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5 C
I

QUAUTT CONTROL MARK

Zur Erinnerung an Alfred von Reumont.

Vortrag gehalten in cler Generalversammlung

des Aachener Geschichtsvereins am 10. November 1887.

Von H. Loersch.

Am 3. Mai 1883 vereinigten sich die Vertreter unserer

Stadt und der Regierungsbehorden mit den Abgesandten zahl-

reicher wissenschaftlicher Korporationen und Gesellschaften, urn

dem damaligen Prasidenten unseres Vereins ihre Huldigungen

darzubringen. Es gait der Feier seines fiinfzigjahrigen Doktor-

jubilaums. Mehr noch als die Vatcrstadt, welche ihn zum

Ehrenbiirger ernannte, nahmen durch zahllose Zeichen der

Anerkennung, (lurch gliickwunschende Zuschriften und Depeschen

die Furstenhauser Deutschlands und der Nachbarl&nder, an ihrer

Spitze der Kaiser und die Kaiserin des deutschen Reiches, die

Universitaten und Akademien, die Vertreter von Kunst und

Wissenschaft des In- und Auslandes Theil an diesem Feste. Mit

vollster Ueberzeugung konnte unser Vorstand dem Manne, dem

dies alles entgegengebracht wurde, warmen Dank dafiir aus-

sprechen, dass er dem jungen Verein den Glanz seines Namens

geliehen, und mit Stolz darauf hinweisen, dass seinem Prasidenten

fur alle Zeiten ein hervorragender Ehrenplatz gesichert sei in

der Literatur zweier grossen Nationen.

Vier Jahre spater erneuten sicli in gleichem Masse die

Kundgebungen der Theilnahme, aber sie waren jetzt anderer

Art; sie galten nunmehr dem Todten, der am Schlusse eines

langen Lebens voll Arbeit und Erfolgen in die heimathliche

Erde gebettet wurde.

Unser Verein erfullt nur eine Pfliclit der Pietat, wenn er

bei dem ersten Anlass, der ihn seit jener Bcgrabnissfeier vereinigt,

dieses Leben, in seiner Arbeit wie in seinen Erfolgen, sich zu

l
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2 H. Loersch

vergegenwartigen sucht. Ich rechne es mir zur Ehre an, Ihnen

in kurzen Ziigen die Laufbahn Hires ersten Prasidenten schildern

zu diirfen, und bitte nur urn Hire Nachsicht dafiir, dass diese

Schildenmg, wenn audi mit warmem Herzen entworfen, so weit

davon entfernt ist, den hohen Vorziigen Alfreds von Eeumont

gerecht zu werden.

Ich lege nieinem Vortrag vor Allem zu Grunde eine von

dem Verstorbenen hinterlassene Schilderung seiner Jugendjahre,

welche voraussichtlich bald gedruckt werden wird, sowie die

Nachrichten, die er tiber sein eigenes Leben in dem Buchc

mitgetheilt hat, das er Konig Friedrich Wilhelm IV. widmete.

Ich benutze dann an vielen Stellen das ganz vorziiglich gelungene

Lebensbild, das mein Freund, Herr Geheimrath Hermann Hiiffer,

in der Munchener Allgemeinen Zeitung veroffentlicht hat, und

darf mich endlich fiir manche Einzellieit auf die zahlreichen

Briefe und alle die Erinnerungen stiitzen, welche aus mehr als

zwanzigjahrigem Verkehr mit meinem vaterlichen Freunde mir

als theure Andenken geblieben sind.

Alfred Reumont wurde am 15. August 1808 geboren. Das

Elternhaus, die Art, wie er die fruhesten Jugendjahre verlebte,

habcn von vorn herein fordernd und die zukiinftfge Entwicklung

glucklich bestimmend auf ihn eingewirkt. Der erste Unter-

riclit, den er genoss, war Privatunterricht, welcher auch fort-

gesetzt wurde, nachdem er in die von Vikar Scheen geleitete

Sehule eingetreten war, und sich allmahlich auch auf Griechisch,

Englisch, Naturgeschichte und Geographie erstreckte. Gut vor-

bereitet, trat der zwolfeinhalbjahrige Knabe zu Ostern 1821

in die Quarta des Aachener G3rmnasiums ein. Diese Anstalt,

aus einer 1805 im Augustinerkloster errichteten franzosisclien

Sekundarsclmle hervorgegangen, war in jener Zeit nocli in einem

wenig erfreulichen Zustand, der sicli jedoch bereits (lurch die

Heranzielmng jiingerer Krafte allmahlich zum Bessern wandte.

Bis zum Herbste 1824 hatte Reumont, der stets mit Dankbarkeit

Beiner Lehrer, nanientlich des urn die Aachener Geschichte ver-

dienten Christian Quix gedachte, sammtliche Klassen durcli-

huifen. Da man aber den erst Sechszehnjahrigen nicht wohl

zur Dniversitftt senden konnte, wurde er einstweilen im elter-

Urlien Hause zuriickbehalten. Der Vater, Gerhard Reumont,

it dem Ende des vorigen Jahrhunderts als praktischer Arzt

ul Badeinspektor mit grossem Erfolg thatig, hatte wiihrend
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Zur Erinuerung an Alfred von Reumont. 8

der schlimmsten Jahre der franzosischen Revolution zuerst in

Paris, dann in Edinburg studirt, zahlreiche Verbindungen iu

Frankreicli und England angekniipft, die er audi in spatern

Jahren aufreeht erhielt. So wurde sein Haus stets von Fremden

aufgesucht, far die Aachen als Badeort nach den unruhigen

Zeiten der politischen Umwalzungen wieder die alte Anziehungs-

kraft ausuben konnte. Angesehene, hochgebildete, zum Theil

bervorragende Personen aus aller Herren Landern hat Alfred

hier schon als Knabe in grosser Zahl kennen gelernt. Einer

dieser Freunde, Frederick North, spater Graf von Guilford,

wollte den jungen Abiturienten schon im Herbst 1824 mit sich

nach Korfu nehmen, wo er eine griechische Universitat gegriindet

hatte. Die Unmoglichkeit, den nothigen Pass rechtzeitig von

Berlin zu erhalten, vereitelte diesen Plan. So blieb Reumont

deiin zunachst in Aachen, ohne eigentliche Leitung, da der

Vater zu sehr durch seinen Beruf in Anspruch genommen war,

den verschiedenartigsten Studien, vor Allem einer sehr viel-

seitigen Lekture aufs Eifrigste sich hingebend. In jener Zeit

hat er zu der ganz ausserordentlichen Kenntniss deutscher und

auslandischer Literatur, welche ihn stets auszeichnete, den ersten

Grund gelegt. * In dieser Richtung wirkte aber auch noch

Anderes auf ihn ein. Aachen war allmahlich in bis daliin fast

vollig unbekannte Beziehuugen zur deutschen Literatur und

Kunst getreten. Hier vermittelten das am 15. Mai 1825 eroffnete

Theater, das im selben Jalire zum ersten Mai gefeierte Musik-

fest die Beziehungen zur Aussenwelt, wahrend einige einlieimische

Arbeiter wie Nolten, Ritz und Quix auf kunsthistorischem und

historischem Gebiet ihre Thatigkeit entfalteten. Fur die schone

Literatur wurde Reumont gewonnen durch den in ihr wohl-

bewanderten Arzt Karl GUnther und den jmigen Literaten

Johann Baptist Rousseau, unter dessen Leitung seit dem

l.Januar 1825 die Rheinische Flora in Aachen erschien. Den

Schicksalen dieser nur etwa zwei Jahre bluhenden Zeitsclirift,

den Verhaltnissen, unter welchen sie erschien, wie den Person-

lichkeiten, die in nahere oder fernere Beriihrimg zu ihr und

Direm Leiter traten, hat Reumont in unserer Zeitsclirift eine

liebenswiirdige Schilderung gewidmet, der er freilich seinen

Namen nicht beigesetzt hat, die aber in unsern Tagen er allein

nocli liefern konnte. Rousseau hat in gutem wie im schlimmen

Sinne auf ihn eingewirkt. Ihm vorzugsweise dankte er zwar die

l*
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4 H. Loersch

Bekanntschaft mit der vaterl&ndischen altera und neuern Literatur

und niitzliche Anregung zu schriftlichen Arbeiten;— schon damals

hat er zahlreiche kleine historische und kritische Versuche,

poetische Uebersetzungen aus dem Englischen und Franzosischen,

Theaterkritiken und Aehnliches verfasst — aber er gerieth auch

viel zu tief, wie er selbst sagt, in die dramatische Literatur

jener Tage hinein, verlor viele Zeit fur Journalistik und Theater-

wesen. Er bezeichnet jene Periode geradezu als die bedenk-

lichste seines Lebens, und es ist ein Gliick gewesen, dass er

bald in neue Verhaitnisse eintrat.

Achtzehnjahrig bezog er im Herbst 1826 die Universitiit Bonn,

wo er die n&chsten drei Semester immatrikulirt blieb. Er selbst

hatte den Wunsch gehegt, Geschichte und Philologie zu studiren,

der Vater aber wunschte, in ihm sich einen Nachfolger zu

erziehen. So horte er denn vor Allem Vorlesungen aus dem

Gebiete der Naturwissenschaften, unterliess es aber nicht, der

innersten Neigung folgend, sich mit Geschichte und Literatur

zu beschaftigen. Dabei wurden mit Genossen und Freunden

zahlreiche Ausfluge in die Thaler des Eheins und seiner Neben-

fliisse gemacht. Die Ferien verbrachte Reumont in Aachen ; im

Herbst 1827 wurde ihm hier Gelegenheit geboten, mit einem

ebenso tiichtigen wie liebenswiirdigen Schotten, William Craufurd,

die schon vor mehrern Jahren begrundete Freundschaft zu er-

neuern. Reumont sagt von ihm, dass es einen Mann von giitigerin

Herzen und reinerm Wohlwollen nie gegeben habe. Bald sollte

dieser Mann, mehr als irgend Jemand, bestimmend in seine

Geschicke eingreifen.

W&hrend der Osterferien 1828 trat der junge Student in

freundschaftliche Beziehungen zu dem vorubergehend in Aachen

anwesenden Wilhelm Bernliardi und zu dem bis an sein Lebens-

ende hier verbliebenen spatern Redakteur der Aachener Zeitung,

Louis Lax, w^hrend er in einer Schrift des Vaters uber die

Aachener Quellen den topographischen Theil bearbeitete.

Das Sommersemester des Jahres 1828 wurde in Heidelberg

verbracht, zugleich mit dem Aachener Albert von Thimus und

dem Koblenzer August Reichensperger, welche durch innige

Freundschaft verbunden waren. Empfehlungen an hervor-

ragende Mediziner offneten Reumont weite Kreise, eine solche

an Friedrich Christoph Schlosser brachte ihn zu diesem hervor-

ragenden Historiker in nahe Beziehungen, aus welchen die alte
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Zur Erinnerung an Alfred von Reumont 5

Vorliebe fiir geschichtliche Studien neue Nahrung zog. Audi

maiiche andere geistig fordernde Verbindung wurde hier gekniipft.

Tm August 1828 kehrte der Student Wohlgemuth heim; auf der

Durchreise in Bonn besuchte er ahnungslos eine ihm bekannte

Buchhandlung und erfuhr hier den Tod seines Vaters — der

Brief, der ihm Nachricht von dessen Erkrankung bringen sollte,

hatte ihn nicht erreicht.

Die Verhaltnisse der Mutter, welche mit sechs Kindern

zuriickblieb, gestatteten eine Fortsetzung der Studien nicht.

Nothgedrungen blieb Alfred in Aachen ; Ertheilen von Unterricht

und literarische Thatigkeit sollten ihm einigen Erwerb bringen.

So entstand sein erstes Buch, das der Vaterstadt und ihren

Erinnerungen gewidmet wurde : Aachens Liederkranz und Sagen-

welt. Den schwunghaften Prolog dichtete J. B. Rousseau, mancher

Freund hatte dem Verfasser treue Hiilfe und einen literarischen

Beitrag geleistet — von ihnen alien lebt unter uns nur noch

Wilhelm Weitz, den die Vorrede anerkennend nennt. Als Ein-

leitnng ist vorausgeschickt : Karls des Grossen Leben und

Thaten — die erste geschichtliclie Arbeit Reumonts, welche

zum Tlieil sich bereits auf den ersten Band der Monumenta

Gcrmaniae stiitzen konnte, die neueste Literatur gewissenhaft

benutzt, schon vielfach Zeugniss ablegt fiir gute Methode und

gesunde Kritik. Es folgt eine chronologische Uebersicht der

Geschichte Aachens, dann unter der Bezeichnung „Liederkranz tt

eine Zusammenstellung von auf Aachen beziiglichen Gedichten,

schliesslich eine Reihe von Gescliichten, Sagen und Legenden.

Der Anhang bringt ein auf Aachen beziigliches Stuck aus einem

Briefe Friedriclis von Schlegel, Bemerkungen uber die Aachener

Mundart von WUhelm Weitz und eine kleine Sammlung Aachener

Sprichworter. So ist das unscheinbare Buch beschaffen, welchem

so bedeutende Leistungen folgen sollten. Auch an der in den

drei Sommermonaten des Jahres 1829 erscheinenden, grossten-

theils von seinen Freunden dem Englander White und dem

Referendar von Xormann geschriebenen Lorgnette, deren Kritiken

und Nachrichten vielfach Aufselien, bisweilen sogar Anstoss und

Aergerniss erregten, hat Reumont sich betheiligt. Im Herbst

dieses Jahres machte er einen kurzen Ausflug, der ihn bis

Frankfurt fuhrte. Bei der Heimkehr fand er einen Brief vor,

der iiber seine ganze Zukunft entschieden hat : die Auflforderung,

nach Italien zu kommen. John Craufurd, Schatzmeister der
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6 II. Loersch

Jonischen Inseln, der einen Theil des Jahres in Florenz lebte,

war durcli seinen bereits genannten jungern Bruder William auf

Reumonts Lagc aufmerksam gemaclit worden. Er hid ihn ein, in

sein Haus zu kommen, um seinen beiden altera Sohnen Unterricht

zu ertheilen, bis sick irgend eine mehr zusagende und fordernde

Stellung fiir ihn finden wurde. William Craufurd unterstutzte

den Vorschlag durch ein von London abgesandtes Schreiben,

dem gleich das Reisegeld beigefiigt war.

„Mein Entschluss" — so schreibt Reuniont in der erwahnten

Aufzeichnung — „war bald gefasst. Es schien, als sei ich

bestimmt, nach dem Siiden zu ziehen. Mein Universitatsleben

war seit einem Jahre unterbrochen und mir fehlten die Mittel

cs wiederzubeginnen ; zum Eintritt in die arztlich militarische

Carriere, die mir in Aussicht gestellt ward, fehlte es mir an

Gesundheit."

„Wenn ich damals iin Vaterland blieb, ware ich entweder

in einen Stand getreten, zu welchem keine Neigung mich zog

und woftir meine korpcrlichen Krafte nicht ausgereicht haben

wiirden, oder icli ware in das Literaturwesen hineingezogen

worden, welches noch weniger Heil versprechen konnte. 44

„Mein Abscliied von der Heimath im einundzwanzigsten

Jahre und zunachst filnfjahrige Abwesenheit unter Umstanden,

die meine Beziehungen zu derselben nicht nur nicht unterbrachen,

sondern neue, unendlich wichtigere und fruchtreichere ankniipfen

liessen, hat ineineni Leben die l)estimmende Richtung gegeben,

mir zum Heil, Anlass zu innigem Dank gegen die Vorsehung.

Ich hatte Vieles gelernt; in das Leben in weiterem und rechtem

8inn war ich aber noch nicht eingetreten. Es sollte imter

Verhaltnissen geschehen, wie sie nicht allzu Vielen geboten sind,

auf einem Boden, wie er nicht giinstiger sein konnte."

Reumont hatte am 17. November Aachen verlassen; in den

ersten Tagen des Dezember traf er in Florenz ein. Nicht

langc dauerte sein Aufenthalt im Hause des giitigen Mannes,

der ihm Gastfreundschaft geboten hatte. Schon nach wenigen

Wochen trat er als Privatsekretar in den Dienst des preussischen

Gesandten Friedrich von Martens, dem ein standiger Legations-

sekretar nicht beigegeben war und der ihn statt eines solchen

venvandte. Mit iiberraschender Leichtigkeit fand er sich in

^ Stellung unter einem in den Formen ausserst sichern und

Hen Vorgesetzten zurecht. Bis zum Friihjahr 1835 ist
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Zur Eriunerung an Alfred von Reuraont. 7

Reumont dann im Siiden geblieben, im Herbst 1832 begleitcte

er Herrn von Martens, der zum Gesandten bei der hohen Pforte

ernannt war, nach Konstantinopel, verliess ihn aber im Sonimer

1 833, urn bei dem neuen preussischen Geschaftstrager in Florenz,

ilein Legationsrath Graf Karl Schaffgotsch, wiedcrum die Sekretar-

stelle cinzunehmen.

Li diesen ersten fiinf Jahren ist der Grund gelegt worden

zu den Studien, denen der bedeutendste Theil des Lebens unseres

Landsmannes in Zukunft gewidmet sein sollte, zu der Stellung,

welche er in der Wissenschaft wie in der Gesellschaft einzu-

nehmen bestimmt war. Eine grosse Zahl der hervorragendsten

deutschen Manner, damals in frischer Jugendkraft, aufbluhenden

Studien und machtig sich entwickelnden Bestrebungen hingegeben,

Historiker, Philologen, Archaologen, Kiinstler besuchten in jener

Zeit Italien und beriihrten Florenz, zum Theil in langerm Auf-

enthalt. Mit ihnen alien knupfte Reumont, der in seiner Stellung

manclien Dienst leisten konnte, enge Beziehungen an, die bei

Manclien sich das ganze Leben liindurch fortsetzen sollten —
ich nenne nur zwei Namen: Leopold von Ranke, der im Jahre

1830 mehrere Monate in Florenz war, Karl Witte, den bedeutenden

Danteforscher. Aber auch zu den Italienern, vor Allem zu Gino

Capponi, der als die in jeder Richtung hervorragendste Person-

lichkeit seiner Vaterstadt den Mittelpunkt cines weiten Kreises

von Gelehrten und Politikern bildete, zu den Mitarbeitern der

von Vieusseux begrundeten Antologia, trat er in enge Beziehungen,

die ihn in die italienische Literatur und Kunst einfiihrten. Unaus-

gesetzt hat er neben seinen Berufsgeschaften wissenschaftlich

gearbeitet; schon 1830 tibergab er der Antologia die Besprechung

eines Buches— das Erste, was von ihm in italienischer Sprache

gedruckt worden ist. Am 3. Mai 1833 wurde er in Erlangen

zum Doktor der Philosophic promovirt, im Anfang dieses Jahres

hatte bereits die ehrwtirdige historische Gesellschaft Columbaria

zu Florenz ihn zum Mitglied erwahlt.

Im Fruhjahr 1835 kehrte Reumont fur ein Jahr nach

Deutschland zuriick, urn in das Ministerium des Auswartigen

einzutreten. Der Aufenthalt in Berlin gestaltete sich ihm durch

das grosse Wohlwollen des Ministers Friedrich Ancillon zu

einem ausserordentlich niitzlichen und fruchtbaren. Manche in

Italien angcknupfte Beziehungen wurden hier befestigt, die

neuen mehrteu sich in raschester Folge. Am 10. Januar 1830
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8 H. Loersch

wurde er von dem damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm

in Audienz empfangen; er uberreichte zwei nicht lange vorher

von ihm herausgegebene Schriften: Andrea del Sarto und die

Reiseschilderungen und Umrisse aus siidlichen Gcgenden; sie

boten den Stoflf der Unterhaltung, welche, wie HitfFer treffend

bemerkt, somit schon Dinge beriihrte, die in spatern Zeiten

den Lieblingsgegenstand derselben wesentlich gebildet haben.

Zunachst freilich blieb diese erste Begegnung filr lange Zeit

auch die letzte.

Schon im Sommer 1836 sandte namlich der Minister des

Auswartigen Reumont als Geheimen expedirenden Sekretar nach

Italien zurtick. Die Reise fiihrte iiber Aaclien, Brussel und

Paris; hier schloss sich ein anderer Aachener, der Arzt Klemens

August Alertz, an, der nach Rom ging, um Papst Gregor XVI.

zu behandeln. Auch Reumont begab sich, da Graf Schaffgotsch,

der Gesandte in Florenz, beurlaubt war, nach Rom. Hier wurde

er von Josias Bunsen zu den Geschaften herangezogen, bis dieser

Ende April 1837, in Folge der Wendung, welche die Kolner

Frage herbeigefilhrt liatte, Rom verliess. Ueber ein Jahr war

Reumont dann in Florenz thatig; im Herbst 1839 wurde er

nochmals der romisclien Gesandtschaft zugetheilt, an deren

Spitze nunmelir der Geschaftstrager Herr von Buch stand, der

in den zwanziger Jahren Regierungs-Referendar in Aachen

gewesen und also ein alter Bekannter war. Bis 1843 ist

Reumont in der Stellung als Legationssekretar verblieben.

In diese Zeit fallt bereits eine bedeutende literarische

Tliatigkeit und der Beginn der vermittelnden Stellung, welche

er zwischen der Wissenschaft Deutschlands und Italiens einzu-

nehmen bestimmt war. Zu den in Florenz und Berlin erworbenen

Erfahrungen traten in Rom neue Anregungen, neue Beziehungen.

Hier, wo ihm die beste Gesellscliaft, die vornehmsten Kreise

geoffnet waren, trat er mit unzahligen Gelehrten und Kiinstlern,

Fiirsten und Diplomaten aus alien Landern in Verkehr. Noch

im Jahre 1836 hatte der Kronprinz ihm eine Medaille gesandt

und auf Friedrich Wilhelms Anregung begann nun seinerseits

eine Berichterstattung iiber literarische und kunstlerische Gegen-

stande, die sich Jahre lang bis zu den schweren letzten Zeiten

des Konigs fortgesponnen hat. Auf Reumonts Anregung erschienen

1838 und 1840 zwei Bandc einer Zeitschrift „ Italia", zu der

eine Anzahl deutscher Gelehrten und Dichter, die sich in der
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Liebe zu Italien, wie es in der Vorrcde heisst, vereinigten,

Beitriige lieferte. Eeumont schrieb seinerseits zahlreiche Auf-

satze in italienischen Blattern, und zu der glanzenden Florentiner

Gelehrtenversammlung des Jahres 1841 veroffentlichte er in

italienischer Sprache einen grossen Quartband von chronologischen

Tabellen zur Geschichte von Florenz, welche auch Literatur

und Kunst eingehend beriicksichtigen. Schon ira vorliergehenden

Jahre hatte er anonym zwei Bande „Romische Briefe von einem

Florentiner" erscheinen lassen, denen 1844 zwei weitere folgten.

Alle diese Arbeiten legten Zeugniss ab von reichem Wissen,

namentlich audi auf dem Gebiete der Kunst. So ist es niclit

zu verwundern, dass Reuinont die Stelle eines Direktors der

Kunstsammlungen in Weimar angetragen wurde. Die Neigung

fur den preussischen Dienst liess ihn jedoch schwanken und

eine Aufrage nacli Berlin richten. Der Minister des Aeussern,

Freiherr von Werther, beantwortete dieselbe durch definitive

Anstellung in der politischen Abtheilung des Ministeriums

;

gleiclizeitig aber sollte Reuinont im Kabinet des Konigs Ver-

wendung finden, der den Wunsch, ihn in seinem Dienst zu

behalten, in der liuldvollsten Weise ausdriickte.

So ging denn Reumont nach Deutschland zuruck. Anfangs

September 1843 war er in Berlin und verblieb dort bis 1847;

ofter wurde freilich der Aufenthalt durch Reisen, einmal im

Sommer 1846 durch die Vertretung eines Legationsraths bei

der Gesandtschaft in London unterbrochen. Durch seine amt-

liche Stellung trat er in enge Beziehungen zum Konige; er

hatte uber literarische Angelegenheiten und eingesandte Schriften

zu berichten, was nieist Abends geschah, im kleinsten Kreise

der koniglichen Familie, zu deren regelmassigen Gasten er

gehorte. In den gebildeten Kreisen der Hauptstadt wurde er

namentlich bekannt durch seine Theilnahme an den Vortriigen

in der Singakademie ; fur die Feste des Hofes wurde sein

dichterisches Talent vielfach verwerthet— am 24. Februar 1840

trug er die von ihin selbst verfasste poetische Erklarung zu

den glanzenden lebenden Bildern vor, welche im Weissen Saale

aufgefuhrt wurden. Es ist das erste Hoffest gewesen, dem,

damals sechszehn Jahre alt, der heutige Kronprinz des Deut-

schen Reiches beigewohnt hat.

Im Jahre 1845 war Reumont im Gefolge des Konigs, als

dieser am 11. August hier in Aachen die Konigin Viktoria von
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England empfing; im Herbst 1847 begleitete er, unterdessen in

den Adelstand erhoben, den KOnig und die Konigin auf einer

kurzen Reise durch Norditalien. Beurlaubt, brachte er den

folgenden, so unrnliigen Winter theils in Florenz thcils in Rom
zu, auch in nicht amtlicher Eigenschaft Berichte nacli Berlin

sendend, wo er erst im Juli 1848 wieder eintraf, nachdem hier,

wie im ubrigen Deutschland, wie auf dem ganzen Kontinent,

die wichtigsten Veranderungen stattgefunden batten. Scbon

im folgenden Oktober kehrte er, als Legationsrath zur Gesandt-

scbaft in Rom versetzt, nach Italien zurtick. In dieser Stellung

erlebte er die bedeutsamen Umwalzungen jener Tage. Den

grossten Theil des Jahres 1849 und die ersten Monate des

Jahres 1850 verbrachte er auf ausdriicklichen Befehl des Konigs

theils in Gaeta, wohin Pius IX. sicli bekanntlich gefluchtet

hatte, in dessen Umgebung, theils, urn in der Nahe des Papstes zu

sein, in Neapel. Der lange Aufenthalt bot reiche Gelegenheit,

den Siiden Italiens genau kennen zu lernen, und eine Frucht

desselben ist das 1851 erschienene Wcrk: Die Carafa von

Maddaloni, Neapel unter spanischer Herrschaft.

Einen Tag vor dem Papste in Rom eingetroffen, wohnte

er am 12. April 1850 dessen Einzug bei und fiihrte dann die

Geschafte der Gesandtschaft statt des seit Mitte des Jalires

beurlaubten Grafen Usedoin bis zum Juli 1851. Als er dann

selbst um Urlaub bat, schrieb ihm der Konig: „Ihre Geschafts-

fiihrung, theuerster Reumont, war meisterhaft. Ich habe dieselbe

m it sehr grosser Befriedigung beobachtet."

Die nachsten Monate verbrachte Reumont am Hofe. Im
November 1851 erfolgte seine Ernennung zum Geschaftstrager

fur Toskana, Modena und Parma; diese Stellung hat er, bald

zum Ministerresidenten und Geheimen Legationsrath befordert,

inne gehabt bis zum April 1860. In Florenz nahmen ilm der

Grossherzog, die politischen und gelehrten Kreisc als einen alten

vertrauten Bekannten mit Herzlichkeit auf. Als im Dezember

1854 der Tag zum funfundzwanzigsten Mai wiederkehrtc, an

dem er einst unbekannt, ohne jede Aussicht, den Weg ins Lcben

suchend, die Blumenstadt am Arno betrcten hatte, da feierten

nicht nur die altem Freunde dieses Jubilaum durch ein von

(lino C'apponi veranstaltetes Festmahl, der Grossherzog sandte

das Komthurkreuz seines Ordens, Konig Friedrich Wilhclm IV.

die grossen Medaillen fiir Wissenschaft und fur Kunst.
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Melir als einmal ist aber die Amtsthatigkeit in Florenz

unterbrochen worden. Im Jahre 1855 war Reumont wieder in

der Nalie des Konigs, der, wie seine Gemahlin, den kenntniss-

reichen, stets Neues und Interessantes bietenden Begleiter iinmer

mehr schatzen lernte. In Koln fand die Grundsteinlegung fiir

Briicke und Museum statt, die hauptsachlichste Veranlassung

zu einer Rheinreise des Herrscherpaars, welches damals zuletzt

Aachen besucht hat. Am 1. Oktober war ein glanzender Empfang

im Prasidialgebaude. Beim Eintritt in den Saal uberreichte

der Konig dem Sohne unserer Stadt den Kammerherrnschlussel,

den Werth der Anerkennung durch die Wahl des Ortes sinnig

steigernd. In den Jahren 1856 und 1857 begleitete Reumont

den mehr und mehr leidenden Konig nach Marienbad und nach

der ersten schweren Erkrankung, die im Juli 1857 auf der

Riickreise von Wien eingetreten war, nach Sanssouci. Er
reiste danu nach Italien, diesmal urn auf langere Zeit in Rom
den beurlaubten Gesandten zu vertreten. Unterdessen setzte am
6. Oktober 1857 ein Schlaganfall der Regierung des Konigs ein

Ziel; es folgte ein langes Kranksein, so schwer, dass der vom
Prinz-Regenten sofort ausgesprochene Gedanke, Reumont in die

Gesellschaft des Monarchen zu berufen, erst im Sommer 1858

zur Ausfuhrung kommen konnte. Am 20. Juli traf er beim

Hoflager in Tegemsee ein, urn fast ein Jahr lang sich nicht

mehr von seinem koniglichen Gonner zu trennen. Mit unendlicher

Hingabe erfiillte Reumont seine Pflichten. Die zunehmende Ver-

dilsterung des Gemiiths, die ihm selbst deutlich fiihlbare Abnahme
von Verstandniss und Gedachtniss hatte flir den Konig qualvolle

Zustiinde zur Folge, in welchen der einst so lebhafte und geist-

volle Herrscher die Worte verwechselte, Orts- und Personen-

namen nicht zu finden vermochte. Hier war Reumont der stets

bereite Heifer, dessen staunenswerthes Gedachtniss, dessen aus-

gebreitete Kenntnisse Kombinationen moglich machten, auf die

sonst Niemand verfallen ware. Er allein, ausser der Konigin

Elisabeth, konnte die Gedanken des Kranken errathen, sich ihm

verstiindlich machen. Ein Besuch von Meran, mehr noch ein

Wngeres Verweilen in Rom und Neapel brachten einzelne bessere

Tage, keine dauernd giinstige Wendung und die politischen

Ereignisse beendigten den Aufentlialt des Konigs in Italien.

Am 23. April 1850 erklarte Oesterreich Sardinien den Krieg,

wenige Tage spiiter war die grossherzogliche Regierung in
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Toskana gestiirzt ; wahrend ein russisches Kriegsschiff den Konig

nach Triest fiihrte, blieb Reumont in seiner amtlichen Eigenschaft

in Florenz, wo er noch ein Jahr lang „Revolutionsstudien tt zu

machen Gelegenheit hatte. Nach dem Einzuge Viktor Emanuels

im April 1860 kehrte er nach Deutschland zuruck. In Sanssouci

sah er wiederholt und mit tiefer Betrubniss den kranken

Fiirsten, dessen korperliche und geistige Krafte rasch dahin-

schwanden; als er sich am 14. Juni von ihm verabschiedete,

musste er daran zweifeln, ob der Konig ihn noch verstanden

habe. Er sollte ihn nicht mehr wiedersehen.

Reumont begab sich im Herbst nach Rom, wo Herr von

Canitz unterdessen die Gesandtschaft ilbernommen hatte. Mit

dem 1. Januar 1861 wurde er zur Disposition gestellt. Als er

den Konig nach Italien begleitet hatte, war die Verabredung

getroffen worden, er solle nach dessen Heimkehr den Gesandt-

schaftsposten in Rom einnehmen. Aber unendlich viel hatte

sich unterdessen verandert in Italien wie in Deutschland.

Dem Ministerium Manteuffel war das Ministerium Hohenzollern

gefolgt — Reumonts politische Ansichten erschienen zu sehr

Italiens neuen Verhaltnissen entgegengesetzt, und man scheint

auch in Berlin Bedenken getragen zu haben, einem Katholiken

die Vertretung Preussens beim Papste zu ubertragen. So

ist es unserm Landsmanne nicht beschieden gewesen, die

hochste Stufe der praktischen diplomatischen Laufbalin zu

erreichen, diese hat fruher, als er selbst wohl erwartet, ein

Ende gefunden.

Mit Recht hat Hiiffer aber hervorgehoben, wie diese Wen-
dung, wenn man seinen Lebensweg im Ganzen betrachtet, nur

als ein Vortheil erseheinen kann — jetzt durfte der Diplomat

dem Gelehrten den Platz einraumen.

Auch in seiner amtlichen Stellung ist Reumont, durch viele

giinstigeUmstande gefordert, unausgesetzt schriftstellerisch thatig

gewesen. Einzelne Werke nannte ich bereits. Von 1853—57

erschienen in sechs Biinden die Beitrage zur Italienischen

Geschichte — eine Sammlung von Einzelarbeiten ; 1854 die

Jugend Caterina's de' Medici, 1860 die Grafin von Albany.

Bald nach dem Eintritt der unfreiwilligcn Musse sammelte er

noch einmal zerstreute Arbeiten und schon 1862 erschienen

die Zeitgenossen, eine Reilie von biographischen Bildern, in

zwei Banden.
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Da wurde ihm im Friihjahr 1863 diirch Konig Maximilian

von Bayern eine geradezu ungeheure Aufgabe gestellt. Er sollte

eine Geschichte der Stadt Rom fiir einen grossern Leserkreis

in ubersichtlicher Darstellung bearbeiten. Den durch Fiille und

Grossartigkeit geradezu erdriickenden Stoff hat Renmont in dem

kurzen Zeitraum von acht Jahren bewiiltigt: von 1866—1870

erschienen die vier kolossalen Bande mit mehr als 3500 Seiten,

in welche er ihn bannte. Eine staunenswerthe Leistung, zu

der kaum ein anderer Bearbeiter, der so gleichmassig die alte,

die mittlere und die neuere Zeit beherrschte, unter den Mit-

lebenden hatte gefunden werden konnen. Wahrend der Abfassung

dieser Arbeit hat Reumont seinen Wohnsitz mehrfach gewechselt.

Die ersten Jahre nach 1861 hat er, vielfach leidend, theils in

Rom, theils in Florenz, theils auf Reisen verbracht, im Friih-

jahr 1865 sich in Aachen hauslich eingerichtet; den ereigniss-

vollen Sommer des Jahres 1866 verlebte er bei der Konigin

Elisabeth in Sanssouci. Im folgenden Jahre reifte allmahlich

der Entschluss der Uebersiedlung nach Bonn und im Oktober

1868 zog er ein in sein schones am Hofgarten gelegenes Hans.

Kurz vorher hatte die Bonner philosophische Fakultat ihn bei

Gelegenheit des Universitatsjubilaums zum Doktor promovirt,

schon 1862 war ihm gleiche Ehre von Seiten der juristischen

Fakultat zu Halle widerfahren. Zehn Jahre ungefahr hat Reu-

mont in Bonn gewohnt und in diese Zeit fallt der Hohepunkt

seiner wissenschaftlichen Thatigkeit. Kaum war 1870 der letzte

Band der Gescliichte Roms erschienen, da wandte er sich mit

fast jugendlicher Kraft in voller Begeisterung der Stadt am

Arno zu, an der er mit berechtigter Liebe liing. Es entstand

das Buch iiber Lorenzo de' Medici, das nicht bloss die einzelne

Personlichkeit, sondern das Aufkommen ihres Geschlechts und

somit die Entwicklung von Verfassung, Kunst und Wissenschaft

in Florenz fur mehrere Jahrhunderte zeichnet. Die beiden star-

ken Bande erschienen 1874; kaum batten sie die Presse ver-

lassen, so begann der unermudliche Gelehi-te ein neucs Werk.

Fiir die grosse, friiher von Heeren und Ukert, jetzt von Giese-

brecht geleitete Sammlung iibernahm er die Geschichte Toskanas

seit dem sechszehnten Jahrhundert. Am Schlusse des Jahres

1875 war der erste, genau ein Jahr spater der zweite Band

fertig gedruckt. Die Vorarbeiten eines ganzen Lebens gelangten

hier zu abschliessender Verwerthung.
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Neben diesen Leistungen eines staunenswerthen Fleisses

und wunderbarer Arbeitskraft sind nicht nur zahlreiche kleinere

Aufsatze, Anzeigen und Kritiken in verschicdeuen Zeitschriften,

sondern audi noch einzelne Bucher erschienen, wie 1872 die

metrische Uebersetzung einer Diclitung des fiinften Jahrhunderts,

1877 die Briefe heiliger und gottesfurchtiger Italiener.

Im April 1878 hat Reumont das uns alien wohlbekannte

Haus bezogen, das er sich in der Vaterstadt hatte errichten

lassen. Er folgte dabei den Bitten seiner Verwandten, niclit

weniger aber audi einer innern Neigung. Ein schemer Zug
seines Charakters ist stets die ausgesprochene Liebe znr

engern Heimath gewesen. Zeugniss legen dafiir die grossartigen

Sclienkungen ab, die er ihr in seinen letztwilligen Yerfugungen

gewidmet hat. Er hat burner und iiberall freudigen Antlieil

genommen an Allem, was Aachen betraf; die Stadt wie seine

Aachener Landsleute — ich habe das mehr als einmal dankbar

empfunden — hat er gefordert, wo er nur konnte. Dem so

lange im Auslande lebenden Manne war unser Aachener Deutsch

stets vollig gelaufig geblieben; in heitern Augenblicken habe

ich klassische Wendungen von ihin gehort, und vom Wcsen
unserer Mundart hat er eine uniibertreffliche Schilderung gegeben.

Im Jahre 1873 hatte er sein kleines Erstlingswerk umge-

arbeitet zu einer Aachener Liederchronik, die manche neue

Gedichte, niclit wenige von ilim selbst verfasst, enthalt und der

nun als einziger Anhang nur eine ausfuhrlichere Chronologie

der Geschichte Aachens beigegeben wurde — eine liebens-

wiirdige Gcibe des damals niit so grossen Vorwiirfen beschaf-

tigten Gelehrten, der bald nach der Ruckkehr in die Heimath

nun audi fiir die Forderung der lokalgeschichtlichen Studien

einzutreten Gelegenheit nalim. Seine Wtinsclic begegneten sich

mit denen vieler Aachener, welche es schmerzlich empfanden,

dass unsere Stadt im Vergleich zu andern weit zuruckgeblieben

sei in der Kenntniss ihrer grossen Vergangcnheit und der Schick

-

sale ihrer nachsten Unigebung. Als den Ausdruck dieser Gefuhle

und der Einsicht, dass liier eine Acnderung zum Besscrn statt-

finden miisse, ist die Griindung unseres Vereins anzusehen.

Dass Reumont an (lessen Spitze gestellt wurde, erschien alien

bei der Griindung Betheiligten niclit nur als eine selbstvcrstand-

liche Huldigung, sondern audi als das beste Mittel, die

junge Schopfung von vorn herein auf eine hohere Stufe des
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Strebens und der Wirksamkeit zu heben. Was Reumont dera

Verein gewesen, ist noch zu frisch in unserer Erinnerung, als

dass icb darauf einzugehen hatte; er hat Alles gethan, was in

seinen Kraften stand. Dass seine Arbeit vor Allem der Zeit-

sclirift zugewandt war, liegt in der Natur der Sache, und er

hat sie mit einer langen Reihe von grossern und kleinern

Abhandlungen geschmuckt, welche sich theils auf personlichen

Erinnenuigen aufbauen, theils die Beziehungen hervorragender

auslandischer, namentlich italienischer Personlichkeiten zu unserer

Stadt betreffen, theils dem Andenken tiichtiger Aachener Gelehr-

ten und um die Stadt verdienter Personen gewidmet sind. So

lange es ihm seine Gesundheit erlaubte, hat Reumont unsere

Versammlungen geleitet, mehr als einmal auch Vortrage in

denseJben gehalten. Mehr nach dieser Seite hin zu leisten,

hinderte ihn zunehmende Krankliclikeit und die Nothwendig-

keit, seine seit lingerer Zeit schwacher gewordene Sehkraft

zu schonen. In Bonn schon und mehr noch in Aachen hat

die Rucksicht auf seine Gesundheit ihm regern geselligen

Verkehr untersagt. Die alten in- und auslandischen Beziehungen

bat er aber aufrecht erhalten durch einen uberaus umfangreichen

und mit grosser Gewissenhaftigkeit von seiner Seite gepflegten

Briefwechsel, nicht am wenigsten aber durch die Reisen, die er

regelmassig unternahm. Bis zum Jahre 1873 ist er haufig der

Gast der verwittweten Konigin Elisabeth gewesen, die ihm dank-

bare Anhanglichkeit ebenso bewahrt hat, wie das ganze konig-

liche Haas. Von 1866—1875 hat er jahrlich mehrere Monate
in Italien verbracht, meist als Gast des Marchese Capponi in

Florenz; dieser treue Freund starb 1876, seitdem wohnte Reu-

mont auf einem Landsitz der Familie Rospigliosi bei der Stadt.

Ein paar Mai suchte er auch Freunde in Biarritz auf. Das hat

er auch 1883 nach seinem Jubilaum gethan. Auf der Ruckreise

von dort traf ihn in Paris ein grosses Ungluck. Am 29. Juni,

zu derselben Stunde, in der Aachen das alte Wahrzeichen der

Stadt, die Thurme des Rathhauses, in Staub und Asche sinken

sah, raubte ein plotzlicher Bluterguss ihm, als er eben einem

befreundeten Gelehrten einen Besuch abstattete, die Sehkraft

des rechten Auges. Unter qualvollen Schmerzen kehrte er

hierher zuriick und, nachdem alio Linderungsversuche sich

fruchtlos erwiesen, musste im Frtthjahr 1884 das Auge ent-

femt werden.
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Reumont war in den Jahren des Aachener Aufenthalts nicht

weniger thatig gewesen als in Bonn, auch hier war fast Jahr

fiir Jahr ein Buch erscliienen: 1878 die Biographischen Denk-

maler, 1880 die Biographie seines edlen Freundes Gino Capponi,

1881 das Leben der Vittoria Colonna, 1883 die zweite Auflage

des Lorenzo — aber eine Aufgabe, die ihm sclion lange am
Herzen lag, hatte er noch nicht erfiillt — die, dem Konige,

dem er so nahe verbunden und fiir so Vieles verpflichtet war,

ein Denkmal zu setzen. Er hat nicht eine Biographie schreiben,

nicht die politischen Ereignisse darstellen wollen, denen er, wie

wir gesehen haben, fern geblieben war. „ Seine Absicht war,"

sagt Hiiffer, „den Fiirsten zu schildern, der ihm scin Vertrauen

schenkte, ucn Beschutzer und Pfleger der Wissenschaften und

Kunste, inmitten seiner Familie, seines Hofes und der ausge-

zeichneten Manner, die sich urn ilm versammelt hatten. Er wollte

den Menschen schildern in den Jahren der Hoffnung und des

steigenden Glanzes, wahrend der Prufungen einer schweren Zeit

und endlich unter dem Druck eines Leidens, fiir dessen Linderung

der, welcher es beschreiben musste, seine besten Krafte einge-

setzt hatte." Schon 1881 hat er mit den Vorarbeiten zu diesem

Buche begonnen, der Ungliicksfall des Sommers von 1883 hat

die Vollendung verzogert, aber nicht gehindert; trotz der korper-

lichen Leiden, die auf ihn einstiirmten, konnte er es Ende 1884

der Oeflfentlichkeit iibergeben.

Am 28. Juni 1885 waren daim fiinfzig Jahre verstrichcn

seit Reumonts Eintritt in den preussischen Staatsdienst. Er bat

nun um seine formliche Entlassung. Der Kaiser benutzte diese

Gelegenheit, seine vielfachen Verdienste durch die Ernennung

zum Wirklichen Geheimrath zu eliren. Es ist mit Recht hervor-

gehoben worden, dass dieser Titel fiir eincn so bedeutenden

Schriftsteller leicht als iiberfliissig erscheinen konnte, dass er

aber fiir den Staatsdiener den Abschluss einer ehrenvollcn Lauf-

balm und eine Art Entschadigung fiir das war, was ihm vor

fiinfundzwanzig Jahren versagt blieb.

Selbst in dieser letzten Zeit ist Reumont noch wissenschaft-

lich produktiv geblieben. Eine Sammlung von Charakterbildern

aus der neuern Geschichte Italiens erschien 1886 — sie enthalt

eine Todtenschau, und zu einer solchen fand der Greis nun mehr

mid mehr Anlass, denn die Freunde der Jugendzeit und des

Mannesalters sanken einer nach dem andern ins Grab: auf
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Capponi folgten Witte, Gachard, endlich Ranke, der alteste von

Allen. Jedem von ihnen hat er noch in biographischen AuMtzen
ein Denkmal pietatvoller Erinnerung gewidmet.

Audi fiir ihn nahte das Ende. Der plotzliche Tod der

altesten Schwcster im Marz 1885 hatte ihn tief gebeugt, die

Kraft der Stimme versagte, die Gebrechen des Alters machten

sich mehr und mehr geltend. Ira vorigen Jahre, um die Mitte

des November, erfolgte ein Schlaganfall, der die rechte Seite

fast vollig lahmte. Monate hindurch hat der gebrechliche Kor-

per nocli der Auflosung widerstanden, Monate, die eine Besserung

i\\c\it mehr bringen konnten und dem unverandert klaren und

regen Geiste viele Qual bereitet haben. Mit bewundemswerther

Energie hat auch in dieser traurigen Zeit Reumont noch kleine

Abhandlungen fertig gestellt, die zum Theil erst nach seinem

Tode erscliienen sind, Briefe diktirt, den Arbeiten Anderer die

liebevollste Theilnahme gewidmet. Zwei Tage vor seinem Tode

richteten seine kaum verstandlichen Fragen sich noch auf solche

Dinge. Erst Ende April ist er von seinen Leiden erlost worden.

Seit langen Monaten auf den Tod gefasst, durch Haltimg und

Geberde dem bei ihra betenden Priestef voiles Verstandniss und

Zustimmung bekundend, ist er in den friihen Morgenstunden

des 27. April entschlafen.

Ich habe nicht viel mehr thun konnen, als Ihnen den aussern

Lebensgang Reumonts luid die Ftille seiner wissenschaftlichen

Arbeiten schildern. Eine eingehende Wiirdigung des Mannes.und

seiner Werke diirfen Sie in dieser kurzen Stunde nicht erwarten.

Seine Personlichkeit verdient unsere hochste Anerkennung. Ein

unvergleichliches Gedachtniss, unermiidlicher Fleiss, eine ausser-

ordentliche Willensstiirke haben ihn befalugt, seine grossen

Anlagen in hervorragender Weise zu verwerthen. Die sorgfaltig

abgemessenen Formen, an die ihn Beruf und Stellung gewohnt

hatten, verdeckten wohlthuende Warme des Herzens, aufrichtige

Theilnahme. Er ist stets bereit gewesen zu helfen und zu

lordem, im Leben wie in der Wissenschaft. In der Form seiner

Darstellungen zeigt sich immer wohlthuende Massigung und Milde

— aber was ihm recht und richtig erschien, hat er nie und

nirgends auszusprechen und zu vertreten sich gescheut. Die

Offenheit und der Freimuth seines Urtheils sind bis zu seinem

Tode an hochster Stelle freundlich aufgenommen und dankbar

empfunden worden.

2
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18 H. Loersch

Wenn ich schliesslich ein Wort suche, das Ihnen ganz und
voll das Wesen dieses seltenen Mamies schildern soil, so weiss

ich kein zutreffenderes zu finden als dasjenige, was ihm sein

Jugendfreund Andreas Fey, der fromme und erleuchtete Priester,

der nun audi lieimgegangen ist, gewidmet hat: „Kein Ehren-

titel, womit die Fursten ihre treuen Diener bezeichnen, fehlte

ihm, die Sterne aller hervorragenden Orden schmuckten seine

Brust, fast alle gelehrten Gesellschaften imd Akademien rtihm-

ten sich, ilm zu ihreni Mitgliede und Ehrenmitgliede zu zahlen

— die aber das Gliick hatten, ihm naher zu treten und tiefer in

sein edles Herz zu schauen, die sahen ihn mit tiefer Wehmuth
scheiden, denn wahrer Seelenadel schmiickte ihn, ein Wissen von

seltenem Umfang und vor Allem bei unerschutterlicher Charakter-

starke, ein reines, stilles, sinnig glaubiges Wesen.*

Anmerkungen.

Zu S. 2. Hermann Hiiffer, Alfred von Reumont, Allgemeine Zeitnng,

Jahrgang 1887, Beilagen zu Nr. 235 ff. (aucli als Separat-Abdruck, 39 8. 8°

umfasseud).

K on stan tin von Hofler, Ein Gcdcnkblatt auf das Grab Alfreds

von Keuraont in Grauort, Historiscbes Jabrbucb der Gorresgesellsehaft,

Bd. IX, 8. 49 ft'.

* Kurze Nekrologe von C. Paoli im Arcbivio storied Italiano, Quarta serie,

Bd. XIX (1887), 8. 4(51 und Age no re Gelli im Arcbivio della real societa

Romana di storia patria, Bd. X, S. 331.

Vgl. aucli H. Freimuth, Aachens Dichter und Prosaistcn, Bd. Ill,

8. 195 ff. und Marco Tabarrini, Alfredo di Reumont, discorso let to alia

societa Colombaria il 18. Febbraio 1883 nel cinquantesimo anno dalla elezione

di lui a socio. Fireuze 1883, 20 S. 8°.

Zu S. 3. Auf Jugenderinnerungen Reumonts berubt die biograpbische

Skizze: Frederick Nortb Graf von Guilford in seiuen Zeitgenossen, Bd. I,

8. 175 ff.

Uebcr Nolten vgl. neucrdings J. Becker in der Zeitscbrift des Aacbener

Gescbichtsvereins, Bd. VIII, 8. 25f> ff.

Die Rbciniscbc Flora. Ein Beitrag zur Literaturgescbichte. Zeitscbrift,

Bd. Ill, S. 177, vgl. auch Bd. V, S. 321.

Zn S. 5. Aachens Liederkrauz und 8agenwelt. Aacben und Leipzig,

J. A. Mayer, 1829, X und 372 8. kl. 8°.
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Zur Erinnerung an Alfred von Reumont. 19

Eine kurze Biographic Wilhelms von Normann findet sich in den

Biographischen Denkblattcrn nach persbnliehcn Erinnerungen, S. 127 ff.; liicr

S. 136 auch Einiges liber Wbite.

Zn S. 7. Seiueu persbnliehcn Beziehungen zu Leopold von Ranke

widmete Reumont eine ansprcchcnde Schilderung im Historischcn Jahrbucb

der Gbrresgesellschaft, Bd. VII, S. 608 ff. Einen kurzen Nekrolog Rankes ver-

offentlichte er ira Archivio storieo Italiano, Quarta serie, Bd. XIX (1887), S. 125 ft*.

Pem Andenkeu Wittes ist der liebenswiirdige Aufsatz: Darlo Witte,

ricordi di Alfredo Reumont,* im Archivio storico Italiano, Quarta serie,

Bd. XVI, 8. 47 ff. gewidmet.

Zu S. 8. Andrea del Sarto. Mit cinem Grundriss des Vorhofs der

Servitenkirchc in Florenz. Leipzig, Brockhaus, 1835, XXVIII und 231 S. 8°

neb.st zwei Tabellen.

Reiseschilderungen und Umrisse aus sudlichen Gegenden. Stuttgart,

Dotta, 1835, VI und 195 S. 8°.

Italia. Berlin, A. Duncker, I. Band, 1838, 298 S. 8°, II. Band, 1840,

327 8. 8°. Mit Beitriigen von Barthold, Gaudy, Gaye, E. Geibel, A. Hagen,

Griifin Habn-Hahn, A. Kopisch, Leo, Rumohr, Witte.

Zu S. 9. Tavole cronologiehe e sincronc dclla storia Fioreutina. Firenze,

Vieusseux, 1841, gr. 4°. Ein Supplementheft iiber die Geschichte der letzten

Jahre des Grossherzogthums, 1841— 1860, erschien 1875 auf 16 8. 4°.

Romische Briefe von cinem Florcntincr. Leipzig, Brockhaus, 1840—1844,

IV BHnde, XXII und 451, 481, XXIX und 504, 547 S. 8°.

Zu S. 10. Die Carafa von Maddaloni. Neapcl untcr spaniscber Herr-

scbaft. Berlin, R. v. Decker, 1851, II Bande, XV und 420, 375 8. 8°. Eine

englische Uebcrsctzung erschien 1854 in London bei H. G. Bohu.

Zu 8. 12. Beitriige zur Itaiienischcn Geschichte. Berlin, R. v. Decker.

Band I und II, 1853, IX und 518, 450 S. Band III und IV, 1855, 495,

497 S. Baud V und VI, 1857, 477, 544 8.

Die Jugend Oatcrina's de' Medici. Berlin, R. v. Decker, 1854, XVI

und 221 8. 8°. Eine zweite umgearbcitete Auflage erschien im selben Ver-

lag 1856, XVI und 360 8. 12°. Italienische Ucbersetzung von St. Bianciardi,

Florenz, Lemonnier, 1858; eine franzbsische mit zahlreichen Zusiitzen von

Arm and Baschet, Paris, Plon, 1864.

Die Griifin von Albany. Berlin, R. v. Decker, 1860, II Bande, 445,

422 8. 8°. Ein Auszug von Saint-Rene Taillandier erschien zuerst in

der Revue des deux mondes, dann im Sonderabdruek, Paris 1862, eine ita-

lienische Ucbersetzung von A. di Dossil la, Genua 1868.

Zeitgcuossen. Biographicn und Dharakteristiken. Berlin, R. v. DecktT,

1862, II Bande, 394, 356 8. 8°.

Zu S. 13. Geschichte der Stadt Rom. Berlin, R. v. Decker, 1867—1870.

Band I. Von der Griindung der Stadt bis zum Ende des Westreicbs. Mit

zwui Planen. XVII und 968 8. Band II. Von der Hcrrschaft germanischer
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20 H. Loerseh

Vftlker bis zum Ende des grosscn Schisma. XIII und 1254 S. Band III.

Von der Riickverlegung des beiligcn Stuhls bis zur Gegenwart. Abtheilung 1

.

Die Restauration. Mit zwei Planen. IX und 574 S. Abtheilung 2. Das

moderne Rom. Mit zwei Planen. X und 950 S. 8°.

Lorenzo dc' Medici il Magnifico. Leipzig, Duncker und Humblot, 1874,

II Bande, XXIII und 606, XVIII und 604 S. 8°. Zweite, vielfach veranderte

Aufiagc, das. 1883, II Bande, VIII und 437, VI und 499 S. 8°.

Geschichtc Toscana's seit dera Ende des florentiniscben Freistaats. Gotba,

F. A. Perthes, 1876—1877. Band I. Die Medici 1530—1737, XVIII und

654 S. Band II. Haus Lothringen-Habsburg 1737—1859, XX, 681 und

74 S. 8°. Bildet einen Theil der von Heeren, Ukert und Gicsebrecht heraus-

gegebenen Gcscbichte der curopaischen Staaten.

Zu S. 14. Des Claudius Rutilius Namatianus Heimkcbr iibersetzt und

crlautert von Itasius Lemniacus. Mit zwei Planen und fiinf in den Text

gedruckten Abbildungen. Berlin 1872, R. v. Decker, 207 S. 8°. Den Namcn

Itasius Lemniacus bat die rttmische Akademie der Arcadia Alfred Reumont

bei seiner Wabl im Jabre 1843 bcigelegt.

Bricfe beiliger und gottcsfurchtiger Italiener gesammelt und crlautert.

Freiburg, Herder, 1877, XXXIII und 303 S. 8°.

Aachener Liedcrchronik. Mit einer Chronologic der Geschicbte Aacbens.

Aacbeu, J. A. Mayer, 1873, 235 S. 8°.

Zu S. 16. Biograpbiscbc Deukblattcr nacb pcrsonlicbcn Erinnerungeu.

Leipzig, Duncker und Humblot, 1878, 450 S. 8°.

Gino Capponi. Ein Zcit- und Lebensbild 1792—1876. Gotba, F. A. Perthes,

1880, XVI und 458 S. 8°.

Vittoria Colonna. Leben, Dicbten, Glauben im XVI. Jabrhundert. Frei-

burg, Herder, 1881, XVI und 288 S. 8°. Eine italienische Ucbersetzung von

M tiller und Ferrero erschien 1883 in Turin.

Aus Konig Friedrich Wilhelnis IV. gesunden imd kranken Tagen. Leip-

zig, Duncker und Humblot, 1885, XII und 579 S. 8°. Eine zweite uuver-

anderte Auflage erschien nock im selben Jabre.

Zu S. 17. Charakterbilder aus der neueren Geschichtc Italiens. Leipzig,

Duncker und Humblot, 1886, VIII und 295 S. 12°.

L. P. Gachard im Historischen Jahrbuch der Gorrcsgcsellschaft, Bd. VII,

S. 238 ff.

Die Nekrologe von Rankc und Witte sind oben zu S. 7 erwiihnt.

Ick will nickt untcrlassen, kier die Arbeit en zusammenzustcllen, welche

A. von Reumont in der Zcitsckrift des Aackener Gesckicktsvereins veroffent-

lickt bat.
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Zur Erinnerung an Alfred von Reumont. 21

Band I. Analekteu zur Geschichtc Aachcns. a. Cardinal Pietro Capocci.

b. Francesco Petrarca in Aachen, c. Kaiser Karl V. in Aachen und Umgcbung.

d. Mathias Joseph Wildt.

Zur Erinnerung an Professor Dr. Savclsberg.

Band II. Kflnig Gustav III. von Schweden in Aachen in den Jahren

1780 und 1791. (Wiederholt in Kleine historische Schriften S. 283 ff.)

Friedrich Haagen. (Nekrolog.)

Band III. Chronik des Aachener Geschichtsvereins fiir die Jahre 1879—80.

Die ungarischen Metallwerke im Aachener Munsterschatz.

Die Rheinische Flora. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte.

Band IV. P. P. A. Pocholle. Eine Erinnerung an die Napoleonische Aera.

Aus der Geschichte Aachens im XV. Jahrhundert.

Chronik des Aachener Geschichtsvereins fiir die Jahre 1881 und 1882.

Band V. Monsignor Agostino Franciotti und der Aachener Friede von 1668.

Cornel Peter Bock. (Dem Andenken dieses bedeutenden Aachener

Gelehrten hatte Reumont schon die „Notice sur Corneille-Pierre Bocku im

Annuairc de PAcademic royale de Belgique von 1872 gewidmet.)

Die Denkmunze auf den Aachener Friedensschluss von 1668.

G. A. KGnigsfeld. (Nekrolog.)

Besprcchung von Aachcns Dichter und Prosaisten.

Band VI. Friedrich von der Trenck in Aachen 1765—1780.

Kaiser Karls V. Kronung in Aachen.

Zu dem Aufsatz: Friedrich von der Trenck in Aachen.

Lied auf Karl den Grossen.

Chronik des Aachener Geschichtsvereins 1883/84.

Band VII. FabioChigi—Papst AlexanderVII.— in Deutschland 1639—1651.

Die Kriinung Karls V. in Aachen.

Band VIII. Die Grafen von Harscamp.

Die Porphyrsaulen am Hochaltar des Aachener Munsters.
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Aachener Prozesse am Reichskammergericht.

Von R. Goecke.

V o r b e m e r k u n g.

Im Marz 1886, nur wenige Monate vor seinem Tode, hat

Staatsarchivar Dr. Rudolf Goecke niir fur die Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins diese Regesten nebst der kurzen

vorausgeschickten Einleitung ubergeben, nachdein iiber deren

Herstellung und Veroffentlichung seit Oktober 1885 mehrfach

zwischen uns verhandelt worden war. Im achten und neuntcn

Bande haben sic nicht erschcinen konnen : der Inlialt des erstern

stand beim Eintreffen des Manuskripts schon fest, der letztere

musste in seinem Umfange aufs Aeusserste beschrankt werden.

Der unerwunscht verzogerte Abdruck erfolgt nuninehr in dank-

barer Erinnerung an den fleissigen und gewissenliaften Verfasser,

der leider seiner erfolgreichen und vielversprechenden Berufs-

tliatigkeit wie den rheinischen Gescliichtsstudien, welche er durch

so inanche gediegene Arbeit forderte, am 23. Juni 1886 nur zu

fruh entrissen worden ist.

Bei Durchsicht der Regesten sind an mchrern Stellen Zweifel

aufget^iucht iiber gewisse Nainensformen, in einer grossem Zahl

von Nummern war es fiir die lokalgeschichtliche Forsclmng

von nicht geringem Werth, die Namen und die Lage der im

Regest erwahnten Hauser und Grundstiicke angeben zu konnen,

hier und da erschien audi noch die Aufklarung anderer kleiner

Einzelheiten notliig. Der Nachfolger Goeckes in der Leitung

des Staatsarchivs zu Wetzlar, Herr Arcliivrath Dr. Veltman,

hat' die Freundlichkeit gehabt, die zur Yerbesseruug und Ver-

vollstandigung von mehr als vierzig Nummern an ihn gerichteteu

Fragen zu beantworten und dadurch die Brauchbarkeit der

Regesten wesentlich zu erliohen. Es sei ihni audi an dieser

Stelle dafiir der I>ank des Vereins ausgesprodien.
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Aachcner Prozesse am iteichskauimer£L'rieht. 23

Die einzelnen Regesten beigefugten Anraerkungen riihren

sammtlich von der Redaktion dieser Zeitschrift her.

Bezuglich des am Schluss der Einleitung erwahnten, im
Jalire 1822 gedruckten Verzeichnisses hatte Herr Oberstaats-

anwalt Hamm zu Koln die grosse Giite, auf meine Anfrage
mitzutheilen, dass dieses Verzeichniss seiner Zeit auf Veranlassung

des Koniglichen Gencralprokuraturs durch Vermittlung der Konig-

lichen Regierung zu Koln hergestellt worden sei. Von zwci

nocli unter der zum Verkauf bestimmten Makulatur aufgefun-

denen Exemplaren, welche Herr Hamm dem Aachcner Gesehichts-

verein freundliclist ziir Verfiigung stellte, hat dieser das eine

der Handbibliothek des Aachener Stadtarchivs, das andere der

Koniglichen Universitiitsbibliothek in Bonn tiberwiesen.

//. Loerach.

E i n 1 e i t u n g.

Den nachfolgend mitgetheilten Regesten liegen Ausziige aus

dem General -Repertorium des Koniglichen Staatsarchivs zu

Wetzlar zu Grunde. Dieses Repertorium ist wahrend der Jalire

1846—52 in der Hauptsache vom Landgerichtsrath Joseph Larenz

angefertigt, welcher dem Justizsenat zu Ehrenbreitstein ange-

horte und kommissarisch wahrend dieses Zeitraums mit der

Ordnung des ehemaligen Reiehskammergerichts-Archivs zu Wetz-

lar beauftragt war. Das Repertorium umfasst 38 Grossfolio-

Bande, welche 34 6*34 in Wetzlar verbliebene Spezialprozesse,

nach den Namen der Klager alphabetisch geordnet, verzeichncn,

eine Arbeit, welche eine Suinme wissenschaftlichen Fleisses dar-

stellt, wie sie wohl selten irgendwo in dieser Stille und Anspruchs-

losigkeit verrichtet worden ist. Es gereicht mir darum zu

besonderer Freude, das Verdienst dieses Mamies, welcher in

seiner richterlichen Laufbalin 1852 zum Appellationsgerichtsrath

in Greifswald befordert wurde, inzwischen aber verstorben ist,

in das ilim gebiihrende Licht heben zu diirfen \ Ware die von

ihm geleistete Arbeit nicht geschehen, so wiirde es schwer

gewesen sein, die einzelnen Prozesse, welche fur die vorliegenden

») Gustav Joseph Larenz war, nach ciner gelaUigen Mittheilung aus

dem Justiz-Ministerium, geboren am 1. Februar 1807, und ist gestorben 1859

in Ehrenbreitstein, wohin er seit 1850 zuruckversetzt war.
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24 R. Goecke

Regesten in Betracht kamen, herauszufinden; sie sind freilich,

der Anlage ties General-Repertoriums entsprechend, durch dessen

sammtliche Bande zerstreut. Aber audi die Fassung der von

Larenz gefertigten Regesten selbst, die sich offenbar dem Sprach-

gebrauch der Akten aufs Engste anschliesst, ist fiir unsere Arbeit

vielfacb nicht geandert worden; sie ist nur revidirt und liier

und da, besonders bei denjenigen Sachen, welche im Archiv

mit dem Bucbstaben B bezeiclinet sind, mit Zusatzen bezw.

Bericlitignngen versehen worden.

Fiir die Reilienfolge ist das Jalir der Einfuhrung des Pro-

zesses beim Reichskammergericht als massgebend angenoinmen.

Dieses Jahr ist denn audi dem einzelnen Regest vorangestellt.

Innerbalb eines bestimmten Jahres bin ich der urspriinglichen

alphabetischen Ordnung der Prozesse gefolgt, deren Archiv-

Nummern in Klammern am Schlusse des Regests mitgetheilt

sind. Jedem Regest ist eine fortlaufende Nummer in fetter

Schrift beigefiigt.

Die gesammelten Regesten sind als ein Spezial-Repertorium

zur Geschichte der Stadt Aachen zu betrachten, welches zunachst

fiir dienstliche Zwecke im Koniglichen Staatsarchiv zu Wetzlar

aufgestellt worden ist; die Konigliche Archivverwaltung hat

sodann dem Aachener Geschichtsverein auf dessen Ansuchen

den Abdruck in seiner Zeitschrift gestattet.

Zu der Anlage der Regesten ist noch Folgendes zu

bemerken:

Unter der als Klager bezeichneten Parte! sind die Appellan-

ten mit einbegriffen, unter der Partei der Yerklagten ebenso

die Appellaten. Formell betrachtet handelt es sich bei manchen

Prozesseu nur um eine Citation, ein Mandat an die Yerklagten

oder Appellaten. Urtheile sind in vielen Fallen nicht ergangeu,

in andern Fallen nicht mehr erhalten. Das Reichskammer-

gericht war im Allgemeinen nur in Civilsachen Appellinstanz, in

Strafsachen konnte aber eine Wiederaufnahme der Vcrhandlungen

durch dasselbe angeordnet werden. Ueber das Prozessverfahren

beim Reichskammergericht hat Haberlin, Deutsches Staats-

recht II, S. 304—377 meines Erachtens am Besten gehandelt.

Unsere Regesten sollen nicht der Geschichte dieses Verfahrens

dienen, sondern zur politischen, kirchlichen, Rechts- und Wirth-

schaftsgeschichte der Stadt Aachen und ihres Reichs Beitrage

liefern. Darum ist audi im einzelnen Falle angemerkt, und
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Aachener Prozesse am Reichskammergericht. 25

zwar am Schlusse des Regests und von diesem durch einen

Gedankenstrich getrennt, wenn schon in erster bezw. zweiter

Instanz in einer Sache vor einer Aachener oder hier und da

auch vor einer andern Behorde verhandelt worden ist. Wo die

beziiglichen Akten im Staatsarcliiv zu Wetzlar heute fehlen,

ist ein f. hinzugesetzt. Auf die Bezeichnung der Parteiver-

li&ltnisse in erster Instanz ist absichtlich nicht eingegangen,

urn nicht mit jnristischen Begriffen zu verwirren. Eine kleine

Zahl von Prozessen ist ausnahmsweise beim Reichskammerge-

richt in lateinischer Sprache verhandelt worden, fur diese ist

das Regest im Larenzschen Repertoriura jedesmal auch lateinisch

abgefasst. Urn der vorliegenden Arbeit einen einheitlichen

Charakter zu wahren, sind diese Regesten hier ubersetzt, aber

am Schlusse mit L. bezeichnet worden. Ueber die aussere

Beschaifenheit und den Umfang der Akten und Urkunden eines

einzelnen Prozesses ist nur ganz ausnahmsweise etwas ange-

merkt worden, weil nach meinem Ermessen solche Angaben

keinen Ruckschluss auf deren inhaltlichen Werth und historische

Bedeutung gestatten, der Charakter der Originalitat und Authen-

tizitat den amtlichen Schriftstucken aber von selbst anhaftet.

Nur soviel sei im Allgemeinen erwahnt, dass der Umfang der

einzelnen Prozesse zwischen Konvoluten von einem Centimeter

bis zu drei Meter Hohe schwankt. Die &ussere Beschaffenheit

ist, Dank der sorgfaltigen Aufbewahrung, welche die Archivalien

des Reichskammergerichts in preussischer Zeit erfahren haben,

im Ganzen und Grossen eine vorzugliche; leider fehlen hingegen

hier und da wohl einzelne Stucke aus den Prozessakten. Letztere

sind, noch wahrend des Laufes des Rechtsstreits, jeder Prozess

fur sich, in sorgsamer Weise in der Kanzlei des Reichskammer-

gerichts zu Aktenbiindeln zusammengelegt, die einzelnen Schrift-

stiicke mit Nummern auf der Ruckseite versehen, und es ist

stets dazu ein Rotulus angefertigt worden, welcher noch heute

den Akten beiliegt. Die Akten der ersten Instanz sind viel-

fach nur in Abschrift vorhanden, welche in geheftete Papier-

bande im Zusammenhang eingetragen und beglaubigt sind. Als

ein Uebelstand der ehemaligen Aufbewahrung muss es bezeich-

net werden, dass mitten zwischen die Prozessakten auch altere

Pergamenturkunden mit anhangenden Siegeln als Beweisstiicke

eingelegt worden sind. Solche sind auch von Aachen vorhanden,

hier aber nicht berucksichtigt worden, da sie einen besondern
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Bestand fur sich im Staatsarchiv zu Wctzlar auszumachen

bestimmt sind.

In unsern Regesten sind nur Spezialprozcsse zwischen zwei

Parteien, welche den „rechtlichen Krieg" vor dem Reichskammer-

gericht begannen, und wovon die eine Partei inimer der Stadt

Aaclien angehort, beriicksichtigt worden. Nicht beriicksichtigt

ist daher ein „Antrag der Stadt Aacben auf Transsumtion und

Vidimation eines von Kaiser Karl V. der Stadt im Jabre 1521

ertbeilten Sicherheits- und Gelcitsbriefs (lurch das ganzc Reicb,

und deshalb erfolgte ediktmassige Ladling durcli das Reichs-

kammergericbtu vom Jahre 1538, weil bier eine zweite Partei

feblt. Es ist dieses iibrigens der einzigste Fall diescr Art im

Arcbiv zu Wetzlar; bei dem Landgericbt zu Aacben sind hin-

gegen, nach Ausweis der amtlichen Korrespondenz, welche mir

bieriiber vorliegt, zwei am 21. Oktober 1821 nacb dortbin

ausgeliebene Aktenfaszikel des Reicbskammergericbts-Archivs,

kaiserlicbe und Aacbensche Privilegien betreffend aus den Jabren

1557 und 1662, auf eine am 25. Mai 1856 von der Arcbivver-

waltung zu Wetzlar dortbin gericbtcte Anfrage „bisher niclit

wieder aufzufinden gewesen 44

, also vermutblicb verloren gegangen.

Es eriibrigt nocb zu bemerken, dass ein im Jabre 1822

bei Th. F. Tbiriart in Koln im Druck erscbienenes „Verzeicb-

niss der Aktiv- und Passiv-Prozesse. welcbe bei dem ebemaligen

Reicbskammergericbte zu Wetzlar gescbwebt haben, und zuni

l^ereicb des Koniglicben Appellations-Gerichtshofes zu Koln

gelioren u
(109 SS. 4°), die Rubra eines Tbeils der Aacliener

Prozesse an verscbiedenen Stellen mittbeilt. Dieses Yerzeicbniss

ist ein Auszug aus dem in 21 Banden bestebenden, auf Veran-

lassung des Fiirsten Primas wahrend der Jahre 1806—10 ange-

fertigten und nocb beim Staatsarchiv zu Wetzlar aufbewahrten

altern Repertorium der Reichskammergerichts-Akten und -Ur-

kunden, welches vielfach ungeiiau ist.

In alien Fallen, in welcben bei Personen, Beamten, Kirchen,

Klostern, Gerichten, Behorden und Korporationen ein Ort der

Zugehorigkeit nicht genannt ist, ist Aaclien als soldier gemeint.

Fiir eine kleine Anzahl stets wiederkehrender Worte sind fol-

gende Abkilrzungen angewandt: A. = Aaclien; f. = feblt (in

Bezug auf die Vorakten); g. = gegen; G. = Gulden; Goldg. =
(loldgulden; K. = Klager, Kliigerin; K.-G. = Kammergeiicht;

V, = Verklagter, Verklagte.
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Aachener Prozesse am Reichskammergericht. 27

1509. Peter von der Heiden, Biirger, g. Burgermeister

und Rath. Geleitsbruch und Anlegung von Arresten auf das

Termogen des K., weil er wahrend eines beim Sendgericht

anbangigen Prozesses g. Hermann Pastor das ihm ertheilte

,Glai(l
al zur Errichtung eines Weinschanks missbraucht und

die Burger, seine Gaste, gegen den Rath aufgehetzt kabe.

(H 2469.) 1

1511. Hermann Rink, Burger, zu Koln g. Meier und

Schoffen. Inkompetenz der Y. in der Rechtssache von Eberhard

und Dietrich von Haren g. den K. wegen 6000 G. (R 2369.) 2

1513. Yicedechant und Kapitel von St. Adalbert g. Bela,

Wittwe von Mathaus Hertzgen, und dessen Erben. Streit fiber

deu Besitz eines von dem Propst Mathias Hertzgen dem Aeltern

hiDterlassenen Kapitals von 450 G. und mehrerer zu Lenders-

dorf* belegener G titer, welche die Wittwe und Erben seines

SAnes in Anspruch nehmen; Einrede, dass dieser bloss ein

naturlieher Sohn gewesen und als solcher den Propst nicht

beerbe. — Schultheiss und Geschworene des Gericlits von

Lendersdorf. (A 111.) 3

1513. Dieselben. Streit ilber den Nachlass und die zu

Lendersdorf belegeuen G liter desselben.— Dieselben, f. (A 112.) 4

1513. Quirin von Aldenhoven, Diener Peters von der

Heiden, g. Burgermeister und Ratli. Injurien durch Verhaftung

des K. auf offener Strasse und Ausstellung an den Pranger.

(A 689.) 5

1514. Egidius in dem Bischofsstab 3
g. Meier und Schoffen.

Kntsetzung vom Schoffenamt wegen Auitsvergehen. (B 4410.) 6

') Glaid ist die Erlaubniss, sich irgendwo aufzuhalteu, ohne class bier-

mi t gewiase Rechtsfolgen, welche an sich eintreten miissten, verkmipft sind.

*) Lendersdorf, Dorf, Bgstr. Birgel, Kr. Dilren. Ueber die Beziehuugen

dr* Adalbertsstifts zu diesem Dorfe vgl. Bonn, Rumpel und Fisehbach,
>ammlung von Materialien zur (Jeschicbte Diirens S. 202 ff.

*) (tiUis zu dem Buschoffstave, Schoffe, erscheint 1504 als Testaiuents-

Ti-lifttrerker seiner Schwagerin Jeune von Aveunes, Gattin erster Ehe des

Aachener Schoffen Johann Beyssel von Eupen und zweiter Ehe des Junkers

R^Uml Buck zu Aachen; vgl. Picks Bericht ttber die Verwaltung des

Arcliivs der Stadt Aachen iiu Jahrc 1880, S. 2.

Digitized byGoogle



28 R. Goecke

1515. Die 24 Priester unci Mitglieder der St. Johannes

-

bruderschaft beim Marienstift g. Servaz Leyendecker, Lamprceht

Constatf und die Laienbruder der Bruderschaft. Streit iiber

Renten aus gewissen Hausern 1
. — Sehoffenstuhl, f. (A 115.) 7

1515. Peter Kirser, Reichskammergerichts-Prokurator, zu

Worms g. Biirgermeister und Rath. Zahlung des versprochenen

Salars. (K 1599.) 8

1517. Biirgermeister und Rath g. Peter von der Heydeii

und Paul Garzweiler, Heimlich ausgetretene Burger. Arrestation

eines Burgers auf der Frankfurter Messe unter dem Vorwand,

dass K. den V. rechtliche Htilfe gegen Hermann Pastor 2 ver-

weigerten und ihr Vermogen vorenthielten. — Erzbischof von

Koln und dessen Subdelegirte als Kommissarien des K.-G., f.

(A 61.) 9

1517. Prioren und Konvente der Prediger und der Regulir-

herren g. Apollonia von der Marck zu Withem im Grossherzog-

thum Luxemburg. Forderung des Niessbrauchs von alien von

Dietrich Freiherrn von Palant 3
, erstem Ehemann der V., hinter-

lassenen, in der Herrschaft Withem belegenen Gutern. — Schoffen-

stuhl, f. (A 128.) 10

1520. Prior und Konvent der Augustiner g. Johann von

Drimbom. Forderung einer jahrlichen Rente von 8 Miidden

Roggen aus dem vom V. besessenen, neben der St. Alde-

gundenkirche und dem V. belegenen Hause 1
. — Sclioffenstulil.

(A 116.) 11

1523. Biirgermeister und Rath g. Schultheissen, Richter,

Schoffen und Gerichte zu Teveren, St. Trond, Befort und Haren 5

!
) Die Lage uiul die Nameii der Hiiuser siud aus deu Akten (nur ein

paar Blatter) nicht ersichtlich.

2
) Vgl. Nr. 1.

8
) Er starb 1481. Seine Wittwe war in zweiter P^he mit Eckenger von

Schwarzenberg vermiihlt (vgl. Geschielite der Herren, Freiherren und Grafeii

von Pallant S. 76; Strange, Beitrilge zur Genealogie der adligen Gescblechter

VIII, S. 13).

4
) Vgl. Quix, Beitnige zur Gescbiehte der SUidt Aachen und ibrer

Umgebungen II, S. 108 ff.

.

6
) Vgl. iiber diese vier Orte Loerscb in Haagens Gescbiehte Achens I,

S. 351, Nr. 10 (Befort = Beywort), 354, Nr. 42 und 359 f., Nr. 94 und 90.
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im burgundischen Kreis, weil V. statt an den Schoffenstuhl als

ihreu rechtniassigen Oberhof an die Hofe ilirer Herrschaften

appelliren. (A 45.) 12

1523. Mauritius von der Over 1 und seine Ehefrau g.

Schoffenstuhl wegen Verweigerung der Vollstreckung eines g.

Teter Becking erlassenen Urtheils auf Restitution eines in der

Kramerstrasse (under die Kreeme) gelegenen Hauses und Erbes

oder Schadensersatz. (0 1585.) 13

1525. Burgermeister und Rath g. Schultheiss und Schoffen

zu Befort, weil V. von einem durch den Schoffenstuhl in der

Appellinstanz erlassenen Urtheil weitere Berufung an das Gericht

zu Namur zugelassen und somit g. das den K. verliehene Privileg

Kaiser Karls IV. verstossen haben 2
. (A 46.) 14

1527. Burgermeister und Rath g. die Reichsleute von

Wurselen und Haaren wegen Stoning des Rechts, von den V.

Accise zu erheben, durch Aufnihr und Widersetzlichkeit, wobei

ein Rathsdiener zu Dobach 8 erschlagen worden. (A 43.) 15

1527. Geraeine Nachbaren im Reich zu Haaren, Wurselen

u. s. w. g. Burgermeister und Rath. K. behaupten, dass sie

nach freiwilliger Erlegung von 2400 G. accis- und schatzungs-

frei und bei der Kaiserkronung auch hierfiir erklart seien, dass

V. dennoch jahrlich 400 G. von ihnen fordern und deshalb einige

ihrer Genossen im Grass 4 eingesperrt halten.— Schoffenstuhl, f.

(A 44.) 16

1527. Burgermeister und Rath g. Peter von der Heyden,

Paul Garzweiler, Hermann Johann, Augustin Pastor und Genossen.

Deposition von 1757 rhein. G., womit die Stadt eine Rente

ablosen will, welche zwischen Pastor und von der Heyden sowie

ihren Genossen streitig ist
5

. (A 62.) 17

') Vgl. Nr. 27.

*) Gemeint ist das Privileg tlber die Berufungen an den Aachener

Schoffenstuhl vom 27. November 1356, Noppius, Aacher Chronick (1032)

Th. Ill, S. 61; vgl. BOhmer-Huber, Regesten Karls IV. Nr. 2528.

*) Dobach, Dorf, theils Bgstr. Weiden, theils Bgstr. Wttrselen, Ldkr.

Aachen.

4
) Vormaliges stadtisches GefHngniss, jetzt zum Stadtarchiv umgebaut.

5
) Auf welchen GrundstUcken die Rente ruhte, ist in den Akten nicht

angegcben. Vgl. Nr. 1 und 9.
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1528. Nikolaus Clermont g. Biirgermeister und Rath.

Jnstizadministration in Sachen des K. g. Hans Fuchs von

Ebersberg 1 wegen Erfiillung eines Kaufvertrags ttber einige

Tonnen Hopfen. (C 842.) 18

1528. Peter Supp g. Biirgermeister, Schoffen und Rath

und Hans Fuchs zu Ebersberg. Zustellung eines Fehdebriefs

an den K. und Vorentlialtung desselben (lurch Biirgermeister

und Rath 2
. (S 9543.) 19

1529. Prior und Konvent der Karmeliter oder Frauen-

briider 3
g. Lampert Kip, Peter Wyrich und Martin Schorn.

Yindikation von sechs Hausern in der Burtscheider Strasse 4 (deren

zwen stain ind gelegen syn an sent Mathys 5 neest neven deme

huyse ind erve, dae Niueler innewont, ind die ander vier huyser init

iren hoeven stain . . reclit dar tgegenover neest Goirt Pannen-

slegers huys ind erve) aus dem Nachlass des Karmeliters

Johann Kip. V. behaupten, dass dieselbcn Stockgut aus seines

Vaters Nachlass seien, auf welches dem Monch ein Erbrecht

nicht zustehe. — Sclioffenstuhl. (A 123.) 20

1529. Johann Beulart g. das Predigerkloster. Erbzins vom

Gut Beulartstein 6 von 10 oberlandischen Goldg. jahrlich, den V.

beansprucht. — Magistrat. (B 3399.) 21

1529. Johann Beulart g. Stadt. Ersatz der Kosten einer

Untersuchung, die der Magistrat g. K. angestrengt, weil er

etliche gemeine Wege und Strassen bei seinen Gutern im Aachener

Reich eingezogen haben sollte, in welcher er aber unschuldig

befunden worden. — Magistrat, f. (B 3400.) 22

*) Ebersberg, Flecken im Bezirksamt gleichen Nainens, Rgbz. Ober-

bayem, mit bedeutendem Hopfeuhandel.

2
) Vgl. Nr. 18.

3
) Vgl. tlber diese Bezeichnung Ha age n, Geschichte Achens I, S. 287.

4
) Jetzt Franzstrasse.

5
) Mathiashof, ehemaliger Beguinenkonveut, nach dem Apostel Matbias,

dem er nebst der Kircbe geweibt war, so benannt.

6
) Das Gut Beulartstein lag in der Biirgermeistcrei Laurensberg, Ldkr.

Aachen. Leber den Erbzins vgl. Quix, Das ehemalige Dominikaner-Kloster

S. 19. Am 31. Mai 1534 belasteten Johann Beulart und seine Gattin Irm-

gard zu Gunsten des Predigerklosters in Aachen ihr gcnanntos Gut uiit einem

Jahrzins von 6 Goldgulden, der spiiter mit 120 Goldgulden abgolost wurde

(ebendas. S. 27).
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Aachener Prozesse am Reichskammergericht. 31

1529. Severin Hellink g. Burgermeister und Rath. Per-

sonalarrest des K. wegen einer Forderung des Handlungsgesell-

schafters Siegfried von Louvenich. (H 2917.) 23

1530. Die Greven des Kramerambachts g. Katharina Styngen

jrenannt Sylverberner und Ehelente Marks. Vindikation melircrer

von den Ebeleuten Wilhelm Kunschtaff herriihrender, angeblich

auf V. vererbter Grundstiicke (zwein morgen . . gelegen in die

Wirdelbach, noch sieven gelegen up die Heide), Einrede der

Verjahrung. — Schoffenstuhl. (A 141.) 24

1530. Thomas Bogenmacher g. Schoffenstuhl. Grundlose

Entsetzung des K. aus dem „Rhatses" (Sitz im Rath) und dem

Kohlmeisteramt, die er 17 Jahre lang innegehabt. Weitlaufige

Verhandlungen vor einer bestellten Reichskammergerichts-Kom-

mission zu Aachen. (B 4981.) 25

1530. * Johann Grevenberg g. Werkmeister des Wollen-

anibachts. Beschwerde iiber Beschlagnahme mehrerer Stiicke

Tuch, welche sich V. wahrend der Frankfurter Messe gegon

den K. erlaubt haben, weil er nicht in Gemeinschaft mit ihnen

verkaufen wollte 1
. — Magistrat. (G 1624.) 26

1530. Mauritius von der Over 2 und seine Hausfrau Agatlie

g. Magistrat und Schoffen. Aufhebung eines g. die K. erkannten

Personalarrestes, welcher angeblicli nur aus dem Grunde ver-

hangt war, uin sie zur Rticknahme einer Appellation an das

K.-G. g. eiu von den V. erlassenes Erkenntniss zu zwingen.

(O 1586.) 27

1531. Prior und Konvent der Regulirherren g. Johann von

Elft 3
. Vindikation mehrerer von Tilmann Thibes hintcrlassener,

\m A. belegener Lehnguter 4 Namens des Regulirherrn Martin

Thibes unter der Behauptung, dass Geistliche einen „wehrent-

lichen Mann a (Lehntrager) bestellen konnen. — Statthalter und

Lehnmanner des Lehns von der Schleiden im Reiche von A. auf

Uuterweisung des Schoffenstuhls. (A 121.) 28

») Vgl. Nr. 51.

*) Vgl. Nr. 13.

*) Vgl. Nr. 87.

*) Di*»t*e LehngiUer sind in den Aktcn nicbt naher bezeichnet.

Digitized byGoogle



32 R. Goecke

1531. Simon von Weiler g. das Regulirherrenkloster 1
. Erb-

pacht von 5 Miidden Roggen, ruhend auf der vor dem iiussern

Kolnthor belegenen Mulile des K. — Schoffenstuhl. (W 1389.) 29

1532. Hans Supp g. Prior und Konvent der Frauenbriider.

Jahrlicher Zins von 2 G. aus einem Hause und Erbe auf der

Sandkaul. — Schoffenstuhl, f. (S 9545.) 30

1533. Burgermeister, Schoffen und Rath g. gemeine Nach-

baren von Wiirselen, Haaren u. s. w. ira Aachener Reich. Recht

der K., von ihren im Reich, d. h. innerhalb einer Meile von

der Stadt angesessenen Einwohnern Beitrage zur Turkensteuer

zu erheben. (A 41.)
m

31

1533. Dechant und Kapitel des St. Adalbertsstifts g.

Lambrecht Giesse zu Baesweiler 2
. Streit iiber liegende Giiter

zu Boisseler 3
, welche K. als verfallene Emphyteusis in Besitz

genommen, V. aber als Erbguter beansprucht. — Schoffen zu

Baesweiler auf Unterweisung desOberhofs zu Jiilich. (A 113.) 32

1533. Dechant und Kapitel des St. Adalbertsstifts g. Johann

Reysen zu Schleyden 4
. Vindikation von Grundstiicken im Bezirk

von Baesweiler 5
, welche die K. als kaduzirt wegen unterbliebener

Zahlung des Kanons in Besitz genommen haben. — Schoffen zu

Baesweiler auf Unterweisung des Oberhofs zu Jiilich. (A 114.) 33

1533. Johann von Linzenich zu Burtscheid g. Stadt A.

und Schoffengericht zu Burtscheid. Gefangenhaltung des K.

wegen beharrlicher Verfolgung seiner Rechtsanspriiche beim

K.-G. G (L 2122M 34

J
) Nach einem Aktenstilck Tom 4. September 1531 war damals Johann

von Goch Prior, Wicbbold von Deventer Subprior und Jaspar Taxis Pro-

kurator des Klosters.

2
) Baesweiler, Dorf, Kr. Geilenkirchen.

3
) Boslar, Dorf, Bgstr. Hottorf, Kr. Jiilich.

4
) Schleiden, Dorf, Bgstr. Siersdorf, Kr. Jiilich, oder Bgstr. Aphoven,

Kr. Heinsberg.

*) Vgl. Nr. 32.

°) Ueber Vorgftnge, welche wahrscheinlich Veranlassung zu diesem

Rechtsstreit gegeben baben, vgl. das Urtheil vom 9. Dozember 1521, Zeit-

scbrift des Aachener Geschichtsvereins II, S. 85 f.
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Aachener Prozesse am Reichskammergericht. 33

1534. Greven und Ambacht der Schuster g. das Lederer-

arabacht. Kauf und Einbringung ausserhalb der Stadt geloheten

und bereiteten Leders durch den Schuster Friedrich von Julich;

Intervention der Schusterzunft, welche das Eecht dazu behauptet.

— Biirgermeister und Rath. (A 149.) 35

1534. Servatius von Colin und sein Sohn Georg g. Biirger-

meister und Rath. Entschadigung der K. daftir, dass sie auf

Autrag des Peter von der Heiden in Folge der ihnen gegen die

Stadt A. erlaubten kaiserlichen Repressalien in Mainz verhaftet

wurden. (C 1152.) 36

1534. Johann Greffenberg g. Marktmeister und Genossen.

Injurienklage wegen Verleumdung. — Magistrat, f. (G 1410.) 37

1535. Der Pater in dem Mergenthal zu A. 1 Namens der

Konventschwester Ottilie und der Prior zu Paradies 2 Namens

des Konventbruders Hermann und Genossen g. Johann Kraux

oder Krotsch zu Theuren 3
. Anspruch auf die von Rudger Moep-

ges nachgelassenen Renten und Giiter 4 fur dessen Seitenver-

wandte g. die Erben seines Successors in thoro. — Schoffen zu

Theuren auf Unterweisung ihres Oberhofs zu A. (A 106.) 38

1535. Mutter und Konvent im Marienthal 5
g. Johann Buyter

and seine Hausfrau Lucie und deren Verwandte. Herausgabe

melirerer in und bei A. belegener Grundstiicke (eyn stuck lantz . .

pelegen an Roistportze, eyn [desgl.] an den Kalkaevent, eyn

[desgl.] genant der Schoppele, noch umbtrent eynen halven

morgen beyntz gelegen an den Wyngartzberch fi

, noch eyn [desgl.]

l
) Kloster Marienthal in der Franzstrasse.

*) Wo dieses Kloster lag, ist in den Akten nicht angegeben. Ein Kloster

rum Paradies gab es nieht in Aachen, dagegen bestand ein Wilhehnitcr-

kioster dieses Namens in Diiren (vgl. Bonn, Rumpel und Fisehbach
t. a. O. S. 293).

») Dtlren.

4
) Eine nahere Bezeichnung derselben fehlt in den Aktcn.

») Vgl. Nr. 38.

*) Weingartsberg, an der Ostseite der Stadt zwischen Sandkaul- und

Kftlnthor. Vgl. Ouix, Die K8nigliehe Kapelle auf dem Salvators-Berge S. 64.

