchlueBoa verfligte bo cigontlich

nnr noch liber einen Leichnam. In barbarischer Weise wurde Beit
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1803 die Ausplundernng der Abtei fortgesetzt, das Mobiliar ver-

steigert, die Kunstwerke zerstreut und nur z. T. in rheiniechen

Museen und namentlich der Mtinchener Finakothek durch die

BemUhungen der Gebrlider Boisseree erhalten. Ale sich anf ein

Ausschreiben des gesaiuten Geh&udekoroplexea keiii Angebot fand,

wurde die Abtei samt ibrer herrlicben Kircbe auf Ahbrucb aus-

geboten fllr 59000 Reichstaler. Jetzt facden sich auch Reflektanten

;

die Kirche z. B. wnrde fur 3870 Reichstaler 1809 den Erbauern dee

Nordkanale zugesehlagen, die auch das einzigartige Gotteshaua

niederrissen bis auf jene malerische Chorruine, die sich als furcbt-

bare Aukl&gerin jeuer Zeit bis in nnsere Tage rettete.

Trilmmer des Archive und die Bibliothek von Heisterbach (ca.

5000 Bde.) wanderten nach Dttsseldorf. Den Moxchen wurde eine

Pension ausgesetzt und ihnen gestattet, zu Altenberg rait den Insassen

der hergischen M&nnerklfieter ein gemeinsames Leben zu fllhren. De-

von machten sie jedoch keinen Gebrauch; sie gingen vielmebr-zu-

meist in die Seelsorge liber, rind erst 1859 ist der ietzte Abt von

Heisterbach, Aloys Olzem, nachdem er lange ale Pfarrer in Bens-

berg gewirkt hatto, zu Kfinigswintcr geetorben. Bodcutcndc Mfinner

befanden sich nicht unter den letzten Insassen von Heisterbaeb,

rait Ausnahme etwa des Rheinbaehers Kramer; deasen bewegtc

Schickeaie Redner fcurss skizzierte.

Der Vorsitzende dankte dein Redner fur seinen schttnen

Vortrag nnd schloss darauf kurz vor 1 Uhr den offiziellen Teil

der Tagung.

Wenig spfiter vereinigten sich die Teilnehmer in dem be-

wfihrten Hotel wim Rergischen Lftwen zn einem in heater Stimmung

verlaufenen Mahle, wahrend dessen die Stadtkapelle konzertierte.

Gegen 4 Uhr bestiegen wir die Wagen — zum Teil Privatwageu,

die una die LiebenawUrdigkeit augesehener Burger B.-Gladbachs

nnd der Umgebung znr Verfllgung stellte — und fuhren durch

eine uberaua liebliche Landsebaft liber Odenthal nnd Paffrath,

deren merkwflrdige Eirchen besichtigt wurden, zum Bergischen

Dom. Ea war ein unvergleichlicher Genuss, nach den Anregungen

dea Vormittagee jetzt unter der sachkundigen Filhrung der Herren

Dombaumeister Arntz und Stadtbaurat Heimann aus Kflln diese

Perle rheinischer Baukunat nebat der Markuskapelle zu besichtigen.

Alfred Herrmann.
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Rechnungsablage fur das Verein^jahr 1907/1908
(vom 1./5. 07 bis 31./5. 08).

Einnahme:

Jahresbeitrage der Mitgliedei fUr 1907 und Annalen

Heft 82, 83, 84 JC 5115.—

Einnabmc an Zinecn n 259.40

„ . n Verkauf einzelner Hefte der Annalen

und Porto Vergutongen n 419.16

Jt 5793.56

Ausgafie:

Kosten der Hefte 82, 83, 84 Jt 4840.74

Drucksachen fttr den Vertrieb n 122.40

Porto und sonatigc Ausgaben n 7S2.55

Anechaffung ron Jl 9500 4°, O&lncr Stivdi AnlciLc B 13502.80

.4-8258.49

Abschluss

Klnn&hme wie oben ....
Kassa Obertrag aus dem Vorjabre

Vnransbezahite Beitrfige pro 1908

Ausgabe wie oben

Kasaa-tTbertrag am 30./5. 08 .

Voraasbezablte Beitrage pro 1908

Jl 5793.56

„ 4711.84

„ 405.—

Jt 8258.49

„ 2246.91

n 405.-

<^ 10910.40 ^10910.40
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I)rn VAretnNveriiittgen bestand am 1./6. 1908 aus

clou Uoiiu CtUnor Stadtechuldbuch-Amte hinter-

logton

ikhii. ^6000,— BVi ^ CCiner Stadt-Anleihe JL 5981,—

„ „ 2500,- 4% n „ , 2502.80

Howie iuw dncm KassenhesUnde (einschl. der vorans-

beKfthltoit IktitHi^oX von „ 2651.91

hwtrosaint urni35Ji

Iti* Jtt&rwvcAnvng mil d*n fttlegrn rerglichen und rirhtig

tx/Wntfe*.

KM*, dt* 27. August 190s\

SUf. JFrdhUch,

KM** <*** ST, A*f**9 SWA
flemr* C. KMetgcu*.
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Filmed by Preservafiofi KftQ

Den Mitglledern des HIstorlscben Vereics, welche altere

Hefte der Aimalen anzuschaffen wtinschen, diene zur Nachricht,

duss die

Hefte 5—12, 17—20, 23, 24, 26—39 zu JC 1,— das Heft

40, Generalregister Uber die Hefte 1—39 enthaltend

(44 Druckbogeu stark), zu Ji 5,—,

41—44, 48 und folgende zu JC 1,50 das Heft

gegec Einseiuhwg des Betrages oder gegen Naehnahme durch

roich bezogeo werden kCnneu.

Fur Kiclitmitgiieder bleiben die Ladenprelse bestelien.

(Die Hefte 1, 2, », 4, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 45, 46, 47

sind ganzlicti vergriffen.)

Der Schafczxnetster des Hiet. Vereins

Hermann Schilling,

Inhaber der Ruchhandlung J. & W. Boisseree in KWn,

Minoritenatrasse 19*.
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