3
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gegen sent Joeris thorn * over gelegen), Zinsen und Pachte, so-

wie von Mobilien, welche die Klosterfrau Adelheid von Schinne

besessen, an die V. als deren Erben. — Schoffenstuhl, f. (A 107.) 39

1536. Paul Gartzweiler g. Frambach von Hochkirchen,

den Schoffenstuhl und Peter von der Heyden. Geldstrafe wegen

Schmahreden. (G 242.) 40

153G. Gemeinde Wurselen und Haaren g. Schoffenstuhl. Be-

holzungsrecht ira Gemeindewald. — Schoffenstuhl. (W 5814.) 41

1537. Burgermeister und Rath g. Johann Herzog von

Jiilich, Kleve und Berg zu Diisseldorf. Streitigkeiten tiber die

Grenzen der Gerichtsbarkeit des Jiilichschen Vogts und Meiers

in A. (A 92.) 42

1537. St. Johannesbruderschaft beim Marienstift g. Wittwe

Martin Sturz. Forderung eines jahrlichen Zinses von 4 G. aus

einem auf der Ecke der Hartmannstrasse gelegenen Hause

(an ind op eyn oirthuiss ind erf bynnen Aiche mit eyner cameren

gelegen upHairtmanstraiss oirt genant).— Schoffenstuhl. (Al 19.) 43

1537. Mathias Duppengiesser g. Burgermeister, Schoffen

und Rath. Befehl an den K., seine auf der Weissgerberstrasse 2

(in der statt Aiche vorstatt uf der Weyssgerber gassen) errichtete

Miihle abzureissen und Einspeirung desselben wegen Unge-

horsams. — Burgermeister und Rath, f. (D 1995.) 44

1537. Peter Zink und Genossen g. Dechant und Kapitel

des Marienstifts. Erbauung einer Schleifmuhle in der Jakob-

strasse. — Burgermeister und Rath. (Z 400.) 45

1538. Augustinerkloster g. Gerhard von der Heggen

genannt Kruppel. Forderung einer jaMichen Rente von 7

Goldg. und 3 J

/2 Mark aus dem vom V. besessenen Haus und Erbe,

genannt das Ross, am Parvisch belegen (dat huyss und erf

genant dat Ross gelegen upt Parvisch up dat ort van Scharp-

strate neest deme huyss zum Spiegel). — Schoffenstuhl. (A 117.) 46

!

) Dieser Mauerthurm, 1639 St. JoeriGtbourn, 169G Jurrestorn genannt,

lag zwisclien Pont- und Konigstbor. Quix (Hist.-topogr. Bescbreibung der

Stadt Aacben S. 178) nennt ibn Gregorius-Thurni; vgl. aneb Zeitsebrift des

Aacbener Gescbiebtsvereins I, S. 36.

-) Wo lag diese? Sollte der Lobergraben gemeint sein?
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1538. Johann und Karl Burgcrhaus g. das Kloster der

Weissen Frauen. Zinspflichtigkeit einer Oelnriihle und von vier

Morgen Ackcrlands *, welche K. bestreiten. — Schoffenstuhl, f.

(B 6479.) 47

1539. Johann Steffarts g. Prior 2 und Konvent des Kreuz-

briiderklosters. Forderung von 200 Joachimsthaler filr zwei

dem K. verkauftc gestickte Tapeten.— Schoffenstuhl. (1 4844.) 48

1539. Gcnieinden Wiirselen und Haaren g. Stadt A.

Beholzungsrecbt im Walde „Vogelsang". (W 5815.) 49

1541. Decliant und Kapitel des Marienstifts g. Johann

Grevenberg, Weinwirth. Forderung von 98 G. an den ver-

storbenen Kantor des Stifts Sudermann und Arrestirung des

den Kapitularen gehorenden Weins. — Schofifenstuhl. (A 97.) 50

1541. Johann Grevenberg g. Werkmeister des Wollen-

ambachts. Wie Nr. 26. (G 1625.) 51

1542. Herzog Wilhelm von Jiilich zu Diisseldorf g. Stadt A.

Streitige Jurisdiktion im Amt Wilhelmstein, bezw. landfriedens-

briichige Handlungen der Aachener daselbst. — Umfangreiclie

Verhandlung vor einer K.-G.-Kommission zu A. (G 2823.) 52

1542. Johann Steffarts g. Vogt, Meier und Schoffen. Unrecht-

massige Verhangung des Arrestes uber seine in der Stadt A.

belegenen Guter als Exekutionsmittel in Saehen Buschmann g.

Steffarts und dadurch bewirkte Krankung des K. in seiner

Kaufmannsehre. (S 4843.) 53

1543. Dechant und Kapitel des Marienstifts g. Nachbaren

und Gemeinden der Vogtei Fleron zu Fleron, Ayneux, Maretz

im Fiirstbisthum Liittich. Beholzungsrecbt im Walde von

Moseur in der Vogtei Fleron. — Meier und Schoffen der Herr-

schaft Fleron 3 auf Untervveisung ihres Oberhofs, des Schoffen-

stuhls. (A 172.) L. 54

*) Die Lage und die Namen der Grundstiicke siml in den Akten nicht

angegeben.

a
) Wahrseheinlich Franz von Sittard; vgl. Quix, Die Pfarre zum

h. Kreuz und die ehemalige Kanonie der Kreuzpfarre in Aachen S. (J8.

3
) Vgl. dartiber Loersch in Haagens Geschichte Achens I, S. 353, Nr.

32. Fleron, Ayeneux und Magn£e (>), Kanton Fleron, Provinz Ltttticb.

B*
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1543. Wittwe des Johannes von Dinslacken fiir sich und

ihre Kinder zu Koln g. Biirgermeister und Rath. Riickzahlung

eines Darlehns von 400 Goldg. (D 1033.) 55

1544. Bernhard Engels und Johann von der Linden g.

Meister und Konvent der Webbegarden Franziskaner Ordens 1
.

Verabfolgung verschiedener jahrlicher Zinse aus zwei Hausern in

der Burtscheider Strasse und Kramerstrasse zu A., welche

Arnold Wunnenberg dera Kloster unter der Verpflichtung ver-

raacht hat, vierteljahrlich unter die Armen 100 vierpfundige

Brode und in den Fasten bei jedem Brode einen Haring und

einen Schilling zu vertheilen. — Schoffenstuhl. (E 1419.) 56

1546. Wilhelm Steffart g. Schoffenmeister und Schoffen.

Verweigerte Aufnahme des K. in den Schoffenstuhl. (S 4842.) 57

1548. Biirgermeister, Schoffen und Rath g. Vogt und

Schoffen des Dingstuhls zu Korrenzig und zu der Linden *, beide

im Herzogthura Julich. Bestrafung der V. wegen Privilegien-

bruchs, dadurch begangen, dass V. Burger und Einwohner von

A. mit Arrest belegt und die Prozesssachen nicht an die K.

auf deren Avokation zur Entscheidung zuruckgesandt haben.

(A 32.) 58

1548. Biirgermeister und Rath pro interesse ihres Burgers

Leonhard Elleband (oder Elleborn) g. Leonhard Schmidts zu

Koffern 3
. Pfandung einiger Fuhrleute aus A. auf Antrag des

V., weil er an den K. Elleband (oder Elleborn) wegen Mastung

in dem Busche bei A. hatte indebite 5 Rthlr. zahlen mussen. —
Schoffen zu Korrenzig auf Rath des Oberhofszu Julich. (A 33.) 59

1548. Biirgermeister und Rath g. Georg von Oesterreich,

Bischof zu Luttich, residirend zu Franchimont. Stftrung im

Besitz der Appellationsinstanz iiber alle um A. liegende Gerichte

durch ein Yerbot des V. an die Schoffen zu St. Trond (Truiden),

l
) Vgl. Nr. 74 und 81. Ausffthrliche Nachrichten ttber diesen Konvent

bei Quix, Beitrage zur Geschichte der Stadt Aachen und ihrer Umgebungen
II, S. 65 ff.

*) Korrenzig, Dorf, Kr. Erkelenz; Linden, Dorf, Bgstr. Broicb, Ldkr.

Aachen.

8
) Kofferen, Dorf, Bgstr. KOrrenzig, Kr. Erkelenz.
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nicbt mehr naeh A., sondern an des Y. Rath zu appelliren K —
Kaiserliche Korumission des K.-G. zu A. (A 47.) 60

1548. Johann von Alesheim genannt Mulstroe g. Konvent

der Weissen Frauen. Zahlung eines jahriichen Zinses von 6

sehweren G. von 5 Morgeu Land auf dem Perzbend. — Schoffen-

stuhl. (A 525.) 61

1549. Biirgermeister und Rath pro interesse des Nikolaus

Claremont g. Reinhard Pottgen und Vogt und Schoffen zu

Linden 2
. V. Pottgen hatte wegen Forderung an Claremont

diesen durch das Jiilichsche Schoffengericht zu der Linden

pfanden und citiren lassen, woriiber die Stadt A. sich beschwert,

weil es den Reichsgesetzen, ihren Privilegien und einem Ver-

trag mit dem Herzog von Julieh zuwider sei, durch solche

Pfandungen den gewohnlichen Gerichtsstand der V. in erster

Instanz zu umgehen. — Schoffen zu Linden, f. (A 35.) 62

1540. Biirgermeister und Rath g. Christian Hohnstein,

Vogt, und die Schoffen zu Bergheim im Lande Julieh. Unbe-

fugte Arrestanlage auf Vermogensstiicke Aacheuer Burger in

Folge eines von den V. erlittenen, aber durch die K. gehorig

bestraften Raubanfalls 3
. (A 56.) 63

1549.- Herzog Wilhelm von Jiilich zu Biisseldorf g. Stadt A.

Vogteiliche Gerichtsbarkeit des Herzogs in A., das merum et

niixtuin imperium desselben im Reich von A., insbesondere das

Judengeleit. (G 2825.) 64

1550. Simon Engelhardt, K.-G.-Prokurator, zu Speier g.

die gemeinen Bauern im Reich von A. zu Wurselen und Haaren.

Zahlung von jahrlich 20 G. versprochener Prokuraturgebiihren.

(E 1382.) 65

1551. Biirgermeister und Rath g. Herzog Wilhelm von

Jiilich, Kleve und Berg zu Kleve und (lessen Amtmann zu

Wilhelmstein. Streit iiber Eigenthum und Hoheit am Walde

„die Fisch" genaunt und iiber das Recht, dort auf Erz, Galmei,

') Vgl. Loersck in Haagens Gesckicktc Ackens I, S. 3G0, Nr. 96.

2
) Vgl. Nr. 58.

3
) Vgl. Nr. 78.
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Blei mid Kohlen Muthungen zu erthcilen; in Folge (lessen

Verhaftung und Untersuchung wider den von K. daselbst er-

nannten Zclmterhcber Hans Meyer und Verurtheilung desselben

zur Uebergabe auf Gnade und Ungnade an den Herzog. (A 80.) 66

1551. Michael Dusterwald Namens seiner Ehefrau geb.

Blaffarts zu Dremmen g. Mutter und Konvent des Klosters

Marienthal. Herausgabe der Halite des von dem im Kloster

verstorbenen Heinrich Blaffarts hinterlassenen Vermogens. —
Schoffenstuhl. (D 2091.) 67

1551. Anna von Ellenband 1

, Wittwe des Adam von Merode,

Frau zu Frankenberg und Burtseheid, g. Burgermeister und

Bath. Stoning der K. im Besitz der Erbvogtei zu Burtscheid

durch Vertreibung der von ihr daselbst aufgenommenen Schutz-

juden. (E 1030.) 68

1552. Dechant und Kapitel des Domstifts zu Koln g.

Abtissin und Konvent des Gotteshauses St. Joris oder Jurgen 2

bei A. Forderung der Kurmuth von den V. und deshalb

Arrestation Hirer im Gericht Lolm bei Aldenhoven liegenden

Hobsgiiter. Einrede der Freiheit geistlicher Personen von

dieser Abgabe. — Schoffen zu Lohn und Oberhof zu Jiilich.

(C 1456.) 69

1553. Burgermeister und Rath g. Bischof Georg und

Burgermeister und Rath von Liittich. Stoning der K. im

Besitz des Rechts, ihre Habe und Giiter zollfrei zu Wasser

oder Land durch das Stift Ltittich transportiren zu lassen,

dadurch, dass die V. das personliche Erscheinen der Kaufleute

und die Ableistung eines Eids uber ihr Eigenthum an den

Waaren neuerdings verlangen. (A 48.) 70

1553. Dietrich von Wilre g. Biirgermeister und Rath.

Rilckstande einer fur 580 G. erkauften abloslichen Rente von

29 Goldg. jahrlich. — Schoffenstuhl. (W 3683.) 71

') Vgl. Quix, Die Frawkenbnrg S. 00; Richardson, (leschichte der

Familie Merode I, S. 220, II, S. 2(>5. Anna von Ellenband heirathete 1551

in zweiter Ehe Richard von Merode-Houffalize zu Kalkofen, Wittwer von

Anna von Hochkirchen.

2
) Kloster St. Joris (St. Georgsbusch), Gem. Kinzweiler, Bffstr. Esch-

weiler, Ldkr. Aachen. Vgl. daruber Beitriige zur Geschichte von Eschvveiler

und rmgegeud II, S. 71 f.
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1555. Bin-germeister und Rath g. Wilhelin Herzog zu

Jttlich, Kleve und Berg. Berechtigung ira stadtischen Walde,

die Eyga, audi Etzcha und Etgenbusch 1 genannt, gegen Abgabe

des zehnten Pfennigs Erz, Galmei, Blei und Kohlen zu graben;

Stoning durch Werner von Palant, Jiilichschen Amtmann zu

Wilhelmstein. (A 80b
.) 72

1556. Priorin und Konvent des Klosters der Weissen

Frauen g. Johann, Anna und Lucie Dandel genannt von der

Kannen und deren Schwager Leonhard von Enden. Forderung

des vaterlichen und mutterlichen Erbtheils der Mitschwester

und Professin Maria Dandel, welche nicht auf die Erbschaft

verzichtet hatte. — Schoffenstuhl, f. (A 118.) 73

1556. Theis Bleienhaupts Erben g. Minister und Konvent

der Webbegarden *. Eigenthum an a 1

/* Morgcn Land und

Acker, in der Aachener Mark am Elssenbusch gclegen, und

an zwei „die Int u und „das Harheitgen u genannten Wiesen. —
Schoffenstuhl. (B 3511.) 74

1556. Abtissin und Konvent von Burtscheid g. Biirger-

meister und Rath. Freiheit der klagerischen Gilter in der

Aachener Gemarkung von alien Abgaben. (B 5684\) 75

1557. Abtei Burtscheid und die sechs gevollmaclitigten

Manner des Dories und der Herrlichkeit Burtscheid g. Biirger-

mefster und Rath. Jurisdictio meri et raixti imperii zu Burtscheid.

(B 5682.) 76

1557. Arnold von Savelsberg g. Prior und Konvent des

Predigerklosters. Sechs Morgen Land, welche K. von seinem

Oheim Paulus geerbt, worauf Arnold von Wymar und Eberhard

von Harve Anspriiche erhoben und solche vor einem angeblichen

Schiedsgericht des Predigerkonvents durchgesctzt und nach

\\
r

eigerung der V., die (Trundstucke herauszugeben, dieselben

vor <lem Schoffenstuhl belangt haben.— Schoffenstuhl. (S 878.) 77

1558. Biirgermeister und Rath g. Christian Hohnstein,

Vogt. zu Bergheim. Injurien durch die vom V. beim K.-G.

') Vgl. ttber den Wald „die Etsch* Noppius, Aacher Chroniek (1632)

Th. II, S. 164; Quix, Cod. dipl. Aquensis no. 207.

*) Vgl. Nr. 56 und SI.
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eingereichte Exceptionsschrift, in der behauptet wird, K. batten

diejenigen ihrer Unterthanen, welcbe zur Zeit des Krieges

zwischen dem Kaiser 1 und dem Herzog von Jiilich den V.

beraubt, nicht gehorig bestraft und deshalb selbst die Strafe

des Raubes verwirkt 2
. (A 57.) 78

1558. Abtissin und Konvent zu Burtscheid und die seclis

gevollmachtigten Manner von Dorf und Herrlichkeit Burtscheid

g. Burgermeister und Rath und deren Meier uud Vogt zu

Burtscheid. Freier Weinschank zu Burtscheid, bezw. die da-

gegen behauptete Einsprache der V., dass sie „alle hohe Ober-

und Herrlichkeit, Gebot und Verbot, audi alle Jurisdiktion

sowohl in criminalibus als in civilibus in der Herrlichkeit zu

Burtscheid kraft der von den Vorfahren der K. besiegelten

Transportation und Uebergabe vor 200 Jahren gehabt und von

solcher Zeit also bis daher daran in Possession und Gewer vel

quasi gewesen". (B 5683.) 79

1558. Johann Butter und Peter Koch g. Simon Kern als

Anwalt Dietrichs von der Recke und Genossen als Kirchmeister

der St. Foilanskirche. Schuldforderung von 400 oberlandischen

rheinischen G., welche die genannte Pfarrkirche zur Abhaltung

einer Erbmesse aus einem Testament an K. zu haben behauptet. —
Schoffenstuhl. (B 6736.) 80

1558. Wittwe Agnes von der Schmitten g. Minister und

Konvent der Webbegarden 8
. Forderung von 200 Goldg. o'der

11 Goldg. jahrlicher Rente. — Schoffenstuhl, f. (S 6386.) 81

1560. Franz von Inden g. Burgermeister und Rath. Besitz-

entsetzung des K. aus einem Hause, einer Muhle und andern

dazu gehorigen Giitern 1
. (I 1095.) 82

1560. Franz von Inden g. Burgermeister und Rath. Genug-

thuung wegen Entsetzung des K. von Aemtern und Warden und

Ausweisung aus der Stadt A. 5 — Magistral f. (I 1096.) 83

J
) Kari V.

a
) Vgl. Nr. 63.

3
) Vgl. Nr. 56 und 74.

4
) Die mikeie Bezeichnung der Lage dieser Gruudstiieke fehlt in deu

Akten. Vgl Nr. 83.

b
)
Vgl. Meyer, Aaehensehe Geschicbteu I, S. 455.
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1560. Adam von Zevel g. Biirgermeister und Rath. Ent-

setzung des K. aus seinem Burgermeisteramt wegen angeblich

begangener Irrjurien 1
. (Z 241.) 84

1561. Abtissin und Konvent zu Burtscheid g. Biirgermeister

und Rath. Unterhaltung der Wege und Stege, bezw. die Be-

hauptung der V., dass die Abtissin als eine kaiserliche Abtissin und

Grundfrau der Herrlichkeit Burtscheid „Weg und Steg und

Wasserlauf, kalt und warm, zu halten" schuldig sei. (B 5684b
.) 85

1561. Adam von Zevel g. Biirgermeister und Rath. Injurien-

klage wegen Eingriffe in das Burgermeisteramt des K. in Folge

falscher Anschuldigung eines Juden*. (Z 242.) 86

1562. Johann von Elfft 3
g. Prior und Konvent der Regulir-

herren. Zahlung eines jahrlichen Zinses von 2 1

/* Goldg. aus

einem Bungart vor dem Konigsthor.— Schoffenstuhl. (E 1015.) 87

1563. Biirgermeister, Schoffen und Rath g. den Vogt und

dessen Statthalter zu Boslar 4 und Schoffen und Gcrichtsboten

zu Korrenzig. Bestrafung der V. wegen Privilegienbruchs durch

Arrestirung von 20 einem Aachener Burger gehorigen Malter

Roggen bei deren Durchfuhr durch Korrenzig, obgleich die K.

den Einwohnern des Amts Korrenzig nie Rechtshiilfe geweigert

haben. (A 34.) 88

1563. Biirgermeister, Schoffen und Rath g. Vogt, Schoffen

und Gerichtsboten zu Eschweiler 5 im Herzogthum Jiilich. Be-

strafung der V. wegen Pfandung von Aachener Biirgern und

dadurch begangenen Privilegienbruchs. (A 63.) 89

1564. Abtissin und Konvent zu Burtscheid g. Biirgermeister

und Rath. Regalien, Jurisdiktion und feindliche Stoning der-

*) Vgl. Nr. 86, das Citat zu Nr. 83 und von Furth, Beitrage und
Material zur (ieschichte der Aachener Patrizier-Familien II, 2, S. 123 ff,

*) VgL Nr. 84.

») Vgl. Nr. 28.

4
) Vogt zu Boslar war damals Konrad Beeren, sein Statthalter Joliann

Kannegieser. Wegen der Lage der Orte vgl. Nr. 32, Anm. 3 und Nr. 58,

Anm. 2.

5
) Damals war Hugo you Heinsberg Vogt zu Eschweiler; vgl. Koch,

(W-hichte der Stadt Eschweiler IV uud V, S. 145 f.
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selben, bezw. Landfriedensbruch. welchen Soldaten der Stadt A.

auf Befehl der V. (lurch gewaitsame Wegnahme einer eisernen

Spill oder Tuchschererpresse aus einem geschlossenen Hause zu

Burtsclieid g. einen status imperii begangen haben. (B 5686a
.) 90

1565. Burgermeister, Schoffen und Rath g. Hermann vou

Hirtz genannt Landscron zu Koln. Zahlung ruckstiindiger

Pensionen und dieserhalb Arrestanlage. Appellation, weil in

zweiter Instanz bei Reformation des ersten Erkenntnisses auf

Komi>ensation der Kosten erkannt und V. nicht in alle Kosten

verurtheilt ist 1
. — Greve und Schoffen des kurfurstlichen liohen

Gerichts zu Koln, f. (A 64.) 91

1566. Burgermeister und Rath g. Herzog Wilhelm von

Jiilich, Kleve und Berg. Mast und Jagd in „gemeiner Stadt

und Reichs A. Wald\ der Reichswald oder Reichsbuseh genannt,

(lessen einzelue Theile aufgezahlt werden wie folgt: 1. der

Aldenradt, 2. der Haw, 3. der Buechenbusch, 4. die Sonderey,

5. der Startz, 6. der Hovenborn, 7. der Dieffenbroch, 8. die

Fleeg, 9. der Eutgensraidt, 10. die Etsch, 11. der Rippert, 12.

Under-Mullenborn, 13. Haenbuchenbroch, 14. der Hacg, 15. der

Mattelsberg, 16. der Weltersborn, 17. die Wasserkaulen, 18. der

('olensbroch, 19. der Ginsberg, 20. der Verkensweg, 21. die

Heistern. 22. Miillenpleg, 23. das Kriebsloch, 24. der Bilstein,

25. der Kibusch, 26. die Buschheid, 27. die Kalgracht. (A 80 c
.) 92

1566. Abtissin und Konvent von Burtsclieid g. Burger-

meister und Rath. - Jurisdiktion in Burtsclieid, insbesondere

betreffend das Recht, die Grindelen, Schliigc, Wegsperren und

Wehren zwischen St. Michael und dem Kloster auf dem Berg,

bezw. uni das Dorf und die Herrlichkeit Burtsclieid herum zu

setzen und einzugraben. (B 5685.) 93

1566. Wilhelm Steffarts g. Graf Palant zu Culenburg,

Guardian des Minoritenklosters 2
. Forderung von 9 G. jahr-

') Vgl. Picks Bericht iiber die Vcrwaltung des Archivs der Stadt.

Aachen im Jahrc 1887, S. t>, Nr. 19.

2
) Vgl. ttber dieses Kloster Neu, Zur (losehichtc des Franziskaner-

klosters, der Kirehe und Pfarre zum hi. Nikolaus in Aachen. Der obcu

irenannte (Juardian wird in dem hier (8. 7H) mitgethciltvn Verzeiehniss nicht

eiwahnt. .
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licher Zinsen, wofur des K. Haus, genannt zum Ebersheuf 1

,

verpfindet ist. — Schoffenstuhl, f. (S 4845.) 94

1567. Prior und Konvent des Predigerklosters g. Franz

Block. Retrakt von 5 Morgen Land, in der Heide im Reich

von A. bei St. Thonis 2 gelegen, g. Ablosung des jahrlichen

Erbpachtzinses von 6 G. — Schoffenstuhl. (A 129.) 95

1567. Paul Loersch, Greve des Bierbraueramts, g. Simon

Kern, Anwalt der Regulirherren. Erhohung eines Erbzinses

von jalirlich 5 1

/* Aachener G. auf 5*/2 Goldg. — Schoffenstuhl.

(L 2574.) 96

1569. Prior und Konvent der Regulirherren g. Katharina

von St. Truden (Truwen, Treven) zu A. Forderung von 132 G.

fur ins Kloster geholten Wein. — Schoffenstuhl. (A 122.) 97

1570. Biirgermeister und Rath g. Schoffen und gemeine

Nachbarschaft zu Burtscheid. Mandat an die V., ihren Beitrag

zur Tiirkensteuer sub poena dupli an K. zu zahlen 3
. (A 42.) 98

1570. Gillis Stickelmann g. Johann von Wallum, Meier

nnd Vugt. Verbalinjurien zwischen K. und einem andern Burger

und deren Aburtheilung durch das Kurgericht, „welches Gericht

(lurch einen ehrbaren Rath mit 13 aus demselben verordneten

Personen als Urtheilsprechern besetzt wird tt

. Ueberschreitung

der Befugnisse des Meiers bei dieser Gelegenheit. — Schoffen-

stuhl. (S 7118.) 99

1571. Elias Auslasser zu Schwaz 4
g. Biirgermeister und

Rath. Entschadigung mit 2000 Rthlr. fur unrechtmassige Ver-

haftung und Verwundung des K., sowie Todtung seines Dieners

durch Polizeidiener und Burger von A. (A 1674.) 100

1571. Gertrud von Birkden g. Abtissin und Konvent der

Weissen Frauen. Entrichtung eines jahrlichen Zinses von

J
) Ein Haus „zu den Evershoide tt auf dem Fischraarkt (ante Parvisium)

wird schon 1337 erwahut; vgl. Loersch, Achener liechtsdenkmaler

S. 175, Nr. 3.

*) Unbekannter Ort. Vielleirht ist nur ein Grenznachbar geraeint.

3
) Vgl. Quix, Hist.-topogr. Beschreibung der Stadt Burtscheid S. 151.

S. auch Nr. 221.

*) iSchwaz, Bezirkshauptort des Knter-Innthals, Tirol.
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einigen streitigen Benden und Giitern, „bausscn St. Albrechtz-

und Roistportzen gelegen". — Schoffenstuhl. (B 4323.) 101

1572. Burgermeister und Rath zu Koln g. SchofFenmeister

und Schoffen, auch g". Wilhelm Schleusen. Privileg der Stadt

Koln, dass keiner ihrer Burger oder dessen Giiter anderswo

mit Arrest angehalten und dadurch der Gerichtszwang begrundet

werden kann, Kontravention dadurch, dass auf Antrag des V.

Schleusen Karl Trevenberg aus Koln durch die Schoffen zu A.

daselbst arrestirt und also per indirectura evocirt wurde.

(C 1414.) 102

1574. SchofFenmeister und Schoffen g. Meier, Schoffen und

Gericht zu Herstal 1 an der Maas. Behauptung, dass von dem

Gericht zu Herstal an den Schoffenstuhl zu A. als nachstes

Obergericht appellirt werden musse, und Verletzung dadurch,

dass die V. in einer bestimmten Sache die Kompulsorialien nicht

respektiren und die Akten nicht verabfolgen. (A 54.) 103

1574. SchofFenmeister und Schoffen g. Agnes von dem

Bongart, Wittwe des Pranz von Hanxler, Pfandhcrrn der

freien Herrlichkeit zu Herstal 2
. Verletzung des ius de non

evocando dadurch, dass die V. g. K. ein Maudat nebst (Citation

bei dem Hof von Brabant daruber ausgebracht hat, dass K.

die Appellationsinstanz fiber das Gericht zu Herstal zu sein

behaupten. (A 58.) 104

157G. Biirgermeister, Schoffen und Rath und Gillis von

Thenen, Fiirber, g. Franz Merzenich zu Diiren. Forderung

des V. von IS 1

/* Rthlr. fur Weizen und deshalb Arrestanlage

auf etliche dem Gillis von Thenen zustandige, im Bezirk des

Gerichts zu Siersdorf 3 liegende Weiden. Einrede der Unzu-

standigkeit des Gerichts. — Untergericht zu Siersdorf. Zweite

Instanz: Hauptgericht zu Jiilich. (A G5.) 105

') Herstal, Kanton und Provinz Liittich. Vgl. Loersch in Haagens

Gcschichtc Achens I, 8. 354, Nr. 45.

2
) Vgl. Strange, Genealogie der Herren und Freiherren von Bongart

S. 42 und die Anm. zu Nr. 103.

3
) Siersdorf, Dorf, Kr. Jiilich.
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1578. Doktor Hans Betz g. Schoffenmeister und Schoffen

und deren Genossen. Behauptete Inkompetenz in Bezug auf

eine angesetzte Strafe. — Schoffenstuhl. (B 3370.) 106

1578. Heinrich Rademacher und Genossen g. Burgermeister,

Schoffen und Ratli. Nachtliche Verwundung des K. durch

Simon Kucken am Buchel innerhalb des Marktgrindels *, obwohl

zwischen beiden „Schlagens halber im Beisein von beiderseits

Freunden und Verwandten ein Fried getroffen und gemacht

ist worden*. — Kurgericht. (R 63.) 107

1581. Katharina, Wittwe des Johannes von Hohenkirchen,

und Genossen g. Magistrat. Beschwerde tiber unbegrilndete

Einleitung eines Konkursverfahrens und Beschlagnahme liegender

Outer 2
. (H 4877.) 108

1582. Burgermeister, Schoffen und Rath g. Herzog Wilhelm

von Julich zu Dusseldorf, Nikolaus, Abt von St. Kornelimunster 3
,

Wilhelm von dem Bongard 4 als Herm zur Heiden zu Berger-

hausen und den Julichschen Vogt zu A. Stoning des Religions-

friedens, indem den Burgern der Augsburgischen Konfession zu

A. die Administration der Justiz wegen Beleidigungen von dem
Julichschen Vogt daselbst verweigert, der Handel mit seinen

Unterthanen vom Herzog verboten und die Zufuhr aus dem
Bezirk des Abts und der Herrlichkeit Heiden abgeschnitten

wurde. (A 83.) 109

1584. Schoffenmeister und Schoffen g. Hermann von Hanxler

als Pfandherrn und Schultheiss und Gericht zu Herstal. Verweige-

ruug der Aktenherausgabe auf die von den K. als Appellations-

gericht erlassenen Kompulsorialien, indem die V. nicht mehr

die K., sondern den Kanzler und Rath von Brabant zu Maastricht

als ihren Oberhof anerkennen wollen 6
. (A 55.) 110

') Vgl. Noppius, Aacher Chronick (1632) Th. Ill, S. 83.

*) Eine n&here Bezeicbnuug derselben fehlt in den Akten.

•) Nikolaus von Vorstheim oder Vossheim, 1573—1582; vgl. Schorn,

Eiflia sacra S. 407.

4
) Vgl. iiber inn Strange, Genealogie der Herren und Freiherren von

Bongart S. 46.

») Vgl. Nr. 104.
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1584. Wilhelm von dem Bongart, Herr zur Heiden uud

Blitt, g. das Marienstift. Appellation in Sachen erzwungener

Frohndienste des Zehntpachters des Stifts g. den K. — Haupt-

gericht zu Jiilich, bezw. Jiilich- und Bergisches Hofgericht zu

Dusseldorf. (B 5151.) Ill

1585. Burgermeister und Rath g. Herzog Wilhelm von

Jiilich, Kleve und Berg zu Dusseldorf und einen Theil der

Schoffen zu A. Widerspruch g. die vom Herzog vorgenonunene

Presentation des Johann von Thenen zu seinem Vogt oder

Meier in der Stadt A., indem derselbe eine persona infamis sei

und als Sekretar des Magistrats dessen Heimlichkeiten an den

Herzog verrathen und die Dokumente bei seiner Flucht mit-

genommen habe 1
. (A 84.) 112

1585. Joseph Lonz und Genossen g. Leonhard von der

Hoye und Genossen als Schoffen zu A. Unregelmassigkeiten

bei der Schoffenwahl. (L 2572.) 113

1586. Schoffenmeister und Schoffen g. die graflich Mander-

scheidschen Rathe und Amtleute zu Schleiden. Vollstreckung

eines von den K. in der Appellationsinstanz erlassenen Urtheils

und Einziehung der g. das Untergericht zu Wildenburg 2 und

das Hauptgericht zu Sistig 3 festgesetzten Ungehorsamsstrafe

von 6000 G. 4 (A 67.) 114

1586. Burgermeister und Rath g. Herzog Wilhelm von

Jiilich zu Kleve. Verfolgung und Drohungen von Seiten des

V. g. die K. angeblich deshalb, weil sie den Y. im Interesse

der Augsburgischen Konfessionsverwandten verklagt batten,

durch Absperrung des Gebiets, Gefangennahme eines Burger-

meisters u. s. w. (A 85.) 115

1586. Burgermeister und Rath g. Herzog Wilhelm von

Jiilich zu Dusseldorf. Verweigerung der Durchfuhr von nach

') Vgl. Meyer a. a. 0. I, S. 491, § 29 a. E.; Haagen, Geschichte

Achens II, S. 178 f.; von Furth a. a. 0. II, 2, S. 7 f., 51 ff.

2
) Wildenburg, Dorf, Bgstr. Wahlen, Kr. Schleiden.

8
) Sistig, Dorf, Bgstr. Call, Kr. Schleiden.

4
) Vgl. Loersch in Haagens Geschichte Achens I, S. 359, Nr. 87,

S. 361, Nr. 106.
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A. bestinimten Friichten durch die Lander des V. und Gefangen-

nahme Aachener Burger. (A 86.) 116

1587. Burgermeister und Rath pro interesse des Peter

Starz und seiner Frau g. Tilmann von Vellrode, modo dessen

Wittwe zu Heinsberg. Bezahlung einer zur Rentei der Herr-

lichkeit zur Heiden gehorigen Schuld ; Einrede der Inkompetenz,

weil K. zu A. verklagt werden musse. — Hauptgericht zu

Julich. (A 69.)

^

117

1588. Burgermeister und Rath und Joliann Lonze, gewesener

Burgermeister, g. den fiirstlich Juliehschen Generalanwalt zu

Julich. Anklage beim Gericht erster Instanz, dass Johann

Lonze 1 bei den Wirren in A. in den Jahren 1580 und 1581

die Aufruhrer angereizt und die kaiserlichen Komniissarien, den

Bischof von Luttich und den Herzog von Julich, in einer Schmah-

sehrift beleidigt habe. Einrede der Inkompetenz. — Haupt-

gericht zu Julich. (A 94.) 118

1589. Schoffenmeister und Schoffen g. Kuno von Binsfeld 2

zu SchOnforst, Amtmann zu Nideggen, Paulus Stallenburg,

Statthalter, sodann Schoffen und Gerichtsschreiber zu Weiler 8
.

Weigerung der V., die Klager als Appellationsgericht iiber

Dorf und Herrlichkeit Weiler, wo der von Binsfeld Gerichtsherr

ist, ferner anzuerkennen. (A 70.) 119

1590. Burgermeister und Rath g. Heinrich Vorrn, bischof-

lichen Offizial, zu Luttich und Genossen (vermuthlich das Send-

^ericht zu A.). Wahrscheinlich Kassation eines vom Offizial

zu Luttich in Betreff des Sendgerichts zu A. erlassenen Erkennt-

nisses; Einrede mangelnder Legitimation, da der Offizial sich

in die zu A. entstandenen Religionswirren ordnungswidrig ein-

Wlrangt habe. [Unvollstandige Akten.] (A 49.) 120

') Vgl. Meyer a. a. 0. I, S. 474 ff., § 13 ff.; Haagen a. a. 0. II,

S. 170 ff.; von Fttrth a. a. 0. II, 2, S. 51 ff.

*) Vgl. Mttller, Beitriige zur Geschichte des Herzogthuras Jttlich II,

S. 172.

8
) Nach Loersch (vgl. Haagen, Geschichte Achens I, S. 360, Nr. 101)

lie freie Reichsherrschaft Wylre bei Glllpen, im jetzigen niederlftndischen

Limburg. Der Vater Kunos, Werner von Binsfeld, hatte diese Herrsehaft durch

Heirath der Anna (nach Strange Agnes) von Nesselrode erworben (Fahne,

<**chichte der Kftlnischen, JiUichsrhen und Bergisehen Gesohlechter I, S. 31).
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1590. Biirgermeister und Bath g. das Kapitel des Marien-

stifts. Unbefugte Besitzergreifung und Profanation des Kirch-

hofs des Kapitels zum Aergerniss und zur Verachtung der

katliolischen Religion. Einrede des unzustandigen Gerichts. —
Urtheil des Furstbischofs von Luttich. (A 171.) L. 121

1592. Kupferschlagerzunft g. Herzog Johann Wilhelm von

Julich zu Diisseldorf und dessen Kriegsobristen Nesselrode

in Marschallsrade *, dessen Marschall von Veltenberg genannt

Schenkern zu Jiilich und Gerhard von Ellerborn daselbst.

Unerlaubter Handel der V. mit Kupfer und Stoning der K.

dadurch, dass die V. die Fuhrleute zwingen, das von der K.

zu Frankfurt gekaufte und nach A. bestimmte Kupfer an die

V. abzugeben. (A 150.) 122

1592. Adam Pastor und Genossen g. Bonifacius Colin und

Magistrat. Freilassung des wegen der in Sachen der K. g. V.

anhangig gemachten Appellation von Bonifacius Colin 2
, Burger-

ineister zu A., verhafteten Adam Pastor 3
. (P 538.) 123

1593. Biirgermeister und Rath g. Bischof Ernst von Luttich,

dessen Stande und geheimen Rath daselbst. Yertragswidrige

Heranziehung der Aachener Burger zu der in Luttich neu

eingefiihrten Ausfuhrsteuer und zu der neuen Steuer auf Kupfer

und Messing, welches zur Verarbeitung mit Lutticher Galmei

eingefuhrt wird. (A 50.) 124

1600. Biirgermeister, Schoffen und Rath g. Bischof Ernst

von Luttich, Zollner und Einnehmer im Stift Luttich. Storung

der K. im Besitz der Zollfreiheit im Stift Luttich durch Heran-

ziehung zu dem neu eingefiihrten Ausfuhrzoll, genannt der

sechszigste Pfennig. (A 51.) 125

1601. Biirgermeister und Rath g. Ludwig Mallepart, fruher

zu A., jetzt zu Koln. Verletzung des ius de non evocando

durch Belangung der Wittwe Ellerborn, geb. von Dickholt, aus

1

) Marschalls-Rode, jetzt Rath, Landgut, Gem. Roggendorf, Bgstr.

Vussein, Kr. Schleiden.

2
) Vgl. Haagen a. a. 0. II, S. 173, 181, 184 ff., 190 ff., 202 f., wo

ttberall auf Meyer verwiesen ist.

8
) Vgl. von Fttrth a. a. 0. II, 2, S. 134.
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A. erst beim burgundischen Hofe zu Brussel unter Arrestation

ihres im Fiirstenthum Limburg befindlichen Vermogens, dann

bei einem Gericht zu Utrecht. (A 71.) 126

1601. Biirgenneister und Rath g. Herzog Joliann Wilhelm

von Julich und Genossen. Jurisdiktion bei Wciden *, Haaren und

Wurselen. (A 86b .) 127

1601. Die Kupferschmiede und sammtliehe Kupferhandler

g. Biirgenneister, Schoffen und Bath. Unbefugte Steigerung des

Zolls auf das in die Stadt A. eingehende Kupfer. (A 151.) 128

1602. Schoffenmeister und Schoffen g. den Abt zu Korneli-

miinster 2
. Bcleidigung der K. in einem Appellationsinstrument

durch den Vorwurf der Parteilichkeit. (A 72.) 129

1602. Biirgermeister und Rath der Stadt Koln g. Biirger-

mcister und Rath. Verpflichtung der Burger zu A., in der

Stadt Koln Accise- und Wagegelder zu zahlen, Stoning durch

ein Edikt der V., das den Aachenern diese Zahlung bei Strafe

verbietet. (C 1415*.) 130

1602. Heinrich Radermacher g. die Grcven des Pelzer-

amts. Baustreitigkeiten in Betreff einer in der Pontstrasse

zwischen dem Zunfthaus des Pelzeramts und einem zuin Hause

des K., der schwarze Alir genannt, gehorigen Ausgang befind-

lichcn Mauer. — Schoffenstuhl. (R prior 4480.) 131

1603. Biirgenneister und Rath g. Abt Martin von St. Jakob

zu Liittich. Anmassung der Gerichtsbarkeit durch Mandate

und Citationen an den Schoffenstuhl zu A., in welchen verlangt

wird, den zu A. verhafteten uud wegen Todschlags eines Ver-

wandten in Untersuchung befindlichen Edmund von Blitterswyck

irenannt Passart, Drossart zu Bilsen, freizulasscn, weil er angeblich

zu den geistlichen Personen gehore 3
. (A 52.) 132

') Weiden, Porf, Ldkr. Aachen.

*) Johann Heinrich von Gertzen, 1597—1620. Vtrl. liber ibn Sehorn,

Eiflia sacra S. 408.

s
) Vgl. Nr. 133, 137, 138, 139, 142, 143. Bilsen, Fleeken, Prov. Lim-

bnrjr, Belgien; Blitterswyck, Dorf, Prov. Limburir, Kiiiiii?reicb der Xie«lerlan«le.

4
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1603. Wilhelm von Cortenbach, Jiilichscher Stallmeister,

zu Kurtenbach bei Lindlar und Heinrich Hoen von Carthyls

g, Biirgermeister, Sc.hoffen und Rath. Auswirkung eines kamnier-

gerichtlichen Mandats an die V., dass sie den auf Antrag der

K. in A. vcrhafteten und wegen Ermordung des Floris

Hoen von Carthyls aus Rumnien zur Untersuchung gezogenen

Edmund von Blitterswyck genannt Passart, Liittichschen Edel-

inann aus Bilsen, auf keincrlei Verwcndung und untcr keiner

Bedingung in Freiheit setzen, sondern die Untersuchung wider

ihn fortsetzen sullen 1
. (C 197G.) 133

1603. Herzog Johann Wilhelm von Jiilich zu Dusseldorf

g. Stadt A. Jurisdiktionsstreitigkeiten, insbesondere betreffend

die Stellung des herzoglichen Meiers oder Schultheissen in A.

als ^Geriehtsprasident und der Justiz Oberherr", welche ihm,

sowie das Recht, Pfanduugen und Verhaftungen in der Stadt

vorzunchmeu, von Biirgermeister und Rath bestritten wird.

(G 2826.) 134

1604. Biirgermeister und Rath g. Johann von Thenen,

Jiilichschen Meier der Vogtei. Denunziation wider Heinrich

von St. Jakob genannt Capelleu zu A. wegen Ehebruclis und

wider Feuerfeil daselbst wegen Widersetzlichkeit bei dem Schotfen-

gericht; Inkoiupetenz des letztern. — Schoffenstuhl. (A 73.) 135

1604. Biirgermeister, Scliotfen und Rath g. Johann Wilhelm

Herzog von Jiilich zu Kleve und (lessen Beamten zu Jiilich,

Eschweiler und Briicken 2
. Eingriffe in die Strafgerichtsbarkeit,

das Bergwerksrecht und das ins collectandi der K. (lurch Ver-

haftuug mehrerer Burger aus A. zu Jiilich und Eschweiler.

(A 87.) 13fi

1604. Wilhelm von Cortenbach und Genossen zu Kurten-

bach g. Biirgermeister, Scliotfen und Rath. Mandat an die V.,

den in A. wegen Ermordung des Floris Hoen von Carthyls

vcrhafteten Edmund von Blitterswyck vor vollstandiger Beendi-

gung der Untersuchung nicht zu entlassen 3
. (C 1970.) 137

') Vgl. Nr. 132, 137, 138, 139, 142, M3. Kurtenbach, Dorf, Bgstr.

Lindlar, Kr. Wipperfiirth ; Runimen, Dorf, Arrondissement Liiwen, Prov.

Brabant, Belgieu.

2
) Brtig^en, Flecken, Kr. Kempen.

a
) Vgl. Nl. 132, 133, 13S, 139, 142, 143.
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1604. Kaiserlicher Fiskal zu Speier g. Erzherzog Albrecht

von Oesterreich als Herzog von Burgund und Brabant zu

Brussel, . Biirgermeister und Rath der Stadt A., Emond von

Blitterswyck genaunt Passart zu A., dessen Schwester Margaretha

zu Bilsen und dessen sonstige Freunde. Abstellung der vom
Herzog und dem Rath von Brabant ausgegangenen Intervention

und Repressalien gegen die Gefangennahnie und Anklage des

Emond von Blitterswyck 1
. (F 2724.) 138

1604. Heinrieh Hoen von Carthyls und Genossen zu Koln

g. Riehter und Schoffen. Rechtshiilfe wegen der Ermordung

des Floris Hoen von Carthyls durcli Emond von Blitterswyck 2
.

(H 4472.) 139

1605. Biirgermeister und Rath g. Schoffenmeister und

Schoffen. Mandat an die V., ihr Amt gebiihrlich zu verwalten,

den Parteien wiederum Justiz zu administriren, die erledigten

Stellen mit qualifizirten Personen zu besetzen und die K. nicht

beiui kaiserlichen Hofgericht, sondern beim K.-G. zu belangen.

Einrede der gewaltsamen Behinderung in ihrem Dienste (lurch

die K., der unumschrankten Gerichtsbarkeit selbst g. die K.

und der Litispendenz beim Hofgericht zu Prag. (A 18.) 140

1605. Biirgermeister und Rath g. Johann Wilhelm Herzog

von Julich, Kleve und Berg zu Kleve. Behauptung, dass der

V. sein Vogteirecht zu A. von der Stadt A. zu Lehn trage,

dass er dies aber nicht anerkennen wolle, die Stadt belagert,

Miihlen und Hiiuser vor dem Thor gepliindert und mehrere

Burger gefangen genommen habe 3
. (A 88.) 141

1605. Heinrieh Hoen von Carthyls g. Biirgermeister und

Rath. Verweisung aus A. und andere Unbilden angeblich wegen

Betreibung der Untersuchungssache g. Emond von Blitterswyck

wegen Ermordung des Floris Hoen von Carthyls 4
. (C 294.) 142

') Vgl. Nr. 132, 133, 137, 139, 142, 143.

8
) Vgl. Xr. 132, 133, 137, 138, 142, 143.

3) Vgl. Nr. 144 und Meyer a. a. 0. I, S. 537 f., § 99; Haagen,
GeMricbte Achena II, S. 204.

4
) Vgl. Nr. 132, 133, 137, 138, 139, 143.

4*
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1605. Heinrich Hoen von Carthyls g. Burgernieister and

Rath. Entschadigung von 12000 G. fiir die dnrch Verbannung

aus A. erlittene Injurie 1
. (C 295.) 143

1606. Burgernieister und Rath g. Johann Wilhelm Herzog

von Jiilicli und dessen Kanzler und Rathe zu Dusseldorf. Antrag

aufAchtserkl&rung, weil der Herzog, fruherer Mandate ungeachtet,

im Jahre 1603 mit 900 Mann die Stadt A. belagert, die Muhlen

und Hauser vor derselben geplundert, das im Gebiet der Stadt

liegende Dorf Vetschau zerstort, mehrere Einwohner gefangen

genommen und dieses auch seinen Beamten befohlen habe 2
.

(A 89*.) 144

1607. Schoffenmeister und Schoffen g. Maria, Wittwe von

der Linden, und Schultheiss und Schoffen der Herrschaft Reckum 3

an der Maas bei Maastricht. Behauptung, dass der Schoffen-

stuhl zu A. die Appellationsinstanz iiber den Schoffenstuhl

Reckum sei und Weigerung der V., ein Erkenntniss der K. zu

vollstrecken. (A 74.) 143

1607. Burgernieister, Schoffen und Rath g. die Kanzlei

des Herzogs von Jiilicli zu Dusseldorf, dessen Marschalle und

Beamten zu Jiilicli, Montjoie, Effern, Mettmann u. s. w. Verur-

theilung in die Strafen des Landfriedensbruchs, weil die V.,

als sie auf einem Landtag zu Bergheim versammelt gewesen,

verschuldet haben, dass ein Zug von der Frankfurter Messe

zuruckkehrender Kaufleute, des von dem Herzog fiir 85 Rthlr.

erkauften freien Geleits ungeachtet, von einem Jiilichschen

Kompagniefiihrer von Kirschroth iiberfallen, gepliindert und theil-

weise getodtet worden 4
. (A 89b

.) 146

1607. Dcchant und Kapitel des Marienstifts g. Ernst

Bischof von Liittich, dessen geheimen Rath und fiskalischen

Proknrator zu Liittich und Gerhard von Horion zu Veltimur.

Stoning der K. im Besitz der Herrlichkeit Fleron sammt der

') Vgl. Nr. 132, 133, 137, 138, 139, 142.

*) Vgl. Nr. 141.

3
) Recklieim, eliemalige Keicbsgrafschaft, zum westfiiliscben Kreis gehorig;

vgl. Loersch in Haagens (leschichte Acheus I, S. 358, Nr. 79.

Vgl. Meyer a. a. O. I, S. 540, § 104; Haagen a. a. 0. II, S. 205.
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Kommunitat Aineux und dem Busche Motzen durcb Zwang der

Untertlianen, den Bischof fiir ihren Obeiiierrn zu erkennen 1
.

(A 98.) 147

1607. Konrad von der lichen g. Johann von Thenen, Vogt

und Meier. Vollstreckung des Erkenntnisses in Sachen des K.

g. Wilhelm von Beusdahl zu Lenders 2 wegen 315 Rthlr. durch

Realisiruug des auf dessen Grundstucke im Aachener Reich

angelegten Arrestes. (H 2428.) 148

1607. Maria von Linden, get), von Reckum, zu Reckum 3
g.

Schoffen und Rath und Genossen. Verletzung der der K. zustehenden

Jurisdiktionsrechte durch Annahme einer Appellation von einem

Erkenntniss des Schoffengerichts zu Reckum unter dem Betrag

der appellabeln Suinme. (L 1991.) 149

1609. Hans Gerhard von Wichterding und Genossen g.

Kirch- und Baumeister zu St. Albrecht 4
. Forderung riick-

standiger Zinsen auf Grund eines von K. als wucherisch ange-

griffenen Kontrakts vom 26. Juli 1566. — Schoffenstuhl, f.

(W 2857.) 150

1610. Greve und Baumeister des Zimmerhandwerks g.

(iodert Beissel. Negatorienklage fiber das von den Zimmerleuten

hehauptete Recht, durch des V. Haus, „das Bildniss Karls des

Grossen* genannt, zu ihrer Ambachtslaube zugehen 5
.— Schoffen-

stuhl. (A 152.) 151

') Wegen der Lage vgl. Nr. 54, Anm. 3, zur Sache die bei Loerseh
a. a. 0. citirte Sen rift.

*) Lenders, Dorf, Bgstr. Laurensberg, Ldkr. Aachen.

3
) Vgl. Nr. 145.

*) Gemeint ist die Abtei- und Pfarrkirche von St. Adalbert.

5
) Nicht mit diesem Rcchtsstreit zu verwechseln ist derjenige, dessen

Wirgand in einer Abhandlung iiber die Wichtigkeit des Archivs des Reichs-

karaniergerichts (Wetzlarische Beitrage I, S. 129) gedcnkt. Er rechnet es zu

dt-n vielen Kuriositiiten, welche dasselbe aufbewahre, dass das Zimmerhand-

wtrk zu Aachen klagend aufgetreten sei wegen des Rechts, das BUdniss

Karls d. (it. auszutragon. Dieser Prozess wird in den vorliegenden Regesten

nirht beriihrt. Ueber das BUd Karls d. Or., welches den Anlass dazu gegeben,

vgl. P. a Bceck, Aquisgranuin p. 81 und Noppius, Aacher Chronick (1632)

Th. I, S. 132. Weitere Nachrichten hat Kantzelerim Echo der Gcgenwart 18G8,

Nr. 150 zusammengestellt; des von Wiegand crwahnten Prozesses ist aber

auch hier uicht gedacht.
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1015. Maria Bossart, Johannes' Hausfrau, g. Burgermeister

unci Rath und das Gericht zu Niederwerth. Personalarrcst de.s

Ehemanns dcr K. auf dem Schlosse zu Werth, willkurliche

Gefangennalime desselben, als er sich auf ciner Geschaftsreise

befand, und ihm dadurch in seinem kaufraannischen Geschaft,

dem Handel mit Schafen, zugefugter Schaden. Es wird dem
Bossart bestritten, dass er „seiner geringen Gelegenheit nach"

als Kaufmann zu betrachten sei. (B 5570.) 152

1620. Mathias von Althabig g. Winner Klockhehners Wittwe

und Richter und Schoffcn. Vollstreckung eines rechtskraftigen

Erkenntnisses g. die V. wcgen einer Forderung von GOO Tlilr.

(A 714.)

~

153

1620. Wilhelm von dem Bongart 1 zu Heiden g. das Marien-

stift. Unterhaltung des Geistlichen bei der Kirche zu Rich-

terich 2
. — Regierung zu Diisseldorf. (B 5156.) 154

1621. Burgermeister, Schoffen und Rath g. Peter Darmont,

Vicepropst des Marienstifts. Besteuertingsreeht der Aaehener

Dorfer, sowie das von den K. behauptete Recht, „in Anseben

der Polizei, Oollektation und iuris magistrates'4

ttber Lehngiiter

des Stifts in ihrer Bannmeile ebenso verfabren zu diirfen wie

mit den Allodialgutern ihrer Unterthanen. (A 74 h
.) 155

1621. Nikolaus Amel, Johann Beel, Wilhelm Pin und der

Procurator generalis fisci g. Burgermeister und Rath. Stoning des

Notars Pin in Ausubung seiner Notariatsgeschafte bei Insinuation

von reichskammergerichtlichen Prozessakten. (A 777.) 150

1623. Goddert Mohr und Genossen g. Richter und Schoffen.

Manutenenz der K. im Besitz eines bei offentlicher Subluxation

dem Mohr von den V. adjudizirten Hauses. (M 3207.) 157

1625. Nikolaus, Peter und Johann Ruland g. Burgermeister,

Schoffen, Rath und Meier. Kassation einer von den V. auf Instanz

des Juden Alexander verfugten Immission in die Erbgiiter der

K. in Folge eines K.-G.-Urtheils, das jenen in einem Prozess

p*
) Vgi. Strange, (ionealo^ie der Herrcn uml Freiherrcn von Bongart S. 4 (

.)

id Zeitschrilt i\v.< A acholic r (Jo-cbicht.sveivins V, 8. 252 f.

!

) IUcliUmli, Hurt', Ldkr. Aachen.
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#. die K. wegen einer Fordermiff von 1000 Rtlilr. mit seinem

Exekutionsgresuch an bestimmte Yermogensstiicke der K. gewiesen

hatte. (R 4330.) 158

1(526. Johann von Merode genannt Hoffialis g. Richter mid

Schoffen. Rechtsbeforderung in der Testaments- und Xachlass-

saclie des Solines des K., Franz von Merode, g. dessen Wittwe

Elisabeth, geb. Bertolf von Belven K (M 221)8.) 159

1620. Marienstift g. Pfalzgraf Georg Wilhelm bei Rhein,

Graf von Veldenz, und Genossen zu Sponheini und Birkenfeld.

Der Noval-Weinzehnte zu Winningen 2 an der Mosel und der

Antheil der „Herren zu A." an der Unterhaltiing des Pfarrhofs,

des Pfarrers und des Kaplans daselbst. — K.-G.-Kommissarien

zu Koblenz. K.-G.-Akten, f. (A 1700 rot.) 160

1029. Nikolaus Amel, Johann Beel und Christian Mees g.

Burgermeister Speckhofer und Ratli. Ungesetzliche Inquisition

g. die K. wegen Verspottung einer Prozession auf Denunziation

des Speckhofer. Entsetzung der K. aus ihren Rathsamtern und

sonstige Unbilden, sowie Verhinderung ilirer Vcrtheidigung 3
.

(A 778.)
. 101

1620. Johann Beel zu Speier, ehenialiger Stadtfourier zu A.,

g. Burgermeister und Rath. Kautionsleistung von 16 000 Thlr.,

welche die Stadt vom K. wegen seiner „ubler Verhaltung und

begangener Pekulat* fordert *. — Schotfenstuhl. (B 2191.) 102

l
) Elizabeth Bertolf von Belven, Wittwe des Freiherrn Franz von

Merode-Houffalize, heirathete H>30 in zweiter Elic Theodor von Fournean

genannt von Cruykenborg, Mitglied des grossen Raths und Vieekanzler vun

Brabant (f 14. Februar 1034), in dritter Ehc Werner Freiherni von Palant

(vgl. Richardson, Oeschiehte der Familic Merode II, 8. 321, 327 und 422).

a
) Winningen, Dorf, Kr. Koblenz. Von wem das Stift sein Out daselbst

erhielt, ist ungcwiss. Der Besitz wird wahrscheinlich zuerst erwiihnt in der

Bestiitigungsurkunde K. Friedrichs II. vom Juli 1220 (Lacomblet, Urkunden-

buch II, 8. 72, Nr. J 35), aber schon 1204 sehwebte ein Streit iiber den

Zehnten in Winningen zwisehen der Abtei St. Martin in Kolu und dem Marien-

stift einerseits und dem Pfarrer von Winningen andererseits (vgl. Zeitsehrift

des Aachener Oeschichtsvereins VI, S. 347, Nr. I).

3
) Vgl. Nr. 102 und 165.

4
) Vgl. Nr. 101 und 105.

Digitized b^



56 R. (Toeckc

1631. Die Edelleute des Aachener Reichs mid Kirchspiels

des St. Laurenz-Bergs *
: de Merode, Graf von Goldstein, von

Eynatten und Genossen g. die Haus- nnd Bauersleute des

genannten Kirchspiels. Heranziehung der K. zu den Gemeinde-

lasten und insbesondere zur Einquartierung. — Burgermeister

und Rath, f. (A 132.) 163

1631. St. Johanniter-Ordens-Konimende g. Stadt A. Yer-

letzung der Ordensprivilegien (lurch Anniassung von Diensten

und Frohnen an clem dem Orden zustandigen Hof „zur Kaulen* 2
.

(I 028.) 164

1633. Nikolaus von Amel, Johann Beele und Christian

Mees, Weinmeister und Baumeister, g. Burgermeister, Sehoffen

und Rath. Verhinderung des beim K.-G. anhangigen Rechts-

verfahrens (lurch Ersehleichung einer Kommission beim kaiser-

lichen Hofe auf den Erzbischof von Koln und Kassation des

Hofreskripts 3
. (A 779.) 105

1633. St. Johanniter-Ordens-Kommende filr den Hofmann

Leonhard Wemher zu Elchenrath 4
g. Stadt A. Anforderung

von Steuern und dagegen behauptete Exemtion. — Magistrate

(I 620.) 160

1635. Herzoglich Jiilichschcr Anwalt zu Dusseldorf g.

Johann von Thenen. Herausgabe der seitens des Vaters des

V., des Vogts Joliann von Thenen 5
, vom Julichschen Hofe vor

und nach empfangenen und gesammelten Urkunden betreftend

die Vogtei und Meierei des Herzogs von Jiilicli in A. — Schoffen-

stuhl. (I prior 2190.) 1G7

1637. Biirgermeister, Schoffen und Rath g. Guardian und

Konventualen des Minoritenklosters zu Koln. Arrestanlage auf

das der Stadt A. gehorige, bei dem Hallmeister und der Bank

zu Koln befindliche Geld wegen ruckstandiger Zinsen von

') Lanrensbcrg, Dorf, Ldkr. Aachen.

2
) Kullcn, Hof, Bgstr. Laurensberg, Ldkr. Aachen. Vgl. Quix, Geschichte

der St. Petor-Plarrkirchc S. 75.

3
) Vgl. Nr. Kil und 162.

4
) Elchenrath, Dorf, Ppstr. Wiirselen, Ldkr. Aachen.

*) Vgl. Nr. 112.
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mehrern Kapitalien, welehe K. den V. sehulden. — Raths-

gericlit der Stadt Koln, f. (A 75.) 108

1638. Werkmeister. Geschworene und gemcine Meister des

C4ewandmacher-Handwerks g. Kramer, Kaufleute und Tucli-

scberer. Aecise auf auslandische, besonders Limburgische Tiiclier

und Kouleuren, sowie das Wirken, die Krimpung und das Netzen

dieser Tiiclier, prinzipielle Erorterungen fiber die Bedeutung des

Aaehener Tucbhandels bezw. der Tuchfabrikation. — Biirger-

meister und Rath. K.-G.-Akten, f. (A 1701 prior.) Hi!)

163!). Prior und Konventualen canonicorum regularium

conventus s. Jobannis Evangelistae g. Burgermeister und Rath.

Stoning imBesitze der Freiheit der geistlichen G liter von Lasten

und Abgaben und Verurtheilung zur Strafe des Privilegienbruchs.

(A 120.) 170

1641. Wilhelm von und zu Binsfeld in Koln g. Marien-

stift und Stadt A. Das ius collectandi in der Herrschaft Weiler,

bezw. die behauptete Reichsunmittelbarkeit dieser den Herren

zu Binsfeld gehorigen Herrschaft 1
. (B 4307.) 171

1641. Christian Mers als Provisor des Beguinenhofs zu

St. Matliias g. Mutter und Konventualinnen des Gotteshauses

Marienthal 2
. Besitz von drei Morgen Wiesengrund bei A. —

.Schoffenstuhl, f. (M 2341.) 172

1642. Burgermeister und Rath g. Abtissin und Konven-

tualinnen des St. Klaraklosters zu Koln. Zablung ruckstandiger

Pensionen und dieserhalb Arrestanhige auf Forderungen der K.

an Jobann Punnis und Abraham und Nikolaus Meyer zu Koln.

— Rathsgericht der Stadt Koln, f. (A 76.) 173

1646. Jobann Pelzer g. Ricliter und ttchoffen des Schotfen-

stuhl.s zu A. und des Untergerichts zu Weiler 3
. Exequirung

eines in Sachen des K. wider rhristine am Zaun, Wittwe des

Peter Starz, ergangenen, angeblicli rechtskraftig gewordenen

Erkenntnisses betreffend die Distraktion der Zaunschen Erb-

schaft zu Weiler. (P 1130.) 174

l
) Vgl. Nr. 177 und Anm. 3 zu Nr. 110.

2
j Vgl. Nr. 20 uii«l :J8.

3
) Vg\. Nr. 110. Anm. 3.
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1648. Werner Nutt, Goddert Fibus und Paul von Thenen

g. Biirgermeister und Rath. Heimliche Gesellschaft bei Pach-

tung der stadtisclien Malzaccise. — Biirgermeister und Rath.

(N 2302.) 175

1652. Dionysius von Monsen zu Tignee 1
g. die Abtissin

des Klosters Ueberwasser zu Minister. Das Lehn Tignee bei

LiUtich (lurch den Lehnhof zu Mtinster wegen Weigerung der

Investitur des Vasallen und jetzigen K. der V. und fruhern K.

zugesproehen. (M 3502.) L. 170

1655. Wilhelm von und zu Binsfeld in Koln g. Bin-ger-

meister, Richter, Schoffen und Rath und Genossen. Reichs-

unmittelbarkeit der Herrschaft Weiler, von dem Schoffenstuhl

zu A. unbefugt vorgenomniene Citation und Inhibition der

voiu K. zu .Weiler eingesetzten Schultheissen und Schoffen-.

(B 4308.) 177

1655. Schoffen und Gemeinde zu Schlenacken in der Graf-

schaft Gronsfeld 3
g. Richter und Schoffen des Sclioffenstuhls zu

A. und Dietrich von der Couven zu Hees. Beschwerde iiber

gewaltsames Verfahren g. die Gemeinde Schlenacken, welche

eine Unterherrlichkeit des Grafen und General-Feldmarschalls

Jobst Maximilian 1 zu Gronsfeld sei, woriiber die V. sich die

Jurisdiktion aninassen. (S 3266.) 178

1656. Biirgermeister, Schoffen und Ratli g. Pliilipp Wilhelm

Pfalzgraf bei Rliein, Herzog zu Jiilich, und Genossen. Anlegung

eines Weihers und Wasserstaues in dem Reichswald zur Etsch
"'

und Auffiihrung von Dammen um den erstern seitens der V. zum

„ohnwiederbringlichen Schaden und Nachtheil" der K. (A 81)°.) 17!)

1656. Wittwe Paul Lersch, geb. Meubach, g. Rath zu A.

und Mathias Wilhelm Lersch zu Koln. Zuruckgabe Aveg-

') Tiguoe, Dorf, Kanton Fleron, Arrond. nnd Prov. Liittich. Vgl.

Loerscb in Haagen.s (Jcschichte Aekcns I, S. 359, Nr. 93.

-) Vgl. Nr. 171.

:

') Vgl. Locrsch in Haagens Goscliichto Acbons I, 8. 359, Nr. 8!),

S. 353, Nr. 40. Slenaken, Dorf bei Maastricht, Prov, Limburg, Konigreick dor

Niederlando; Hqv*, Port, Arrond. Tongcrn, Prov. Limbnrg, Belgion.

4
) Vgl. Quix, Schloss und ebcmalige Herrschaft Rimburg S. 34 f.

-') Vgl. Nr. 72 nnd 92.
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jrcnommener Handelsbiieher, Rechnungsablage wegen gepflogener

Hamlelsgesellschaft, Abreehnung und Waarentheilung, Alimen-

tation 1
. (L 1376.) 180

1657. Burgermeister, Sclioffen und Rath g. Philipp Wilhelm

Pfalzgraf bei Rhein, Herzog zu Jiilieh. Das von der Stadt

A. beliauptete Eigenthum an dcin Reichswald, welcher nach

Beliauptung des V. ausser der Landwehr des Reichs von A.

^elcgen und „von undenklichcn Jahren hero 44 den Reichsleuten

und andern Schinnverwandten des Herzogs eigenthumlich zu-

irehorig sei. (A 80d
.) 181

1057. Wittwe Paul Lersch, geb. Mcubach, g. Rath zu A.

und Franz Gillis zu Burtscheid. Kassation eines unstatthaften

Exekutionsverfahrens in einer in der Appellationsinstanz beini

K.-(t. anhangig gcwordenen Sache, Schuldforderung von 073

Thlr. betreffend 2
. (L 1377.) 182

165S. Burgermeister, Sclioffen und Rath g. Philipp Wilhelm

Pfalzgraf bei Rhein zu Diisseldorf. Anmassung der Jurisdiktion

jr. den Stellvertreter des Jiilichschen Meiers zu A. wegen ausser

seinem Amte begangencr Frevcl von Sei ten des V. unter dem
Vonvand seiner Schirmherrschaft. (A 90.) 183

1050. Biirgermeister, Sclioffen und Rath g. Philipp Wilhelm

Pfalzgraf bei Rhein, Herzog zu Jiilich. Gerichtsharkeit am
Kaytmsch betreffend und Landfriedensbruch durch die Fort-

fiihrtmg einiger in der ,,Kelmiskaul u daselbst arbeitender Werk-

leute (lurch 150 Pfalz-Xeuburgische Soldaten nach Eschweiler.

(A 00b
.) 184

1650. Johann Bock g. Biirgermeister, Sclioffen und Rath,

wie audi Kurgerichts-Assessoren. Ueber den K. verhiingte hohe

Kaution und schimpfliche (iefangnissstrafe wegen blosser Verbal-

injurien und verweigerte Zulassung von Zeugen. (B 4005.) 185

1660. Ballei Altenbiesen des Deutschordens zu Altenbiesen

if. Stadt A. Freiheit der Ordensangehorigcn und Hofleute von

') Vtcl. Nr. 182.

-) Vjrl. Nr. 180.
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Zahlung der Accisc, Zuriickgabe des den Hofleuten zu Vcrhuiten-

heide und Dominerswinkel bei A. Abgepressten und Abgepfan-

deten. (T 979.) 180

1661. Abtei Kornelimiinster g. Schoffenmeister und Schoffen.

Unbcfugte Anniassung der Gerichtsbarkeit g. K. und deren

Uutertbanen zu Eilendorf. (0 1770.) 187

1661. Gottfried von Frcissheim, Obrist, g. Burgernieister,

Schoffen und Rath. Verabsendung der Akten in Saclien des

Gerhard von Ottegraven g. den K. wegen Zahlung von 164

Thlr. aus dem Depositum des Franz Hamni an cine unparteiische

Juristenfakultat. (F 1094.) 188

1662. Biirgerineister, Schoffen und Rath g. Burgernieister

und Rath und sanmitliche Bediente und Faktoren des Koinptoirs

Gilrzenich auf dem Kaufhaus zu Koln. Behauptung, dass die

den Aachener Biirgern gehorigen „Tiicher, Stamete und Bayen",

welche zu A. oder im Lande Liniburg und Falkenburg gemacht

werden, auf der Kaufhalle in der Stadt Koln von der gewohn-

liehen Abgabe, dem hundertsten Pfennig, vertragsmassig frei

seien, und Verletzung dadurch, dass der Magistrat zu Koln

die dort ausstehenden Aachener Kaufleute (lurch die Komptoir-

diener des Giirzenich mit Pfandungen znr Entriclitung dieser

Abgabe gezwungen. (A ;J6.) 189

1662. Prior 1 und Konvent des Klosters Schwarzenbroich 2

g. Burgernieister, Sclioffen und Rath. Zahlung von 300 Thlr.

aus Darlehn. (S 1763.) 190

1663. Franz Theodor von Hoen und zu Carthyls in Carthyls

bei A. g. Burgernieister, Schoffen und Rath. Justizverweigerung

in Saclien g. von Weyler wegen Immunitlit des adeligeu Hauses

und Gutes zu Carthyls von Einquartieruiig und sonstigen Lasten.

((! 296.)

*

191

1663. Priorin 3 und Konventualinnen des Klosters Wenau

g. Burgernieister, Schoffen und Rath. Zahlung mehrerer jahr-

') Nikolaus Jainin, vgl. Zeitschrift des Aachener Gochichtsvercins IV, 8. 0.

-) Schwarzenbroich, Porf, Bgstr. Echtz, Kr. Piiren.

3
) Maria Hiehnmnda von Streithagen (1M2 -1(105); vgl. Bonn, Pie

(icschichte des (Jeist- und Freiadlichen Klosters Wenau 8. 120 und Zeitschrift

des Aachener (Jcschichtsvercins IV, 8. 207, Z. 221.

Digitized byGoogle



Aachener Prozessc am Refrhakammergericht. 01

lieher Renten, im Ganzen im Betrage von 140 Goldg. in dor

vereinbarten Miinzsorte. (W 1839.) 102

1664. Mathias Leycndccker g. Stadt A. Revision eincs

Prozesses nut den Acrisepachtern zu A. wegen eines angeblieh

geschmuggelten Fasschens Indigo. (L 1589.) 193

1665. Henricus Oampo g. Schoffenstuhl nnd den Kanonikus

Steinonius. Anmassung kaiserlicher Gerielitsbarkeit (lurch den

Schoffenstuhl in Sachen Steinonius g. ('ampo wegen 300 G. —
Schoffenstuhl. (0 145.) 194

1665. Lambertus Lambert g. Schoffen und Rath. Kin-

setzung in die deiu K. durch Wahl zugefallene Rathsherrnwilrde.

(L 106.) 195

1665. Karl von Miinster g. Burgermeister und Rath.

Promotorialien in Denunziationssaclien des K. wegen Verbreitung

eines g. ihn gerichteten Pasquills. (M 4635.) 10(1

1665. Albert Probst zu Burtscheid g. Richter und Schoffen.

Beschwerde liber verzogerte Rechtspflege in Sachen des K. wider

seinen Bruder Hans Wilhehn Probst und Peter Matheis betreffend

die Yerlassenschaf't des Joliann Probst, bezw. eine clem K. auf

Grand eines Yergleichs cedirte Kaufgelder-Forderung von 300

Thlr. (P 2269.) 197

1665. Die Gemeinden Wiirselen, Weiden und Haaren g.

Anton Stiicker und Genossen. Protestation g. unbillige Stetier-

umlage und Riickgabe zu viel bezahltcr Steucrn. — Schoffenstuhl.

(W 5816.) 19S

1666. Schoffenmeister und Schoffen g. Jiilioh-Bergische

Regierung zu Diisseldorf. Behauptung, dass K. das Appellations-

gericht uber die Herrsohaft Dyck l seien, die V. aber dieses nieht

anerkennen wolle, indem sie der Requisition urn Exckutiong.

den Grafen von Salm nieht Folge leiste. (A 95.) 199

1666. Henrica Raitz von Frenz, Abtissin zu Burtscheid, g.

Burgermeister und Rath. Verletzung des Yertrags von 1510 wegen

der Jurisdiktion, wonach bei Streitigkeitcn zwischcn Aachenern

') Vgl. Loerscli in Haa^eiis Ooschichto Achcn- I, 8. 3.V2, Xr. 2 4.
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und Burtscheideru dcr Geriditsstand des „Bekummerten u mass-

gebend sein soil 1
. (B 5G80b

.) 200

16GG. Dionysius von Monsen zn Tignee bei Liittich g.

Schoffenstuhl. Unzulassi^e Berufung in Kriininalsachen vom

Gericht zu Tignee an den V. (M 3503.) L. 201

1007. Die Gemeinden Traben und Trarbach g. das Marion-

stift. TJnrichtige Lieferung des jahrlichen 2
/ 3 Woinzehntens zu

Traben und Trarbaeh 2
. — Griiflich Spunheimische Kegiorung zu

Birkenfeld. (T 215.) 202

1007. Peter von Thoir zu Koln g. Schoffenstuhl zu A.

und Gericht zu Burtscheid. Exekution eines Urtheils g. Arnold

Polssen, Forderung von 900 Thlr. bctretfend. (T 1024.) 203

1070. Ludwig Mantz zu Haaren 3
g. Schoffenstuhl. Yer-

stattnng des Rechtsinittels dor Revision in Sachcn des K. g.

Wilhelin Schmidt wegen angeblicher Zerstorung einer dein Marien-

stift zu A. gehorigen Hecke. (M 909.) 204

1071. Schultheiss und Schoffen zu Ophoven l nnd Genossen.

g. Schoffenmeister und Schoffen und Genossen. Appellation g.

ein vom Schoffenstuhl erlassenes Erkenntniss, nach welcheiu die

Gemeindc Ophoven eine Strafe von 300 Goldg. zahlen soil.

[Naheres wegen Unvollstiindigkeit dor Akten nicht zu crsehen.] —
Schoffenstuhl. (O 900.) 205

1072. Schoffenmeister und Schoffen von Burtscheid g.

Schoffenmeister und Schoffen. Stoning dcr K. in Ausubung dor

Kriininalgerichtsbarkeit durcli die V., die sich als „Oberhaupt tt

der erstern bczeichnen, anlasslich dor offentlichen Ausstellung

von Manns- und Weibspersonen am Pranger und des Auspeitschens

derselbon in Burtscheid 5
. (B 5095.) 206

*) Vgl. Quix, Hist.-topogr. Bcschreibung der Stadt Burtscheid S. 148.

.

2
) Boidc Ortc im Kr. Zell. Per flcsitz des Stiffs zu Traben wurde auf

cine Schenkuiitf Ludwigs d. Fr. zuriickget'uhrt ; vgl. die zu Nr. 160 genannte

Urkunde Friedriehs II. Vgl. auch Nr. 21W und 334.

3
) Haaren, Dorf, Ldkr. Aachen.

4
)
Ophoven, Dorf, Bgstr. Merkstein, Ldkr. Aachen, zuui Aachener Reich

gehOrig.

r
') Ygl. Sc lie ins in der Zeitschrift des Aachener Oeschiehtsvereins II,

S. 87 ff.
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1672. Gertrud, Wittwe des Baltliasar Riehter, g. Biirgcr-

meister, Schoffen und Rath. Erstattung des Kaufpreises dreier

zu A. belegener, dor K. gchorigcr Hauser (haus, hoff und erf . .

jretegen in Coiner auserster strassen . . , stahl liinter seinein

[des Baltliasar Riehter] haus die Wagh gnant in Colnerstrassen

heneben der Hurengasen und dem guldenen Klotz zur einer und

anderer seiten gelegen . . , haus, hoff und erf in Colnerstrass

bey nalie st. Peters kirchhoff negst Wernern Hall und Leonarden

Gerahrdt zu einer und anderer seiten), welclie V. auf Anhalten

der Glaubiger der K. hatten offentlich verkaufen lassen, sowie

des Kaufpreises der in derselben Art verkauften Mobilien der K.

(R 2037.) 207

1073. Riehter und Urtheiler des Kurgerichts g. Schoffen-

stulil. Behauptung der Jurisdiktion der K. in alien grossem

Kriminal- und Injuriensachen g. die Kiuwohner von A. und

Verletzung dadurch, dass der herzoglich Julichselie Anwalt

niehrere Einwohner von A. wegen Verwundung bei dem Schoffen-

stuhl angeklagt und cfieser sich fur kompetent erachtet habe.

(A 10.) 208

1G73. Burgermeister, Schoffen und Rath g. Kurfurst

Maximilian Keinrieh zu Koln und Propst, Decliant und Kapitel

des Marienstifts. Reeht der K., zur Perkung des (lurch den

westfalischen Erieden festgesetzten Kontingents audi die im

Bann der Stadt A. belegenen, dem Stift gohorigen Giiter Paffen-

broich 1 und Hausen 2 zu besteuern. Verletzung durch ein auf

Antrag des Stifts vom Kurfiirsten hiergegen erlassenes Yerbot.

(A 37.) 209

1674. Baltliasar Films g. Syndikus der Stadt. K. als

Pfandinhaber des kleinen Bades* zu A. s<>' 1 <iessen abgebnuintes

Dachwerk auf eigene Kosten wiederherstellen und einen dabei

befindlich gewesenen Stall nicht wicderaufbauen. — Schott'enstuhl.

(F 1260.) 210

') Paffenbroieh, ITof, Bgstr. Laurensberg, Mkr. Aachen.

*) Hausen, Landgut, %str. Laurensberg, Ldkr. Aachen.

3
) Vgl. Noppius, Aachcr Chronick <t«»2) Th. I, «. 100 a. E. und 107;

Blondcl, Thermae Aquistfraiieiiscs p. 30 (rteiitrfohu Aus*?. 1088, S. <1).
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1674. Jakob Winand g. Burgermeister unci Rath. Aus-

weisung des K. aus dor Stadt A. und demselbcn angektindigter

lOOjahriger Bann. (W 87GO.) 211

1670. Die Meistor der Fleischhauerzunft g. den Schoffen-

stuhl. Iv. liatten den Fleischhauer Starz wegen Yerdachts des

Verkaufs verdorbenen Fleisches aus der Ziuift ausgeschlossen,

dieser dagegen an den verklagten Schoffenstuhl appellirt; K.

bchaupten aber, dass niclit dieser, sondern der Rath kompetent

sei und verlangen Zulassung der Revision. (A 153.) 212

1676. Gottfried und Katharina von Wachtendonk g. Richter

und Schoffcn. Justizvenveigerung (lurch Nichtvollstreckung eines

g. die Erben des Arnold von Wachtendonk auf Zahlung von

475 Tlilr. lautenden und reclitskraftig gewordenen Erkenntnisses.

(W 31.) 213

1676. Isabella Margaretha Franziska von Wcstcrloe und

Genossen zu Stein 1
g. Simon von Kampen und den Schoffenstuhl.

Eingriffe in die Jurisdiktion tiber die Herrlichkeit Stein (lurch

einen beim Schoffenstuhl tiber den Nachlass eines von Kanip

anhangig gemachtcn Prozesses. — Schoffenstuhl. (W 2397.) 214

1677. Johann Hunold g. die Predigerherren. Anfechtung

der letztwilligcn Verordnungen der Sibille und Marie Hunold

und Herausgabe deren Verlassenschaft. — Schoffenstuhl, f.

(H 6307.) 215

1679. Die Velpeelerzunft g. Burgermeister, Schoffen und

Rath. Vollstrcckung der polizeilichen Vcrordnung, wonach den

Velpeelern allein das Recht zustcht, das von ihnen bereitetc

ziemische (oder scmischc) Leder im ott'enen Laden zu verkaufen,

die Kramer aber hierzu niclit berechtigt sind. (A 154.) 216

1679/1 6S0 2
. Gcbrtidcr Abraham und Isaak Roemer g. Schoffcn

zu A. und Eberhard Dtitgens Erben zu Frankfurt und Ntirn-

bcrg als Kreditoren der Erben. Vollziehung eines von dem

Schoffenstuhl zu A. mit den niitverklagten Erben Dutgcn

') Vgl. Loersch in Haajjons Oeschichte Achcns I, S. 3"»9, Nr. 92.

2
) Es Handelt siclt hior urn zwei Prozosse mit den nainlielien K Intern

und gleichem (Jegenstand; mir die ])ekla»ten ersclieinen in dem ohien in

anderer Kiirensdmft, als Kreditoren der Klairer.
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abgeschlossenen Yergleichs iiber Nachlass der Forderung der

letztern an K., welche in der Lage sind, mit alien ihren

Kreditoren zu liquidiren. (E 2983, 2984.) 217

1680. Marie, Wilhelm und Otto von dem Bongard fiir Lam-

bert (Lumm) Olyschlager zu Bergerhausen g. Wittwe des Arnold

Waldbott von Bassenheim und Schoffenstuhl. Aufhebung der Gc-

fangenhaltung des Bongardschen Unterthanen Lomm Olyschlager,

welche iiber denselben verhangt wurdc zur Erzwingung einer

Geldstrafe von 300 Goldg. wegen Ungehorsains g. den Spruch

des Schoffenstuhls in Saclien der K. g. Johann Knibb, P>bpachts-

forderung betreffend. (B 5169.) 218

1680. Schoffenmeister und Schoffen zu Burtscheid g. Schoffen-

meister und Schoffen. Verfiigungen wegen Gewicht, Elle und

Mass. — Schoffenstuhl, f. (B 5696.) 219

1680. Die Geineinden Wiirselen, Weiden und Haaren g.

Pfalzgraf bei Ehein und Stadt A. AValdeigenthum, Holzhieb

und Holzverkauf. — Pfalzgraf bei Ehein und Schoffenstuhl.

(W 5817.) 220

1681 und 1776. Abtissin zu Burtscheid als Erbvogtin,

Schoffen und Gemeinde von Burtscheid g. Burgermeister und

Bath. Kontributionsbeitrage zur Tiirkensteuer, von der Stadt

A. angemasste Eintreibung in Burtscheid und gewaltthatiger

Ueberfall des Dorfes 1
. (B 5687.) 221

1682. Peter Carlier g. Burgermeister, Schoffen und Bath.

Justizverweigerung in der Injuriensache des Burgermeisters

Schorr (wohl Schorer) g. K. (C 263.) 222

1683. Burgermeister, Schoffen und Bath g. Johann Wilhelm

Pfalzgraf bei Ehein, Herzog zu Jiilich. Jurisdiktionsstreitig-

keiten iiber die im Bezirk und der Botmiissigkeit der Stadt A.

gelegenen sog. Hof- und Forstgiiter, sowie den K. eigenthiimlich

gehorige Galmei- und Erzgruben, von dem V. dieserhalb vor-

genommene Sequestrationen, speziell zu Diisscldorf beschlag-

nahmte Tiicher, Wollengewand und Bombasinen von Aachener

Handelsleuten, welches Vorgehen als „Totaldestruktion der

Eeichsharmonie" seitens des K.-G. bezeichnet wird. (A 90\) 223

*) Vgl. Nr. 98.
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1686. Burgermeister und Rath und Kornelius Weissenburg

g. Johann Hutten und Genossen zu Burtscheid. Anrufung der

Jurisdiktion des lierzoglich Julichschen Vogts und Majorie-

Statthalters seitens des Hutten wegen eines Arrestes. — Her-

zoglich Jiiliclischer Rath und Major, bezw. Schoffenstuhl, f.

(A 91.) 224

1688. Biirgermeister und Rath g. Karl Lothar von Bongard *,

Herr des Landleins zur Heiden, in Haus zur Heide und Schoffen in

Forsterheide. Diffamationsklage, weil V. von Bongard sich beriihmt,

die ini Reicli von A. belegene gemeine Heide, das Lauterbuschchen,

welche des Raths Bauerschaft zu Laurensberg und Vetschau 2

mit einigen Unterthanen des Landleins zur Heiden gemeinschaft-

lich beweiden, als sein Eigenthum verkaufen zu durfen. (A 59.) 225

1693. Burgermeister und Rath g. Schoffenstuhl und die

ubrigen Glaubiger des Nellis Thonis in St. Jobs 3
. Praferenz

der Stadt A. wegen ihrer Forderung fiir Dienste und Abgaben

vor den ubrigen Glaubigern des Thonis aus dessen subhastirtem

Haus, Hof und Erbe zu St. Jobs im stadtischen Territorium,

das dem Servaz de Rossay adjudizirt worden, und unbefugte

Anmassung der Jurisdiktion seitens des Schoffenstuhls. —
Schoffenstuhl, f. (A 20.)

%

226

1693. Burgermeister und Rath, sowie Burgermeister und

Assessoren des Kurgerichts g. Schoffenmeister und Schoffen, wie

audi Vogte und Major. Stoning des Kurgerichts in Ausubung

der Kriminaljurisdiktion durch Anbringung der Anklage vor

dem Schoffenstuhl. Behauptung der K., dass „von den prozessen

und urtheilen, so aim den gedachten churgericht in sachen todt-

schlag, frevel, scheltwort und andere dergleichen malefizhandel

beriihrend ergehen tt

, an kein anderes Gericht appellirt werden

konne. (A 21.) 227

1693. Biirgermeister und Rath und Burgermeister Wilhelm

Adolf von Eyss genannt Beussdall g. Dionys Konig. Ungultig-

l
) Vgl. Michel in der Zeitschrift des Aachener Gesebichtsvereins V, S. 255.

*) Die Vorlage hat Untschen und an anderer Stelle Vntsc.haw. Aehnlicher

Les- oder Sehreibfehler finden sich in den Akten des Reichskammergerichts

gar raanche.

3
) St. Jobs, Dorf, Bgstr. Weiden, Ldkr. Aachen.
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keit einer Subkastation, weil eine neue Gewohnheit angenommen

iind gegen klingendes Geld verkauft und deni V. adjudizirt

worden. — Schoffenstuhl, f. (A 78.) 228

1693. Dochant und Kapitel des Marienstifts g. kurpfalzische

Hofkammer zu Diisseldorf. Weigerung der Hofkammer, ferner

dem Kapitel jahrlich 20 Matter Hafer zu liefern, und Verlangen,

dennoch von dessen Zehnthof in Dtiren jahrlich 1000 Bauschen

Stroh zu beziehen !
. — Reskrlpt der Hofkammer zu Diisseldorf.

(A 101.) 229

1693. Korn- und Brodmarktmeister Johann Kremer und

Genossen g. Sehoffenmeister und Schoffen und herzoglich Julich-

schen Anwalt Bernhard Hausmann. Unbefugte Beschlagnahme

von durch die K. eingebrachtem Korn, Behauptung derselben,

dass sie selbst in erster Instanz in solchen Fallen die Kognition

hattcn und die zweite Instanz nicht vor den Gerichten, sondern

vor dem Rath sei. — Schoffenstuhl. (A 155.) 230

1693. Greve und Meister des Posamentwirker-Handwerks

und deren Zunftdiener oder Leufknecht 2
g. herzoglich Jttlicli-

schen Anwalt. Unbefugte Beschlagnahme von zwei Stiicken

Posament auf der Sandkaul, die Stticke gehoren dem Gronen-

schild und Miiller, welche sich doch in die Zunft eingekauft

liaben; Einrede, dass nicht das Gericht, sondern nur der Rath

kompetent sei. — Schoffenstuhl. (A 156.) 231

1693. Burgermeister 3 und Rath der Stadt Dtiren g. Dechant

und Kapitel des Marienstifts. Freiheit des Zehnthofs der V.

in Dtiren von Billettirung und andern Personallasten. — Julich-

Bergische Regierung zu Diisseldorf. (D 2016.) 232

1693. Burgermeister und Rath der Stadt Sinzig 4 g.'Marien-

stift. Ersatz der von den zu Sinzig einquartirten Soldaten in

*) Vgl. Nr. 232.

2
) Die Vorlage hat: Laufknecht.

3
) Bernhard Meckel. Die Kirche zu Dtiren mit ihrcn Eiukunftcn hat

Otto I. dem Maricnstift geschenkt, Urk. vom 25. November 94 1, 31on. Genu,

diplomata I, p. 128, no. 42, Lacomblct, Urkuudeubuch I, S. 53, Nr. 95.

4
) Siuzig, Stitdteben, Kr. Ahrweiler. Die dortige Kirche sehenkte dem

Stift Kaiser Lothar durch Urk. vom 16. Januar 855 (G tint her, Cod. dipl.

Rbeno-Mosell. T, p. 45, no. 3).
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Beschlag genommenen Zehntfruchte des Marienstifts.— Regierung

zu Dusseldorf, f. (S 6810.) 233

1693. Johann Rottkranz und Burgermeister und Rath g.

Schoffenmeister und Schoffen und Genossen. Betreffend die

Frage, ob Injuricn vor dem Kur- oder dem Schoffengericht

auszutragen sind. — Schoffenstuhl. (R 3980.) 234

1694. Rector collegii societatis Jesu g. Wittwe und Kinder

des Jakob de Witte. Herausgabe des miitterlichen Erbtheils des

Paters Petrus de Witte ex cessione des letztern. (A 130.) 235

1696. Rektor der Jesuiten g. kurfttrstlich pfalzische

Regierung zu Dusseldorf. Justizverweigerung in Saclien des

Jesuitenklosters als Inliabers der Kapelle s. Servatii g. von

Mulstrohe zu Neuhoff wegen Entrichtung der von den Gebrudern

von Kinzweiler gestifteten jahrlichen Rente von 22 Mtidden

Roggen und ebensoviel Hafer 1
. (A 131.) 236

1697. Dechant und Kapitel des Marienstifts g. Johann

Wilhelm Pfalzgraf bei Rhein als Herzog zu Jiilich in Dussel-

dorf. Befeld des V. d. d. Dusseldorf, den 27. September 1696

an den Schultheiss zu Montjoie, die Guter des Stifts ira Amt
Montjoie zu den Steuern heranzuziehen. (A 104.) 237

1697. Greve und Zunftmeister der Kramerzunft im Interesse

ihres Zunftgenossen Jakob Gyott g. Buchhandler Arnold Metter-

nich. V. hatte die erste Buchhandlung und Druckerei von Koln

nach A. 1691 unter der Bedingung verlegt, dass kein anderer

Buchhandler sich dort etabliren diirfe und nur der Kramerzunft

freistehe, Gebet- und andere kleine Bucher zu verkaufen. Dem
Jakob Gyott aus Soucliier 2 war aber bei seinem Rucktritt zum
Katholizismus 1694 das Burgerrecht und der Handel mit fran-

zosischen Biichern verliehen, wogegen V. sich beschwerte. K.

halten ihren Anspruch aufrecht. — Schoffenstuhl. (A 142.) 238

1697. Werkmeister und Geschworene des Wollnerambachts

g. Biirgermeister, Schoffen und Rath. Stoning der K. im Besitz

des Rechts, in erster Instanz selbst iiber Handwerkssachen und

') Vgl. Quix, Hist.-topogr. Bcschreibung der Stadt Aachen S. 93.

2
) Etwa Soucbez, Arrondissement Arras, Pept. Pas dc Calais.
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besonders iiber Konfiskation der eingehenden freniden Hiite zu

erkennen. (A 157.) 239

1698. Biirgermeister und Bath g. Dechant und Kapitel

des Marienstifts. Diffamationsklage, weil V. bei dera papstlichen

Nuntius in Koln sich dariiber beschwert hatten, dass K. ohne

ilire Mitwirkung ein Dank- und Freudenfest wegen des Friedens-

sehlusses von Ryswick (1697), naraentlich einen Gottesdienst in

der 1413 zu Ehren der Apostel Philipp und Jakob consekrirten

Kapelle des koniglichen Saals des Rathhauses hatten anordnen

und in dem vorherigen Kriege die Hauser der Kapitulare mit

Einquartienmg belegen lassen 1
. (A 39.) 240

1698. Nikolaus Michels g. Schoffenstuhl. Verweigerung

der Aufnahme eines Inventars und Theilung des Naehlasses des

ohne Testament verstorbenen Jakob Freund. (M 2721.) 241

1698. Gemeinden bezw. Quartiere Wurselen, AVeiden und

Haaren g. Rath. Freie Verfugung iiber den Reichswald auf

dein Echer und Schweinetrift daselbst. (W 5818.) 242

1699. Gerhard Henrich g. Leonhard Hees und den flskali-

scheu Anwait. Konfiskation von zwei unter fremden Namen
und Umgehung der Accise eingefuhrten Fassern Oel. — Biirger-

nieister und Rath. (H 3200.) 243

1700. Biirgermeister und Rath g. Karl Lothar von Bongart,

nmdo (lessen Wittwe und Erbcn in Heiden. Mandat zur Reassum-

tion des Prozesses wegen des Lauterbuschs und zur Redinte-

gration der Akten. (A 60.) 244

1700. Wittwe Tilmann von Nickel 2
g. Biirgermeister und

Rath. Exekution eines vom Offizial zu Koln in Sachen der K.

g. Johann Wilhelm von Fiirth 3 erlassenen Erkenntnisses betreifend

Zahlung von 3309 Rthlr. (N 1185.) 245

1702. Der Fiskal des Sendgerichts g. Lambert von der

Borrht, Gertrud von Weyhe und Maria Bullenmeyer. Anklage

•) Vgl. Meyer a. a. O. I, S. 679 if.; Haagen, Geschichte Acheus

II, S. 303 f.; Laurent, Aachener Stadtrechnungen S. 44.

*) Vgl. von Fiirth a. a. 0. II, 2, S. 168.

3
) VgL von Fiirth a. a. 0. II, 2, S. 171 ff. und 106 f.
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auf Ehebruch unci otfentlichen Skandal bei dem Sendgerieht.

Verurtheilung der V. in contumaciam und unbefugte Appellation

derselben an den papstlichen Nuntius, wahrend Appellation gar

nicht zulassig ist. (A 79.) 240

1702. Grove und Meister der Kramerzunft g. Greve und

Meister der Pelzerzunft. Eigeninacht der V., welche das

Haus des Kramers Trens gestiirmt und demselben fur 30 bis

40 Thlr. auslandisch gemachte Muffen abgenommen liaben; K.

behaupten, dass der Verkauf dieser, sowie alles Handbimhverks

ihnen gebuhre. — Schbffenstuhl. (A 143.) 247

1702. Maximilian Ernst Blondel g. Kurgericht. Misshand-

lungen und Injurien, welclie dem K. in einem Prozess mit dem
Kanonikus Bommerschem zur Last gelegt worden waren. Das

Kurgericht bcstreitet die Zulassigkeit der Appellation an das

K.-G. (B 5796.) 248

1703. Hans Wilhelm Breuer (wahrscheinlich zu A.) g.

Burgermeister und Bath und von Witschel, Herrn zur Sews und

Strayss. Ersatz einiger Ruthen Lands, welche . angeblich von

der „uralten Familie deren von Sehwartzenbcrg u herstammend dem

K. vom HeiTn von Witschel entzogen sein sollen l
. (B 3960.) 249

1703. Lambert von der Borcht g. Burgermeister und Bath

und Genossen. Schuldforderung von bezw. 1000 und 400 Thlr.

an die Stadt A. und daruber vor dem Sendgericht und der papst-

lichen Nuntiatur zu Koln entstandene „schwere Streithandel".

(B 5342.) 250

1703. Jakob Moos, Forstmeister, g. die Baumeister der

Stadt A. und Balthasar Kraft und Genossen. Verpiiichtung des

K., die Forststrafgelder der benachbarten Limburgischen Unter-

thanen an den regiercnden Burgermeister abzuliefern. — Kleiner

Bath, f. (M 3581.) 251

1712. Dcchant und Kapitel des Marienstifts g. Kanzler

und Rathe des geheimen Raths zu Liittich. Ausfulirung des

L'rtheils des Lutticher Offizials, welches den Einwohnern der

') Vgl. Joh. Ulrich Frbr. von Cramer, Wi'tzUirisclu'. Noboiistundon

LXXX, :S. 8') ft', fiber dicsi-n Uochtsstreit; die bier uiit^etlK'ilte Srnieiiz orging

am IT. Juli 171!)!
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Gemeinde Fleron ewiges Stillschweigen auferlegt beziigflich

aller Kinreden gegen die Erhebung der Zehnten durch die K.

in dieser Gemeinde 1
. (A 173.) L. 252

1712. Johann Heinrieh von Marken zu Gierath 2
g. Priorin

und Konventualinnen des Klosters Marienthal. Annahme eines

Darlelins von 1500 Thlr. in den vertragsmassigen Miinzsorten. —
Schoffenstuhl. (M 2230.) 253

1712. Frau Juliane von Reckheim, Grafin zur Linden und

Recklieim, zu Reckheiin g. Schoffenmeister und Schoffen. Land-

friedensbruch vertibt durch Einfall mit bewaffneter Macht in

das Stadtchen Recklieim, Gefangennehmung Reckheimischer

Uuterthanen und eines Reekheimischen Rentmeisters 3
. (R962.) 254

1713. Reinhard von Imber g. Stadt. Aufhebung einer

Geldstrafe von 200 G. wegen Ansclmldigung einer Malzdefrau-

dation. (I 313.) 255

1713. Mathias Plum g. Schoffenmeister und Schoffen.

Aufhebung eines auf das Vermogen des K. zu Gunsten des

Kaufmanns Nikolaus Molir und dessen spatern Successors in thoro,

Advokat Firnschatz, wegen einer Schuldforderung von 3000 Rthlr.

angelegten Arrestes. (P 2373.) 256

1715. Greve und Meister des Pelzerambachts g. Biirger-

meister und Rath. Mandat auf Vollstreckung des von den V.

g. die Kramerzunft erlassenen Dekrcts iiber Verkauf von Pelz-,

Bunt- und Futterwerk. (A 158.) 257

1716. Frau Albertine Elisabeth, geb. Fiirstin zu Waldeck,

vermahlte Grafin zu Erbach, g. Biirgermeister, Schoffen und

Rath. Schutz g. Eingritfe in die Jurisdiktion tiber die Herr-

scliaft Eyss 4
. (W 326.) 258

1

) Vgl. Nr. 147.

2
) Gierath, Bgstr. Bedburdyk, Kr. Grevenbroieh. Ueber die Familie

von Marken vgl. Giersberg, Geschichte der Pfarreien des Dekanates Greven-

broich S. 127.

3
) Vgl. Nr. 145.

4
) Eyss, Weiler, Gemeinde Wittem, Arrond. Maastricht, Prov. Limburg,

Konigreieh der Niederlande. Vgl. Loersch in Haagcns Geschichte Achens I,

S. 333, Nr. 31 ;
Quix, Die Konigliclie Kapelle auf dem Salvators-Berge 8. 35.
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1717. Christian Rademacher g. Burgermeister unci Rath.

K. hatte im Mai 1716 cine Geschaftsreise nach Luttich gemacht

und auf der Ruckfahrt nacli A. einen Landsmann Adolph Kolil

mit in seinen Wagen genommen, ihn entfuhrt und gefangen

setzen lassen. K. wurde deshalb ohne Untersucliung auf 5—6
Wochen in Haft gehalten, wodurch er an 3000 Thlr. Schaden

erlitten haben will; er behauptet ausserdem, Biirgenneister und

Rath hatten dies nur gethan, „damit dieselben ihr vorgehabtes

Dessein bei der obhandenen Rathswahl desto besser fortsetzen

mochten". (R 64.) 259

1718. Priorin und Konvent des Klosters Marienthal g.

Burgermeister und Rath. Das Kloster liess einen neuen Orgel-

kasten von einem auswartigen Meister vcrfertigen; auf Antrag

der Schreinerzunft bestrafte der Magistrat den Meister mit Geld

und Arrest. Aufhebung des letztern wird beantragt *. (A 108.) 260

1719. Priorin und Konvent des Klosters Marienthal und

Johann Jakob Brammertz, Orgelbauer, g. Schreinerzunft, Burger-

meister und Rath. Bestrafung des auswartigen Orgelbauers

(Wohnort nicht angegeben) mit 3 G. und Personalarrest auf

Antrag der Schreinerzunft, weil er im Kloster Marienthal ohne

deren Erlaubniss eine Orgel verfertigte 2
. — Schoffenstuhl.

(A 100.) 261

1719. Bernhard Hausmann, vereidigter Prokurator des

Schoffenstuhls, g. die Alexianer oder Zellenbruder. Wasserlauf

in zwei Lohehauscrn, welche neben dem Kloster der Zellenbruder

liegen. Das Wasser riihrt von dem Bache „vulgo die Paw
genannt" her, das in Rohren gefasst von der Rospforte auf

die Kapitels-Immunitiit des Marienstifts geflihrt wird. (H 2179 b
,

bezw. 176.) 262

1719. Jakob Nacke und Michael de Broe g. Schoffenstuhl

und Tilmann Collen. Vollstreckung eines Erkenntnisses g. den

Mitverklagten (lurch Yerkauf seiner Hauser (Tilmans Colen

') V^l. Nr. 2«1.

a
) Vgl. Nr. 2«o.
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hausere, zum newen Keller 1 sowohl als audi das neben den

Stern ligendes haus wie dan die Spill und das haus dabeneben

in Collnerstrass ligend). (N 18.) 263

1720. Low Isaak Auerbach, Jude, zu Mainz #. Stadt A.

Verweigerung der Rechtshulfe in Sachen des K. g. Wilhelm

Feubus zu A. wegen einer Wechselschuld von 3037 Thlr.

(I 1676.) 264

1721. Greve und Baumeister der Kramerzunft g. das Hut-

macherambacht. Verbot an die Kramer, keine Hute, welche

unter 24 G. werth sind, bei Strafe der Konfiskation in die Stadt

zu bringen. — Biirgermeister und Rath, f. (A 144.) 265

1721. Leonhard Frosch und Schoffenstuhl g. Biirgermeister

und Rath. Unbefugter Eingriff des Miihlenauibaehts in die

Jurisdiktion des Schoffenstuhls durch Nichtachtung eines von

letzterm in Sachen des Frosch g. Offermann, modo Dumont wegen

Zahlung des Kaufpreises fur Wolle erlassenen Erkenntnisses.

(F 1964.) 266

1721. Leonhard Wachten g. Aecisbeamte der Stadt und

Genossen. Streitigkeiten tiber Verpflichtung des K. zur Zahlung

von Steuern fur verzapftes Bier. — Schoffenstuhl, f. (W 25.) 267

1721. Generalmajor von Welser zu Minden g. Schoffenstuhl.

Durch das K.-G. angeordnete Sequestration von vierzehn Trag-

chaisen des Portechaisen-Besitzers Driesen wegen „sehandlicher*

Uebertretung des ihm vorgeschriebenen Reglements. Der Schoffen-

stuhl hatte zu-Gunsten des Driesen erkannt 2
. (W 1818.) 268

1721. Generalmajor von Welser zu Minden g. Schoffenstuhl.

Aufhebung eines auf die zu A. zuriickgelassenen Effekten des

K. gelegten Arrestes und Zahlung des Werthes der verkauften

Sachen 8
. (W 1819.) 269

') Dieses Haas, am Markt gelegon, init einem zweiten Eingang in der

Kolnstrasse, ist zeitweilig das IVthaus der lutberischen Geineinde geweseu;

vpl. Hansen, Beitr&ge zur (Jeschichte von Aachen I, S. 34.

*) Vgl. Schollen in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins IX,

S. 206, Anra. 1. S. audi Nr. 209.

3
) V|?l. Nr. 268.
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1722. Abtissin und Konvent des Klosters Marienthal g.

Simon Maguin. Storung im Besitz des Biichleins im Yorhof

des Klosters, Mathis-Hof genannt \ (lurch Errichtung einer Mauer
von Seiten des benaclibarten V., deshalb noyi opens nuntiatio. —
Schoffenstuhl. (A 110.) 270

1722. Greve und Baumeister der Kramerzunft g. Zunft-

meister und Vorstelier des Schneideranibachts. Yerlangen, dass

die Tascben ohne Schlosser von den Schneidern, die niit Schlossern

von den Kramern privative verkauft werden miissen. — Kleiner

Rath, f. (A 145.) 271

1724. Die Nachbaren auf dem Komphausbad g. Jakob von

der Gracht und Winand Koch. Unbefugte Aidage eines neuen

Kupferofens in der Nalie der wannen Fontane, wodurch ftir

die Naclibaren Feuersgefahr und Unbequeniliclikeit ensteht. —
Burgermeister und Rath, f. (A 159.) 272

1726. Graf d'Alpozzo und dessen Gemahlin, geb. Grafin

von Khevenliiller, zu Florenz g. Klaudius Parisan und Gebriider

Peter und Joseph Meuffardt in Frankreich. audi den Schotfen-

stuhl. Aufhebung eines auf Antrag der niitverklagten Dienst-

boten vom Sclioffenstuhl wegen ruckstandigen Lohns auf die

Personen und die Mobilien der in A. das Bad brauchenden K.

angelegten Arrestes und Satisfaktion dieserhalb. (A 658.) 273

1727. Greve und Vorsteher der Chirurgenkunst und

Chirurgenzunft g. die Mitmeister der Chirurgie Andreas Malherbe,

J. P. Klunken und Genossen. Bestatigung der V. als neu

gewahlte Greven und Baumeister der Chirurgenzunft. Uel>er-

gabe des Handwerksschranks u. s. w. — Burgermeister und

Ratli, f. (A 160.) 274

1727. Graf Friedrich von Eynatten zu Harzee g. das

Karmelitessenkloster. Befreiung des klagerischen Guts „zum

grossen Stiick*42 von <ler Hypothek fiir die dem Kloster (lurch

Fniulein Barbara Josephine von Eynatten zu Obsinnich legirte

jiihrliche Rente von 50 Thlr. durcli Zahlung eines Kapitals von

1000 Thlr. — Sclioffenstuhl, f. (E 878.) 275

') A'orl. Anm. 5 zu Nr. 20.

£
) VgK Ha age n in der Zeitschrift dos Aachener Ucscliichtsvereins I, 8. 43.
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1729. Wittwe von Bounani zu Ryckholt g. Schoffenstuhl

unci Wittwe von Oostenryck. Kriminalgerichtsbarkeit in der

Herrsehaft Ryckholt K — Schotfenstuhl. (B 5667.) L. 276

1720. Johann Ptttz unci Genossen g. Backerzuiift. Recht,

Schwarz- und Weissbrod zum feilen Verkauf zu backen. —
Biirgenneister und Rath, f. (P 2532.) 277

1730. Laurentius Trichard, Dr. med., zu Erlangen g.

Magistrat. Grenugthuung und Schadensersatz von 20000 G. fur

eine iiber den K. frivoler Weise verhangte Untersuchung wegen

Falschmtinzerei. (T 1325.) 278

1731. Konvent der Franziskaner der strengern Observanz

pr. Andreas Ludwig, modo dessen Wittwe und Erben. Vindi-

kation der zu den Hauscm, Schloss und Waag genannt, gehorigen

(liirten von Seiten des V. als Besitzers dieser Hauser g. die

K., welche die Garten ihrein Orden und dem Aachenschen Edikt

zuwider an sich gebracht. Appellation der K. 2 — Schotfen-

stuhl. (A 126.) 279

1731. Die Bierbrauer im Reich von A. g. die Bierbrauer

der Stadt und Bin-germeister und Rath. Schutz der K. im

Besitze der Lieferung des sog. Reichsbiers, d. h. Lieferung von

sechs Bauschen-Bier zum Verzapfen im ganzen Reich von

A. bis an die Stadtpforte, und Riickgabe des gewaltsam abge-

iiommenen Biers nebst Fassern. (A 146.) 280

1732. Biirgenneister und Rath g. Johann Krahne und

Bartholomaus Massen zu A. und Johann Hansen zu Julich.

Zahlung eines von Leonhard Krahne, dem Erblasser der V.,

den K. gegebenen Darlehns von 498 Thlr. Einrede der Tilgung

durch Abrechnung. — Schotfenstuhl. (A 30.) 281

1732. Freiherr von Lamberts zu Cortcnbach als syndicus

aiM)stolicus der Franziskaner Minderbriider strengerer Observanz

g. Wittwe und Erben des Andreas Ludwigs. Novi operis

J

) Ryckholt, Dorf, Prov. Liniburg, Ki'migreicb der Niederlande. Vgl.

Loersch in Haagens (Joscbiohte Achens I, S. 858, Nr. 81; do Oorswarem,
Memoire historique sur les auciennes limites ct circouscriptions de la province

de Limbourg p. 102.

2
) Vgl. Nr. 282. Ein Haus zur Wage wird schon 1296 genannt; vgl.

Z<iti<ckritt des Aach. Gr*cbicbtsvcreins 1, 8. 15U, Nr. 11.

Digitized byGoogle



76 R. Goecke

nuiitiatio von Seiten der K. g. die V. bei Anlage eines Kellers

imter der Einfahrt ihres Hauses, „zum Schloss* genannt, weil

diese Einfahrt den K. gehore 1
. — Schoffenstuhl. (A 127.) 282

1732. Johann Gottfried von Blanche, Herr zn Schonau,

g. Schoffenstuhl. Gefangennahme des K. in A. auf einer Reise

nach Liittich auf Anstehen des Burgers Aegidius Mostard daselbst

wegen angeblicher Forderung. (B 1167.) 283

1733. Johann Coehnen, geschworene arnie Partei, g.

Schneiderzunft, in specie Peter Hungers und Genossen. Mandat

an Biirgermeister und Schoffen behufs Administration prompter

Justiz und Vollstreckung des Erkenntnisses in einer Forderungs-

sache des K. g. V. — Schoffenstuhl. (C 1061.) 284

1733. J. Heinrich Hupgen, Kaufmann, g. Christian Gast

und Genossen, Scherermeister. Einsprache g. die Aufnahme des

K. in die Schererzunft. — Schoffenstuhl, f. (H 6370.) 285

1734. Theodor von Bodden zu A., Besitzer der unmittel-

baren Reichsherrschaft Weiler, g. Schoffenstuhl. Jurisdiktion

in der Herrschaft Weiler (Wylre), bezw. Mandat des Kaisers,

K. in dem ihni kompetirenden iuris ressortus nicht zu storen 2
.

(B 4772.) 286

1734. Christian Heiendal und Christian Pleuniss g. Biirger-

meister und Rath. Ungerechte Anschuldigung und Untersuchung

g. den Kreis-Kompagnie-Hauptmann Heiendal und den Soldaten

Pleuniss wegen Todtung des Lieutenants Taw, und Wiederein-

setzung der K. in Stand und Wurden. (H 2568.) 287

1734. Antoinette von Vot und Genossen, Erbeu von Vot,

g. Biirgermeister und Rath. Drei jahrlich zu zahlende Erb-

renten von 40, 25 und 50 Goldg. (V 901.) 288

1735. Johann Kaspar Deltour, Kaufmann, g. Schoffenmeister

und Schoffen. Vollstreckung des Erkenntnisses in Sachen des

K. g. den Advokaten Plum wegen Erstattung von 2585 Thlr.

Yorschusse. (D 566.) 289

') Vgl. Nr. 279.

2
) Ucbor Weiler vjjl. Anra. 3 zu Nr. 119, Tiber die Fainilie von Bodden s.

von Fiirth a. a. 0. II, 2, S. 213 ft*.
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1735. Schlebusch, kurpfalzischer Hofrath, vormaliger Lom-

bards-Bedienter, g. Magistrats-Beamte. Verschleppung der Reces-

simug der vom K. aufgestellten Rcchnungen. (S 3214.) 290

1736. Wilhelm Florentin und Mathias Lognay 1
, Wein-

liiindler, g. Grevcn und Vorsteher des Fassbaueramts. Behauptung,

dass den K. nicht zustehe, durch ihre Knechte Fasser kleiner

oder aus alten neue niachen oder den Wein von einem Fasse

auf das andere abstechen zu lassen.— Kleiner Rath. (F 1713.) 291

1737. Geistliche Ursulinerinnen g. von Broich 2
, Biirger-

meister, nnd Schoffenmeister. Einlosung des von den K. fruher

l>esessenen Colynshofs 3 bei A. fiir 7000 Rthlr., da keine im Reiche

von A. belegenen Erbgiiter in geistliche oder todte Hand gebracht

werden sollen. — Schoffenstuhl, f. (A 125.) 292

1737. Greve und Baumeister des Kesslerambachts g.

Gebruder Finkenberg. Ruckgabe von kupfernen Leuchtern,

welche die K. den V. deshalb abgenommen hatten, weil letztere

durch deren Verfertigung und Verkauf in das Handwerk der

Kessler eingegriffen hatten. — Biirgermeister. (A 161.) 293

1740. Schoffenmeister und Schoffen zu Burtscheid g. Schoffen-

meister und Schoffen. Verletzung des Rechts der K. als erste

Instanz zu fungiren, durch die V. (B 5697.) 294

1741. Heinrich Reuben, Farber- oder Roderambachts-

Meister g. Greve und Meister des Farber- oder Roderambachts.

Stoning des K. in seincm Gewerbe als Farber von Tuch. —
Biirgermeister und Rath. (R 1767.) 295

1742. Dechant und Kapitel des Marienstifts g. Gemeinde

Traben. Freiheit des Hofs und der Weinguter der K. zu Traben

von Steuern und Gemeindelasten4
. — Furstlich Sponheimische

jremeinschaftliche Regierung zu Trarbach, f. (A 100.) 290

!
) Ueber Mathias Lognay, den spatern preussischen Residenten in Aachen,

vgL Pick in den Mittheilungen des Vereins f. Kunde der Aachener Vor-

zeit I, S. 91; Macco, Bcitriige zur Gencalogie rhein. Adds- und Patrizier-

Fatnilien II, S. 45; Oppenhoff in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

verrins VI, S. 47 und das Verzeiehniss daselbst VII, S. 238 zum Jahre 1720.

*) Johann Werner v. B., vgl. von Furth a. a. 0. IT, 2, S. 3.

*) Collinshof, Hof, Stadtkr. Aachen.

*) Vgl. Nr. 202 und 334.
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1742. Johann Franz Bettendorf g. Nikolaus Franz, audi

Schoffenmeister und Schoffen. Der dritte Theil eines Kapitals

von 1200 Rthlr. aus der Erbscbaft des verstorbenen Pastors

Bettendorf zu Wurselen. — Schoffenstulil. (B 3849.) 297

1743. Schreinerznnft g. Zimmererzunft. Streit daruber,

wcm die Yerfertigung der sog. Royaltreppen nebst Zierrath

zukomme, da vergleichsmassig die Zimmerleute Windel- und

Nachtreppen, die Schreiner Treppenleistenwerk und Zierrathen an

Royaltreppen zu verfertigen haben.— Burgermeister. (A 162.) 298

1745. N. von Bodden, Stadt Aachenscher Lieutenant, g.

Schoffenstulil, Wittwe Leyendecker und Genossen. Forderung

von 500 Rthlr. von den fallirten Kaufleuten Gebriidern Lambert

und Konrad Holz, womit Wittwe Leyendecker in Prozess gestanden,

und unstatthafte Einniengung des Schoffenstuhls in diese Sache.

(B 4773.) 299

1747. Biirgermeister und Rath g. Schoffenstulil. Mandat

an den V., sicli aller Kognition in causis politicis zu enthalten

und die dem Magistrat allein kompetirende Territorial-Gerechtsame

niclit zu verletzen. (A 22.) 300

1747. Biirgermeister und Rath g. Klemens August, Kurfurst

von Koln, als Deutschordensmeister und die Ordenskomthurei zu

St. Gilles K Behauptung der K., dass die der Komthurei St. Gilles

gehorigen drei Hole Metzgenshaag vulgo Weber, Flatt und

Vaelsbiirg zwar von den ordentlichen Abgaben, aber nicht von

den ausserordentlichen Lasten, namentlich]nicht von Einquartierung

frei seien; Verletzung durch ein Reskript des Kurfiirsten als

Meisters des Ordens auf Antrag der Kommende zu A. erlassen,

worin die Befreiung dieser drei im Territorium der Stadt belegenen

Hofe audi von der Ein([uartierung unter Androhung von Repressalien

verlangt wurde. (A 38.) 301

1749. Stadt g. Eingesessene der Quartiere Wurselen, Weiden

und Haaren. Rekurs der V. an kurpfiilzische Gerichte. (A 44b
.) 302

1749. Erben des Xaver G. Heusch, Farbers, g. Schoffen-

stulil und Kapitel des Marienstifts. Wasserleitung aus der

') Ucbcr iliuse Kommende vgl. Hcnnos, ("ummenden des deutsclien

Ordens S. 1 39 ff. ; (}uix, Hist.-topogr. Beschreibuns: der Stadt Aachen S. 94.
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Pau nach deni Heuschschen Farbhaus in der Bendelstrasse. —
Schoffenstuhl. (H 3978b

, bezw. 277.) 303

1751. Maria Theresia von Marken, Professa des Klosters

Frauenlautern, g. Wittwe von Meutlien unci Schoffenstuhl.

Verstattung des Rechtsmittels der Revision in Sachen der

Parteien betreffend eine voni Herrn von Dobbelstein besessene

Miihle zu Moresnet 1
. (M 1098.) 304

1752. Biirgermeister und Rath g. Vogtnmjor and Schoffen-

stuhl. Mandat an die V., die g. die Sophie Marie Muffan wegen

Vergiftung ihrcs Mamies vor deni Jiilichschen Vogtnmjor oder

Richter und deni Schoffenstuhl verhandelten Akten an K. heraus-

zugeben, da die im Bereich der Stadt wohneuden Beschuldigten

als Unterthanen oder Hintersassen der Stadt anzusehen seien, g.

welche den V. die Kriminaljurisdiktion niclit zustehe 2
. (A 23.) 305

1752. Chorus, Merken und Gcnossen, Kaufleute und Schon-

wirker der Nahnadelmacher-Zunft, g. Greven und Vorsteher

der Nahnadelmacher-Zunft. Verpflichtung der K., die in Stadt

und Reich A. wohnenden Rauchwirker alien auswartigeu zur

Xahnadelmacher-Zunft nicht qualifizirten Arbeitern bei Hergebung

des Dralits und Fertigung der Nadeln vorzuziehen. — Kleiner

Rath. (A 163.) 306

1752. Mathias Fischer g. Tuchschererzunft. Stoning des

K. in deni Rechte, Gesellen in beliebiger Zahl zu halten. —
Biirgermeister und Rath. (F 1420.) 307

1753. Biirgermeister und Rath g. Jiilichschen Vogtmajor

und Schoffenstuhl zu A. und Herzog von Jiilich und (lessen

Regierung zu Dusseldorf. Mandat an die V., die K. in ihrcr

Inquisition g. ihren Hintersassen und Unterthanen Nikolaus

Muffan nicht zu behindem und von alien Repressalien und

Pfandungen abzustehen 3
. (A 24.) 308

1753. Biirgermeister und Rath g. Schoffenstuhl. Eingriffe

des V. in die Jurisdiktion des stadtischen Kurgerichts in Kriminal-

V) Moresnet, Dorf, theils Kr. Eupon, ihrils Pro?. Ltittich.

*) Vgl. Xr. 308 und Op pen ho ft' in tier Zcitschri jcheiiur (Jeschichi -

vorein.s VT, 8. 7.

3
) Vgl. Nr. 305.
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sachen durch Verhaftnng des Fremden Grossjean aus Clermont

und Erzwingung einer Kaution von dem Aachener Burger Hannot

bei einer Anklage wegen Verwundung 1
. (A 25.) 309

1753. Greven nnd Vorsteher des Pelzer- und Fellbereiter-

Handwerks g. Paul Kramer. Beschlagnahme mehrerer vom V.

in die Stadt eingefiihrter Hirschfelle, welche er theilweise vcr-

arbeitet, gefarbt und feilgeboten hat. — Kanzlei des Magistrats.

(A 164.) 310

1753. Johann Heinrieh Heupken g. Magistrat und Tuch-

schererzunft. Aufrechthaltung eines gerichtlich bestatigten Ver-

gleichs iiber Aufnahme des K. in das Meisterrecht der Tuch-

sehererzunft. (H 3966.) . 311

1753. Die Vormunder der Kinder des Johannes Lognay 2

g. die Stadtaccise-Pachter. Beschwerde iiber Konfiskation nach

Burtscheid bestimmter Waaren. — Schoffenstuhl. (L 2451.) 312

1754. Biirgermeister und Rath g. Propst, Dechant und

Kapitel des Marienstifts. Stoning der K. im Besitz des Fisch-

markts durch Reparatur des Pflasters seitens der V., unerlaubter

Rekurs und angemasste Evokation der V. an die papstliche

Nuntiatur zu Koln 3
. (A 40.) 313

1754. Kaufleute und Mitmeister der Nahnadlerzunft g.

Biirgermeister und Rath und Vorsteher der Nahnadlerzunft.

Aufrechthaltung der von den K. vorgenommenen Greven- und

Vorsteherwahl, sowie der Adjunktion von vier Handweirks-

deputirten und Vollstreckung der dieserhalb sclion vom Magistrat

erlassenen Dekrete. (A 133.) 314

1754. Oollenbach, Gelieimer Rath und Syndikus, g. Schoffen-

stuhl und die Kinder erster Ehe des Kornelius Chorus. Voll-

streckung der Erkenntnisse wider die V. wegen Schutz ini

Besitze des Nachlasses des Chorus 4
.— SchoiFenstuhl. (0 1132.) 315

') Vgl. Oppcnhoff a. a. 0. VI, S. 7.

2
) Vgl. Nr. 291.

8
) Vgl. 31 oyer, Aachenschc Geschiehten I, S. 719, § 20; Hansen,

Geschichte Achcns II, S. 332 f.

4
) Vgl. Nr. 318 und 322.
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1754. Franz Rurens und Genossen g. Schoffenstuhl. Heraus-

gabe des Testaments, des Inventars und aller auf den Nachlass

des zu A. verstorbenen Leonhard Klemens Rurens bezuglichen

Dokumente. (R 4278.) 316

1754 und 1763. Hubert Johann Jehenn6e g. Burgermeister

uud Rath. Versagung der Aufnalime in die Schreinerzunft,

Beschlagnahme des Handwerkszeugs und des gefertigten Meister-

stucks. (I 207, 208.) 317

1756. Kornelius Chorus g. Schoffenstuhl. Exekution eines

Erkenntnisses in Sachen des K. wider den Geheimen Rath Collen-

bach in Betrcff der Manutenenz im Besitze des von Kornelius

Chorus dem Aeltern herriihrenden Vermogens 1
. (C 2035.) 318

1756. Johann Heinrich Schorenstein g. Brauerzunft. Beein-

trachtigung des K. bei Ausubung seines auf Grund erworbenen

Meisterrechts in A. etablirten Brauereigeschafts. — Schoffen-

stuhl. (S 7611.) 319

1757. Greven und Vorsteher des Nahnadleramts g. Nikolaus

Kiippers. Unbefugte Ausubung des Nahnadlergewerbs durcli

den V. als Meister, ohne dass er vorher ira Zunftbuch als Lehr-

junge eingetragen gewesen. — Burgermeister. (A 135.) 320

1757. Kirsh, Jonas und Genossen, Greven und zum Rath

Prasentirte der Ziinfte der Schiniede, Strieker und Schuster g.

Rath, Burgermeister Strauch und die aus den Ziinften unge-

setzlich erw^hlten Rathsverwandten, Beamten und Neumanner.

Kassation der vorgenommenen Raths-, Beamten- und Neumanner-

Wahl, weil die Ziinfte in dem Recht ihrer Zusammenberufung

(lurch die Greven, der Presentation zur Rathswahl und der

Miterwahlung der Stadtbeamten geschmalert worden. (A 165.) 321

1757. Franz Rudolf von Collenbach, Geheimer Rath, g.

Kornelius Chorus. Herausgabe des siebenten Theils aller von

Kornelius Chorus dem Aeltern hinterlassenen eingebrachten

Mobilien und der in zweiter Ehe gewonnenen Mobilien und

Immobilien 2
. — Schoffenstuhl. (C 1133.) 322

') Vgl. Nr. 315 und 322.

s
) VgL Nr. 315 und 318.
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1757. Gottfried Mohr und Genossen g. Greve und Zwolfer

der Schneiderzunft. Beschrankung der Zahl der Gesellen auf

vier. — Schoifenstuhl. (M 3311.) 323

1758. Pater Johann Baur S. J. g. Schoffenstuhl. Aus-

schliessung von der Erbschaft seiner Mtitter durch Johann von

Maeren und dessen Schwester Wittwe Gillessen als anmassliche

Erben ab intestato. (B 961.) 324

1758. Franz Geilgen g. Biickerzunft. Konventionalstrafe

wegen Verfehlung g. den Handelsgebrauch. — Magistrat.

(G 713.) 325

1758. Alexander Friedrich von Merode d'Hoftalize zu

Rittersitz Margaretha 1 bei A. und zu Frenz g. Biirgernieister

und Rath. Freiheit des K. von Einquartierungs- und sonstigen

Lasten. (M 2332.) 320

4758. Peter Gerhard Reisgen, Kaufmann, g. Rath. Xicht-

zulassung des K., als Einwohner in A. zu wohnen und dort das

Materialistengeschaft zu treiben. (R 1537.) 327

1759. Greve und Vorsteher der Nahnadlerzunft g. Johann

Olberts und Johann Jacobs. Zahlung eines Guthabens von 3810

G. an die V. aus ihrem friihern Amt als Greven der Zunft. —
Biirgernieister. (A 136.) 328

1759. Steckenbiegler, Bungen, Frank und Gortz, vormalige

Mehl- und Branntweinaccise-Pachter, g. Biirgernieister und Rath.

Nachlass von dem jahrlichen Pachtschilling fur die Accisen ad

10 456 Rthlr., bezw. Entschadigung wegen des im Mai 1758 in

Folge der Theuerung erlassenen Ausfuhrverbots und wegen

Befreiung des den franzosischen Truppen gelieferten Brods von

der Accise*. (A 137.) 329

1759. Dionys Dreesen und Heinrich Krauthausen, Stadtwage-

aecise-Pachter, g. Heinrich Rheindorf zuKoln. UnbefugteBeschlag-

nahnie eines von Koln nach Burtscheid durch die Post verschickten

!

) Der sog. Margratenknipp, Sandkaulstcinwcg Nr. 56; vgl. Quix,

Hi.st.-topo^r. Beschreibung der Statlt Aachen S. 130; Quix, Die Frankenburg

S. 78; Richardson, Geschichtc der Familie Merode I, S. 220, II, S. 373.

*) Vgl. Meyer a. a. 0. I, S. 722, § 33 f.
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Pakets, angeblich weil es am Thor zu A. nicht angemeldet

worden. — Biirgermeister und Bath. (A 138.) 330

1759. Maria Franziska Boverie zu Houchenee oder A. g.

Consilium privatum magistratus. Beschleunigung des Rechts-

gangs in ihrem Prozess wegen Verbalinjurieii. (B 5740.) L. 331

1759. Johann Kaffaert g. die Glaubiger der Maria von

Maastricht, Nonne zu St. Ursula in A. 1
, namentlich die canonici

s. Cruris und Dionys Dresden zu A. Yerpflichtung des K., die

Sehulden seiner Schwagerin Maria von Maastricht als deren

Krbe zu bezahlen. — Schoffenstuhl. (K 21.) 332

1760. Burgermeister und Rath g. Schoffenstuhl. Behauptung,

dass das Magistratsgericht und der Schoffenstuhl in Kriminal-

und in bestimmten Civilprozesssachen jedes seine privative, in

blossen Personalsachen aber konkurrente Gerichtsbarkeit habe,

Yerletzung des Magistratsgerichts dadurch, dass in Sachen des

M. Theze g. Kaffart wegen Ersatzes verloren gegangener

Kleidungsstucke, nachdem der Burgermeister die Sache aus

dem Verbalprozess zuiu schriftlichen Verfahren verwiesen, der

Schoffenstuhl einen Rekurs des K. vom Magistratsgericht, dessen

Prevention ungeachtet, angenommen. (A 26.) 333

1760. Marienstift g. fiirstlich Sponheimische gemeinschaft-

liche Rentkammer zu Trarbach. Streit iiber den Beitrag zu

den Kosten der Anlage und Unterhaltung einer neuen fliegenden

Briicke iiber die Mosel zwischen Trarbach und Traben 2
.
—

Fiirstlich Sponheimische gemeinschaftliche Regierung zu Trar-

bach. (A 102.) 334

1760. Johann Joseph Behr und Genossen zu Liittich g.

Schoffenstuhl und Franz Karl von Loe. Eimveisung in die Guter

und Einkiinfte des V. von Loe wegen einer dem Ferdinand Goen

geschuldeten Geldsumme. (B 2301.) L. 335

1760. Verwittwete Grafin von Goldstein zu Mogersheim

(Ansbach) g. die Regulirherren. Wasserleitung liber die gemeine

') Ueber das Ursulincrinncn-Kloster vgl. Quix, BeitrSgc zur Gescliichte

der Stadt Aachen und ihrer Uingebungcn ll
r

8. JIN ti,

2
) Vgl. Nr. 202 und 290.

0*
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Landstrasse auf das Gut Soerser Hochkirchen bei A. — Schoffen-

stuhl. (G 2199 b
.) 336

1760 K Nikolaus Wetten zu Eupen g. Schoffenstuhl. Justiz-

verweigcrung in Sachen des K. g. Sacree betreffend Aufhebungr

eines angelegten Arrestes durch Weigerung, das Viccdomamt

in Bingen zur Vernehmung zweier dort wohnender Zeugen zu

requiriren. (W 2597.) 337

1761. Dionys Dreesen, Stadtwageaccise-Pachter, g. Sebastian

Scheen und Sohn. Konflskation nach Burtschcid bestimmter

Waaren wcgen Defraude der Accise. — Regierender Burger-

meister. (A 139.) 338

1761. Johann Becker g. Burgermeister und Rath und

Heinrich Peter Breda. Baustreitigkeiten wegen Anlegung einer

Mauer, bezw. Erhohung des Hinterhauses des Breda unter

Benutzung der Stadtmauer an St. Jakobs-Mitteltlior. — Schoffen-

stuhl. (B 2095.) 339

1761. Peter Schmidt und Genossen g. Schoffenstuhl.

Mandatum executorium in Sachen des K. g. Hulgebauer wegen

einer Forderung. (S 6282.) 340

1762. Die Brauerzunft g. Burgermeister und Rath. Aus-

schliessung des Brauers Bramnierts mit seinem Votum bei der

Brauerzunft wegen Anziiglichkeiten g. den Rath, welche der

Burgermeister Strauch dem letztern berichtet hatte 2
. — Burger-

meister und Rath, f. (A 147.) 341

1762. Die Brauerzunft g. Graff und Schumacher, Bier-

accise-Pachter. Verlangen, dass die V., welche die Bieraccise

fiir 31900 Rthlr. gepachtet haben, dieselbe von den Brauern

selbst einfordern sollen, diese sie nicht zu bringen haben. —
Rath, f. (A 148.) 342

1

) Frkr. von Cramer bespricht a. a. 0. LXXVII, S. 102 cine Aachencr

Prozcsssachc Tilmann ^cgen Fiscber, in der es sich um die ira Aachencr

Arrcstprozcss iiblicbe sos:. Schreckung bandclte und die durch Urtheil vom

30. Oktobcr 1760 entschieden wurde.

2
) Vffl. Nr. 343.
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1762. Johann Lambert Branimertz g. Rath und Btirg-er-

meister Strauch. Dem K. entzogenes Votum bei der Brauer-

zunft 1
. — Schoffenstuhl. (B 13<>4.) 343

1762. Jakob Breuer und Genossen, Tuchschererineister, g.

die Tuchschererzunft. Unbeschrankte Haltung von Knechten. —
Schoffenstuhl. (B 3973.) 344

1762. Gotthard Pastor und Wittwe Moll zu Burtscheid #.

Schoffenstuhl. Vollstreckung eines vom Schoffenstuhl g. T)r. Cramer

ausgesproehenen, die Kaufgelder fur das in der Peter Schicnschen

Subhastationssache erstandene, in der Jakobstrasse neben Dr.

Fellinger und Wittwe Franz Buchmann gelegene Hans betreffen-

den Erkenntnisses, welche der Schoffenstuhl wegen interponirter,

aber nicht weiter verfolgten Appellation weigert. (P 531).) 345

1763. Bevollmachtigte sammtlicher Kaufleute und iibrige

Einwoliner protestantischer Konfession g. Biirgermeister und

Rath. Schutz der K. g. die gewaltsamen Emporungen der

katholischen Unterthanen, Einleitung der Untersuchung g. die

Radclsfuhrer, Schutz der Landstrasse nach Vaels. (A 134.) 346

1763. Greve und Vorsteher der Loherzunft g. Theodor

Schallender. Verweigerung der Aufnahme dos V. als Geselle

in die Loherzunft, weil er bereits der Kramerzunft angehorte 2
.
—

Biirgermeister, f. (A 166.) 347

1763. Gottfried Gortz g. Magistrat. Herabsetzung des

Pachtgelds fur die Bieraccise. — Schoffenstuhl. (G 2106.) 348

1763. Wilhelm Klinkenberg g. Prior und Konvent des

Doininikanerklosters. Forderung von 661 Thlr. fiir 6 Zulaste

Bleichert, Arrestanlage auf die Gefiille der V. in Stadt und

Reich von A. — Schoffenstuhl. (K 1832.) 349

») Vgl. Nr. 341.

2
) Wahrsckeinlich ist cs dirser Recbtsstroit, liber welchcn Frhr. von

Cramer a. a. 0. LXXX\\ S. 93 ff. unter d»r liubrik: Greve und Vorsteher

der Lederzunft contra Theodor S<hallenberg berichtet. Es handelte sich nach

dem dort Gesatften um die Frage, ob der Magistrat g< <£en den Willen der

Zunt't das Mei^terrecht verleihen konne. Das Lrtheil erging am 21. April 1769.
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1763. Peter Strauch, kaiserlicher Rath und vormaliger

Biirgermeister, g. Biirgermeister und Rath. Vollziehung der

eigenen Edikte g. die Schmahschriften und demgemass offent-

liche Verbrennung durcb Henkershand eines g. den K. gerichteten

libelli famosi und strenge Erforschung des Schriftstellers.

(8 2578.) 350

1765. Kaspar Billi g. Schoffenstuhl. Das Schuldenwescn

eines verstorbenen Handelsmanns Mathias Plugmaeker zu A.

und Anspruch des K. als Glaubiger auf 30000 Thlr. auf Grund

des in A. geltcnden Praferenzrechts. (B 4251.) 351

1766. Dechant und Kapitel des Marienstifts g. Burger-

meister und Rath. Freiheit der Kolonen der K. von der neuen

Accise, namentlich ihrer Pachter zu Hausen und Pfaffenbroich l

von der neuerdings eingefiihrten Miihlenaccise. (A 103.) 352

1766. Die sechs Quartiere des Aacliener Reichs: Wiirselen,

Weiden, Haaren, Laurensberg, Orsbach und Daubach 2
g. Burger-

meister und Rath. Freiheit des Reichs von A. von aller Accise

und Stoning durch einen Beschluss des Magistrals, wonach K.

nunmehr zur Mehlkonsumtions-Steuer ebenfalls herangezogen

werden sollen. — Burgermeister und Rath, f. (A 167.) 353

1766. Heinrich Aldenhoven g. Xaver Blees und Helene Stiefs.

Rauraung eines am Markt belegenen Hauses Avegen unterbliebener

Zahlung der Miethe. — Schoffenstuhl. (A 692.) 354

1766. Joseph Florentin g. Schoffenstuhl. Proraotorialien

und Antrag auf Sequestration des Nachlasses des Vaters des

K., Wilhelm Florentin de Cravatte, g. die Erben seiner Stief-

mutter, namentlich von Fiirth und de Witte zu A. (F 1719.) 355

1766. Johanniter-Ordenskommende 3
g. Stadt. Verletzung

der Ordensprivilegien durch Forderung der Mehl- und Brodaccise

von den Pachtern des Keuller und Elchenrather Hofs. (I 630.) 356

!

) Wegcn der Lagc beider Hofc vgl. Anm. 1 und 2 zu Nr. 200.

-) Quix, Hist.-topogr. Beschreibung der Stadt Aachen S. 140 und 19H

nennt Vacls an Stelle von Dobaeh unter den sechs Quartieren de.s Aachener

Reichs.

') Vgl. daruber Quix a. a. 0. S. 94 f.
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1766. Freiherr von Leerod zu Leerod g. Biirgermeister

und Rath. Stoning des K. in seinem „uralten a Besitz der Frei-

heit von alien Accisen und sonstigen gemeinen Abgaben durch

gewaltsame Abnahme von Goldem, bezw. Pfandung von Sachen

auf dem freiadligen Rittersitz Schiirtzell 1 bei A. (L 694.) 357

1767. Loersch und Groen, Stadtwageaccise-Piichter, g.

Rath. Schadensersatz von 3000 Rthlr., weil V. eine vakante

Thorschreiberstellc nicht zeitig wieder besetzt und dadurch die

Schmuggolei befordert habe, und von 1000 Rthlr., weil die K.

dennoch durch Exekution genothigt wurden, die gauze Facht-

surnme mit 14 717 Rthlr. zu zahlen. (A 140.) 358

1768. Augustincrkloster 2
g. Feter HiUlenkramerundSehuffen-

stuhl. Wasserleitung zu dem Brauhaus des K., welches letzterer

1710 dem V. Hiillenkramer mit der Vergunstigung „des nothigen

zuganges zu der wasserpfeife, so in des clusters garten an

dem schlachthaus herfliesset", und unter der Bedingung, dass

dem Konvent der Zugang nach der Kockerellstrasse zu alien Zeiten

vorbehalten sei, verkauft hatte. — Schoffcnstuhl. (A I17 b
.) 359

1768. Kaufleute und iibrige Einwohner protcstantischer

Religion zu A. und Burtscheid g. die Wegegeldpachter. Stoning

der K. im Besitze der Freiheit vom Weggeld fur ihre Kutschen

und Fuhrwerke zum Kirchgang nach dem Dorfe Vaels. —
Biirgermeister und Rath, f. (A 168.) 360

1768. Kloster Wenau 8
g. Magistrat. Zahlung mehrerev

Renten im Betrage von 140 G. im Munzfuss des Kapitals.

(\V 1840.) 361

1769. Franz Rudolf von Collenbach, Geheimer Rath, g.

Verwalter des kaiserlichen Hoflehns 1

, modo Rath. Wiederhcr-

stellung der eigenmachtig destruirten „Arcken" bei der Muhle

*) Schurzelt, Lamlgut, Bgstr. Laurensberg, Ldkr. Aachen.

2
) Vgl. dariiber Quix, Hist.-topogr. Beschreibung dor Stadt Aachen

S. 58 f.

3
) Vgl. Nr. 192.

4
) Gemeint ist das seit 142S im Besitze der Stadt befindliche sog,

Schleidener Lehn; vgl. iiber dasseibe Loersch in ricks Monatsschritt I, S.

44 ff. und 210 ff.
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und dem Weiher an der Schaurmiihle l der Nahnadelfabrik des

K. zu Haaren. — Schoffenstuhl. (C 1134.) 362

1769. Erben Peter Dondorf g. Schoffenstuhl zu A. unci

Martin Bremen, modo dessen Erben zu Haaren. Vollstreckung-

eines Erkenntnisses in Sachen der K. gegen Martin Bremen

wegen Reparatur eines Brauhauses in Haaren. (I) 1456.) 363

1769. Gebruder Peter und Johann Kaspar Strauch und

Genossen g. Burgermeister und Rath. Zahlung falliger Zinsen

von melirern Schuldverschreibungen, aueh Zahlung zweier ver-

fallener Wechsel mit Zinsen ad 6453 Rthlr. (S 2580.) 364

1770. Gebruder Peter und Kaspar Strauch, des neuen

Marianischen Hospitals 2 erbliche Patrone und Provisoren, g. die

anmasslichen Fremden-Provisoren des Marianischen Hospitals

und Burgermeister und Rath. Stoning ira Besitz des Patronats-

rechts der K. als Erben der Stifterin des Hospitals, der Wittwe

des Burgermeisters Johann von Wispien, (lurch Anordnen zweier

Patrone aus der Mitte des Raths und Verhinderung der K. an

der Ausubung ilires Patronats durch Einlegung einer Wache.

(A 105.) 365

1770. Greve, Meister und Siegelmeister der Weisswirker-

zunft g. Peter Graff. Uebergehung der von der Zunft zu

Sieglermeistern prasentirten Peters und Rosen und ungesetz-

liclie Bestatigung des alten Siegelmeisters Graaff in seinem Amtc

durch Burgermeister und Rath. (A 169.) 366

1770. Jakob von der Gracht und Johann Lambert Marneffe

g. Statlt. Streit darliber, ob die fur Pachtung zweier stadtischer

Bader aufgenommenen Kautionen von 21 110 und 23000 Aachener

l
) Seheucniiiihle zum Schleifen oder Polircn der Nadeln.

a
) Vgl. iiber dieses Spital Quix, Hist.-topogr. Beschreibnng der Stadt

Aachen S. 73. Unrichtig ist hier als Todestag der Stifterin der 19. Oktober

1769 angegeben; sie wird in einer tinged ruckten Urkunde vom 25. August

1760 bereits als verstorbeu erwiihnt. Uebcr den vorliegenden Recbtsstreit vgl.

die Scbrift: Gerettetes Patronat des . . Peter Balthasar und Johann Kaspar

von Kalkofcn Gebruder Strauch itber das neue Marianische Spital. 0. 0. 1784,

XII und 80 S. Ful. Vgl. audi Nr. 3(50.
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Thlr. nach dem Munzwerth zur Zeit der Uebernahme der Pacht

oder nach dem zur Zeit der Heimzahlung zuruckzuerstatten

seien. (G 418.) 367

1770. Peter Strauch, kaiserlicher Rath und vormaliger

Burgenneister, g. Burgenneister und Rath. Verletzungen der

Stadt Aachenschen Verfassung, bezw. Kassation eines g. den K.

erhobenen fiskalischen Prozesses. (S 2579.) 368

1771. Burgenneister und Ratli g. Karl Furstbischof zu

Luttich. Anmassung der Oberaufsicht fiber das von der Wittwe

Wispien zu A. gestiftete Mannerhospital \ da doch durch die

Stiftung die geistliche Aufsicht ausgesehlossen und Mitglieder des

Eaths zu Provisoren und Kuratoren angeordnet sind. (A 53.) 369

1772. Georg Johann Gottfried Uth g. die Barbierer- oder

Chirurgenzunft. Aufnahme des aus Fulda gebfirtigen K. in die

Ziuift, nachdem er die Tochter des Chirurgen Michael Dahm
geheiratliet. — Schoffenstuhl, f. (U 115.) 370

1776. Schoffenmeister und Schoffen zu Burtscheid g. Schoffen-

meister und Schoffen. Observanzwidrige Eindringung eines Unter-

meiers (Majors). — Schoffenstuhl, f. (B 5698.) 371

1776. Kaspar Joseph von Fiirth, Karl von Ftirth* und

von Reibeld g. die Steuer- und Serviskammer der Stadt A.

Beschwerde uber zu hohe Besteuerung der zu den Giitern

Beulartstein, Sieb, Kiitgereich, Bergerheide, Reinartskehl ge-

horigen Landereien. — Burgenneister, Schoffen und Rath, f.

(V 2531.) 372

1776. Ferdinand und Rudolf Konstanz von Geyr g.

Mapistrat. Beschwerde fiber Erhohung und unbillige Ansetzung

der sog. Servisgelder. — Schoffenstuhl, f. (G 1338.) 373

1776. Gabriel und Marie Elisabeth LongrGe g. Jakob

Jamar und Schoffenstuhl. Stellung vor Gericht wegen Ver-

lotzung des AiTestes. — Schoffenstuhl, f. (L 2562.) 374

') Vgl. Nr. 365.

2
) Vgl. von Fiirth a. a. 0. II, 2, S. 198 ff.
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1776. Ignaz Sarlandier g. Schoffenstuhl. Verschickung

der Akten an eine auswartige unparteiische Fakultat in der

Prozesssache Geyr von Schweppenburg wegen 120 Rthlr. Haus-

zins. (S 387.) 375

1777. Abtissin zu Burtscheid g. Burgermeister, Sclioffen

und Ratli. Unterhaltung der Wege und Einnahme des Wege-

gelds, bezw. thatliche und spoliatorische Stoning der K. in dem

unvordenklichen Besitz der Anlegung und Erbreiterung ihrer

Wege; Erpressung von Geld und andere friedbruchigc Hand-

lungen, welche von dem „unsaglieh aufsatzigen Magistrat der

benachbarten Reichsstadt A. seither mehreren Jahrhunderten und

annoch vor Kurzem" begangen worden. [Mit langern staats-

rechtlichen Auseinandersetzungen.] (R 5688.) 376

1777. Peter Gambart g. Schoffenstuhl und Johann Peter

und Jakob Schlogel. Forderung von 169 Rthlr. und Beschwerde

tiber aufgehobene Arrestation der Schlogelschen Farberei.

(G 151.) 377

1777. Heinrich Hauten, Tuchseherer, g. Burgermeister

und Ratli, sowie Tuchscliererzunft. Verurtheilung des K., sich

zunftmassig zu betragen und nicht zu viele Gesellen zu halten.

—

Kleiner Bath. (H 2100.) 378

1777. Franz Anton Tewis 1

,
Erzpriester und Hauptpfarrer,

g. Stadt. Verzogerung der Rechtshiilfe hinsichtlich Auszahlung

der Pastoralkompetenz-Quartalien von der Rentkammer zu A.

(T 1016.) 37«

1780. Abtissin zu Burtscheid g. Burgermeister, Sclioffen

und Rath. Erlassung und Vollziehung polizeilicher Verord-

nungen, welche „zur Nothdurft, zur Wohlfahrt oder zum Ver-

gniigen des gemeinsamen Wesens, auch unzahligcr Kurgaste

und Fremder a abzwecken, betreffend Gluckshafen, Lottospiel.

„ehrbare und aufriclitige Hazardspiele in Karten und Wurfeln",

offentliche Konzerte, Tanze und Komodien, aus landesobrigkeit-

licher Fursorge und Gewalt der unmittelbaren Reichsherrlichkeit

') Vgl. iiber ihn Opponkoff in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins VI, »S. *>2 ff. und A. von Reunion t, das. VI, S. 218 ff.
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Burtscheid. [Mit vielen Beilagen, danmter die Druckschrift:

Nachrichten, Vie das Dorf und die Herrlichkeit Burtscheid an

Biirgermeister. Schoffen und Rath des K. Stuhls und Kaiserlichen

freien Reichsstadt Aachen im J. 1351 ubertragen worden ist.

Aachen, mit Mullerischen Lettern, 1775, 84 BL] (B 5689.) 380

1780. Johann Joseph Krauthausen g. Biirgermeister und

Rath. Entschadigung wegen nicht gehoriger Erftillung eines

Kontrakts iiber die verpachtete Mehlaccise. (K 578.) 381

1781. Lizentiat Wolf g. Schoffenstuhl und Gerhard Kaspar

von Olmissen zur Hallen 1
. Unbefugtes Verfahren durch das

untergeordnete Gericht in einer beim K.-G. anhangigen Rechts-

sache betreffend astimatorische Klage auf Erlegung von 6000 G.

wegen Injurien. — Schoffenstuhl, f. (W 4549.) 382

1781. Lizentiat Wolf und Genossen g. Schoffenstuhl und

Uenossen. Protestation g. Anmuthung der sog. Herrengelder

von den auf die K. Ubertragenen Giltern der Bischofschen

Ehdeute. (W 4550.) 383

1783. Gebriider Bettendorf, ex post Theodor Bettendorf

allein g. Canonici regulares sanctae Crucis. Administration der

^ersthovenschen Erbschaftsmasse zu A., hauptsacldich aus einer

Apotheke bestehend. Ein Sohn 2 des verstorbenen Wilhelm

^erstkoven war Prior des Kreuzbruderklosters und darum zur

Erbfolge unfahig. Seine Schwester Maria Josepha hatte im

•Jahre 1775 ihren Erbantheil ihren Vettern, den Gebrudern

Bettendorf, g. eine jahrliche Leibrente ubertragen. — Schoffen-

stuhl. (A 3361.) 384

1783. Statthalter der Vogtei, audi Meier und Schoffen

des Gerichts zu Burtscheid g. Schoffenmeister und Schoffen.

Bestreitung des Rechts der K., die peinliche Gerichtsbarkeit

auszuiiben, bei Gelegenheit der Stoning des Burgfriedcns in

Burtscheid durch drei abteiliche Knechte, wovon der eine „im

Anaresiclit des ganzen Volks nach verweigerter und sodann

l

) Vgl. von Fiirth a. a. 0. II, 2, S. 208.

*) Wilhelm Gershoven, f 12. November 1774 (vgl. Quix, Die Pfarre

^m h. Kreuz S. 68).
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(lurch den Battel geschehener Ausschworung der Urfelide unter

aufgebotener bewaifneter Mannscliaft aus dasigen Dorf und

Herrlichkeit niit Gewalt ausgefahrt und verbannt wurde".

Mandatum attentatonim revocatorium, cassatorium et inhibitoriuin

der V. hiergegen. (B 5699.) 385

1784. Johann Christoph Welter zu Koln g. des K. Ehefrau,

• Bargermeister und Rath und Vogtmajor. Entlassung des K.

aus widerrechtlich g. ihn verhangter Gefangenschaft und Riick-

gabe der ihm abgenommenen Effekten. (W 1828.) 386

1785. Jakob Ignaz Beckers, anne Partei, g. Magistrat.

Schadloshaltung von 10 624 Rthlr. far zwci Hauser (die in der

Pundtstrassen gelegene, zum kleinen Haus von Aaclien genannte

behausung und ein in der Stadt Aachen auf der sogenannten

Augustinerbach gelegenes haus), welche auf Anordnung des

Magistrats zur Deckling von Schulden der Eltern des K. ver-

kauft sind, nach dem Aachener Devolutionsrecht. (B 2156.) 387

1785. Joseph Gobel, Wagnermeister, und die Wagnerzunft

g. die Schreinerzunft. Eingriffe in die Handwerksgerechtsame.

—

Bargermeisteramt, (G 2027.) 388

1786. Der grossere und ansehnlichere Theil des Stadt-

raths, Avie audi die gesammte Biirgerschaft der Stadt A. g. die

ausgetretenen Magistratsmitglieder, als die beiden Bfirgermeister

von Wylre und Brammerz, die Kathsbeamten Buchholz, Schorn-

stein, Baldus, von Thenen und Genossen. Mandat an die V.,

welche sich in Folge einer Rebellion aus der Stadt cntfernt

batten, wieder nach A. zur schuldigen Venvaltung ihrer Aemter

•und Verrichtungen zunickzukehren, sowie Mandat an den in A.

anwesenden Theil des Magistrats und an die dortige Burger-

schaft. den Zunickkehrenden die gehorige Achtung und den

schuldigen Gehorsam zu erweisen, kommissarische Untersuchung

der iiber erhohte Auflagen, Verrechnung derselben, Gestattung

des Spiels an der Bank u. s. w. vorgebrachten Beschwerden K [14

Bande Kameral- und 5 Bande Extrajudicialakten.] (A 27 a_f
) 389

') Ks handelt sieb in diesein Prozoss um den untcr dem Namen ^Makelci"

bekannten la-ngjahrigen politiscben Strcit; vgl. iiber ibn Haagcn, (Jcachichte

Acbens II, S. 373 ff.
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1786. Schoffenstuhl g. Biirgermeister und Rath oder das

sog. Bauragericht K Stoning des K. in dem pragmatisch her-

gebrachten unvordenklichen Besitz und in der Ausubung der ihra

beziiglich der Inventarisationen und Sequestrationen allein zu-

stehenden Gerichtsbarkeit. (A 28.) 390

1786. Gebriider Wilhelm, Franz und Peter Bettendorf g.

Schoffenstuhl. Theilung des elterlichen Nachlasses und Protest

g. die vora V. hierbei „sich erlaubten reichsgesetzwidrigen

Nullitaten\ (B 3362.) 391

1787. Perret Gentil, franzosischer Kaufmann, zur Zeit in

A. g. Schoffenstuhl. Beschwerde wegen der in Folge Requisition

der franzosischen Regierung erfolgten Verhaftung des K. als

eines angeblich aus Paris geflohenen betrugerischen Banquerut-

tiers, behufs seiner Ablieferung in das Hotel de la force zu

Paris. (Extr. G 5.) 392

1789. Freiherr von Merode zu Frenz g. Biirgermeister

und Rath. Forderung von 2100 Thlr. aus Schuldscheinen zu

Gunsten des Levi Isaac.— Hofgericht zu Miinster. (M 2336.) 393

1789. Franz Heinrich Startz g. Biirgermeister und Rath.

Zuriicknahme der Verfugung, durch welche K. von der Einnahme

der Accise entsetzt worden, und Schadensersatz 2
. (S 2175.) 394

1790. Philipp von der Briiggen, Handelsmann, zu Burt-

scheid g. Biirgermeister und Rath und Wage-Administration.

Wegnahme mehrerer Ballen Kaffeebohnen, welche der K. bei

einem Aachener Kaufmann deponirt hatte, durch die verklagte

Wage-Administration wegen angeblicher Umgehung der Accise-

entrichtung. — Schoffenstuhl. (Extr. B 60.) 395

1790. Franz Heinrich Startz g. Magistrat und Neumanns-

kammer. Schadensersatz wegen der dem K. durch die in sein

Haus wegen angeblichen Ruekstands an der Accisepacht gelegte

Exekution veranlassten Ehrenkrankung, auch Ersatz, salva

') VgL Quix, Hist.-topogr. Beschrcibung der Stadt Aachen S. 152.

*) Vgl. Nr. 396.
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liquidatione, (lessen, was er bei Gelegenheit eines Aufstands

in A. an der Accise verloren K (S 2176.) 396

1791. Kurfurst Karl Theodor, Pfalzgraf bei Rhein, als

Herzog von Jiilich und Berg zu Miinchen g. Biirgermeister und
Rath. Eingriffe in die Justizverwaltung des K. durch einseitige

Versiegelung des Nachlasses eines zu A. verstorbenen Fremden,

Namens Peckse, bezw. in das Recht des K. auf erblose Verlassen-

schaften zu A., sowie die dem klagerischen Vogtinajor daselbst

durch das Verbot, mit dem Degen in offentlichen Erlustigungs-

hausern zu erscheinen, zugefiigte Beschimpfung. (P 905.) 397

1791. Joseph Schweling g. das Sendgericht 2 und den Welt-

priester Joseph Elverfeld. Nichtigkeit einer bei dem Send-

gericht erhobenen Klage auf Zahlung einer Rente von jahrlich

72 Rthlr., welche Schweling, obgleich er mit Elverfeld nur ein

Scheingeschaft behufs dessen Fortkommens abgeschlossen und

hieriiber einen Revers besitze, sowohl fiir die bereits verflossenen

wie fiir die weitern Jahre zahlen sollte. — Sendgericht, f.

(8 3636.) 398

1791. Werkmeistergericht g. Tuchfabrikant Schlosser.

Appellation g. den Anspruch des V. auf Entschadigung wegen

Verweigerung von Passirzetteln fiir augeblich nach auswiirts

von ihm verkaufte Wolle, welche Verweigerung geschehen sei,

urn zu verhindern, dass aus dieser Wolle gefertigtes schlechtes

„auswendiges tt Tueli als Aacliener Tuch in den Handel komnie.

(Extr. A 3.) 399

1792. Werkmeistergericht g. Mathias Leonhard Schlosser.

Behauptung des Werkmeistergerichts, dass es iiber alle zu A.

befindliche Tuchfabriken und was damit verbunden, in erster

Instanz zu kognosziren, fiir den Flor derselben zu sorgen, die

Kontraventiohen zu bestrafen habe; Konfiskation der vom V.

auswiirts fabrizirten Tiicher und Untersagung der Ausfuhr von

Wolle durch denselben. — Biirgermeistergericht. (A 1 70.) 400

J

) Vgl. Nr. 394.

*) Vgl. Noppius, Aacher Chronick (1032) Th. I, S. 122 ff. und Quix,

Hist.-topogr. Boschreibung drr Stadt Aachen S. 1.">S.
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1792. von Fabricius, Hofrath, zu Koln g. Biirgermeister

uud Rath. Ruckzahlung mehrerer Darlehn im Gesammtbetrag

von 6300 Rthlr. an den K. als Erben seines Brudcrs, des Hof-

raths Fabricius zu Dilsseldorf. (F 58.) 401

1792. Reichsunterthanen der Stadt A. g. Biirgermeister,

Schoften und Rath. Beschwerde der K. oder Exhibenten uber

das g. sie ausgesprochene Verbot der Jagd, welche sie gemein-

schaftlich mit der Stadt auszuiiben verlangen. Dagegen behauptet

letztere, dass ihre Unterthanen „von dem Schwindelgeist einer

neumodischen Sekte vollig angesteckt seien und einen falschen

lrrbegriff von einer iibertriebenen Mcnscheu-Glcichheit gefasst

haben, die bei einem gesitteten Volke, wo offene Ruhe und all-

pemeiner Friede herrschen soil, unmoglich statthaben oder ein-

gefulirt werden kann". (Extr. A 1.) 402

1793. Biirgermeister und Rath g. kurpfalzisehe herzoglich

Jnliclische Landesregierung zu Dilsseldorf und deren Vogtmajor

zu A. Angemasste Einlegung gewaffneter Mannschaft iiber-

haupt, und Besetzung der Hauptwaclie und Stadtthore zu A.

vou Seiten des kurpfalzischen Vogtmajors. (A 96.) 403

1794. Das geistliche Synodalgericlit l

g. Stadtmagistrat.

Jnrisdiktionsstreit in der Matrimonialsache der protestantischen

Eheleute Kiiline, bezw. Forderung freien Geleits fur die Ehefrau

Kiihne zur Stellung vor das Synodalgericlit, das audi uber Klie-

sachen der Protestanten zu erkennen beanspruclit. (Extr. A 2.) 404

'

') Vgl. die Anm. zu Nr. 808.

Digitized byGoogle



Ueber ein Verzeichniss der Einkiinfte

der Katharinenkapelle beim Aachener Munster aus

dem Ende des 14. Jahrhunderts.

Von H. Loersch.

I.

Von den zahlreichen, heute versehwnndenen Kapellen, welche

einst das parvisium, den Vorhof, des Aachener Miinsters urn-

gaben, war die grosste der h. Katharina gewidmet. Sie lag an

der nordliclien Langseite des Platzes und etwa in dcren Mitte,

in ostlicher Riclitung reihten sich ihr wahrscheinlich zwei Ka-

pellen an, wahrend zwischen ihr und dem Fischmarkt nur noch

ein Oratorium, das vierte der ganzen Flucht, errichtet war.

Auf der Sudseite des Vorhofs lagen vom karolingischen Bau
bis zur Taufkapelle fiinf kleine Kapellen in einer Reihe *.

Die Katharinenkapelle ist vielleicht das letzte Bauwerk

gewesen, welches in Aachen noch unter der vollen Herrschaft

des romanischen Stils entstand, denn im Jahre 1235 wird sie

in der ilire Stiftung nnd Dotation betreffenden, gliicklich erhal-

tenen Urkunde als eben vollendet erwithnt 2
. Sibodo, der seit

dem Anfang der zwanziger Jahre des 13. Jahrhunderts die

Wilrde des Dekans beim Marienstift bekleidete s
, dessen

*) Vgl. die Ausfuhrungen von C. R ho en in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins, VIII, S. 76 ff.

*) Vgl. fiir alios Folgende die Dotationsurkunde von 1235 hei La-
comblet, Urkundenbuch II, S. 105, Nr. 201. — Haagen, Geschichte

Achens I, S. 161 bezieht die Urkunde ganz irriger Weise auf die heutigc

Augustinerkirehe.

s
) Quix, Geschichte der Stadt Aachen II, S. 05. Hier wird zum Jahre

1226 falschlich ein Dekan Gerard genannt; in der Urkunde von 1227,

Februar 14 (nicht 1226, wegen des Jahresau fangs) ist aber ego S. (iiicht G.)

zu lesen, vgl. Lacomblet a. a. 0. II, S. 76, Nr. 142 rait Quix, Codex

dipl. Aquensis p. 104, no. 148. So ist denn audi kein Anlass gegeben,

zwei Dekane rait dem Namen Sibodo zu uuterscheiden.
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Die Katharinenkapelle beira Aachener Mttnster. 97

Abstammung aber leider nicht bekannt ist, hat sie ganz aus

eigenen Mitteln errichtet und in dem eben envahnten Jalire

niit den fur den Unterhalt eines Priesters nothigen Einkiinften

ausgestattet. Durch ihn wurde denn audi der erste Kapellan,

welcher Nikolaus hiess 1
, eingesetzt. Er legte ihm die Ver-

pflichtung auf, in friihester Morgenstunde Messe in der Katha-

rinenkapelle zu lesen und als standiger Vikar der Stiftskirche

stets dem Chorgebet beizuwohnen 2
. Die Ernennung des Kapellans

behielt er fiir alle Zeiten dem Dekan vor. Nur noch drei der

Priester, welche diese Stelle inne hatten, sind in den bis jetzt

veroffentlichten Quellen erwahnt. Johann Polled, dessen eine

jiingere Eintragung im Nekrologium des Marienstifts gedenkt,

gehort vermuthlich dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts an 3
;

die Stadtrechnung von 1885/86 nennt Peter Hankart, die von

1394/95 Johann Barba (in deutscher Form also wohl: Bart)

als Inhaber des Beneficiums 4
.

l
) Die Dotationsurkunde nennt ihn; seinen Tod und eine durch ihn dem

Stift hinterlassene Rente von zwtflf Denaren erwahnt der alteste Schreiber

des Nekrologiums des Marienstifts zum 15. Oktober, vgl. Quix, Necrologinm

ecclesiae b. M. v. Aquensis p. 57, 1. 15.

*) So sind wohl zu verstehen die Worte der Dotationsurkunde: Erit

etiam vicarius ecclesie perpetuus de primis et ultimis in choro existentibus.

*) Zum 25. November: Obiit Johannes Pollex, cappellanns s. Katerine,

pro quo fratres presentes habent 6 solidos, Quix, Necrologium p. 66, 1. 7.

Mit dieser Jahresrente war ein Haus belastet, das dem Heinrich Pollex

(Dume), dem Bruder des Kapellans, gehbrte, an welchem dieser aber durch

Erbschaft vom Vater her betheiligt war. Von der Wittwe des Heinrich hat

die Stadt es eine Zeit lang gemiethet, vgl. Laurent, Stadtrechnungen, Ans-

gabe-R. 1344/45, S. 157, Z. 34, A.-R. 1346/47, S. 187, Z. 2; sie kanfte es

dann im Jahre 1349/50 ftir 310 Mark (Laurent S. 221, Z. 36) und zahlte

deshalb auch in diesem Jahre dem Marienstift, sowie andera Berechtigten

die darauf ruhenden Renten (Laurent S. 201, Z. 10, 24, 33). Wahrschein-

lich sind diese aber abgelost worden, denn sie kommen in den spatern Rech-

nungen der Stadt nicht mehr vor. Das Marienstift bezog auch eine Jahres-

rente von 12 Denaren de domo Pollicis in foro (Quix, Necrologinm p. 25,

L 7), dies ist die in Urkunde vom 25. April 1290 erwiihnte „domus Diime"

(Ritz, Urkunden und Abhandlungen zur Geschichte des Niederrheins I, 1,

S. 105), welche mit dem vorerwahnten Hause wahrscheinlich nicht identisch

ist, da die Rente von 12 Denaren in der Stadtrechnung von 1349/50 nicht

erwahnt wird.

4
) Laurent 8. 346, Z. 32: Item heren Peter Hankart van i

capelle 27 s.; S. 398, Z. 39: Item heren Johan Rarba

27 s. Die Bezeichnung der Emptanger als Flerrei
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98 H. Loersch

Ueber die der neuen Kapelle zugewandten Giiter und Ein-

kiinfte macht die Stiftungsurkunde genaue Angaben, auf welche

noch nalier eingegaugen werden wird. Im Laufe des 13. iind des

14. Jahrhunderts wurde das Gebaude selbst wie der vor seinem

Eingang liegende Raum haufig als Begrabnissplatz in Anspruch

genommen 1
. Weitere Xachrichten linden sich nicht. Es steht

nur fest, dass die Katharinenkapelle langer als alle andern am
Parviseh gelegenen Kapellen bestanden hat. Im 16. und 17.

Jahrhundert sind die Uingebungen des Vorhofs melir und mehr

verfallen, die den einzelnen Oratorien zustehenden Einkiinfte

gingen verloren. eins nach dem andern wurde zur Ruine, nament-

licli der Stadtbrand von 1656 scheint sie stark beschadigt zu

haben; die Stellen, auf welchen sie gestanden hatten, wurden

als Bauplatze fiir die kleinen Hauser benutzt, die lieute noch

den Platz begrenzen 2
. Aber erst ira Jahre 1730 war die

Katharinenkapelle so baufallig geworden, dass sie geschlossen,

der in ihr zu haltende Gottesdienst an den Choraltar des Munsters

verlegt werden musste. Auf den mit Erde uberschutteten Mauer-

resten wurde spater ein Garten angelegt, der noch unverandert

erhalten ist 3
.

Das ist alles, was bis jetzt iiber die Katharinenkapelle

ermittelt werden konnte. Weit diirftiger noch ist die Kunde

von der Mehrzahl der andern den Vorhof umgebenden Kapellen,

insbesondere ist fur keiue derselben die Dotationsurkunde erhalten.

Ueber ihre Gebaude wie fiber ihre Einkiinfte konnte genauere

Belehrung erst erwartet werden, wenn endlich einmal aus dem

Stand. Der Posten selbst ist unten zu besprechen. Herr Peter Hankart

kommt auch vor in der Einnahme-R. von 1391/92, Laurent S. 387, Z. 3,

ein alterer Hankart (1346/47) S. 171, Z. 28.

J

) Quix, Neerologiuni, zum 4. April, p. 20, not. 6; zum 12. April, p. 22,

1. 19; zum 13. April, p. 22, 1. 29; zum 10. Juni, p. 35, not, 2; zum 21. Juli,

p. 42, 1. 3; zum 1. September, p. 49, 1. 28; zum 12. oder 13. September, p. 51,

not. 7; zum 2. November, p. 61, 1. 3. Es sind unzweifelhaft Laien, die Eltern

des Johannes Lisentredere, welche vor der Kapelle ihre Ruhestatte gefunden

haben (21. Juli und 1. September); der Sohn hat dem Marieustift bedeutende

Sehenkuntren gewidmet. In alien ttbrigen Fallen dilrfte es sich urn Kleriker

handeln, die in der Kapelle bestattet wurden.

2
) Rhoen a. a. O.

^ Quix, Historische Beschreibung der Milnsterkirche S. 50. Die drei

hier erwahnten aus der Kapelle stammenden Saulen scheinen spurlos ver-

schwundeu zu sein.
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Die Katharinenkapelle beim Aachencr Miinster. 99

iramer noch reichhaltigen Archiv der Munsterkirche und aus

den im koniglichen Staatsarchiv zu Diisseldorf aufbewahrten

Theilen den vormaligen Stiftsarchivs l wenigstens die altern

Zinsregister und sonstige Verzeichnisse in systematischer Weise

veroffentlicht wurden. Mtissen die aus der Erschliessung solcher

Quellen zu gewinnenden Aufschlusse vielleicht noch lange ent-

behrt werden, so wird mit urn so grosserer Freude der Nach-

weis von Naclirichten begriisst, den wir der fortschreitenden

Durcliforschung und Sichtung unserer grossern deutschen Hand-

schriftensammlungen verdanken. Sie bringt Kunde tiber Zeug-

nisse, welche, an vollig entlegener Stelle niedergelegt, ohne

besondern Hinweis wohl kaum jemals hatten verwerthet werden

konnen. Ein neuer Fund komnit nun gerade wieder der Katha-

rinenkapelle zu Gute. Pern vorzuglichen Verzeichniss, welches

Wilhelm Schum uber die Amplonianische Bibliothek zu Erfurt

verfasst hat 2
,

ist es zu danken, wenn auf den hier folgenden

Seiten eine alte Aufzahlung der Einkunfte dieser Kapelle besprochen

und veroffentlicht werden kann, welche die Kenntniss von den

Wandlungen und Schicksalen ihrer Dotation wesentlich bereichert.

Das kleine, 31 fur den Druck nummerirte Absatze umfassende

Register ist nachtraglich auf die urspriinglich leer gebliebene

Ruckseite von Blatt 101 einer Handschrift der eben genannten

Sammlung gesetzt worden 3
. Die Handschrift selbst (Quart,

Nr. 332), der Mitte des 14. Jahrhunderts angehorig und 106

Blatter umfassend, ist in England geschrieben und hat als

urspriinglichen Inhalt drei Stticke: Guilelmi Hentisberii sophis-

mata, Tractatus de obligationibus Cantabrigensium sequens

doctrinam und Fragmentnm sophismatis: omne verum et deum

') Vgl. Ugen, Rheiniscbes Archiv, Theil I, Der Niederrhein (Ergan-

zungsheft II der Westdeutschen Zeitschrift fur (Jeschichte und Kunst),

S. 54 f. Nach gefalliger Mittheilung des Herrn Dr. Forst befindcn sicb in

Diisseldorf ansser der Dotationsurkunde keine die Katharinenkapelle aus-

schliesslich betreffenden Archivalien. Aucb in den Sammlungen von Quix

und Ritz (erstere in der kOniglichen Bibliothek zu Berlin, letztere im Staats-

archiv zu Diisseldorf) findet sich nichts Derartiges.

2
) W. Sebum, Beschreibendes Verzeiehniss der Amploniairischen Hand-

schriften-Samralung zu Erfurt, Berlin 1887.

s
) Fur das freundlicbe Entgegenkommen des Herrn Bibliothekars

Dr. Auermann zu Erfurt, welches mir die Benutzung der Handschi

der Bonner Universit&tsbibliothek ermOglichte, spreche icb audi

Stelle meineu aufrich tigen Dank aus.
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esse differunt *. Aus England ist sie nach Aachen gekommen und

hier hat dann ein und derselbe Schreiber gegen Ende des 14. Jahr-

hunderts mit hasslicher, oft undeutlicher Hand theils auf den

leeren Stellen, theils auf den Randern der Blatter in sehr unregel-

massiger Form, fast inimer aber mit besonderer Ueberschrift, acht-

undzwanzig Eintragungen gemacht. Die meisten davon sind latei-

nische und deutsche Gedichte 2
; ausser diesen linden sich nocli

verschiedene Rezepte, eine bei Disputationen zu verwendende

Formel, eine Notiz iiber Preise, auf die noch zuriickzukommen

ist, und das hier vor Allem zu beriicksichtigende Rentenver-

zeichniss. Erwagt man, dass letzteres zunachst fur den zum

Genuss dieser Einkiinfte Berufenen von Bedeutung war und

seine Vorlage auch wohl nur einem dem Marienstift angehorigen

Geistlichen zur Verfugung stand, so dtirfte die Annahme gerecht-

fertigt erscheinen, dass es, wie alle iibrigen, fast jeden freien

Raum der Handschrift bedeckenden Notizen, dem zeitigen

Kapellan der Katharinenkapelle seine Entstehung verdankt. Es

ist denn auch von einem unvollstandig gebliebenen Hinweis auf

das Offertorium und dieChorprasenz desKatharinentagsbegleitet 3
,

Blatt 101 und 105 der Handschrift bieten eine Kantilena latinalis

de sancta Katharina, und fur die Beziehungen des Schreibers

zum Aachener Minister spricht die Thatsache, dass auf Blatt 105

mit der dazu gehorigen Melodie die erste Strophe des Weih-

nachtslieds eingetragen ist, welches der alteste Schoffe, alter

Sitte gemiiss, in der Mitternachtsmesse anzustimmen hatte 4
.

Die Zeit, urn welche das Rentenverzeichniss niedergeschrieben

wurde, lasst sich ziemlich genau bestimmen. Auf dem zweiten

Blatt der Handschrift stehen Angaben iiber den Preis, der

in Aachen fur Pfeffer und andere Gewiirze in der Fastenzeit

der Jahre 1391 und 1392 gezahlt wurde 5
. Urn dieselbe

J
) Genaue Beschreibung der Handschrift bei Schura a. a. 0. S. 566 ff.

2
) Herr Dr. Norreuberg in Marburg wird die sehr intcressante Samm-

lung demnachst veroffentlichen.

a
) Vgl. S. 134, Anm. a.

4
) Vgl. Hilgers und Pauls in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins IV, S. 149 ff.

6
) Die Notizen beginneu wie folgt: Anno domini m° ccc° lxxxx prinio

et secundo in quadragesima dabatur Aquis in pagamento Aquensi loto piperis

pro solido. Sebum a. a. 0. hat irrtbilmlicb : A. D. M<> CCO LXXXI° prinio

et secundo.
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Zeit etwa, einige Jahre frtiher oder spater, diirfte auch das

Verzeichniss, das, wie gesagt, unzweifelhaft von demselben

Sclireiber herriihrt, eingetragen worden sein. Dieses selbst

bietet dann vielleicht einen Anhalt fur die Bestimmung des

Jahres, vor welchem es aufgezeichnet sein muss, in Absatz 16.

Hier wird n&mlich „Grientzen hftys vor dat Parvisch" genannt.

Eine Urkunde vom 12. Dezember 1398 berichtet, dass dieses

unmittelbar an das unter KSnig Richard erbaute Burgerhaus

anstossende Haus, offenbar nur kurz vor deren Ausstellung,

von Grund aus neu errichtet worden ist
1
. Als Erbauer

werden der Fischer This Grienze und sein Eidam Henkin,

genannt Fischerclien, bezeichnet 2
. Hier in einem der altesten

Theile der Stadt kann es sicli unzweifelhaft nicht urn einen Neubau

auf bisher ganz unbenutztem Boden handeln. In der That wird

dieses Haus auch schon im Jahre 1385 erwahnt. Es gehorte

damals dem Heinrich Grienze, der wohl der Vater des 1398

genannten Fischers This Grienze gewesen sein wird 3
. Es ist

somit anzunehmen, dass letzterer mit Hulfe des Schwiegersohns

nur sein bauf&llig gdwordenes Haus durcli ein anderes und

ger&umigeres ersetzt hat. Ware das vor der Aufzeichnung des

Rentenregisters geschehen, so wurde in diesem hochst wahr-

scheinlich, da der Vorgang sich gleichsam unter den Augen

des Schreibers vollzogen hat, auch der Schwiegersohn als zins-

pflichtiger Miteigenthiimer genannt worden sein. Ist das Ver-

zeichniss nach dem oben Gesagten wohl kaum vor dem Ende

J
) Vgl. Zeitschrift des Aachener Gcschichtsvereins I, S. 162, Nr. 16.

*) Das Gewerbe, welches diese Manner betrieben, und der in ihrem

Hans wahrscheinlich stattfindende Fischverkauf weisen schon hin auf die im

16. Jahrhundert iiblich gewordene Bezeichnung des bis dahin nicht besonders,

vielmehr nur nach seiner Lage vor dem Vorhof des Miinsters benannten Platzes

als Fischmarkt; vgl. Pick in Mittheilungen des Vereins fur Kunde der

Aachener Vorzeit II, S. 104 ff. Schon 1290 wohnte in der Scherpstrasse ein

Martinus piscator, vgl. Ritz a. a. 0. I, 1, S. 105, um 1320 am Anfang der-

selben Strasse ein Kuno piscator, vgl. das Zinsregister bei Quix, Neerolo-

ffium p. 75, 1. 18. Die Stadt erhebt im Rechnungsjahr 1373/74 9 Mark a

cistibus piscium ante Pervisium, vgl. Laurent, Stadtrechnungen S. 235, Z. 30.

(i^rke Viescherghyn kommt 1373, November 24 als Eigenthtiraer der Hfilfte

des am Parvigch gelegenen Hauses zur Marke vor: Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins I, S. 160, Nr. 15.

8
) Ausgabe-Rechnung von 1385/86, 5. Monat (September 16 — Okto-

ber 13, 1385): Item den steynweeh zu machen vurt Parvische bi Heyn
Grienzen huys ind umb sant ind steyn 3 m. 4 s., Laurent S. 311, Z. 11.
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der achtziger oder dem Anfange der neunziger Jahre des

14. Jahrhunderts entstanden, so wird seine Entstehung also

doch auch nicht nacli dem Jahre 1398 zu setzen sein. Es enthalt

iibrigens nichts, was mit den so gewonnenen Zeitgrenzen in

Widerspruch stiinde. Der Erzpriester Johannes von Luchen,

den der Absatz 6 nennt, kommt in Urkunden zuletzt 1336, als

Leibrentenempfanger noch in der Stadtrechnung von 1338/39,

nicht mehr aber in der von 1344/45 vor 1
, und die Erinnerung

an eine grosse Seuche, welche sich in der Uebersclirift eines

Rezepts: widder dy suygde van den drusen, as dy hide ze-

moil seir storven (Bl. 105 der Handschrift) auspragt, diirfte sich

auf das Sterben des Jahres 1349 beziehen 2
.

Liegt somit in dem Verzeichniss eine Aufzeiehnung etwa

ans den letzten zehn bis funfzehn Jahren des 14. Jahrhunderts

vor und darf ohne Bedenken vermuthet werden, dass diese

von dem Kapellan der Katharinenkapelle herriihrt, so ist als

Schreiber dieser wie der iibrigen Eintragungen, und dann wohl

auch als Verfasser eines Tlieils der letztern, einer der oben

genannten Geistlichen, Peter Hankart oder Johann Barba (Bart),

wahrscheinlich aber der letztere, anzusehen 3
.

II.

Das Register gestattet nun zunachst einen in vielen Be-

ziehungen lehrreiclien Vergleich zwischen den Vermogensstucken

l
) Vgl. Quix, Hist.-topogr. Beschreibung von Aachen 8. 68; Geschichte

der Stadt Aachen II, S. 82; Laurent a. a. 0. S. 114, Z. 17 vgl. mit S. 139,

Z. 25—30. In der Ausg.-R. von 1346/47 wird noch ein ihm zustehender

Hauszins angeftihrt, Laurent S. 171, Z. 34, was aber nicht beweist, dass

er noch lebt. Zum 4. Januar erwahnt das Nekrologium rait jilngerer Hand
eine von ihm gethatigtc Stiftung fiir den ersten Donnerstag jedes Monats;

vgl. Quix, Necrologium p. 1, 1. 22. Nach der beigefiigten Anmerkung
kommt er schon im Jahre 1311 als Pleban vor. Eine von ihm persbnlieh

gemachte, auf die oben genannte Stiftung beziigliche Eintragung aus dem
Jahre 1316 steht ira Nekrologium beim 31. Mai; vgl. Quix 1. c. p. 33, 1. 12.

Der Tod seiner Mutter wird zum 22. Januar, der seines Vaters zum 16. Februar

erwahnt; die Frau des Schoffen Gerhard de Luchene zum 20. April, ein

Gottschalk de Luggene zum 6. August: Quix 1. c. p. 5, 1. 26, p. 11, 1. 13,

p. 24, 1. 25, p. 35, 1. 3. Ueber Gerhard vgl. das Register zu Bd. I -VII
^* Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. Ein Johann de Lugen in

von 1344/45, Laurent S. 139, Z. 6, S. 146, Z. 2.

-) Vgl. Loersch, Achener Rechtsdenkmaler S. 66 if.

L
a
) S. oben S. 07, Anm. 4.
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und Einkunften, welche der Kapelle bei ihrer Griindung gewid-

met wurden, und dem Bestand dessen, was ihr anderthalb Jahr-

hundert spater gehorte. Dieser Vergleich zeigt ein starkes

Wachsen der Einkunfte, daftir aber auch eine bedeutende Ver-

mindening des Grundbesitzes l
.

Die erheblichste Gabe, welche der Dekan Sibodo seiner

neuen Stiftung zugewendet hatte, war die in seinem Eigenthum

stehende Wolfsmiihle nebst ihren Wiesen, allem Zubehor und

alien Gerechtigkeiten 2
. Unzweifelhaft ist hier die Miihle gemeint,

welche am Ende des schon im friihen Mittelalter mit dem Namen
Soers bezeichneten Weges, in der heute die Wolfsfurth genannten

Thalenge an der Wurm liegt und seit dem Anfang dieses Jahr-

hunderts zur Tuchfabrik umgewandelt ist
3

. Von ihr weiss aber

das Register nichts mehr zu melden; Absatz 12 erwahnt nur

funf Morgen sehr guter Wiesen, welche in der Soers und gegen

diese abfallend liegen 4
. Leider ist der Text dieses Absatzes

durch ein undeutlich geschriebenes Wort sehr verdorben, so dass

sich die Meinung des Schreibers und der Zusammenhang, in

welchem er, offenbar mit Beziehung auf jeden der funf Morgen,

die Summe von zwei Gulden nennt, nicht feststellen lasst. An-

scheinend will er uber eine auf Grund sachverstiindigen Urtheils

eingetretene oder mogliche Vermehrung der P^inkunfte aus diesen

funf Morgen oder des Werthes derselben berichten, denn bei

den zwei Gulden fur jeden Morgen kann es sich nur urn Ein-

kunfte oder Wertherhohung, nicht urn eine Angabe uber den

ganzen Werth der Grundstiicke handeln. Weist er zum Schlusse

auf das grosse Unrecht hin, welches dem Rektor der Kapelle

dieser Wiesen wegen seit langer Zeit zugefugt worden sei, so

*) Quix, Historische Beschreibung der Mttnsterkirche S. 50 a. E. er-

wiihiit ein Haus „auf der GenGstraB" als der Kapelle gehcirig, „ welches aber

baufallig fdr 400 Aachener Thlr. verkauft wurde". Dieses Uaus scbeint am
Schlusse von Abs. 25 schon genannt zu seiu ; leider ist der Text des Registers

an dieser Stelle unverstandlich.

*) Vgl. S. 135, Anm. 6 zu Abs. 12.

3
) Vgl. Haagen, Geschichte Acheus II, S. 4H9 und 526. An den Namen

erinnern auch die in derselben Gegend liegenden Hole Oberer und unterer

Wolf (Stadtkr. Aachen) und Wolf (Landkr. Aachen, Bgstr. Bardenberg). In

Urkunde von 1200 bei Ritz a. a. 0. I, l, S. 122 f. wird Uber Mtthlen und

Wiesen in loco, qui dicitur Wolvesmolen, verfiigt.

4
) Vgl. S. 135, Abs. 12 und die dazu gehurigen Anmerkungen.
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stimmt dies auch zu dem, was der Vergleich mit der Stiftungs-

urkunde lehrt, dass namlich die Wolfsmiihle und wohl noch

andere zu ihr gehorige Grundstiicke im Laufe des 13. und 14.

Jahrhunderts der Kapelle entfremdet worden sind. Die fiinf

Morgen Wiesen verblieben ihr dann aber, wie eine von Quix

gegebene Nachricht zeigt 1
, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Eine Aenderung und offenbar auch eine Verminderung er-

gibt sich bei den Einkunften, welche Sibodo seiner Stiftung in

Kichterich zugewiesen hatte. Die Urkunde von 1235 ubertragt

derselben in diesem Dorfe jahrlich neun Denare und zehn Ka-

paune, ausserdem die Kurmeden und andere Hebungen aus zwei

Hofstatten 2
. Absatz 23 des Verzeichnisses lasst nun von dem

grossen, beim Kirchhof gelegenen Hofe zehn Kapaune, zwanzig

Denare und eine Kurmede entrichten. Dass hier nur e in Gut,

welches unzweifelhaft seinen Namen im Gegensatz zu einem

andern erhalten hat, und nur eine Kurmede genannt wird,

zeigt aufs Deutlichste, dass eine der beiden „aree" sich im

Laufe der Zeit ihren Verpflichtungen zu entziehen gewusst

hat; es diirfte dies wohl ein als „der kleine
u bezeichneter Hof

gewesen sein, dessen Leistungen wahrscheinlich die geringern

waren. Die Zalil der aus Richterich einkommenden Kapaune

ist denn auch dieselbe geblieben, und wenn den neun Pfennigen

der Stiftungsurkunde nunmehr zwanzig gegeniiber stehen, so

stecken in dieser letztern Summe die „aliae obventiones" und

„alia iura", welche vielleiclit im Laufe der Zeit erst eine Fixirung

oder auch eine Umwandlung in Geld erfahren haben. Von beson-

derm Interesse ist der Schluss des Absatzes. Der Schreiber

bemerkt hier, unzweifelhaft aus eigener Kenntniss, der augen-

blickliche Inhaber des Hofes wiirde gern statt der Kurmede

jahrlich zwei alte Groschen entrichten. Dieser wunscht also, die

zufallige, bekanntlich beim Wechsel des Besitzers oder beim

Wechsel des Verleihers des Gutes, vielfach auch in beiden Fallen,

eintretende, aus dem Besthaupt hervorgegangene Abgabe durch

eine bestimmte, feststehende jahrliche Leistung zu ersetzen.

Die laufenden Abgaben vom Gute sollen massig erhoht werden,

urn die zwar seltene, aber wirthschaftlich driickende, weil in

1

) Quix, Historische Beschreibung: der Mttnsterkirche S. 50 a. E.: „dereii

Reuten bestauden in einer an der Worm gelegenen Wiese von fttnf Morgen u
.

2
)
Vgl. S. 137, Absatz 23 und die dazu gehorigen Anmerkungen.
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Die Katharinenkapeile beim Aaehener Mtinster. 105

unbestimmten Zwischenraumen wiederkehrende und bei dem durch

Todesfall herbeigeftihrten Wechsel des Besitzers doppelt unbe-

queme Prestation zu beseitigen. Der Inhaber des Hofes bekundet

durch seinen Vorschlag, der ihm personlich kaum ntitzen, wohl

aber seinen Erben zu Gute koramen konnte, richtiges Verstand-

niss der wirthschaftlichen Verhaltnisse, urn so mehr, als der

Ersatz der Kurmede durch eine jahrliche Geldabgabe nur selten

in den Abmachungen iiber geliehene Guter vorgekommen sein

wird 1
.

Die Katharinenkapeile hatte bei der Griindung als dritten

Bestandtheil ihres Vermogens gewisse Einkunfte erhalten, welche

sie nur indirekt ihrem Stifter verdankte. Uieser berichtet in

der oft erwahnten Urkunde, dass der Propst des Marienstifts

— gemeint ist Propst Otto, dessen Siegel audi dem Stiftungs-

brief angehangt ist — ihr den Ueberschuss von Gefallen zuge-

wiesen habe, welche in Meerssen zu entrichten seien. Die Kapelle

soil das erhalten, was von fiinf Mark, die fur Engerfahrten ge-

zahlt werden, und von drei Mark, die der Propst dem Kapitel

zuiu Fest des h. Leo und zu Anniversarien vermacht hat, ubrig

bleibt 2
. Mit diesen Einkunften hat es nun folgende Bewandt-

niss. Seit den Tagen Konig Lothars II. besass das Marienstift

zu Meerssen die Nona der dortigen koniglichen Villa 3
, diese selbst

war aber im Laufe der Zeit an die Abtei St. Remigius zu Reims

Relangt 4
. Langjahrige Streitigkeiten tiber den Betrag dessen,

was der Verwalter (prepositus) der abteilichen Guter wegen
der Nona an das Marienstift zu entrichten habe, wurden im

Februar 1228 (lurch einen Vergleich geschlichtet, der denselben

') Ein Beispiel bei Lamprocht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittel-

Altor I, S. 926, Anm. 1 a. E. ; Uber die allgemeine Entwickelung der Kurmede
vgl das. S. 1182—1186, 1217.

*) Vgl. S. 136, Anm. 6 zu Abs. 21.

s
) Vgl. die Bestatigungsurkunde Konig Araulfs von 888, Juni 13 bei

Laeomblet, Urkundenbucb I, S. 39, Xr. 75. Meerssen, Dorf in der Provinz

Limburg des Ktfnigreichs der Xiederlande, no. von Maastricht.

*) Untersnehung und Nachweis dieses Vorgangs darf an dieser Stelle

nnterbleiben. Die Vogtei blieb beim Reich, s. das Weisthnm von 1152 bei

Bflhmer, Acta imperii selecta p. 86, no. 93 (auch bei Grimm, Weisthttmer

VI, S. 758); daher war der Aaehener Schoffenstuhl Oberhof fttr das Gericht

zu Meerssen (vgL Loersch bei Haagen, Geschichte Achens I, S. 356) und

daher hatte das Siegel des letztern bis zur franzosischen Revolution die

I'nuchrift: Sigillum schabinorum regie maiestatis in Merse.
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auf zehn Mark Liitticher Wahrung, die Mark zu zwanzig Liit-

ticher Schillingen gereclmet, festsetzte *. Von diesen zehn Mark
sind dann offenbar funf, wahrscheinlich mit Rucksicht auf die

ursprungliche Herkunft der Meerssener Einkiinfte, einem Fonds

zugewiesen worden, in welchen die als Ablosung von Enger-

fahrten gezahlten Gelder 2 wohl iiberhaupt flossen, wahrend der

Propst Otto, unter dem der Vergleich zu Stande gekoramen war,

die Yertheilung von drei weitern Mark an die Mitglieder des

Stifts fiir drei bestiramte Tage letztwillig festsetzte 3
. Es berech-

net sich soinit der fur die Katharinenkapelle frei bleibende Antheil

auf zwei Mark. In der That wird denn aucli in einem Zins-

register der Kellnerei des Marienstifts von 1320 der aus Meerssen

einkommende Betrag auf zehn Mark oder melir, die Mark zu

vierzig alten Groschen von Tours gereclmet, angegeben und

ausdriicklich erklart, dass davon zwei Mark an den Kapellan

der Katharinenkapelle abzuliefern seien 4
. Damit stimrat dann

wiederum Absatz 21 des Registers, der die Gewahrung des der

Kapelle zukommenden Antheils aus der Verwaltung der "allge-

nieinen Einkiinfte des Stiftes 5 ausdriicklich betont, den Antheil

selbst aber selbstandig und eigenthiimlich berechnet. Er soil

namlich bestelien aus dem fiinften Theil von dreiunddreissig

Gulden und vier Groschen. Diese Art und Weise, die Einkiinfte

') Die Urkunde bei Quix, Codex dipl. Aqueusis p. 106, no. 150. Der

Verwalter zu Meerssen wird von Quix 1. c. p. 251, no. 165 und von

Lacomblet, Urkundenbuch I, S. 39, Anm. 3 talseblich als Propst bezeichnet.

Das Jahr 1227 am Schluss der Urkunde ist rait Rucksicht auf deu Jahres-

anfang in 1228 umzuwandeln.

2
) Ueber die Entwickelung dieser Abgabe vgl. Lamprecbt a. a. (.). I,

S. 816 f.

3
) So diirfte das Wort „legatis u zu versteben sein. An eine Zuwen-

dung aus dem personlieben Vermogen des Propstes ist mit Rttcksieht auf das

Ergebniss der Berecbnung nicbt zu denken. Eine Urkunde, welcbe diese

Bestimmungen enthielte, ist bis jetzt niebt bekannt geworden; aucb das

Xekrologium bietet keine Nacbricbt.

4
) Vgl. S. 136 Anm. 6 zu Abs. 21.

5
) Die Kellnerei ist die Centralverwaltung des dem gesammten Stift

zustehenden Vermogens, von ibr geht die Vertbeilung der bier zusammen-

fliessenden Einkiinfte aus. Ibr Haupt war der eelerarius dominorum. Auf

ihn war aucb die Katbarinenkapelle angewiesen vermoge einer Zuwendung

des Plebans von Luchen ; vgl. Abs. 6, unten S. 1 34. Akten der Kellnerei seit

1320, Recbnungen seit 1585 im kgl. Staatsarebiv zu Dttsseldorf, vgl. II gen
a. a. 0. S. 55.
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von Wiesen unci einem Teich *, endlich zwei Kapaune, die als

besondere im 14. Jahrhundert langst in Geld umgewandelte

Abgabe von einem Hanse in der Bendelstrasse noch neben dem
Zins von drei Schilling entrichtet werden 2

. Die Termine der

Zahlung sind die im ganzen Mittelalter allgemein und auch in

Aachen iiblichen, neben den beweglichen: Fastnacht, Laetare

und Ostern, die unbeweglicUen : Mariae Reinigung (Februar 2),

Geburt des h. Johann Baptist (Juni 24), Mariae Himmelfahrt

(August 15), Remigius (Oktober 1), Weihnachten (Dezember 25);

dazu kommt das besondere Aachener Fest der zweiten Weihe

der Miinsterkirche, die magna dedicatio Aquensis 3 am 17. Juli,

sowie ein niclit naher bezeichnetes und audi aus andern Zeug-

nissen niclit nachzuweisendes Fest der domus spiritus 4
.

Zu beachten ist, dass in sehr vielen Fallen der Zahlungs-

tag verschoben worden ist, insbesondere sind sammtliche unter

der Rubrik des Remigiustags verzeichnete Zinse jedesmal aus-

driicklich als zu Weihnachten fallig bezeichnet 5
, welches Fest

dadurch geradezu als der Haupttermin erscheint. Das Verzeich-

niss fuhrt nnr langst bekannte Strassennamen und zwar meist

aus den altesten Theilen der Stadt an; sie mogen hier folgen,

unter Angabe der Absatze, in welchen sie vorkommen : Adalberts-

berg (29), Bendelstrasse (19), Gangstrasse (25), auf dem Hof

(9, 10, 11, 18), Jakobstrasse (? 15), Kockerellstrasse (14), Kuh-

gasse (3), vor dem Parvisch (16, 24), Peterstrasse (17), Pont-

strasse (18), die Reihgasse, welche jedoch eigentlich nur als

Theil des Wirichsbongards genannt wird (1), Scherpstrasse (31)

und Trichtergasse (26). In fast alien diesen Strassen wird nur

ein Haus als zinspflichtig genannt, es finden sich deren aber

zwei am spatern Fischmarkt, sogar vier am Hof. Von den

') Abs. 25.

2
) Abs. 19. Ueber die Kapaune als Abgabe vgl. Loersch in Aiinaleu

des historischen Vereins fttr den Niederrbein XXI, S. 255.

3
) Vgl. Laurent, Aachener Stadtreehnungen, Register S. 432.

4
) Abs. 25, dessen Text unzweifelhaft fchlerhaft ist. Domus sancti

spiritus ist die stehende Bezeichnung fiir das Spital zuin lieiligcn (Jeist, das

aber in der Nabe des Chores der Miinsterkirche lag. Wie hier die Gang-

strasse in Verbinduug init demselben gebraeht worden, ist viillig unklar.

Vgl. auch oben S. 103, Anni. 1. Ueber viele andere in Aachen ttbliche Ter-

mine vgl. Loersch in Annalen a. a. 0.

6
) Vgl. Abs. 13-24.
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Thoren wird das Burtscheider, anscheinend das aussere, in

Abs. 2, das innere Burtscheider ausdriicklich in Abs. 4, das

Xeuthor in Abs. 25 erwahnt. Das am Salvatorberg, also vor

der Stadt, gelegene Haus des Schafhirten nennt Abs. 22; im

14. Jahrhundert hat die Btirgerschaft sicherlich noch eine sehr

stattliclie Schafherde auf die Gemeindeweide geschickt.

m.

Bietet schon eine zusammenfassende Betrachtung des Renten-

verzeichnisses nicht nur einen wiinschenswerthen Einblick in die

Vermogenslage der Katharinenkapelle, sondern auch gewisse

allgemeinere Daten, welche fiir die Kenntniss namentlich der

wirthschaftlichen Verhaltnisse Aachens im 14. Jahrhundert nicht

belanglos sind, so ist das Ergebniss ungleich bedeutender, wenn

die Angaben einzelner Absatze genauer gepruft werden. Die

Topographie der Stadt insbesondere, dann aber auch gewisse

kirchliche Verhaltnisse, die Geschichte einzelner Familien erfahren

eine nicht zu unterschatzende Beleuchtung. Zunachst mogen

einige fiir die Kunde von gewissen Oertlichkeiten und Gebauden

wichtige Stellen ins Auge gefasst werden.

1.

Absatz 25 des Verzeichnisses bestimmt die Lage mehrerer

Wiesen und eines Teiches mit den Worten : „iuxta domicellorum

cimiterium". Es ist das erste Mai, dass diese Ortsbezeiclinung

sich in lateinischer Sprache fiir Aachen urkundlich nachweisen

lasst; ihre im Munde des Volkes lebende deutsche Form ist

durch eine Urkunde vom 21. Januar 1436 iiberliefert, welche

zugleich die Angabe enthalt, dass der Junkerskirclihof vor dem

Juncheitsthor lag 1
, das bekanntlich auch Junkersthor genannt

wurde 2
. In der That liegt vor diesem Thore der Weiher, den

») Vgl. Quix, Geschichte der St. Peter-Pfarrkirche S. 137, Nr. 18:

erfftzeas an 9 morgen ackerlands buysaen die Joneheitportze an den Joncheren

kirchoff gelegen.

*) Das Thor wird in den Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts zufalliger

Weise gar nicht genannt, als Jnnkersthor erscheint cs in dem durch Pick

veroffentlichten Bericht ttber die amtliche Besichtigung der Stadtmauer aus

der Mitte des 15. Jahrhunderts; vgl. Zeitschrift. des Aachener Geschichts-

rerein^ VII, S. 288. Dem Thor, welches die Amuseraens des eanx d'Aix-

la-C'hapelle als porte de la noblesse, porte des nobles bezeichnen, ist, wie so
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Absatz 25 erwahnt. Ergibt sich ohne Schwierigkeit die Gegend,

in welcher jene Oertlichkeit zu suchen ist, so bleibt doch immer

noch die Bedeutung des eigenthumlichen fur sie gebrauchten

Namens festzustellen. Offenbar handelt es sich hier niclit um
eine Begrabnissstatte im gewohnlichen Sinne des Wortes. Im 14.

Jahrhundert fanden die bessern Stande in den zahlreichen Kirchen

nnd Kapellen, die geringern Leute auf den diese umgebenden

Platzen ihre Graber; keine Nachricht aus jener Zeit weist auf

einen wirklichen vor der Stadt liegenden Kirchhof hin. Zur Er-

raittelungderBestimmungdesAachener „cimiterium domicellorum*

dient aber nun vor Allem der Hinweis auf die Thatsache, dass

der gleiche Name in deutsclier wie in lateinischer Form um
dieselbe Zeit in Koln, in deutsclier Form zu Anfang des lti. Jahr-

hunderts in Dortmund vorkommt. An beiden Orten bezeichnet

er eine ausserhalb der Stadt, in Koln vor dem Weyerthor, in

der „die Kesselkaul" genannten Feldflur *, in Dortmund vor dem
Westerthor 2

, liegende Richtstatte. Und zwar unzweifelhaft

weder dort noch hier auf Grund einer fur diese Benennung

massgebenden sachlichen oder personlichen Beziehung, welche

mit dem Worte „Junker'4

in seiner gewohnlichen Bedeutung

etwas zu thun hatte, sondern weil Richtstatten uberhaupt so

genannt wurden. Dies wiederum kann nur deshalb geschehen

sein, weil man den Uebelthater, den Verbrecher wohl mit bitterm

Holm, vielleicht audi wegen des im Verbrechen liegenden frevel-

haften Uebermuths, als „Junker" bezeichnete 3
.

ik

manchen Platzen und Strassen, ganz tiberfltlssiger Weise sein gesehichtlich

hergebrachter Name geraubt worden, um die nichtssagende Bezeichnung

Vaelserthor an die Stelle zu setzen.

') Annalen des historischen Vereius fttr den Niederrhein XIX, S. 227,

XXVI, S. 234, 257; Pick, Mouatsschrift IV, S. 119 ff.; Hohlbaum, Das

Buch Weinsberg I, S. 47, II, S. 111. In letztenn Werke verlegt das Register

II, S. 424 den Junkerskirehhof irrthtimlich an die Severinsstrasse und wirft

ibn mit dem bier belegenen Elendigen Kirchhof zusammen, wovor scbon bei

Pick a. a. 0. gewarnt ist.

2
) Vgl. die von Hansen zur Cbronik des Dietrich Westhoff mitge-

theilten Stellen aus einer Berliner Handscbrift in Cbrouiken der deutscheu

Stadte XX, S. 385, Anm. 1, S. 387, Anm. 1.

:!

) So deutet den Namen die von Ennen, Geschichte der Stadt Koln III,

S. 379 f. wiedergegebene Aeusserung eines Scboffen aus dem Jabre 1427:

-sollte man einen Jeden seine Junkerschaft also zum Hobne des Rechtes

ttben lassen, so konnte Xiemand zu scinem Recbte gelangeu, und darum
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In der That ist nun auch in Aachen eine vor dem Junkersthor

liegende Heide als Richtstatte und zugleich als Begrabnissort der

Gerichteten benutzt worden. Hier empfingen Auswartige, die in

gewissen Fallen der Kriminalgerichtsbarkeit von Burgermeister

und Rath unterworfen waren, ihre Strafe. Gehort das Zeugniss,

welches dies bekundet, der bekannte Yertrag zwischen Pfalz-

Neuburg und Aachen aus dem Jahre 1660, auch einer verhalt-

nissmassig spaten Zeit an \ so wird doch Hinrichtung und

Bestattung des Albert Miinster, eines wegen zweier Mordthaten

verfolgten Pradikanten, an derselben Stelle zum Jahre 1524

berichtet 2
, und bei der Unwandelbarkeit solcher Dinge in

friihern Zeiten ist nicht daran zu zweifeln, dass dieser Platz

schon ira Mittelalter zu Hinrichtungen und zum Begraben der

Hingerichteten benutzt worden ist. Es kann auch kein Bedenken

erregen, wenn der erwahnte Yertrag sowohl wie die Aachener

Schriftsteller des 17. Jahrhunderts die Heide, welche, was wir

durch Noppius erfahren, auch die Pferdsheide genannt wiirde,

vor Jakobsthor verlegen. Letzteres liegt bekanntlich dicht

sei der Junkerkirchhof also genannt, weil man solche Junker dahin zu schicken

pflege". Die WOrterbttcher enthalten freilieh kein Zeugniss ftir diese Bedeutung

des Wortes Junker. — Der Gedanke, dass fur die Bildung des Namens die

Person dessen massgebend gewesen, der diesen Kirchhof mit Leichen ver-

sorgt, dass der Henker als Junker bezeichnet worden sei, findet keine Unter-

stiitzung in den Wttrterbtichern und muss schon deshalb aufgegeben werden,

weil die deutsehe wie die lateiniscbe Form das Wort Junker in der Mehr-

zahl enthalt.

!

) Vertrag zwischen Pfalz-Xeuburg und Aachen vom 28. April 16H0,

Art. 28 bei Moser Reichsstattisches Magazin Th. I, S. 172: soUen . . . die

frembden aber in obgemelten dreyen fallen, aufierhalb der Statt Aachen,' fur

St. Jacobs Pfortz aun" der Heyden Ihre verschnldte Straeff empfangen. Vgl.

hierzu Loersch in Picks Monatssehrift V, S. 560 f. (wo durch cin Versehen

im Text zweimal die Jahreszahl 1666 angegebcn ist); Quix, Hist.-topogr.

Beschreibung S. 190, Nr. 45; Oppenhoff in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins VI, S. 47, Anm. 18.

2
) Petri a Beeck Aquisgranum p. 257: magistrates sententiam capitis

in reum pronuntiavit, cuius et damnatus est subditis gladio cervicibus tra-

ditoque corpore terrae eodem loco nempe ante portam d. Jacobo sacram.

Noppius, Aacher Chronick (1632) Th. I, S. 174: dariiber wird die Sententz

deB Todts vber jhn auCgesprochen, und er mit dem Schwerd hingerichtet.

und begraben ausserthalb S. Jacobs Pfort neben der gemeiner Strassen auff

der Pferds-Heyden. Vgl. Meyer, Aachensche Geschichten I, 8. 445; Haagen,

(icschichte Achens II, S. 132.
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neben dem Junkersthor, und der Eichtplatz befand sich, wie die

Erwahnung des Weihers im Rentenverzeichniss beweist, auf

der linken Seite der aus dem Junkersthor, somit auf der rechten

der aus dem Jakobsthor herausfuhrenden Strasse. Wahrschein-

lich war er von dieser aus leichter zu erreichen und das wird

die wohl als jungere anzusehende Form der Ortsbestimmung

veranlasst haben.

Die Ermittelung der Lage nnd Bedeutung des „cimiterium

domicellorum* verbreitetnun audi wunschens werthes Licht uber

Entstehung und Wesen eines andern in den Aachener inittel-

alterlichen Quellen nicht selten gebrauchten Wortes. Der in

so eigentliumlicher Weise bezeichnete Biclit- und Begrabniss-

platz hat namlich offenbar seiner nahern Umgebung den Namen
gegeben und deshalb heissen die vor dem Junkers- und

dem Jakobsthor zwischen den nach Vaels und nach Luttich

fuhrenden Strassen gelegenen Felder und Wiesen, auf denen

sich eine Miihle und ein alter befestigter Wohnsitz befand, in

manchen Urkunden des 14. Jahrhunderts „die Juncheit". Denn

dieses Wort, welches genau wie viele andere auf heit endigende

gebildet ist, bedeutet offenbar: das, was zu den Junkern in

Beziehung steht, was zu den Junkern gehtfrt. Die Juncheit

ist eben das an den Junkerskirchhof anstossende Gebiet. Daher

wird das Junkersthor mehrfach Juncheitsthor genannt. Von

der Juncheit fiihrte dann wieder eine adelige Familie, deren

Mitglieder im 14. Jahrhundert auftreten, und welche etwa bis

zur Mitte dieses Jahrhunderts im Besitze des oben erwahnten

Wohnsitzes war, den Namen 1
. Ob diese Familie in Beziehung

') Die urkundlichen Nachrichten ilber die Juncheit sind zusainmengestellt

bei Qnix, Beitrage zur Geschichte der Stadt Aachen II, S. 51— 55 und

Geschichte der Stadt Aachen II, S. 72 f., sowie Hist.-topogr. Beschreibung

S. 72. Er sagt an den beiden ersten Stellen, jedoch ohne jeden Nachweis:

und in einer Urkunde koramt gar „Juncheits-Kirchhofu vor. Drei der hier

von ihm erwahnten Urkunden sind spater veroffentlicht. Vgl. Quix, Die

Pfarre zura h. Kreuz S. 42 (1322, Februar 10); Codex dipl. Aquensis p. 230,

no. 331 (1340, September 1); Geschichte der ehem. Abtei Burtscheid S. 426,

Nr. 184 (1364, Oktober 1); Hennes, Cod. dipl. ordinis sanctae 3fariae

Theutonicorum II, p. 353, no. 410, p. 388, no. 449. Vgl. auch Haagen,
Geschichte Achens I, S. 235, Anm. 1, S. 256 f.; die hier vorgeschlagene

Ableitung des Wortes Juncheit vom lateinischen iuncus ist selbstverstiind-

lich verfehlt. Es kommt zuerst vor in einer Notiz des altesten Theils des

Nekrologiums des Marienstifts zura 3. Marz; vgl. Quix, Necrologium b. M.

v. p. 14, 1. 6: 0. Wilhelraus, frater noster, pro quo habemus II deuarios et
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stand zu den unzweifelhaft echten Aachener Munzen aus den

siebenziger Jahren des 14. Jahrhunderts, welche die Bezeich-

niing- „moneta Juncheit" tragen, oder ob letztere auf andere

Verhaltnisse zuruckzufiihren ist, wird, so lange nicht neu auf-

gefundene Urknnden neue Aufschlusse geben, kaum zu ent-

scheiden sein 1
.

Absatz 7 des Verzeichnisses fiihrt in das Innere der Stadt

und zu den der Gemeindeverwaltung gewidnieten Gebauden: civi-

tas de magna domo magistrorum civium 27 solidos. Die Stadt

Aachen hatte somit der Katharinenkapelle von einem den Biirger-

meistern in ihrer anitlichen Stellung zur Benutzung uberwiesenen

Hause einen Erbzins von 27 Schilling zu zahlen. In Wirklich-

keit figurirt diese Leistung denn auch in den Ausgabe-Rech-

nungen von 1385/86 und 1394/95, wahrend sie in alien erhaltenen

altern Rechnungen fehlt -. Leider nennen aber die beiden spaten

und kurzen im Vorhergehenden bereits verwertheten Notizen

zwar die Kapellane der Kapelle als Empfanger der Zahlung,

nicht aber das Gebaude, von dein der Zins entrichtet wird.

Das ret um so inehr zu beklagen, als die Bezeichnung nmagna

II capones de curtilibus in Jiuicheit. Das Junkersthor wird zuerst als Juncheits-

thor erwahnt in Urk. von 1418, Juni 19 bci Dresemann, Die Jacobskirche

zu Aachen S. 82 f., dann 1436, vgl. oben S. 109, Anm. 1, ferner in Urk. von

1442, Mai 7 bei Dresemann a. a. 0. S. 86 f. und von 1442, Mai 13 bei

von Ftirth, Beitr&ge II, Anh. 1, S. 98, Nr. 35, sowie in mehrern Urkunden

aus der zweiten Hftlfte des 15. Jahrhunderts bei Dresemann a. a. 0. S. 100,

101, 111 und in der Zeitschrift des Aachener Gescbichtsvereins VIII, S. 236,

Nr. 13. — Wie lange das Wort Juncheit, welches Urkunden von 1400 und

1442, sowie Kircheubttcher des 16. und 17. Jahrhunderts als Flurbezeichnung

anwenden (Dresemann a. a. 0. S. 81, 88, 71, hier auch Jonkertsteynynck

und Junckheitssteinwegh), im Gebrauch blieb, ist noch zu erjnitteln, im vorigen

Jahrhundert scheint die mit Junker zusammengesetzte Benennnng fiir Thor

und Gegend zu Uberwiegen; ein Kaufakt vom 18. Dezember 1722 bezeichnet

mehrere Stlicke Garten- und Wiesenland vor dem Junkersthor am Bach und

am Eyerberg gelegen mit dem Gesammtnamen „der Junker", vgl. Pick,

Bericht ttber die Verwaltung des Archivs der Stadt Aachen im Jahre 1887,

S. 7, Nr. 21.

l

) Ueber diese Munzen vgl. Leitzmann bei von Sal let, Zeitschrift

fiir Numismatik II (1874), S. 76 ff.

*) Die Stellen sind S. 97, Anm. 4 abgedruckt.
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domus magistrorum civium" im Rentenregister zum ersten Mai
und neben dieser an keiner andern Stelle begegnet. Jeden-

falls ist aber dock hier ein bekanntes, in den bisher veroffent-

lichten Urkunden wohl sicher oft erwahntes Gebaude gemeint,

(lessen allgemein iiblicher Name auch dem Schreiber des Renten-

registers vorgeschwebt hat, von ihm jedoch mehr oder weniger

stark geandert worden sein muss. Beim Aufsuchen desselben

ist nun eine doppelte Moglichkeit ins Auge zu fassen. Es ist

moglich, dass die Willkiir der Gestaltung nur im ersten Tlieile des

Namens zur Geltung gekommen ist, so dass die Worte „magna

domus u
in freier Wendung eine Oertlichkeit bezeichnen, deren

wirkliclier Name ein anderer ist, aber doch auf die Burger-

meister hinweist; es konnen aber auch die Worte „ magistrorum

civium* ein willkurlicher Zusatz sein zu einem Ausdruck, der

geradezu „magna domus" oder docli ahnlich lautete. Die im

Folgenden nach beiden Gesichtspunkten versuchte Feststellung

der Lokalitat und die sich daraus ergebende Begrundung der

Verpflichtung der Stadt zur Leistung der 27 Schilling, haben

daruni nur den Werth von Vermuthungen. Sie sollen jedoch

vor Allem zu weitern Nachforschungen anregen und erfiillen

ihren Zweck auch dann, wenn sie nach Auffindung neuer und

zuverlassigerer Zeugnisse eine vielleicht rasche Widerlegung

finden.

Wird davon ausgegangen, dass die Erwahnung der Burger-

meister deshalb der im Rentenverzeichniss gebrauchten Bezeich-

nung anhafte, wcil sie auch ein integrirender Bestandtheil des

dem Schreiber vorschwebenden landlaufigen Namens der von ihm

gemeinten Oertliclikeit war, so darf als feststehend angenommen

werden, dass damit weder das alte, noch das um 1370 vollendete

neue Rathhaus gemeint sein kann, denn jenes wird stets als

„domus civium", „der Burger Haus a
, oder als „domus consilii"

bezeichnet 1 und diesem wird gegen Ende des 14. Jahrhunderts

last noch ausschliesslich der von dem Festraum der Pfalz her-

genommene Name „der Saal tt

,
„aula a

, beigelegt. Bei alien

Namen, welche fur beide vorkommen, ist ein Hinweis auf die

Biirgermeister dem Sprachgebrauch der Aachener Quellen vollig

') „riramen u
,
„Gras", „der Burger Gras" wird im 14. Jahrhundcrt uur

dur hiutor dor domus civiiim liegende, zum Theil als Weinberg benutzte

Anger, nicht, wie spiiter oft, das Gebilude selbst geuannt.
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fremd. Auf jenem ruht ein Zins von fiinf Schilling 1

; von einer

Rente, welche auf diesem gelastet hatte, findet sich in den Rech-

nungen keine Spur. Das „grosse Haus der Burgermeister" 2 ware

also anderwarts zu suchen. Hochst wahrscheinlich bezeichnet

der Schreiber des Rentenverzeichnisses mit den Worten „magna

doraus magistrorura civium" eine in den Rechnungen des 14.

Jahrhunderts selir oft erwahnte Oertlichkeit, welche seit der

zweiten Halfte dieses Jahrhunderts „lobium magistrorum civium u

genannt wird.

Die Stadt Aachen naherte sich in den dreissiger Jahren

des 14. Jahrhunderts mit raschen Schritten dem Hohepunkt

ihrer mittelalterlichen Bltithe. Fur die mannigfaltigen und

zahlreichen Bediirfnisse der stadtischen Verwaltung geniigten

nun die wenigen und nur massig grossen Relume, welche das

unter Konig Richard erbaute Rathhaus bot, nicht mehr; es

wurden andere Gebaude bald ganz, bald theilweise. voriiber-

gehend oder dauernd in Benutzung genommen. In den Auf-

zeicluiungen des Rentraeisters, welche das alteste Sttick der

stadtischen Rechnungen bilden und wahrscheinlich dem Jahre 1333

angehoren, wird nun berichtet, dass die Burgermeister mit

stadtischen Beamten mehrfach „zu Cleve tt Mahlzeiten gehalten

und dass sie an demselben Orte am 3. Juli eine Abrechnung

entgegen genommen haben 3
. Die Rechnungen der nachsten

Jahre zeigen deutlich, urn was es sich handelt. Von einem

Manne, der sich Ludwig von Kleve nannte, hat die Stadt in

jener Zeit eine als lobium bezeichnete Raumlichkeit gemiethet,

und zwar mit der nothigen Beleuchtung und Heizung 4
, und

1

) Vgl. z. B. A.-R. von 1346/47, Laurent S. 170, Z. 22 und oftcr.

2
) In der Bezeichnung steckt kein Schreibfehler wie der Umstand beweist,

das*» sie an zwei Stellen des Registers gleichlauteud vorkonimt; vgl. Abs. 7

und Abs. 13, Anm. g, unten 8. 134 und 135.

3
) Vgl. Laurent S. 406, Z. 12—15; S. 408, Z. 34; S. 410, Z. 1, 8; S. 411,

Z. 14; — iiber die Abrechnung S. 408, Z. 30. Das Essen der stadtischen

Beamten fand aber auch in andern Hausem statt, vgl. z. B. S. 406, Z. 33;

8. 407, Z. 27.

4
) Die Micthe betrug nach der Ausgabe-Reehnung von 1334/35 anscheinend

for ein Jahr 26 Mark: Laurent S. 106, Z. 29; die Ausgabe-R. von 1338/39

z^igt, dass Licht und Heizung darin einbegriffen waren: Laurent S. 129,

Z. 2. In andern von ihr benutzten Lokalitaten beschafft die Stadt selbst

beides, so z. B. auf dem Saal, Laurent S. 158, Z. 27 und in der domus

civinm, Laurent S. 177, Z. 35. Vgl. auch hier und fttr das Folgende die

8*
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dieses lobium erscheint nun wahrend des ganzen 14. Jahrhun-

derts als der Ort, an welchem vorzugsweise die Biirgermeister

in ihrer amtlichen Eigenschaft gewisse Handlungen der Repra-

sentation und zahlreiche Geschafte vornehmen. Hier ubergeben

die Gesellen der Zunfte zu Fastnacht ihre Geschenke 1
, hier

werden bei den verschiedensten Anlassen amtliche Arbeiten

verrichtet, Verhandlungen gepflogen und Mahlzeiten einge-

nommen 2
, namentlich aber die zahlreichen Weinspenden verab-

reicht, welche im offiziellen Verkehr der Stadt eine so grosse

Rolle spielen 3
. Daher kommt es denn, dass die Ausgaben,

welche hier gemacht werden miissen, einen stehenden Posten

in alien Rechnungen bilden 4
. Fur die Ausstattung der Lokalitat

init Matten und Sitzen, fiir die Weinkannen und anderes Gerath,

welches hier gebraucht wird, tragt die Stadt Sorge 5
. Sie hat

dann bald audi das Eigenthum an dem fur die Verwaltung

offenbar unentbehrlich gewordenen lobium erworben. Die Rech-

nung von 1344/45 enthalt noch einen Posten von 20 Mark,

welcher den Kindern des Ludwig von Kleve fiir Miethe, Feuerung

und Licht des vergangenen Jahres nach Verhaltniss der abge-

laufenen Zeit gezahlt worden ist 6
; die des Jahres 1346/47

weist dagegen einen entsprechenden Ansatz nicht melir auf,

wahrend sie, wie die der folgenden Zeit regelraassig, uber die

Zusamnienstellung bei Loersch, Die Rechtsverhaltnisse des Kohlenbergbaus

im Reich Aachen, Zeitschrift fiir Bergrecht XIII, S. 518 ff.

') A.-R. von 1338/39, Laurent S. 137, Z. 20.

*) Vgl. z. B. A.-R. von 1334/35, Laurent S. 107, Z. 17; von 1349/50,

Laurent S. 204, Z. 26; S. 207, Z. 19; S. 230, Z. 30; von 1376/77, Laurent
S. 256, Z. 32; 8. 260, Z. 1.

3
) Vgl. z. B. Laurent S. 157, Z. 22; S. 242, Z. 24; S. 250, Z. 12;

S. 251, Z. 6; S. 255, Sp. 1, Z. 17; S. 261, Sp. 2, Z. 5.

4
) Zuerst in der Ausg.-Rcchnung von 1338/39: de expensis lobie (so)

Klcyve factis per totum annum 69 m., Laurent S. 130, Z. 39; dann Ausg.-

Rcchiiung von 1344/45: de cxpensis hoc anno supra lobium magistrorum et

alibi factis 135 m., Laurent S. 159, Z. 19. Vgl. aber auch Laurent S. 189,

Z. 12; S. 242, Z. 13; S. 250, Z. 30; S. 257, Z. 14; S. 260, Z. 23; S. 297,

Z. 12 (mit der Anmerkung); S. 304, Z. 11.

6
) Vgl. Laurent S. 136, Z. 34; S. 195, Z. 26; S. 108, Z. 20; S. 112,

Z. 12; namentlich aber Ausg.-Rechnung von 1344/45: de camera, scampnis,

tripedibus supra lobium magistrorum civium in universo 10 1

/* ra., Laurent
S. 149, Z. 33.

fi

) Laurent S. 157, Z. 32.
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7

Kosten der Heizung der Laube berichtet 1
. Im Jahre 1345

oder 1346 ist somit das Eigenthum an letzterer von den Kindern

und Erben des Ludwig von Kleve auf die Stadt ubergegangen,

welche jetzt hier wie in den andern stadtischen Gebauden fur

Heizung und Beleuchtung zu sorgen hatte. Nunmehr ver-

schwindet audi der fruliere Name vollig, es ist nur noch von

dem lobium magistrorum civiuin die Rede, und die Stadt nimmt

hier von nun an selbst kleine Bauten und Reparaturen vor%

wahrend sie nach wie vor fur die Ausstattung Anschatfungen

macht 3
. Neben dem lobium der Burgermeister und zu gleichen

Zwecken stadtischer Verwaltung und Representation ist aber

auch das alte Rathhaus stets gebraueht worden, namentlich,

wie es scheint, dann, wenn eine grossere Zahl von Rathsherren

und stadtischen Beamten sich urn die Burgermeister schaarte 4
.

In den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts nimmt dann in

solchen Fallen raehr und mehr „der Saal a
,
das neue Rathhaus,

die Stelle des letztern ein 5
; aber bis urn die Zeit, in welche

die Entstehung des Rentenverzeichnisses zu versetzen ist, hat

die Burgermeisterlaube, welche die Rechnungen jetzt meist nur

noch kurzweg „lobium* und „die loeve" zu nennen pflegen, in

der alten Weise der stadtischen Verwaltung gedient 6
.

J
) Laurent S. 182, Z. 14 und S. 105, Z. 30. Im Jahre 1349/50 kostcte

die Heizung der Burgermeisterlaube sogar mehr als die des alten Rathhauses,

Laurent S. 224, Z. 35 ff.

*) Laurent S. 187, Z. 1 ; S. 195, Z. 24; S. 396, Z. 16. Nur noch einmal

taucht der Name auf in eincm Privatvertrag von 1360, Mai 1 bei Loersch,

Achener Rechtsdenkmaler S. 178 f., Nr. 5. Hier stellt Kolin Buc als Tlieil-

haber einer zum Bctrieb eines Weinhandels abgeschlossenen Gesellschaft dieser

fl
den kclre zu Kleve" fur fiinfzig Gulden jahrlich, welche aus der Gesellschafts-

kasse vergfitet wcrden, zur Verfiigung. Ein anderer Theilnehmer bringt

,3inen kelre u
, d. h. seinen Weinvorrath in die Gesellschaft. Kolin Buc

hatte anscheinend den Keller unter dem lobium fiir jene Summe von der

Stadt gemiethet; vielleicht war damit ein offener Weinschank verbunden. Da

die Stadtrechnungen zwischen 1353 und 1373 fehlen, ist Vergleichung aus-

geschlossen, die spatern enthalten keinen entsprechenden Posten.

3
) Laurent S. 195, Z. 25.

«) Vgl. z. B. Laurent S. 177, Z. 35; S. 179, Z. 7; S. 209, Z. 28, 35;

S. 210, Z. 5; S. 224 a. E. und 225.

6
) Vgl. z. B. Laurent S. 250, Z. 6 If.; S. 272, Z. 14; 8. 278, Z

36, 39; S. 274, Z. 11; S. 301, Z. 19.

*) Vgl. z. B. Laurent S. 250, Z. 12; S. 2:itt, Z. 32 ff.; £

Z. 6; S. 309, Sp. 2, S. 19; 8. 310, Sp. I, Z l'»: ^em mii
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Fraglich konnte es erscheinen, ob denn die Uebersetzung

des Wortes „loeve u mit „magna domus u iiberhaupt denkbar

und zulassig sei. Loeve ist die niederrheinische Form fur das

mittelhochdeutsche „loube
ft

. Dieses Wort bezeiclmet zwar auch

eine Gallerie, einen offenen Gang am obern Stockwerke eines

Gebaudes, ungleich haufiger aber eine bedeckte Halle und den

vor einera Gebaude liegenden Bogengang l
. Solcbe Bogengange

wurden im Mittelalter bekanntlich vorzugsweise als Verkaufs-

stellen fur den Kleinhandel benutzt 2
. Nach Allem, was die

Rechnungen berichten, war nun das lobiuni magistrorum civium

unzweifeUiaft nicht ein Raum in einem Hause, sondern ein

selbstandiges Gebaude oder doch ein in sich geschlossener

Theil eines solchen; das Gleiche ist audi von den andern in

den Rechnungen erwahnten „Lauben a anzunehmen 8 und eine

derselben wird geradezu hier domus gcnannt 4
. Auch die Zunft-

hauser sind bis ins vorige Jahrhundert hinein mit dem Worte

„leufe" bezeiclmet worden 5
. Dem Schreiber des Registers ist

aber die lateinische Form „ lobium* vielleicht nicht gelaufig

gewesen und das konnte ihn zu der etwas steifen Uebersetzung

durch „magna domus*4 gezwungen haben.

Die Entstehung der der Katharinenkapelle zukommenden

Rente von 27 Schilling bleibt auch nach den vorstehenden

Ausfuhrungen ii\ Dunkel gehullt. Darf aber angenommen werden,

dass sie in der That von jenem Hause des Ludwig von Kleve

zu entrichten war, so kann sie nur von letzterm selbst oder von

der loeven den barbier; S. 315, Sp. 2, Z. 10; 8. 324, Sp. 2, Z. 9; 8. 327,

8p. 2, Z. 12; 8. 331, Z. 37: Item unse heren ayssen up der locven umb des

geleytz willc zu zwen moelen; 8. 332, Sp. 1, Z. 26, 8p. 2, Z. 14; S. 338,

Sp. 2, Z. 30; 8. 362, Z. 9 f.; 8. 372, Z. 32, wo es selbst verstiindlicli hcissen

muss: Item up der loeven, ze Bruyssel, der steede gesinde . . . ; S. 375,

Z. 4; 8. 377, Z. 37; S. 378, Z. 12; S. 390, Z. 19 (ein jeden Monat wieder-

keh render Post en).

') Vgl. Lexer, Mittelbocbdeutsches Handworterbuch I, Sp. 1964, unter

loube.

2
) Vgl. Gengler, Deutsche Stadtrechts-Alterthumer 8. 146 ff.

3
) Ein lobium, in welchem die Bliden stehen, ncnnt z. B. die Ausg.-

Rechnung von 1346/47, Laurent 8. 186, Z. 12 f., das lobium magistrorum

operis wird oft erwahnt, vgl. z. B. Laurent S. 165, Z. 9; S. 182, Z. 15.

4
) Vgl. die obeu 8. 97, Anm. 3 angegebenen Stellen iiber das lobium

oder Haus des Pollux und die Nachricht tiber den Keller zu Kleve S. 1 17, Anm. 2.

'*) Quix, Hist.-topogr. Bescbreibung der Stadt Aachen 8. 148 f.

Digitized byGoogle



Die Katb'arinenkapelle beim Aachener MUnster. 119

einem friihern Eigenthumer seinem Grnndsttick auferlegt worden

sein. Als die Stadt dieses erwarb, ging selbstverstandlich die

Pflicht zur Entrichtung der Rente auf sie uber.

Wo das hier besprochene, in den bisher veroffentlichten

Urkiinden, abgesehen von den Stadtrechnungen, anscheinend niclit

erwahnte Amtslokal der Burgermeister lag, lasst sich aus den einst-

weilen zur Verfugung stehenden Zeugnissen niclit bestimmen *.

Die vorstehenden Ausfuhrungen sind, wie von vorn herein

gesagt wurde, von der Voraussetzung ausgegangen, dass die

Bezeichnung, welche der Verfasser des Rentenregisters fiir das

belastete Gebaude braucht, durch die Beziehung auf die magistri

civium vor Allem bestimrat sei. Die Redeweise der Stadtrech-

nungen aus den achtziger Jahren des 14: Jahrhunderts erheisclit

jedoch, dass audi noch die zweite oben angedeutete 2 Moglich-

keit ins Auge gefasst werde.

Die Einnahme-Rechnung von 1385/86 enthalt zuerst eine

grossere Reihe von Betragen, welche die Stadt aus der Ver-

miethung von Buden oder Ladenraumen 3 an verschiedenen Stellen

bezog. Eine Gruppe dieser sog. Gadenie wird zusammengefasst

unter der Bezeichnung: „Dit sind die gedumen up den mart vur

deme grosen sale/ Diese selbe Gruppe kehrt nun noch zweimal

wieder in den Einnahme-Rechnungen von 1387/88 und 1391/92,

hier aber jedesmal mit der Ueberschrift: „Dyt sint dye geduinmen

up den mart vur deme groisme (groissen) buys." Diese Stellen 4

beweisen, dass man in Aachen urn die Zeit, als das Register

aufgezeichnet wurde, das neue Rathhaus, den Saal, auch das

,grosse Haus" nannte. Insofern ware die Uebersetzung mit

„magna domus" dem Sprachgebrauch vollkommen angepasst und

dies wtirde wiederum zu dem Ergebniss fuhren, dass trotz des

oben geltend gemachten Schweigens aller altern Quellen das

neue Rathhaus in der That mit einer Erbrente zu Gunsten der

Katharinenkapelle belastet war. Es ist durchaus unwahrschein-

lich, dass diese Belastung durch konigliche Freigebigkeit

entstanden ware. Die Kapelle ist zu einer Zeit gestiftet,

') Es beruht nacb den hier uemackten Ausfuhruniren selbstverstandlich

auf cincm Irrthum, wenn Laurent S. 42; r) es ins Riithliaus verlegt.

*) Vgl. S. 114.

3
) Ueber diese vgl. G engl e r, I -Alterthi'um t S. 140 ft*.

aurcnt S. 350, A. I
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in welcher Verfugungen der Konige fiber die Reste der Pfalz

nicht mehr vorkommen und also audi Beschwerungen derselben

durch einen Zins ausgeschlossen erscheinen. Denkbar ist aber

eine andere Art der Entstehung. Der Ban des neuen Aachener

Rathhauses hat unzweifelhaft die Beseitigimg manches auf dem
urspriinglichen Boden der Pfalz stehenden Gebaudes erfordert.

Im Laufe der Jahrhunderte war sicherlich durch rechtmassige

wie unrechtmassige Vorgange aller Art das Terrain vor und

hinter dem Saal in den Besitz der Bevolkerung gelangt, zur

Ansiedelung im Mittelpunkte der Stadt benutzt worden; fur

den grossartig angelegten Neubau musste, wenn er auch an

der Stelle des alten Festsaales sich erhob, doch nach alien

Seiten Luft, Licht und freier Zugang geschaffen werden. Den

Absichten der stadtischen Verwaltung durfte gerade urn die

Zeit, als man sich mit der Absicht trug, ein Rathhaus zu schaffen,

der grosse Brand vorgearbeitet haben, der im Jahre 1344 oder

1345 in der Gegend des Marktes wuthete. Die Chroniken

wissen nichts von ihni zu berichten; aber die Stadtrechnungen

zeigen, dass er viele Hauser zerstorte, dass die Stadt die Brand-

stellen erwarb und dass mit diesen Erwerbungen viclfach die

Ablosung der auf jenen lastenden Renten, namentlich soweit

Privatleute zu deren Bezug berechtigt waren, Hand in Hand

gegangen ist *. Die Stadt hat dann auf melirern der so an sie

gelangten Bauplatze, etwa zur selben Zeit, als sie das Rath-

haus baute, zusammenhangende Reihen der oben bereits genannten

Gademe errichtet, welche ihr, wie die Rechnungen von 1385

an zeigen, nicht unbedeutende Einnahmen brachten 2
. Das eine

oder andere Grundstiick ist aber auch beim Bau des Rathhauses

sicherlich zu dessen Freilegung sowohl nach dem Markte wie

nach dem Katschhof zu verwendet worden. Da kann es leicht

gekommen sein, dass die Rente, welche auf einem solchen ruhte,

der Stadt zur Last fiel und nunmehr auf das „grosse Haus tt

ubertragen schien, in welches jenes gleichsam aufgegangen war,

weil es seinetwegen verschwinden musste. So wurde allerdings

in befriedigender Weise der Umstand erklart, dass die Stadt

erst seit den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts als Schuld-

2
) Auf alle diose Vorgange bezicht sich cine Reihe von Positionen in

der Ausg.-Rechnung von 1344/45, Laurent S. 143—146.

2
) Vgl. Laurent S. 357—359, 366-368, 383—385.
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nerin der Katharinenkapeile erscheint. Immerhin bleibt aber

doch der Zusatz „magistrorum civium" auffallend, da er in keiner

Weise zu dem Sprachgebrauch der Rechnungen und anderer

Urkunden stimmt; er kann nur auf Unkenntniss oder Laune des

Schreibers beruhen.

Das Ergebniss der Untersuchung bleibt ein unbefriedigen-

des; um so starker regt sich der Wunsch nach Auffindung ent-

scheidender Zeugnisse.

Zu den in mancher Beziehung beachtenswerthen Seiten

der st&dtischen urkundlichen Ueberlieferung gehort die in ver-

schiedenen Formen auftretende Bezeichnung der einzelnen Hauser.

Geht diese naturgemass von der Nennung der Strasse aus, an

der das Haus liegt, so ergibt sich bei dichterer Bevolkerung

und entsprechender Bebauung der Grundstucke, rait denen dann

auch regerer Umsatz dieser selbst durch Privatgeschafte und

haufiger Wechsel durcli Erbgang Hand in Hand gehen, das

Bedurfniss genauerer Kenntlichmachung. Diese lasst sich zunachst

auf zwei Wegen erreichen, entweder durch Haufung ortlicher

Angaben und topographischer Merkmale oder durch Verwerthung

von Personennamen. In der letztern Richtung kann dann wiederum

der Name des Eigenthtimers oder der des Benutzers, des Miethers

oder Zinsmannes, dienen. Dabei ist zu genauerer Feststellung

noch die Verbindung der beiden Kategorien von Bezeichnungen,

sowie das Zuriickgehen auf den Vorganger des einen oder

des andern oder beider Berechtigten naheliegend. Fast von

alien sich so ergebenden Moglichkeiten liefert das Renten-

verzeichniss Beispiele. Aber auch eine ganz andere Art genauerer

Bezeichnung ist in Dim vertreten: die Benennung des Hauses

mit einera ihm eigenthumlichen Namen. Diese ist ungleich

pragnanter als alle ubrigen Versuche der Charakterisirung, weil

sie dem Hause gleichsam Personlichkeit verleiht, wrelche unver-

andert bestehen bleibt, trotz alien Wechsels in den Personen

der Eigenthumer oder Nutzungsberecbtigten und trotz etwaiger

Aenderungen in der nahern Umgebung des Hauses selbst.

Welche Art der Bezeichnung in den deutschen Stadten

uberhaupt und in Aachen besonders die altere, welche die

haufigere zu bestimmten Zeiten sei, ist bis jetzt anscheinend

nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen. Unzweifelhaft
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wird auch hier die Verschiedenheit der Stufeu stadtischer Ent-

wickelung, wie der Unterscliied der Stamme und Gegenden sich

geltend machen. Im Grossen und Ganzen scheint in Aachen
die einfachere Form, Bezeichnung nach Eigenthumer oder

Benutzer, in den altern Urkunden, d. h. in denen des 13. und

des Anfangs des 14. Jahrhunderts zu iiberwiegen 1
; die Zeit

reicherer Anwendung wirkliclier Hausemamen diirfte das 15. Jalir-

hundert sein 2
. In den beiden folgenden Jahrhunderten gibt es

dann, namentlich in den altesten Theilen der Stadt, kaum ein

Haus, das nicht den seinigen hatte 3
. Wird in der Regel ein

solcher Name als ein Erzeugniss der Geschichte des Hauses

anzusehen sein, weil er an irgend eine 8eite seiner gleichsam

individuellen Existenz ankniipft, so ergibt sich schon von selbst,

dass erst auf der Hohe stadtischer Entwickelung bei einer

grossern Zahl von Hausern die Vorbedingungen fur einen

stehenden Kamen eingetreten sein werden, sofern dieser nicht

von einem gleich bei der Errichtung dem Hause gegebenen

aussern Zeichen hergenommen ist. So sind es, wenn von deni

letztgedacliten Vorgang abgesehen wird, meist schon alte und

eine gewisse Bedeutung beanspruchende Hauser, bei welchen

zuerst solche individuelle Benennung auftaucht 4
. Die Entstehung

des einzelnen nicht gerade an ein Zeichen anknupfenden Namens
zu ergriinden, die oft dunkele Bedeutung desselben festzustellen,

an der Hand des Namens dann die Geschichte des Hauses zu

verfolgen, das alles darf gewiss als eine der lohnendsten und

anziehendsten Aufgaben lokaler Forschung bezeichnet werden.

') In der manches Haus erwahnenden Urkunde von 1215, Quix, Die

kbnigliche Kapelle S. 8ft f., kommt kein, in den beiden Urkunden von 1290,

April 26, Ritz, Urkunden und Abhaudlungen I, 1, 8. 103 ff.
T
Nr. 10 und 11,

nur ein Hausname vor; die Urk. von 128*5, Juni IT, Lacomblet, Urkunden-

bueh IT, S. 48.">, Nr. 817, enthiilt wahrscheinlich auch nur einen. In dem

Nekrologium des Marienstifts linden sich nur sehr wenige Hausemamen.

*) Man vgl. z. B. die im Register zu den Annalen des hist. Vereins fur

den Niederrhein S. 24 zusammensrestellten, fast alio einer einzigen Urkunde

dieses -Tahrhunderts entnominenen Namen, sowie die Urkunde von 1442, Mai 7

bei Dresemann, Die Jaeobskirclie zu Aachen S. Srt ff.

s
) Man virl. nur die von Quix an ver^chiedenen SteUen veroffentlichten

Zinsregister aus dieser Zeit, in welchen freilich mancher Name bis zur

Unkenntlichkeit eutstellt ist.

4
) Wie z. B. das Haus Blaudin, vgl. Haagen, Geschichte Achens I,

S. 16;».
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Ein in diesem Sinne angelegtes Verzeichniss der aus schon

gedruckten Urkunden bekannt gewordenen Aachener Hauser-

namen wiirde sich bald als ein ausserst nutzliches, in gewissem

Sinne unentbehrliches Hiilfsraittel erweisqn K Zu einem solchen

Verzeichniss liefert das Rentenregister der Katharinenkapeile

nur drei Namen, von welchen jedoch keiner ohne Bedeutung

iind ohne Beziehung zu bereits bekannten Thatsachen nnd Ver-

haltnissen ist.

Absatz 8 nennt zur Bezeichnung der Lage eines zins-

pflichtigen Hauses, aber ohne Angabe der Strasse, die gegen-

iiberliegende doraus de aurea barba. Dieses letztere Haus wird

im folgenden Jahrhundert erwahnt als dera Regulirherrenkloster

zinspflichtig in Folge der von Konrad vom Eichhorn gethatigten

Schenknngen. Leider lasst die wahrscheinlich aus dem Jahre 1423

stammende Urkunde, in der es aufgefuhrt wird, auch nicht

erkennen, in welcher Strasse es stand 2
.

Bei der „domus Vetten in Kockerel", deren Absatz 14

gedenkt, dtirfte die Genetivform des Namens auf die Leibes-

beschaffenheit eines fruhern Eigenthihners oder Bewohners liin-

weisen 3
. Am 14. September 1400 kaufte der einer bekannten

und oft genannten Aachener Familie angehorige Wilhelm Klocker

ein Haus „Vette u
, welches wahrscheinlich mit dem im Renten-

register genannten identisch ist; er verwandte es mit einem

andern von seinem Vater ererbten Gebaude zur Errichtung

eines neuen Hauses, das an der Jakobstrasse auf der Pau neben

dem .weissen Pferd u stand und den Namen „der Kaiser tt erhielt 4
.

') Eine vortreffliche Arbeit diescr Art ist: (C. Schmidt und Wack or-

nagel) Strassburger Gassen- und Hauser-Namen im Mittelalter, 2. Auflage,

Strassburg 1887. Ueber Rheinberger Hausernamen handelt gut A. Schmitz
in den Mittheilungen des Vereins von Geschichtsfreunden zu Rheinberg I,

S. 72—81 ; die der Stadt Bonn sind zusammengestellt in der Bonner Zeitung

1*62, Nr. 249, Beilage und Nr. 250. Eine Anzahl von Aachener Hauser-,

Strassen- und Flurnamen bei Dresemann a. a. 0. S. 70 ff.

*) Vgl. Annalen des hist. Vereins fur den Niederrhein XXI, S. 262,

Xr. 63: Item dat huyss zcn guldenen baerde, 32 s. ind 3 d. zu kirsmyssc

(Weihnachten). Sollte es das bei Dresemann a. a. 0. S. 71 erwahnte Haus

„der Bart" in der Ktilnstrasse sein?

*) Vgl. ahnlich Laurent S. 385, Z. 27 von einer Bude: Item dat neiste

dar by hait die vette Margrete.

4
) Freundliche Mittheilung des Herrn Fr. Th. Helmcken in Kbln aus

ungedrucktem urkundlichen Material. Ueber die Familie Klifcker im 1 6. Jahr-
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Beim Haus Vette ist anscheinend der Hausname aus einer

Eigenschaft des friiliern Eigenthuraers oder Bewohners hervor-

gegangen, auf einen ahnlichen Vorgang ist die Bezeichnung-

eines Hauses am Hof als das „des Schwaben" in Absatz 9

zuruckzufuhren; ein eigentlicher Hausname ist freilich hier noch

nicht zur Entstelnmg gelangt. Bei der „domus Sewis" in

Absatz 27 ist wahrscheiulich nicht an einen Hausnamen, sondern

an Bezeichnung des Hauses durch den Namen des Bewohners

oder Eigenthiimers zu denken 1
.

Mit iiberzeugenden Grunden hat jiingst R. Pick den Nach-

weis gefiihrt, dass es zu Aachen einen „Eisenmarkt u genannten

Platz nie gegeben hat, dass die hier wie anderwarts vorkom-

mende Bezeichnung „up't Iseren" (= auf dem Eisen) vielmehr

auf eine eiserne Sperrvorrichtung zu beziehen ist, welche an

den Eingangen von Kirchen oder andern Gebauden, von Kirch-

hofen oder sonstigen eingefriedigten Platzen angebracht war.

Es gab in Aachen eine solche vor dem Rathhause und am Ein-

gang des Miinsterkirchhofs von der Kramerstrasse her; ob es

sicli dabei urn senkrecht stehende oder horizontal liegende Eisen-

gitter handelte, bleibt fraglicli, wahrsclieinlich werden beide

Formen zur Anwendung gekommen sein 2
.

Eine Notiz des Rentenregisters durfte auf ein solches bisher

nicht bekannt gewordenes „Eisen tt zu beziehen sein und bei

diesem wenigstens audi fur die flache Lage den Ausschlag

geben. Absatz 24 verzeiclmet namlich einen Zins von zwolf

Denaren, der entrichtet wird von dem Hause „zu den Rost vor

dat Parvisch". Das Haus lag, wie aus den letzten Worten

deutlich hervorgeht, am heutigen Fischmarkt 3
. Von hier aus

betrat man den Vorhof des Miinsters 4
,
gelangte man zu dessen

hundert vgl. von Fi\rth
7
Bcitrage II, 2, S. 137 if. und Pick in der Aachcner

Volkszeitung 1887, Nr. 97. Wenn dort gcsagt ist, dass der Name sicli oft in

den Stadtrechnungen des 14. Jahrhunderts findet, so muss darauf aufmerk-

sam gemacht werden, dass das Wort Klocker in diesen an den meisten Stellen

sich lediglich auf den Bcruf, die Thiitigkeit des Glockncrs, campanator,

bezicht und nicht Familienname ist.

!

) Die Lage in balneo bleibt dunkel.

2
) Vgl. Pick, Der angebliche Eisenmarkt in Aachen, in Mittheilungen

des Vereins fiir Kunde der Aachener Vorzcit I, S. 104 ff. und S. 180 f.

3
) Vgl. Pick a. a. 0. I, S. 105 f.

4
) Vgl. oben S. 96 und 101, Anm. 2.

Digitized byGoogle



Die Katharinenkapelle beira Aachener Mtinster. 125

Haupteingang. Wenn irgendwo, dann muss an dieser Stelle

eins der von Pick besprochenen Kircheneisen angebracht gewesen

sein, und auf dieses spielt der Hausname sicherlich an. Eine

Mittheilung aus Suddeutschland hat vor Kurzem gezeigt,

dass vor den Thoren umraauerter Kirchhofe der Graben mit

einer gitterartig durchbrochenen Briicke iiberdeckt wurde, die

den Thieren, besonders den Schweinen, den Zugang wehrte.

Solche in alten Synodalordnungen „crurifragae a genannte Vor-

richtungen bestehen heute noch an einzelnen Orten K Aehnliche

Bedeutung wird ursprunglich der „Rost a gehabt haben, von dem
das in Absatz 24 erwahnte Haus seinen Namen erhielt, denn

bei diesem Worte ist doch vor Allem an ein liegendes Eisen-

gitter zu denken. Dass letzteres aber am Ende des 14. Jahr-

hunderts nicht mehr uber einen Graben fiihrte, uberhaupt wohl

nur noch bestimmt war, der Reinigung der Schuhe zu dienen 2
,

ist allerdings sehr wahrscheinlich.

4.

Die aus dem Rentenverzeichniss fur die Kenntniss der

Aachener Personennamen zu gewinnende Ausbeute ist gering.

Namen, welche ein sprachliches oder geschichtliches Interesse

boten, kommen nicht vor. Manche der Genannten sind als

Gewerbtreibende bezeichnet, bei mehrern vertritt die Angabe

des Gewerbes geradezu den Namen; es darf angenommen werden,

dass auch die Mehrzahl der Hausbesitzer oder Hausbewohner,

bei welchen Thatigkeit und Stellung nicht angegeben ist, dem
Stande der Kleinbiirger, der Handwerker und Ackerer angehort.

Die zufallig erwahnten Gewerbe gehoren zu den einfachsten

und h&ufigsten. Die in Absatz 4 genannte „swertzerse a
ist

eine Schwarzfarberin ; schon an anderer Stelle ist darauf hin-

gewiesen, dass das Gewerbe der Farber sich in Aachen friiher

als anderwarts zur Selbstandigkeit entwickelt hat 3
. Auch in

dem Goblinus von Absatz 31 ist wahrscheinlich ein Gewerb-

treibender zu sehen, ein Anfertiger von Rosenkranzen, ein Pater-

nosterer nach dem Sprachgebrauch anderer Gegenden; freilich

J

) Vgl. Korresporidenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift fttr Geschichte

und Kunst, Jahrg. VII (1888), Sp. 96.

*) Vgl. Pick a. a. 0. I, S. 108, Anm. 1.

a
) Vgl. Loerschin Zeitschrift des Aachener Geschichtsvercins I

T
S. 130.
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lasst der offenbar verdorbene Text kaum erkennen, was der

Schreiber meint, vielleicht hat er einen sog. Satznaraen wieder-

geben wollen 1
. Eine Anzahl von Namen (Absatz 1, 3, 8,

13, 17, 26) bestatigt in Uebereinstimmung mit alien Aachener

Urkunden die an andern Orten gemachte Wahrnehmung, dass

im Mittelalter die Stadte zum grossen Theil von zugezogenen

Leuten bevolkert wurden, welche zunachst und bisweilen noch

fur mehrere Generationen den Namen ihres Geburts- oder Her-

kunftsortes als Unterscheidungsname und als Ersatz eines wirk-

lichen Farailiennamens neben dem Taufnamen beibehielten 2
.

Aus den rathsfahigen Geschlechtern der Stadt ist
?
von dem

oben schon genannten Pleban Johann von Luclien abgesehen 3
,

nur ein Mann genannt. Der in Absatz 25 vorkommende Johann

Colijn gehort namlich wahrscheinlich nicht der diesen Namen
fiihrenden Patrizierfamilie an ; er ware sonst durch das ehrende

Pradikat „Herr a ausgezeichnet. Auch kommt der Vorname

Johannes in jener Familie anscheinend nicht zur Anwendung 4
.

Der einzige Aachener Patrizier, den das Eegister erwahnt,

ist der in Absatz 19 zur nahern Bezeichnung des von ihm in

der Bendelstrasse bewohnten Hauses beilaufig genannte dominus

Arnoldus de sancta Margareta. In den bis jetzt veroffentlichten

Urkunden tritt er nicht auf; sein Geschlecht wird uberhaupt

erst urn die Zeit der Entstehung des Registers genannt. Eine

Angehorige desselben, Maria, Nonne in dem vornehmen Kloster

der Weissen Frauen, bezog 1376/77 und 1385/86 von der Stadt

eine Leibrente 5
. Wilhelm von St. Margarethen wird 1387

!

) Vgl. Friedrich Becker, Die deutschen Satznameu. Wissenschaft-

liche Beilage zum Bericht der Gewerbeschule zu Basel 1872/73.

2
) Vgl. die ausgezeichneten Untersucbungen ttber die Herkunft der Be-

vulkening bei Karl Bticber, Die BevOlkerung von Frankfurt am Main im

XIV. und XV. Jahrhundert I, S. 154— 17G, 304— 31H, 422-505, 521—525,

591—601, 627—655. Aus Aachen sind im 14. Jahrhundert drei, im 15. sieben

Personen in Frankfurt zu Biirgern aufgenommen worden. Von den zwischen

1311 und 1500 eingewanderten Juden stammten einer aus Erkelenz, zwei

aus JUlich, drei aus Linnich. Vgl. auch K. W acker in den Mittheilungen

des Vereins fiir Kunde der Aachener Vorzeit I, 8. 151, Nr. 4.

:r

) Vgl. oben S. 102.

4
) Vgl. Register zu Band I—VII der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins S. 121 und Register zu den Annalen des hist. Vereins f. d. Nieder-

rhein S. 140.

5
) Laurent S. 266, Z. 32 -35; S. 351, Z. 20 ff.
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genannt 1
; Johann von St. Margaretheir war vom 25. Mai 1394

an ein Jahr Burgermeister *. Er wird schon 1385/86 als Raths-

lierr erwahnt 3
,
gegen Ende des 14. Jahrhunderts als Grund-

besitzer der Kolnthorgrafschaft in einer Liste der zur Stellung

von Pferden verpflichteten Btirger 4
, vielleicht auch noch in einem

angeblich dem 15. Jahrhundert angehorigen Zinsregister als

Eigenthumer eines Hauses in der Peterstrasse 5 anfgefuhrt.

Ob Wilhelm, Johann und Maria Geschwister waren, bleibt

ebenso unaufgeklart, wie ihr Verhaltniss zu Arnold. Erst im

Jahre 1423 tritt wieder in Kolin van Magraten, der 1446 als

Seudscboffe genannt wird 6
, ein Angehoriger des Geschlechts

auf. Dieses scheint dann bald ausgestorben zu sein, denn schon

1452 nennt der Aachener Schoffe Dam von Haren den Hof „zo

sent Margraiten buyssen Sant-kuyle portz", von dem es den

Namen fiihrte, sein „erve und geseesse" 7
. Das Gut, dessen alte

Baulichkeiten heute vollig verschwunden sind 8
, blieb in der

Faniilie von Haren bis zum Jahre 1628, in welchera Johann

') Laurent S. 363, Sp. 2, Z. 4; das Bruchstttck umfasst die Zeit vom
6. Januar bis 2. Februar.

*) Laurent S. 397, Z. 21; S. 400, Z. 12, 17.

3
) Er empf&ngt eine Weinspende, weil er mit dem einen Rentmeister den

Weissen Frauen das ubiiche Weingeschenk im Auftrage der Stadt am Frohn-

leicbnamstage tiberbracht batte; ein fiir die amtliche Etikette bezeichneuder

Zu^. Vgl. Laurent S. 298, Sp. 2, Z. 13 ff. mit S. 297, Sp. 2, Z. 30.

4
) Loersch, Achener Rechtsdenkmaler S. 188, § 1.

5
) Quix, Geschichte der St. Peter-Pfarrkircbe S. 23 a. E.: Item her

Johan van s. Margraten van Heynrichs erve was van Remunde 17 denarios.

«) Vgl. Annalen des hist. Vereins filr den Niederrhein XXI, S. 266,

Xr. 121 und Loersch, Achener Rechtsdenkmaler S. 130.

Vgl. Quix, Geschichte der St. Peter-Pfarrkirche S. 139, Nr. 20, ferner

Urkunde von 1453, Oktober 22, das. S. 146 f. Im Jahre 1465 war ein

jungerer Dam von Haren (wahrscheinlich der Sohn des oben Genannten)

Eigenthamer des Hofs, vgl. das. S. 144, Nr. 24. Eine auf dem Hofe lastende

Rente wird erwtlhnt in einem Testament von 1474, Juni 30, Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins I, S. 170 ff. Genannt wird das Gut in Urk. von

1536 bei Quix, Schloss und KapeUe Bernsberg S. 156, Nr. 43.

*) Es heisst heute noch „der Margroten-Knipp", Sandkaulsteinweg

Nr. 56.
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von Merode-Hoffalize es kaufte 1
. Im 17. Jahrhundert \rird es

als Jiilichsches Lehn bezeichnet 2
.

Die Benennung des alten Sitzes legt die Verrauthung sehr

nahe, es habe in seiner Nahe ein der h. Margaretha geweihtes

kirchliches Gebaude bestanden. Freilich fehlt jede dies bestati-

gende Nackricht. Dass ein Oratoriura an einer stark benutzten

Strasse und am Fusse des seit dem 9. Jahrhundert mit einer

Kirche geschmuckten Salvatorberges errichtet worden, erscheint

aber sogar wahrscheinlich, und im Laufe der Jahrhunderte kann

eine Kapelle oder Kirche verschwunden, deren Name geblieben

sein. Papst Innocenz IV. erklart in einer Bulle vom 9. Dezem-

ber 1248, Konig Wilhelm habe ilim angezeigt, wie wahrend der

jiingsten Belagerung von Aachen mehrere Kirchen dieser Stadt

vullig zerstort worden seien; er gibt deshalb die Erlaubniss,

sie an andere Orte zu verlegen 3
. In diesem Erlasse konnen

kaum Kirchen gemeint sein, welche innerhalb der Stadtniauer

lagen, denn gegen vollige Zerstorung waren diese geschutzt,

ebenso wenig kann es sich um St. Peter, St. Jakob und St. Adal-

bert handeln, denn alle drei werden schon 1260 als fiir den

Gottesdienst benutzt erwahnt 4
; dagegen liegt es sehr wohl im

Bereiche der Moglichkeit, dass die eine oder andere kleinere

Kirche oder Kapelle in der nachsten Umgebung Aachens durch

das lange vor der Stadt lagemde Heer oder durch die haufige

Ausfalle machenden Belagerten zerstort worden ware. Der

Kardinallegat Peter hatte bekanntlich sein Lager gerade auf

dem Salvatorberg aufgeschlagen 5
. So erscheint es nicht un-

wahrscheinlich, dass in jener denkwiirdigen Belagerung die

!
) Vgl. Quix, Hist.-topogr. Bcschreibung der Stadt Aacheu S. 130;

Quix, Geschichte der St. Peter-Pfarrkirche S. 26; Quix, Die Frankenburg

S. 73. Wenu Quix den Namen 3Iargraten bald auf „Maria in Rode", bald

auf „Marca in rode" trotz der feststehenden lateinischen Form zurilckfilbrt,

so bedarf der wunderlicbe Gedanke keiner Widerlegung.

*) Noppius, Aacher Chrouiek (1632) Tb. I, S. 141 a. E.

3
) Quix, Codex dipl. Aquensis p. 118, no. 170; Bohmer, Regesten

von 124B— 1313, Papste, Nr. 66; Potthast
7
Regesta pontificum no. 13114.

4
) Urkunden Alexanders IV. bei Quix, Gescbicbte der St. Peter-Pfarr-

kircbe S. 123 ff., Xr. 7 und 8; Potthast 1. e. no. 17900, 17901.

5
) Vgl. Lacomblet, Urkundenbuch II, S. 176, Nr. 337; Haagen,

Gescbichte Aehens I, S. 172 bezweifelt wobl obne Grund, dass in dieser

Urkunde der Salvatorberg gemeint sei.
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Kaj>elle der h. Manraretha verschwand, w;v treiid ihr Andenken

in dem Xanien dt-s Sitzes rin^s schon m ir>. Jahrhundfrt eben-

falls verschwiiDtleiieii edlen (ieschleehtrs f«>rtlebt bis auf unsere

Tage.

5.

In nuuich<*n deutsrhen stadten hat dtT Stadtbezirk mid die

in ihm sich vollziehende kmnmunale Entwirkelunir von vorn herein

niehrere gleidiberechtiirt nrbeiieinander botehende Ptarrhezirke

umschlossen, vrelche daun so*rar iiinerhalb der hohera Einheit

der stadtischen Geuieinde, nhne ihre kirehliehe Bedeutuiiir ein-

zuhiissen, als Soudenrenieinden irewisse Funktionen der Ortlichen

Yerwaltung ilbernehnien konnteu *. Ill Aachen ist der Lauf der

Dintro ein vollig anderer gewesen. Hier wurde die sresanmite

Entwickelung (lurch de:i Umstand bedinirt, dass die Stadt aus

der Pfalz erwuchs. Die Alles iiberragende Bedeutun<r der Pfalz

ist denu auch durchaus massgebend gewesen fur die Gestaltung

der kirchlichen YerhaltnNse und zwar zunachst ini Sinne einer

vollstandigen Oentralisirung. Erst narhdem die Yerfassung der

Stadt zu allseitiger mid endgiiltiger Ausbildung gelangt war,

sind in den kirchlichen Einrichtungen allniahliehe Yeranderungen

eingetreten, welche zur Cnterseheidung niehrerer Pfarrbezirke

tnhrten, sicli aber zu spat vollzogen, als dass diesen nocli irgend

eine Funktion in dem Gemeindeleben liatte zufallen konnen. Die

durchaus eigenartige Entwickelung hat iibrigens nieht einnial zu

voller und unbedingter Selbstandigkeit der Pfarreien gefiihrt:

Us zuni Untergang der reichsstadtischen Ordnungen haben sich

die Nachwirkungen des ursprunglichcn Zustands aufs Deutlichste

sreltend gemaclit.

Die Pfalz und der ini Anschluss an sie erwachsene Ort

bildeten von Aufang an einen einzigen Pfarrbezirk, der sich

wahrscheinlich auch uber einen nicht geringen Theil des spatern

Aachener Reichs erstreckte. Die Seelsorge wurde lediglich von

der Pfalzkirche aus verwaltet. Ein besonderer Priester, der

Pleban oder Erzpriester, mit volksthumlichem Ausdruck ini

Mittelalter Proffion genannt, wurde dafiir angestellt. Xcben der

Walzkirche bestand eine zu ihr gehorige Taufkapelle, die

•lohanniskapelle am Parviseh, an welcher, wie an einigen andern

*) Vgl. die Ausftthruiigen von E. Licscgaii£, Die Souder^omeinden

Kiiln^, Bonn 1885.
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Oratorien, ein Kapellan unter dem Pfarrer fungirte K Noch im

13. Jahrliundert war dieser Zustand im Wesentlichen unverandert.

Vom Ende des 13. Jahrhunderts an machen sich aber verschiedene

Einfliisse, unter denen vor Alleni das Anwachsen der Bevolkerung

in und urn der Stadt zu nennen ist, geltend, welche die Auf-

losung des einheitlichen Pfarrverbands herbeifiiliren. Im Anfang

des 17. Jahrhunderts waren vier Pfarrkirchen mit den ent-

sprechenden Bezirken anerkannt. Die von St. Foilan, im Mittel-

punkt der Stadt, diclit bei dem Miinster, der alten Pfalzkapelle,

gelegen, hatte in gewissem Sinne dessen Stelle als Hauptpfarr-

kirclie eingenommen 2
, war die Pfarrkirche des Erzpriesters und

Sitz des fur die gauze Stadt zustandigen Sendgerichts. Ihr

zur Seite treten die Kirchen von St. Jakob und St. Peter, im

13. Jahrliundert noch einfache Kapellen, endlich die St. Adalberts-

kirche, wie jene beiden an der Peripherie der Stadt gelegen,

der Sitz eines Kollegiatstifts, deren im Anfang unseres Jahr-

hunderts zerstorte Krypta aber dem Pfarrgottesdienst eingeraumt

war. Keiner dieser Kirchen stand jedoch ein selbstandiges

Taufrecht zu, ganz im Geiste der ursprunglichen Einheit des

Pfarrverbands mussten sammtliche Kinder der Stadt die Taufe

in der Johanniskapelle, zu gewisser Zeit des Jahres im Miinster

selbst, empfangen 3
. Ausserdem hatte der Pleban, welcher stets

dem Marienstift als Kanonikus angehorte, den Rektor der Tauf-

kapelle, sowie den Pfarrer von St. Adalbert zu ernennen, die

Pfarrer von St. Jakob und St. Peter zu bestatigen und einzufuhren 4
.

Der besondern Bedeutung der Johanniskapelle entsprechend und

weil ih in fast regelmassig der Erzpriester die Ausubung seiner

Pftirrrechte iibertriig, wurde der an dieser angestellte Geistliche

vielfach ebenfalls Pfarrer genannt. Zwischen diesen kirchlichen

Zustanden nun, wie sie uns die stadtischen Chronisten Peter

von Beeck und Johann Noppius schildern 5
, und den einfachen

x
) Vgl. Pick, Pic kirchlichen Zustande Aachcns in vorkarolingischer

Zeit, in Mittheilungen des Vereins fiir Kunde der Aachener Vorzeit I, S. 1—-24.
2
) Noppius, Aacher Chronick (1632) Th. I, S. 81 spricht von ciner

formlichen Translation.

3
) Vgl. Pick a. a. 0. I, S. 18.

4
) Vgl. auch die von Wacker a. a. 0. I, S. 143 mitgetheiltc Auf-

zeichnung.

6
) Vgl. Petri a Beeck Aquisgranum (1620) p. 228—224 (dnrcli ein

Versehen beim Druck beginnt die Ziihlung nach S. 232 aufs Xeue mit 223);
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und einbeitlichen Einrichtungen des 13. Jahrhunderts liegt eine

Reihe von Uebergangen und Zwisclienstufen. Letztere sind

aber, soviel die ftir diese Dinge durftige Ueberlieferung erkennen

lasst, nicht sowolil auf bewusste, durch das Eingreifen der

kirchlichen Behorden hervorgerufene Aenderungen, sondern in

weit uberwiegendem Masse auf eine allmahliche Umbildung der

Stellung der einzelnen Kirchen und der Befugnisse ihrer Geist-

lichen zuriickzufuhren. So lassen denn diese Wandlungen sich

audi meist nicht an bestimmte Jahreszahlen anknupfen und durch

einzelne entscheidende Urkunden belegen, es sind vielmehr die

in der Kegel unbeabsichtigten Zeugnisse zu verwerthen, welche

in den verschiedenartigsten Aufzeichnungen und Nachrichten

enthalten sind. In dieser Richtung bieten denn auch einzelne

Angaben des Rentenregisters eine willkommene Vermehrung

des urkundliclien Materials. An dieser Stelle muss selbst-

verstandlich ein kurzer Hinweis auf das, was sie im Zusammen-

hange mit andern Nachrichten crgeben, geniigen.

Die Aenderuhg in der Stellung der Kirchen wie ihrer Geist-

lichen tindet am friihesten Ausdruck in den Bezeichnungen, welche

jenen, und den Amtstiteln, welche diesen beigelegt werden.

Die wichtige Verordnung des Sendgerichts voin 31. Marz 1269

kennt neben dem plebanus nur capellani capellarum suarum 1

,

obgleich diesen letztern bereits einige Jahre fruher auf Bitten

der stadtischen Behorden gewisse Rechte ubertragen worden

warcn*, noch im Jahre 1295 wird die Marienkirche als die

parrocliialis ecclesia bezeichnet 3
; schon im Jahre 1331 ist aber

Noppius, Aacher Chronick (1632) Th. I, S. 80—87, S. 17, S. 123; Quix,

Hist.-topogr. Beschreibung der Stadt Aachen S. 43—46, 48—52; Quix,

HLstorische Beschreibung der Miinsterkirchc S. 46 f. Ueber die Besoldung

dor Pfarrer im 17. Jahrhundert vgl. Flanker in der Zeitschrift des Aachener

(iescliichtsvereins VII, S. 288 ff. — Ueber einzelne Pfarreien haudeln: Quix,

fteschichte der St. Peter-Pfarrkirche S. 1—26; J. J. Kreutzer, Beschreibung

nnd Geschichte der ehemaligen Stifts-, jetzigen Pfarrkirche zum heil. Adalbert

**. 3, 36—42 ; Rhoen, Die St. Jakobskirche in Aachen, Zeitschrift des Aachener

<Mschichtsvereins V, S. 37—52; Dreseniann, Die Jacobskirche zu Aachen,

letztere Schrift konnte hier nur an einzelnen Stellen bei der Korrektur noch

bcriicksichtigt werden. Vgl. ausserdera die Angaben des Registers zu Bd.

I—VII der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins S. 29 ff.

') Loersch, Achener Reehtsdenkmaler S. 34, § 1; Quix, Geschichte

der St. Peter-Pfarrkirche S. 125, Nr. 9.

*) Quix a. a. 0. S. 5 ff., S. 123 ff., Nr. 7 und 8.

») Ablassbrief von 1295, April 1 bei Quix a. a. 0. S. 126, Nr. 10.

9*

Digitized byGoogle



132 IT. Loersch

von den universae ecclesiae parrodiiales Aquenses in einem

Weisthum desselben Sendgerichts die Rede l und die bei diesen

fungirenden Geistlichen werden nicht mehr Kapellane genannt,

sondern erhalten den an sich farblosen, weil fur jeden ange-

stellten Priester zu gebrauchenden Titel „Rektor* 2
. Dieser

Titel erscheint aber offenbar als ein hoherer gegentiber deni

urspriinglichen, und so spriclit audi der Schreiber des Renten-

verzeichnisses, im Widerspruch mit der Redeweise der Stiftungs-

urkunde 3
, in Absatz 12 von deni Rektor der Katharinenkapelle

und in Absatz 3 von den Rektoren zweier andern Kapellen des

Ministers 4
. Fiir die Geistlichen der Aachener Pfarrkirchen war

dann im 15. Jahrhundert der Titel Rektor der amtlich iibliche 5
,

aber Papst Innocenz VIII. sagt in einer Bulle voni 15. Marz

1484, die vier Rektoren der Pfarrkirchen warden audi Pfarrer

genannt 6
. Dieser Sprachgebrauch hat sich denn audi schon im

J
) Loersch, Achener Rechtsdenkmaler S. 45, § 1; Quix a. a. 0.

S. 128, Nr. 12.

-) Loersch a. a. 0. S. 50; Quix a. a. 0. 8. 182; vgl. Mo ore n in

Annalen des hist. Vereins fiir den Niederrhein V, S. VI f.

*) Vgl. S. 96, Anm. 2.

4
) Genannt werden in Abs. 8 die Barbara- und die Nikolauskapelle.

Erstere lag an der Siidseite des Vorhofs der Taufkapelle zunackst ; vgl.

(^uix, Historisehe Beschreibung der Miinsterkirche 8. 49; Bhoen in der

Zeitsehrift des Aachener Geschichtsvereins VIII, S. 7(>. Sie wird einmal

erwjihut im Nekrologium zum 21. Februar, Quix, Neerologium p. 12, 1. 13.

Die Xikolauskapelle 1st die jetzige Kreuzkapelle (Quix, Hist. Beschreilmng

der Miinsterkirche 8. 40), welche sehr oft als Begrabnissstiitte genannt wird;

vgl. liber sie Franz Bock, Bheinlands Baudenkmale, Scr. I, Xr. 9. - Nicht

klar ist, was Absatz 5 mit der „eapclla de capitulo iuxta sanctum Egidium*4

meint; wahrscheinlich ein neben der Aegidiuskapelle im Kreuzgang des

Ministers liegendes Oratorium. Ueber die Aegidiuskapelle vgl. Quix a. a.

0. 8. 51. Sie wird schon 1215 als capella s. Egidii in elaustro (Quix, Die

konigliche Kapelle 8. 88) und einige Mai als Begrabnissstelle im Xekrologiuin

genannt und muss wohl unterschieden werden von der in der Pontstras.se

gelegenen, demselben Heiligen gewidmeten Kapelle, vgl. Quix, Hist.-topogr.

Beschreibung der Stadt Aachen 8. 94.

8
) Vgl. den Eingang zur Verordnung von 1446, Dezember 16 bei Loersch,

Achener Rechtsdenkmaler S. 131 und Quix, (Jesckichte der St. Peter-Pfarr-

kirche 8. 105, Anm. 1 ; bier werden die Rektoren der Kapelle zu St. Johann,

der Kirchen von St. Jakob und St. Peter, der Pfarre zu St. Adalbert genannt.

°) Archiprcsbytcr pastor nuucupatus S. Foilani dicti opidi nee non

qua tu« >r rectores etiam pastures nuncupati 8. Petri, S. Jacobi, S. Adalberti,

8. Joannis paroebialium en-ltsiaruni, vgl. Noppius, Aacher Chronick (1632)
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14. Jahrhundert entwickelt, wie Absatz 15 des Rentenre^isters,

der von der donms pastoris sancti Jacobi spricht, und ein von

Quix dem Anfang des 15. Jahrliunderts zugewiesenes, vielleicht

etwas altcres den Hcrrn Fryso, pastoir zu 8. Peter zerzyt,

nennendes Zinsbuch l beweisen.

Die oben erwahnte Verordnung des Sendgerichts von 1269

kennt nur einen einzi^en Be^rabnissplatz ; es ist bezcichnend,

dass cine Abschrift derselben aus dem 15. Jahrhundert, mehrere

Kirchhofe voranssetzend, absiehtlich hier die Mehrzahl setzt 2
.

Wann die Pfarrkirchen das Recht des Be<rrabnisses erlangten,

steht nicht fest; sie haben es jedenfalls schon im Laufe des

14. Jahrliunderts geiibt, denn Absatz 17 des Rentenrcgistcrs

spricht von dem cimiterium sancti Petri. Aucli in einem der

zwciten Halfte des 14. Jahrliunderts antfehbrirreri Schreiben. das

aber alter ist als das Rentenregister, wird der Kirchhof von

St. Peter erwahnt*1
. Ohne den Gegenstand irgendwie crsehopfend

behandeln zu wollcn, sei hier noch darauf hingewiesen, dass das

ausschliessliehe Pfarrreclit der Munsterkirche uberhaupt und

nainentlich riicksiehtlich der Beerdi^un^en vielfach und fruh

durchbrochen worden ist. Das Adalbertsstift hatte ebenso Avie

das Munsterstift von vorn herein fur seinen Bezirk und seine

Angehorijren die voile Immunitat. Bei diesem wie bei jenem

iibte der Dekan des .stifts die Rechtc des Pfarrers im Tninnmitats-

bezirk*. Aucli in dem Beginenhof von St. Stephan war der

Dekan des Marienstifts von jeher der Pfarrer der Genossen-

schaft \ In entsprecliender Weise erhielten die Be^inen von

Tli. Ill, »S. 13, und jilinlich in der Bulk* von 148:>, Januar 24, das. Th. IH,

S. 17. Entsprechend in einer Verhandluiitf vun 14*7, Oktobcr 20: Wilhelm

Lentz pastoere sent Peter, ('lacs van Elmpt pastoere sent Ailbret, aber

.lohan Wetzel rector sent .Tohan, vgl. Locrsch, Achener Rechtsdenkinaler

8. 228 a. E. In Urk. Eugens IV. vun 1 4 4 :i , Fobruar 12 heisst es rector

paroehialis ecclesie s. Jacobi und so dann otter, in Vvk. von 1447, February

ist aber schon Rede voni pastor s. Jacobi; vgl. Dreseiuann a. a. O. 8. 91 IV.

T

) Quix a. a. 0. 8. 21.

-) Loerseh, Achener Rechtsdenkinaler 8. 34, § 8 vgl. mit 8. :j."j.

s
) Quix, Scbloss und ehcnmlitje Herrschat't Rimbur^ 8. 48.

*) Ygl. X J. Krcutzer, Beschreibumr und (iesrhiehte der eheuial.

8tifts-, jetzu?en Pfarrkirchc zuni heil. Adalbert S. :j<; f. : Quix, Reitra'ire zur

(leschichte der Stadt und des Reichs von Aachen I, 8. '42.

5
) Vtrl. Quix a. a. o. 1, S. :;:).
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St. Mathiashof gleich bei der Grundung" dieser Anstalt das

Begrabnissrecht K Hochst wahrscheinlich ist bei St. Peter wie

bei St. Jakob schon in friihester Zeit init Zustiminung des

Erzpriesters fur jeden einzelnen Fall beerdigt worden und

daraus dann nach und nach die Uebung des Begrabnisses auf

den beiden Kirchhofen erwachsen.

IV.

Redditus pertinentes ad capellam sancte Katerine

Aquensis*.

1. Primo in festo nativitatis sancti Johannis BaptisteWilheluius

de Kayenborne in Wirijchsbftngart in der Rien J
1 marcam

Johannis.

2. Item Tiel Heynen sftn 1

f 2 sumber oley, qui moratur iuxta

portam Bftrtschetensem 2
, Christi b

.

3. Item dimidium sumber olei in Koegas, de quo sciunt loqui

rectores kapellarum sancti Nicolai et Barbare b3
, et hoc

solvit faber de Wechauuen* in nativitate Christi b
.

4. Item der swertzerseh 5 hftys circa portam Bortzetensem

interiorem 6 3 solidos Johannis.

5. Item capella de capitulo iuxta sanctum Egidium 3 ex parte

Ade Roist 12 denarios c Johannis.

6. Item celerarius dominorum 7 12 denarios d in assumptione

ex parte plebani de Lfichen e *.

7. Civitas de masma domo magistrorum civium 27 solidos f9
.

*) Urk. von 1261, Februar 25 bei Lacomblet, Urkundenbuch II, S. 288,

Nr. 512 (bei Quix a. a. 0. I, 8. 88, Nr. 2): infra sua septa capellam habeant

et cimiteriura ac saeerdotein proprium et specialem.

a) aeitwdrts am obem Bande vide de offertorio in festo sancte Katerine

et de presencia cbori. b
) am rordern Bande dieser Zcile Nut a. c

) undeutlich,

ob aus C (solidos) rerandert oder umgekehrt. d
) nach den. geloscht Johannis.

e) in—Luchen ztcischen den Zeilen nachgetragen. *") Abxatz 7 ist am dttssern

Bande nachgetragen tind dnrch Striche an diese Sielle verwiesen.

*) S. 108. 2
) S. 109. 3

) S. 182, Anm. 4. *) Dorf Vetschau, Ldkr.

Aachen, Bgstr. Laurensberg. b
) S. 125. 6

) S. 109. 7
) S. 106, Anm. 5.

8
) S. 102. 9

) S. 113-121.
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Sequitur de redditibus in festo dedicacionis Aquensis 1

cedentibus.

8. Prirao Johannes de Traiecto in opposito* domus de aurea

barba* 1 marcam in magna dedicacione Aqnensi.

9. Item des Sw&uen hftys 3
, in qua moratur magister Tilmannus

carpentarius, super curiam 4
1 marcam in dedicacione.

10. Item ibi prope in quadam parvula domo, ubi ascenditur per

gradum, */* marcam.

11. Item sartor super curiam 4 de tota domo infra et supra 1

marcam, et est sita super dictam curiam circa balneum 5
.

12. Item eciam quiuque iurnalia prati valde boni b circa Sorse

descendendo, ubi secundum fidedignorum expertorum asser-

tionem c unicuique illorum quinque iurnalium in valore d

dicitur pecunia duorum florenorum Aquensium, in

quibus prati s predict is magna iniuria facta dicitur inultis

temporibus rectori capelle (;

.

Sequitur de illis qui in festo sancti Remigii.

13. Primo super curiam 4 Henricus de Gelre de domo sua 10

solidos Remigii, so1vuntur f in nativitate Christie

14. Item domus Vetten 7 in Kockerel 1 marcam in nativitate

Christi.

«) Hs. oppositu. b
) valde boni iiber der Xn'Ie. <-) Hs. assertione. d

) das

ttach valore folgende Wort tet sehr mideutlieh mil mehrern Abkurzungen

gexehriebcn, es liest sich fast trie eorrundem, was freilich ganz attsgeschlossen

ist; man milsste der Bildung des Satzes gemtiss ein Zeihvort erivarten, aber

corrundere oder corrundare, trie man zur Xoth herauslesen konnte, heisst

niehfs. c) duorum florenorum fiber der durchstrielienen und fast unleserlich

guvordenen ursprQnglichen Angabe octo marcarum. f
) undeutlich dureh vorher-

gehende Loschung, ?) es folgt durchstrkhm Primo civitas Aquensis de

magna domo magistrornm civium 27 solidos, solvmitur in nativitate Christi —
tor solvuntur gelbscht ein unlesbar gemaehtes Wort und in dedicacione.

•) S. 108. -) S. 123. s
) S. 124. 4

) Strassc am Hof. 5
) Hiuter dem

jetzigen Kaiserbad oder ueben dem jetzigen Quirinusbad. 6
) Dotations-

urkunde (vgl. S. 96, Anm. 2): ... moleudinum meuni, quod Wolfesinolen

dicitur, rum pratis, iuribus et aliis nomine meo ad ipsum moleudinum

spectantibus contuli. 8. auch S. lo;t f. und i:j2.
7

) S. 12:3.

Digitized bv



136 If. Loersch

15. Item quedam domus contigua domui pastoris sancti Jacobi

'

44 denarios in nativitate Cliristi.

16. Item Grientzen hfiys vor dat Parviseb 2 33 denarios Cliristi".

17. Item in platea sancti Petri quedam domus b
, cuius media

parsfuit Jobannis dicti Terlure c
, qui fuit stultus, que domus

sita est ultra introitum cimiterii sancti Petri 3 modicum

superius, 34 denarios, solvit Johannes de Heyda Cliristi.

18. Item in Pfint de domo quondam Kampmeysters G solidos

Cliristi.

19. Item in Benentstroysse de domo, quam inliabitat dominus

Arnoldus de sancta Margareta, 3 solidos et 2 capones

Cliristi *.

20. Item de domo parve Eve, quam inliabitat Hermannus Riesse

et uxor sua, 12 denarios Cliristi.

21. Item quintain partem d 33 florenorum et 4 grossorum anti-

quorum ex parte bonorum de Merssen 5
,
quam quintam partem

babet solvere celerarius dominorum in nativitate Cliristi 6
.

22. Item circa montem salvatoris Katberina filia opilionis de

domo sua 3 solidos in nativitate Cliristi 7
.

«) tor 33 gvloacht 13 denarios Christ i.
h

) lis. zinimal qucdaui domus.
c
) rivUeicht attch Turlure, die Abkilrzumj ist nicht rotlig dcutlich ; ware sie

itirht hcabsichtigt, dann miisstc dor Name Clure odcr Flurc ijehsen urrdcti,

«') nach partem gelosrht do.

') 8. 133. -) S. 101. :f

) S. 133. {

) S. 108, 12<>-12!». 5
) Meersscn,

Provinz Limburg, Konigreidi der NicderlanoV. 6
) Dotationsurkunde (vgl.

8. iM>, Anm. 2): Quicquid vcro superest quinque marcis denariorura aggari-

orum (Laconiblet verbcssort : aimaiiorum) Mersnensium et tribus marcis

a propositi) Aquensi legatis, una in t'esto lioati Leonis, altera in suo anni-

vorsario, tertia in patris ct matris anniversario, ad instant iam moam et pro

salute anime sue eidem eoutulit sa<*erdoti possidendum. Zinsregistcr dor

Kcllnerei des Marienstifts von 1320 bei Quix, Xecrologium p. 78, 1. 20:

item in Merson habent domini 10 marcas et super 40 grossorum autiquornm

Turonensium pro marca. Inde babebit capellanus capelle sancte Katerine

Virginia 2 marcas de eadem moneta. Die Worte „et super 40 grossorum

antiquorum Turonensium pro marea* sind uuzweifelbaft unricbtig wieder-

gegeben, man erwartet: „ot supra, 40 grossis antiquis Turonensibus pro marea

computatis a oder abnlieh. -- Die Spende zum Todestage der Mutter ist zum
5. Miirz vcrzeiebnet im Nccrologium p. 14, 1. 17: 0. Agnes, mater propositi

Ottonis, pro cuius commemoratione babemus marcam de Mersana. — Ueber

deu ganzen Absatz vgl. S. 105— 107. 7
) 8. lOii.
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23. Item zfi Richterchen * de magna curia sita prope cimiterium

10 capones et imam curmedam et 20 denarios, pro qua

cnrmeda libentor annuatim daret duos grossos antiquos, in

nativitate Christi 2
.

24. Item zfi den Host vor dat Parvisch 12 denarios C'liristi
a

.

25. Item Johannes Colijn 4 ante novam portam solvit unamlibram

cere perpetue de pratis et vivario, que quondam fuerunt 11

(iicti Liboen, iuxta domicellorum cimiterium 5
, in testo domus

spiritus in platea de Gey 6 in nativitate Christi.

In purificacione.

20. Item Katherina de Duren in Trietergas 1 antiquum grossum

in purificacione.

27. Item in balneo de domo Sewis 7 6 solidos in carnisprivio.

28. Item ex parte domicelle Aleydis de Ailsdorp 8 2 solidos

letare.

29. Item Petrus dictus Schorre supra montem sancti Adalbert!

(> solidos in festo pasce.

30. Item Heylka Spore 1 solidum ('liristi.

31. Item (loblinus pater noster ostendit b
in platea acuta 3

solidos °.

») nach t'uerunt liaum ffir vtira rivr Bitrhstaben. l») die heiden hizteti

liuvhslaben uitdeuth'rh verschhuigni.

') Richterich, Dorf, Ldkr. Aachen. -) Dotationsurkunde (v^l. S. i>*>,

Anm. 2): Volo otiam quod ptvdirtus saccrdos nnvem denarios et decern capones

ruin aliis obventionibus, cormcdiis et aliis iuribus, que babeo de duubus areis

in Kichterken, eternaliter possideat. — Uebcr den ganzen Absatz vgl. 8. 104 1'.

3
) S. 124 f.

4
) S. 12tf. •') 8. 1 01)-— 113. °) (iiingstrasse, jetzt Jesuiten-

strasse; vgl. 8. 103, Anm. 1 und 8. 108, Anm. 4. 7
) 8. 124. H

) Alsdori,

Dorf, Ldkr. Aachen. Eino Alheidis laica de Alsdort* wird im Memorienbuch

des Klosters Wenau zum 27. Jamiar und zum 14. Oktober genaiint, Zeit-

schrift des Aachener (Jeschirhtsvereins TV, 8. 2*>3, Z. 107, 8. 2D2, Z. 10f>8.

LVber das Geschlecht von Alstorp vgl. Fahne, (leschichte der Kolnischen,

Jiilicbschen und Bergischen (Jeschleehter I, 8. 57; II, 8. 2. y
) 8. 125 f.
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Aachener

Volks- und Kinderlieder, Spiellieder und Spiele.

Von M. Schollen.

(Schluss.)

98. Stucke.

Einer ninimt 8 Spielsteine in die* Hand und rollt sie in der

Richtung des Killlche oder Stuckkuppche auf dem Boden fort.

Gerath eine ungerade Zahl in das Kiillehe, so hat er den vorher

vereinbarten Einsatz an JSpielsteinen oder Pfennigen gewonnen,

wenn eine gerade, so hat er verloren. Die Mitspielenden gelien

unter sich noch Wetten ein, je nachdem man dem Spieler Geschick-

lichkeit zutraut, mit Trejfe oder Fedhle 1
.

99. Paar of Onpaar.

Einer halt Spielsteine in der verschlossenen Hand, der

Mitspielende muss errathen, ob die Zahl derselben eine gerade

oder ungerade ist
2

.

100. Aar of Bleng 3
.

Derjenige, welcher das Spiel beginnt, wirft die von jedem

Mitspieler ratirlich beigetragenen Geldstucke, vorher in beiden

1

) Ueber dieses Spiel iin Altcrthum s. Rich tor a. a. 0. S. 73. Es

bcisst in Kiiln „Alle Jucbte" und soil von Neger-Janitseharen eines fran-

zosischen Regiments dorthin gebracht worden sein. Vgl. Weyden a. a. 0. S. 75.

2
) Dieses Rathespiel war ein recht volksthiimliches Spiel im Alterthum,

s. Ricbter a. a. O. S. 21. Wahrend 99 und 100 hier in Aachen zwei

verscbiedene Spiele darstellen, sind sie bei Z. S. 42 und R. S. 424 identisch.
*

Port heissen sie „Gerad und Ungerad". Unter dieseni Nanien wird es bcreits

im Renner V, 2785 erwabnt:

Rite ein gra man uf und ab

und spilte grad und ungerade.

3
) Aar, die Adler- oder Vorderseitc auf den friibern (reiebsstadtiscben)

Miinzen, wogegen die Riickseite Bleng, d. b. blinde Seite geuannt wird. Vgl.

Miiller-Weitz a. a. 0. unter Aar.
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Hiinden wohl durcheinander geschuttelt, in die Luft und gewinnt

diejenigen, welche, auf den Boden gefallen, die Aar-(Bild-)Seite

zeigen; in derselben Art verfahren derzweite und die folgenden,

bis alle Stttcke ausgespielt sind. Die Reihenfolge der Spieler

wird durch das Lotsche bestimmt 1
.

101. Lotsche.

Das Spiel dient zunachst zur Bestimmung der Reihenfolge

der Spieler bei Aar of Bleng, fiir dieselbe ist die durch Werfen

eines Geldstucks nach einer bestiramten Grenze entstandene

geringere oder grossere Entfernung massgebend; sodann wird

es ausgefuhrt:

a. indem man nach einem in die Erde gesteckten Geldstuck

wirft, derjenige hat es gewonnen, dera es gelingt, es

zu entfernen;

b. durch Werfen mit Griffelstiinipfchen nach einer bestimmten

Grenze, wobei derjenige gewinnt, welcher einen der dort

liegenden Griffel trifift.

102. Kott om et Langt trecke.

Wird ausgeubt zur Bestiniraung der Reihenfolge bei ver-

schiedenen Spielen 2
.

') Auch dieses Spiel war im Alterthum bcreits bekannt, s. Richter
a. a. 0. S. 16. Im Elsass rufen die Mitspieler: Kopf oder Minz, in Frank-
reich: face ou pile. Fr. IV, S. 8. Das Geldspiel muss in fruherer Zeit in

Aachen so uberhand genommen haben, dass der Rath sich zum Einschreitcn

genothigt sah. So verordnet ein Beamten-ProtokoU vom 26. Mai 1662, Pick .

in der Aach. Volkszeitung 1885, Nr. 199: „AUc Danz und das Bauschcn-
spiel der Jungen und Papageisobiesscn solle durch den Wechtern in den
<»raf>chaften crnstlich verbotten werden, . warauf die Butterwieger fleissige

aukicht uehraen und mit Zuziehung notiger soldaten die verbrecher mit
abnohmung huet und mantelen zum abschreck bringen sollcn." In neuerer
Zeit, am 27. April 1852, erliess der Polizei-Direktor Hasslacher, s. Schollen,
Polizeihandbuch S. 635, ein Vcrbot hiusichtlich des Spielens urn Geld auf
offentlichen Strassen und Platzen in Aachen.

*) Das Halmziehen fand sogar in die Reohtsgebrauehe Eingang. Vgl.
<mmm, Deutsche Rcohtsalterthumer S. 121, wo es heisst : „Der halm wird
zam Ziehen feierlicher nuflassung, entsagung oder kiindigung mit der hand
wworfen, gereicht, gegriffen, bald von den betheiligten, bald von dem
richter. 44

Spftter wurde der Halm ein so allgemeines Mittel das Loos zu
Ziehen, dass man geradezu sagte: „\Vir woUen den Halm ziehen u

, auch
wenn kein Halm zum Loosen gobraucht wurde, und die noch houte oil

J
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103. Steiche losse.

In ein Schullmch werden ganz willkiirlich Bildchen gelegt,

derjenige, der „stechen u
will, muss ein Bildchen setzen, sticlit

er nun an einer Stelle, wo ein Bildchen sich beftndet, so hat

er dieses gewonnen und darf das cingesetzte behalten.

104. Katsche.

Der Spieler muss den Ball (Kutsvh) etwa 1 m hoch werfen

und beim Herunterfallen deni Gegeniiber zuschlagen; trifft er

den Ball nicht, so heisst es eng Meis 1

, alsdann beginnt er wieder;

trifft er audi dann nicht, so wird ihm zugerufen zivei Mciw,

beim dritten Mai aber: de divide Kiev lank; er ist dann seines

Spielrechts verlustig 2
.

105. Reiterspicl.

Dieses Spiel wird von 8 und mehr Knaben, wovon die cine

Halfte die Pf'erde, die andere die Keiter darstellt, gespielt.

Sie nehmen im Kreise Aufstellung, worauf die Keiter sich

gegenseitig einen Ball zuwerfen; erhascht einer der Reiter den

Ball nicht, so sitzen alle ab und laufen weg mit Ausnahme des

Reiters, der den Ball verfehlte. Dieser greift denselben und

wirft nach den fliehenden Keitern, trifft er einen, so muss dieser

Gaul sein, trifft er keinen, so muss er Gaul sein 3
.

106. Padche spelle.

Ein Kind stellt das Pi'erd, das andere den Fuhrmann vor.

Den Zugel verfertigen die Knaben aus mehrfarbiger Wolle auf

einem Instrument, das aus einem ausgehohlten Pfropfen besteht,

und auf (lessen Rand 4 Stecknadeln befestigt werden.

107. Bock sprenge.

Von den Mitspielenden stellt sich einer mit dem Riicken

gegen die Mauer, ein zweiter legt sich mit dem Kopf gegen

gebrauchtc Redensart „den Kiirzeru ziehen" davon herriihrt. Z. 8. 33.

Ueber das Halmziehen und -messen s. Simrock, Oedichtc Walthcrs von

der Vugelweide I, S. 195.

l

) Fell Isdi lag. -) Znr (Jescbichtc des sehon im Alterthum bekannten

Ballsniels vgl. Hie liter a. a. (.). S. 13 und 18; It. 8. 383; Z. S. 85.

8
) Dasstdbe Spiel hat K. S. 135 unter der Bezeiehnung : Reiter, Reiter,

Rittera. In Strassburg heisst es BaUe ritters, in Mulhausen Faelballelis.

/'. IV, 8. 8.
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don Bauch des Stehenden, so den Bock bildend. Von den Auf-

springenden muss der letzte, naclidem er sitzt, dreimal in die

Hande klatschen, ohne mit den Fussen bis an die Krde zu

kommen; gelingt dies nicht, so wechseln die Rollen.

Eine andere Art des Spiels ist diese:

Sammtliche Mitspieler bis auf einen stellen sich in einiger

Entfernung von einander mit gekriimmtem Rueken auf. Nun

muss der eine iiber sammtliche wegspringen und sich dann selbst

stellen, hat er den zwcitlctzten passirt, so folgt ihm der letzte

u. s. f.
J

108. Hotche werepe.

Die Knaben legen Hire Miitzen der Mauer entlang neben

einander. ein Knabe wirft mit einem Ball nach den Miitzen,

geriith der Ball in eine Miitze, so muss der Eigenthumer der-

selben den Ball ergreifen und nach den schnell sich entfernenden

Mitspielern werfen. Trifft er einen, so wird diesem ein Steinchen

in die Miitze gelegt, trifft er keinen, so erhalt er selbst ein

Steinchen. Wer zuerst 7 Steinchen hat, muss Spetz nohloufe, d. h.

die Mitspieler stellen sich gegenuber auf, der Verlierende durch-

schreitet zunachst dreimal die gebildete Gasse, alsdann muss er

dreimal durchlaufen, bei welcher Gelegenheit ihm die Stehenden

einen Schlag mit der flachen Hand auf den Rucken vei'setzen -.

100. Nohloufe.

Bei diesem Spiel bilden die beidcn Hauserreihen der Strasse

die Grenze (Hoi) und ist es Aufgabe des in der Mitte der Strasse

Stehenden, einem der von dem Hoi sich entfernenden Mitspieler

einen leichten Schlag zu versetzen, infolge (lessen dieser dann

seine Stelle einnehmen muss. Ist ein Mitspieler ausserhalb des

Hoi und sieht sich verfolgt, so muss der Verfolger von ihm

absehen. wenn er dreimal hintereinander an die Brust sehlagt

und dabei sagt: E, ztrri, drei, mi Lieo ess fret'
3

.

110. Langhol.

Das Spiel ist glcich dem vorigen, nur bilden liier die

Strassenenden die Grenze.

') Vgl. das Boekspiel bed Schw. 8. 94.

2
) Schon im Altorthum bckannt. s. Iticbter a. a. (). S. 18. Aohnlicb

ist das Kappunspiel bid If. S. 389,

s
) In Vallendar untrr dmn u uinl .1 u^ r" In -Limit. /'.
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111. Isere Mannche louf us.

Eincr verfolgt die Mitspielenden, diese sind geschiitzt,

sobald sie nur Eisen beruhren 1
.

112. Barum, di sum.

Es stellt sich Einer rait gefaltenen Handen vor die Mit-

spieler und sagt Barum, sobald diese antworten di sum, ver-

folgt er sie, wobei er die Hande gefaltet halten muss. Versetzt

er einem der Mitspieler einen Schlag, so muss dieser ihn ablosen.

113. Schelm en Standarm.

Einer, als Schelm gedacht, wird von den Uebrigen (Gens-

darmen) verfolgt 2
.

114. Verberege speale.

Bei diesem Spiel muss sich Einer mit dem Gesicht wider

die Wand legen, wahrend die Andern sich verbergen, was in

der Zeit, wahrend welcher er 10, 20 u. s. w. bis 100 gezahlt

hat, geschehen sein muss. Alsdann ruft er: Ess et gedoh? Ant-

worten die Mitspielenden bejahend, so sucht er das Versteck

derselben auf; wird ihm aber „nein u zugerufen, so muss er noch

zweimal fragend rufen, er hat aber dann das Recht, trotz einer

verneinenden Antwort, suchen zu gehen. Findet er Einen, so

eilt er zu der Stelle, wo er gestanden hat, und sagt wider die

Wand sclilagend ; Asehlag for N. N. Kommt ihm Einer zuvor,

l
) Dieses am ganzen Niederrhein IsermJlnnchen genanute Spiel heisst

in Berlin Eisenzcch, in Breslau Eisenmandel, in England tag. Vgl. /?. S. 406,

dort heisst cs: Vatter, i ha ke Ise meh! In Koln lautet es:

Isermftnnchen, ich han kein Iser,

Ich muss noch Iser kaufe.

F. I, S. 460.

z
) Auf das Schelmspiel, bei dera ein Kind den HJischer, die andern

Diebe vorstellen, weisen folgende Verse in einem Fastnachtsspiel aus dem
15. Jahrhundert hin:

Ein solich nJirrisch Haderspiel

mit bochen, hadren, schelten, fluochcn:

das scilt man ce zuo Zurzach suocheu

uflf der Wissmat bym Henkerspiel.

Z. S. 41. Bei R. S. 413 heisst dieses Spiel „Scholmena
.
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so befreit dieser sich, wenn er an die Wand schlagt und sagt:

Aschlag for mich. Besondere Aufmerksamkeit muss dem Letzten

der Mitspielenden zugewandt werden, denn ihni stelit das Recht

zu, audi die bereits Gefundenen zu befreien, wenn er vor dem

Suclienden beim Anschlag anlangt und sagt: Aschlag for oss

allemole K

115. Ekkelurei.

Dasselbe unterscheidet sich von dem vorigen Spiel dadurch,

dass die Mitspieler sich an einer Ecke verbergen und von dort

aus lugen, ob sie gesucht werden. 1st dies der Fall, dann

laufen sie um erne andere Ecke und so fort. Wer zuerst

erkannt wird, muss sich legen 2
.

116. Koppche egcne Mondeschien.

Einer sucht auf den Kopf des durch den Mondschein hervor-

gerufenen Schattens der Mitspielenden zu treten; gelingt ihni

dies, so tritt der Betreffende an seine Stelle.

117. Butzekopp.

Bei diesem Spiel suchen die Mitspieler Hire Kopfe gegen-

einander zu stossen.

118. Schluppche wandelc.

Ein Knabe dreht den an der Wand sitzeuden Mitspielern

den Rucken und wirft ihnen liber den Kopf ein Schluppche zu

mit den Worten: Verbereg Alles, teats de hass. Auf die ihm

gewordene Mittheilung, dass das Schluppche verborgen sei, dreht

er sich herum und sucht bei den Mitspielern nach demselben.

Diese, die Hande auf dem Rucken haltend, suchen dasselbe

seinen Nachforschungen zu entziehen. Spurt der Suchende in

der Nahe des Schluppche nach, so regnet es Puife mit demselben

auf den Rucken des Suclienden. Derjenige, bei dem dasselbe

gefunden wird, muss eine Strecke weit laufen, verfolgt von

l
) Vgl. die bei R. S. 403 und 404 unter dem Naraen B Gugelstcin

tt und

^Anschlagigs, Blinzimfis" angefiihrten Spiele, sowie das nFangspiel
u aus dem

Elsass bei Fr. IV, S. 7.

*) Diirfte mit dem noch in Schwabcn beliebten Kinderapiel Ekketi,

welches im Kleiderbuch der beiden Schwarz crwahnt wird, identisch sein.

Vgl. Z. S. 43.
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dcm Suchenden, der jenen mit dem Schliippche auf den Riicken

schlagt und dann abgelost wird.

119. Zittmannche.

Die Mitspielenden setzen sich mit dem Riicken wider eine

Mauer; ein Kind, welches sich irgend eine Tagesstunde bedaht

hat, nimmt ein Taschentuch, worin an der Spitze ein Knoten

geschlungen ist, gelit von einem zum andern, halt ihm das

Taschentuch vor und fragt: Wie Zitt ess et? Errath ein Kind

die bedachte Zahl, so muss es aufstehn und eine Strecke weit

weglaufen, wahrend das Zittmannche es verfolgt und mit dem

Taschentuch auf den Riicken schlagt. Ist das Kind auf seinen

Platz zuriickgekehrt, so legt es sich mit dem Kopf s^egen die

Mauer, erhalt drei Schliige mit dem Taschentuch auf den Riicken

und ist alsdann Zittmannche.

120. Wehrwouf fett Schouf.

Das Spiel ist ahnlich dem Hackelepuvk und wird wie dieses

niclit selbstiindig, sondern in Verbindung mit einem andern

Spiel, wo es als Strafe festgesetzt wird, ausgeiibt.

121. Niiiciigele.

Es werden dabei 9 Augcn oder Nullen, je 3 und 3 unter-

einander, auf eine Schiefertafel hingemalt und nun sucht man

den Gegner, indem man ihn von einer Null zur andern, oft der

entferntesten, Linien ziehen lieisst, dahin zu bringen, dass er,

noch ehe alle Nullen auf die Weise zweimal getroffen sind,

nicht mehr voran kann, ohne eine der gezogenen Linien zu

durchsclineiden \

122. Kies, Korv u. s. w.

Soviel Mitspielende soviel Reihen und in jeder Reilie soviel

Nullen werden gemacht. Sodann beginnt man bei der ersten

Null und sagt fortschreitend:

Kies, Korv, Botter, Bruod,

Schleat alle die Toreke duod.

') Nor re n berg, Aus dem alten Viersen 8. 108 bemerkt: Ninokele

wabrsobeinlieb von don noun ( n iii£en
u
) Steinen, die dabei gobraueht wurden;

so heisst es im Altniederlandisohen: ne<rhensteeken.
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Bei dem Worte dmd wird die Null, an welcher man angelangt

ist, durchstrichen. Dessen Nullenreilie auf diese Weise zuerst

durchstrichen ist, gilt als todt 1
.

128. Spanbrett.

Ein fiber beide Hande gespanntcr Bindfaden wird zu

geometrischen Figuren verschlungen, den dor Mitspieler zer-

legend und wieder verschlingend entfernen muss 2
.

124. Koad sprenge.

Zwei M&dchen, die je das Endc einer Kordel gefasst

haben. schwingen dieselbe und zahlen on, don, truwa, worauf

ein drittes Madchen mitten in die durcli die Kordel beschriebene

Ellipse hineinspringt und so lange springen darf, bis seine Ffisse

oder Kleider die Kordel beriihren, dann hat es gefeahtt und

muss sich entfernen. Dasjenige Kind, welches die meiste Aus-

dauer beweist, erhalt ein Zouwormche, d. h. es darf noch einmal

springen.

125. Titsche.

Dasselbe wird mit vier oder mehrern Gelenkknocheln eines

Hammels und einem Balle ausgefuhrt. An dem Titschknochel-

chen unterscheiden die Kinder Lausche, Bocksche, Tiezche, Webhche.

Sie greifen dasselbe gleichzeitig mit einem vorher in die Hohe

geworfenen und aufzufangenden Balle sechszehnmal nacheinander,

nachdem vorher die Stelle des Knochelchens in der benannten

Reihenfolge nach oben gelegt worden ist 3
.

') In dem kolnischen Kinderlied: Rusekranz, Wat gilt der Scbanz?

F. I, S. 459, heisseu die Schlusszeileu:

Ei Stock Kihs un Bruhd,

Fallen alle Heiden un Tiirkcn duht.

Bei der letzten Zeile lassen sich die Mitspielenden nicderfallen.

-) Nach einer Mittheilung R. Andrees im Anthropologischen Verein

zu Leipzig, s. Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft fiir Anthro-

pologic, Ethnologie und Urgeschiehte, Jahrgang XIX S. 53, bcobachteteu

Klutsebak und Hall die Fadenfiguren (das Abheben der Faden von den Fingern)

bei den Eskimos, Wallace als Katzenwiege (cats cradle) bei den Dajaks auf

Borneo und in Neu-Guinea; man kennt es in Anstralieu und Buchner sail es

auf den Fidschi-Inseln.

3
) Dieses Spiel wurde schon im Altt rtlium geiibt, vgL Richter a. a. 0.

S. 71, 74, 75. Vgl. auch J. Th. Rosen, Dei
J

Schw. »S. 84 das Steinehenspiel, Weyden a. a. 0.
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126. Henkschual.

Ueber den ebenen Boden wird ein langliches Rechteck

mit neun Abtheilungen gezogen. Eine Scherbe wird nun nach

und nach in die neun Abtheilungen geworfen und hiipfend heraus-

gebracht. Wer hierbei auf einen Strich tritt, hat verloren und

muss von vorne anfangen 1
.

127. Schnal ophaue.

Die Kinder setzen sich in eine Reihe, ein Kind ist Lehrerin

und stellt Fragen. Wahrend des Schulhaltens wird das Pletike

godh nachgeahmt und gesungen:

Plenke (Schmiddele) goah es got gedoah,

Dat de Modder oss hole kont (oss geng au Hex bege&nt).

Zu lange darf die Schule nicht dauern, sonst heisst es:

Liehrer, lott de Schual usgoah,

Et sont at ellef Ulire,

De Jonge mosse Wasser hole,

De M&dchere mosse schure 2
.

Gedicht nDaz heselin" sagt das MUdchen (der jare ein kint und ouch einvalt):

Herre, ich han in mime schrin

und zehen bikkelsteine.

Vgl. Z. S. 18 und 45. So audi dessen Beschreibung unter „Datschelspiel tt

in Grimm, Wb. II, S. 826.

J
) Ueber die Uebung dieses Spiels im Alterthum s. Richter a. a. O.

S. 15. Aehnlich bei Schm. S. 81 das Hiipfenspiel. In Ktfln heisst das Spiel

Hfipe-Mtfzchcn, zusammengesetzt aus hope, hupfen und Miizchen, Miitzchen.

Weyden a. a. 0. S. 217.

*) Bei v. V. p. 17 heisst es in einem Kinderlied:

Elf, elf uren,

De meisjes moeten schurcn,

De jongens moeten water halen

Achtcr by de buren.

Fcrner das. p. 25:

Mcester mag de school uitgaan?

't is al eUef uren,

*t kan niet langer duren,

Achter op het latjen

Spelen ze bUlegatjeu,

Achter op het kerkhof
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1st die Schule beendigt, dann singen die Kinder:

De Schuol ess us,

De Mils kommen erus.

128. Verkoufe.

Aus gestossenem oder feingeriebenem Ziegel werden Hauf-

chen gebildet, denselben Namen gegeben, worauf ein Kind die

Sachen feilhalt, die andern kaufen kommen K

129. Knoggel schloan.

Ausser der Knoggel kennt man in Aachen noch einen Dopp

und einen Pen. Der Dopp hat die Form eines Kegels ; der Pen

ist unterhalb der Scheibe moglichst diinn*.

130. Sou schloon.

Es werden in gleicher Entfernung in einem Kreise Locher

gemacht, deren Zahl eins weniger als die der Mitspieler sein muss.

An jedem Loch steht ein Mitspieler mit einem Stock und sucht

zu verhindern, dass es dem ausserhalb des Kreises Stehenden

gelingt, einen Stein in den Kreis zu treiben. Gliickt es dem

Sow-Treiber hierbei in das Loch eines der Mitspieler zu kommen,

so tritt er an dessen Stelle und dieser wird Treiber 3
.

Slaan ze Pictjc zijn kopjen of;

Heel of, half of,

't kopjeii van hot halsjen of.

*) Diese Spiele (Verkaufen) hat fteiler im Auge, wenn er uns das

geschaftige Treiben der Kinder in folgender Weisc schildert: „Pa die kint

gefetterlin rait einander, da machen sic saffron vnd das ist geferbte wurz,

das ist siiszwurz, das ist ymber, vnd ist alls us einem ziegel geribeu und

ist zieglmel; und machen hiisliu, und kochen, und wenn es naeht wiirt, so

ist es alls mtit und stossen es urab." Auf das Verkaufsspiel deutet der Vers:

„\Vas wollstu kauffen urab ein pfennig*4

, Z. S. 43. S. auch B. S. 423, wo

das Spiel „Gevatterlen u
heisst.

*) Der Kreisel, den schon die Griechen und Romer als Kinderspielzeug

kannten, vgl. Richter a. a. 0. S. 12, wird von den Diehtern des Mittel-

alters otters genanut. Der Topf, dies war sein gewohnlicher Name, wurde

mit einer Geissel umgetrieben. Vgl. Z. S. 27, R. S. 419.

s
) Vgl. bei Schm. S. 90 das sog. Sauspiel, die Sau schlagen; Lirum,

larum, Loffelstiel bei Wegeler a. a. 0. S. 105; bei It. S. 39."> da* ^Moor-um";

bei K. S. 136 „Hui Sau".

10*
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131. Mutzkeiop.

Der Kei wird dadurch hergestellt, dass man mehrere grossere

Steine auf einander legt und auf diese ein kleines Steiiichen,

wouach von einer bestimmten Stelle, Stanket genannt, aus geworfen

wird. Neben dem Kei steht der Mutz
}

einer der Mitspieler,

dessen Aufgabe e's ist, den Kei wieder aufzurichten, wenn er

infolge eines Wurfs znsammenfallt. Fliegt bei dem Werfen

bloss das kleine Steinchen herunter, so miissen die Mitspieler

eine Strecke weit weglaufen, der Mutz setzt das Steinchen schnell

auf und suclit einen der Mitspieler zu erhaschen, was ausser-

halb des Stanket geschehen muss; gelingt ilim dies, so muss

der Betreffende ihn ablosen.

132. Klenk schloon.

Ein Kreis wird gezogen, an welchem ein Mitspieler mit

einem Stock steht und zu verhindern sucht, dass der ausserhalb

des Kreises Stehende eine Klenk, d. h. ein etwa 15 cm langes,

an beiden Enden zugespitztes Holzstiickchen in den Kreis zu

bringen sucht. Die Stelle, von wo aus er werfen muss, wird

dadurch bestimmt, dass der andere die Klenk durch Schlagen

auf die Spitze in die Hohe schnellt und beim Herunterfallen fort-

treibt. Schlagt er dreimal fehl, so wirft der andere von der

Stelle aus, wo die Klenk liegt 1
.

Jahreslieder.

133. Neujahr.

Glocksellig Noijohr,

Der Kopp vol Ho8r,

Der Monk vol Zang,

Et Noijohr egen Hang 2
.

') In Coblenz heisst das Spiel „Laiz u
, vgl. Wegeler a. a. 0. S. 105.

2
) Um das Neujahr abzugewinncn und dadurch den Anspruch auf ein

Geschenk zu erhalten, muss man zuerst „Guten Morgen u und dann ^Glock-

sellig Noijohr" gosagt haben. Fragt nun derjenige, dem man das Neujahr

abgewonncn hat: „Gelt et noch? a so muss man antworten: „Et hat gegolde",

sonst erwachst diesem das Recht, dasselbe abzugewinuen. In einem Schalt-

jahr ist es umgekehrt. Ueber die Gliickwiinsehe u. s. w. um Neujahr in der

Eifel s. Srhtn. 8. 5; in Schwaben: Birlinger, Aus Schwaben S. 17; Volks-

thiimliches aus Schwaben S. 12; Meier, Deutsche Sagen, Sitten und Gebrftuehe

aus Schwaben S. 4<>!> ; in Elsass - Lothringen : Jabrbuch fur Geschichte,
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134. Preikonige.

Es kamen drei Konige ans Morgenland,

Sie waren von der Sonne ganz schwarz verbrannt,

Sie kamcn an einen Berg gegohn,

Da blieb der Stern stille stohn.
,

Ach Stern, du musst nicht still bleiben stohn,

Du musst niit uns nach Bethlehem gohn,

Bethlehem, du scheme Stadt,

Worin Maria das Kindchen geboren hat;

Wie kleiner das Kind, wie grosser der Gott,

Der Himniel und Erde erschaffen hat.

135. Fastnacht.

Fastellovvend

Ess bestovvend,

Waffele welle fur backe.

De Eier sont ene gone 1 Kouf,

De Botter gelt ene Blaffet-.

Setzt der Talder op der Kopp,

Get oss get en der Romnielspott,

For ze domenierc,

For de Madchere ze ziere.

Uehr wesst wal, wie de Madchere sont,

Die des Morigens froch opstont.

Sei kicke wal hei, sei kicke wal do,

Sei kicke wal en dat Kanksche,

Ruo, ruo, Ranzche.

Sprache und Littcratur Elsass-Lothringens, hrsg. von dem hist.-litter. Zweig-

vorein des Vogesen-Olubs II, S. 180, III, 8. 110. Die in Picks 3Iouats-

schrift I, S. 465 verbffentliehte Sprwhsammluug Anton Husemanus aus dem

J. 1575 enthalt folgcnden Neujabrswunsch:

Leue Suster dussen Breeff ick to Iw sende

Vp einem koken so gantz behende,

To einem froliken vnd nyen .Tare,

Abne allem angste vnd van1

,

God will dat wy dit Jar tbom ende bringcn,

Mit stedem bedden vnd singen,

Vnd all tidt nba Godes willcn leuen

Synem hiligen worde nicht wiMlcrstreui

') guter. -) Eine Aachener Milnze.
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Lott oss net lang stooh,

Fur hant noch witt ze goah,

Va hei noli Kollepoatz.

Zwei Paar Schong en dont et net,

Vier mossen er et gewe,

Jo, 'jo 1
.

Verbreiteter ist dieses Fastnachtslied in folgender Form:

136. Fastellowend

Ess bestovvend,

Waffele welle fiir backe.

De Eier sont ene goue Kouf,

De Botter gelt ene Blaffet.

Hei ene Stoul 2

En do ene Stoul,

Op jedder Stoul e Kosse,

Op jedder Stoul ene Pannekoch,

Hant fiir allemol genog,

Dat sal oss got geloste.

Lott oss net lang stoah,

*) Die Nummern 134 und 135 verdanke ich dem Hcrrn Comely aus

Elchenrath.

2
) Auch in dem bei v. V. p. 70 mitgetheilten Fastiiachtsliedchen heisst es

:

Hier een stoel en daar een stoel,

op iedre stoel een kussen,

meisjen hou je kinnebak toe,

of Tk sla'r een pannekoek tuschen u. s. w.

In den Worteu „Hei ene Stoul" u. s. w. ist cine zur rciehsstadtischen Zeit

bcim Zahlungsanerbieten beobachtete Form enthalten. Dies geht aus einem

Akt des Notars a Baexen vom 2. Januar 1723 hervor, worin er beurkundet,

er sei an genanntem Tage auf Austehcn des ehrsamen Meisters Peter Scbroder

und seiner Hausfrau, der ehr- und tugendreichen Katharina Krombach (am

Hirtz bei Laurensberg wohnhaft), zur Wittwe Simon Weyers auf dem Kilpperhof

(bei Richtericb) gegangen und habe letztercr in Gegenwart von zwei Zeugen

im Namen jener Eheleute die Summe von 110 Thalern prasentirt: „zu wissen

30 Thaler auf einem Stuhl (als Abschlagszahlung auf ein geliehenes Kapital)

und 80 Thaler auf einem andern Stuhl (als Zinsen jencs Kapitals). Die

Wittwe verweigerte die Annahme. „Denenjedoch unangesehen, ich Notarius

obgemeldete hundertzehen Thaler auf den Stuhlen liegen lassen und mit

meinen bei mich habenden Zeug . . . vom gedachten Hoff abgegangen. u Vgl.

II. J. Gross im Aachener Sonntagsblatt 1876, Nr. 19.
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Fur hant nocli witt ze gooh,

Bes a Kollepoatz 1
.

137. Au Kalott,

E Botter gezoppt,

E Meohl geruhrt,

Zom Dttvel gefuhrt 2
.

*) Kullepoatz scheint hicr filr Koln zu stehen. Das Liedcheu wurdc

mit Begleitung des „Roinmelspott tt zu Fastnacht von armen Kindern, urn

eine milde Gabe zu erhalten, gesungen. Um die Angesprochenen zu schnellem

Geben anzuspornen und die Lange des zurtickzulegenden Weges zum Ausdruck

zu bringen, bedurfte es der Bezeicknung eines weit entlegenen Ortcs, was

Kollepoatz offenbar nicht war. Dazu kommt, dass in mehrern Liedchen,

welche die Kinder beim Einsammeln milder Gaben singen, jedesmal ncben

dem Wunsehc, sie nicht lange stehen zu lassen, gesagt wird, sie milssten

noeh nach dem fernen Koln gehen. In dieser Bezichung heisst es sowohl in

dem Gesang der armen Kinder am St. Martinsabend in Osnabrtick, Fr. I, S. 275:

Sttnte Martens gauens (?) Mann,

Dai us wall wat gieven kann

Van Appel un van Bieren,

Lat us nich so gieren!

Mott' noch wiit na Collen gan

Collen is so fiir ' c,

Korara' wi nimmer mehre;

Hilgen Blatt;

Schttunc Stadt;

Schoune Jungfern, giev't us wat,

als auch in dem Martinslied in der Gegend von Herford bezw. in dem Anit

Biickeburg, F I, S. 359, III, S. 148:

Loat us nich to lange stohn,

Wi mott von hier noa Kollen gohn,

Kollen es no fKren.

Ueber die Wein- und Geldspenden des Raths um Fastnacht an die

Schoffen, Bogenschiitzen, Schreiber, Fassmesser, Domvikare, Schutzen u. s. w.

s. Laurent a. a. 0. S. 135,*, 137, i 8 , 193,32, 194,io, 195,4,32, 329,38,

332,733. Auffallend ist der daselbst 8. 344,n aufgeftthrte Posten :

„It. den vrauwen zu Yastovent, gingen as munche, 2.
a Wenn man auch

berilcksichtigen muss, dass man sich an derartige Maskeraden in jener Zeit

nicht stiess, so bleibt es doch immer unerklarlich, wie man solche bclohnen

konnte.

*) Das Liedcheu stellt eine Verhohnung der Perriicke dar, die, lange ihre

Herrschaft behauptend, um die Mitte der achtziger Jahre des vorigeu Jahr-

hunderts mehr und mehr zu verschwinden begann. Vgl. Weiss, Koi

II, 8. 1294.
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138. Kora, min allerleivste Madche,

Gald get Schwegele us minge Bott,

En se sont esu got gezoppt,

Wie de wopp, wopp, wopp, wopp, woppt 1
.

139. Haarig, haarig, haarig ist die Katz!

Wenn die Katz nicht haarig ist,

Fangt sie keine Mause nicht,

Haarig, haarig, haarig ist die Katz 2
!

140. Frau Lenze, Frau Lenze,

Wat kost de Eole Kattun?

Ich han es van acht, va nting en va zeng,

Ich han es ouch met Blomme dre,

Frau Lenze, Frau Lenze,

Wat kost de Eole Kattun 3
?

141. Turelure Liesche us Klappergass,

Hat dat Kengche dat Hemchen esu nass,

Hant die scheleme Jonge gedooh,

Hant dat Kengche net pesse losse goah.

142. Uem in den April Geschickten ruft man zu:

Aprelsgeck,

Die Modder es geek,

Die Vadder danzt met ene Beissemsteck 4
.

!

) Vielleicht vor 50 Jahren entstanden, urn welche Zcit das Streichholz

erfundeu wurde. Die Streicbholzer wurden urspriinglich hausirend verkauft

und zu dem Ende in eiuem Bott (Korb) auf dem Rtlcken getragen.

*) Ebcnso in Coblenz Fastnachtslied, Wegeler a. a. 0. S. 103.

a
) Dieses vor einigen Jahren zur Fastnachtszeit aufgetaucbte, uach der

Melodic: „Erklinget ihr Horner" aus „Die weis.se Dame u gesungene Liedcheu

ist, wie es scbeint, eine Nacbbildung des bei r. V. p. 30 mitgetheilteu

:

3Iaryken, Maryken,

Wat kost je groene thee?

Ik heb ze van negen, ik heb ze van tien;

Laat me die van negen eens zien.

Maryken, Maryken,

Wat kost je groene theer'

•*) Vgl. Zeitsehr. des Aaeh. Geschichtsvereins VIII, S. 1G2, Xr. It).
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143. Heute ist der erste Mai,

Legen alle Voglein ein Ei,

Darum bitten wir den Herrn Lehrer

Um heute frei.

144. Beim Mairegen.

Meirean,

Trippetrean,

Rean op mich,

Da wass ich 1
.

145. Heilge Katharina,

Lass die Sonne scheinen,

Lass den Regen ubergehn,

Dass wir was spazieren gehn.

146. Im Sommer.

Im Sommer, im Sommer, wenn der Kuckuck regiert,

Dann werden die Madchen von Knaben vexirt,

Einem Madchen wie du,

Dem lass ich keine Ruh,

Dem geb ich ein Handchen,

Ein Kusschen dazu.

147. Kirmess.

Oem Keremess *, 6m Keremess, da dreagt mie Modder ene Hott,

Da danz ich, da danz ich, da fall ich open Fott 3
.

148. St. Martin.

Au Mangele, au Mangele, Stomp Beisseme,

Wie decker, wie fetter, wie beister 4
.

x

) Die namliche Aufforderung zu gleichem Zwecke ergeht in Coblenz,

Wegeler a. a. 0. S. 103, in Strassburg i. E., F. II, S. 524 und in Trier,

F. Ill, S. 547, Nr. 42. Vgl. auch die Rcgenlieder bci Fr. V, S. 274, 277;

aus Rheinberg, Die Heimath 1877, S. 67; bei S. Kb. 8. 142, Nr. 549-551.

-) Kirchwcihfest. 3
) Vgl. F. Ill, 8. 146 und 178, „Wenn't Wiehnachten

is
u

, bezw. „Wann Pinksten es
u

, fcrner K. S. 91, S. Kb. S. 132.

*) In frtiherer Zeit zogen am Martins -Vorabend die Kinder (lurch die

Strassen herum uud sammelten unter Absingung dieses Liedchens Holz, Stroh

und andere brennbare Gegenstaude, welche dann aufeinander gele
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149. St. Nikolaus.

Zenterkloos,

Met die lang Mooss,

Met die kotte Bean,

Schleaht alle Griille vanen 1
.

150. Zenterkloas, Gott hellig Mann,

Doag dinge beiste Tabbert 2 an,

Rie domet noh Spante,

Breng Aeppel van Orani6,

Gevv die kleng Kenger get,

Loss die grousse loufe,

Die konne sich selvs get koufe 3
.

151. Znm Namenstag.

Ich ben e kleng Stompche,

Eiss gear e deck Klompche,

Mot mich net uslache,

Et anger Johr wel ich et beister mache 4
.

angeziindet warden. Um das Feuer (Matin genannt) tanzteu sie, angezilndete

Besen auf Stangen tragend, bis jenes erloschen war. Anfangs der 50er Jahre

erinncre ich mich zuin letzten Mai das Martinsfeucr gesehen zu haben.

Ueber die Geschenke der Reichsstadt Aachen „up sint Martiins avent*

an „alle der steede gesinde ind wercklude" und zu Martini an „unse heren

die scheffen, die werckraeister, der steede gesinde ind der burgerincister

gesinde" s. Laurent a. a. 0. S. 316,6,27,29,31.

Ini Rheinthal zwischen Kolu und Coblenz leuchten am Vorabend des

MartinstagB Tausende von kleinen Feuern auf den Hohen und langs den

Ufern des Flusses. Die Kinder sammeln das zu dem Feuer nbthige Holz
7

Reisig und Stroh; um das Feuer herum tanzen sie und singen:

Mehtin, o Mchtin,

Au Wiever, Stomp Beisscm,

Je auer, je beisser u. s. w.

Vgl. von Reinsberg-Diiringsfeld a. a. 0. S. 343.

!

) von einander = entzwei. Ein ahnliches Nikolausliedchen s. v. V. p. 75.

2
) tabbert, mhd. taphart = Mantel, vgl. Lexer, Mittelhochdeutsches

Handworterbuch II, 8. 1404.

3
) Aehulich in Moers, F. I, S. 397, in Ostfriesland, Fr. V, S. 272, in

Rheinberg, Die Heimath 1877, S. 67, in Leuth, vgl. Spec a. a. 0. I, 8. 7,

in Essen, 8chnell, Sanet Xicolaus I, 8. 50, in Ostnandern, ebendas. V, S. 11,

bei von Reinsberg-Diiringsfeld a. a. 0. 8. 360.
4
) Ebenso in der Gegend von Coblenz, P.
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152. Ich koam ens nohgen Kriam 1 erav,

Du juag mich do et Hotchen av,

Ich daht, wat sal dat bedue,

Dat mie Hotche sal vor mich flugge,

En wie ich mich ens reaht bedaht,

Du wor et der N. N. singe Namensdag.

153. Ich hort ein Glocklein lauten,

Ich wusste nicht, was es bedeute.

Da nahm ich den Kalender in die Hand
Und sah, was drin geschrieben stand.

Da stand geschrieben : Heut ist der Abend, morgen der Tag,
Dass ich N. N. binden mag: 2

.*to

154. Namen.

Adam .en lava,

Die sossen en ene Huck.

Der Adam satt, wat stenkt merr esu,

De lava leis ene Pupp 3
.

155. Antuane Niiffche 4
,

For drei Penneke Schnuffche,

For drei Penneke Karrewien 5
,

Maht der Antuan et Nasche fien.

156. Andres,

Dea de Wegge fresst,

Dea de Waffele backt,

En sie Modder open Nas kackt 6
.

157. Alewiss,

Decke Tiss,

Mach, dats du en Frau kriss.

*) Krilinerstrasse.

2
) Das Angebinde wird am Vorabend des Namenstags iiberreicht.

3
) Ein ahnliches Liedchen, woriu Adam und Eva „ep een stocpjen"

sitzen, s. r. V. p. 40.

A
) Ein langweiliger Mensch; s. Miiller-Wcitz a. a. 0. untcr Nllffet.

b
) semen carvi, Feld- oder Wiesenkttmmel ; s. Miiller-Weitz a. a. 0.

unter Karwi.
6
) S. aucb die bci S. Kb. S. 109 mitgctbeilten bciden Verse.
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158. Chrestian,

Schlag de Bahn,

Va h& bes open Iserbahn.

159. Ich sian e gecke Dnitche,

Ich weas net, wo et ess 1
.

160. Engelbeat,

Bess noch genge Pennek wead.

161. Franz,

Met de sovve Schwanz,

Us Cobelenz.

162. Oui, Franziss,

Henger dat Kapellche, do setzt der decke Tiss 2
.

163. Hannesche,

Pupannesche,

Wat hass du gekaucht?

E got Doppe Edappel met ene fette Knauch.

164. Idche,

Studitche,

Entche,

Studentche.

165. Jupp,

Loss ene Pupp,

Setz dich nier,

Loss ere vier.

Stank op,

Loss ere 25 drop.

1

) Bci S. Kb. S. Ill wird dem ^Druckchc" dcr Rath gcgcben:

sttir dich an nix,

Schmcr ding Schoh met Eicrwix.

2
) In Koln: Marih Franziss, Marih Franziss,

Wahl hingcr dcr Hack'e

Do wonnt der schalen Tiss.

F. I, S. 457.
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166. Lambetes,

Dor Puttes hat e Lauch e.

167. LeGnad,

Speckschwad.

168. Kenns du net MarickeP

Kenns du net Marei?

Jo, ich kenn Maricke,

Ich kenn se alle zwei 1
.

169. Mathis, kauch Kaffie, kauch Fleasch,

Dat die Vadder en die Modder net en weas.

170. Pitt,

Wie de witt,

Wie de wuckes katitt,

Wie de wuckes katuckes,

Berlinische Pitt 2
.

171. Ture lure Lotche,

Der N. N. hat e Flotche,

Der N. N. hat en decke Fott,

Do speale alle Jonge drop.

172. Wickes wie de Wickes va Lauerlakretz 3
.

173. Ziska,

Met de Gittar,

En et Stoffeniser 4

Egen Rock.

174. Zoffche 5
, hau der Beck 6

,

Fells noch met de Nas egen Dreck.

1

)
Von cinem friih Aufgeklftrten sagt man: Hea" kennt Maricke en Marei.

2
) Ebenso in Puren und Escbweiler (Ldkr. Aacbm) mit dor Wcndung

„Kalvinischc Pitt". P. Vgl. audi S. Kb. S. Ill, Nr. 412; r. V. p. 90.

3
) Lorbecrlakritz, nach der Verpackung so 1m imint.

Stoclitisen. 5
) Sopbio. 6

) Scbnabol — Mum
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Thiere \

175. Mukouh,

Kaleverstatz,

Morigen ess de Melich gatz 2
.

176. Kroh, Kroh, Kroh,

Der Diivel kont dich noli 3
.

177. Die Amsel singt:

Der Wien es us, fiir zappe Bier 4
,

Wea niis en hat, dea kont net wier.

178. Die Wachtel ruft:

Bock der Rock 5
.

179. Der Hahn kraht:

Gott der Hear kont.

180. Der Hahn, dea wou ens kerniesgoah,

Schirrewirrewipp zom Zittverdriev,

De Poll en die wou met gooh,

Kockerockockock.

Och Poll en du sals hei blieve,

Schirrewirrewipp zom Zittverdriev,

Du sals de Kuchens fure 6
,

Kockerockockock.

') Bezttglich der Vorbedeutungen bei Thieren vgl. Nr. 290, 293, 294,

305, 318, 322, 326, 332. Ueber die redenden Thiere s. B. S. 66.

*) bitter. 3
) Des Raben Kuf, dem heutzutage die Kinder so viele Rede-

formeln zutheilen, wurde schou im Mittelalter gedeutet:

Die altcn Mtinch han ofFt gesagt

Dass, wan man einen Rappen fragt,

Wann er wbll werden weiss und fmmb,

So schreit er Cras, Cras vmb vnd vmb.

Z. S. 58.

4
) Ebenso in Coblenz, Wcgeler a. a. 0. S. 105. Als Blutfinkenschlag

bei S. Kb. S. 188.

6
) Die an den Ruf der Wachtel geknilpfte Vorbedeutung s. Nr. 32G.

Vgl. audi den Wachtelschlag bei S. Kb. S. 190, Nr. 779.

6
) futtern.

Digitized byGoogle



Aachener Volks- und Kinderlieder, Spiellieder und Spiele. 159

181. Oss Katz en Nobbesch Katz,

Die haue sich ens gebeisse,

Oss Katz hau Nobbesch Katz

Et Statzche usgereisse 1
.

182. Sovve Katze 2 schlogge sich

For ene wisse Week,

Ne Honk, dea koom en jug se fut

En froas em met get Speck.

183. Madelenne Katzche, dat hau Jonge,

Koam der aue Beistevadder, schlueg horn open Ogge.

184. Die Maus sagt:

Wea net welt freisse mie Gebess,

Dea moss at eisse mie Geschess.

185. Beim Auffinden eines Schneckenhauses:

Schleck, Schleck, kom erus,

Die Hus es verbrankt,

En alle ding kleng Kenger

Sunt metverbrankt 3
.

Glockensprache 4
.

186. Dom, 11 Uhr-Messe:

Zau, Zau, Zau, Zau!

1

) Bei F. Ill, S. 112 in der Mundart dos Samlandes mit der Abweichuug,

dass fur Nobbesch Katz „Pape Katt" steht.

2
) Sieben Katzen, die sich beissen, finden sich in den bei F. Ill, S. 146.

151 und 169 aus Hameln, Lingen und Recklinghausen mitgetheilten Liedchen,

3
) Der Reim an die Schnecke scheint nach Z. S. 61 uralt zu sein. Vgl.

auch li. S. 97, sowie F. I, S. 230, 459, III, S. 57, 64; Fr. V, S. 294. Auf

der Insel Bornholm lockt man die Schnecke mit folgenden Worten:

Snegl, snegl, kom ud med dine lange horn!

Der er en bonde, der vil kjbbe kom.

F. Ill, S. 831. S. ferner S. Kb. S. I 16, Nr. 568—580.

4
) Wenn die Kinder heutzutage den Glockenklang nachahmen und ihm

einen Text unterlegen, so dttrfen wit schliessen, daafl dies schon in friihern

Zeiten geschehen. Bere its Seb. Fran ck erz&hlt: In m hangend

dry glocken, die erst vnd kleinest, anzogen vnd jj i uvn.

Goole
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187. Nikolauskirche, 11 Uhr-Messe:

Penk Melich, Penk Melich.

Zum Nachmittagsgottesdienst:

Nikela, Nikela.

Todtengelaute:

Kom met, kom met.

188. Foilanskirche, Todtengelaute:

Ess net mie, ess net mia.

189. St. Adalbert:

Basch dren, Basch dren.

190. St. Jakob, erste Messe:

Kappesbure, Kappesbure.

191. Beiern 1
:

Minge Dum, minge Fenger, minge Elleboag 2
.

Spottverschen.

192. Jomfer, Jomfer, Pirlapong,

Met enge Schlupp en ene Schong.

193. Ich kann at senge, wat ich wel,

N. N. doig der Schlepp eren.

Keremess, Keremess, Hempschlepp.

194. Weft gea Gald hat fttr ene Hott,

Geld sich e Kappche, geld sich e Kappche;

gem wyn, gem wyn u
etc. Die ander prober, so man die Non glocken nenut,

spricbt: „Wftr zalts, wftr zalts, w&r zalts ?
tt Zelest Hit man die gross sturm-

glockcn, die brummt: „Puren, Puren, Puren. tt Z. S. GO. Vgl. audi die

„(TlockenMprache tt bei R. S. 57.

') Festliches Gelaute.

«) Als „Maigeliiutu bei S. Kb. S. 183, mit dem Znsatz: Hierotbst dn
ming Sdiwester, dann wirscb dn minge Sebwogo.
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Wea geo Gald hat for ene Hott,

Geld sich e Kappchen en dat steaht got 1
.

195. Pocke, Pocke, Nomedag,

Met die decke Lepp,

Wenn die Madchere frei6 gohnt,

Da geaht die Pock at met.

196. Wee>s du net, wo Crombach wohnt?

Crombach wohnt a ge Pompche.

Alle Madchere krigge ne Man,

En ich krigg noch gea Stompche 2
.

197. Mftdche met die Mehlestoat,

Kom get bei mich speale,

Kriss du ouch en Appeltat

En dr&i gebacke Bere.

198. Kohlegitz 3
,

Setzt op der Kitz,

Loss die Mare drenke,

Loss se net versenke.

199. Trom, trom, trom,

Hoi dich Bur, ich kom.

Ich breng dich nuis,

Ich nemm dich nliis,

En ben ouch net sier from 4
.

200. Hass de net gesieoh?

N'avez-vous pas vu?

Drei decke Bure

Onger enger Parreplii 5
.

*) Entstand in den zwanziger Jahren als Spottvcrs auf die in Mode

kommenden Htlte. Noch bis vor Kurzem wurde der, weleher anscheinend zu

friihe einen Hut trug, mit dem Spottruf „Hotthuser tt
verfolgt.

*) Auch bei Tobler, Schweiz. Volksl. I, S. 143 sagt das MHdchen:

Alii meiteli hJlnd an Manne

Weder ich raues keine ha ... .

s
) Kohlcntreiber, weleher die Steinkohlen, in Sacke geladen, auf kleineu

Pferden nach Aachen brachte.

*) Vgl. das Liedchen „Zur Trommel 44

, S. Kb. S. 180.

5
) Rcgenschirin.

11
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201. Ne Bur en ene Stier,

Dat ess en Dier.

202. Ne Bur en ene Ohss,

Die gont dorich eng Pooz 1
.

203. Jiid, Jud, Kalekopp,

Der Diivel ess dinge Herregott,

Der Diivel singe Schwanz

Ess dinge Eusekranz 2
.

204. Tripp, trapp, tralie,

Oss Mad, die hat geng Fali6 3
,

Hat se geng,

Da kritt se geng,

Da loift se wie en Kanalie.

205. Hollander,

Brobander,

Speckfreisser,

Kuckuck 4
.

>) Thor.

2
) Bezttglich der Juden in Aachen vgl. Dresemann, Historische Uebersicht

ttbcr die Geschichte der Juden in Aachen. Erg&nzend zu derselben bemerke

ieh, dass die stadtischcn Beamten am 8. Juni 1714 (Beamten-Prot. Bd. 47)

„beschloften, denen Burgeren von haus zn haus durch die Wachtere ausagen

und verbiethen zu lafien, dass unter Straf von zehn goltgulden sich des

Klopfeu und schlagens und sonsten aller anderer Verschhnpfung in Vorbey-

gehung deren anietzo dahier ahnwesenden, mit Ihro KayBerlicher Hayestet

PaBen versehener Judeu auf der gaCen zu enthalten haben sollen". Hinsicht-

licb der Juden ist noch heutigen Tages im Volke der Glaube verbreitct, dass

man den versorbenen Juden Steiue in den Sarg lege mit den Worten: „Begegnet

dir Vater Abraham, so grtisse inn; begegnet dir aber Zimmermanns-Sohn,

so steinige ihn", sowie dass die Leiche eines am Sabbath verschiedenen Judeu

in einer Kiste die Treppe hinuntergeworfen werde. S. auch Nr. 254 und
Zeit8chrift des Aachener Geschicbtsvereins VIII, S. 181, Nr. 432.

3
)
Ein schwarzes, etwa 1 '/*—2 Ellen breites Sttick Zeug, bei den Aermern

aus Wolle, bei den Wohlhabenden aus Seide, das schleierartig tiber den Kopf
geworfen wird, die ganze Taille hinten bedeckt und vornc in Falten herab-

faUend bis an oder liber die Knie reicht (vgl. Mtiller-Weitz a. a. O
uuter Falie*).

4
) Auch in Cleve, F. I, S. 380, wo er zuletzt Kuhdief, wegen des Auf-

kaufens des Rindviehs am Rhein, geuannt wird.
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Spottische Bezeichnung von Gewerben.

206. Knuddelebacker,

Poschweck \

207. Wenns du oss genge Poschweck gess,

Dats du dann ouch ding-Kleie fress 2
.

208. Krachekrottche, wat ess dieh?

Der Backer petscht mich 3
.

209. Et soss ene Schnieder open Daal 4

En nienet,

Du koom ene Halm en bess em egen Hank
En krienet 5

.

210. En Geos, die leif der Berg erop,

Uer Schnieder leif er noli,

') Poschweck 1495 Familienilame (Zeitschrift des Aaehener Geschichts-

vereins VIII, S. 244, Nr. 21).

2
) Der von den Btickern am 11. Febraar 1846 bekannt gegebene Beschluss

keine Osterwecken (Poschwegge) mehr unentgeltlich zu verabreichen, war die

Veranlassung, dass Banden Maskirter Fastnacht zu den Btickern zogen und

obige Spottworte sangen. Schon Ostern 1760 weigerten sich, wie der Bilrger-

meister-Diener Janfien in seiner Chronik III, 8. 118 berichtet, die Backer,

Osterwecken zu backen, wurden aber voni Magistrat dazu unter Androhung

einer Strafe von 25 Goldgulden gezwungen. Bekanntlich verbot in diesem

Jahre (1888) ein Beschluss der Biickerinnung bei erheblicher Geldstrafe ihren

Mitgliedern, fernerhin Osterwecken unentgeltlich an ibre Kunden zu verab-

reichen.

3
)
Ein Spottvers auf die Backer bei S. Kb. S. 122 lautet:

Wie inachen die Backer die Wecke so klein?

Sic schieben dreihundert ins Ofenloch 'neiu.

4
) In den friikern Zeiten, wo die Auskramkasten noch sehr selten waren,

stellte der Schuster, der Backer u. s. w. seine Waare auf den Daol, welcher

vor dem Fcnster angebracht war, und zwar in der Art, dans Abends der

Daal das Fenster schloss, indem er in die Hohe gehoben und von innen

bcfestigt wurde. Im Tage sassen 6ft ers die Arbeiter auch selbst darauf.

M tiller -Wei tz a. a. 0. unter Diial.

6
) In Kiiln mit dem Zusatz

:

Doo flihdigen Habn, pack dieh eruus!

Ming Hand de ess gein [loonderha

Bock mail!
/'. I, S. 407.
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De Geas, die h£if et Statzche op

En sat, wat han ich do 1
.

211. Nian sier en steich witt,

Dat der Bur der Keil 2 en kritt.

212. Schuster, Schuster, Fieslapp,

Schleas die Modder met der Leas egen Xack.

213. Schurittefeager,

Katzefeager,

Tambur majur 3
.

214. Schmedche, Schmedche Bielefeld,

Hat gen Iser en ouch gea Gald 4
.

215. Schiereschliff 5
,

Wat der Man verdengt, versiift et Wiev.

216. Klitsch, klatsch egen Form,

Pritsch ess mie Handwerk.

Ablehnende Bescheide 6
.

217. Wat kost dat?

Esu vol wie de Haufschead en dat angert allemol.

») Aehnlich in Kettwig, F. I, S. 414, in Samland, F. Ill, S. Ill, in

Rheinberg, Die Heimath 1877, S. 72; bei S. Kb. S. 122.

2
) Kittel.

3
) In St. Gallcn lautet ein Kinderlied:

Chemmifager, schwarze Ma,

Het e schwarzes Hempli a,

AUi Wtischere vo Paris

Chonnids nomme wasche wiiss.

F. II, S. 655. Vgl. „Der Schornsteinfeger" aus Strassburg i. E. F. I, S. 113.

4
) Das Volksmarchen „Dat Schmettche von da Deuwcl u F. I, S. 432;

vgl. auch Sirarock, Mythologie, 5. Aufl., S. 482. 6
) Seheerenschliff.

6
) Meine Bemerkung in der Einleitung, als sei diese Rubrik eine neu-

geschaffene, muss ich berichtigcn, indem ich aus dem mir nach deni Druck

derselben zugftnglich gewordenen Bd. IV der Frommannschen Zeitschrift

crschen habe, dass Stober bereits in dem Aufsatz „Mundartliches aus dem
Elsass 44 derartige Bescheide unter der Ueberschrift: „Antworten auf vor-

witzige und andere Fragen tt mitgetheilt hat.
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218. Wie Zitt ess et?

Zitt, dats de dich bekiasch 1
.

219. Wie sitt dat us?

Schwazz, wenn et verbrankt ess.

* •

220. Wea ess dat?

Ne Man met zwei Beon en en Nas en et Gesech.

221. Loss mich dat ens siah?

Hat geng Ogge.

222. Wat hass de mosse gewe, far dat ze sioh?

De Ogge der Kick.

223. Wie geaht et?

Wie sou et goahn, op zwei Bean 2
.

224. Va worn bess du?

Va mie Vadder en mie Modder.

225. Wat wead hiii gekaucht?

E Doppen en et angert.

226. Wo wohnt tthr?

Wo de Dor agene Still opgeoht.

227. Wo geahs du hen?

De Nas noh.

228. Hass de mich get metbraht?

E zockere Nusche 3
.

229. Auf die Aufforderung zum Tausch:

Hong tiische, ich hau wat ich han.

!
) bekebrst. Die Antworten auf diesc Frage in Strassburg und Mttlhausen

s*. Fr. IV, S. 472, Nr. 12.

*) Aehnlich IV. Ill, S. 489, Nr. 8; IV, S. 471, Nr. 2.

*) Auf die nftmliche Frage erwiedert man im Elsass : E silwris Nixel, un

£ guldis Wartewillcle, diss kriascb, wenn's gridu scbneit. Fr. IV, S. 473,

Nr. 18. Vgl. auch Wunderborn II, S. 479; S. Kb. S. 22, Nr. 98—100.
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230. Wie heascht dea?

Wie singe Nam en ess.

231. Worom lut et?

Weil se an et Seal trecke.

232. Wie kons du dora?

Wie komme de H&ide a de Hemder.

233. Wo kons du an dat schonn (Gegenstand)?

Schonn Lii hant ouch schonn Sache,

En wat se net hant, dat losse se sich mache.

234. Gew raich dat!

Gank Koih beddele, da kriss du de Kauver ommesons.

235. Modder, ich ha Honger!

Leek get Salz, da kriss du ouch Dosch.

236. Auf die neugierige Frage eines Kindes:

Kengerfrog, au Lii wessen et wahl 1
.

237. Auf die Aufforderung, sich ze zaue:

Ich ben gezaut,

Xoch gedaut,

Da ben ich got for Lapplear.

238. Auf die Frage nach dem Besitz eines Gegonstands:

Hei ich dat, da leife mich de Hong noh.

239. Auf die Frage nach dera Yerbleib eines Gegenstands:

Wo ess der Schniea va ze Johr.

240. Wo ess dat?

A die wolle Oemkiehr, langs dat linge i/iuere 2
.

241. Niiis Noits passiert?

Ene Bock hat en Geos rasiert.

1

) Bei S. Kb. S. 20 heisst es:

Kleinkinderfrage mit Zucker bestreut,

Grossc Leute wissen Boscbeid.

2
) Eiue Art Srhlag- oder Kiegelbauiu zum Ab^perren dor Wiesen.
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242. Man deutet auf die rechte Hand eines Andern und sagt:

Du blouts a die Hank!

Sieht er dahin, so heisst es:

A die anger Hank!

De Nas verbrankt 1
.

243. Woasch du ouch derb^i?

Wobfci?

B£i der Weggebrei.

244. Wat geaht dich dat a!

Krigg ene Kottel en biess dra.

Heits du et micb get iehder gesat,

Da hei ich et dich open Zong gelat.

Heits du dat Wotche verschweage,

Da bruchets du der Pastur sie Husche net ze feage.

Militarisches.

245. Et ess gea Madche egen Stadt,

Of nea et hat ene Priiss gehat.

246. Siss de mich, hei stoahn ich,

Kons du net, da goohn ich.

247. Hass du noch net lang genog geschloffe?

248. Treck dra, sons geoht dich de Pief us.

249. De Franzuse hant et Giild geholt,

De Prusse holen et wier.

250. Morge gont fur trecke,

Da weode fiir Zaldat,

De Gewehre en de Stecke,

Die stont for oss parat.

') Sich die Nasc vcrbrenuen ftthrt Korte a. a. 0. 8. 339 als Redens-

art an.
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251. Risked i hat Hdssen a,

Parle vu hat Stromp a 1
.

Tanzreime.

252. Der Drickes egen Heu.

Eng Trapp erop,

Zwei Trapp erop,

Gew mich get Fiir.

253. De sowe Sprong 2
.

Hei wea ka de sowe Sprong,

Hei wea ka se danze?

Backesmadche; kom bei mich,

Rons du net, da hoal ich dich

Zom Danz 3
.

254. Schottisch.

1, 2, 3 ene Jiid kapott,

Rrigg em met der Hals en sclimeiss em fott.

255. Jonge, Jonge, Jonge, wenn der Lambet kont.

*) Richter a. a. 0. S. 103 beraerkt: Ausserdem hat im 18. Jahrhundert

die franzosische Revolution ihre Spuren in den deutschen Kinderreimen zurtick-

gelassen. Dera franzosisehen Marsche hat die deutsche Kinderdichtung folgenden

Text unterlcgt:

Ramplamplam, Papier argent,

Kein lump'ger Geld als Assignat.

Qu'est ce qu'il dit hat Hosen an,

Parlez-vous hat Strttmpfe an.

*) Dieser kaum noeh gekannte Tanz ist, wie F. Ho ft in Am Urds-

Brunnen VI, S. 1 nachweist, mythologisehen Ursprungs. Uebcr die sog.

sieben Sprtinge vgl. Simrock, Mythologie, 5. Aufl., S. 576; Ku. II, S. 44,

Nr. 121, S. 149, Nr. 425; Kolbe, Hessische Volks-Sitten und Gebrauche

S. 115. In Thiiringen werden noeh bisweilen beim Erntefest „die Sieben-

sprting tt getanzt. Witzschel, Sagen, Sitten und Gebrauche aus Thiiringen.

S. 222.

s
) Vgl. S. Kb. S. 105, Nr. 383; den Tanzreim zu den „zeeven-sprongu

in den Xiederlauden s. r. V. p. 92.
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Zur Uebung der Zungengelaufigkeit K

256. Wea kloppt? sat sfei,

Wea ess dat? sat ich.

Du sproach sfei,

En dat ben ich.

257. Kleng Kaplonche.

(Zehnmal rasch nacheinander zu sagen.)

258. Greierlengs dorichgen Sief gegreit*.

259. Fritz freiss fett Speck.

260. Ob mie Vaddere Schaf litt reehts e breot blete 3 Betele 4
.

261. Minge Nonk Fonk us Ponk singe Honk, dom sing Konk

ess wonk van alle de Kaffigronk, dom minge Nonk Fonk

us Ponk singe Honk dronk.

Rathsel und Vexir-Fragen 5
.

262. H5ppelepop soss open Bank,

Hoppelepop ffcil vagen Bank,

Et ess genge Dokter en et ganze Land 6
,

Dea Hoppelepop kuriere kan.

Roa, roa, wat ess dat 7
?

Ei.

263. Ich klopp an e wiss Kapellche, da kont erus e geal Mannche ?

Ei.

*) Auch das Mittelalter kannte scbon allitterirende Sprttche mit Konso-

nantenh&ufung, urn die Zunge der Kinder gelaufiger zu macben, z. B. „ein flig

die preut ein praw von pir", vgl. Z. S. 55, s. ferner tiber konsonantische

Anlauteformeln R. S. 23.

*) mit ausgespreizten Beinen. 8
) bleiernes. 4

) Beil.

&
) Ueber Alter und Art des deutscben Volksrathsels vgl. B. S. 199, tiber

<ias RSthsel im Mittelalter Z. S. 64.

6
) Fast ttbereinstimmeud in Vorarlberg, Fr. Ill, S. 398. In der Mundart

im Lippeschen, F. I, S. 271, beisst es: „Ess nen Dokter in Engeland" und in

der rheinfrankischen Mundart, Fr. V, S. 278, „et es gen man en Brabau",

endlich bei Spee a. a. 0. I, S. 19: Ess gene Mon en ganz Hollonk.
T
) Aehniich bei r. V. p. 48.
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264. Wat ess noch klenger als en Mils

En hat mia Fenstere als et Stadthus 1
?

Fingerhut.

265. Vier Rarende,

Zwei Komplemente,

En de Medse ene Wiggelewack,

Hengen en voren ene Bruadsack 2
?

Chaise.

266. Konnne se, da komnie se net, en komme se net, da komme se.

Die Tauben und die gesaten Erbsen.

267. Holebole setzt opene Soller, hondert dnsend Pead

konnen em net erav krigge?
Sonnenschein.

268. Ich werp get Langs erop,

Kont ower Kriizz erav 3 ?

Sclieere.

269. Et geng ene Man owergen Brock,

Dea hau fick fack Vogel agen Eoek,

Wat hau hea agen Rock?
Watte.

270. Kaiser Karl hatte einen Hund,

Dem gab er den Namen rait seinein Mund.

Also hiess Karl seinen Hund.

Wie hiess der Hund 4
?

Also.

1

) Bei R. S. 261 beisst es:

Chliuer as ne Mus,

ineh Pfeisterli as es Rothhus.

Dasselbe Ratbsel in Windsbeimer Mundart s. Fr. IV, S. 550; in brabantiscber

Fassung s. bei Moue, Anzeiger 1838, S. 208. Vgl. aucb S. Kb. S. 327.

2
) In der Gegend um Soldin in der Neumark lautet ein abnlicbes Rathsel:

Veer Ruratsdien,

Veer Woaterklatsehen,

Eenen Kupennttlling

Met'n Sehwingschwang.

F. Ill, S. 503.

{

) Aelmlich im Lippesi-ben, V. I, S. 271; in Solingen, F. Ill, S. 195.

4
) Audi in S. Kb. Nr. 1138; abnlicbes Ratbscl bei r. V. p. 156. Naeb

J. F. Scb r Oder, Geschiebtc Karls des CJrossen S. 200 wurden die Jagdbunde
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271. Wat geoht opene Kopp nohgen Kerich eren?

Der Schuhnagel 1
.

272. Wat ess et ioschte egen Kerich 2
?

Der Bart des Kirchenschliissels.

273. Wat ess et klooschte 3 egen Kerich?

Der Tropfen an der Nase.

274. En hauf Kauf hauf.

Ein Viertel eines Kalbes.

275. Wat rttcht, stenkt dat ouch?

Wird bejahend geantwortet, so heisst es:

Da stenkt ding Nas ouch.

276. Worom deot der Hahn de Ogge zou, wenn hea kriont?

Weil hea sie Ledche uswendig kan.

Volksglauben.

277. Das Finden eines vierblattrigen Kleeblatts bringt Gliick 4
.

Karls d. Gr. auf der rechten Seite gezeichnet und hatto jcder seinen Namen.

Vgl. auch Nr. 58 von Karls d. Gr. Wirthsehafts-Ordnung der Konigshofe in

Beitrage zur Geschiohte von Esehweiler nnd Umgegend I, S. 249.

') In Vorarlberg i.st die namliehe Antwort auf die Frage : Was got ufem

kopfs land us und i? Fr. Ill, S. 31)7; s. dasselbe Rathsel in Windsheimer

Mundart, das. IV, S. 551.
2
) Auch bei K. 8. 107; bei Schm. S. 205. 3

) am klarsten, helJsten.

*) Jansen (Samml. verschiedener Gedichte in der Aachener Volksspraebe)

*agt in dem Gedicht: „Der unverbrennliche Mann u
I, S. 35:

De& merr va vier e Kliablatt hei,

Dora ess net lioht get vorzemullen,

Dea sitt ze boss de Kockelei.

In Gr. LII heisst es: so band ettlich de fierde Kle
das sy dauon gauglen sechen.

Vgl. auch K. S. 252. In Oesterreich kann man, wenn man vierblattrigen

Klee hat, aUe Ktinste der Zauberer und Hexen durchschauen. Ve male ken,

Mytheu und Brauche des Volkes in Oesterreich 8. 312. Wer in Thuringen
ein vierblattriges Kleeblatt findet, der soU es auflieben und bei sich tragen,

denn so lange er es hat, ist er glttcklich. Witzschel, Sagen, Sitten und

Oebrauehe aus Thttringen S. 277. Dagegen wird in Rottenburg der, wer

unverdanks einen vierblattrigen Klee findet, bald reicb. Birlinger, Volks-

thuini. aus Schwaben I, S. 4U0.
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278. Beim Kartenspiel den Daumen halten bringt Gliick 1
.

279. Wer Geld borgt beim Kartenspiel, hat Gliick 2
.

280. Et eschte Glock 3 ess Katzeglock.

281. Mit dem zuerst im Geschaft gelosten Geldstiick muss man

sich segnen, dann hat man Gliick.

282. Wea de Trapp erop fellt, hat Glock.

283. Wie mie Feinde, wie mia Glock 4
.

284. Wie gruasser der Schelm, wie griiasser et Glock.

285. Dea met ene Halm gebore ess, hat owerall Glock 5
.

286. Sondeskenger, Glockskenger 6
.

287. Wea zom Stuver gebore, sal net an en Mark komme 7
.

288. Der Dttvel schiesst zelave net op ene klenge Houf 8
.

289. Von dem Aufwandmachen ttber den Stand hinaus trotz

genugender Mittel sagt man: „Do komme Strofe noli."

290. Die Spinne am Morgen

Macht frei von Sorgen 9
.

291. Messer und Gabel kreuzweise ubereinander liegen lasseu

deutet auf Ungluck 10
.

1

) Uebereinstimmend bci Birlinger a. a. 0. I, S. 497; Ku. II, S. 188,

Nr. 530.

2
) Desgl. Gr. LXIX, Nr. 51. 3

) d. h. beim Spiel. <) S. Zeitsehr. des

Aach. Geschiehtsvereins VIII, S. 170, Nr. 200.

5
) Gr. LXXVII, Nr. 260 : „wer scin mit auf die welt gebrachtes kleidcheu

(die glttckshaube) authebt und bei sicb trjigt, dem gelingt aUes."

6
) Gr. LXXVII, Nr. 243: „wer sonntags geboren wird, ist glttcklicher

als andere." Vgl. auch B. II, S. 219, Nr. 1143.

7
) Vgl. Zeitsehr. des Aach. Geschichtsvereins VIII, S. 201, Nr. 916.

In Coblenz heisst es: Wer zom Faustekas gebore cs, werd sei Lewe kainc

Limborg^rer. Wegeler a. a. 0. S. 101.

8
) Zeitsehr. des Aach. Gesehiehtsvereins VIII, S. 169, Nr. 159.

9
) Gr. CXVII, Nr. 10: Faraigne'e est un signe de bonheur, et annonce

particulierement de Fargent pour la personne, sur laquelle elle est trouvee.

S. auch K. S. 252; Ku. II, S. 59, Nr. 175; B. II, S. 184, Nr. 879. An wem
in Thttringen frtih Morgens eine Spinne herunterkrieeht, der wird am Tage

gltteklich sein. Witzschel a. a. 0. S. 277.

,0
) In Oesterreich ruft derjenige, weleher mit der Gabel auf den Tiseli

sehlagt, die Noth, und der, wer ein Messer su auf den Tisch legt, dass die
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~

-Its- xr-i *^r-tftr_-L-r. ^-^•nt? lac >> -j?. - i

292. Al*-ri i~ri_-ic frLuL- ~-:f2> *»fc^nfi "•t*i-"*-- Ti-r i i~-

295. B--ir"~ f_lr "Vl^'r '- II r i. „-X Z_-7 If!" ^7 l-r -- r*»"-I

296. E-r- a I* 5-r^z &* :-:»*.

298. I^^riz* K^L ^: 1^ V: irr A-s^-ec^i^r -:.i: ~I:

zur Kir Le ?^l ^_~l ^irL s. ire:: YirL.

299. W&s ia* ^ *^ Wirre LirZr- i* K^i ~ S^LIa: Xit*:„

300. W^ -L» KJii -i*> n:!!: L>e- Lit, vA.L>t irn -i-> Eer=\

301. WeLi ^- K -' /- -^ *- li»« es i^s Re::.

Schi*I4r s*;i -*• k tizit- tiv. -i^r S-^:^ irn i:-: a— ts See Its tl^:
baarfa^ *^ i^r 5.-1=.-::- ;•>_ Wr-a^k-i a. a. u. S. .V x

:, >*i: « <7r. LXX- Nr. >* i^t e* :i~i: ^m*, lav? dc=. I:r l£.r^e=s

auetht. eia *-* *'v * *--- ^-e:: t.-L a- i d^ 1^: Nr. 7?:. w.-a^ es

Unrifek r^i*---*- *>-"= F'i-^ ^*—- rjn* i^ 'v^-^ S. irrt r A\

S. 2^4: Vrri»>i^- *- *- •-'- ^- >"-: Zr::s-lrirt rur -v::::^ie Kzlrzr-

?, <Jr. «. XVIL Nr.fr: rLir.iIrLe t>t us v>r-a di^^rrTix rrt>*i>r: la

destine* <i*\a J *r.»-L* tt fiv^^i «ir U kju^il V-l »« rh i?. II. S. K.x

Nr. &1« fL

*) In T*-:^^= k.^i: <l±zz B*^t*L. v-ier eim* enlhTt h*M trrwrA5

Nenes. Birlin-^r a. a. <». L 5. 4.^7.

*) Di^r T^m I*-/ Lte »i"- a v I"^=.-I-a brvi^ti.«ien Tnri'.*i.rs, die an d*r

Aawcas^it^ 4*?r K*-rz« ?i*t fe^^rz-L aid d-n wci;er bnr^ri/d in jene ein^

Fwebe ^Ta>-n- s**i^t man I^:t.

*> Ueberei^tii: z.*l4 Ui Birlinj-r a. a, U. L S, 4i»o; Witis<rhil

a. a. O. S. 2&>-

*i GleicLlaitend Wi A'. S. 2*2. In TLiirin^n fXLn der neunte Tb-il

4er AmrfWoLnl^i'^i* ond Jt* iranz-n Wes-n> trin^s Kinder na:h d^n Fathta.

Witz-cbel a. a- M. .S. 251.

7) Or. LXX. Nr. «2: ,weui di^ kinder im sohlaf laohen. die au^ren

ofneo and wend^a, *a^t man. d^s Jud^l >i-ieit mit ihnen.*

•) S. Nr. 370. *^ 31 it Fen^r >pielen.
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302. Wenn ein Kind hoffnungslos daniederliegt, so holt man

bei Knaben den Pathen, bei Madchen die Pathin, diese

besprengen das Kind mit Weihwasser und segnen es, ihra

so den Tod erleichternd *.

303. Verbreiten die in dem Kapellchen auf der Rosstrasse von

wallfahrenden Kindern geopferten Kerzen lielleu Scliein,

so genest das Kind, wegen dessen die Wallfalirt unter-

nommen worden, brennen sie trtibe, so stirbt es 2
.

304. Wat net jonk dollt, dollt oat.

305. Vogel, die froch senge, kritt de Katz 3
.

306. Wea vor vezzig Johr fahrt, moss noli vezzig Jolir beddele

goahn 4
.

307. Wenn Madchen pfeifen, weint die Mutter Gottes 5
.

308. Wer oft und viel in den Spiegel guckt, hinter dem steht

der Teufel 6
.

309. Drei Genanne, dont der Duvel banne.

310. So oft es knackt, wenn ein Madchen an den Fingern zieht,

so viel Schatze hat es 7
.

') Bei Gr. XCIX, Nr. 709 miissen goth oder pathe geholt werden,

wenn das Kind „kinderseheuerschen tt bekommt.
8
) Zu dera Kapellcben la\sst man dann filr ein erkranktes Kind, je nacb-

dem es ein Knabe oder Miideben ist, drei Knaben oder Madcben im Alter

von 7 bis 9 Jabren wallfahren, wenn menschlicbe Hiilfe aussichtslos erscbeint.

Bei dieser (ielegenbeit werden Kerzen geopfert und gleich angezilndet Vgl.

aucb Mii Her, Aachens Sagen und Legenden S. 108, ferner dessen Prosa und

dedicate in Aacbener Mundart, Th. II, S. 47.

3
) Ebenso Wegeler a. a. O. S. 98.

*) Gr. LXXVI, Xr. 283: wer jung glttcklich ist, muss im alter betteln

und umgekehrt.
5
) Ein deutsches Sprichwort mahnt:

Wenn Madcben pfeifen und Hiibner krfthen,

So soU man ibnen den Hals umdreben.

In Rheinberg (Niederrb. Gescbichtsfreund 1880, S. 50) heisst es: Wo de

Henne krfthje on de FraulUj fleute, sett den Diivel op de Schorsteen.

6
) Bei Korte, Die Sprichworter und spriebwortlicben Redensarteu der

Deutscben, 2. Anfl., S. 420, Nr. 7057 beisst es: Sieh nicbt in den Spiegel

bei Licbt, der Scbwarze guckt dir tiber die Scbulter.

Pffl. bei A'. S. 2«3.
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311. Spitzige oder schneidende Gegenstande darf man nur mit

lachendem Mundc verschenken, sonst zerstoren sie die

Freundschaft K

312. Derjenige Ackersmann, welcher des Naclibars Eigenthuin

durch Verruckung der Grenzsteine geschmalert hat, muss

nach seineni Tode so lange als feuriger Mann umgehon,

bis Jemand auf seine Frage:

Wo setz ich meinen Pfahl?

antwortet

:

Setz ihn, wo du ihn nahmst!

Nachdem er hierauf die richtige Grenze wiederhergestellt

hat, erscheint er als erloster Geist nicht wieder 2
.

313. Wenn es donnert, sagt man: „Et Herregottche kieft" 3
.

314. Bei Gewittern biies man in das Achhorn, urn dadurch die

droliende Gefahr abzuwenden4
.

315. Wenn et reant en de Sonn schingt, hat der Duvel Keremess 5
.

316. Reant et op Maria Sief G
, da reant et noch vezzig Dag 7

.

') Vgl. K. S. 255, Nr. 70.

-) Vgl. Kail fm a nil, Wunderbare und denkwiirdige Geschiclitcn aus

den Werken des Ciisarius von Heisterbaeh, Annalen des hist. Vereins f. d.

Xfoderrhein, Heft XLVII, Th. I, S. 25 f., Nr. 9 und 10. S. ferner diese

Annalen XXXVIII, S. 91. Audi in Thuringen muss, wer Grenzsteine ver-

rUekte, nach deni Tode als feuriger Mann umgeheu. Der feurige Mann ist

ein Geist der Hblle. Mit Riesensehritten setzt er seine Reise fort, dabei

nach alien Seiten Feuerfunken von sicli spriihend. Er streicht meist den

Flurgrenzen entlang. Witzschel a. a. 0. S. 224, 266. „Ueber den Feier-

mou* in Oesterreich vgl. Vernaleken a. a. 0. S. 273 ff. In SUderditmarschen

sind Feuerraanner Seelen Verstorbener, welcbe wegeu ibrer Missethaten nicht

zur ewigen Ruhe cingehen kbnnen. Grenzvernicker, Feldmesser, die falsch

gemessen, gewissenlose Grundbesitzer, Spotter und Morder miissen als Feuer-

manner abbttssen. Sie ersclieinen entweder als Irrlicbter oder auoh als hohe

Flammen, aber stets am Orte der That, Vgl. Am Urdsbrunnen III, S. 131.
3
) Reift. In Oesterreich sagt man zu den Kindern, wenns donnert: Der

Himmelvater greiut, er ist harb (ungehalten, zornig). Vernaleken a. a. 0.

S. 316.

eschichtsvereins VI, S. 246.

i: „regnets unter Sonneuschein, so

tounel." Uebereiiisriimiirnd bei Spee a. a. 0. II, S. 35; Ku.
U a.

r

) Vgl. Ku. II, S. 92, Nr. 1461; B.

iehrif'1 U, S. i;;J1 ; Zeitschrift fiir deutsche Kultur-
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317. Der Wind, der auf Charfreitag weht, halt drei Monate an K

318. Wenn de Katz sich hengergen Ure wescht, get et Kean 2
.

319. Friddeswear, Sondeswe&r 3
.

320. Wenn et schn&t, mache de Engelchere lion Bedder 4
.

321. Wenn Abends die Mucken tanzen, gibt es den folgenden

Tag schones Wetter.

322. Wenn die Schwalben niedrig fliegen, gibt es Regenwetter 5
.

323. Verliert man geschenkte Gegenstande sofort, so waren sie

nicht gegonnt.

324. Beim Beziehen einer Wohnung muss man zuerst ein

Christusbild, Brod und Salz hinbringen 6
.

325. Brodkrummen durfen nicht zertreten werden, weil das

Brod gesegnet ist, desgl. die Blattchen des geweihten

Buchsbaums.

geschichte IV, S. 520; Simrock, Mythologie, 5. Aufl., S. 379. Das Gleiche

gilt in der Eifel vom Regnen auf Medardustag (8. Juni); vgl. Schm. I,

S. 172, Nr. 49. Der Franzose sagt:

Quand il pleut le jour de Saint-M6dard,

II pleut quarante jours plus tard.

KOrte a. a. 0. S. 574, Nr. 228.

•) Ebenso Ku. II, S. 134, Nr. 400. Ueber den Wetterglauben inThuringen

auf Charfreitag s. Witzschel a. a. 0. S. 193 ff.

*) Bei Or. LXX, Nr. 72 bedeutet es einen Gast, wenn die Katze sich

putzt; bei K. S. 253 theils Besuch, theils Regen; in Mittelbronn, Kreis

Pfalzburg, Regen. Jahrbuch filr Geschichte Elsass-Lothringens III, S. 143.

Wenn in Thttringen sich die Katze leckt, so deutet es auf einen Besuch,

leckt sie sich anhaltend, so ist es ein angenehmer. Witzschel a. a. 0.

S. 281.

8
) Bei K. S. 257 : Regnet es am Freitag, so regnet es auch am folgenden

Sonntag. S. auch KOrte a. a. 0. S. 563, Nr. 86.

4
) In der Schweiz singen die Kinder, wenn fruhmorgens der Schnee liegt

:

D'Engeli hant's Bettli gemacht,

Federli fltlge runter,

uf dem Bettli schlofet se,

Nftchten sind se munter.

i?. S. 192.

6
) Vgl. Ku. II, S. 210, Nr. 1045.

*) Vgl. Gr. LXXVI, Nr. 238; LXXVI, Nr. 499; CLX, Nr. 1142. In

Thuringen bringt man einen Laib Brod, ein Stuck Geld und einen neuen

Besen vor alien andcrn Gegenstanden in die Wohnung. Witzschel a. a.

S. 285.
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326. So oft die Quaftel 1 Morgens schlagt, soviel Thaler kostet

demnachst das Malter 2 Korn 3
.

327. Wenn Jemand etwas sagen will und es im namlichen

Augenblick vergisst, so ist es gelogen 4
.

328. Weld Fur 5 muss dreimal mit dem Trauring kreuzweise

bestrichen werden, dann verschwindet es.

329. Wat me des Mondes werkt, weed ful 6
.

330. Montags darf man nicht heirathen und in keinen Dienst

treten.

331. Samstage sind Muttergottestage, an ihnen scheint, wenn

auch nur fur wenige Augenbiicke, die Sonne 7
.

332. Um Maria Lichtmess kommt der Wottf aus seiner Hohle

und ruft:

Juh, wenn et Sommer ess, bou ich mich en Hus!

Sieht er hierbei seinen Schatteu, so ruft er:

Scheafe de Bean,

Ich en bou mich gean!

und geht noch auf 6 Wochen in seine Hohle zuriick 8
.

333. Allerseelen darf man die Thur nicht zuschlagen, es konnte

eine erloste Seele dazwischen sein 9
.

') Wachtel. *) Bei S. Kb. S. 190: Scheffel. 3
) Uebor den Ruf der

Wachtel vgl. Nr. 178. 4
) Vgl. Gr. CLVIII, Nr. 1101. 6

) Hautausschlag,

der sich in der Oberhaut abspielt.

6
) Vgl. Gr. CLX, Nr. 1140; J5. II, S. 216, Nr. 1119. 7

) Uebereinstimmend

bei Schm. I, S. 174, Nr. 64 und Birlinger a. a. 0. I, S. 473. VgL anch

Ku. II, S. 95, Nr. 297.

*) Scheint in Thttringen auf Lichtmess die Sonne und der Dachs geht

aus seiner HOhle und erblickt seinen Schatten, so geht er wieder zurtlck und

es bleibt noch vier Wochen Winter. Witzschel a. a. 0. S. 188. In Salz-

burg soU man, wenn der Lichtmesstag klar ist, die Ueberbleibsel des Futters

aus dem Stall wieder auf den Heuboden tragen, denn es droht ein spates

Fruhjahr und daher Heumangel; ist jedoch der Lichtmesstag trilb, dann

sind sie entbehrlich, denn es steht baldiger Fruhling in Aussicht. Fr. Ill,

8. 338. Vgl. auch Kflrte a. a. 0. S. 566, Nr. 118—127.

*) Ueber den Aberglauben der Esthen vom Allerseelentag vgl. Gr.

(XXII, Nr. 42.

12
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334. Am 24. Dezember (Adam und Eva) darf man keine Aepfel

essen, sonst bekommt man Geschwure an den Mund K

335. Christnaclit wird urn 12 Ulir alles Wasser Wein 2
.

336. Grong Kressmess, wisse Posche 3
.

337. 1st Jemand ein Fuss eingeschlafen 4
, so vergeht das Ucbel,

wenn man mit Speichel ein Kreuz iiber denselben macht 5
.

338. Wenn man die Nagel von den Fingern abbeisst, bekommt

man die Auszekrung 6
.

339. Weisse Flecken auf den Nageln kiinden die begangenen

Todslinden (gesprochenen Lugen) 7
.

340. Lost sich die Schale des gekochten Eis nicht gut, so ist

man ungern aus dem Bett aufgestanden.

*) Bci A'. S. 258, Nr. 103, wcr am Neujahrstag Aepfel isst. In Thiiringen

diirfen in der Adventszeit keine Erbsen und Linsen gegessen werden, sonst

gibt es Schwa"ren im zuktinftigen Jahr. Witzschel a. a. 0. S. 156.

2
) Man muss zu diesein Zweck au eine Pumpe u. s. w. gehen und sagen

:

„Alle Wasser ess Wien." Flugs springt dann aber der Teufel binzu und

sagt : „En du bess mien." In Waehtcndonk, wo der gleiebe Volksglaube

berrscbt (s. Der Niederrbein 1878, S. 80), stiess der Teufel einen Mann, der

in der Christnaclit Wasser schopfte und dasselbe mit grossem Bebagen trauk,

mit den Worten: „Und du bist mein u
in die Niers, nacbdem er vorber auf

die Frage: „Was macbst du?" aJs Antwort: „Das Wasser ist Wein"
erbalten hatte. Vgl. aucb Ktt. II, 8. 108, Nr. 324; Vernaleken a. a. 0.

S. 290. In Bielefeld, Gr. C, Nr. 792, berrscbt derselbe Aberglaube. Dort

„erblindet, ertaubt oder ist ein Kind des todes der, welcber es untersuchen

will". Gr. S. 328, leitet die Anuabme auf die Vorstellung zuriick, dass die

erste Manifestation der Gottbeit des Heilands bei der Hocbzeit zu Cana, wo
cr Wasser in Wein verwandelte, gescbeben sei. In Rottingen glaubt man,

dass in der Christnaclit aus alien Brunnen, etwa drei Minuten lang, Wein
fliesse, Xiemand mag aber zum Brunnen, weil die Diebe zu dieser Stunde

so geiahrlieh sind. Bir linger, Volksthnmliches aus Sehwaben I, S. 466.

3
) Vgl. Schm. I, S. 169, Nr. 10; Korte a. a. 0. S. 579, Nr. 305, 306.

4
) Das Ameisenkriecbeu im Fuss. 5

) Gleichlautend bei K. S. 267.

6
) Desgl. 8. 265. In Ertingen (Bir linger a. a. 0. I, S. 488) besteht

der Glaube, dass man mit den Nageln Mensohen todtcn kann, obwobl langsam
;

ferner, dass, wenn man einem Wasser zu trinken gibt, in das „Nagelschabetea

Gfeworfen wurde, der Betreffende die Auszehrung bekommt.

7
) Bei Gr. CLVII, Nr. 1070 bleibt der in seinem Vaterland, wcr auf

den Daumniigeln weisse Flecken bat; bei K. S. 252 deuten dieselben auf GlUck.
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341. Met et lenke Bean zeiasch opgestange sia 1
.

342. Hei hit et zoni Duad,

Hei lut et zom Grav,

Weisch mich alle die Frazzele 2 av 3
.

343. Weiss man an einem Kreuzweg nicht den richtigen Weg,

so spnckt man auf den Riicken der geballten Faust und

schlagt darauf ; wo der Speichel hinfliegt, ist der rielitige

Weg 4
.

344. Juckt die Xasc, dann crhalt man Geld 5
.

345. Lenk Ur,

Klenk Ur,

Reaht Ur,

Schleaht Ur 6
.

1

) Sagt man von demjenigen, welcher den Tag iiber gegen seine Um-
gebiing sich miirrisch zeigt. Wer in Thiiringen frtth beim Aufstehen mit

dem linken Fuss zuerst aus dem Bett tritt, hat den Tag iiber eiu Uuglttek

zu erleben oder es geht ihm Alles verkehrt. Witzscbel a. a. 0. S. 295.

2
) Warzen. 3

) Desgl. bei K. S. 208; Birlinger a. a. 0. I, S. 484.

Einen andern Aberglauben zum Vertreiben der Warzen s. Gr. CLII, Nr. 975,

ferner Jabrbuch fiir Elsass-Lothringen III, S. 141. In Thiiringen gebt man,

wenn es auf dem Gottesacker liiutet, stillscbweigend ans Fliesswasser, greift

rait der einen Hand ins Wasser, wascht die Warzen und spricht dabei:

Dies Gewachs wasch ieh abe

Das verscharre man im Grabe.

Witzschel a. a. 0. S. 291. In Oesterreich soil man Warzen verlieren,

wenn man an einem Nacbmittag, wo zu einem Begrftbniss gelautet wird, ins

Freie tritt und spricht:

Warzel, Warzel, weiche,

Sie liiuten einer Leiehe;

Gehst du nieht zu Grabe,

Frisst dich zuletzt der Rabe.

Vernal eken a. a. 0. S. 314.

*) Wein oder sonstige Flussigkeit entweder mit dem Munde oder aus

einem Gefiisschen auf ein schwebendes oder schwimmendes Ziel zu spritzen

nnd dies dadurch zur siegverkiindenden Senkung zu nbthigen, war eine

vorzugsweise bei Symposien stets wiederkehrende, unter dem Xamen „Kotta-

bos" bekannte Hauptbelustigung. Vgl. Weiss, Kostiimkunde II, S. 89G;

Riehter a. a. 0. S. 98.

B
) Bei Gr. CLX, Xr. 113^ bedeutet <l;i> Nasejucken einen Rauseh; bei

K. S. 252 ein Geschenk; bei Birli nger a. es was Neues.

6
) Aehnlieh bei Gr. LXXXIX, Nr. 537, 0,

|
KLVIII, Nr. 27;

Kti. II, S. 59, Xr. 173. Im Y< .uiischcu hei m im
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346. Einen ausgefallenen Zahn muss man hinter sich werfen,

sonst bekommt man keinen netien K

347. Krolle 2 Hoare, krolle Senn 3
.

348. Ru9 Hoar en Holleterholz 4 wast salde op ene goue Gronk 5
.

349. Dem Madchen soil man die Haare zur Zeit des jungen

Lichts sclmeiden, dann wachsen sie schnell 6
.

350. Wea sich get nient age Liev, weed zeleave net riech

(Borgermester) 7
.

•

351. Wenn ein Reihfaden an einem neuen Kleide sich befindet,

so ist es noch nicht bezahlt 8
.

352. Bleibt auf dem Spaziergang dem Madchen ein Dorn in

der Schleppe des Kleides hangen, so bekommt es einen

Wittwer zum Mann 9
.

353. Wenn et Spoilwasser kaucht, kritt et Madche ene versaufe

Man 10
.

354. Fallt ein an der Wand hangendes Bild u. s. w. von Unge-

fiihr herunter, so sieht man das als ein Vorgeboigness an u .

355. Wer todt gesagt wird, lebt lang.

rechten Ohr, so wird er in dem Augenblick an einem andern Orte gelobt;

singelt es im linken, so wird er getadelt. K. S. 252.

*) Bei K. S. 266 muss der ausgefailene Zahn eines Kindes in ein Maus-

loch gethan werden, sonst bekommt es keinen neuen. Vgl. auch Ku. II, S. 34,

Xr. 94.

*) krauses. 3
) Auch bei Korte a. a. O. S. 189, Nr. 3092.

4
) Hollunderholz. 5

) Vgl. Schm. I, S. 185, Xr. 33; Wegeler a. a. 0.

S. 100. Ueber den Ursprunj? dieses Volksglaubens s. J. W. Wolf, Beitrftge

zur deutschen Mythologie I, S. 64. Vgl. ferner Zingerle, Die deutschen

Sprichwbrter im 3littelalter S. 124.

6
) Uebereinstimmend bei K. S. 263, Xr. 167.

7
) Bei Gr. LXXVIII, Xr. 276 muss man alsdann etwas in den Mund

nebmen, sonst wird man vergesslieh.

8
) S. dasselbe bei K. S. 256, Xr. 77.

9
) Gieichlautend bei K. S. 264, Xr. 178.

10
) Im Xassauischen bleibt das Madchen alsdann noch 7 Jahre ledig.

K. S. 264.

n
) Wenn man in Thiiringen einen schweren unerkl&rlicheu Fall oder

sonst ein Gepolter n. s. w. im Hause vernimmt, so bedeutet es Sterben.

Witzschel a. a. 0. S. 255.
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356. Su dock wie me der hellige Ges 1 avblose ka, su vol

Johre leevt me nocli.

357. Wenn der Korev feodig 2 ess, fliiggt der Voggel drus.

358. Wenii die Kinder Prozession spielen, stirbt Jemand in der

Xachbarschaft 3
.

359. Speisen dreizelin Personen zu gleicher Zeit an einem Tisch,

so stirbt eine derselben in Jahresfrist 4
.

360. In dem Hause, an welchem ein Hund langere Zeit jutikt*,

stirbt Jemand 6
.

361. Geor du9(l. leovt lang.

362. Wenn zwei Personen zu gleicher Zeit auf den namlichen

Gedanken kommen, so sterben sie im namlichen Jahre 7
.

363. Von einem Grab darf man nichts mitnehmen, der Todte

holt es sonst zuriick 8
.

364. Traumt man von einem Verstorbenen, so bedarf dieser des

Gebets 9
.

Biicherinschriften.

365. Wer dieses Buch findet, ist mir lieb,

Wer es behalt, der ist ein Dieb,

Es sei Magd oder Knecht,

An dem Galgen steht sein Eecht 10
.

!

) Die in Saraen iibergegangene Blume des Lowenzahns. 2
) fertig.

n
) Bei K. 8. 270, wenn die Kinder im Spiel ein Begriibniss darstellen.

*) Gleichlautend bei Birlinger a. a. 0. I, S. 474; Witzschel a. a. 0.

8. 257.

s
) weinerlich heult. 6

) Gr. OLIX, Nr. 1112, wohin der heulende Hund

die Schnauze steckt, aus der Gegend wird die kiinftige Leiche hergetragen.

8. aueh K. 8. 261) ; Ku. II, 8. 51, Nr. 141; Witzsehcl a. a. 0. 8. 252.

7
) Bei K. S. 252 leben in diesem Falle beide noeh lange. In Baisingen,

Birlinger a. a. 0. I, 8. 496, heisst es alsdann: „schon wieder eine 8eele

erlost, die wird springen. u

*) Auch bei K. 8. 272.

9
) In diesem Fall soil man bei Birlinger, Volksthiunl. aus Sehwaben I,

8. 475 sieh desselbeu annehmen, denn er bedarf* der Hiilfe. Vgl. aueh Ku. II

8. 59, Nr. 174.

10
) Auf dem Pergamentumschlag eines Heberegisters der Pfarrkirrdifi zu

Escbweiler (Ldkr. Aachen) steht von einer Hand des 16. Jahrhumb its: Anno
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366. Wer dieses Buch findet, ist mir lieb,

Wer es behalt, der ist ein Dieb;

Wer es bringt an mein Haus,

Der bekommt eine gebratene Maus

Und drei Prilgel auf den Riicken,

Dann will ich ihn nach Hause schicken l
.

367. Auf der Innenseite des vordern Deckels:

Willst du wissen, was dieses Buch kostet, so scliaue hinten.

Auf der Innenseite des hintern Deckels:

du neugierige Xase,

Geli nach Hause die Suppe blasen!

368. Gott gebuhrt die Ehre,

Dem Schneider die Sclieere,

Dem Ackersniann der Pflug,

N. X. dieses Buch.

Allerlei.

369. Worom ?

Doroni 2
.

lxxxx iiii ist dit buch gemacht, dit buch ist (lit Ilintz Kremers. Daun folgt:

Wer et feint, das ist im leif,

wer et behelt, das ist en deif,

et sey rutter oder knecht,

an der galgen steit sein recht,

oder paff oder munch oder begein,

an der galgen steit sein recht sein.

Vgl. Pick in den Beitragen zur Gesehichte von Eschweiler und Umgcgeud
I, 8. 481. Ueber den sog. Funddiebstahl nach alterni deutschen Recht s.

Hillebrand, Deutsche Reehtssprichworter S. 212. Diese Rechtsanschauung

ist in dem Vers zum Ausdruck gelangt.

') Eine Verspottung des in keinem Verhaltniss zum gefundenen (iegen-

stand stehenden Finderlohns. 8. eine ahnliche Inschrift bei S. Kb. S. 102,

Nr. 368.

2
) Sagt man, wenu das Kind zu wissbegierig ist; vgl. audi Wunder-

liorn II, 8. 740; S. Kb. 8. 20.
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370. Wenu das Kind das Schluchsen * hat:

Ich ha der Schleck,

Teh ha der Peck,

Ich han em sovve Johr gehat 2
.

(Sieben Mai hintereinander zu sagen, ohne Athem zu holen.)

371. Schott der Bourn, da falle de Bere,

Kengche hau et Schiische op.

372. Die nicht haushalterische Frau sagt:

Botterche meek,

Wenn ich dich han, schmer ich dich deck,

Wenn ich dich net han, moss ich dich entbehre,

Merr wenn ich dich da krigg, wel ich dich worrem klene 3
.

373. Die haushalterische Frau sagt:

Hei e Groschche en do e Groschche

Ess at got for e Macketoschche 4
.

374. Bei Beendigung des Kartenspiels sagt der Gewinner

zum Verlierer:

Nu geos du noli Zent Vith

En bess ding Bilsche quitt;

Ming Motsch ess ovvergolt

En du en bess gekollt 5
.

*) Aufstossen, siiddeutsch Schluchzer, bei H. S. 343 Gluchzen (singultus);

s. auch Xr. 300.

*) Das Schluchsen wird hinter Hag und Steg verwUuseht. Sluckup,

lop lang de Hiig: Mtillenhoff, Schlesw. Sag. S. 512; vgl. auch It. 8. 343;

S. Kb. S. 21.

3
) dick schinieren. Ein kolnisehes Sprichwort sagt : Hiick geit et fidomm,

niorge lige mer kromm.

4
) In der Umgegend von Iserlohn, F. Ill, S. 171), sagt man:

Hi en Lappken, da en Lappken,

Giet noch wuol en Kinnerkappken.

5
) Zu den „Bittwegen oder -Gangen u

, welche Kap. 30 der Kurgerichts-

ordimng (Noppius, Aacbcr Chronick 1032, Th. Ill, S. 100) auffiibrt, gebort

auch St. Vith. Ob diesem Uinstaud die Entstehung des Spruchs zuzu-

schreiben ist?
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375. Medag,

De Jongen egen Bach,

De Madchere en et golde Hus,

De Jongen en et Sckiesshus \

376. Der Plattiel 2 ess leag,

Der Buch ess vol,

Nu welle flir allemol noli heam goalr

377. Lange, loss die kotte hange 4
.

378. Lank en schmal

Hat gea Gestalt,

Kott en deck

Hat gea Gescheck.

Evvel ich en de Meddelmoass

Zier de ganze Stroass 5
.

') Bei E. S. 188 heisst cs:

S'lutet Mittag:

d'Herre i\s Grab,

d'Buebe i\s Wirthshus,

(T Maidlene i's Zuekerhus.

Ueber den Worth der Knaben und Madchen vgl. F. I, S. 131, 361, 426, III,

S. 325; Fr. VI, S. Ill und S. Kb. S. 52, 134.

2
) hblzerne Sehussel.

3
) In M.-Gladbach fragt man beim Nachhausegehenvom Waldbeerpflttcken,

F. Ill, S. 514:

Di Kruk es roll, da Buk es voll,

Wa wellt mot mech nob Heem jon?

Ecb! Ecb! Ecb!
4
) Ruft man einem grossen Jungen sputtweise zu. Es scheint das Bruch-

stilek eines untergcgangenen Liedcbens zu sein. In Elberfeld heisst es im

Matensleed (Martinslied), welches die Kinder am Vorabend des Martinstags

an den Hausern sangen und dann eine Gabe erwarteten, wobei sie auf Stocken

befestigte ausgehohlte Ruben oder Ktirbisse, in welchen Talglichter brannteu,

trugen

:

Bowen en dam Sehtiasehten (Schornstein)

Hangen de lange Wttaschten;

Gefft us de langen,

Lott de kotten hangen!

Vgl. F. I, 8. 424, 443, III, S. 240.

5
) Auch in Holstein, F. I, S. 55; ahnlich in Trier, F. Ill, S. 547, Nr. 41

;

in Leuth, Spee a. a. 0. I, S. 27; im Miinsterlaud, Fr. VI, S. 425. Dort

„i»;eid
u das Madchen im Mittclmass .am wackersten over de Strat".
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379. Rirat 1
,

Frfeit wie de Schwerenuoth

;

Bio,

Loift de Jonge noh;

Grong,

Steoht de Madchere schonn;

Vielett 2
,

Steoht de Quisele 3 nett 4
.

380. En wenn fur da verhierot sont,

Wo krigge fur dan en Hus?

Da gealde fur oss ene Wollkorev 5

En kicke bovven erus 6
.

381. Turelure 7

Kont va Dure,

Hansche, Hansche kont van Oclie,

Heits du micli ene Week metbraht,

Da heits du bei mich geschloffe,

Nea, nea ich duan et net,

En Ongelock ess gau geschet.

l

) roth. 2
) violett. 8

) Betschwester.

*) In dem Liederbuch der Klara Hatzlerin, Ausgabe von Halt an s,

& 165 heisst es unter der Ueberschrift „Von aUerlay varben" bezttglieh

der obigen:

Grtin ist der mynn ain anfangk;

Plaw bedeiltet stattikait,

Dem ist lieb.s vil berait;

Rott in recbter lieb prynnet,

Wol dem, der sich versynnet.

Plaw vnd dann lasaur,

Dem wird sein langs beitten sanr.

Wer disc varb will tragen,

Der sol nit vil von lieb sagon.

Teber Farbenvergleicbe im Mittelalter s. ferner Zingerle in Pfeiffers Germania

IX, S. 385 ff.

s
) In Koln Vuggelskorv, F. I, S. 458. 6

) Das Liedcben ist eiue Satire

auf die bier so h&ufig vorkommenden Heirathen, obne dass die Eheschliessenden

hinreidiendes Einkommen besitzen.

7
) Der Name „Turelnre" kommt scbon in der Aacheucr Stadtrochnung

von 1334/35 vor: Item God. misso Lymburg pro vadiis Turelnren 5s. Lau-
rent a. a. 0. S. 112,ii. Van turelure letjen s. v. V. p. 61.
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382. Gees du met

Nohgen Schmedt,

Peadskottele rafe,

Ich met de Hang
En du met de Zang*.

383. Wenn man den vorher innegehabten Stuhl besetzt& i

findet:

Opgestange,

Platsch vergange,

Wier komme,

Niiis mia fonge.

384. Beim Zuriickfordeni eines geschenkten Gegenstands:

Emol gegewQ
Blievt gegewe,

Avgenomme ess gestoohle,

Dreimol dorichgen Hell gefloage \

Kapellche, Kapellche der Kopp av 2
.

385. Vorstehendes ist verbreiteter in folgender Form:

Emol gegewe
Blievt gegewe,

Kapellche, Kapellche der Kopp av 3
.

') Nach einer andern Lesart lautet die.se Zeile: „Drei Kanne Bier, drci

Kamic Blot." *) Bei r. V. p. 162:

Eens gegeven, blyft gegeven,

Potjen met bleed,

't is myn eigen speelgoed

of: A lie dagen myn goed.

!

) In Gebweiler heisst es beim Tauschen:

Uefigeduscbt blibt geduseht,

Dreimol iiwwer's Rotbbuss,

Dreimol ttwwer d. Rbi,

D.mo iscb .s widder di.

In Heilig-Kreuz bei Kolmar sagen die Kinder: „Wenn d. .s widder witt

(willsO, rnueseb (musst du) d. Stadt Rom uff 'm kleine Finger um d. Welt

\irum drsije
44 oder „Du.seh, Duseb, g-bandelt, Dreimol um d. Hell \>rum g wau-

delt
u

; vgl. Fr. V, S. 112. S. aueh Zeitsebrilt des Aaeb. Gesebicbtsvereiiis

VIII, S. 170, Nr. 182.
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386. Treppche htich,

Treppche nier,

Kriss et zeleave net mia wier 1
.

387. Man deutet zunachst auf das rechte Ohr, dann auf

das linke, hierauf bertihrt man die rechte Wange, dann die

linke und sagt:

Modder, ich ha Honger.

Auf die Frage: Wo?
Zeigt man auf den geoffneten Mund und sagt: Do.

388. Zu einem eingebildeten Kranken:

Du bess krank en ongesonk,

Kans freisse \vie ene Schoafshonk 2
.

389. Kalender.

Die Bedeutung der fiber der Thtir stelienden Buchstaben:

S(onntag), M(ontag), D(instag), M(ittwoch), D(onnerstag),

F(reitag), S(amstag)

erklarte ein Mann seiner Frau dahin:

S(ag) M(an), D(u) AI(oss) D(ing) F(rau) S(chloon).

Nein, erwiederte die Frau, das muss rfickwarts gelesen werden

:

S(ag) F(rau). D(u) M(oss) D(inge) M(an) S(chloen).

300. Bedauern fiber die Kfirze der Zeit:

De Zitt vergeaht,

De Keaz verbrennt,

Der Jan en welt net stereve.

391. Beim Anpreisen der Waldbeeren:

Gell 3 Wollbrie, gell!

Wat arelt de Kami 4
?

') Ebenso bei r. V. p. U>2, no. 1.

?
) Schiiferhund. Bei S. Kb. S. 101, Xr. :m>:

Du biscbt chrank

Uf der Fressbank.
3
) kauft.

*) Kanne, Holilmass.
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Drei Mark \ Madam.

Dat ess ze diir 2
.

Adie, Madam.

392. Beim Anpreisen der Kirschen:

Schonn decke Posskiesche, zwei Mark e Ponk.

Zwei Mark, eng Mark en halef Pouk.

393. Verzallselche.

Et wor ens geweas

En Kotik en en Geas.

Dat ess alles, wrat ich wees.

394. Ich wel dicii get verzelle

Va sowe Peternelle,

Ru moss se net begecke,

Sons moss du se met de Nas trecke.

395. Beim Schluss einer Erzahlung:

Et kom en Mus
Dorich et Hus,

Ess et ganz Verzallche us 3
.

396. Beim Auseinandergehen nach Schluss der Scliule oder

nach beendigtem Spiel schlagt ein Kind das andere leicht drei-

mal auf den Eiicken und sagt:

Der Leiste,

Der Beiste,

Der Duadschlag"4
.

J
) 1 Mark = 5 Pfennig. 2

) tbeuer.

s
) Mit folgenden, halb singend, ball) recitirend vorgetragenen Worten

sehliessen die Kinder in Xiederosterreich eine erzahlte Geschichte: Hiazd

is \s aus; lauft a mauserl, uwer's hauserl, hada gruns roekerl a und a rods

bauwerl auf, und das is de TMni (Leopoldine). Dadurch wird zugleich das-

jenige aus der klcinen Ciesellschaft, was zunachst weiter erziihlen soil,

bestimmt, da in den letzteu drei Versen die Farbe der Kleider und der

Name in entsprechender Weise umgeiindert wird. Ft: VI, S. 112.

4
) In andern Ortcn suchen die Kinder sicb weehselseitig vor dem Aus-

einandergehen einen Sehlag, der „Letzte u oder auch der ^Nachtsdeekel*

genannt, beiznbringen, ohne sieh wiederscldagen zu lassen; vgl. Picks
Monatsschrift IV, S. 3S2.
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Volkslieder.

l.

Streek, Madche, streek,

Et Kloie * ess noch deck.

En strecks du net, da runimt* et net.

Da kommen ouch de Freier net;

Streek, Madche, streek.

Schur 3
, Madche, schur,

Et Koffer 4 agen Mur,

En schursch du net, da blenkt 5
et net.

Da kommen ouch de Freier net;

Schur, Madche, schur 6
.

Danz. danz, Quiselche 7
, ich gew dich ouch en Ei,

Xea, satt dat adig Quiselche, ich danz noch net for zwei.

Danz, danz. Quiselche, ich gew dich ouch ene Hott,

Xea, satt dat adig Quiselche, dolor drian ich net de Fott.

Danz, danz, Quiselche, ich gew dich ouch en Kouh,

Xea, satt dat adig Quiselche, dofor danz ich uommerzou.

Danz, danz, Quiselche. ich gew dich ouch en Hus.

Xea, satt dat adig Quiselche. dofor goahn ich net erus.

Danz, danz, Quiselche, ich gew dich ouch ene Man,

Jo, satt dat adig Quiselche, dofor fang ich nun at an 8
.

*) Knauel. *) raumt. 3
) scheuern. 4

) Kupfer. 5
) blinkt.

*) In 5. Kb. S. 99 fordert die Mutter, indeni sie bemerkt: „Der Frier

«itt darink
, ihre Tochter zum Spinnen auf und sagt:

Spiunst du nicht en feinen Draet,

Geit der Frier en ander Straet.

T
) Betschwester.

*) VgL dasselbe Lied bei Hoffmann von Fallersleben, Niederlan-

disrbe Volksl. S. 238; in der all^emeinen Mundart Brabant s bei F. Ill,

8. 660. Port, wo ein Pferd und eine Kuh versprochen werden, verrath das

„Kwe.selke tt

, warum e.s nicht tanzen will, indem es nach der Ablehnung sa£t:

Ik kan ni dansseu,

Ik mag ni danssen.
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Schnieder-Albade ]

Wat mags du soss Chrestingche doch

Mich arme Schnieder ploage!

De Leivt* zou dich hat wie ene Knouch

Mich dorr 3 en drug 4 gesoage 5
.

Ich goah en seng de ganze Zitt

Hei onger die kleng Fenster,

En wenn mie Ogg dich nierr ens sitt,

Da brennt mie Hatz wie Genster 6
.

Et krevelt 7 mich egen Heut 8
, egen Rock,

En schier en alle Gledder,

Mich owerleuft all Ogenbleck

En Honderfell, ich zedder 9
;

Mie Hatz weed mangs 10 als wie der Wahs 11
,

Wo ich mie Gar met schmiere,

Merr och 12
, et dingt ess kalt wie Glas

En haller 13 als niing Schiere 14
.

Wost ich dat dich et freue kiint,

Du doosch 15 mich kniepe ,G
, biesse 17

;

Wenn doch die Hus e Flamme stong,

Dat ich dich drus kiint riesse 18
;

Stongs du bes agen Hals egen Dreck,

Danssen en is ons regel nit,

Popen eii kwesels danssen nit.

Als abcr der Mann versprochen wird, da will es tanzen und lSsst es auch

die Regel zu.

Aehnlirh in schlesischer Mundart, Hoffmann von Fallersleben,

Schlesische Volkslieder Nr. 118. Im Lippeschen (F. I, S. 207) fordort die

Mutter ihre Tochter zum Spinnen auf, indem sic ihr nachcinander ein Paar

Schuhe, einen Rock, ein Tuch verspricht, was die Tocbtcr ablehnt, mit deni

Brnierken, dass ihr der Finger schwiire und der Dauinen web thate; erst als

ihr die Mutter einen Mann verspricht, schwart kein Finger und schmerzt

aueb der Daumen niebt mehr.

') A us dem Volksmund mitgetheilt bei Mftller-Weitz a. a. 0. S. 275.

2
) Lit*be. 3

) dilrr. 4
) trocken. 5

) gesogen. °) Ginster.

7
) kribhelt, eine juekende Bewegung empfinden. 8

) Haupt. 9
) zittem.

"•) wririi. u
) Wacbs. ») ach. ,:J

) barter. ,4
) Sebeeren. ,5

) dnrtiest.

''•) kneifen. 17
) beissen. ,H

) reissen.
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Ich druag dich op ming Hang ems;

Ich wead warhaftig noch ganz geek,

Es leuft at met mich uhrus 1
.

Des Morgens, Meddags, Ovvends steaht,

Wo ich mich kier 2 en driane 3
,

Die Beld mich vorgen Ogge reaht 4
,

Ich kan onmoglich niane.

De Nolde steicli icli mich egen Bean,

Anplatsch 5 dermet ze soume 6
,

Et riesse mich alle Faam vancn,

Ich duan niiis mia als droume 7
.

An alle die Ruse 8 bess du Schold,

Du adig zockere Ditzche 9
.

Heits du merr ens de G-nadehold 10

En giavs 11 mich ens e Putschche!

En sats 12
: du klenge Schniederditz,

Bess stell, hiir op met gringe ,:}

,

De anger Jongen all zom Spitz 14

Weots 15 du doch noch der Minge 1C
.

Et koein ene Bur us Obeiiand 17
, oho!

Dea hau ene Esel agen Hank, vivela Kurasche.

Wat hau hea op der Esel ligge?

Dorob hau hea e linge Doch.

Wat doog hea met dat linge Doch?

Damit ging er zum Schneiderlein.

Dag, mein liebstes Schneiderlein,

Mach mir daraus ein Kittelein.

Und als der Kittel fertig war,

Ging er vor seiner Mutter stehn.

») Die Ulir geht aus, d. h. es geht mit mir zu Endc.

*) fcelire. ') drehe. 4
) recht. 5

) anstatt. °) saumen, den Rand eines

Zcu^s uinschlageii und festnahni. 7
) tniumen. H

) Streit. e
) kleines Ding.

i") finade-Huld. ") ^'ibst.
Vi

) subtest.
IS

)
greinen. ;

> Verdruss,

is) Meinige.
,7

) Aubel, Dorf im Lhnbiirgisrlieii.
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Dag, mein liebstes Mutterlein,

Wie steht mir denn mein Kittelein?

Du hass ene Pansch 1 wal wie en Kouh,

Geh mir zuruck zum Sehneiderlein.

Dag, mein liebstes Sehneiderlein,

Wie hast du gemacht mein Kittelein?

Ich habs geschnitten im Mondenschein.

Dann maeh es mir gut im Sonnenschein 2
.

5.

De Geas, die hau esonne adige Kopp, ene lange Kopp, ene spetze

Kopp,

Der Schnieder satt: et ess for ene Kaffiepott, de Geastekopp.

Alle meine dausend Sehneiderlein

Alle meine dausend Sehneiderlein.

De Geas, die hau esonne adige Romp 3
,

Der Schnieder satt: et ess for ene Zuppekomp.

De Geas, die hau eson adige Puate,

Der Schnieder satt: et es for ming Frau ze kluote 4
.

De Geas, die hau eson adige Ure,

Der Schnieder satt: et ess for minge Rock ze fure 5
.

De Geas, die hau esonne adige Statz,

Der Schnieder satt: et ess for ene Ehlelatz 6
.

De Geas, die hau eson adige Daame 7
,

Der Schnieder satt: et ess for ming Nold ze feame 8
.

1

) veriicbtlich fttr Leib, Bauch.
2
) Wie es auswiirts fttr siindhaft gehalten wird, im Mondschein zu

spinnen und zu stricken, weil hierdurch ^ewissermassen angedcutet wird,

dass der Tag nicbt hinreiehe, urn genug erwerben zu kttnnen, so herrsebt

aucb, wie (lurch obiges Liedcben feststebt, in Aachen die Ansicht, dass man im

Mondschein nicbt arbeiten solle und Strafe — bier das Verderben der ttber-

tragenen Arbeit — den trvffe, der dieses nicht beachte. Vgl. auch Sirarock,

3[ythologie, 5. Aufl., S. 2:>; Meier a. a. 0. S. 235; Birlinger, Volksthtiin-

liches aus Scliwaben I, S. 187 und 188.

{

) Rumpf. 4
) Ueber das Ohr hauen. 5

) fiittern. 6
) Elle. 7

) Die Zitzen

an deni Enter. *) "fiideln.
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De Geas. die liau eson adige Foss,

Der Schnicder satt: et ess for ming Noldeboss.

De Geas, die hau eson adige Ziane *,

Der Schnieder satt: et ess for de Weste ze niane.

De Geas, die hau eson adige Fott,

Der Schnieder satt: et ess for rainge Fengerhott.

De Geas, die hau esonne adige Hals,

Der Schnieder satt: et ess for e Brandewiensglas.

De Geiis, die hau esonne adige Steaz,

Der Schnieder satt: et ess for en Brudigamskeaz 2
.

6.

Losse fur noch ens drenke

En senge va de Kouh, Kouh, Kouh,

Losse fiir noch ens drenke

En senge va de Kouh.

De Kouh, die hau e Mullche,

Wat doag sei da domet?

S&i geng der ganze Sommer

Gefreisse dorichgen W£i.

De Kouh, die hau zwei Ogge,

Wat doag sei da domet?

Sei geng der ganze Sommer

Gekicke dorichgen Wei.

De Kouh, die hau zwei Uerchere,

Wat doag sei da domet?

S£i geng der ganze Sommer

Gelustre dorichgen Wei.

!

) Zehen.

*) Br&utigamskerze. In frtiherer Zeit herrschte in Aachen die Sitte,

dass die Brautlcute vor der kirchliehen Einsegnung ihrer Ehe einer feier-

lichen Me*se beiwohnten, in welcher vor dem Br&utigam eine Kerze brannte,

wclche „Brautigamskerze
tt genannt wurdc.

18
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De Kouh, die hau zwei Hoane.

Wat doag sei da domet?

Sei geng der ganze Sommer
Gestosse dorichgen Wei.

De Kouh, die hau vier Putchere,

Wat doag sei da domet?

Sei geng der ganze Sommer
Getrappe dorichgen Wei.

De Kouh, die hau e Schwanzche,

Wat doog sei da domet?

Sei geng der ganze Sommer
Geschwamele dorichgen Wei.

Et woor ene Bur, dea wo e Honnche ha:

Kluck satt et Honnche.

En wie hea du dat Honnclie liau, du wou hea

ouch ene Hahn ha:

Kuckelores satt der Hahn \

Kluck satt et Honnche.

En wie hea du ne Hahn hau, du wou hea ouch

ene Schwan ha:

Wisse Feare dreiigt der Schwan,

Kuckelores satt der Hahn.

Kluck satt et Honnche.

En wie hea du ne Schwan hau, du wou hea ouch

en Geas ha:

Zeckelemeck keakt- de Geas,

Wisse Feare dreagt der Schwan u. s. w.

En wie hea du en Geas hau, du wou hea ouch

e Fereke ha:

Schorre morre grommt et Fereke,

Zeckelemeck kcokt de Geiis u. s. w.

') Den anderweitigen Ruf des Halms s. Xr. 179.

-) sch ro it.
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En wie heft du e Fereke hau, du won hea ouch

en Kouli ha:

Flitsch, flatsch trampt tie Kouli,

Scliorre niorre gromnit et Fereke u. s. w.

En wie hea du en Kouli liau, du wou hea ouch

e Peod ha:

Rempele penip doog et Peod,

Flitsch, flatsch trampt de Kouli u. s. w.

En wie hea du e Peod hau, du wou hea ouch

ene Kneoht ha:

Rusche l Pliimnie 2 druag der Kneoht,

Rempele pemp doog et Peod u. s. w.

En wie hea du ene Kneoht hau, du wou
hea ouch en Mad ha:

Bure-Traug s heisch de Mad,

Rftsche Pliimme druog der Kneoht u. s. w.

En wie hea du en Mad hau, du wouh heft ouch

en Frau ha:

Au Kawau heisch de Frau,

Bure-Traug heisch de Mad u. s. w.

En wie hea du en Frau hau, du wou heft ouch

e Kenk ha:

Bescheissen Deng heisch et Kenk,

Au Kawau heisch de Frau u. s. w.

En wie hea du e Kenk hau, du wou heft ouch

en Weg ha:

Ninana geng de Weg,

Bescheissen Deng heisch et Kenk u. s. w. 4

l
) rauschende. 2

) Fedem.
8
) Die Bezeichnung einer schwerfalligen und tragen Magd, eigentlicb:

Bauern-Trog.
4
) Die Aufgabe dioses und der sonst melirfach vorkommenden ahnlieber

Lieder be.steht darin, „sittliehe Besohaffenlieit und ausseres Bositzthum einer

Familie, ihre Glieder und Dienstboten, sammt allem Hausrath, Viehbestand

und dazu gehorender Gttterraassc in selbstredenden Eigennamen dor Reihe

nach herzuzahlen". Ueber des Sprucbes alte Abkunft und Geltung, sudann

seine mit giusaera Spracbgesrliick versuchte L
T

informuug und
j

dung s. R. S. 15G ff. Vgl. ferner F. I, S.

Xr. 1039; endlicb Die Heimatb 1876, S. 11
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8.

Et soess en Uell en sponn,

Wal op en duster Kamer,

Wo nommens op en kom 1
.

9.

Die Blatter des Kartenspiels mit Ausnahme der Asse werden
einzeln von einer Person willkiirlich aufgerufen, nacli jedem
Euf wird geantwortet:

Niiis for oss.

Wird ein Ass aufgerufen, so antwortet der Chor:

Alles for oss

und singt alsdann:

En wo fiir sont, do welle fiir blieve, Alle-, Alleluja,

Do sail oss genge Diivel nohgen Hus erus drieve,

Alle-, Alleluja.

10.

Aachener Marseillaise 1793.

Uehr Hallonke, schleohte Prije,

Kanaltepack en Sclielnievieli

!

Fiir raosse iich li6i lije
2

En doschen oss net reppe 3
niio.

*) Bekanntlich hatte in Aachen zur reichsstadtischen Zeit der alteste Schoffe

die Verpflichtung, in der Christmesse im MUnster nach dem Evaugelimn einen

Leis anzustimmen (vgl. Quix, Hist. Besehreibung der Mtinsterkirehe S. 119;

Zeitschr. des Aach. Geschiehtsvereins IV, S. 149). Einer Mittheilung des Herrn

Frciherrn H. A. von Fiirth zufolge war gegen Ende des vorigen Jahrhunderts

die Reihe an dem Schbffen de Witte. Dieser, der wahrseheinlich bis zuin

Beginn der Christmesse im Wirthshaus verweilt hatte, war gleich beim

Eintritt in die Kirche in Schlaf gcfallcu. Als nun die Reihe an ihn kam, den

Leis anzustimmen, stiess ihn sein Nachbar an; de Witte erwachte, stimmte

aber, sich noch in seiner lustigen Gcsellschaft wahnend, den obigen Rund-
gesang an.

2
) leiden, dulden. '•) riihren.
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Waad uhr merr, uhr franze Biaste,

Hoss kont der ongersche 1 Zaldat

Met Ooborg iich an de Schwaat 2
,

Dat uhr noheom mot fleste.

Uehr arm Zittojengs,

Uehr Lompebataljongs

!

Uehr Hong! Uehr Hong!

Set net mia wead als Dreck agen Schong 3
.

l
) ungarischc. 2

) Schwarte.
a
) Die Entstehung vorstehenden Licdes ist, wie A. von Reumont,

Biographische Denkbliitter S. 257 bemerkt, ein historisches GenrestUck. „Am
16. Dezember 1792 zogen die Republikaner in Aachen ein: Der eherne

(irosse Carl auf dem Marktplatze trug die gewohnte Jakobincrmlitze. Die

Bttrger hatten sich unter einander gezankt und gelegentlich geprugelt, kur-

pfalzische Exekutionstruppen theuer bezahlt, dem schon sehr gesunkenen

Wohlstand der Stadt schwere Wunden beigebracht: gegen die Franzosen

waren Alle. Von „de Zankeiotten Opklierung", wie man die neue Freiheit

nannte, wollte keiner wissen. Freilich war's ein Widerstand ohne Thaten.

Friedrich Heinrich Jacobi und Andere haben tragikomische Schilderungen von

Zustanden und Scenen gegeben; ein geschichtskundiger Mann, Dr. Heinrich

Milz, hat die Ereignisse der Franzosenzeit nach den Urkunden erz&hlt.

General Dampierre sagte: er habc nie einen rasenderen Ptfbel getroffen. In

diese Zeit fallt die Parodie der Marseillaise. Vom Halse schaifen konnten

die Aachener sich ihre Bedranger nicht, vor denen sie sich niederducken

niussten; so kiihlten sie wenigstens ihr Mttthchen, indem sie dieselben ver-

hohnteu, und zwar buchstablich unter der verhassten Nasc. Das Lied ist

charakteristisch ftir Stimmungen und Hoffnungen — die Strassenjugend, die

sogenannten Domgrafen, zogen vor den franzosischen Bataillons her, den

Nationalgesang auf eigenthilmliche Weise accompagnirend. Die Franzosen

fanden, dass die Aachener das Franzosische schlecht aussprachen, aber sie

lie-*sen es passiren, den durch die Melodie ausgedrttckten Sympathien zu

lieb. . . . Bei Aldenhoven rechtfertigte denn auch „Ooborg" durch den Sieg

vom 1. M&rz 1793 die Erwartuugen der treuen Aachener, die sich noch an-

derthalb Jahre lang ihrer eignen Freiheit erfreuten."
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Aus der Zeit der Fremdherrschaft.

Von E. Pauls.

III. Der 2. Marz 1793 und seine Folgen fur Aachen.

Vielfach lebt noch in der Aachener Gegehd die Ueber-

lieferung 1
, dass das Schicksal Aachens bei seiner Besetzung

durch die Franzosen im September 1793 an einem Faden gehan-

gen habe und dass nur mit der grossten Miihe die Rettung der

Stadt vor Plunderung und Einascherung zu ermoglichen gewesen

sei. Ueberlieferung und Wahrheit sind in diesem Falle gleich-

bedeutend, denn thatsachlich war vor 94 Jahren die alte Reichs-

stadt dem Untergang geweiht. Weshalb ihr ein so furchtbarcs

Geschick, dessen Wirkungen Jalirzehnte nicht Mttcn verwischen

konnen, drohte, und weslialb in letzter Stunde ein gliicklicher

Unischwung eintrat, wird im Nachfolgenden naher erlautert

werden. Meine Darstellung stiitzt sich in etwa auf die ver-

einzelten und sparlichen Angaben einiger Druckwerke, mehr
aber auf urkundliches Material, welches mir theils von der

Familie eines bei den Ereignissen hervorragend betheiligt ge-

wesenen Mamies, theils, soweit das Aachener Stadtarcliiv in

Betracht kommt, von Herm Stadtarchivar Pick in dankens-

werther Weise zuganglich gemacht worden ist.

Lange schon vor dem wichtigen Jalir 1789 fehlte der grossen

Mehrheit der Aachener Bevolkerung fur franzosisches Wesen
jede.Vorliebe -. Aachens treue alte Anhanglichkeit an das deutsche

l
) Haagen, Geschichte Achens II, S. 423; Milz, Programm des Kgl.

Gymnasiums zu Aachen 1871/72, S. 7: Glaubwiirdigen Nachrichten zufolge,

war die Erbitterung gegen Aachen so gross, dass die Vcrnichtung unserer

Stadt durch Feuer und Schwcrt bei der Annee beschlossene Sache war.

-) An dieser Abneigung, die in sehiirfster Weise naincntUch im Winter

1792/9H hervortrat, anderteu die ziemlich lebhaften Handelsbeziehungen

zwiscln'ii Aachen und Frankreieh ebenso wenig als der Umstand, dass Aachens
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Reich, auf dessen Beraubung und Zersplitterung der westliche

Nachbar und Erbfeind so erfolgreich hinzuwirken verstand, liess

den Gedanken an eine Hinneigung zu Frankreich nicht auf-

kommen. Verbitternd wirkte ferner die Erinnerung an all das

Elend, welches franzosische Kriegsschaaren seit dem Ende des

dreissigjahrigen Kriegs wiederholt iiber die Aachener Gegend

gebracht hatten. Endlich auch standen die Sitten und beson-

ders die religiosen Anschauungen, wie sie sich in der letzten

Halfte des 18. Jahrhunderts so vielfach in Frankreich ent-

wickeltex, mit denen unserer Heiraath durchaus nicht in Ein-

klang. Die Ereignisse der ersten Jahre nach 1789 verscharften

uur die Gegensatze 1
.

Die den Republikanern so verhassten franzosischen Aus-

gewanderten fanden in Aachen ein gern gewahrtes Unterkoramen

;

die Stadt wurdeein Hauptzufluchtsort der „illustren Heimath-

losen", ein Herd der gegen die Neuordnung der Dinge in Frank-

reich gerichteten Bestrebungen 2
. Da fugte das Geschick eine

unerwartete Wendung, — die Republikaner besetzten Aachen

im Dezember 1792, urn es etwa zehn Wochen hindurch zu

behaupten.

Ein tolles Treiben spielte sich nunniehr in Aachen ab 3
.

Einerseits rohe Gewalt zur Beseitigung der stadtischen Ver-

B&der von Franzosen viel besucht wurdcn und dass seine Burger im franzosi-

schen Reich sich der Zollfreiheit und anderer Steuerbegttnstigungen erfreuten.

Frankreichs Herrscher sandten nach jeder Kriinung in Rheims das Leichen-

tuch ihres vorletzten Vorgftngers zum Grabe Karls d. Or., den sie als ihren

Vorfahren betrachteten. Es ging sogar die Sage, Aachens Burger hatten in

Paris und umgekehrt die Pariser in Aachen das Burgerrecht. (Lettres snr

la ville et les eaux d'Aix-la-Chapelle par M. D. B., Amsterdam 1786, p. 43.)

*) Kurz vor der Fremdherrschaft heisst es in der im J. 1787 erschienenen

deutschen Ausgabe der Schilderung der Stadt Aachen (S. 250 und S. 51):

^Aachens Kindern wird gelehrt, gegen die franzOsische Nation zu heulen.

Ich schSmte mich, Frankreichs Wappen in einem Lande zu sehen, wo der

franzosische Name verabscheut wird, denn in Aachen sind die Franzosen

seitens der Geistlichen, der Behorden und des Volks schimpflichen Beleidi-

gungen ausgesetzt." Die Kenntniss der franzosischen Sprache war dagegen

in Aachen des starken Fremdenverkehrs wegen sehr verbreitet.

*) Vgl. von Reumont in der Zeitschrift des Aach. Geschichtsvereins

II, S. 1 £f.

3
) Literatur: Wochenblatt flir Aachen und Umgegend 183G; Perthes,

Politische Personen und Zustande in Deutschland zur Zeit der franzosischen

Herrschaft I; Milz, Programm des Kgl. Gymnasiums zu Aachen 1870/71;

Haagen, Geschichte Achens II.
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fassung, zur Beforderung des Freiheitsrausclis *, zur Schadigung'

religioser Einrichtungen, andererseits versteckter oder offener

Widerstand der Burgerschaft. Sang- iind klanglos verlief die

Errichtung des Freiheitsbaums am 19. Dezember 2
, kiihn pochten

Aachens Burger auf ihre Anhanglichkeit an Religion, Kaiser

und Reich. Die Hefe der Bevolkerung geberdete sich nach

Dampierres eigenen Worten wie wtithend und rasend ; das derbe

Wort Dreckkerle scheint damals als Bezeichnung ftir die Fran-

zosen gang und gabe gewesen zu sein. Als Erwiderung erfolgte

seitens der Republikaner die Grundung eines Jakobinerklubs in

Aachen, Bedriickung der Geistlichkeit und Entehrung der Gottes-

hauser, dann die Erzwingung der angeordneten Neuwahlen und

der Betheiligung an franzosischen Festen durch militarische

Gewalt. Die Citoyens, so schrieben Jacobi und Andere, gehen

tiber alien Glauben toll mit den armen Aachenern urn, sie rupfen

sie wie die KrammetsYogel 3
.

Einem solchen Hexensabbath, einer so grimmigeii beiderseiti-

gen Erbitterung 1 setzte schliesslich die den osterreichischen

Waffen gimstige Schlacht bei Aldenhoven vom 1. Marz 1793

fiir langere Zeit ein Ziel.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Marz 1793 trat ein bedeu-

tender Theil des geschlagenen franzosischen Heeres tiber Aachen

J

) Wie die Republikaner dies erreichen wollten, zeigt u. A. folgende

verbilrgte Anekdote. Der furchtbare Danton begegnete im Januar 1793 in

Aachen dem Redakteur Dautzenberg. „ri ne faut pas faire ici", schrie Danton

denselben mit Stentorstimme an, „une revolution de miel ou de lait, mais de

sang, f . . ., voyez comment nous avons fait a Paris." — „Mais le climat

n'est pas le meme a Aix". — „I1 faut le chauffer!" (Vgl. Aachener Zuschauer

1793, Nr. 28.)

2
) Folgende sehr bezeichneude Mittheilung des Aachener Zuschauers vom

20. Dezember 1792 wurde bis jetzt kaum beachtet: Kein feierlicher Aufzug,

kein Frohlocken des nur in geringer Zahl versammelten Volks begleitetc

gestern die Errichtung des Freiheitsbaums. Alles zeigt bisher deutlich,

dass die hiesigen Burger keinen Sinn haben ftir die franzftsische Freiheit.

s
) Perthes a. a. 0. I, S. 139.

4
) Wie gross dieselbe in der Aachener Gegend gewesen sein muss, lasst

sich auch in etwa aus den Memoiren von Dumouriez schliessen. Nach ihnen

lebte und r&uberte Dampierre iu Aachen lustig in den Tag hinein. (II s'occupait

de plaisirs et de rapines.) Die republikanischen Soldaten in den Quartieren

zwischen Aachen und Ltlttich waren oft ohne Aufsicht, da ihre Offiziere gern

in der Stadt verweilten. Tmppenweise verlegtcn sie sich dann auf das

Pliindern (piller!) der DQrfer; vereinzelte Soldaten waren wiederholt von

den Bauern niedergemacht worden.
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den Rtiekzug nach Belgien an. Ein anderer Theil versuchte

am folgenden Morgen mit grosser Tapferkeit 1 sich in Aachen

zu behaupten. Erst nacli 3 Uhr Nachmittags wurden die Repu-

blikaner vollstandig zersprengt. nachdem mehrere Stunden hin-

durch ein erbitterter Kampf in den Strassen der Stadt gewogt

hatte. Es war ein verhangnissvoller Missgriff von den schwer-

wiegendsten Folgen, dass mehrere Burger zu einer Betlieiligung

am Strassenkampf sich hinreissen liessen. Der genaue Umfang

dieser unbefugten Einmischung ist leicht erklarlicher Wcise 2

nicht zu ermitteln, doch liegen zur Gewinnung eines geniigenden

Ueberblicks hinlangliche Anhaltspunkte vor.

Gleich in der ersten Nummer des Aachener Zuschauers,

welche nach dem 2. llarz erschien, werden die Aachener wegen

ihrer Theilnahme am Kampfe belobt; es heisst u. A.: „Unsere

Mitburger brannten vor Begierde, an der Befreiung ihrer Vater-

stadt ihren Theil zu haben. Zu ihrem Ruhme waren sie es,

welche ihren Rettern die Thore offneten, sie wanden den Feinden

Deutschlands die Waffen aus den Hftnden, als die Unholde beim

Verlassen dieser Reichsstadt ihre ohnmachtige Wuth an den

Tag legten. Sie eroberten gegen 3 Uhr Nachmittags auf <ler

Jakobstrasse von den Franzosen zwei Kanonen, welche dor

Prinz von Wurttemberg der Stadt zum ewigen Andenken ge-

schenkt hat 3.*

Diese Angaben des Aachener Zuschauers sind nie angezweifelt

worden. Eine Betlieiligung in dem hier angegebenen Sinne lebt in

der Ueberlieferung fort, und Haagen gibt sogar die Nanien der

') Wahrscheinlich unter dem General-Lieutenant la Noue, von dem

Dumouriez sagt: II avait niontre la plus grande bravoure dans la retraite

d'Aix-la-Chapelle.

2
) Nach den Aufzeichnungen des Augenzeugcn Neumann Schillings

war fast in alien 8trassen Gemetzel; doch sagt audi Schillings nieht, dass

Burger auf Franzosen gefeuert hatteu. Er spricht nur von der Erbentung

der beiden Kanonen und der Gefangennahme vieler Franzosen durch Burger.

Neumann und Rathsherr Johann Georg Franz Xaver Schillings starb, 80 Jabre

alt, im J. 1830.

3
) Wortlaut, Zusammenhang und Wabrscheinlicbkeit sprechen dafiir,

dass die Aachener erst dann in den Kampf eingriffen und den Franzosen

ibre Waffcn entwanden, als der Sieg fur die Kaiserlichen entschieden war

und die Republikaner auf der Flucht sich in der Jakobstrasse festzusetzen

versuchten. Nach einer jetzt im Aachener Stadtarchiv befindlichen, theilweise

von Kantzeler frtlher verbffentlichten kleiuen Aachener Chronik blieb beim

Strassenkampf ein Aachener Burger, Xamens Gerhard Giitten, todt.
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beiden Aachener an \ welchc an der Stromgasse und vor Jakobs-

thor die zwei Kanonen erbeuteten. Bei der zweiten Besetzun*r

Aachens durch die Franzosen im September 1794 brachten die

Freiheitshelden aber ganz andere, viel scharfere Beschwerden

vor. Sie behaupteten namlich, Aachens Burger batten gelegent-

lich des Strassenkarapfs vor anderthalb Jahren aus dem Hinter-

halt auf die Franzosen gefeuert 2
, audi seien spater franzosische

Yerwundete in roher Weise misshandelt und sogar aus den
Fenstern des Militarspitals auf die Strasse geworfen worden.

Beide Beschwerden sind ein Gemenge von Unwahrheit und

starker Uebertreibung.

Zunachst folgt dies aus dtn Angaben von Quix. Christian

Quix, geboren im J. 1773, liess sich bald nach der Aufhebungr

der Kloster in Aachen nieder und war dort schon urn 1806

als Lehrer in Stellung. Die Gescliichte der Fremdherrschaft,

deren Beginn in sein erstes Jiinglingsalter fallt, kannte Quix

aus eigener Anschauung; auch stand ihm spater ein ganz

bcdeutendes gedrucktes und archivalisches Material zur Ver-

iugung 3
. Unbezweifelt sind seine Wahrheitsliebe und seine

niichterne Beurtheilung gescliichtlicher Ereignisse. Dieser For-

scher schreibt 1
: „Was zur Unehre oder zum Nachtheil Aachens

falschlich gesagt oder geschrieben worden ist, werden wir zu-

recht zu weisen wissen. Dies bezieht sich namentlich auch

auf die Vorfiille bei der Befreiung unserer Stadt von den Fran-

zosen am 2. Marz 1793. In Aachen war Jeder von der Unwahr-

heit der beiden von franzosischer Seite aufgestellten Haupt-

beschuldigungen uberzeugt. Nach der alten Wahrheit fama

crescit eundo sind die Begebenheiten bei dem gemeldeten Riick-

zuge arg ubertrieben worden. Das Militarspital befand sich in

der Karmeliterkirche, die eine hochgewolbte, mit hohen Fenstern

*) Haagen, Geschichte Achens IT, 8. 423.

*) Erwiihnung verdieut, dass bei dor Rriumung Liittichs im Juli 1794

die Einwohncr auf die abziehendcn Oesterreieher feuerten. Ein Vergleich

zwischcu den Ereignissen in den beiden Xachbarstadten LUttich und Aachen

lag also den Franzosen gcwiss sehr nahe.

3
) Auf sehr breiter Grundlage (seine Abhandlung zieht sich durch 90

Nummern des Anfangs 18^8 eingegangenen Wochenblatts hindurch) versuchte

Quix cine Geschichte der Fremdherrschaft in Aachen zu liefern. Leider

blieb die Arbeit unvollendet; sie reicht nur bis Ende Marz 1795.

4
) Wochenblatt fiir Aachen und Umgegcnd 183<>, 8. 172 und 188.
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versehene Kirche war, deren Fensterbanke nur mittelst sehr um-

standlicher Yorrichtungen erreicht werden konnten 1
. Wahr ist

es, dass der Pobel das Spital plunderte und sogar die leinenen

Tiicher unter den Kraiiken weggenommen hatte. Auch war

man allgemein uberzeugt, dass von den Burgern kein Franzose

todtgeschossen worden war. 44

Die vorstehenden Angaben von Quix sind urn so werth-

voller, als die Akten tiber die Ereignisse vom 2. Marz 1793

voraussichtlich fur imraer verloren sind. Sie fehlen im Aachener

Stadtarchiv, welches sie schwerlich jemals auf langere Zeit

besessen hat. Denn die Untersuchung ging ihrer Zeit recht bald

vom Aachener Magistrat an das im November 1794 in Aachen

errichtete sog. Revolutions-Tribunal tiber. Spater kamen die

Akten an die Mittelkommission in Bonn 2
. Ihr weiterer Verbleib

ist nnbekannt. Moglicher Weise wurden sie nachher absicht-

lich vernichtet, damit die Verfolgungssucht nicht neue Nahrung

erhielte 3
. Doch auch ohne diese Akten lassen sich die Quixschen

Angaben ausreichend stutzen. Es spricht zunachst nicht die

kleinste Wahrscheinlichkeit dafur, dass viele Aachener am
2. Marz 1793 von ihren Feuerwaffen gegen die Franzosen

Gebrauch gemacht haben. Andernfalls ware die spatere Unter-

suchung nicht so ergebnisslos verlaufen, die Namen der Haupt-

betheiiigten und die ihnen zuerkannten Strafen waren veroffent-
,

iicht. auch waren wohl die als Zufluchtsstatten benutzten Hanser

dem Erdboden gleichgemaclit worden, wie dies Kriegsrecht und

-brauch so ungemein nahe legten. Anscheinend ist nicht ein

einziger Fall von Widerstand mittelst Schusswaffen zu Ungunsten

eines Burgers ermittelt worden, was freilich die sehr schwache

MogUchkeit nicht ausschliesst, dass hochst vereinzelt Bewohner

von Aachen in der Erregung des Augenblicks ihre Gewehre

') Seltsam den Ausdruck wiihlend schreibt hier Quix: deren Fenster-

banke viel zu koch waren, ura aus diesen Kranke werfen zu konnen.

*) Wochenblatt fUr Aachen und Umgegend 1836, S. 188; Aachener

Merkur Nr. 123 vom 7. Thermidor VII. Jahrs. Die Mittelkommission in Bonn

bestand nur von Mfirz bis November 1797.

•*) Aus gleichem Grunde befahl Napoleon I. die Verbrennung der Akten

des Jakobinerbunds. Ueber ahnliche Vernichtuugen vgl. Zeitschrift des Aach.

Heschichtsvereins V, S. 295, Anm. 3. Im vorliegenden Falle konnte vielleicht

im J. 1804, dem Jahr der Aufnahine Aachens unter die Kronungssttidte des

franzosischen Reiehs, eine Beseitiguug der fttr Aachen unancenebmen Sehrift-

stiicke nahe gelegen haben.
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auf die Franzosen angelegt habcn 1
. Bezeichnender Weise ver-

schwindet sehr bald nach der zweiten Besetzung Aacliens der
Vorwurf einer Betheiligung am Kampfe durch Schiisse aus deni

Hinterhalt aus den franzosischerseits vorgebrachten Beschwer-

den, spater wird nur auf die Misshandlung von Verwundetea

hingewiesen. Und auch in Bezug hierauf schreiben schon in

der ersten Woche ihrer zweiten Anwesenheit in Aachen die

Franzosen amtlich, die Spitaler seien gepliindert worden, ehe

noch die Kranken hinausgebracht gewesen waren ; vom Hinaus-

werfen der Kranken aus den Fenstern ist nachher nur noch

sehr vereinzelt die Rede. Hochst wahrscheinlich wurden bci

der Plunderung des franzosischen Militarspitals, welche von ent-

setzlicher Verrohung, aber auch von grosstem Hasse gegen die

Fremdlinge zeugt, manche Kranke aus ihren Betten unsanft zu

Boden geworfen, was Entstellung und Erbitterung zuin Hinaus-

werfen aus den Fenstern aufbauschte.

Zweier beruhmten Geschichtswerke Angaben uber die Er-

eignisse am 2. Marz 1793 mogen hier eingeschaltet werden.

Tliiers 2 schreibt ganz ailgemein gehalten, dass nach einem

blutigen Gefechte in den Strassen der Stadt die Franzosen

gewichen seien. Ausfiihrlicher sagt dagegen H. von Sybel 3
:

^Dampierre wagte in Aachen ein Strassengefecht. Die Oester-

reicher wurden aber wie die Hessen in Frankfurt durch die

griindlich erbitterten Einwohner unterstiitzt und sprengten die

Franzosen so griindlich auseinander, class General Stengel weit

nach Stiden verschlagen wurde und sich erst in Namur wieder

zu einem franzosischen Armeekorps einfand.
tt

Unmittelbar nach der Vertreibung der Franzosen ahnte

wohl Niemand, dass der 2. Marz ein Ungluckstag fiir Aachen

gewesen war, der den Keim des Verderbens fur die Stadt in

sich barg. Eine lebhafte Freude gab sich in alien Kreisen der

1

) Im Wesen eines Strassenkampfs liegt es, dass mitunter Soldaten in

Hausern Deckung suchen und von dort aus untcr Umstanden die Feinde

belftstigen. Aehnliches kann stellenweisc auch in Aachen der Fall gewesen

sein, uud, da eine Betheiligung der Aacheuer an der Entwaffnung der besiegten

Franzosen zweifellos feststeht, niit zuin Clerede beigetragen haben, dass w^h-

rend des Kampfs die Burger aus ihren Hausern hinaus gefeuert batten.

2
) Thiers, Geschichte der franzosischen Revolution, ilbersetzt von

Jordan, Th. VI, S. 81.

') von Sybel, (Jeschichte der Revolutiouszeit, 3. Autl., II, S. 197.

Digitized byGoogle



Aus dor Zoit il«*r Fremdherrschaft. 205

Bevolkerung kund, alle Massrcgeln zur Wiederherstellung der

alten Ordnung und zur Beseitigung fast jeden Andcnkens an

die zehnwochentliche Fremdherrschaft wurden getroifen. Schon

am Tage des verhangnissvollen Strassenkampfs hatte man den

Freiheitsbaum vor deni Rathhaus niedergerissen und der Bild-

saule Karls d. Gr. die ihr von den Republikanern aufgesetzte

Jakobinermiitze abgenommen l
. Eine Woche spater fand ein

frohliches, sich bis tief in die Nacht hinziehendes Dankfest

stiitt ; am 12. April stellte eine Rathsverordnung den Fremden-

verkehr unter scbarfe Aufsicht% und am 30. April wurde der

vor den Franzosen verborgene, neu vergoldete Aachener Adler

feierlich vor dem Rathhaus wieder aufgestellt \ Am 21. Juni

beschloss der Rath, dass alle Jakobiner aus Stadt und Reich

Aachen verbannt sein sollten; gegen Ende August Hess er die

von den Franzosen auf dem Markte niedergerissene Schand-

saule des Kalkbrenner aufs Neue errichten und die Bildsaule

Karls d. Gr. vergolden 4
.

Doch das Ende der reichsstadtischen Herrlichkeit riickte

mit raschen Schritten heran. Der glucklich wiederhergestellten

fruhern Ordnung der Dinge sollte nur eine anderthalbjahrige

Dauer beschieden sein. Mit angstlicher Spannung folgten

Aachens Bewohner im Sommer 1794 den mit wechselndem

Gliick in den Niedcrlanden zwischen den kaiserlichen und

republikanischen Truppen ausgefochtenen Kampfen. Tmmer

naher riickte der Kriegsschauplatz dem Aachener Reiche,

immer schwacher wurden die Aussichten auf einen durch-

schlagenden Erfolg der deutschen Watten. Zwar uberboten

sich die in Aachen erscheinenden Zeitungen in Versuchen einer

moglichst gunstigen Darstellung der militarischen Lage auf

deutscher Seite, aber Anfangs August 1794 wurde der Schrecken

ein allgemeiner. Massenhafte Auswauderungen fanden statt.

„Unsere Stadt ist durch die Menge der ausgewandertcn Burger

verodet, alle Gesehafte stocken", so schrieb man am 8. August

aus Aachen nach Koln 5
;

„dic Zeitumstande erlauben es nicht,

*) Quix, Wochcnblatt 1836, S. 101.

2
) Quix a. a. 0. S. 106.

:i

) Quix a. a. 0. S. 107.

4
) Quix a. a. 0. S. 121.

6
) Vollstlindiger Brief in: Stadtkolnischer Reichskourier Nr. 90, vom

10. August 1704.
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den dahier sich befindlichen franzosischen Ansgewanderten einen

weiteren Aufenthalt in hiesiger kaiserlich freier Reichsstadt und

deren Gebiet zu gestatten, sie haben sich binnen 3 Tagen von

hier zu entfernen
44

, befahl eine Rathsverordnung voui selben

Tage * und wies damit eine Menge Fremder aus. Nach Quix

hatten im Sommer 1794 die meisten Magistratspersonen und

iiber 1000 Einwohner, darunter selbstredend die wohlhabendsten,

Aachen verlassen. Aachen zitterte vor den Franzosen, es zitterte

namentlich auch vor dem Namen Robespierre. Beides nicht mit

Unrecht. Aus was immer fur Gegenden Nachrichten iiber die

Fortschritte der republikanischen Heere einliefen, stets waren

die Siegesberichte verbunden mit Mittheilungen iiber ungeheuere

Kriegslasten, rohe Erpressungen und zugellose Ausschweifungen.

Furchtbare Hiobsposten liefen besonders aus den pfalzischen

Gegenden ein 2
, und ein Vorbild des ihni drohenden Geschicks

konnte Aachen in der Zerstorung des Stadtchens Kusel im

Zweibruckenschen sehen. Es hiess, Kusel ware der Sitz einer

Fabrik von falschen Assignaten, uberhaupt stets eine Feindin

der Republik gewesen. Dies geniigte den Franzosen, urn die

unglucklichen Bewohner auszutreiben, sie ihrer Habe zu berauben

und das Stadtchen ganzlich einzuaschern. Die Republik schonte

unter Umstanden ihre eigenen Kinder nicht. A lie grossen

Stadte Frankreichs erfuhren unter Robespierre die Rache der

Bergpartei 3
, einmal sogar war das von wildester Zerstorungs-

wuth eingegebene Wort gefallen, Paris miisse aus dem Ver-

zeichniss der Stadte gestrichen werden !

. Was stand Aachen

bevor, welches nach allem Vorhergegangenen unter den den

Republikanern verhassten Stadten sicherlich einen der ersten

Platze einnahm? Wie die spatern Ereignisse zeigten, kann

die Antwort hierauf nur lauten: Pliinderung und Zerstorung!

Hauptsachlich die Furcht vor dem Untergang, vor dem System

J

) Wortlaut bei Quix a. a. 0. S. 147.

2
) Nicht schrecklich genug, so lautete der Kern vieler in Aachener

Zeitungen des J. 1794 erschienenen ausluhrliclien Berichte, kann das Elend

gescbildert werden, welches Pliindern und kannibalische Grausamkeiten iiber

die Bewohner der pfalzischen Gegenden gebracht haben. Ueber Kusels Unter-

gang brachte der Aachener Wahrheitsfreund eingehende Darstellungen.

') Thiers a. a. 0. Th. IX, 8. 9. Besonders hart war Lyon mitge-

nommen worden ; Lyon n'existo plus, hiess es nur wenig ubertrieben.

i) Thiers a. a. O. Th. VII, 8. SO.
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Robespierre war es, welche Hunderte der besten Burger in die

Fremde trieb und wie ein buses Verhangniss auf den Zuriick-

bleibenden lastete. Der Name Robespierre wurde in Aachen nur

mit Schrecken genannt. Man erz&hlte, Robespierre sei fruher

in Aachen ein paar Monate lang Hauslehrer beim Vogtmeier

Freiherrn von Geyr gewesen, dann aber entlassen worden; er

habe wilde Drohungen gegen Aachen ausgestossen l und einen

Beschluss des Nationalkonvents vom 4. Vend6miaire II. Jahrs

(25. September 1793) herbeigefiilirt 2
, laut welchem Aachen im

Falle einer Wiedererobemng der Pliinderung und den Flammen

geweiht werde.

Auch hier paart sich Dichtung mit Wahrheit. Maximilian

Robespierre betrat nieraals deutschen Boden, wohl aber hatte

sein Vater lange Wanderungen in Deutschland angestellt, ehe

er sich fur immer in Miinchen niederliess. Ob etwa dieser

einige Zeit in Aachen verweilt hat, ist nicht ermittelt und

bedarf keiner n&hern Untersuchung. Ferner kennen wir aus

den Parlamentsverhandlungen eine Zornesrede Robespierres gegen

Aachen nicht 8
. Vielleicht stiitzte sich in diesem Punkte das

Gerede auf Privatmittheilungen, vielleicht audi iibertrieb man

die Vorfalle am 5. Marz 1703 im Konvent zu Paris, wo Robes-

pierre auf die erste Kunde vom Verluste Aachens hin sofort

den Tod aller aristokratischen Offiziere forderte 4
. Eine hohe

Wahrscheinlichkeit spricht gewiss dafiir, dass von Seiten Robes-

pierres, welcher seiner ganzen Richtung nach nur ein grim-

miger Gegner des jakobinerfeindlichen Aachens sein konnte,

manche Aeusserungen des Unmuths gegen die verhasste Stadt

gefallen sind.

Der Kernpunkt liegt in der Frage, ob wirklich nach einem

Beschluss der franzosischen Machthaber die Zerstorung Aachens

in Aussicht genominen war. Fast sollte man dies verneinen,

denn unter den im Moniteur sorgfaltig verzeichneten Beschlussen

des Nationalkonvents findet sich ein solcher Beschluss nicht;

l

) Quix a. a. 0. 1836, S. 147.

*) Dies das vom Syndikus Vossen in seinen Aufzeichnungen und spiiter

anch gedruckt angej?ebene Datum.

3
) Die beiden vorstehenden Mittheilungen verdanke ich der Ottte de$

Herrn A. Schumm, Verfassers der unten anzuftihrenden Lebensbeschreibung

Robespierres.
4

)
voii Sybol a. a. 0. IT, S. 24C>; vtrl. audi Moniteur XV, p. C>20.
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audi in den Aachener Zeitungen 1 aus der Zeit zwischen Marz
1793 und September 1794 fehlt liieriiber jede Andeutung. Dennoch

muss die Frage entschieden bejaht werden, nur braucht, so lange

rnihere urkundliche Beweise fehlen 2
, am Datum des 25. Septem-

ber 1793 und am Worte Nationalkonvent nicht festgehalten zu

werden. Die Aachener Zeitungen durften schon deshalb einen

ihrer Heimath so nachtheiligen Beschluss nicht erwahnen, weil

der Wortlaut der schrecklichen Verfugung niclit bekannt und

Bestimmtes kaum zu ermitteln war, zudem, namentlich im Sommer

1794, ein noch so kurzer Hinweis die ohnehin unbeschreibliche

Aufregung nur gesteigert haben wiirde. Den Beweis fur die

Berechtigung der Furcht vor dem Untergang liefern die Vor-

gange im Herbst des J. 1794 3
.

Zwei ausgezeichnete Burger Aachens bekunden, dass man
sie im franzosischen Lager auf die Aechtung der Stadt und

deren bevorstehende Zerstorung hingewiesen habe 4
; der Aachener

Kath anerkannte die Rettung aus „wirklich und augenblicklich

bevorstehender Brand- und Todesgefahr", und forderte drei

Wochen spater zu einem allgemeinen Dankfest auf 5 „wegen

Abwendung der Gefahr einer allgemeinen Verwustung". Von

feindlicher Seite erfahren wir aus amtlichen Bekanntmachungen,

dass in der franzosischen Armee der Glaube verbreitet war,

das Plundern sei jenseits der Maas gestattet, und dass es eines

ausdruckiichen Befehls bedurfte, urn die Soldaten von „Plunde-

rungen und sonstigen Ausschweifungen" in Aachen abzuhalteu.

Ferner spricht der Volksreprasentant Gillet in einer seiner ersten

Verfugungen vom Verzicht auf eine gerechte Wiedervergeltung,

J
) Es sind dies : Reich.sstadt-Aachener Zeitung, Aachener Zuschauer und

der Aachener Wahrheitsfreund.

2
)
Diese sind kaum zu erlangen, da sie voraussichtlich im Kriegsarchiv

zu Paris beruhen.

3
) Wie wenig damals unter Umstanden nach der Zerstftrung einer Stadt

gefragt wurde, beweist das Geschick Dttrens im September 1794. In Dtiren

waren nSmlich durch den Verrath eines Burgers die Franzosen durch das

Holzthor eingedrungen. Die Folge war, dass die Stadt durch eine heftige

Kanonade schwer geziichtigt wurde, und dass der osterreichische General Riese

nur mit Mtihe bewogen werden konnte, seinen Befehl, Diiren in eincn Trummer-

haufen zu verwandcln, zurilckzunchraen. (Bonn, Rumpel und Fischbach,

Materialien zur Geschichte Dttrens S. 685.)

4
) Naheres tinten.

:
) Das Dankfest wurde am 15. Oktober 1704 in Aachon gefeiert.
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und im Dezember 1794 erkliirt 1 ein anderer Republikaner offent-

lich, „dass der schreckbare Arm der Rache, der im Begriff

gewesen gegen Aachen niederzufallen, zuriickgehalten worden

sei*. Alles dies zeigt deutlich, wie nahe Aachen dem Geschick

war, das Loos Knsels, Lyons und so mancher von der Republik

auf das harteste heimgesuchten Stadte zu theilen.

Hochst wahrscheinlich hatte nicht der Nationalkonvent,

sondern der Wohlfahrtsausschuss auf Betreiben Robespierres

die Zerstorung Aachens im Falle der Wiedereroberung verfugt.

Nachdeni Robespierre im Juli 1793 in diesen spater so beriich-

tigt gewordenen Ausschuss getreten, begann die eigentliche

Schreckensherrschaft in Frankreich. Wenige Monate spater

regierte der Konvent fast nur noch dem Namen nach. Alle

Minister, Generale und Ortsbehorden standen unter der Auf-

sicht des Wohlfahrtsausschusses, welcher nach einem Konvents-

beschluss vom 10. Oktober mit dem Sicherheitsausschuss bis

zum ailgemeinen Frieden als Revolutionsregierung walten sollte 2
.

Die Verfiigungen dieser Regierung 3 konnten also nicht ganz

mit Unrecht als Konventsbeschliisse bezeichnet werden, und so

mag es sicli erklaren, weshalb der Befehl zur Vernichtung

Aachens auf einen Konventsbeschluss zuriickgefiihrt wurde.

Als sich die feindlichen Heeresspitzen im September 1794

Aachen naherten, war Robespierre seit fast zwei Monaten

gesturzt, eine mildere Richtung hatte die Oberhand gewonnen.

Aber der fur Aachen verhangnissvolle Beschluss bestand noch

mit voller Rechtskraft. Es war fraglich, ob die aufgeregten,

pliinderungslustigen Soldaten zuruckgehalten werden konnten;

noch fraglicher blieb es, ob die Generale und Yolksrepr&sen-

tant^n befugt und gewillt waren, den Beschluss ausser Kraft

zu setzen. Vom franzosischen Befehlshaber brauchte Aachen

keine Gnade zu erwarten, denn kaum ein Jahr frtther hatten

J
) Aachener Zuschauer 1794, S. 1223.

*) Vgl. die Ausfllhrungen bei von Sybel a. a. 0. II, S. 384 und bei

A. Schamm, Max. Robespierre S. 194.

3
) Eine Veroffentlichung fand in der Regel nicht statt; wie Carnot

erzahlt, war die Arbeit unendlich und mussten an einem Tagc oft 300—400

Sachen erledigt werden. Jedenfalls wurde der Beschluss Uber Aachen der

ropublikanischen Armce in Belgien zu Ende 1793 oder ein paar Monate spater

mitgctheilt; von dorther erhielt Aachen wahrscheinlieh die ersteu Nachrichten

iiVr das ilim drohende Geschick.

14
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die Republikaner (lurch Custines Hinrichtung alien Generalen

ein furohtbares Beispiel und eine Weisung gegeben, den Befehlen

der Regierung unbedingten Gehorsam zu leisten *. Aachens

letzte Hoftnung beruhte auf dem eingetretenen Umschwung der

Dinge in Frankreich und auf der Moglichkeit, dass der franzo-

sische Volksreprasentant bei der feindlichen Arinee, dessen

Stimme entscheidend ins Gewiclit fallen musste, in versohnlichem

Sinnc auf den Oberbefehlshaber einwirken und eine Milderung

des Yerniehtungsurtheils herbeifuhren werde. Wie schwaeh diese

Hoffnung war, geht aus den Tag und Naclit fortgesetzten

Auswanderungen der angesehensten Burger Aachens hervor,

nachdem die Kainpfe an der Ourthe am 18. September mit eineni

Sieg der Franzosen geendigt batten. Noch einmal versuchten

am 19. und 20. September die Kaisciiichen dem iibermachtigen

Feinde bei Herve die Spitze zu bieten. Hire Anstrengungen

scheiterten. Am Abend des 22. September machten sich die

letzten osterreichisehen Posten zum Abzug aus Aachen bereit,

denn der Einmarsch der siegreichen Gegner stand unmittelbar

bevor.

Da an einen beAvaffneten Widerstand nicht mehr zu denken

war, blieb dem Aachcner Rath nichts ubrig, als durch Ab-

gesandte urn Schonung fiir die Stadt bitten zu lassen 2
. Es

erging folgender Rath.sbesehluss 8
: „Zur Begegnung und Empfang

ailenfalC der Franzosen hat Ein Ehrbarer Rath den Herrn Werk-

meister Jardon \ Herrn Baumeister Cronim und Herrn Doctor

Vossen senior deputirt."

Fruhmorgens am 23. September 1794 fanden sich Dr. Vossen

und Baumeister Cromm auf erhaltene Einladung im Aachener

1

) Thiers a. a. 0. Th. VIII, S. Ill bestiitigt dies auf das Bestinmiteste.

2
) Vielfach war es damals i'tblich, Deputationen dcu anriickenden Fran-

zosen entgegen zu schieken, um ihiien das Wohl der Stadt ans Herz zu legeu.

Bonn biidete eine Ausnabme, „weil naeh den iiberall gemachten Erfahrungen

an Erfolg nicht zu denken war". (W. Hesse, Gesehichte der Stadt Bonn

wahrend der franzosiscben Herrsrhaft S. H8.)

3
) Rathsprotokoll vom 22. September 1794 (Aachener Stadtarehiv). Das

„allenfalG
u scheint auzudeuten, dass man auf Befreiung von den Franzosen

selbst dawn noch hoffte, als schon A lies verloren war.

4
) Dieser betheiligte sich, wahrscheinlich seines vorgeriiekten Alters

wegen, an der Deputation nicht.
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Rathhaus ein l
. Dort machte sie der Stadtsyndikus Fell mit

dem Rathsbesehluss des vorigen Tags bekannt, liess ihnen zur

Ueberreichung an den feindlicben General die Schlussel 2 des

Jakobsthors einhandigen und empfahl den .Versucli, beini Volks-

reprasentanten und bei der Generalitat eine Milderung des gegen

Aachen bevorstehenden Verfahrens zu erwirken. Schon standen

die franzosischen Vorposten vor dem geschlossenen Jakobsthor,

wahrend das Hauptquartier der Republikaner noch in Herve

sich befand. Nachdem den Deputirten als Troinpeter und Trager

einer weissen Fahne der „alte Herr Creutzer*
4 beigegeben wordcn

war, begaben sie sich zu Pferde auf den Wall des Jakobsthors. Auf

ihr Signal erschien ein franzosischer Offizier mit zehn Chasseurs

;

der Deputation wurde fur einen Augenblick das Jakobsthor

geoffnet, worauf die Franzosen sie zunachst zum diensthabenden

Oberst fuhrten. Trotz des wuthenden Geschreis der Soldaten

versprach der Oberst, vor Empfang hoherer Befehle in Aachen

nicht einzurucken 3
. Ini Uebrigen konnte er den Abgesandten,

die er unter militarischer Bedeckung sofort zum Befehlshaber

der Avantgarde, dem General Hartry, in Henry-Chapelle ftthren

liess, nur wenig Hoffnung machen. Hartry hatte namlich noch

Tags vorher erklart, dass der Untergang der vom National-

konvent geachteten Stadt uuvermeidlich sei und dass er zur

l
) Nachfolgendes beruht auf den von Dr. Vossen theils mttndlich, theils

srhriftlich gemachten Angaben, welche im Wesentlichen — nur dies wird

hier beriicksichtigt — rait dem Inhalt eines bei Vossens Tod im August 1845

in Kaatzers Album XIV, S. 219 f. erschienenen Aufsatzes ubereiustimnien.

Die Tagesstunden finden sich nicht verzeiehnet, audi wird irrig wiedorholt

der 22. statt des 23. September als Entscheidungstag angegebeu.

*) Die Schlussel von Aachen, Julich uud Koln nebst 4 eroberten Fahnen

bracbte Anfangs Oktober 1794 der Generaladjutant Moissonet uach Paris, wo

sie am 11. Oktober dem Konvent und dem jubelndeu Volke gezeigt wurdeu.

Vielleicbt war bei der ersten Besetzung Aacheus dureh die Franzosen im

Dezember 1792 die Sittc der Schlttsseliiberreiehung unterblieben. Kurz vorher

hatte namlich der frauzosische Obergeneral Dumouriez bei der Einnahme

Brussels die ihm angebotenen Stadtsckltissel mit dem Bemerken zurlick-

gewiesen,
fl
dass der knechtiscbe Gebrauch, den Siegern die Schlussel zu ilber-

reichen, bei freien Volkern nicht gelte". (Aacliener Zusehauer 1794, Nr. 125

und 1792, Nr. 139.)

s
) Thatsfichlich ruckten im Laufe des Vormittags am 23. September 1794

franztfsische Truppen in Aachen ein, enthielten sich aber, abgesehen von ver-

einzelten Ausnahmeu, jedenfalls mit Rticksicht auf die schwebenden Verhand-

lungen grober Ansschweifungen.

14*
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Ausfiihrung der erhaltenen Befehle am 23. September bei den

Vorposten eintrctfen wcrde *. In Henry-Ohapelle erging es den

Aachenern ahnlich wie kurz vorher. General Hartry, den sie

im Hotel Belle vue trafen, gab schlechte Aussichten, wagte aber

keine Entscheidiuig. Auch er versprach, vorlaufig in Aachen

nicht einzurucken, audi er sandte die Deputation unter einer

nenen militarischen Begleitnng an die hohern Vorgesetzten

nach Herve 2 ins Hauptquartier. Obergeneral Jonrdan war fur

kurze Zeit abwesend, als die Deputirten Herve erreichten, des-

halb konnten sie zunachst nur mit dem Volksreprasentanten

Gillet verhandeln. Sie stellten vor, dass es sehr hart sein

wiirde, wenn Tausende Unschuldiger urn weniger vielleieht

Schuldiger willen zu Grunde gingen, dass eine kommissarische

Untersuchung die Bestrafung etwaiger Frevler ermoglichen

konnte, und dass Aaehens Untergang die franzosisehe Armee
aller dort befindlichen Hillsmittel berauben wiirde. Gillet, von

dem Vossen mit grosser Hochachtung spricht, weil er auch

spater noch (1795) sich als Schiitzer Aaehens gezeigt hatte,

war frcundlich, erkliirte aber, ohne Jourdans Zustimmung eine

Entscheidung nicht treffen zu konnen. Bald nachher erhielten

die Deputirten Zutritt zu dem Saale, in welchem Jourdan mit

vielen hohern Oflizieren zu Tische sass. Hier empfing sie der

Obergeneral sehr ungnadig, indem er hci'tige ^'orte gegen

Aachen fallen liess. Yergeblich suchte Gillet ihn milder zu

stimmen ; Jourdan erklarte, des Volksrepnisentanten Macht-

befugnisse erstreckten sich nur auf Belgien, wozu Aachen nicht

gehore y
.

*) Wortlich : C'-ette villc doit cesser d'exister, parcc que la convention

nationale l'a proscrite, et domain je serai aux avantpostes pour executer

mes ordres.

2
) Wie es seheint, begrixssten auch in Henry-Chapelle und Herve die

Truppen die Deputation rait lauten Verwiinschungen.

3
) Wortlich: Je devrais vous obeir, si votre commission ne limitait

votre antorite a la Bclgique, dont Aix ne fait pas partie. Trotz Jourdans

schroffer Ablehnung kann angeuoramen werden, dass Aachen mindestens vor

der Zerstorung bewahrt war, nachdem Gillet sich zu Gunsten der bedrangten

Stadt ausgesprochen hatte. Jourdan und seine Offiziore wiirden schliesslich

doch davor zuriiekgeschreckt sein, gegen die Ansicht des Yolksreprasentanten

die ohnehin von Allem entblossto Armee durch die Zerstorung Aaehens der

grossen inifsquellcn ciner bodcutenden Stadt zu beraubon. "Dennoch muss
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„Alles schien verloren," so erzahlt Vossen, „als ein Retter

in der Person des (
1

olonel Mariete erschien. Mariete hatte als

vermisst gegolten, kam aber jetzt leieht verwundet an und

wurde mit sturniisehem Jubel begrusst. Als man ilim unsere

Sendung erklarte, bewillkommnete er herzlich den ihm befreun-

deten Herrn Cromm, worauf er sich eifrigst zu Gunsten Aachen s

verwandte l
. Er erziihlte, wie er beim vorigjahrigen Ruckzug

der franzosichen Armee mit einigen Kameraden in Aachen ver-

steekt gehalten, von der Freimaurerloge verpflegt und schliess-

licli in einer Monehskutte vermummt gerettet worden sei."

Marietes Befurwortung gab den Ausschlag. Unter Hinweis auf

den Sturz Robespierres, des Haupturhebers des Vernichtungs-

beschlusses, entschlossen sich die Republikaner zur Verschonung

Aachens, und froh konnten die Deputirten den Heimweg aus

der Hohle des Lowen antreten.

Begreiflicher Weise hatte die Verschonung der Stadt niclit

auch ein sofortiges Vergeben und Vergessen der Vorfalle vom

2. Miirz 1793 zur Foige. Es hat vielmehr noch Jahre gedauert,

ehe die Xachwehen der verhangnissvollen Ereignisse vollstandig

iiberwunden waren. Abgesehen von einer sogleich eingeleiteten

strengen Untersuchung bestand die nachste Folge in der ganz-

lichen Unmoglichkeit jedes Widerstands der Aachener gcgen

die franzosischen Anordnungen. War es auch nicht zu bedauern,

dass von einer Wiederholung des Treibens bei der ersten Be-

setzung Aachens keine Rede mehr sein konnte, so blieb es doch

tief beklagenswerth, dass die Stadt, fast ohne auch nur cine

schiichterne Entgegnung wagen zu diirfen, Jahre hindurch den

driickendsten Kriegssteuern * ausgesetzt war. Um wie viel

freier ware ihre Stellung gewesen, wie manche Kriegslast

hatte in etwa gemildert werden konnen. batten sich niclit fiir

Sieger und Besiegte an den 2. Marz 1793 so bittere Er-

innerungen geknupft. Wolilwollen haben die Republikaner der

der folgende ZwischenfaU (Marietes Befilrwortung) als ein Gliick fiir Aachen

bezeichnet werden. Derselbe erlciehterte wesentlich die Verhandlungen ; ohne

ihji ware vielleicht der Stadt eine Pliinderung und die Niederreissung der

Hiiuser mancher Ausgcwanderten nicht erspart geblieben.

') Nach Vossen sagte er, wortlieh: La viUe sera sauvce, ou je pcrirai.

*) Ein regelrechtes Erpressungssystem brat'htc in hoherm Grade eine

aUgemeine Verarmung zu Stande, als dies eine eiumalige regellose Pliindc-

rung Aachens vermocht haben wurde.
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Stadt nie bezeugt 1

; besserc Verhaltnisse entwiekelten sich erst,

naclidem die starke Hand Napoleons den Krater der Revolution

endgiiltig geschlossen hatte.

Schon am 23. September land Gillet es fiir nothig, in einer

Proklamation die Soldaten vor Ausschweifungen unci Pliinde-

rungen in Aaclien unter Androhung strenger Stralen zn warnen.

Drei Tage spater mnsste der Oberbefehlshaber Jourdan vom

Hauptquartier Burtscheid aus in scharferer Weise gegen das

Plundern Massregeln trett'en. Franzosisclie Soldaten batten nam-

lich auf eine franzosisclie Schutzwache gefeuert, welche einer

Plunderung Einhalt thun wollte. So gross war die Raublnst

der republikanischen Horden, so stark ihre Erbitterung gegen

Aaclien! Die rntersuchung wegen der Marzvorfalle leitete (iillet

bereits am 24. September ein. Von Burtseheid aus machte er

bekannt, „dass das Blut unserer vor anderthalb Jahren in Aaclien

grausam gemordeten Brilder urn Raehe schreie. Kranke und

verwundete Soldaten waren aus den Fenstern auf die Strasse

geworfen, anderc durch in den Hausern versteckte Burger nieder-

geschossen worden; die Sehuldigen miissten innerhalb 24 Stundeu

ausgeliefert wcrden. 44 Audi der Rath ersuchte in eineni Erlass

vom 29. September alle Burger und Einwohner Aachens bei

Leib- und Lebensstrafe, die Urheber und Mitsehuldigen an den

nach Angabe der franzosischen Generale Anfangs Marz 1793

vcrubten Frevelthaten zur Anzeige zu bringen.

Wie bereits erwahnt, verlief die Untcrsuchung ziemlich

ergebnisslos 2
, doch war nachher noch wiederholt von den Marz-

ereignissen zum Schaden Aachens die Rede. In der Yerfugung

der Volksreprasentanten Roberjot und Dubois vom 4. Germinal

III. Jahrs (24. Marz 1795) werden diejenigen, welche beim fran-

zosischen Riickzug im J. 1793 „durch Thatlichkeiten ihren

Hass gegen die Freiheit an Tag gelegt haben u
, zu den Aus-

l

) Dass Aachen Sitz liohcrer Behorden wurde, verdankte es haupt-

ssichlich seiner geographisehcn Lage. Audi war wohl nach don Erfahrungcn,

welche die Aaclieiier gemacht batten, von ihnen am weni^sten eine gewalt-

same Auflebnun^ zu bcfiirehten.

•) Iin Jahre 1799 (vgl. unten) erklarte die Aaclieiier Munizipalitiit, die

Vorfalle blieben auf immer zu bedaucrn, waren aber weit iibertrieben wurden

;

die Untersuehuntf hatte manches fiir Aachen Giinstiire crgfben. Ueber den

Vrrblcib der Akten vgl. ol.ru S. 2'W dicsos Autsatzes.
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gewanderten gereclinet K Ein Jahr spater tauchte der saubcre Plan

auf, die olmehin durch Kriegsleistungen aller Art aufs Aeusserste

erschopfte Stadt Aachen im Kontributions-Anschlag starker zu

belasten 2
, weil seiner Zeit in Aachen fiber 200 (!) Kranke aus

den Fenstern geworfen worden waren. Grossere Erregung als

dieser von verbissener Wuth zeugende, unbeachtet gebliebene

Vorschlag rief im J. 1799 ein Artikel der Pariser Zeitung La
Sentineile hervor. Der Artikel sprach es often aus, dass die

Erinnerung an die Vorfalle des 2. Marz 1793 im Falle eines

erzwungenen Ruckzugs der republikanischen Armee aus Aachen

den Untergang der Stadt nach sich Ziehen wiirde. In ihrer

langern Erwiderung 3 beruft sich die Munizipalverwaltung des

Kantons Aachen namentlich darauf, dass die im September 1794

eingeleitete Untersuchung im Ganzen nicht ungunstig flir Aachen

ausgefallen ware. Immerhin liefert der Artikel der Sentineile

einen schlagenden Beweis fiir den anhaltenden Groll vieler

Republikaner gegen Aachen. Belastigungen allerschlimmster Art

waren keinesfalls der Stadt erspart geblieben, hatten zwischen

1794 und 1800 die Franzosen zum zweiten Mai Aachen raumen

mussen. Erst das Kaiserreich beseitigte vollstandig den zu

Beginn der Fremdherrschaft entstandenen Stachel. Aachen war

Departements-Hauptort, seine Bevolkerung hatte die Republik

mit ihrer Schreckensregierung fast vergessen, Napoleon war der

Stadt gewogen und er sowohl als die kaiserliche Familie ver-

weilten gern in ihren Mauern. Wer konnte da noch an eine

Vergeltung fiir Ereignisse denken, die sich vor langen Jahren

in trubster Zeit unter ganz andern Verhiiltnissen abgespielt

hatten?

^Bei der Raumung Aachens beobachteten die franzosischen

Truppen die strengste Manneszucht tt

. sclnxibt Ladoucette, der

letzte Prafekt des Roerdepartements iibcr den Rilckzug der

franzosischen Truppen aus Aachen im Januar 1814, indem er

gleichzeitig die gute Haltung der Aachener Burgerschaft ruhmt 4
.

Es erubrigt noch ein kurzer Blick auf das Lebensgeschick

der um Aachen so hochverdienten Manner Vossen und Cromm.

*) Damit waren bedeutende Nachtheile in biirgerlichcr Hinsicht verbunden.

*) Aachener Zuschauer 1706. S. 318.

3
) Aachener Merkur 1799, Nr. 122 und 123.

*) Voyage dan* le pays entre Meuse et Khin, Paris 1818, p. 247.
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Schon am 25. September 1704 ernannte der Aachener Rath

unter lebhaften Dankesaussemngen Vossen zum dritten Stadt-

syndikus, Oromm zum Lombardsverwalter. Gleichzeitig * befahl

der Rath, den ihm eingereiehten schriftlichen Bericht iiber die

Rettung Aachens am 23. September „zum ewigen Andenken"

in das Rathsprotokollbuch einzutragen -. AYenige Wochen spater

l
) Zum 25. September 171)4 bringen hicriiber die Rathsprotokolle iui

Aachener Stadtarchiv folgendc sich ergiinzende Angaben : Auf geschehenen

Vortrag, dass bei sieh izt tiiglieh anhanfonden Gesehaften den nachbenanuten

Facheru und Aemtern einige Beihilfer zugeordnet werden miissten, urn de

mehr, als der altere Syndicus Pelzer nicht nur, sondem auch die moisten

Herren Beamten von hier abweseud wiiren ; zudem auch tagliche Deputationen

und sonstige Verrichtungen erforderlieh wiirden, welche in franzosischer

Spraehe abgehaudelt werden miissten; ist Herr Dr. Vossen tilterer dem Syn-

dikat mit dem gewohnlichen Gehalt beigeordnet worden .... (Liingerer

Xacbtrag des Inhalts, dass Dr. Vossen herbeigeholt und naeh Annalnne dos

Amtes vereidigt wurde.) In den Rathsprotokollen heisst es darauf weiter:

Donnerstag, den 25. September 1794. Gross und Kleins Raths. Dcransichst

ttbergaben der izt ernannte Syndicus und Herr Altbaumeister C'romin eine

sehriftiiche Relation iiber die Erfiillung ihres am 22. dieses von Eiuem

Kleineu Rath ihneu aufgetrageuen Deputatiousgescbaftes. Auf wesson offent-

liche Verlesung der versammelte Rath einstimmig beschlossen hat, dass besagte

Relation dem Rathsprotokoll zum ewigen Andenken urn do mehr von Wort

zu Wort eingetrageu werden miisste, als besautc Herren Deputirte durch die

fleissige, vorsichtige und patriotische Vollziehung ihres Deputations-Auftrags

unsere Stadt und Blirgerschaft von der wirklich und augenblieklich bevor-

stehenden Brand- und Todesgefahr landcsvaterlich gerettet hiitten, mithin der

Rath und Biirgersehaft besagten Herren Deputirten unendlich verbunden

blieben; wesfals denenselben auch auf der Stelle ein Belobungs-Komplimeut

mttndlich gcraacht worden. Damit auch denenselben eine etwaige Erkennt-

liehkeit wirklich zufliessen mochte, hat Ein Ehrbarer Gross und Kleiuer Rath

den Herrn Doctor Vossen zum wirklichen dritten perpetuirlichen Syndikus und

den Herrn Altbaumeister Gronun zum perpetuirlichen Lombardsverwalter mit

den anklebigen respektiven Gehalt ern einstimmig gewahlt und beigeordnet.

Folgt die vorbezogene Relation.

X. B. Diese Relazion ist wegen ihrer Weitwendigkeit und den haufigen

sehr dringenden Amtsgeschaftcn dem Protokoll nicht inserirt worden.

*) Wie aus dem N. B. am Schluss der vorigcn Anmerkung hervorgeht,

ist dies leider nicht gesehehen ; der Bericht seheint verloren gegangen zu

sein. Die Xichteintragung ist zu entschuldigen, denn thatsachlich biirdete

die Xeuordnung der Dingo, wie allenthalben, so auch in Aachen, denstadtischeu

Beholden eine unerhorte Arbeitslast auf. Naeh Quix (Wochenblatt 1837,

Xr. 13^<) liess sich Anfangs Januar 1795 die Aachener Munizipalitilt eiu

halbes Fuder Wein aus dem Keller eines Ausgewanderten geben, „weil sie

permanent sein musste und deshalb die nothiirc Zek urn naeh Hause zu gehen

nicht hatte".
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wurden Vossen und Cromm Mitglieder der von den Franzosen

in Aachen errichteten Centralverwaltung * der Lander zwischen

Maas und Rhein. Anfang 1796 ging diese Behorde ein. Daerwar-

ben sich deren ehemalige Mitglieder Vossen, Cromm und Bouget

dadurch hohe Verdienste, dass sie in einer dem vollziehenden

Direktorium in Paris eingereichten Denkschrift * mit rucksichts-

loser Offenheit die Bedruckungen und ungeheuern Verluste klar-

legten, welche der von ihnen verwaltete Bezirk durch Kriegs-

leistungen aller Art erlitten hatte. Schlagend wiesen sie nach,

dass nach massiger Schatzung der Bezirk in kaum 15 Monaten

urn mehr als 257 515 000 Livres 3 durch die verschiedensten

Requisitionen und Kontributionen geschadigt worden war.

Xoch einmal finden wir Vossen und Cromm gemeinschaft-

lich in wichtiger Angelegenheit zu Gunsten Aachens auswarts

tliatig. Sie verhandelten namlich Anfangs November 1797 mit

der bald nachher aufgehobenen Mittelkommission in Bonn, uni

eine gerechtere Vertheilung der Krieglasten fur Aachen zu

erwirken 4
.

Nikolaus Cromm gehorte dem Kaufmannsstand an 5
. Er

war Hauptinhaber des in Aachen auf dem Komphausbad und

!

) Vossen hatte bei dieser Behorde die hervorragende Stellung des Stell-

vertreters des Nationalagenten. Vgl. Haagen, Geschichte Achens II, 8. 428.

2
) Abgedruckt ist diese zur Geschichte der Fremdherrschaft ttberaus

wichtige Denkschrift ira Aachener Zuschauer 1790, S. 282 If.

3
) 81 Livres entsprechen nach heutigem Geidwerth 80 Franken odcr

t»4 Mark.

4
) Ob die Verhandlungen fttr Aachen gttnstig ausliefen, ist niir nicht

brkannt. Haufig hat Aachen nicht reklarairt, obschon es ganzlich verarmt war

und, wie vielfach behanptet wurde, weit mehr bezahlt hatte, als die grosse

Nadibarstadt Koln. In der im November 1707 flir Vossen ausgestellten

Voliraacht nennt sich Aachen la malheureuse commune d'Aix. Fttr die

Richtigkeit dieser Bezeichnung hier folgeude merkwttrdige Thatsache. Im J.

1798 bestiitigte die Behtfrde, dass Aachen weder Geld noch Kredit habe.

Da. aber 18 000 Livres durchaus beschafft werden sollten, erhielten zum Zweck

le ihweiser Aufbringuug dieser verhaltnissmassig gewiss nicht bedeutenden

Summe zahlreiche wohlhabende Einwohner militarische Exekntion. Diese

musste aufgehoben werden, weil sich herausstellte, dass die Summe in Baur-

geld nicht aufzubringen war. (Vgl. Anzeiger des Ruhr-Departements, Jahrs VI,

Nr. 21 und 25.)

*) Theilweise beruhen die nachfolgenden Notizen ttber Cromm auf den

bei seinem Tode in der Allgemeinen Zeitung (Nr. 123 unci 120, Aachen 1808)

erschieneneu Artikeln.
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hi Spaa bestehenden grossen Tucli- und Galanteriewaaren-

(ieschafts „Au grand Magasin k la maison vertc* K 111 den

Aachener Rath kam er sclion lange vor der ersten Besetzung

seiner Vaterstadt durch die Franzosen -. Nach der Vereinigung

Aachens mit Frankreich wiirde er Mitglied der Centralverwal-

tung des Roerdepartements, schied aber bald nach der Ein-

setzung der Prafektnrbeliorden aus. Hierauf trat Cromm an

die Spitze der Aachener Armenverwaltung, wo er mit grossem

Erfolg wahrend der letzten Jahre seines Lebens eifrig thatig

war. Bemerkenswerth ist noch, (lass er aueh uni die bauliche

Ausbesserung der St. Salvatorkirelie sich verdient maclite. An
den Folgen eines Schlagflusses vcrschied er auf seinem Landgut

bei Gangelt am 21. Oktober 1808.

Vossen uberlebte seinen langjahrigen Freund Cromm uni

fast 37 Jahre. Aus seinem Leben hier noch Folgendes:

Johann Joseph Andreas Vossen, Sohn der Eheleute Wilhelni

Vossen 3 und Agnes Charlier wurde am 8. April 1758 in Aachen

getauft 4
. Er widmete sich dem Studium der Rechtswissen-

schaft, studirte zu Trier und erhielt dort im J. 1780 das Diplom 5

als Doktor beider Rechte. Uni 1786 kam er als Gewahlter der

Kramerzunft in den Aachener Rath, wo er sich der neuen Partei

anschloss 6
. Seiner Thatigkeit als zweiter Stadtsyndikus, die er

am 10. Oktober 1797 begann 7
, maclite Anfangs Miirz 1798 die

') So die Bezeichnung iu vielen Aiizeigen aus der Zeit vor der Freind-

berrschaft. Unmittelbar nach Cromms Tod wurde angezeigt, dass die Firnia

Xiklas Cromm mid Compie Komphausbad Nr. 439 ibr GcscMft fortsetze.

2
) Ueber seine Thatigkeit im Ratb viele Angaben bei Haagen, Gesch.

Achens II.

3
) Dieser war Baumeister der Reichsstadt Aachen.

4
) Der Taufscbein tragt die Unterschrift des bekannten Erzpriesters

Franz Anton Tewis. (Vgl. Zeitschrift des Aach. Geschiehtsvereins VI, S. 54.)

5
) Das Diplom datirt vom 14. August 1780 und zeigt die Unterschrift:

Georg Henr. Aldringeu. Nach dem Katalog der Aachener Stadtbibliotbek

(1834, S. 59) lautet der Titel seiner Dissertation: J. J. Vossen (Aquisgr.),

Diatriba inaug. exhibens concordat. Germanica etc. August. Trcvir. 1780.

6
) Ueber seine Thatigkeit als Rathsberr viele Angaben bei Haagen,

Gesch. Achens II.

7
) Hierttber heisst es in den Aachener Rathsprotokollen: Dieustag, den

10. Octobris 1797. Gross Raths. Auf von Seiteu Herrn Doetoris Vossen

senioris verlesene geborsamste Vorstellung mit Bitte ist die obnehin schon

richtig und aus wichtigen Grttnden gescheheuc Vergebung des Syndicats
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Aenderung des gesammten Verwaltungswesens ein Ende ; schon

am 7. Januar 1798 hatte Vossen eine hervorragende Stellung

bci den Gerichtshofen des Roerdepartements erhalten K Der erstc

Konsul ernannte ihn am 11. Mai 1803 zam Sachwaiter am
Gerichtshof erster Instanz zu Aachen 2

. Ebendaselbst wurde

Vossen nach der Xapoleouischen Zeit im J. 1820 Anwalt beim

Koniglichen Landgericht 3
. Er starb zu Aachen am 5. August

1845, im Alter von 87 Jahren
?
von denen 55 Jahre auf die Ehe

rait seiner ihn uberlebenden Gattin Adelheid Esser entfallen

waren.

ftberhaupt in der Person des Herrn supplicantis zum Ueberfluss noehnialu

bestfttigt, mitbin solle derselbe bey immittelst erfolgten tOdtlichen Hiutritt

des Herrn Syndicus Fell nunmehr in das zweitere Syudicat eintreten.

l
) Die Ernennung ist von Rudler unterzeichnet und maeht Vossen zum

I'ommissaire du directoire exSeutif pres les tribunaux civils et criininels du

departement de la Roer a la residence de Cologne. Die endgultige Gebiets-

eintheilung des Roerdepartements fand erst einige Zeit spater statt.

*) Bonaparte premier consul de la republique nomme le citoyen Vossen

pour remplir les fonctions d'avoul, an tribunal de premiere instance st'ant

a Aix-la-C'hapelle. Das Dekret ist ausser von Bonaparte, von Maret, dem

(leneralsekretar der Konsule und nachmfcligen Herzog von Bassano, und von

dem Jiistizrainister Regnier (spiiter Herzog von Massa) unterzeiebnet.

a
) Die Ernennung ist unterzeiebnet: v. Hardenberg, Staatskanzler.
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1. Handschriften und Handschriftliches aus mid fiber

Aachen in der Amploniana zu Erfurt.

Ausser der auf Seite 96 ff. dieses Bandes besprocheneu Handsehrift,

. welche fiir Aachen durch zablreiche Eintrage besonders werthvoll ist, zahlt

das doit init seinem vollen Titel angefiihrte Verzeichniss von W. Sebum
nocb mebrere andere Handschriften der Amplonianiscben Saiunilung auf, die

durch ihreu Inbalt oder durch ihre Angabeu fiber Entstehung oder Besitzer

oder dadurch, dass die zum Einband benutzten Pergamentstucke aus Aachen

staninien, von Iuteresse sind. Sie verdienen eine kurze ErwJilinuug an die-

ser Stelle, weil ihre an sich geringfiigigen Xotizen vielleicht im Zusammen-

liang niit audern Nachrichten nutzlich werden koimen.

1. S. 68. Xr. 94. Pergamentbandschrift, Folio, vermisehten Inhalt.s.

Bl. 204—226: Petri de Candia quatuor principia de libris sententiarum.

Am Schluss : Expliciunt 4or principia cum annexis quatuor questionibus col-

lates multum pulchris veuerabilis domini magistri Petri de Candia per manus

fratris Heriberti de Werle, dum erat studens Coloniensis, quas scribi fecit

frater Johannes Gynck protunc studens Trevirensis, pro quarum mercede

prefato fratri Heriberto pred ictus frater Johannes reddidit duas marcas pa-

gamenti Coloniensis; complete quoque sunt anno domini 3ICCCCV tempore

ostensionis reliquiarum Aquisgrani in conventu Coloniensi.

2. S. 170 If. Xr. 263. Papierhandschrift, Folio, vermisehten Inhalts.

Bl. 57-74: Optimum kalendarium cum XII signis zodiaci et aliis multis

astronomicis. Am Schlusse: Expliciunt dicta et nature 12 signorum et com-

pleta Aquis per manus Johanuis de Restail anno domini 1349, in die sancti

Mathei apostoli et evangeliste. Tafeln und Figuren des demnach am 21. Sep-

tember des angeftthrten Jahres volleudeten Kalendariums sind zum Theil in

Roth ausgefiihrt.

3. S. 335. Xr. 63. Papierhandschrift, Quart, uin 1395, vermisehten

Inhalts. Einband: Sehweinslederhulle mit Lederplatte auf dem Iittcken;

erst ere besteht zum Theil aus einem sehr defekten Bruchstttek eiues Xota-

riatsinstruments des 14. Jahrhunderts ttber Aachener Prabendenstreitigkeiten.

Xicbts weist darauf bin, dass die Haudschrift oder ein Theil derselben in

Aachen entstanden sei.
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4. S. 466. Nr. 209. Pergamenthandschrift, Quart, Grenzscheide des

13. und 14. Jahrhunderts, stidlandischer Herkunft. Rolandi Parmensis chirurgia.

Einband: Papierblatter, wahrscheinlich Akteukonzepten eines kanonischen

Prozesses des 14. Jahrhunderts entnoramen, an einer Stelle ist dor Name

Lupoldi de Ayken zu lesen. Ob nach Aachen gehorig?

5. 8. 507. Nr. 257. Pergauieuthandschrift, Quart, aus der ersten Halfte

des 14. Jahrhunderts, englischer Herkunft. Guileluii Ockam logicae suraraa.

Auf dem letzten Blatt, durch Tinktur lesbar von einer Hand des 14. Jahr-

hunderts: Lste liber est fratris Arnoldi de Aquisgrano.

6. S. 545 f. Nr. 311. Papierhandschrift, Quart, vermischten Iuhalts,

zuni Theil 1412 in Deventer entstanden. Bl. 77: Epistola Guilelmi Colo-

niensis archiepiscopi, qua priorera quendam regularium canonicorum con-

ventus Aquensis de moribus lascivis reprehendit. Nach der Adresse Anfang:

O quantus error quantumque grave. Am Schluss, ausser lateinischen Versen

ohne Beziehung auf den Gegenstand des Briefes, folgende Nainen: Willera

van Donen, Albert Vak, Ciaves V
T
ighe, Hinricus Almen, Jo. van Hese, Wil-

lera van Hese, Witteken. Erzbisehof Wilhebn von Gennep regierte von

1349, November 1 bis 1362, September 15. Die Niederlassung der canonici

regulares in der Kolnstrasse ist aber erst urn das Jahr 1420 gegriindet

worden (vgl. Loersch in Annalen des historischen Vereins fttr den Nieder-

rhein XXI, S. 234, wo die Ubrige Literatur angegeben ist). Vielleicht han-

delt es sich nur um eine Stiliibung, oder der Brief ist nicht nach Aachen

gerichtet.

7. S. 732. Nr. 75. Papierhandschrift, Oktav, um 1401. Richardi Biligam

tractatus de probationibus propositionuin und Quaestiones de eodem tractatu

institutae. Einband: Schweinslederhulle, von aussen „ll novos" und „Hagena
,

wohl auf Erwerbung aus dem Nachlasse des letztern weisend. Auf dem

Pergament-Vorblatt in schbner Kursive des frilhen 15. Jahrhunderts:

a. Der Anfang des Anerbietens eines Unbekannten an die Stadt

Aachen (Aichen), ihr in ihrer Feindschaft mit den van Linghe zu Hiilfe zu

„ryden rait drissich of mit gleyen".

b. Anfang einer von „01ois van Huntheym in sint Jacobsstraissen, bur-

ger zA Achen 14

, ausgestcllten Quittung iiber eine ihra von nHeynrich van

Huchelhoven scholeis zu Eschwylrc rat" auf eine Schuld von 40 Gulden

geleistete Abschlagszahlung von 25 Gulden.

Darunter eiu Alphabet von Initialen und in einer Umrahmung:

,Tyschin van der Hagen". Auf dem Riickblatt Anfange von lateiuischen

Versen, darunter deutsche Glossen.

Auf Entstehung der Handschrift in Aachen weist nichts hin. Die

Notiz a ist bcreits, unter Andeutung einer nbthigen Verbesserung, verwerthet

von Pick in Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins IX, S. 55, Anm. 1.

In der Aufzeichnung b ist selbstverstandlich „scholteis u zu lesen. Ueber

IMnrieli von Hitchelhoven vgl. von Oidtman in Bcitrage zur Geschichte
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von Eschweiler unci Umgegend S. 378 f. und Zeitschrift des AacheHer

Geschichtsvereins IV, S. 270, Anm. 3, VI, 8. 251, sowie die von Ennen
veroftentliehte Urkunde von 1398, Mai 2, Annalen des historischen Vereins

fllr den Niederrhein XXIV, 8. 295.

Bonn. Loersch.

2. Die Aachener Ratliswahlen in den Jahren 1581

nnd 1582.

Das ira Folgenden naeh der Originalausfertigungabgedruekte Aktenstuck 1

tiber die Ratliswahlen zu Aaelien in den beiden so bedeutungsvollen Jahren

1581 und 1582, in denen sicb der Uinschwung der stitdtisehen Verwaltung vom

Katholizisraus zum Protestantismus vollzog, ist so ubersiehtlich abgefasst

und enthalt Angaben, die so sebr ins Einzelne gehen, dass cine Erlauterung

seines Inhalts durehaus uberfliissig ist. Es bedarf nur weniger Worte, urn

es in den Zusamraenhang der Ereignisse einzuordueu.

Das Dokument ist vom 18. Juli 1582 datirt, doch wurde es ansehei-

nend nicbt sofort verwerthet. Es tragt namlich den Vermerk: „ presentation

ufm Rathause zu Achen den 2. Martii 1584". Es wurde damals den kur-

trierischen und kursachsischen Gesandten Johanu Zant von Merl und Konrad

Reck, Wolfgang Eulenbcek und Hans von Seidlitz uberreicht, die als 8ub-

delegirte der von Kaiser Rudolf II. am 22. Oktober 1583* mit der Unter-

suebung der Aachcner religiosen Wirreu beauftragten Kurfilrsten Johann

von Trier und August von Sachsen in Aachen erschienen waren. Die Ver-

handlungen in Aachen dauerten vom 23. Fcbruar bis zum 7. April 1584,

den Bestimmungen des kaiserlichen Auftrags entspreehend wurde die Ent-

scheidung tiber alle wichtigem Puukte Kaiser Rudolf II. anheimgegeben 3
.

Auch in 8achen der streitigen Rathswahl von 1581, dcren Hergang sowohl

damals als auch spaterhin bis zum Jahre 1598 des ofterii als entscheidendes

Moment in den Verhandlungeu augefiihrt und nebst den aus ihr entstandenen

Verwirruugen von beiden Seiten als Beweismittel ftir odcr wider die Berechtigung

der protestantischen Bcwcgung in Aachen, specicll als durchschlagendes Argu-

ment fiir oder wider die Rechtm&ssigkeit des in den Jahren 1581— 1598 in

seiner Majoritat der neuen Lehre angehorigen Magistrate verwerthet wurde,

J
) Es beiiadet sieh im Sachsisehen Hauptstaatsarchiv zu Dresden, Geheimes

Archi v, Reichsstadtc, Lokat 10 148, in einein mehrere Tuusend Blatter mniassenden

Foliunten mit der Aufschritt: .,Funt'te Bncji. Xafht'olgewic schrilten sind in wehrender

kaiserlieher commission, so den 10\ Februarii st. v. anno 15S1 in der stat Aach strei-

tigen sachen daselbst angestalt, den keiserlichen subdelegirten commissarien Uberreicht

worden."
'-') Kopie des Kommissorinms im Arcliiv der evangelischen G^meinde in Aachen,

R. VI. 2. Vgl. audi Meyer, Aachensche Cleschichten I, S. 4H7; von Fiirth, Beitrago

nnd Material zur Geschichte der Aachener Patrizierfamilien II. 2, S. 60 und Anhajig

8. 10 unten: Be/old, Briefe des Pt'alzgrafen Casimir II., Xr. 250.

:i
; Moyer a. a. O. I. R 4SS.
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fiel die endgftltige Eutscheidung dem Kaiser zu, nachdem die Kommissarien

eine vorlaufige Wiederherstellung des Sussern Friedens orreicht batten.

Das folgende nach den fUr diese Zcitschrift angenominenen Grundsatzen

in der Schreibweise vercinfachte Aktenstttck ist nun der im Verlauf dieser

Verhandlungen den Kommissarien von Seiten der protestantischen Partei ein-

gereichte und wegen seiner genauen Namen- and Zablenangaben besonders

wertbvolle Berieht iiber die Vorgiinge bei der Rathswalil in den entscheiden-

den Jabren 1581 und 1582. Ob audi die Katholikeu, die sich an den Ver-

handlungen gleichfalls betbeiligten, einen derartigen von ibrem Standpunkt

aus abgefassten Beriebt eingereicht batten, vermag ich mit Sicberheit nicbt

festzustellen. Unter den sebr zablreieben auf diese Gesandtschaft beztig-

lirhen Dokumenten, die niir in versdiiedenen Arcbiven 1 vorgelegen haben,

befand sich keine solche von katholischer Seite ausgehende Darstellung, und

bei der ausserordentlicheu Vollstandigkeit, in welcher sich die auf die

Aachener Reformationsgeschichte beztiglichen Archivalien besonders in Dresden

erhalten haben, erscbeiut es niir unwabrscbeinlicb, dass die Katholikeu den

Versucb geraacbt haben, dieser Aufstellung ein mit alinlicher Genanigkeit

ausgearbeitetes Referat entgegenzusetzen. Sie dtirften dieselbe demnach

audi ihrerseits in ibren thatsiichlichen Angaben als richtig angesehen haben.

Wir haben also Grund, in diesem Bericht eine den thatsachlichen YerhSlt-

nissen entspreehende Erzablung des Hergangs bei den in Betracht konimen-

den Wahlen zu sehcn. Filr die Beurtheilung der Tbatsacben wie der Per-

sonlichkeiten ist selbstverstiindlieh der protestantisehe Standpunkt mass-

gebend gewesen.

') Anf mehrern, andern Zweeken gewidmeten Iteiseu, bei denen icli jedoch die

mirh seit mehrern Jahren hlteressirende Entwicklung der kirehenpolitischen VerhHlt-

nUs»* Aachens im 10. Jahrhuudert nicht ausser Aeht Hess, sind mir solche Menken
arcbivalisehen Materials ttber die principiell so bedentungsvollen Vorgiinge in Aachen
in den Jahren 1550— IU00 vor Augen gekommen, dass ich mit ziemlieher Bestimmtheit

versiehern zu konncn glaube, dass wir, wenn nicht von Seiten einer historisrhen Ge-

s» llsehaft die Ausarbeitung eincr Aaehener lleforniationsgeschiehte in die Hand genoin-

men o*ler wenigstens unterstiitzt wird. niemals zu einer erschopfenden Darstellung

derselben gelangen werden. Umfasst doch allein der im Siichsischen Hauptstaatsarchiv

zu Dresden vorhandene Stoff, dem obiges Dokument entstamiut, 11 starke Folianten

am* den Jahren 1obi— 1003. Weiteres umfangreiches Material, das ich oberflilchlieh

kennen gelerut habe, betindct sich in Briissel fdort auch cin Verzeichniss der zahl-

nielifn in Pariser Arehiven vorhandenen mit Prank reich gewechselten Brielsehaften),

in (Niblenz. in Pusseldorf, in Muncheu. in Minister und in Stuttgart. Daneben kommen
n*-eh die Archive in* Berlin, in Wetzlar und in Wien, vielleicht noch weitere, in Be-

tracht, und der Durcharbeit ung dieser Masscu stellen sich noch besondero Schwierig-

k'iten dadurch entgegen, dass mehrere der genanuten Archive I'darunter Brussel,

I>resden, Paris. Wien) durch ihre Instruktionen an tier Versendung ilirer Bestiinde nach

auswrtrts verhindert sind. Uebrigens betreffeii alle diese Archn alien zum weitaus

prossten Theil die polirische Seite der Aachener Vorgiinge. fur die rein kirehliche Seite

Ideiben wir fast ganz auf' das Archiv der cvangelischen Gemeinde in Aachen angewiesen.
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Verzeichnus

wie dcr rath anno 80 und 81 vermog der gaffclbriefen l und

alter ratlisordnunge versetzt und angestelt worden.

Wir burgermaister, schoffen und rhat des koniglichen stuels und freyer

des beiligen reichs statt Aaeh thun kund und zu wissen bicmit jedernienuig-

lich, wiewol sebier durch das gauze romische reicb gnugsain rucbtpar und

oftenbar, was maficn ettliche unser catholiscben hiebcvoir gewesener raths-

verwandten ganz frevelmuttig und hocbstrafwttrdiger woiG von dom rath

alhie aus- und abgetrctten folgentz aus lauter gefaster eber- und rachgoirig-

keit die benaeht parte eiu- und auslandisehe fursten gegen diese statt der-

maCen auf unwairbaft und zu milt furpraebten bericht angereizt, das der-

selben alle paB und weg, gowerb, narung imd victualien eine gute zeit

versperret und abgestrickt, diese statt aucb rings umbber anders nit als

feintlieb belagert worden, jedocb, dieweil dieselbe dorgestalt aus- und abge-

wicbene sicb noeh unlangst sowol in often bin und widder ausgaugeuen

schreiben als sunsten fur der statt ordentlicb aufgestelte obrigkeit und dafi

dieselben als der mebrerer tbeil den rath und statt Aacb representiren solten

(jedocb mit verschwiegener wairbeit uud ganz unverschiiinpter weifi) aus-

und angeben durfen, so erfordert uusere notturft nit allein, wie es biermit

in bestendig unwiddersproeblicher wairbeit eine gestalt, damit solichen leuten

in diesem irem und dergleicben uuerfyndlieben ausschreyen fcrncr kein glauh

zugestelt, sunder aucb, wellicber gestalt und wieviel ihrer jedesmals ab-

und ausgewicben und den hoebstraflichen bandel widder ir eigen vaterlaud

angespunnen, wieviel auch derselben und sunsten andero, so aus forcbt uud

verleituug aus der statt sicb begeben, widderumb einkommen, und letstlich,

wellicbe und wieviel dieser sacbeu radelfurer und andcre sicb noch beutigs

tags auCerbalb der statt verbalten, eigentlicb anzuzeigen und am tag zu bringen.

Aufengklich zu wissen, das hi der statt Ach zweyerley rath, nemblich

der groiC rath, so mitsamt zweyen hem burgermeistern bondert acbt und

zweinzicb, der klein rath aber vier und vierzicb persouen begreifen, all und

jeglicbs jairs nacb uralter wolbergepracbter gewonhcit vermoge der alten

gaft'el- und zunftbriefen auf s. Johans abend des Teufers 2 Ubennitz

der vierzicbn zunftgeschickten (wie man dieselbe von alters also nennet)

freyer wabl votieren und umbstimmen auf- und angestejt wird, wellicben

aucb, nemblicben des groifi ratbs personen oder gaffelgescbickten, vollkom-

mene macbt und gewalt haben, alle und jeglicbs jairs ubennitz dergleicben

freien votiren zwien burgcrraeister wie ingleicben der statt zwelf fumebme

amptstriiger zu erweblen.

1
j ]Vr (Julfflhriof stum in t Ix-kamitlicb voni 24. Xovomlx-r 1450. In demsidWn

Bando des Pre\sdener Hauntstaatsarchivs finden sir-li mtdirore aus d«m Ende dos 10. Jahrh,

stammende AKsohriftcn desselhcn.

-; '£-\. .Iitni.
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Nun hat sich zugetragen, das in kraft sollicher lublich uralter gewon-

heit in negst abgewichenend der geringer zal 80ten jair umb Urbani 1

zwien burgermeister, nemblichen Leonhardt von dem Hoff und Peter von Zievel,

und aber neben Johan Lontzeu und Simon Engelbrecht, des jairs abgan-

genen burgermeistcren, so jedesmals nach irem abstand in negstfolgendem

jair, wie brftuchlich, des raths verplieben, nachfolgende rathspersonen und

amptstr&ger gewesen und aufs new erwelet worden.

Klcines raths von der zunft

der Stern genant

Des Sterns geschickten

groifi raits

Von wegen der werkmeister

zunft kleines raths

Der werkmeister zunft

geschickten grofi raths

Der zunften zum Bock

kleines raths

Derselben zunft zum Bock

geschickten grofi raths

Beckerzunft kleines raths

Der becker zunft geschickten

groifl raths

Johan von Pieren.

Albrccht Schrick*.

Gregorius von Wilre 8
.

Matheis Buck.

Wilhelm von Wilre 8
.

Johan von Wilre 3
.

Wilhelm von DaCdonk.

Johan Elreborn.

Frank Block der alter.

Lconhard Erardus.

Theifi Blesen.

Matheifi Peltzer.

Peter Radermacher.

Theifi Vischer.

Zillis Blesen.

Theifi Clocker.

Leonhard von Kirchrat.

Frantz von Zievel.

Laurc iz Wolf.

Franz Clocker.

Johan van Geilenkirchen.

Wilhelm Ernst

Peter Peltzer.

Wilhelm Haufimann.

Rochus Koumann.

Johan Feibis.

Claufl Pyn.

Friderich von Hergenrat.

Thonis Syben.

Bernhard Kouman.

Gillis Zimmerman.

Korstgen von Zwierten.

») 25. Mai
*) Am Raiide: Nachdem derselber sich in dem rath anno 81 verglichen und eine

gute sett im rath sitcen plieben, ist er folgentz unbefugter weifi ausgewichen.

*) Am Rande: Im 81. jair ausgewichen, und seint Gregorius und Johan von Wilre

die* jair der rathsordnung nach abgangen.

15
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Fleischewer zunft

klein raths

Der fleischewer zunft

geschickten groiC raths

Loeder zunft kleins raths

Loeder zunft geschickten

groiC raths

Der schmidt klein raths

Der schmidt geschickten

groiC raiths

Der kupferschleger

klein raths

Kupferschlager zunft

geschickten groiC raiths

Kramer zunft kleincs raths

Kramer zunft geschickten

groiC raths

Zimmerleut zunft

kleines raths

Peter von KetteniC.

Kerstgen Meefi.

Gerlich Nuthen.

Leonhard Nueten.

Johan Nueten.

ClauC Startz der alt.

Simon von Kettenis.

Lambrecht Nuethen.

Gillis von MorCbach.

Johan Zink.

Joest von Beeck.

Dioneifi von Thenen.

Gerlach Zink.

Hans von Thenen.

TheiC Kraeborn.

GilliB Zink.

C
Jacob von Rath.

\ Theis Biermans.

Herman Schbler.

Leonhard Sperenmecher.

Johan Lontzen.

Peter Clotz.

Laurenz van Drimborn.

Quirin Beissel.

Peter Ortmans.

BleC von Dalhem.

Wilhelm Zinck.

Jacob von Eschweiler.

Jordan Peitzer.

Peter Spillenmecher.

Gillis Momma.
Edmund Schardeniel.

Heinrich Zimmerman.

Simon von der Heggen.

Peter Schardeneel.

Gerhard Heyman.

Peter Schardeneel der alte.

Simon von Houssen.

Arnold Steinmetzer.

Christoff von Holseth.

Theus von Luitgen.

Peter von Gelchn.
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Zimmerleuth geschickten

groifi raths

Schneider zunft kleines raths

Schneider geschickten

grofi raiths

Pelzer zunft kleines raths

Pelzer geschickten groifi

raths

Schuhmacher zunft

klein raths

Schuster geschickten

grofi raths

Bierhrewer kleins raths

Bierhrewer geschickten

groifi raths

Der stat rentmeister

Neifi Konigs.

Peter Bourman.

Claufi Trauffel.

Theis Staufsack der junge.

Johan Rofi.

Arnold Keuchen.

Johan Panriel.

Wilhelm Rutten.

Erasmus von Randerath.

Ruland von Hochkirchen.

Johan Knyff.

Paulus Gatzweiier.

Cornells Clermont.

Johan Rosen.

Hanfi Vischer.

Dietherich Huesch.

Jacob Herman der alt.

Gillis von Jiammerstorf.

Thomas Lodderbein.

Dam von st. Salvator.

Claefi Herman.

Wilhelm Fischer.

Heinrich von Gangelt.

Peter Kipp.

Daem von Rait.

Johan von Gaugelt.

Goert Beifiel.

Arnolt von Mertzen.

Adam auf die Kuchen.

Gillis von Rait.

Johan Tornisch.

Thonnis Wimmer.

Johan Ktfnigs.

Johan von Schwirten.

Johan Lerfi.

Gillis von Erklenz.

Franz Schier.

Heinrich Welters.

Simon Engelbrecht, alter burgermeister.

Mattheis Schrick.

Der stat bowmeister
Albrecht Wolf.

Gothard Duppengiefier.

15*
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Vaefi von Colin.

Johan Thielen.

Herman Bertholf.

Adam Pastor.

Adam von Zievel.

Wernher von C5lln.
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{Joest von Beeck.

Leonhard Engelbrccht.

Neunmanner, so alle der stat

einkommen enipfangen uiid

auf der hern rentmeister ver-

ordnung au^geben undbezaien,

machen auch neben negstvo-

rigen ambtstragern im groifien

rath eine, nemlich die 15. zunft

and stim

Al8 nu in negstgefolgtem 81. jair fur Urbani abermals altem

brauch nach zu versetzung des raths und dessen iimpter, eirstiich aber zu

erwelung der newen werkmeister in beisein aller obernanter gaffelgesehickten,

so neben den kleinen den groBen rath, wie oben, machen, geschritten werden

soil, haben etliche catholische rathsverwantcu auf die erkorne werkmeister

Matheifien Peltzer, alten burgenneisteren, und Joesten von Beeck, beide zu

vilmal zuvor gewesene ratzfreund und amptstrager, so sie, die catholische,

selbst am negstvorigen tag erwelen helfen, aus dem fundament, das dieselbe

der religion zugethan, getadelt, derwegen dieselbe ab- und andere, so catho-

liseh, anzustellen am heftigsten getriben. Dariiber dan und von wegen der-

selben erwelten werkmeister bevorab Mattheifien Peitzers zu verth&digung

dessen eheren zwischen den catholischen und religions zugethonen ratsver-

wanten eingefallenen harten gesprachs Leonhard von dem Hoff, burgermeister,

sampt noch etlicheu andem catholischen mer aus dem rat abgctreten, wie

ingleichen, als ferner auf gerurt Urbani zu der newer burgermeister wahl

verfaren werden solt und der ganzer grofl rath gewonlicher weifi darzu be-

rufen, haben sich nachbenante catholische rathsverwandte aus dem fundament

und grand, das sie keine andere burgermeister, ratsverwanten noch amptz-

trager dan eitele romische catholische angestelt zu werden entlich gewilt

(welliches doch der alter rathsorduung, bevorab des raths im negstverfloCnen

74. jair einhellig uberkommenem beschluss — craft welliches beide, catho-

lische und der religion der Augspurgischer confession zugethone zu burger-

meister und rathssitzen ohne underscheit anzunemen verordnet — zuwidder)

vom rath abgesundert und auf ein ungewontlich ort auf dem rathaufi zusam-

men gethon, nemblichen:

1. Leonhard von dem Hoff, 2. Albrecht Schrick, 3. Gregorius von Wilre,

4. MatheiC Beck, 5. Wilhclm von Wilre, 6. Johan von Wilre, 7. Wilhehn

von DaCdunk, 8. Johan Ellerborn, 9. Theifi Blesen, 10. Peter Radermecher,

11. TheiC Fischer, 12. ZilliC Blesen, 13. Thonis Klocker, 14. Leonhard von

Kirchrat, 15. Franz Klocker, 16. Johan Fibis, 17. Claes Pjn, 18. Fridrich

vonj Hergenrat, 19. Gillis Zimmermann, 20. Kerstgen von Schwierten,

21. Peter von KetteniC, 22. Kerstgen MeeB, 23. Gerlach Nueten, 24. Leonhard

Nuethen, 25. Johan Nueten, 26. Claufi Stertz der alte, 27. Simon von Kette-

niC, 28. Lambrecht Nuethen, 29. Gerlach Zink, 30. Hans von Thienen,

>
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31. Jacob von Rath, 32. Simon von Hau^n, 33. Peter Bourman, 34. Erasmus

von Randenrat, 35. Johan Knyf, '6*y. Hans Fir :h r. 37. Dk thcrich Huesch,

38. Jacob Herman der alt. 39. Gillis von LamiLerst* rt 40. Thomas Lodder-

bein, 41. Dam von *. Salvator, 42. Dam wn Rjit, 43. G«.«ert Bei^scL,

44. Gillis von Rait, 45. Johan Torcheh, 46. Th<j»nLs Wimmar, 47. Johan

KBnigs nnd 48. Johan von Schwierten.

Wellicher jetzt angezeigter au^getretener per^nen in der anzal nur

acht and vierzig zu finden. Und dieweil der gauze rath, wie oben vermelt,

hundert und acht und zweinzich haupter herein, so seint schier die halb-

soheit meher, nemblich achtzig ratzpersoncn, daronter nit allein funfziehen,

so der catholischen religion zugethan, sunder auch alle zwelf der statt eheren

amptstrager (ausgenommen eines burgermeisters Leonhards von dem Hoffe)

und also maior et melior et sanior pars in der gewGnlieher rathsstuben ver-

pliben, und seint also durch dieselbe ordentlieher wei^ mit dem meherem

theil der stimmen vermOg der gaffelsbriefen und alter rathsordnung zu bur-

germeistern Johan Lontzen und Simon Engelbrecht erwelet worden 1
.

Obwol nun der gering ausgetretener theil zu etliehen malen auch uber-

mitz notarien und gezeugen sich gehorsamblich widderumb einzustellen und

?on irem strafwurdigen furnehmen abzustehen ersucht worden, so seint sie

doch in sollicher geringer anzal furgefaren und gegen ire geleiste rathseit

(wellicher neben meher andern diese wSrter austrucklich einhelt: Vort den

burgermeisteren zur zeit gehorsam sein, ewern besten sin up eweren eid

sagen, der meister part im rath zum gemeinen urber und der stede beste

alzeit gefSlglich sein etc.) Albrechten Schreck und Johannes Fibis zu iren bur-

germeistern, doch vermeint und nichtiger weiC aufgestelt.

Und ist gleichwol nach dieser hochstrafwurdiglich furgenommener sepa-

ration gefolgt, das nit allein dieselbe, sunder auch die domals under gemei-

ner burgerschaft durch verursachung der widderwertigen und anderer ent-

standene commotion und was darunter allerseits furgelaufen, mit ewiger

oblivion und vergeB desselben genzlich aufgehaben und sich gutlich mit

cinandern verglichen, die in gewerter separation zu beiden theilen erwolte

burgermeister von iren ampteren williglich abgestanden, ihre schlussein in

handen des voriges jairs gewesener burgermeisteren bis zu einer newer bur-

germeister wahl gutlich ubergeben und also nit allein die vermeinte unor-

dentlich aufgestalte burgermeister Albrecht Schreck und Johan Fibis, sunder

auch alle andere obspecificirte abgetretene catholische rathsverwanten ire

gewonliche rathsplatzen widderumb angenommen, der stat sachen rathsweifi

vertreten und folgenz in kraft beschehener vergleichung aufs new burger-

meister erwehlen und beeiden helfen, ausgenommen das alspait nach getrof-

fener vereinigung die drei gebrudere und vetter, Gregorius, Wilhelm und

Johan von Wilre (sampt der stat gewesenen secretaries sich in so viele

weg an eid und pflichten griiblich vergessenen magister Johan von Thenen)

») Vgl. die AusfUhrangen hei von Fttrth a. a. O. II, % S. 52 i
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aus der stat sich begeben und aber die andere zuvor abgetreten folgenz

widder zu ircn ratbssitzen getretene catholische ratsvcrwanten nit allein

bis auf das negsgefolgt Johannis fest 1 anno 81, als der rat gewoniicher

weiB versetzt und sie denselben versetzen helfen, sunder auch etliehe

zcit darnach sowol ira rath als in der stat verpliben. Und ist der rath do-

mals nachfolgender gestalt verpiieben und angestelt worden

:

Alte burgermeister

Stems klein raths

Des Sterns gescbickten

groifi ratbs

Werkraeistcr zunft kleines

raths

Werkmeister geschickte

groiB ratbs

Der zunften Bocks klein

raths

Bocks gescbickten groifi

raths

Becker zunft kleines raths

Leonhard von dem Hoff *.

Peter von Zievel.

Albrecht Schrick 3
.

Bonifacius Colin.

Wilhelm von Wilre 4
.

Wilhelm von Dafidonck.

Johan Ellerborn.

Jacob Pastoir 5
.

Anastasius von Segrat.

Johan Choiin.

MattheiG Peltzer.

Joest van Beeck.

Peter Radermecher.

Zillis Blesen.

Theifi Klocker.

Leonhard Erardus.

Jacob Scherberg.

Andries Syben.

Franz von Zievel.

Dieterich Verken.

Wilhelm Ernst.

Peter Peltzer.

Wilhelm Haufimann.

Johan Schanternel.

Heinrich Rofi.

Libert Freintz.

Johan Schillink.

Theifi Loder.

>) 24. Jnni.

*) Am Rande: Dieser ist darnach ausgewichen und aber eine lango zeit in der
stat verpliben.

3
) Am Rande: 1st, wie oben, ausgewichen, aber diefl jair von dem rath der

ortlnung nach abgangen.

4
) Am Rande: Ausgewichener. aber nach der ordnung abgangen.

5
) Am Rande: Per funfter ausgtwichener und im folgendeu 82ten jair nach

der ordnung abgangen.
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Becker geschickten groifi

raths

Fleischewer klein raths

Fleischewer geschickten

groifi raths

Loder zunften klcins raths

Loder geschickten groifi

raths

Der schmicd klein raths

Per schmied geschickten

groifi raths

Kupferschlager zunft

kleins raths

Knpfcrschlager geschickten

groB raths

Bernard Koumans.

Gillis Zimmermans 1
.

Kerstgen von Schwiertcn.

Dahm von Eschweiler.

Johan von Amel.

Johan von Schwierten.

Kerstgen MeeB 2
.

Johan Meefl.

Claufi Startz.

Simon von Kettenis.

Lambrecht Nuethen.

Balthasar von Kettenis.

Peter Startz.

Johan Startz.

Johan Zink.

Leonhard Korstman.

Hans von Thenen.

Gillis Zink.

Gillis von der Capellen.

Johan Herbrand.

Hein von der Capellen.

Johan van Astenet.

Thcifi Biermans.

Leonhard Panzer.

Peter Clotz.

Lanrenz von Drenborn.

Quirin Beifiel.

Rochus von Drenborn.

Hans von Richtergcn.

Leonhard von der Bank.

Blefi von Dalhem.

Peter Verken.

Peter Spillenmecher.

Gillis Momma.
Emund Schardinol.

Peter Amia.

Wilhelm Momma.
Theis von Dalhem.

*) Am Ramie: Dieses ist aucli anfenklich ciner der aiisgewichenen gcwesen,

*btr abjpalt widderumb einkomen.

*) Am Rande: Sechster ausgewichener und in gefolgtem 82ten jar vermiig der

onlnong abgangeo.
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Der kramer zunft kleins

raths

Der kramer geschickten

groB raths

Der zimmerleut kleins

raths

Der zimmerleut geschickten

groB raths

Schneider zunft kleins

raths

Schneider geschickten

groiC raths

Pclzer zunft kleins raths

Pelzer geschickten groiC

raths

Simon von der Heggen.

Wilhelm Braun.

Peter Schardinel der alter.

Simon von Hausen.

Arnolt Steinmetzer.

Heinrich Hanfien.

Servaes von Collen der alter.

Matheis Klennont.

Peter von Gelheen.

Theifi Stoufsack der alter.

Theifi Stoufsack der junger.

Johan RoeB.

Arnold Keuchen.

Wilhelm Woulf.

Arnold Wolders.

Paulus von den Weyer.

Wilhelm Rutten.

Wilhelm Koch der alter.

Paulus Gatzweiler.

Cornelius Clermont.

Johan Rosen.

Winand Schmits.

Wilhelm Lontzen.

Joeris von UrBfeld.

Dietherich Huesch.

Wilhelm Spillcnmecher.

Daem von st. Salvator.

Clauft Herwarts.

Wilhelm Fischer.

Jacoh Herwartz der jong.

Gerhard Bohr.

TheiB Kreintzgen.

Schuhmecher klein raths

Schuhmecher geschickten

groiB raths

Peter Kipp.

Ludwig Musch.

Arnold von Montzen.

Adam uf die Kuchen.

Gillis von Rhat.

Gerhard Beyer.

Johan von BoBeler.

Sander von der Sarten.
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Bierbrewer klein raths

Bicrbrewer geschickten

groB raths

Rentmeister

Weinmeister

Bawmeister

Neunm&nner,

wie oben beainpt

ThOuiC Wimmer 1
.

Johan von Sittart*.

Gillis von Erklenz.

Franz Schier.

Heinrich Welters.

Arnold von Savelsberg.

Fauckhen Fibis.

Leonhard von Savelsberg.

Simon Engelbrccht, alter burgermeister.

Mattheifi Schreck.

Leonhard Engelbrecht.

Albrecht Wolf.

Godhart Duppengiefier.

Servafi von Colin.

Johan Thelen.

Adam Pastor.

Adam von Zievel.

Wernher von Colin.

Joest von Beeck der junger.

Ala nun diese des raths nach altem branch beschehene anstellung die

samptliche cathoiische widderumb zu iren ratzsitzen getretene ratsverwanten

verrichten helfen, seint unlftngst darnach den andern dreien zuvor, wie oben,

ausgewichenen gebrueder und vettern von Wilre und Johannes von Thenen

aus der stat Albrecht Schrick, Thonis Wymmar, Johan von Sittart und

Gillis Zimmerman als in gesagtem der geringer zaal 81 ten jair gewesene

ratsverwanten gefolgt, inmaCen das auf zeit, nemlich in den monaten sep-

tembri und octobri jetzt gesagtes 81*^ jairs, als der erbaren deputierter

freien und reichsstett 3 StraGburg, Ulm und Frankfurt abgeordnete gesanten

alhie gewesen, sich nur sieben ratzverwanten, so allein neben dem dechanten

Fnchs und Johannen von Thenen dioser sachen verlauf zu soilichcr weiterung

and hochster dicker stat gefahr bei den benachparten fursten gcbracht,

*) 'jAmRande: Nota. Dor siebent und achtor ausgowicheno, in jetzig und gotolg-

tem etc. 8lten [so statt 82 ten] jair nach dor ordnung widdorumb respective abgangon.

Tad Heiut <liese obgczeignete acht neben Leouharten von dem Hoff, altom burgermeister,

•lip neun des raths ab- und ausgotretene.

*) Auf dem Stadtetag zu Speyer im August lfxsl. der wegen der Aachener Wirren
b^rnhu worden war, war die Abordnung dioser Gesandtsehatt beschlossen worden
diuberlin, Xeuesto teutsche Keichsgeschichte XI, S. 4>J tf.). Die Gesaudtsehaft ver-

hand<jlte sowohl in Aachen selbst mit beiden Parteien und erwirkte am 4. Oktober 15^1

•las s g.-uauntc Paeiiikationsedikt (dem sich jedoch nicht alle Katholiken unterwarlVn),

*U an<*h in Hambach niit dem Herzog von Jiilich (am 21. September 1581; diese Ver-

haitdlnngen waren frucbtlos). • Niihern Aufschluss Ubor diese Gesandtschatt bieten das
Mw. 15 d*'S Aachener Stadtarchivs, das Arehiv dor evangelisfhcn Gemeinde in Aachen,
«U» Staataarchiv MUnster, Landosarcluv Nr. 468 und das AJlgemeine Reichsarchiv in

Miinchen, Aachen Reirhsstadt Nr. 1.
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ausserhalb der stat verhalten. Und aber ircr etwan drei des raths,

nemblich Leonhard von dem Hoff, Wilhelm von DaeBdonk ! und Jacob Pastoir

in der stat plieben und gleichwol im rath zu erscheinen sich verweigert.

Jedoch seint die andere des jairs verpliben und aufs new angestelte

catholisehe ratsverwante (deren ungefarlich funf und vicrzich gewesen)

geineinlich im rath neben den anderen ratsverwanten erschienen, und lauteu

dieselbe mit namen und zunamen also

:

1. Bonifacius Colin, jetziger burgermeister, 2. Johan Eiierborn, 3. Ana-

stasius von Scgrat, 4. Peter Radermecher, 5. ZilliB Blesen, 6. TheiB Klocker,

7. Libert Freintz, 8. Johan Schillink, 9. TheiB L6der, 10. Kerstgen von

Sehwierten, 11. Kerstgen MeeB, 12. Johan MeeB, 13. ClauB Startz, 14. Simon

von KetteniB, 15. Lambrecht Nuethen, 16. Balthasar von KetteniB, 17. Peter

Startz, 18. Johan Startz, 19. Johan Zink, 20. HanB von Thenen, 21. Gillis

von der Capellen, 22. Johan Herbrand, 23. Hein von der Capellen, 24. Leon-

hard Panser, 25. Laurenz von Drinborn, 26. Quirin Beissel, 27. Rochus von

Drinborn, 28. Hans von Richtergen, 29. Wilhelm Braun, 30. Peter Schardincl

der alt, 31. Simon von Hausen, 32. Matheis Klermund, 33. Wilhelm Wulf *,

34. Cornells Clermont s
, 35. Joeris von UrBfeld, 36. Dietherich Huesch,

37. Wilhelm Spillenmecher, 38. Daem von s. Salvator, 39. Ludwig Musch,

40. Gillis van Rath, 41. Gerhard Beyer, 42. Arnold von Savelsberg, 43. Fau-

chen Fibis, 44. Leonhard von Savelsberg, 45. Adam Pastor.

Als nun die feindliche versperr- und belagerung gefolgt 4
, haben sich

uoch aus jetzternanten rathsverwanten nachfolgende personen zum theil aus

forcht, zum theil auf anreizung der zuvor siben, wie oben, ausgewichener

rathsverwanten aus der stat begeben, wie folgt

:

1. Leonhard von dem Hoff, 2. Jacob Pastoir, 3. Johan Ellcrborn,

4. Johan von Amel, 5. Hans von Thenen, 6. Wilhelm von DaeBdonk, 7. Gillis

Zimmerman, 8. Kerstgen vou Schwierten, 9. ClauB Startz, 10. Lambrecht

Nuethen, 11. Dieterich Huesch, 12. Daem von s. Salvator, 13. Gillis vou Rath,

14. Gerhard Beyer, 15. Arnold von Savelsberg, 16. Fouckhen Fibis und

17. Theis Klockher.

Jedoch seind diese sibenzihen alle, ausgenommen Leonharden von dem

Hoflf, Jacoben Pastoir, Johannes von Amel und HanB von Thenen, widderumb

einkommen und habcn der stat magistrat fur ire gepurlich ordentlichc obrig-

kcit erkant, auch bei dero als gehorsarae burger zu halten und zu lebeu

ubernritz von sich gegebener handglobten zugesagt.

Tnd ist aus diesem allem augenscheinlich abzunchmen, das nur sieben

personen, so im jair etc. 81 des raths gewesen, uemblich Albrecht Schreck,

Georg, Wilhelm und Johan von Wilre, schcffcn, Thonis Wymmer, Johan von

') Am Rande: Ist auch ausgewiehcn, abor widderumb einkommen.

2
) 3) Am Rande nachgotragen.

4
) Vun Seitrn JUlichs und Liittkhs.
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Sit tart (beidc ires hantwerks bicrbrawer), Johan von Amci und Jelis Zimmer-

man ' (bcide brotbecker) sich alienthalben, sowol bei der keiseriichcr majestat

unserm ailcrgnadigsten bcrn, den beuachbarten chur- und fursten, als auch

anf stett und kreiBt&gen fur dicser stat ordentlich furgestelte obrigkeit,

und das sie, diese sieben, als den mebrer theil die stat und rath zu Ach

reprasentiren solten, ganz unverschampt, unwairhaftig so schrift- als mund-

lich hochstrafwiirdiger weiB auszugeben understehen durfen, da doch oben

genugsam angezeigt, was maBen der rath auf zeit, als jetztgemelte siben

ausgewichen und irer noch drci, so dem rath nit beiwonen wollen, in der

stat verpliben, der rath domals noch ttber die hondert und ziehen personen

stark gewesen und also (sollichcr ziehen mutwillig hochstraflicher weiB aus-

und abgetretener ratzverwanten unangesehen) gemeine statt und burgerschaft

ohne eiuig befugt widdersprcchen der zeit thetc representiren und niemand

anders, als dieselbe darfur zu halten gewesen. Und folgen namen und

zunamen derjenigen, so in negst abgewichenem 81ten jairs des raths gewesen

und noch jetzt aus verplieben, als nemblichen:

1. Leonhard von dem Hoff, 2. Albrecht Schreck, 3. Wilhelm von Wilre,

4. Johan Ellerborn, 5. Jacob Pastor (alle vier scheffen), 6. Johan von Amel,

becker, 7. HanB von Thiencn, loeder, 8. Thonnis Wimmar und 9. Johan von

Sittart, beide bierbrewer*.

Und ist es jetzo an dem, dieweil der rath in jetzigen 82**n jair auf

negstverschicnem Johannis des Tcufors, wie von alters herkomen, versetzt, das

kciner von jetzt ernanten achten dieB jairs des raths (auBgenommen Jacobcn

Pastoir) verplieben.

Was aber gemeine burger, so des raths nit gewesen und theils aus

forcht der Burgundischen dieser stat einnehmung, theils auf beschchene

anreizung der sieben ausgewicheuen und anno etc. 81 gewesenen rathspersonen

und ires anhangks aus der statt sich begeben, betriflft, mbgen derselbon in

all, soviel man deren nach fleiBiger nachforschuug erfaren kOnnen, etwan in

in die hundert und wienig ttber siebeuzig gewesen scin, deren gleiehwol eine

groBe anzal berait widderumb einkommen, auch den domals in vielgesagtem

81 t4>n und jetzigen 82^«n j-iren respective angestelten magistrat fur ire

ordeutlich gepurliche obrigkeit erkent und sich wie eherlich und gehorsamen

burgem zusteht gepurlich erklert und angebotcn. Darunter auch etlichc

begriffen, so Albrecht Schreck, Wilhelm von Wilre, ThoniB Wymmar und

Johan von Sittart in ire vcrmeiutc gegen einem 'crbaren rath in schriften

ausgegangene protestation benftutlich gestelt und aber, das sic in solliche

protestation nit verwilligt, viclwieniger der zeit zu Gulich sunder domals

an andern orteren gewesen sich erklert und sunsten angedeutc vermeinte

protestation ftflfentlich widdersprochen. Und seint der widderumb einkommen

namen und zunamen wie folgt

:

l
) Am Rande : Ist damach wiederumb einkommen.

*, Am Rande: Difl seint die noun, so sich unverschamptcr weiB fur burgermeister

und rath dor stat Aach ausguben dort'en.
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1. Mattheifi Fischer, 2. Hans Fischer, 3. Gillis von Rath, 4. Hicronimus

von Randerath, 5. Johan Kranz, 6. Ncllis Sterck, 7. Joris von Merzenich,

8. Heiurich Windenburg, 9. Johan Huuten, 10. ClauB von Tienen, 11. Gillis

Bierman, 12. Lambert Nuethen der junge, 13. IV tor Wilcrman, 11. Wilhelm

Nucken, 15. Thonis von Heinbach, 16. ClauB Dollart, 17. IMnrich MouB,

18. Peter von der Kalterhcrberg, 19. NicolauB Becker, 20. Heinrich Lauten,

21. Johan Bart der jung, 22. Johann Keuter, 23. Gerhard Morenfell,

24. Dictherich Gueden, 25. Paulus von Luitgen, 26. Arnold von Dulken,

27. Johan von Erberich, 28. Peter Gesund, 29. Theis Blesen, 30. Joris

Hunten, 31. Heinrich Kern, 32. meister Johan Kramer von Piest, 33. Egbert

Egberts, 34. Adam von Tornich, 35. Theis Startzen, 36. Johan Buck,

37. Leonhard von Bockholz, 38. Jacob Han, 39. Jacob von Immendorf,

40. Cornelis von KetteniB, 41. Johan Rutger, 42. Wilhehn von Kirchrat,

43. Bitter von Housen, 44. Dietherich Playoul, 45. Philips Moren, 46. Peter

Krewen, 47. Gerhard Bischof, 48. Johan BurgerhauB, 49. Arnold Fischer,

50. Joris von Helchrat, 51. Martin Sadelcr, 52. Paulus von KetteniB, 53. Hein-

rich von der Bank, 54. Glaus Kuechen, 55. Peter Moren, 56. Johan StruiB,

57. Uclman Stalschmid von den Zweivel, 58. Zacharias Prent, 59. Zillis

S .li.Tii, 60. Claes Gillis, 61. Johan Kulper, 62. Johan Merzenich, 63. Hcnrich

K'iil, 64. Thonis Heuchler, 65. Carl Schorn, 66. Reinken Kucks, 67. Johan

S !" in, 68. Jelis Brauu, 69. Johan Lintzen von Malmanthier, 70. meister

G,«rhard Beicr, 71. MatheiB KelniiB, 72. ClauB von WurGelden, 73. Johan

Ttuland, 74. Johan Zink, 75. Nelis Kern, 76. Leonhard Kuell, 77. Adam up

die Kuchen, 78. ClaeB Pyn, 79. Johan von Schell, 80. Wilhelm Ortman,

81. Johan Schenk, 82. Martin Krewen, 83. Johan Daubenrat, 84. Amok von Rait.

Folgen nun nahmen der burger, so sich theils noch aus der stat ver-

halten, theils sich hin und widder hauBlich nidder gesehlagen:

1. Meister Johan Thenen, der stat gewesener secretarius, 2. meister

Johan Werden, scheffenschreiber, 3. Gillis Valenzien, des capitels, secretarius,

4. Johan Dammerscheit, sendgerichts schreiber, proscribirt, 5. Peter Itader-

mecher, wirt im Gulden Schwein (diese fuuf seint der neun noch auspleiben-

deu und hiebevor im jair 81 gewesenen ratsverwantcn, der sachen radel-

fuhrer, instrumeuten und wcrkzeug, bevorab abcr der fur andern

hochstrafwttrdiger meister Johan von Thenen gewesen).

I. Leonhard von Kirchrodt, kannengieCer, 2. Erasmus von Randcnrat,

tuchscherer, 3. Johan Knyf, tuchscherer, 4. Frank Block, kramer, 5. Wilhelm

Brauman, weinkaufman, 6. Jacob Moll, schartzenweber, 7. Andries Rader-

mceher, 8. Johan Heuchler, kupferschliiger, 9. Hans Klocker und 10. Martin

von Costen, beide goltschmied (diese 10 samt meister Johan von Thenen seint

in der venneinter gegen einen erbarcn rath ausgangeuer protestation neben

anderen wie oben l)enant worden).

II. Paulus Gartzweilcr, bader, 12. Heinrich Eikholz, des capitels kelner,

13. Johan Engelen, zingieBer, 14. Alexander Bawr, leffelmecher, 15. Simon

Digitized byGoogle



Kleinere Mittheilungen. 237

Newstat, farber, 1 6. Theis von Beeck, lflder, 17. Dacm von Rath, schuhmacher,

18. Johan von Wurselden, kramer, 19. Karl Koerhan, taschmecher, 20. Simon

Heuchler, kesselschlager, 21. Heinrich vonHoningen, kurGner, 22. Johan Man,

kramer (diese zwelf seint nit die geringsten der sachen anstiftcr und ver-

folger, wie in gleichen under den scchfiig deputirten cathoiischen schier die

furnembste gewesen).

23. Peter TorniB, weinkaufman, 24. Jacob Roeb, pelzer oder kursner,

25. Winaud Moer, 26. Wilhelm Gillis, 27. Johan von Housen, 28. Johan von

Gulich, kramer, 29. Joist von der Linden, Schneider, 30. Heinrich von Erkelcnz,

31. Gillis von Lammerstorf, bierzeppcr, 32. Herman Buehften, ladcnmechcr,

33. Simon Moll, kremer, 34. Johan Loril, kerzenmecher, 35. Franz im Spiegel,

weinwirt, 36. Heinrich Nucker, leinenweber, 37. Zillis Braumann, weinwirt,

38. Themis Knyf, goltschmit, 39. Paulus Syben, 40. Johan DuppengicBer,

kramer, 41. Johan Hongelcn, 42. TheiB Schiffgen, 43. Heiurich von Kempcu,

becker, 44. Claes Fonckhcn, gartner, 45. Reinken in die Foens, bierbrewer,

46. Vogelhein, arbeitsman 1
.

DieB alles wie furbeschrieben hat sich in beweislicher wairhcit mit

separation, ein- und austretung etlicher ratsverwanten und burger zu vcr-

schiedenen zeiten und in furerzelter ordnung neben andcrm verl.iuf, so wir

in cinem der sachen summarisch verfasten bericht 2 ferner ausfuren lassen,

also zugetragen. Dessen zu warem gezeugniB haben wir unser stat gemein

insiegel auf spatium dieses furtrucken lassen.

Geben im jair unsers hern saligmechers funfziehen hundert achtzig

und zwei, am achtzieheutcn tag des monats julii.

L. S.

M&nster i. W. J, Hansen.

3. Ein bohmisches Adelsgeschlecht, das aus Aachen

stammen soil.

Vor Kurzem ging dem Aachener Gcschichtsverein die Abschrift eines

aus dem 17. Jahrhundert stammenden Manuskripts zu 3
, worin die Entstehung

») Am Rande : Nota. Von diesen 46 seint auf zeit des zu Augspurg anno 82 ge-

westen reichstags und bald darnach ihrer 14 und meher widderumb einkommen.

») Diesor 28 Blatter ftlllende Boricht (d. d. 1582. Juni 7) hat den Titel: Summa-

rischer bericht, was soit den jaren der geringer zal 68 und 59 biB ins jetzig 82 jar in

diesem kbniglichen stuel und stat Aach sowol in religions- als andern politischen

sachen sich zugetragen und in was hochbeschwerlichen stand dieselb domals gerathen.

(Original ebenfalls in Dresden in dem S. 222, Anm. 1 genannten Bande.)

a) Anm. d. Red. Horr Progymnasial-Rektor Dr. M. Schoins in Boppard ttber-

sandte der Redaktion nebst der ihm v».m Konigl. Staatsarchiv zu Breslau froundlicbst

ertheilten Auskunft uber don Abdruck bei Sinapius (s. S. 240, Anm. 1) die durch ihn

angefertigte Abschrift eiuer aus sechs Bltt-ttem bestohenden Handschrift des 17. Jjihr-

hunderts, welcho Herrn Wihard zu Wildschlltz bei Trautenau gehiSrt und deron Be-

nutzung dem Herrn Einsender durch die froundlicho Vermittlung des Herm Regiomngs-

rath J. Hommelsheim in Berlin ermoglicht wurde. Dieser nrapvunglich sehr fehlerbafte
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der Burg Silberstein, gelegen am Fusse des Riesengebirges, etwas westlich

von Trautenau, erzfihlt und das Geschlecht dor Silbcr von Silbcrstein, dem

jene Burg den Namcn verdankt, als von Aachen herstammend bezeichnet

wird. Die Redaktion dieser Zeitschrift sandte die Abschrift nach Prag an

den Verein ftir Gcschichte der Deutschen in Bohnicn mit dem Ersuchen um
Auskuuft, ob sich ftir die darin enthaltenen Angaben irgend eine geschicht-

liche Gruudlage nachweisen lasse. Darauf sollen die folgenden Zeilen die

Antwort sein.

Gleich die erste Durchsicht fuhrte auf die Vermuthung, dass das

geuannte Manuskript ein Stiick aus einer eigentbiimlichen Chronik cnthaltc,

wie sie wohl wenige Gegenden in diesem Umfang werdeu aufzuweisen haben.

Simon Huttel niimlich, der Verfasser der prftchtigen Chronik von Trautenau,

in der die Schicksale dieser Stadt von 1484 bis 1601 erziihlt wcrden, ver-

fasste noch eine zweite Chronik von der Entstehung Trautenaus und der in

der Umgebung liegcnden Ortschafteu. Das Original scheint verloren gegangen

zu sein; doch wurde mir eine alte Abschrift aus dem Jahre 1654 von dem

Besitzer freundlichst zur VerfUgung gestellt. Der vorgenommenc Verglcich

ergab die vollstandige Richtigkeit jener Vermuthung.

Um den Lesern dieser Zeitschrift die Bemerkungen, die wir an diese

Chronik uberhaupt und an die unten folgenden Stellen daraus zu knupfen

haben, verstiindlicher zu niachen, wird es nothwendig sein, einige Worte

iiber die Geschichte der Trautenauer Gegend vorauszuschicken. Der ganze

Abhang des Riesengebirges auf bohmischer (und schlesischer) Seite war bis

ins 13. Jahrhundert herab von ausgedehnten Waldungen bedeckt. Diese

bildeten einen Theil des grossen Greuzwalds, der Bohmen ringsum einschloss

und bis auf die genannte Zeit als Schutz gegeu feindliche Einfalle geschont

wurde. Tschechische Ansiedler sind erst spat und auch dann nur vereinzrlt

dahin vorgedrungen, und erst durch einwanderude Deutsche wurden diese

Gegenden urbar gemacht. Betrachtet man die Namen der so eutstandenen

deutschen Dorfer, so findet man, dass fast alle derselben auch im benach-

barten Schlesien wiederkehren. Die deutsche Kolonisatiou in der Trautenauer

Gegend ist also eine Fortsetzung des gleichen Prozesses im genanntcn Nach-

barland. In der neuen Geschichte dieses Landes von Grunhagen aber kann

man erziihlt finden, wie im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts der Zuzug

von Deutscheu nach Schlesien begann. Anfangs beschrankte man sich auf

das ebenere Gebiet; in der erstcn Halfto des 13. Jahrhunderts aber riickte

man immer weiter gegen die Grenzberge vor, und nach und nach ver-

srhwandeu hier die dichten Walder. Besouders deutlich spricht in dieser

Hinsicht eine Urkunde fiir das Kloster Grussau bei Landeshut vom J. 1249.

Diesem werden darin geschenkt die Walder bis an die bohmische Greuze

und das Recht ertheilt, an Stelle derselben deutsche Dorfer auszusetzen.

und von eim-m gleichzeitigen Korrektor mir zum Theil verbesserte Text wurde. um
Aufkliirang ul»»*r don darin gegebenen Bericht zu erhalten, nach Prag ff^sandt und
durch ohi^o Mitthoilun^en in dunkenswerther Weise erliiutort.

Digitized byGoogle



Kleincre Mittheilungen. 239

An Landeshut vorbci iiber Liebau fuhrt eine alte Verkehrsstrasse nach

Bdhmcn; auf dieser also kamen die Deutschen Jn die Trautenauer Gegend,

und zwar bcgann diese Einwanderung um 1250. Urkunden iiber Dorf-

griindungen hier sind leider nicht erhalten, dagegen aber fur das wenig

Qstlicher gelegene Braunauer Gebiet mehrere aus den Jahren 1253—55. Dass

die Besiedlung des bOhinischen Riesengebirges aber auch in diese Zeit fallt,

d. h. in die Regierungszeit des Konigs Przemisl Ottokar II. (1253—78), des

grossen Forderers des Deutschthums in BOhmen, zcigt eine Notiz bei dem

tschechischen Chronisteu Neplach; dieser meldet zum J. 1277, dass der

geuannte Konig die Gebiete von Elbogen, Glatz und Trautcnau den Deut-

schen tiberliess. Kurz nach diesera Jahr werdcn hier schon mehrere deutsche

Dorfer genannt (12H9); Trauteuau selbst fuhrt 1260 uoch seinen alten

tschechischen Namen Aupa, hat jedoch bereits einen deutschen Richter, und

1301 hat es schon den ueuen Nainen.

Diese so germanisirte „Trautenauer Provinz tt nahm dem ubrigen Lande

gegeniiber eine besoudere Stellung ein. Ausdrucklich war derselben deut-

sches, namlich Magdeburger Recht zuerkannt; die Bcwohner waren der

Gewalt der allgemeinen Landesgerichte entzogen und unterstanden direkt

dem Ktfnig. Trauteuau wurde bald konigliche Stadt, spater eine der sog.

Leibgedingst&dte der Konigin. Die Burg in Trauteuau und cine grosse

Zahl von Ddrfern der Umgebung bildeten eine der koniglichen Kammer

gehorige Herrschaft. Die kdniglichcn Burggrafen oder, was haufiger war,

die Pfandbesitzer der Herrschaft ubten zugleich die Gerichtsbarkeit in der

ganzen „Provinz tt aus. Ausserdem gab es in dieser namlich noch eine Reihe

meist nicht gar zu grosser Giiter, die ursprilnglich wohl auch Bestandtheile

jcner Herrschaft gewesen, nach und nach aber an Adelspersonen oder auch

Burger zu Lehn gegeben worden waren. Diese Giiter hiesseu Trautenauer

Burglehen. Klagen gegcn Lehnsmannen entschied ein aus ihrer Mitte ge-

wahltes Mannengericht, bei dem der Trautenauer Burggraf an Konigsstatt

ala Lehns-Hauptmann den Vorsitz fuhrte.

Was hier in allgemeinen Ziigen dargestellt wurde: die Besiedlung der

Trautenauer Gegend, das Aufkommen des Burggrafenamts und der Burg-

lehen, da9 ist der Stoff, den Simon Hiittel in seiner zweitcn Chronik behan-

delt. Scheinbar streng historisch, ist dennoch Alles sagenhaft. Er kniipft

an die geschichtliche Thatsache an, dass im J. 1004 mit HOfe des deutschen

Kdnigs Heinrich II. die Polen wicder aus B5hmen vertrieben wurden, nennt

aber statt Boleslaw Chrobry einen Miesko als Polenherzog. Es wird dauu

erzahlt, wie sich beim Riickzug der Polen das Heer aufloste und eine Schaar

sich an der Stelle des spatern Trautenau niederliess und Strassenraub trieb,

bis ein Zufall zur Entdeckung und Aufhebung der Rauber fuhrte. Angeb-

lich schickte dann der Herzog Ulrich (noch 1004) den Albrecht Trautenberger

von Trautenberg, um die Gegend zu kolonisiren. Durch ihn entstanden nun

Trauk'nau und mehrere DOrfer der Umgegend, cr wurde der erstc Burggraf und
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verlieh umliegende Giitcr als Burglehen an verschiedene Personen, die nun

wieder Schlosser und Dorfor anlegteu. Von etwa sechzig dersolben crfahreu

wir so die Grundungsgeschiehte mit aller Genauigkeit, unter Angabe des

Jahres und der Nameu des gleichzeitigen Papstes, Kaisers und Bohmen-

herzogs. Danach wjiren fast aile in den Jahren 1006—12 entstanden.

Dass ansser der schon betonten Verwechslung der Polenherzoge noch

viele andere historische Thatsaehen falsch berichtet oder datirt sind, wollen

wir nicht weiter verfolgen. Nur auf den Grlinder Trauteuaus miissen wir

kurz eingehen. Dem Namcn desselben werden oftcrs noch mebrere von Be-

sitzungen hergenoramene Pradikate beigefiigt, was an sich sehon in jener

alten Zeit unmoglich ist. Aber der Name Trautenberg ist iiberhaupt nur

durch eine Volksetymologie aus dem Namen der Stadt gebildet, und der

Chronist des 16. Jahrhunderts suchte dann in Geschichts- und Titularbuchern

nacb einem Geschlecht dieses Namens. Er fand cs auch wirklich; aber diese

Trautenbergcr von Trautenberg wanderten fruhestens im 14. Jahrbundert

aus der Oberpfalz ein. Sie waren durch mehrere Jahrhunderte in West-

bohmen begiitert, mit Trautenau hat jedoch niemals einer derselben in Ver-

bindung gestanden. Dass aber der Chronist wirklich dieses Geschlecht vor

Augen hatte, zeigen die vorerwahnten Pradikate, die eben Guter desselben

in Westbohmcn nennen. Diese Vermischung von Volksetymologie und Lokal-

sage mit Chronistengelehrsamkeit zcigt sich ebenso auch bei den erzahlten

Dorfgrlindungen. So wird z. B. einerseits der Name Krieblitz abgeleitet

von dem Griinder Jaroslaw Kriebl, Krinsdorf von Kaspar Krin, Trubenwasser

von Hans Triib u. s. w. Auf der andern Seite erscheinen aber als Griinder

auch mehrfach Adelspersonen, die nach dem Namen des Orts sich nennen;

doch lasst sich dann meist nachweisen, dass diese Pradikate von andern gleich-

namigen Orten herstammen. Dass die Namen dicser Adligen meist tschechisch

sind, beweist auch die spatere Erfindung, denn nach den Hussitenkriegen

erst wurde die ganze Trautenauer Lehnsmannschaft tschechisirt.

Was wir hier als das Werk eines in der Geschichte beleseuen Chro-

nisten bezeichnen mtissen, stammt nun gewiss von Simon Hilttel selbst. Als

praktischer Landmesser wurde er bei Grenzbegehungen u. dgl. immer zuge-

zogen. Er hatte also viel Gelegenheit, die adligen Besitzverhaltnisse der

Gegend kennen zu lernen. Dass er sich mit tschechischen Besitzurkunden

beschftftigte, zeigt die grosse Zahl derselben, die er in seine erste Chronik

aufnahm, und die Titulaturbticher erwahnt er selbst mehrmals.

Es folgen nun im Wortlaut nach der oben erwahnten Abschrift vom

J. 1654 jene Stttcke, welche hier interessiren durften; dieselben gehoren

dem letzten Kapitel an 1
, welches betitelt ist: nWer das Schldsslein Breck-

stcin oder Silberstcin erbauet hat".

*) Gedruckt ist dieses Kapitel bei Sinapius, Des ScMesischen Adels Anderer
Thoil Oder Fortsetzung Schlesiseher Curioeitaten (Leipzig nud Breslau 172*) S. 469—71,

doch mit mehrfaclien Kttrzuiigen und Aenderiui^i-n im Wortlaut. Eine kurze Tnhalts-
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„Anno 1056, zur Zeit Victorii des Andern, 16. (so) Bapst zu Rom,

zur Zeit Kayser Heinrichs des Andern (so) und des 18. Fttrsten in BOhmen,

Spitigncus 1

, ira ersten Jahr seiner Regierung, den 9. Tag Juni wart das

Schlttsslein Breckstein, darnach Silberstein genant, erbaut, welches erstlich

seinen Nahmen [bckam] von dem grossen Berck*, bleibet Winter und

Sommer grtin, und wechst alle Jahr genung umb den Breckstein, welches

der ehrenveste Herr [Wolf] Ulstet von Ach s bttrtig, 7 Meylen von KBllen

am Rein gelegen, guts Oeschlechts vom Adel, erbaut. Er kam ins Bttmer-

land A . 1053, zur Zeit des 17. Fttrsten Bredislaus in Btfhmen, allda er bey

Kayser Heinrichs Tochter, der Prinzessin und Landftirstin Brigitta 4 in Btth-

men zu Prag am deutschen Ftirstenhofe 3 Jahre lang dienet und Ihr f. Gu-

Canzley-Schreiber Amt versorget.

Und als der Ftlrst Bredislaus starb, und sein Sohn Spitigneus, der

18. Ftlrst in BOhmen [regieret], er befahl, dass liber 3 Tage sich alle Deutsche

nicht sollen finden laBen, bei Verlust Leib und Lebens. Er vertrieb auch

sein leibeygene Mutter, Kayser Heinrichs Tochter, und treuet ihr den Tod.

A16 aber alle Deutsche die Flucht gaben auB dem Bohmerland, namb der

H. Wolff Ulstet auch ein Abschied von dem Prinzessin Hofe, passieret nach

PreBelaw zu.

Unter Weges, nit feme von Trauttenaw, kam er zu 60 deutschen

fliichtigen Berghauern. Die weineten und klagten mit Weib und Kindern,

sagten, sie wollten einem gern umb drocken Brot arbeiten und bergwerken,

sie wusten nirgend wonauB. Herr Wolff Ulstet erbarmet ihr Noth und

Klagen, sagt lachende: Ja, lieben Berggesellen, wolt ihr mir urns Brot

arbeiten, MB unB Gott begnadet mit Silber oder Gold-Erz, ich wil euch

Brots genung geben. Wil euch dort ins wilde RiBengebilrge schicken, zu

schurfen und zu suchen mein und euer Gelttck, wirds neher sein, den alB

wir gedenken. Sie schrien alle: Ja gern, Herr. Er ftthret sie gen Traut-

tenaw in die Taferna zur Herberg. Der H. Wolff Ulstet bracht bey dem

alten Herren Burgrafen zu Trauttenaw Albrecht [Trauttenberger] Geleutbrife

und Bergwerkfreyheit auB vor sich ft und alle seine Bergleuth und verschafft

in Brot. Schickt alle Wege 6 Perschonen ins RieBcngebirge, Erz suchen

und zu schrupfen."

angabe hat Lip pert,Geschichte der Stadt Trauteuau S. 4. — Fur den Abdruck wurde
die 8chreibweise etwas vereinfacht. Einige Erg&nzungen aus der von Herrn Dr. Scheins

eingesandten Abschrift sind in eckige Klammern gesetzt.

•) Herzog Spitignew, reg. 1055—61. Die Schreibung wechselt in der Hs., ich habo
obige als die beste durchgefuhrt.

*) Hat keinen Sinn
;
gedacht ist oflfenbar an den Epheu, der taohechisch brzecztan

heisfft, woran der Name Brzeczstain, wie er eigentlich tschechiach lautet, dentlich erinnert.

*) Sinapiue hat Aacken, Lippert: Achz.

*) Oemeint iat Gatta, Jatta= Judith, Bretislaus Qemahlin, die Tochter des Mark-
grnfen Heinrioh von Schweinfurt.

*) Hi. vorsncht.

16
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Man findet reiches Silbererz; darob grosser Jubel, Wolf Ulstet macht

grosse Sehenkungen. Dann heisst es weiter:

„Satze im bald geschworne Bergmeister, Schreiber, Steyger, Schulmeister,

alles nach Bergwerks-Ordnung, und erbaut also in kurzer Zeit ein grofien

silbern Schatz, davon er erstlich das SchloBlein Breckstein erbauet. Darnach

verehret der H. Wolff Ulstet dem Fursten Spitigneus zu Prage mit gredigem

Silberwahr, zu und auf einen fiirstlichen Tisch gehort *. Da verehrt in der

Fiirst widerumb mit einem silbern Namen und sagt: Herr Ulstet, ihr salt

hinfort Silber heifien und geneut werdeu; wir wollen euch von Neues adeln.

Sagt an, waG wollet ibr im Wappen fiibren ? Herr Wolf Ulstet bedacht sich

kurz und sagt: Allergnedigster Fiirst und Herr, dieweil mieh Gott durcb

Bergwerck begnadet, so wil ich mir zu gutten gedechtniB einen sehwarzen

Kayl im Schilde fiibren in einem rotten Felde*, dieweil die Bergbauer Tag

und Nacht arbeiten, so bedeut die rotte Farbe daB Feyer. Ich bin kein Do-

nirer 3
, begehr einen zugethanen Stecbhelm nacb Kriegeslcute Brauch. Und

dieweil ich aufi der Stadt Aacben 4 gebiirtig bin und dieselbe Stadt einen

sehwarzen Adler zum Wappen ftibret, so wil ich meineni Vatterland zu

guttem GedechtniiB einen sehwarzen Adler auf dem Helm filhren. Der Fiirst

befahl entlich seinem Mahler, dem Gantzel-Schreiber, dem Herrn Wolf

Ulstett solcbe beschriebene Maystett zu verfertigen. Fragt: Herr Wolf,

war wolt Ihr euch schreiben? Er sprach: Gnediger Fiirst und Herr, ich

babe mir eine kleine Vcstung erbauet, der ist der Breckstein genendt. Nein,

sagt der Fiirst, schreibet: Der Edle, Ehrenveste Herr Wolf Silber von

Silberstein.

Darauf zog der Herr Wolff Ulstett einen Brif herauB dem Wetzger 8
,

darauf abgemahlet stunden seine Wappen, wie folget, und zeiget sie Ihr

f. Gn. Erstlich seines H. Vatters Ulstet Wappen; seiner Frau Mutter Anna,

eine geborne vom Anger auB Sachsen, vom Adel; seines Herren Vattern

Mutter EliaB, ein geborene von Sattel Biinne 6
, vom Adel; seine Frau, eine

geborne Dortin von Collen am Reine 7
. Darauf Ihr f. Gn. sagt., ein jeder

Herr mecht sich seiner gebornen Wappen und mehr seiner Beguadung privi-

ligirten Mayst. Wappen wohl gebraucheu, der schon viel wehren. Und be-

fahl Ihr f. Gn., sie salten den H. Wolff Silber in seinen neuen Wappenbrief

setzen, dass er Macht habe, in Bohmcn Dorfer, SchloBer, Miirkt und Stadtc

zu bauen und zu kaufen frey ungehindert."

') Auch dieser Satz ist oftenbar verdreht. Die von Dr. Scheins eingesandte Ab-

schrift hat: mit gediegenem Silberwerg. was zu und auf ....

*) Richtig waro .,im blauen Felde*.
3
) Turnierer.

4
) Hs. Aan.

5
) Wetschger, eine Anhangetasche.

c
) So die Hs. von 1654. Die eingesandte Abschrift hat : „seines H. Vettern Elias,

ein gebohrner von Saitelbaum".
7
) Eine Familie Dorthe gab es in Koln, soviel ich sehe. Leider stehen mir nicht

hinreielu'iide literarischo Behelfo zu ftebote. Die eingesandto Absrhrift hat Ubrigens

„Portin u
.
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Der Schluss erzahit noch, wie es Herr Wolf beim Herzog auswirkte,

dass den Deutschen wicder Handel und Wandel in BOhmen erlaubt ward.

Stellen wir nun dem gegenttber die altesten Nachrichten der Geschicbte

uber die Silber von Silberstein. Zuerst begegnen sie als Besitzer des Stadt-

ehens Pilnikau, nicht weit westlich von Trautenau. Noch im J. 1371 bildete

dasselbc einen Theil der Herrschaft Trautenau; aber schon 1388 gehOrte es

dem Jeschek (Johann) Silber, und diese Familie nennt sich seitdem Silber

von Pilnikau. In der nachsten Zeit erwarb dieselbe andere kleiuere

Gilter der Umgebung; wir nennen nur das Dorf Wildschtttz, unweit nflrdlich

von Pilnikau, wovon zunachst ein Theil ura 1418 an die Silber kam. Auf

Wildschiitzer Gebiet, nicht weit nOrdlich vom Ort, stand der Silberstein.

Da es nun wohl als sicher gelten kann, dass die Silber diese Burg erbaut

haben, so habeu wir die Entstehung erst nach 1418 anzusetzen, also wah-

rend den Hussitenkriegen oder bald nachher. Erwahnt wird sie zuerst 1455,

wo ein Nikolaus Silber Besitzer ist. Seitdem kommt der Name Silber

von Silberstein in Gebrauch.

Erwahnen wir noch, dass ein Wolf Silber nicht vorkommt, so ist es

klar, dass die Geschichte dieses Geschlechts keinerlei Stiitze fiir obige Er-

zahlung bietet. Dennoch muss man annehmen, dass diese nicht, wie die

meisten ubrigen der Chronik, eine reine Erfindung des 16. Jahrhunderts ist

Es leben vielmehr in dieser Wappensage gewiss einige dunkele geschicht-

liche Erinnerungen fort, und es ist nur dem Mangel an Quellcn zuzuschrei-

ben, wenn wir die Entstehung der Sage nicht genau verfolgen ktfnnen.

Folgende Punkte sind dafttr aber unbedingt beachtenswerth.

Wie erwahnt, gehbrte der Silberstein zum Gute Wildschtttz. Dieses,

tschechisch Wlczice, sctzt einen Grttnder Wlk = Wolf voraus. Im Besitz

dieses Dorfes war von 1355—78 ein Deutscher, mit Namen Ulemann von

Neules, dann seine SOhne. Eine andere deutsche Familie besass damais

(schon 1362) das nicht weit von Wildschiitz gelegene Dorf Kottwitz ; dieselbe

nannte sich nvon Kolnu
, woraus man wohl mit Recht auf Einwanderung

vom Rhein schliessen kann. Auch darauf wird man hinweisen konnen: die

Sage verkniipft die Griindung des Silberstein mit der Vertreibung der Deut-

schen durch Herzog Spitignew. In Wirklichkeit entstand die Burg in der

Hussitenzeit; diese war aber auch eine Zeit des Kampfes gegen das Deutseh-

thum in Bdhmen. Auch die Einwanderung deutscher Bergleute (aus Meissen)

ist historisch, doch fKllt sie erst ins Ende des 15. und den Anfang des

16. Jahrhunderts.

Zum Schluss noch einige Notizen uber die spatere Geschichte der

Silber von Silberstein. Besitzer von Wildschiitz und Silberstein waren sie bis

auf den drcissigjahrigen Krieg, wo ihre Guter konfiszirt wurden. Ein Zweig

war noch bis um 1660 in Bflhmen begutert. Dann verschwindet die Familie

ganz. Die Froiherren von Silberstein, die in unserm Jahrhundert jene Herr-

schaft besassen, waren Nachkommen eines Handelsmanns aus Arnau, Namens

16*
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Ther, der 1789 Wildschiitz kaufte und 1794 in den Freiherrnstand erhoben

wurde mit dem Pradikat „von Silberstein".

Bag. W. Hieke.

4. Der Eid des Vicedominus beim Aachener Marienstift.

Bei dem Studium der alten liturgischen Biicher der Burgundischen

Bibliothek zu Briisscl fand der Untcrzeichnete eine im Katalog als „Evan-

geliariumu aus deni zweiten Drittel des 10. Jahrhundcrts bezeicbnete Hand-

schrift, die aus dem Aachener Mtiuster stammt. Sie zerfallt in zwei Theile,

deren erster verstttmmelt ist. Er enthielt ehedem die Evangelien des

Kirchenjahrs vom ersten Adventssonntag bis zum letzten Sonntag nacb

Pfingsten. Jetzt beginnt er mit der Charwoche. Die Art der Zahlung der

Sonntage und die aufgeftthrten Evangelien scheinen zu beweisen, dass die

Datirung wohl bis ins 11. Jahrhundert herabzuriicken ist. Der zweite Theil

ist ein von anderer Hand geschriebenes, fiir die hochsten Feste eingerichtetes

Messbuch. Es enthftlt die fiir die Weihnachtstage, das Dreikonigenfest, die

drei Ostertage, Christi Himmelfahrt, Pfingst-Samstag und -Sonntag und fUr

die Feste des Taufers und der Apostelfttrsten iiblichen Messformulare. Der

Aachener Ursprung ist durch drei am Ende des ersten Theils auf lecren

Blattern wohl im 14. Jahrhundert eingefugte Eidesformeln siehergestellt.

Die ersten bciden Eidesformeln, deren sich der Konig bei Uebernahme

seines Kanonikats an der Miinsterkirche und der Propst bedienten, bean-

spruchen geringeres Interesse, weil sie sich in andern Biichern des

Ministers finden
7

welche zu Aachen geblieben sind. Wichtig ist dagegen

das dritte, von einer andern, weniger kraftigen und gleichmlissigen

Hand mit anderer Tinte beigefugte Eidesformular. Es wird als iuramen-

tum vicedomini bezeichnet. Schon der Umstand, dass dies dritte Formular

neben dem des Konigs und des Propstes steht, bezeugt das Anseheu,

dessen sich der Vicedominus erfreute. Er muss, wic schon die Aufhahme

seines Eides in dies Buch beweist, zum Miinster in besondercr Beziehung

gestanden haben. In dem von Quix als Anhang zum Necrologium ecclesiae

B. M. V. Aquensis gedruckten Liber censuum eiusdem ecclesiae vom Jahre

1320 findet sich S. 73 eine Odilia, uxor Wilhelmi vicedomini, welche fiir

einen Laden (thcca) im Kaufhaus (domus institricum) dem Miinster 18 soiidi

fiir das genaunte Jahr zahlte. Der Eid lftsst den wichtigsten Theil der Obliegen-

heiten des Vicedominus erkennen. Es scheint, dass er auch der GeschSfts-

trager des Propstes fiir die Verwaltung des diesem unterstehenden Theils

der Geldgeschafte der Marienkirche war. Vielleicht wird die Mittheilung

dos Eidesforraulars, das jetzt folgt, zur nahern Erforschung der Verfassung

des Aachener Kapitels beitragen.
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Ab hac hora inantea iuro ego N., quod ero tidelis ecelesio et canitulo

beate Marie Aquensis et presertim in omnibus, que coneermnit ofhYUmi

vicedominatus ecclesie predicte, quodque oblationes in nun) immetnto et

non monetato, in argento nionetnto ot non monetato, lanidilms nretiosU,

equis, armis aliisque cleuodiis quibuscunque offerendns et perveniurns \\\*\

capitulo predicto seu canonicis ad antiquam fabriram otiuin dcpututis mu
pro tempore depatandis fideliter pro mco posse et nosse fur iam deliberari;

item quod pro meo posse ct nosse omnia, ad quorum eonservatinnem et

reparationera dominus prepositus Aquensis ratione mistodio nndosio tenet ur

et tenebitur, conservari et reparari faciam et alia per dictum iloiiiittuiti pre-

positum deliberari et solvi debita et debenda deliberari faeiam et , peraolvam;

omniaque alia et singula, ad que ratione ipsius vicedominatus iuxta lp»*i»i*

ecclesie antiquam observantiam tenebor et astrictus ero, fideliter adimpbdio.

Sic me iuvet Deus et hec sancta ewangelia.

Exaeten, St. lieissvl S. J.

5. Zur Geschichte der Familie Wildt.

Das Wappen der nunmehr erloschencn Familie dcs grfeierten Primus

vonLbwen, Mathaus Josepb Wildt, auf wclehen A. von Houmont In diosor

Zeitschrift I, S. 216 wieder aufmerksam gemacbt hat, zeigt in quergtitheiltem

Schild oben einen wachsenden wilden Mann, uuten drei (2.1) Lilien. Helmzior:

der wachsende wilde Mann.

I. Wilhelm Wildt, geb. 1648 zu Eynatten, gest. am 4. Oktober 1722

zu Aachen, Kanonikus des Munsterstifts daselbst, ging am 6. August. 1688

als Mitglied des Kollegiums de Castro zu Lflwen bei der philosophischen

Fakult&t als Erster nach dem Primus hervor 1
. Sein Bruder Theodor Joseph

Wildt (1729 WeinMndler), verheirathet mit Katharina von den Elsen, hinter-

liess einen Sohn 2
:

II. Peter Joseph Wildt, get. 1. Marz 1729, Rontmeister des Kron-

stifts zu Aachen, 1755 WeinMndler, 1786 Werkmeister, vermahlte sich mit

*) Naheres tiber ihn s. bei Quix, Beitrage zu einer hist.-topogr. Benchreibung den

Kreises Eupen S. 200 f.

*) Eine Tochter war vermahlt mit X. N. Cardoil, wovon:

1. Johann Theodor Cardoil, geb. 1727, gest. 1813, Speichermoister dws Kronntitts

zu Aachen.

2. Konrad Hermann Cardoil, geb. 1740, gest. 1822, seit 1760 Kanonikus, seit 17K1

Vicepropst und Kardinalpriester, seit 1787 Dechant beim Kronstift zu Aachen und in

dieser letzten Eigenschaft Erbpropst zu Kutten, sowie apostolischer Erhalter dor Privi-

legien des Aachener Klerus und Volkes. sodann seit 1803 Pomdechant und Kapitular-

Kanonikus zu Aachen. Zu den Krtfnungen der beiden deutschen Kaiser Leopold IT.

1790 und Franz II. 1792 enteandte ihn das Stift als Deputirten, und zwar das lotzte Mill

in Begleitung des Erzpriesters Friedrich Oeorg Franz Freihorrn von Mylius und dea

Scholasters und Lizentiaten beider Rechto Peter Klemens Joseph Anton Heusch als

Syndikus, nach Frankftirt.
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Maria Louise de Lognay, Tochter von Mathfius Joseph de Lognay, kgl. preussi-

schem Residenten zu Aachen, und Maria Katharina de StefnS. Dieser Ehe

entstammten

:

1. Mathiius Joseph, Primus von Lowen am 20. August 1776, Lizentiat

beider Rcchte, wurdc zum Mitglied des Aachener Schflffcnstuhls

gewahlt (als solchcr noch 1791 und 1793 in den Aachener Raths-

kaleudern erwahnt) und von der Kaiserin Maria Theresia in den

Adelstand crhoben. Er starb unverehlicht zu Wien. Flir seinen

, Einzug in Aachen 25. August 1776 wurde folgende Ode verfasst:

Entreiss dich, Aachen, deinen Hausern,

Es kommt zur Vater-Stadt dein und der Musen Sohn:

Sein Haupt bekranzt mit Lorbeer-Rcisern,

Es ist, was er dir zeigt, der Weisen Lohn.

Er, der sich dorthin wusst zu schwingen,

Wohin es keinem nicht, seit Hundert Jahrc Frist,

Noch seinem Ahnherrn wollt gelingen,

Er, der zum hochsten Ruhm, der Lov'ner Primus ist.

Auf! lerne deine Ehre schatzen,

Lass dir zum Muster seyn dies Nachahmswerthe Bild:

Lass diesen Tag in Marmor fttzen,

Und haltc stets im Aug* den Hoffnungsvollcn Wildt.

Die Wildt bei dieser Gelegenheit von dem Aachener Magistrat iiber-

reichten Ehrengeschenke, bestehend in ciner silbernen Kanne und Schttssel,

befinden sich heute im Besitz der Familie von Ooels von der Brtigghen, wciche

dieselben im J. 1828 auf einem offentlichcn durch Minderjfthrigkeit der Kinder

Wildt veranlassten Verkauf, mit RUcksicht auf ihre verwandtschaftlichen

Ikziehungen zu de Lognay erworben hat.

2. Hermann Joseph Kornelius (III).

3. Helene, geb. 1761, gest. 1819 unverehlicht.

III. Hermann Joseph Kornelius Wildt, get. 16. Sept. 1772, gest. 6. Nov.

1817, Mitglied des Stadtraths zu Aachen, heirathete 1804 Maria Anna Katha-

rina Gocrtz 1 (geb. 1773, gest. 1828), Tochter von Hermann Heinrich Gocrtz,

') Wappen: in Silber oino rothe Schloifo, oben von 2 Sternen, unten von einer

Schlange begleitet. Helmzier: Stern zwischen 2 Flugeln.

I. Erich Adolph Goertz war vermRhlt mit Isabella Fey, Tochter von Arnold Fey
und N. N. Schmits.

Foy. Schild von Blau und Silber quergetheilt, darin 2 gekreuste Schwerter,

bewinkelt oben von einem gesttlmmelten Vogel, unten von je einem Stern,

aut dem Helm zwischen 2 Flugeln der gestummclte Vogel wiederholt.
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Schoffe der freien Herrlichkcit Eupen, und Johanna Maria Mostardt. Kr

hinterliess :

1. Hermann, kgl. preuss. Friedensrichtcr zu Ahrweilcr, starb unv< ir-

ehlicht.

2. Heinrich, starb unvcrehlkht.

3. Eugenie, starb unverehlicht.

4. Louise, heirathcte zu KcUn Theodor Camper.

5. Sidonie, heirathete zu Koln Theodor Horst.

Aachen. Anton lleunch.

Schrnits. Ein Querbalken, oben von 2, untcn von 1 Hammer bogloltot. Anna
Maria Schmits, Nichte der Obengenannten, war vcrehlioht mit Jobitun

Wespien, Bttrgermeister zu Aachen, wohor Hieh jenes Wappon tlbcr di»m

Wespienschen Hause in der KleinmarschierHtrasHe beflndet.

Wespien. Ein Querbalken, oben von 2 Kleebl lit tarn, unten von 2 Andreas-

kreuzchen begleitet.

Kinder: 1. Erich Adolph. 2. Hermann Heinrich (II). 3. Maria Katharina, vi<rmilhlt

mit Heinrich Joseph Freiherm von Thimus-Zivorieh, BUrgermeiNtor zu Amduui

(1777, 79, 81, 83), Generalforstmeister des Herzogthums Limburg, welclmr in

zweiter Ehe mit Therese Josephine Baronne do Grave-BRJcriou vnrh»«i-

rathet war.

II. Hermann Heinrich Gocrtz, Schdffe der freien Herrlichkcit Kup«ii, war v«r-

heirathet mit Johanna Maria Mostardt.

Mostardt. Quadrirt, Feld 1 und 4 in Roth 3 (2. 1) HonfblHUcr, Feld 2 mid 3

in Silber 3 (2 . 1) Lilien. Helmzier: einwttrts gebogoncr gaharniw'btcr, i«<<hw«»il-

schwingender Arm. Zu dieser Familie gehtirt: Arnold Niltolaus Montar1,

Kanonikus des Munsterstifts (1761).

Kinder: 1. Maria Isabella, verehlicht mit Peter Kornelius YVrokon. 2. A»<Kl«liu»t

Erich Adolph, geb. 19. April 1771, gest. 5. Nov. 1H23 unvi-rahlbdii. II. Maria

Johanna Klara, heirathete lgnaz Tyrell. Wappon: in IloUi "in nrnindnttur

Sparren, der 3 Andreaskreuzoln-n, welcho an dor link«u Hcito ilmm Kiipl'mi

lmhen. von einander tronnt. Htdmzier: 2 FlUgol. 4. Maria Anna KaMiarlim,

verheirathet mit Hermann Joseph Korm*l inn Wildt. (V Marin (li-ilnid Marga-

rethe, heirathete 14. Juii l*** Martin Pyonis lN-t#«rH. kiiinorl. Jmti-iT. Ilaupl-

mann und Adjutanton des Prinzcn von Holum-GuZ-im-ii/'.
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Das Ktfnigslagcr vor Aachen und vor Frankfurt in seiner

reehtsgeschichtlichenBcdeutung. Von Karl Schellhass. (Histo-

rische Untersuchungen, heratisgegeben von J. Jastrow, Heft IV.) Berlin,

R. Gaertners Verlagsbuchhandlung. 1887. VIII und 207 S. 8°.

Die Vorgange, welchen dieses Buch gewidmet ist, haben schon im vori-

gen Jahrhundert die Aufmerksamkeit dcr Forscher auf sich gezogen, sogar

Meyer hat in seinen Aachcnschen Geschichten I, S. 366 das Kbnigslager

gegen seine Gewohnheit in zusammenfassender Erbrterung besprochen.

Nachdem im IV. Band der Reichstagsakten zu Nr. 157 das Material, sowcit

es bekannt und zuganglich, zusammengestellt worden, hat Harnack in der

Arbeit tiber das KurfttrstenkoUegiura manehe Einzelheit gestreift, der Verf.

selbst in einem Vortrage (Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift

fiir Geschichte und Kunst, Jahrg. V, Sp. 108 flf.) die hier in Betracht kom-

menden Fragen kurz behandelt. Durch die vorlicgende Untersuchung will

er den Zusammcuhang darlegen, in welchem eine Anzahl bisher nur isolirt

betrachteter und gedeuteter Erscheinungen stent, sowie den eigentlichen

Ursprung und letzten Grund derselben nachweisen.

Nach ciner kurzen Einleitung behandelt der Verf. in neun Abschnittcn

die Kbnigswahlen, bei welchen Aachen oder Frankfurt, seiner Ansicht nach,

deui Konig den Eintritt in die Stadt verweigert und ein Lager vor dersel-

ben verlangt habeu, oder bei welchen wenigstens von einem Lager die Rede

gewesen ist. Hier kommt Folgendes zur Sprache: 1. Die Kronung Richards

von Cornwalcs in Aachen (1257). 2. Die Doppelwahl des Jahres 1314, bei

welcher Aachen nach den Ausfuhrungen des Verf. von Friedrich deni Schbnen

sicher, von Ludwig deni Baicr wahrscheiulich das Lager verlangt, letztercr

auch wirklich drei Tage lang vor der Stadt gelegen haben soil. Ferner die

Wahl Karls IV. (1346), bei der Aachen angeblich ein Lager von sechs

Wochen und drei Tagen verlangte, was dann die Kronung des Konigs in

Bonn zur Folge hatte. 3. Giinthers Lager vor Frankfurt (1349), bei welchem

das Beispiel der Aachener ftir die Frankfurter massgebend gewesen ware.

4. Wcnzels Wahl zum rbmischen Konig (1376). 5. Die Wahl Ruprechts

(1400) und sein Lager vor Frankfurt. 6. Die Haltung Aachens gegen

Ruprecht. Die Krimungsstadt verlangte in diesem Falle ein Lager von sechs

Wochen und drei Tagen, verfiel abcr durch ihr Verhalteu der Acht, wahrend
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Ruprecht am 6. Januar 1401 zu Koln gekront wurde. 7. Die Doppehvahl

des Jahrcs 1410 und Kftnig Sigismunds zweite Wahl im Jahre 1411.

8. Ktfnig Sigismunds Krdnung in Aachen (1414), der ein dreitagiges Lager

vorangegangen sein soil. 9. Nachrichten des Jahres 1461, welche sich auf

die Moglichkeit der Wahl Konig Georgs von BShmen und dessen Absieht,

vor Frankfurt zu iagern, beziehen.

Ein zehnter und ietzter, als Ruckblick bezeichneter Abschnitt (S. 167 ff.),

dem funf Exkurse, ein funf Einzelheiten beriihrender Nachtrag, Bibliographie

(Verzeichniss der abgekilrzt eitirten Werke) und Register folgen, fasst die

Ergebnisse zusammen, zu denen der Verf. gelangt ist. KSnig Richard war

am 11. Mai 1257 in Aachen eingezogen, aber erst am 17. gekrflnt worden.

In seinen Berichten an den Papst ist er bestrebt gewesen, die kurze Ver-

zogerung durch Hinweis auf eine thatsachlich nicht geiibte Sitte jeder fur

ihn nachtheiligen Dentung zu entziehen, und so gelangte Urban IV. dazu,

in seiner Bulle „Qui coeiumu vom Jahre 1263 den Satz aufeustellen, dass

jeder Gewahlte sich vor seiner Krdnung einige Tage vor Aachen lagern

musse, am etwaigen Gegnern noch Gelegenheit zum Einspruch gegen die

Wahl zu gcben. Die jeder rechtlichen Unteriage entbehrende Bestimmung

hat dann die Aachener zu ihren Forderungen veranlasst, und ihrem Beispiel

sind die Frankfurter gefolgt. Zur Erklarung der mehrfach als nothwendig

hingestellten Frist von sechs Wochen und drei Tagen zieht der Verf. das

beim Reichshofgericht gebrauchliche Anleiteverfahren heran, nach welchem dor

Klager beim Ausbleiben des richtig geladenen Beklagten zwar vorlauiig in

dessen Gut cingewiesen wird, es aber erst auf Grand einer weitem Ein-

weisung nutzen darf, nachdem er sechs Wochen und drei Tage gewartet, ob

dieser sich nicht doch noch vor Gericht verantworten werde.

Der Verf. hat mit grossem Fleiss und Geschick den nicht geradc reich-

baltigen Quellenstoff zusammengebracht. Er hat in eingehender, zuweilen

freilich auch weitschweifiger und sich wiederholender Darlegung seine Ansicht

begriindet. Ich kann diese aber nur als einen auf sehr zweifelhaften und

kunstlichen Hypothesen beruhenden, nichts weniger als tiberzeugenden

Erklaningsversuch bezeichnen. Insbesondere scheint mir fast Alles, was

ttber Aachener Vorgfinge und ttber die Haltung und Absichten derVertreter

der RrOnungsstadt gesagt ist, unzutreffend und verfehlt zu sein.

Die Aachener soilen von Friedrich dem Schonen ein dreitagiges Lager

verlangt haben. Ihre darauf bezttglichen Erklarungen sind nur bekannt aus

dem in einem Schreiben des Erzbischofs Heinrich II. von Koln enthalteuen

Bericht, wo es heisst: „se praeventos et iam devinctos aliis pactis, iuxta

suas sanctiones vellent prius utriusquc potentiam experire tt
. Das lautet doch

in hohem Masse unbestimmt und unjuristisch. Dass unter den „sanctiones tt

die in Urbans Bulle stehenden Bestimmungen gemeint seien (S. 16 und 20),

ist deshalb eine auf recht schwachen Fttssen stehende Annahme, die aber

S. 30 ohne Weiteres als gesichert verwerthet wird. Ob die Bulle Urbans
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jcmals zur Kenntniss der Aachener Behorden gekommeu, ist meines Erach-

tcns sehr zweifelhaft. So viel ich weiss, besitzt das Aachener Archiv keiuu

Abschrift von ihr, und Meyer citirt sie a. a. 0. aus dem Druck des Ray-

naldus. Dass aber von Ludwig eine dreitagige Lagerfrist verlangt worden

sei, ist nirgends gesagt, noch weniger, dass der Konig sich dem Wunsche

gefiigt habe.

Ueber die Vorgange des Jahres 1346 besitzen wir uur die Beriehte der

beiden Italiener Giovanni und Matteo Villani (8. 18 f., S. 25 ff.). Jener redet

von einem drei-, dieser von einem vierzigtagigen Lager; sie stiinraen darin

uberein, dass sie es auf eine hergebrachte Sitte zuriickfiihren und uns mit-

theilen, Karl IV. habe dieselbe nicht beobachtet. Welche Forderungen die-

sem die an Ludwig festhaltenden Aachener gestellt haben, wird nirgends

gesagt. Mit Recht hat schon Dresemann in seiner von mir im IX. Band

dieser Zeitschrift S. 221 ff. angezeigten Dissertation gegeu die Darstellung

des Verf. Bedenken erhoben, welche dureh dessen Gegenbemerkungen S. 194 f.

nicht beseitigt werden.

Der erste Fall, bei wclchem Aachen unzweifelhaft das Lager von einem

Konig forderte, ist eingetreten nach Ruprechts Wahl, und hier verlangt

dann die Krouungsstadt ein solches von sechs Wochen und drei Tagen

unter ausdriicklichem Hinweis auf die „hulde und eide u
, welche sie Konig

Wenzel n fur ziden gedan" (S. 98). Filr die Forderung selbst wie fUr die

Bemessung der Frist dttrfte das Vorgehen Frankfurts, das, und zwar rait

Erfolg, eine gleich lange Auslagerung von Ruprecht verlangt hatte, ausschliess-

lich bestimmend gewesen sein. Dass die Aachener sich bei dieser Gelegenheit

nicht auf die Bulle Urbans IV. berufen habcn, kann ich im Gegensatz zum

Verf. (S. 100 f.) nur als Bcweis dafiir ansehen, dass deren Existeuz in Aachen

nicht bekannt war. In den spatern durch umfangreiche Schriftstiicke genau

belegten Verhandlungen zwischen Aachen und Ruprecht wird mit keinein

Worte des Lagers mehr gedacht.

Als es sich 1414 um Sigismuntls Kronung, nach dessen zweiten Wahl,

handelte, frugen einige der dem Konig ergebenen Fursten bei den Aacheneni

an: „ob der konig nun dri tag oder ob er sechs wochen vor in ligen soltej'*

Die Antwort der Stadt auf die so deutliche und bestimmte Frage lautet so

unbestimmt wie moglich: „sie wolten dem konig tun, was si im tun soltena

(S. 128, 181). Von einer Berufung auf geschriebenes oder ungeschriebenes

Recht, von einer sichern Kenntniss feststehender Ordnungen keine Spur, so

nahe ein Hinweis auf solche auch gelegcn hatte. Dass aber Sigismund in

der That vor Aachen gelagert hatte, ist keineswegs erwiesen. Im Gegentheil

:

die einzige Nachricht, der Bericht des Biirgermeisters von Friedberg, besagt

nur, wenn man ihn unbefangen auffasst, dass Konig und KOnigin am Sonn-

tag, den 4. November in Aachen (gen Ache) ankamen und sich dort bis

zum Dounerstag, den 8. November aufhielten (da lag man), an welchem

Tage die Kronung crfolgte (S. 131). Hatte eine Auslagerung auch nur fur
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das Het*r rt*turffoi»deii -^* d*r KOiig oxd die K'uiirin am 4. November

s^hon die Stadt betraT*n. ^-i»i ai^rwrrns first: S- 132». so ware das alles

ganz anders aosevdruckt, diva ware *Vr au-h d^r Sonntaij sch<»n a Is Lager-

tag mitgerechaet, da* La^er >*Ib?j *m DltristAg aufevh<»ben worden. die

Vorgange bitten n«thwe&dig in asd-rer Weise ges^hildert werden mussen,

als es die Aufzekhnnng tlut_

I>as Bach von rvhellbass lridrt an einem Grundfehlei\ der fur die

Behandlong de- Stoffes verhangnis-Toll geworden ist. Pas angebliche Lager

Tor Aachen and das Lager tot Frankfurt durften nicht zusainmengeworfen,

nkht als ein einhehliehes Institut behandelt werden. Das hfttte cine ein-

fache Erwagnng Ternindera mfi^n. Frankfort ist die Wahlstadt, Aachen

die Kronangsstadt. Die Bedingungen und Yerh&ltnisse, unter welchen beido

SUdte dem Einzug begehrenden zukunftigen Herrscher gegentiberstandon,

die juristische Stellnng des letztern war in beiden Fallen eine vttllig ver-

schiedene. Aas diesem Grande kann anch das Verhalten der einen Stadt

nicht ohne Weiteres fur das der andern massgebend gewesen sein. Moinor

Ansicht nach hat sich das Lager Tor Frankfort mit der sog. AnleitefrUt,

wenn man nberhanpt in ihm ein Rechtsinstitut sehen ond den vom Vcrf.

vermutheten Zusammenhang mit dem Verfahren beim Reichshufgoricht

annehmen darf, for diese Stadt allein ond im Zosammenhang mit denWahl-

vorgangen entwickelt. Hier ist darfiber auch verhandelt worden von einem

staat?rechtlicben Standpunkt ans. Freilich kann ich die feinen Untorsehoi-

dungen, welehe der Verf. in der Haltong ond in den Aeusscrongen der

Farsten findet and die ibn fast zor Annabme einer bewusstcn Forthildung

des Institnts fohren, nicht billigen. Dorch die Verhandlungen zn Frankfurt

ist dann auch zweimal (nach. den Wahlen Ruprechts und Sigismunds) der

Begriff des Lagers geradezo kunstlich nach Aachen gebracht worden. In

beiden Fallen ohne thatsachiiche Wirkung, denn Ruprecht konute dem gan/.

ongerechtfertigten Verlangen eines sechswochentlichen Lagers unmdglich

entsprechen ond liess sich, da er Aachen nicht zu zwingen im Stand c war,

zn Koln kronen, w&hrend die oben wiedergegebene, vtillig uberfltlssige

theoretiache Anfrage der Fursten die Aacheuer Sigismund gogenuber nicht /u

thdrichten Forderongen verftlhrt hat.

In Wirklichkeit hat es ein Konigslager vor Aachen nie gegeben, in

Wirklichkeit hat die Bolle Urbans IV., die wahrscheiulich nio oin Mensch

in Aachen gelesen hat, hier keinen Einfluss getibt, in Wirklichkeit hat die Krii-

nungsstadt jedem Herrscher gegentlber, welcher Einlass zur KrOnung verlangte,

nach den Eingebungen des Augenblicks, wie sie die politische Lage ergab,

gehandelt. Seitdem sie sich als ein selbstftndiges Gemeinwescn ftthltc, hat

sie einfach ihre Thore gcschlossen und es aof die Ffthrlichkeiten und Schreck-

nisse emer Belageroug ankommen lassen, wenn sie glaubte, den Eintritt zur

Kriinung verweigern zu mussen. Und diesen zu verweigern, hielt sie sich

far berechtigt und verpflichtet, so lange ein nach ihrer Auffassung recht-
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raassig gekronter Konig im Reiche vorhanden war. So ist es gckommen,

dass einigc Male durch ihre Haltung die Kronung anderwarts stattgcfunden

und erst iiach dem Tode des einst in ihreni Miinster gekronten Vorgangcrs

in dicsein nachgeholt worden ist. In audern Fallen ist sic der Gewalt nach

langerm Widerstand gewichen. Hielt Aachen aber den die Kronung begeh-

renden Ftirsten fur rechtmassig gewahlt und berechtigt, so hat es ohne

Lager ihin seine Thore geoffnet.

So ware das Aachener Lager einfach zu streichen. Ob es dann gelingt,

das aus eineni erzwungenen Zusammenhang losgeloste Frankfurter Lager,

befreit von unzutreffenden Kombinationen und fulschen Analogicn, zu einem

Reohtsinstitut zu gestalten, mochte ich bezweifein. Mit Rccht weist Sehell-

hass S. 125 darauf bin, wie leicht jenc Zeit „Gewohnheiten schuf, modihVirte

und wieder vernichtete, urn neue an deren Stelle zu setzenu . Weun wir

uns vergegenwartigen, wie schwer es ist, fur die Entwicklung der Konigs-

wahl selbst die leitenden Gedanken zu linden, so darf es nicht befremden,

wenn dies auch nicht gelingen sollte fiir ein mehr zufalliges, in mehr ausser-

lichem Zusammenhang mit ihr stehendes Moment, wie es die Frage des Kin-

lasses in die Wahlstadt ist. Unzweifelhaft spielen in die Auffassung und

Darstellung des Konigslagers auch die Ideen des ausgebildeten Ritterthums

mit seinen Hcrausforderungen und „pas d'armes" hinein, wie dies meiues

Erachtens nicht uur die Stelle aus dem Roman Loher und Mailer, sondern

auch die Erzahlungen der Villani beweisen *.

Bonn. H. Loersch.

Beitrage zur (fenealogie rheinischer Adels- und Patrizier-

familien nach urkundlichen QueHen bearbeitet von Herm. Fr. M a ceo.

II. Band. Mit 6 Wappentafeln, Originalzeichnungen des Malers Georg Macco

in DUsseldorf, und 145 Siegelabbildungen. Aachen, Selbstverlag des Verfassers.

1887. IV und 182 S. kl. Fol.

Der Inhalt dieses Bandes ist folgender: I. Abtheilung: Genealogische

Nachrichten iiber Aachener Familien, Rheinische Familien. II. Abtheilung:

Urkundliche Beilagen (Originalkopien), Mitgliederverzeichniss der ehemaligen

Gesellschaft zum Bock in Aachen. III. Abtheilung: Register und eine

Bemerkung zum I. Bande. Der Tit-el ist derselbe wie beim I. Bande mit

dem Zusatz „und Patrizierfamilien". Der Verf. unterscheidet nun aber im

Text nur zwischen Aachener und rheinischen Familien, lasst den Lescr also

im Ungewissen, welche Familien er unter dem Namen „Patrizierfamilien"

versteht. Eine Anzahl der von ihm beriicksichtigten Familien sind gute

') Aiulcre Aiizeigen: von Below. Deutsche Literaturzeit ung, Jahrgaug 1SK7.

Sp. HJ07; W. Schultze, Mittheiluiigen aus dor Historisehen Literatur. Jahrg. XVI.

S. 12; Liesegang. Litenirisehes Ctutralblatt. Jahrg. 1888, Sp. SK
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bochachtbare Bttrgerfamilien, fur welcbe die Bezeicbnuiig „Patrizierfamilien tt

aber durchaus nicbt zutreffen kann; es ware daber korrekter gewesen, dem

II. Band etwa den Titel zu geben: Beitrage zur Genealogie rheinischer

Familieu. Fur den Inbalt des vorliegenden Bandes kann ich nur meine

Schlussbemerkung zum I. Bande (diese Zeitscbrift VIII, S. 293) wiederbolen

:

„Hatte der Verf. noch einige Jahre mit der Veroffentlichung des so mtthsam

zusammengetragenen Materials gewartet, er wttrde sicher nacb weitern

Erfahrungen und erweiterten heraldisch-genealogischen Kenntnissen manchen

Theil seiner Beitrage in strengerer wissenschaftlicher Form, einzelne Theile,

welche seinem Werk nicht geringen Eintrag thun, wahrscheinlich gar nicht

vertffFentlicht haben. tt Waren diese Worte von Herrn Macco beriicksichtigt

worden, so ware ibm vor alien Dingen der arge Schnitzer nicbt passirt, dass

cr alle Taufdaten als Geburtsdaten angegeben bat. Bei der Geburt hat man

bekanntlich keine Pathen, und letztere batten an seinen Fehler erinnern

mttssen, als er die Korrektur seines Werkes besorgte. Die Einleitung zur

Genealogie der Familie de la Valette mit ihren fabelhaften Abstammungen

wird sich wohl ebenso wenig beweisen lassen, wie das Recbt einer Aachener

Familie, ein Wappen zu ftthren, von dem Herr Macco S. 93 sagt: „Es ist

das alte Schaumburger Wappen, das sich auch im Holsteiner und Hessen-

Kasserschen Wappen vorfindct." Durch diese Bemerkung stellt also der

Verf. diese Familie obne Weiteres in eine Linie mit uralten furstlichen

Gescblechtern! Zu diesem beraldiscben Kuriosum mochte ich noch als zweites

den auf dem Titelblatt dargestellten, mit einem Steinschlossgewehr (!) bewaff-

neten Lowen-Schildhaiter als Gegenstiick anftthren.

Vertfffentlichungen aus Kirchenbttchern sind ja immer dankenswerth, sie

bedurfen aber unbedingt einer Sichtung und Erklarung, da die Namen theil-

weise arg versttimmelt aufgezeichnet werden. Wo also ein notorisch falscher

Name in den Kirchenbttchern vorkam, musste in einer Anmerkung der rich-

tige angegeben werden, so z. B. S. 21 Ouren (Bgstr. Reuland) statt baronessa

in Duren, S. 78 Wolfskeel statt Wolfskern, S. 5 Brauhof statt Bawhoff, S. 19

Hersell statt Hessel u. A. Auch schlimme Druckfebler kommen vor: S. 130

Sabtem statt Sechtem, S. 135 Catum statt Latum u. a., von denen ich nur

noch die S. 71 erwahnte „in der Primogenitor erbliche Baronin" anstatt

Baronie anftthren will. Folgende Unrichtigkeiten sind mir aufgefallen: S. 5.

Der um das Aachener Badewesen im 17. Jahrhundert hochverdiente Arzt

hiess nicht Engelbert, sondern Franziskus Blondel; auch enthalt sein Wappen

im tmtern Felde nicht drei Pokale, sondern drei Laufbrunnen. S. 11. Die

Grafen Schellart sind nicht ausgestorben, der letzte Graf lebt in Berlin.

Dass der Erbauer des Chors am Aachener Mtinster kein Schellart gewesen

ist, hat schon Quix nachgewiesen. S. 22. Der Name Tunderfeldt der Kirchen-

bttcher ist der richtige. S. 34. Wenn die Herren von Fisenne das Recht

besitzen, den Freiherrntitel zu ftthren, so hatte das Diplom oder die Kabinets-

ordre erwahnt werden mttssen, welche den Titel bestiitigt. Die Familie

von Fisenne wnrde bei Erricbtung einer Adelsmatrikel der Rheinprovinz in
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die Klasse der Edelleute eingetragen (Bernd, Wappenbuch der Rheinprovinz).

S. 39. Die Herrschaft Schonau ist nienials im Besitz der Herreu von Hoch-

kirchen gewesen. S. 45. Der Verf. gibt der Familie Lognay das Pradikat

„von u
, davon steht in den Kirchenbuehem nichts. Die Familie nannte sich

ineines Wissens zuletzt „de Lognay". Der preussische Resident Mathieu Lognay

(t 1769), zugleich Gastwirth und Weinhftndler, binterliess ausser den von

Macco aufgefiihrten fiinf Tochtern eiuen Sohn gleichen Vornamens, der seinem

Vater in der Stelle eines Residenten folgte (vgl. Pick in den Mittheilungen

des Vereins f. Kunde der Aach. Vorzeit I, S. 93). S. 46. Die hannoversehe

Familie von Meibom hat doch zu Aachen gar keine Beziehungen gehabt.

Zuf&llig ist eine Tochter dort geboren. S. 63. Nicht Franz Karl Phiiipp

von Reuschenberg war aus der ersten Ehe, wie angegeben, sondern seine Frau.

Er gehorte der Linie Berensberg an und er, nicht seine Frau, besass Berensberg.

S. 69. Die mutterlichen Ahnen Randerath, unter Stroyff nach Devaux ange-

geben, sind ganzlich unrichtig. S. 76. Die Ahnentafel Horpusch ist sicher

falsch aufgeltfst, eine genaue Beschreibung und Reihenfolge der Wappen des

Grabsteins ware zweckmassiger gewesen. S. 117. Die Eltern der Maria

Josepha von Friemersdorf-Ptitzfeid waren Johann Thomas Anton Joseph, geb.

1692, f 1749 zu Kirspenich, und Maria Franziska Freiin von Eynatten-

Wedenau, f 1768. Einige Personen in der obersten Ahnenreihe haben das

Pradikat „von" nicht gefuhrt, so sagt S. 8 der Verf. selbst, dass Anna Nacken

eine Aachener Bttrgerstochter gewesen sei. In der Ahnentafel der Familie

von Niesewand ist die oberste Generation falsch, sie muss lauten: Antonius

Niesewand auf Poludniewo, Burggraf zu Schmoleinen, geb. 1686, f 3. Dezember

1753, vermahlt mit Dorothea von Quoss a. d. H. SchSnau-Rothenfliess,

geb. 1700, f 8 - Marz 1749. Der Sohn hiess Anton Ludwig, nicht wie

der Verf. angibt, Johann l
. S. 163 hatte erw^hnt werden mttsseu, dass

Kleraens Joseph von Couven in die Adelsmatrikel der Rheinprovinz einge-

tragen und ihm dadurch das Adelspradikat bestatigt wurde. Bei den Wappen-

tafeln ist mir aufgefallen, dass im Wappen der Thimus der Fuchs eine Ente

in der Schnauze tragt, was nach den S. 70 angefiihrten Beschreibungen und

den Zeichnungen in Bernds Wappenbuch unrichtig ist. Interessant ist die

Angabe S. 78, dass das jetzige Stadtwappen von Burtscheid das Wappen der

Familie von Woestenradt ist. Das alte Wappen der Abtei Burtscheid ist

allerdings ein ausgezacktes Kreuz. Ich mdchte annehmen, dass die Familien

in der Gegend von Burtscheid, welche das ausgezackte Kreuz im Wappen

fuhrten (Gimmenich, Wylre, Frankenberg u. A.), eher als Lehnsleute der

Abtei das abteiliche Wappen angenommen haben, wie umgekehrt mit dem

Verf., dass die Abtei von den Gimmenich das Wappen entnommen haben

soil. Die Stadt Burtscheid mttsste ihr altes Wappen mit dem ausgezackten

Kreuz wieder annehmen und das irrthtimlich zum Stadtwappen gewordene

') Dicse Angaben ttbcr dio Familio Niesewand verdanke ich Herrn Major Gal Ian di

in Schrimm, einem in der Provinz Preusson sclir bewandorten (Jenealogt-n.
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Woestenradtsche Wappen aufgeben. E> bedurfte dazu nur einer Anregung

beim Kdniglichen Heroldsamt-

Verdienstvoll 1st die Zu<aiuiijen?tellum: der alt'-n Rath-gesehlechter

Beissel, Pastor and Lovenich mit irlei.*hnamigen j^tzt in Aachen vorkomnienden

Tamilien. Eine direkte Ab^tammumr der letztern von er>tern hat der Verf.

tndess nur bei Lovenich einurerma5*en nachge*rie>en. Die nach den Aaehener

Kirchenbflehern dargestellte Familie von Inden <>. 41) dfirfte mit der alt*-n

von dem Aachener BfirgermeUter und comes palatinus abstammenden SchofiVn-

fami lie nur den Namen gemrinsam gehabt haben, der am Niederrhein na»-h

dem Flfisschen bezw. I*»rf Inden. vielleirht anch nach dem D«»rf (orneli-

mftnster, das vormab Inda hie^s bauturer vorkam.

Schliesslich mochte ich den Austuhrungen des Vert „Zum I. Bandc",

in welchen er meine Ausiehten Qber seine freiherrliche Familie von WV>t-

phalen genannt Koch (Zeitschrift de? Aachener Ge^chiihtsvereins VIIL S. 291)

fftr wunhaltbar* erkiart, Folgende- entgegenstellen. Zu 1. Bei den Studien-

*tiftungen lag mir vor Jahren, als ich meine Notizen fiber die Familie Wymar
machte, ein Querfolio-Baud mit .Stammtafeln vor, in welchem unter Wymar
nur der Name ,Koch- ohLe jed^n Zu*atz vorkam. Zu 2. Der Verf. gibt

an, dass dem Herrn J. H. We-,tpbalen genannt Koch in Metz durch das

Landgericht zu Aachen am 14. April 1SS*> der Name von W. gt-n. K. be-tatUrt

worden sei. ALs Herr Marco d*n von mir be^procbenen I. Band t>ein**r

Beitrage im Jabre 18»4 heran.-gab. hatte jener al-^o noch nicht das Reoht,

den Namen von Westphalen gen. Koch zu fuhren, gt-^chweige sich Freiherr

zu nennen, welchen Titel iLm Hcrr Macco ohne Weiteres zugesteht. Eine

Anerkennnng des letztgenannten Titels nnd des Adels — Herr Macco hatte

die Abhandlung im I. Bande, wie er selbst angibt (I, S. 109), zum Beweis

des Adels geschrieben — L*t dun*b eine iandgeri<:htli*-he Be-tiitigung des

Xaraens von Westphalen gen. Kmh selbstverstand liVh nk-ht nkglich gewesen.

Ein Adelspr&dikat kann in Deut-ehland bezw. Preussen nur durch den Landes-

berrn, fur Herrn von Westphalen gen. Koch also nur durch das Konigliehe

Heroldsamt im Namen de* Konigs bestStigt werden. So lange mithin die-e

Bcst&tigung nicht erfolgt ist, hat das Wort .von* in dem erwahnteu Familkn-

namen durchaus nicht die Bedeutnng eine^ Adelspr3dikat>, sond*-ni der Name

gehort in die Kategorie der vielen in der Rheinprovinz mit ,von fc vorkommenden

bflrgerlichen Namen- Zu 3. Die Bernerkung des Verf. fiber den Freiherrntitei

richtet sich selbst, wenn ich auf <*eine eigenen Worte in Band I, S. 109 hin-

weise, wo er sagt: „in den Kircheubuchern der Stadt Bonn i»t die Familie

nur unter „Koch* eingetragen, so dass aL*o nicht allein der Name W»_-,t-

phalen, sondern anch der Freiherrntitel und da>* AdeNpr&likat fehl^n-.

Sapient i sat!

Coblenz. E. ron Oidtnutn.
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Die Landfriedensbiinde zwischen Maas und Ehein im
14. Jahrhundert. Von Dr. Fritz Joseph Kelleter. (Miinsterische Bei-

triige zur Geschichtsforschung, herausgegeben von Theodor Lindner, Heft XI.)

Paderborn, F. Schoningh. 1888. 100 8. 8°.

Auf dem engen Rauin von kaura 90 Seiten hat der Verf. das Werden

und Wachsen, die Th&tigkeit und die Verfassung einer Einrichtung geschil-

dert, welche zu den bedeutsainsten und wichtigsten Erscheinungen der

zweiten Hftlfte des 14. Jahrhunderts in den niederrheinischen Landen gehSrt.

Nach einer kurzen liber Quellen und Literatur, iiber altere Bundnisse von

Landesherren und Stiidten, wie ttber konigliche Landfrieden orientirenden

Einleitung wird zuniichst (S. 6—27) iiber den Bund berichtet, den am
13. Mai 1351 Erzbischof Wilhelra von Koln, Herzog Johann von Brabant

und die St&dte Koln und Aachen auf zehn Jahre schlossen, um in ihren

Gebieten Handel und Wandel zu sehiitzen, Ruhe und Sicherheit aufrecht zu

erhalten. Der grossere Theil der Arbeit (S. 27—94) ist dann dem aus einem

Biindniss des Herzogs Wenzel von Brabant mit Aachen vom 11. April 1364

hervorgegangenen neuen Landfriedensbund gewidmet, der, nach und nach

erweitert, durch cine Abmachung vom 16. Oktober 1369 in seiner Verfassung

nicht unwesentlich umgestaltet, am 25. November 1374 sein Ende erreichte,

jedoch auf kaiserlichen Befehl am 30. Marz 1375 wieder erneuert wurde.

Auf das Gebot Karls IV. erfolgte 1378 cine weitere Erneuerung fur fiinf,

1383 eine solche filr drei Jahre, dann aber die thatsachliche Aufliisung.

Der Verf. ist mit Erfolg bestrebt gewesen, eine mOglichst eingehende

und vollstandige Darstellung zu geben, er hat durch archivaiische Forschung

das bisher bekannte und benutzte urkundliche Material in sehr erheblichem

Masse vennehrt und war daher in der Luge, an sehr vielen Stellen auf

ungedruckte Urkunden zu verweisen, von welchen er sechs in einem Anhaug

mittheilt. Von dem Wirken des Landfriedens, der Thiitigkeit seiner Organe,

als welche auch in eigenthiimlicher und beachtenswerther Weise die landes-

herrlichen Beamten, die Aratsleute, zu fungiren haben, von seinen Einkiinften

und Ausgabcn, von den im Innern des Bundes bestehenden Sonderbundnissen,

welche als Keim seiner Auflflsung und in vielen Fallen als Grand seiner

Erfolglosigkeit anzusehen sind, gibt uns sein Buch eine gute Vorstellung.

Die Anordnung desselben bringt es mit sich, dass die Darstellung der Bun-

desverfassung mehrfach den Bericht iiber die Geschichte 'des Bundes unter-

bricht; eine sachliche Trennung ware hier vielleicht zweckm^ssiger gewesen.

Der Erzahlung von den aussern Schicksalen des Landfriedensbundnisses

hatte eine zusammenfassende Schilderung seiner Verfassung angeschlossen

werden konnen, in der dann deren allm&hliche Ausbildung, der Wechsei der

verwendeten Organe, das Verfahren bei den verschiedenen Arten von ThStig-

keit, welche der Bund und seine Beamten ausiibten, die "Aufbringung der

Geldmittel und Anderes in systematischer Folge zur Sprache gekommen

w iiren.
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Aachen hat eiuc bedeutende Rolle in diesen Landfriedensbiindnissen

gespielt. Es stand damals auf der Htfhe seiner mittelalterlichen Entwick-

lung nnd wir sehen fast mit Staunen, dass seine Leistungen denen des

machtigen Koln nur wenig nachstehen : zu der Entschadigung von 2000 Gul-

den, welche ein als oberster Beamter des Bundes zeitweilig fungirender

Landfriedensvogt erhieit, steuern die Herzoge von Brabant und Julich je

667, Koln 342, Aachen 324 Gulden bei (S. 35) und auch die Zahl und Qua-

lit&t der von Aachen gesteilten Mannschaften ist nicht wesentlich geringer

als die der KOlner Kontingente (S. 13, 27). Aachener Patrizier haben als

Geschworene des Landfriedens eine rege Thatigkeit entfaltet, die Stadt

wurde h&ufig als Ort der mit der Handhabung des Bundnisses verbundenen

Zusammenkunfte gewahlt. So ist denn auch heute noch das Aachener Stadt-

archiv bei Weitem das reichste an Urkunden, welche sich auf den Bund

beziehen, wie ein Blick auf die Anmcrkungen lehrt. Aber auch das Kfllner

Stadtarchiv und die beiden Staatsarchive unserer Provinz enthalten noch

eine Fulle von Material, an dessen ausgiebiger und ailseitiger Verwerthung

der Verf. bei dem ihm gar zu knapp zugemessenen Raum nicht hat denken

kdnnen. Seine Arbeit wird aber, so glaube ich, den Wunsch auch in weitern

Kreisen wecken, alle Dokumente, welche sich auf die Landfriedensbiinde

zwischen Maas und Rhein irgendwie beziehen, in einer Sammlung vereinigt

zu sehen, in einem Urkundenbuch iiber jene eigenthumliche und wichtige

Erscheinung des territorialen und stadtischen Lebens. In einer ausfiihrlichen

Einleitung ware dann namentlich die Verfassuug und vor Allem das bei den

Schiedssprtichen und sonstigen Entscheidungen des Bundes beobachtete Ver-

fahren, von welchem nach Lage der Saclie die Arbeit des Verf. ein gentl-

gendes Bild nicht geben konnte, an der Hand der Urkunden genau darzu-

stellen. Diese juristische Scite ist von hohem Interesse; es bleibt aber hier

noch Alles zu thun. Die Bearbeitung der Urkunden wllrde dann auch zur

sorgf&ltigen Feststellung der in denselben so zahlreich vorkommenden Per-

sonen- und Ortsnamen ftthren, welche das Buch des Verf. noch vielfach

vennissen lasst, und dadurch auch der lokalen Forschung wesentliche

Dienste leisten. Der berufene Herausgeber dieses Urkundenbuchs wftre aber

in der Person des Herrn Dr. Kelleter schon gefunden, das beweist die schBne

Erstlingsarbeit, welche wir ihm verdanken 1
.

Bonn, H. Loersch.

Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von KOln, herausgegeben

von Professor Dr. Konstantin Hohlbaum. Mit Unterstiitzung der Stadt

K6ln. Ftlnf B^nde. KOb, Du Mont-Schaubergsche Buchhandlung. 1883—1888.

1
l Andere Anzeige: Lampreoht im Korrespondenzblatt der WesUleutschen Zeit-

schrift fllr Geschichte und Kunst, Jahrg. VII, Sp. H2 f.

17
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dcmie der Wissenschaften, deren Thatigkeit ganz

I mimler aber auch die der Badischen historischcn

heinische Lokalforschung vor Allem interessirenden

e (ios<]ii< litskunde, deren verdienter und unermttd-

[erausgeber bekanntlich ist, gelangen regeimassig

Xutzen stiiiende Zeitschrift, die zu Frankfurt a. M.

eschichte und Alterthumskunde herausgegebenen

Stadtaivhivs schon Nachahmung gefunden hat, der

isichtiger Wtirdigung ihrer Bedeutung eine nicht

irt, si( h kraftig fortentwickeln, mbgen ihre Ver-

i bnnier wieder von neuen Gesichtspunkten aus-

nac.li dem Wunsche ihres ausgezeichneten Leiters

il wisseiisehaffclichen Studium dem mannigfaltigen

liivs der Stadt K5ln immer naher zu ftthren".

H. Loersch.

"*'-
r das Kaiser -Kar Is-Gymnasium zu Aachen
Veruffentliebt von dem Direktor des Gymnasiums

n. [Jierbei: Urkundliches zur Geschichte der

rstatter. 56 8. 4°.

Tab re u allein in Aachen bestehenden Gymnasium,

n terse he id ung von dem neu errichteten Kaiser-

nme drs Eibauers der Pfalzkapelle und des eigent-

beigelegt worden ist, ging in der Zeit der

eine Srhule voran, aus der es im November

s Lektionsplans geschaffen wurde. Das altere,

telle rler seit 1601 bestehenden Jesuitenschule

unter der Fremdherrschaft vbllig zerfallen, seit

hohere Sehule ttberhaupt nicht mehr. Erst im

uuhinir und Einrichtung einer ficole secondaire

i uU College d'Aix-la-Chapelle bezeichnet wird.

'.setzlichen Vorschriften entsprechend, ein Bureau

welches ilber seine Verhandlungen in einem

'rotokoll i'uhrte. Die so entstandenen Sitzungs-

ober 1804 bis zum 23. Mai 1812 reichen, hat

i
' ' andig zum Abdruck gebracht, mit einer

zuhliviehen erlauternden Bemerkungen versehen.

erther Weise die ganze Geschichte jener fran-

sehr willkommenen Beitrag zur Geschichte

ns ubcrhaupt.

//. Loersch.
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Seit dem Herbst des Jahres 1882 erscheint diese eigenartige und nutz-

liche Zeitschrift ; fiinf stattliche Bande, die aus funfzehn Heften sich zusam-

mensetzen und weit liber 1700 Seiteu umfassen, sind nunmehr in den Handen

der Benutzer. Mit frischer Kraft und unverzagter Freudigkeit hat der

Vorsteher des Kolner Archivs, nachdem die ersten grossen Schwierigkeiten in

der Verwaltung der Anstalt uberwunden und die nothwendigsten Arbeiten zur

Ordnung der ihm anvertrauten Sch&tze unternommen waren, diese Uebersiehten

zu verfiffentlichen begonnen, welche bestimmt sind, die Kenntniss von den

nach Umfang und Inhalt so bedeutenden Bestanden des ersten unter den

sUdtischen Archiven Deutschlands in weitere Kreise zu tragen. Seine

Absiehten hat er eingehend auseinandergesctzt und begriindet in der an die

Spitze des ersten Heftes gestellten Abhandlung; das, was die fiinf Bande

der Mittheilungen bietcn, legt von der Einsicht, dem Geschick und der

Arbeitskraft des Herausgebers und seiner Mitarbeiter riihmlichstes Zeugniss

ab. Von mehr als einer Seite ist aber die Wahrnehmung gemacht worden,

dass dieses jttngste gesehichtswissenschaftliche Unternehmen unserer Provinz

weniger bekannt ist, als es zu sein verdient, und auch wohl weniger benutzt

wird, als im Interesse namentlich der lokalen Forschung zu wiinschen

ware. So dtirfte es gerechtfertigt erscheinen und vielleicht einigen Nutzen

stiften, wenn der Inhalt der Mittheilungen an dieser Stelle in seinen wesent-

lichsten Stttcken noch einmal dargelegt und beleuchtet wird 1
.

Zwei grosse Reihen von Regesten fiillen den bei Weitem grbssten Theil

der ganzen Zeitschrift aus, haben aber auch die uinfassendste und allge-

meinste Bedeutung. Die eine ist das Verzeichniss der im [Kolner Archiv

bcruhenden Originalurkunden, welches im 3. Heft mit Urkunden des 10. Jahr-

hunderts begonnen, im 9. Heft mit dem Jahre 1396, dem Jahre des Verbund-

briefs, eincn vorlftufigen Abschluss fand, im 12. Heft aber wieder aufge-

nommen worden ist, dessen Fortfiihrung bis 1513 in Aussicht steht. Es

umfasst bis zum Jahre 1410, wohin es nunmehr reicht, 7957 Nummern und

beruht im Wesentlichen auf den Arbeiten von Leonard Korth und Hermann

Kcusscn. Erganzungen dazu bieten im 9. Heft die bis 1375 gehenden

Regesten der aus der Kolner Gymnasienbibliothek an das Archiv gelangten

Urkunden mit uber 300, im 12. Heft das Verzeichniss der von Geheimrath

Dr. von Mevissen dem Stadtarchiv geschenkten Urkunden mit uber 30, sowie

ein kleiner Nachtrag von 5 Nummern; die hier verzeichneten Urkunden tibcr-

steigen somit erheblich die Zahl von 8200.

Die andere nicht minder bedeutsame, von Keller, Keussen, Korth und

Ulrich abwechselnd bearbeitete Regestenreihe zieht sich durch die Hefte 1,

4, 6, 7, 10, 13 und 15. Sie legt den Inhalt dar der rait dem Jahre 1367

l
) Auf die Bedeutung der Mittheilungen im Allgemeinen ist sclion im V. Bond

dieser Zeitschrift (S. 152 ff.) von sachkundiger Seite aufmerksam gemacht worden.
Kinzelheiten damns sind hervorgehoben Bd. IV. S. 362, Nr. 3; Bd. V, 8,333. Nr. 3; Bd.

VI. S. 2tt>, Nr. *; Bd. VII, S. 318. Nr. <); Bd. VII T, S. 312, Nr. 13.

Digitized byGoogle



Lit •nit or. 251)

einsetzenden Kopienbiicher der Stadt Koln. von denen 182 Foliob&nde erhal-

ten blieben, unter welchen ab<r leider die dor Jahre 1401— 1411 fehlen und

anscheinend spurlos verschwuudf-n -«ind. Diese Regesteu rciehen jetzt bis

zum Jahre 1434. Leider sind bei ihnru, abweichend von der ersten Reihe,

Ordnungsnummern nicht angebracht. Das crsebwert das Citiren und gestattet

nur eine Schatzung ibrer Zahl; aber ancb diese geht schon sehr hocb.

Unzweifelbaft sind raehrere Tau^-nd von der stadtischen Kanzlei ausgegan-

gene oder bei ibr eingelaufene (denn auch solche wurden bisweilen kopirt)

Schreiben verzeichnet.

Es bedarf nicht der Hervorhebung, dass die nachweisende Erschliessung

dieser Massen von Urkunden und Briefen nicht nur, ja nicht einmal vorzugs-

weise der Geschichtc von Koln, dass sie vielinehr in weit hoherm Grad der

Geschichtc der Rheinlande und Deutschlands tiberbaupt, Belgiens und

Hollands zu Gute kommt. Die allseitige Ausnutzung dieser Regesten, ins-

besondere auch fiir die lokale Forschung ist ermoglicht durch die vortreft-

lichen Register, welche jedera Heft beigegeben sind und nicht nur aut's

Gewissenhafteste s&mmtlichc in deraselben vorkommenden Personen- und

Ortsnamen angeben, soudern auch, was besonders dankbar zu begrttssen ist,

letztere fast iinmer auf die heutige Form unter Angabe der Lage nach Kreis,

Btirgermeisterei u. s. w. zuriickfuhren. Diese Register zeigen donn auch,

welche Fttlle lokaler Beziehuugeu hier aufgespeichert ist und der Ver-

werthung harrt.

Neben den beiden so wiehtigen RegestenrQJhen bieten die Mitthei-

lungen eine grosse Anzahl von Abhandlungen und Textpublikationen, welche,

den verschiedensten Gebieten angehOrig, sammt und sonders als ausser-

ordentlicb werthvoll und ntltzlich bezeichnet zu werden verdienen. Mag der

Wortlaut der Urkunden und Akten vollst&ndig gegeben werden oder nur

eine regestenfbrmige Mittheilung des Inhalts erfolgen, stets ist durch orien-

tirende Einleitungen fttr die Wurdigung des Gebotenen Sorge getragen.

Einige Arbeiten sind dem K5lner Archiv selbst, der Geschichte seiner

Bestftnde und seiner Verwaltung gewidmct. So berichtet Ulrich uber die

aitere Geschichtc des Archivs in Heft 10, Hoeuiger in Heft 1 uber den altesten

Aktenbestand der stftdtischen Verwaltung Kolus, die seit 1877 durch Ueber-

tragung von dem Spcicher des Landgerichts in das Archiv vor sicherm

Untergang gcretteten Schreinsurkunden und -btlcher. Aus dem Nachlass des

verdienten Archivars Fuchs wurde das Inhaltsvcrzeichniss zu den Farragines

der Gebrtider Gelen, welche das Archiv in dreissig handschriftlichen Banden

bewahrt, im 9, Heft mitgetheilt.

Der allgemeinen Reichsgeschichte kommen die Pnisenzliste des Fttrstfii-

und Stadtetags zu Frankfurt im Mai 1397 (Heft 13), die Brief*' uImt «l !•*

Beziehungen Kolns zu Konig Ruprecht (Heft 14), UlrMw HwAm d.-r

Belagerung von Neuss aus den Jahren 1474 und 1475 (Heft H) zu (Jut.is

Es ist nattirlich, dass die Mehrzahl der Arb«ih*n speziell Koliiiachu Diuge

n*
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behandelt. Wenn freilich Ferdinand Frensdorff im 2. Heft eine mustergttltige

Ausgabe der iura ministerialium beati Petri in ihrer latcinischen und deut-

schen Fassung und der Aufzeichnung de servitio cotidiano Coloniensis archi-

episcopi liefert, so ist dainit zugleich ein Rechtsdenkmal von hbchster allge-

meiner Bedeutung endlich in korrekter Gestalt der Benutzung ttbergeben.

Vielseitigen Werth beanspruchen auch Korths Mittheilungen Uber ein Kopiar

des Erzbischofs Sifrid und die Giitererwerbungen des Erzbischofs Philipp

von Heinsberg (Heft 12). Eine durch grossen Scharfsinn und schlagende

Beweisfiihrung ausgezeichnete Untersuchung Keussens im 15. Heft fiihrt den

Nachweis, dass der Stadtschreiber Gerlach voin Hauwe der Verfasser des

Verbundbriefs und des sog. Neucn Buches ist. Dem Ausgang des 14. Jahr-

hunderts gehbren ebeufalls an die von Keussen mitgetbeilten Briefe zweier

Kolner Gcsandtschaftcn nach Rom aus den Jahren 1393 und 1394 (Heft 12)

und die von Hbhlbauni berausgegebenen und erlauterten Rechnungen uber

eine Kolner Hansefabrt im Jabre 1399. Ein Verzeichniss der in Koln auf-

bewabrten Urkunden des Hanse-Kontors zu Brugge-Antwerpen ist im 1. Heft

begonncn, aber nicht fortgesetzt worden. Einen hbchst interessanten Stoff

aus dem Gebiet des religiosen und literariscben Lebens des 15. Jahrhunderts

behandcln Arbeiten von Kortb und Keussen im 13. Heft, wo ersterer die

Jiltesten Gutachten ttber die Bruderschaft des gemeinsamen Lebens, dieser

das vom papstlichen Delegaten gefftllte Urtheil gegen den die Bruderschaft

masslos angreifenden Dominikaner Matthaus Grabow veroffentlicht. Auch

die Wirthschaftsgeschichte ist durch eine lehrreiche Arbeit im 11. Heft

gefbrdert. Gecrings statlstische Behandlung und Verwerthung der Aufzeieh-

nungen aus der Kolner „ Krautwage
44 geben ein Bild des Kolner Kolonial-

waarenhandels vor 400 Jahren und gestatten Einblicke in die Kuchenver-

haltnisse der Reichen wie der Armcn.

Ich tibergehe Vieles, um noch einer Rubrik zu gedenken, welche sich

in jedem Hefte findet. Unter der Bczeichnung „Nachrichtena wird eine

Fiille kleinerer Notizen gebracht, welche fur die Forschung von nicht

geringem Werth sind. Hier findcn sich auch die Mittheilungen uber die

zufalligen und doch oft so wichtigen und erfreulichen Erfolge, ttber die

Funde, Wiedeniuffindungen und Entdeckungen, welche die Neuordnung einer

so grossartigeu Saminlung mit sich bringt, uber Erwerbungen durch Kauf

und Geschenk. Kolner Zunfturkunden, Nekrologien und Universitatsakten,

das Wisbysche Seerecht, Kanzleitaxen, Handschriften von Geschichtsquellen

aller Art, Institutionenglossen, die ftlteste Uebersetzung der Nachfolge Christi,

Inkunablen, Karten und Globen, die verschiedensteu Briefe und Inventare

kommen hier in bunter Reihenfolge zur Besprechung: fast fur jedes Fach

eine FSrderung und Erweiterung des Wissens. Endlich aber wird auch an

dieser Stelle Auskunft gegeben liber die grossen Unternehmungen auf

geschichtswissenschaftlichem Gebiet. Die Berichte der Centraldirektion der

Monumenta Germanise historica und der historischcn Kommission bei der
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KOniglich Baierischen Akademie der Wissenschaften, deren Thatigkeit ganz

Deutschland umfasst, nicht minder aber auch die der Badischen historischen

Kommission und der die rheinische Lokalforschung vor Allem interessirenden

Gesellschaft fttr Rheinische Geschichtskunde, deren verdienter und unermttd-

licher Vorsitzender der Herausgeber bekanntlich ist, gelangen regelmassig

zum Abdruck.

Mbge die so grossen Nutzen stiftende Zeitschrift, die zu Frankfurt a. M.

in den vom Verein ftir Geschichte und Alterthuraskunde herausgegebenen

Inventaren des dortigen Stadtarchivs schon Nachahmung gefunden hat, der

auch die Stadt KOln in einsichtiger Wtirdigung ihrer Bedeutung eine nicht

geringe Subvention gewahrt, sich kr&ftig fortentwickeln, mbgen ihre Ver-

zeichnisse und Uebersichten iminer wieder von neuen Gesichtspunkten aus-

gehen, cs wird ihr dann nach dem Wunsche ihres ausgezeichneten Leiters

gelingen, „die Genossen im wissenschaftlichen Studium dem mannigfaltigen

Inhalt des historischen Archivs der Stadt Kiiln immer nSher zu ftthren".

Bonn. H. Loersch.

Jahresberichttiberdas Kaiser -Karls-Gymnasium zu Aachen
fttr das Schuljahr 1887/88. Verbffentlicht von dem Direktor des Gymnasiums

Dr. Heinrich Schwenger. Hierbei: Urkundliches zur Geschichte der

Anstalt. Von dem Berichterstatter. 56 S. 4°.

Dem bis vor wenigen Jahren allein in Aachen bestehenden Gymnasium,

welchem nunmehr zur Unterscheidung von dem neu errichteten Kaiser-

Wilhelm-Gymnasium der Name des Erbauers der Pfalzkapelle und des eigent-

lichen Begrtinders der Stadt beigelegt worden ist, ging in der Zeit der

franziteischen Herrschaft eine Schule voran, aus der es im November

1814 durch Umwandlung des Lektionsplans geschafifen wurde. Das altere,

im Jahre 1773 an die Stelle der seit 1601 bestehenden Jesuitenschule

getretene Gymnasium war unter der Fremdherrschaft vollig zerfallen, seit

1802 gab es in Aachen eine hiihere Schule ttberhaupt nicht mehr. Erst im

Jahre 1805 gelang die Grttndung und Einrichtung einer ficole secondaire

communale, welche seit 1809 als College d'Aix-la-Chapelle bezeichnet wird.

Ftlr diese Schule war, den gesetzlichen Vorschriften eutsprechend, ein Bureau

d'administration eingerichtet, welches ttber seine Verhandlungen in einem

Kegistre des deliberations Protokoll ftthrte. Die so entstandenen Sitzungs-

berichte, welche vom 8. Oktober 1804 bis zum 23. Mai 1812 reichen, hat

der Vcrf. nebst mehrern Beilagen vollstftndig zum Abdruck gcbracht, mit einer

orientirenden Einleitung und zahlreichen erlauternden Bemerkungen versehen.

Er bietet somit in dankenswerther Weise die ganze Geschichte jener fran-

zOsischen Anstalt und liefert einen sehr willkommenen Beitrag zur Geschichte

des Aachener Unterrichtswesens iiberhaupt.

Bonn. II. Loersch.
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Skizzen zur Rheinischen Geschichte. Von Karl Lamprecht.

Leipzig, A. Durr. 1887. 245 S. 8°.

Der sch<5n ausgestattete Band umfasst sieben verschiedene Aufsatze:

1. Das Rheinland als Statte alter Cultur; 2. Recht und Wirthschaft zur

Frankenzeit; 3. Die geistliche Reformbewegung in den Moselklostern des

10. Jahrhunderts ; 4. Stadtherrschaft und Bttrgerthuin zur deutschen Kaiser-

zeit; 5. Stadtkblnisches Wirthschaftsieben gegen Schluss des Mittelalters

;

6. Die Schicksale des Bauernstandes wfthrcnd des Mittelalters, und seine Lage

gegen Schluss des 15. Jahrhunderts; 7. Der Dom zu Koln, seine Bedeutung

und seine Geschichte. Von diesen sieben Aufsatzeu siud der erste und der

fiinfte hier zum ersten Mai gedruckt; die fiinf iibrigen waren bereits selb-

standig oder in Zeitschrifteu veroffentlicht, erscheinen jedoch hier in neuer

Bearbeitung und mit Weglassung des gelehrten Apparats.

Mit dem Vereinsgebiet des Aachener Geschichtsvereins beschaftigt sich

ex officio keiner dieser Aufsatze, wenn auch in mehrern derselben (Nr. 1, 2

und 6) die Schicksale der Aachener Gegend, speziell in wirthschaftlicher Hin-

sicht, gestreift werden. Nichts desto weniger erscheint eine Anzeigc der

Lauiprechtschen Skizzen an dieser Steile durchaus angebracht, weil das Buch

in glucklichster Weise den Versuch macht, die neuesten Resultate rheinischer

historischer Forschung, welche seither selbst im gtlnstigsten Fall uur auf

langen Urawegen dem weitern Publikum bekaunt zu werden pflegten, ira

besten Sinn des Wortes zu popularisiren. Es wiirde zu weit fiihren, wenn

auf den reichen Inhalt jedes einzelnen dieser Aufsatze hier aufmerksam

gemacht werden sollte. Von dem gesammteu Inhalt der zweitausendjfthrigen

rheinischen Geschichte zieht ein guter Theil im Zusammenhang oder in ein-

zelnen Erscheinungsweisen vor dem geistigen Auge des Lesers voruber; in

buntem Wechsel werden geistige und religiose, politische, soziale und mate-

rielle Bestrebungen in abgerundeter Darstellung, in vollendeter Sprache

vorgefiihrt. Und uberall, mag nun der Verf. in grossern Umrissen ganze

Perioden skizziren und uns z. B. die Bedeutung von Romern und Franken

fiir die rheinische Entwicklung in wenigen, aber sichern Strichen zeichnen,

mag er im Besondern die Schicksale einzelner Gesellsehaftsklassen, des

Bauernstands, der Geistlichkeit, des Biirgerthums (speziell des Kolnischen)

darlegen und ihre wechselnden Bestrebungen aufdecken, mag cr den Zusammen-

hang der rheinischen mit der allgemeinen Reichsgeschichte verfolgen oder

dem bedeutendsten architektonischen Kunstwerk der Rheinprovinz eine beson-

dere Studie widmen, uberall begleitet den Leser die Empfindung, dass die

von ailem gelehrten Ballast befreiten Ausftihrungen des Verf. umsichtige und

eindringliche selbstandige Studien zum Hintergrund haben !

, uberall empfangt

er den Eindruck, dass sich bei dem Verf. gesunde Lebensauffassung, scharfe

*) Verwandt mit dem Inhalt mehrerer dieser Skizzen sind die AnsfUhrongen in

Lampvechts grossern Werk: Deutsche* Wirtschafisleben im Mittelulter. 4 Bde.. Leipzig

1886, wo fur Vieles, was in den Skizzen nnr angedeutet ist. der Nachweis im Einzelnen

erbracht ist.
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in ihren Binthen wie in ihreii Au->anun:r"L -.-fi^iri i^r * - '"' ure **«.hu-

lk-hen Sicherhert und Fonnvolkndum: u-- Au-im'.k-.
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somit diese Skizzen aufs Wanu*!'. eru}ti"LiJ' ;. u:i'".j

:
rr i-'S1 v -

'- -J* k* jn

Beser aus der Hand letren.

Miifuster i. W. J Jl'in+eti.

De :>tad Aken. Aaeb^n vi.r 2 '•».' J,Lr> ii. Pii* *i* *i j
• ij • »trra jih j*- *<»n

H. Riffardt in Berlin. Verlof vol R. Barth in Aa*ie-:.. i.*'*'*.} H<.u« 2J.

Breite 34 cm
Das vorliegende Blatt, die K^produktwo ••iu«.^ verHJirnieL d<-r /«•* ft"ti

Haiti »• des 17. Jahrhunderu aneehunj^'i. Kup!er-*j' !»*, tri'»*
•''•<'

ij i * »
*
- * 1* * An-i'M

der damaB noch voni Mauerriiu: umviib>«-^n*'L ***ud' uui hirer T m;»» Imji,^ d' id

LotisWrg und Salvatorberg iiurdlk-h und der. JI ie*i, uij Mu?:'^ w.-Mj'-Jj

dazwischen erHickt man in der Ferne dj* PiarrkT' ie- % »*. Raur<*!i .t>er;'. Be

Aufnahme der- Bild"> *Tlolsrte von d^r AnL : »h" v«»r >'ur- i er-ib'T 1
1 tj V' . wun

man aus der Stadt hi Laurent. Den lB:t"!pu! t kt d*-r D** r 4< ! !w'<;' bjj»>t dw<

Munster rait dem Bathhau> dahinter, wabr*'!id zuau--* r
t Jjnk> dj« h'/< h-

gelegene, jetzt vewhwundene >t. Jakob-k.r' b*-. zu-u-^-r.t r^d.*. di«

St. Adalbertskirehe d<-m Auge d-.^ B^chau>Tr ei/.;:< <;."'!••:' *. --u. Ao'b la-^ nib

tibrigen kinhlichen Gebaude der Madt, darunl'-r inan'b«- h* vu- »,r \,\ ne ht

vorbandeue. die altere .St. Peter.^kir' be mit ibn-m ha bauf rai/'-n'b n *yi\y.>u

Thunn, die vonnali<re Kirch e d«-s K'-yuhrb-rr* L-KI'^i'-r*- in d< r /J/ai.'h.

strasse, die baupracbtige Minderbruderkir* be in d*r Gro>"koin*tra* ••'- de

Kirebe des ehemaligen Kapuziuerklu-terk auf dein Tb'-aierplaiz dj« ,J<-. ?jjt<i>-

kirche u. s. w. sind deutlieh erkennbar. Da- Bild i-u wje di* A*jf*'bfJt

„de Stad Aken" mit Be<timmtbeit vermatb^n la^t, duo rti'b i\w ii^It-

landiscben Kiinstlers nach^eldldet, der heiner-eit- wi*d< rum t-\w Su> bbiiduht'

jenes bekannten Kapferstichs i>t. welcber uris zu^bi'b mit #*irj« r« l'Jan d* r

Stadt von M. Merian in dessen Topographia Wer-tpbaliae (Frankfurt o. J.,

urn 1645) iiberkommen ist. Pie Merianscbe Anricht tra^t die Auf-'hrift:

„Aquis^ranum. Achen* und ubertrifft ihre Nacbldldun^ in der >an>»erk<it *b r

Ausfiihrung namentlich der Details in hobem Masse. Zu bedau'-rn bl«-ibt

daher immerhiu, dass zum Zwecke der Vervielfaltigung nicht, s*tatt der Naeb-

bildung, die Vorlage von Merian selbst herangezogen wurde. Nicht be won-

ders gliicklich ist auch die Unterschrift: „ Aachen vor 250 Jahren" £ew;ihlt,

da dem Bilde das Jahr (1888) seiner Herstellung nicht beigefiigt ist. Aber

ungeachtet dieser Ausstellungen wird die vorliegende Reproduktiun den

Freunden des alten Aacbens nicht unwillkommen sein, um so mehr, als das

Meriansche Blatt, in dem deutsehen Original sowohl wie in der niedcrlandi-

schen Nachbildung, schon liingst zu den Seltenheitcn zahlt.

Aachen. 7?, p,ck.
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Aus Zeitschriften.

1. Neucs Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtskunde,

Bd. XI, S. 491—550: J. Hansen, Chronik der Pseudorektoren der Benedikts-

kapelle zu Dortmund. Darin wird (S. 546) zum Jahre 1385 ein durch keinc

sonstige deutliche Nachricht verburgter Besuch der Ktfnigin Margaretha vou

Danemark in Aachen erwahnt. — S. 564: E. Bishop, Ein Sehreiben des

Abts Helisacher. Dieses Sehreiben ist an Erzbischof Nidibrius von Narbonne

gerichtet und gedenkt der gleichzeitigeu Anwesenheit des letztern und des

Schreibers, welcher Kanzler und Vertrautcr Lad wigs d. Fr. war, im Aachener

Palast mit folgenden Worten: quando apnd Aquasgrani palatiiun me offitium

palatinura, vosque propter ecclesiastica dirimenda imperialis iussio obstringcret,

ct frequenter uua nocturnis horis ad divinum celebrandum offitium conveni-

remus. Der Aufenthalt beider Persbulichkeiten fallt, wie durch andere Zeug-

nisse feststeht, in das Jahr 814. — S. 603: S. Low enfold, Leo III. weiht

die Kirchen in Hambach und Dirlo. Die Urkunde, eincr Quixschen Abschrift

aus dem Chartular des Klosters Fiissenich entnommen, wird als leicht erkenn-

bare Falschung erklart. Dirlo, nach Lowenfeld „heute nicht mehr in der

Aachener Gegend nachweisbar", ist Dirlau, Bgstr. Sievernich, Kr. Dtiren. —
S. 642: Kurze Anzeige vou St. Beissel, Die Bilder der Handschrift des

Kaisers Otto (vgl. diese Zeitschrift VIII, S. 299). Es wird hicr unter Ver-

wcisung auf N. Archiv, Bd. V, S. 433 die Regieningszeit des Reichenauer

Abts Liutharius, welche Beissel S. 60 in die Jahre 934—949 verlegt, zwischen

926—934 angesetzt.

2. Steinmeyer, Zeitschrift far deutsches Alterthum, Bd. XXXI, S. 354:

R. Much, Germanische Dative aus der Romerzeit (auf einem Votivstein aus

ROdingen bei Julich und andern niederrhcinischen Inschriftcn). — Bd. XXXII,

S. 145: Laistner, Ueber den Butzenmaun (in Aachen: BOomann).

3. Sitzungsberichte der Altertunisgesellschaft Prussia zu Konigsberg

i. Pr. im zweiundvierzigsten Vereinsjahre (November 1885—86), S. 78—99:

Bujack, Ein Trenck-Becher (Zeichnungen und Dichtungen seiner eigenen

Komposition, welche Freiherr Friedrich Wilhelm von der Trenck wahrend

seiner Gcfangenschaft in Magdeburg auf einem Zinubecher cingekratzt hat).

4. Deutsche Litoraturzeitung, 1887, Sp. 722: Fr. Schneider, Anzeige

von St. Beissel, Die Bilder der Handschrift des Kaisers Otto im Mtinster

zu Aachen (vgl. diese Zeitschrift VIH, S. 299). — Sp. 1697: von Below,

Anzeige von K. Schellhass, Das Konigslager vor Aachen uud vor Frank-

furt in seiner rcchtsgeschichtlichen Bcdeutung (vgl. oben S. 248).

5. Janitschek, Repertorium fur Kuustwissenschaft, Bd. X, Heft 3:

Frimmel, Anzeige von Bd. VIII der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins. Mancherlei Zusatzc liber den alten Mosaikschmuck der Mtinster-

kuppel werden hier auf Grand der vorhandenen Literatur beigefiigt.

6. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen

Classe der k. b. Akademic der Wissenschaften zu Mttnchcn 1886, Heft III,
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S. 445—470: Stievc, Ein Nachwort uber das Stralendorfischc Gutachton.

(Beleuchtung der unter Nr. 17 angeftihrtcn Abhaudlung.) — 1888, Heft II,

S. 288 — 296: von Giesebrecht, Nekrolog auf Alfred von Reumont.

7. Publications de la society historiquc et archeologique dans le duch6

de Limbourg, t. XXIV (N. S. t. IV), p. 163—164: Lijst der steden, rijksheer-

lijkheden en schepenbanken, die in hooger beroep zijn gegaan, of adviezen

hebben ingewonnen bij den koninklijken schepenstoel te Aken, sedert het jaar

1400 tot 1461. - p. 165—166: Matricule van Aken 1662. Verzeichniss der

St&dte, Frei- und Herrlichkeiten, Sch&ffen- und Lehngerichte, fttr welche der

Aacbener SchOffenstuhl in Berufungs- und Provokationssachen Obcrhaupt war.

8. Mittheilungen des K. K. Central-Commission zur Erforschung und

Erbaltung der Kunst- und historischen Denkmale, N. F., Bd. XIII (1887),

S. CXXVIII: A. Luschin von Ebengreuth, Grabst&tten deutscher

Studenten in Italien. L Siena. Zu den hier Bestatteten gehBrt „Franciscus

Gillger, Juliacensis. Siena 1599, 11. Nov. Er war ein Neffe jenes Mathias

Giilger, welcher damals Abt zu Wiener-Neustadt war und sp&ter Abt zu

Reun in Steiermark wurde. Franz Gttlger starb kurz vor Erlangung der

Doktorwttrde u
.

9. Geschichts-Blatter ftlr Stadt und Land Magdeburg, Jahrg. XXIII

(1888), Heft 3, S. 279—291: A. Kleinschmidt, Eine Schwester Friedrichs

des Grosscn (Priuzessin Amalia), bringt nebenboi eine kurze Lebonsbeschreibung

des Freiherrn Friedrich von der Trenck. Amalia lernte 1763 bei einem Badc-

aufenthalt in Aachen den nach Paris reisenden Vater Mozart mit seinen

Kindern kennen.

10. Literarisches Centralblatt, Jahrg. 1888, Sp. 398: Liesegang,

Anzeigc von K. Schellhass, Das Kbnigslager vor Aachen und vor Frank-

furt in seiner rechtsgeschichtlichen Bedeutung (vgl. oben S. 248).

11. Der deutsche Herold, Jahrg. XVIII (1887), Nr. 1, S. 12: J. Baron

d'Ablaing von Giessenburg, Berichtigung zu einer Mittheilung Maccos

betreffend einen Bongardtschen Grabstein in Bocholt (vgl. diese Zeitschrift

VIII, S. 312, Nr. 16). - Nr. 4, S. 47: Anzeige von Macco, Beitrage zur

Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien, Bd. II. — Nr. 6, S. 70:

Anzeige von E. von Mirbach, Die Freiherrn und Grafen von Mirbach.

12. Annalen des historischen Vereins fttr den Niederrhein, Heft XLIII

(188.")), S. 1—79: J. J. Merlo, Haus Gilrzenich zu Kflln, sein Saal und dessen

Feste. S. 2 kommt als Mitankauferin des Gtirzenicher Hofs die edle Frau

Helswindis, Mutter des Aachener Schultheissen Arnold von Gimmenich, vor,

die in der Schreinsurkunde (S. 67) auffallender Weise Helswindis de Frechene

genannt wird. Heft XLVI (1887), S. 160—166: E. von Oidtman, Haus

Kiffelberg bei Linnich. Zugleich ein Nachtrag zu „Haus Ertzelbach" (Heft

XXXV, S. 160). — S. 177—178: R. Pick, Zur Geschichte der Stadt Ander-

nach. Bittschreiben derselben an die Geschworenen des Landfriedensbunds

zwischen Maas und Rhein vom 9. November 1366 (Original im Stadtarchiv
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zu Aachen). — S. 179—181: R. Pick, Der St. Margarothenkonvent iin

Beguinenwinkel zu Aachen. — S. 182: R. Pick, Zu dem Raubzug des

Grafen Eugelbert von der Mark ins KOlner Erzstift 1391. Bericht des Bur-

germeisters Johann Vorne zu Dttren an die Bttrgermeister Arnold Volmer

und Johann von dem Berge zu Aachen. — S. 191— 194: Vortrag des Pfar-

rers Esser iiber Franziskus Agricola (geb. zu Lohn bei Aldenhoven). —
S. 195—197: Vortrag des Domkapitulars Schntttgen iiber den Triumph-

bogen in der Pfarrkirche zu Barmen bei Jtilieh. — S. 199: R. Pick, Notiz

ttber den Aachener Arzt und Brunneninspektor Franz Blondel und seine

Schrift : Therraarum Aquisgranensium et Porcetanarum elucidatio. — Heft

XLVII (1888), auch unter dem Titel: Wunderbare und denkwilrdige

Geschichten aus den Werkcn des Casarius von Heisterbach ausgewahlt, iiber-

setzt und crlftutert von Alexander Kaufmann, Theil I, gibt S. 25 ff.

zahlreiche Erzfthlungen aus Aachen und seiner Umgebung.

13. Archiv fur Post und Telegraphic, Jahrg. 1887, Nr. 16, S. 501-506:

M. Schiesinger, Das Zeitungsmuseum in Aachen. (Grftndung des Burger-

meisters a. D. 0. von Forckenbeck daselbst.)

14. Mittheilungen des K. K. Oesterr. Museums ftir Kunst und Industrie,

N. F., Jahrg. II (1887), S. 331: Fr(immel), Anzeige von Bd. VIII der

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. — R(ie)gl, Anzeige des von

Joh. Chorus besorgten neuen Abdrucks der Noltenschen Schrift: Archaolo-

gische Beschreibung der MUnster- oder Krtinungskirche in Aachen u. s. w. —
Jahrg. Ill (1888), Heft 10, S. 223—224: Ausstellung von alten Ttfpfcr-

vvaaren und Glasern zu Kbln im August 1888, darunter mehrere Raerener

Prachtstticke (Krttge mit einer Centaurenschlacht und einem Bauerngelage,

braune Kanne mit der Erzfthlung von der Susanna u. s. w.).

15. Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und dem Cister-

cienser-Orden, Jahrg. VIII (1887), S. 398—406 und 593—602 : Schmid,

Die St. Lambrechter Todtenrotel von 1501—1502. Der Rotelbote des Stilts

St. Lamprecht in Steiermark besuchte am 18. Uktober 1501 das Marienstift,

den Augustinerereniiten-Konvent, das Dominikaner- und das Karmeliten-

kloster zu Aachen (Nr. 117—120); bei den Karmelitern werden die „fratres

Hubertus, Gotschlinus und Gortfridus" als verstorben erwahnt. Am
20. Oktober desselbeu Jahres besuchte er das Franziskaner-, das Karmeliten-

und das Wilhelmiterkloster Paradies zu Diiren (Nr. 121—123). - Jahrg. IX

(1888), S. 445—464: H. Hbfer, Die Benedictinerstiftungen in den Rhcin-

landcn. Erwahnt werden aus dem Vereinsgebiet die drei Reichsabteien zu

Burtscheid, Cornel iniiinster und Malinedy, sowie die Propstei Millen bei

Heinsberg. Die beigegebenen geschichtlichen Nachrichtcn und Literatur-

nachweise sind iiusserst diirftig und theilweise unrichtig.

16. Bulletin de l'institut archeologique Li6geois, t. XVII (1883), livr. 1,

p. 13—40: J. Daris, Notes historiques sur les commanderie* de l'ordre

Teutonique an diocese de Liege, mit Notizen iiber die St. Aegidiuskapellc
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zu Aachen. — p. 47— 137: S., Gres-cerames a armoiries Liegeoises, mit

Nachrichten tlber die Adelsfamilien Bex, Brempt, Cortenbach, Couveu,

Eynatten, Hanxler, Merode, Nesselrode, Palant, Reuschenberg, Schwarzenberg,

Vlatten.

17. Mftrkiscke Forschungen, Bd. XIX (1886), S. 293—349: Fr. Mei-

necke, Das Stralendorffsche Gutacbten iiber den Julicher Erbfolgestreit.

(Die Entstehung des falschlich dem Reichsvizekanzler Lippold von Stralen-

dorflf zugeschriebenen Gutacbtens wird ins Frtthjahr 1610 gesetzt und ver-

muthet, dass die Falschung aus der Spekulation auf den Dank and die

Erkenntlichkeit der brandenburgischen Rathe hervorgegangen sci.)

18. Analecta Bollandiana, t. IV, p. 356: A. St effens, De sancto

Arnoldo confessore in pago Arnoldsweiler in agro Juliacensi notae quaedam.

Die Bemerkungen betreffen die in der vita s. Arnoldi (Acta sanctorum, t. IV,

Julii, p. 449) angefuhrten Orte, den alten Kultus des h. Arnoldus nnd die

Zeit der Abfassung der vita 8. Arnoldi (Anfang des 12. Jahrhunderts).

19. Annales de la societe archeologique de rarrondissement de Nivellcs,

t. Ill (1887), p. 129—175: E. van Even, La derniere abbesse de Nivellcs.

In dem als Beilage mitgetheilten Wahlprotokoll vom 8. und 9. August 1774

(p. 162-173) werden unter den Mitgliedern des adligen Stifts St. Gertrud

zu Nivelles aufgefuhrt: p. 167 Regina von Leerodt, geb. auf Schloss Born

im Jiilichschen, alt 31 Jahre, ins Stift aufgenommen am 3. September 1754;

p. 168 Maria Anna Berghe von Trips, geb. zu Aachen, alt 39 Jahre, ins

Stift aufgenommen am 22. Jlai 1758; p. 170 Louise Berghe von Trips, geb.

im Jttlichschen, alt 15 Jahre, ins Stift aufgenommen am 18. November 1770;

p. 172 Johanna Berghe von Trips, geb. im Jiilichschen, alt 12 Jahre, ins Stift

aufgenommen am 19. November 1770.

20. Schniitgen, Zeitschrift fur christliche Kunst, Jahrg. I, Sp. 54:

St. Beissel, Das karolingische Evangelienbuch des Aachener Miinsters. —
Sp. 109: H. Loersch, Zur Geschichte der liturgischen Tauben (verwerthet

cine Notiz des Nekrologiums des Aachener Marienstifts).

21. Geigcr, L., Zeitschrift fur die Geschichte der Juden in Deutsch-

land, Bd. I (1886), S. 199 (vgl. S. 396): M. Stern, Zu den Kftmpfen Ottos IV
und Philipps von Schwaben 1198 und 1199. Das Gulphen der Reimchronik,

wo K. Philipp 1199 lagerte, ist nacb der vorliegenden jtidischen Quelle mit

Bdhmer und Abel in Gulpen zwischen Aachen und Maastricht zu suchen und

nicht mit Ficker in Ziilpich, vgl. B6hmer-Ficker, Regesten Nr. 30a.

22. Mittheilungen des Institute fur osterreichische Gcschichtsforschung,

Bd. VII, S. 436 ff.: Mtihlbacher, Unedirte Diplome. Unter diesen Urkunden

sind zwei hervorzuheben, welche den Nachweis des Aufenthaiis Ludwigs d. Fr.

in Aachen zura 30. August 815 und 27. April 819 durch ihre Datirung lie-

fern, ferner ein Privileg K. Heinrichs IV., Kaiserswerth, 26. April 1057,

wodurch er der bischitflichen Kirche von Verdun curtim nomine Diuram
in pago Rurgouue (also den Reichshof Dttren) schcnkt.
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23. Zeitschrift des historischen Vereins far Niedersachsen, Jahrg. 1886,

S. 235—319: Die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Hause Braun-

schweig-Ltlneburg in der Epoche der Tripelallianz. Als Beilage 16 (S. 286 f.)

ist ein Schreiben des Herzogs Johann Friedrich von Hannover an den papst-

lichen Nuntius in Aachen (ad nuntium apostolicum Aquisgrani commorantein),

d. d. Hannover, 29. Dezember 1670 mitgetheilt.

24. Gazette archeologique 1887, Nr. 1 und 2: Anzeige von E. aus'm

Weerth, Die Reiterstatuette Karls d. Gr. aus dem Dome zu Metz (vgl.

diese Zeitschrift VII, S. 155, Nr. 9).

25. La Revue nouvelle d'Alsace- Lorraine et du Rhin, 8* ann£e

(1888/89), p. 194: Anzeige des IX. Bandes und des Registers zu Bd. I—VII
der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins.

26. Graucrt, Historisches Jahrbuch, Bd. VIII, S. 629: Job. Uebin-

ger, Kardinallegat Nikolaus Cusanus in Deutschland 1451—52. (Aufenthalt

in Aachen und Umgegend im Oktober 1451, Aufenthalt und langere Krank-

heit in Aachen von Anfang Dezember 1451 bis Anfang Januar 1452. Der

S. 663 gcnannte Dekan des Marienstifts hiess nicht Peter Nymayr, soudern

Peter Wimar von Erkelenz, wurde auch erst spater Dekan.) — Bd. IX,

S. 49: Hafler, Gedenkblatt auf das Grab Alfreds von Reumont.

27. Le Correspondant, 10. September 1886: Gaidoz, Malmedy et la

Wallonie prussienne. Notes de voyage, aout 1885. Enth&lt mancherlei Mit-

theilungen tiber Sprache, Sitte und Brauch.

28. De Maasgouw, Jahrg. IX (1887), Nr. 27 und 28, S. 105—110:

Testament des Lambert Munten, Kanonikus des Marienstifts zu Aachen (1558).

29. Archiv fur Litteraturgeschichte, Bd. XV (1887), S. 1—20: H. Var li-

nage n, Eginhard und Emma, eine deutsche Sage und ihre Geschichte.

30. Revue des traditions populaires, t. II, livr. 4: P. S£billot,

Le folk-lore de MalmSdy.

31. Mittheilungen aus der historischen Literatur, hrsg. von der histo-

rischen Gesellschaft in Berlin, Jahrg. XVI, S. 12: Schultze, Anzeige von

K. Schellhass, Das Kiinigslagcr vor Aachen und vor Frankfurt in seiner

rechtsgeschichtlichen Bedeutung (vgl. oben S. 248).

32. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Bd. XXII (1886),

S. 80 : Plttnderung des Klosters Reichenstein (bei Montjoie) durch kaiserliche

Truppen im Geldrischen Kriege 1543, geschildert vom Prior des Klosters

Johann Heep (Urkuuden-Abschrift im Staatsarchiv zu Dusseldorf).

33. F. von Loher, Archivalische Zeitschrift, Bd. XI (1886), S. 85—93:

R. Pick, Das jetzige Aachener Stadtarchiv.

34. Bericht ttber die Vcrwaltung und den Stand der Gemeinde-

Angelegenheiten der Stadt Aachen zu dem Haushaltsetat des Jahres 1887/88,

gibt 8. 22—80 ausfiibrlichere Mittheilungen tiber das stftdtische Archiv, ins-

bcsondcre Uber die dem^elben im Herbst 1886 aus den altera Archivbestanden
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des Koniglichen Landgerichts daselbst als Depositura ttberwiesenen Protokoll-

bilcher und Register, zusammen etwa 560 Bande.

35. Humann, Archiv far kirchliche Kunst 1887, Nr. 8: Anzeige von

St. Beissel, Die Bilder der Handschrift des Kaisers Otto ira Mttnster zu

Aachen (vgl. diese Zeitschrift VIII, S. 299).

36. Jahrbuch des Dttsseldorfer Gescbichtsvereins, Bd. II (1887), 8. 59

— 67: H. Forst, Das Kloster Reichenstein von seiner Griludung bis zu

seinem Untergange.

37. Korrespondenzblatt des Vereins fiir niederdeutsche Spracbforscbung,

Heft XII (Jahrg. 1887), S. 42, 57, 76: Westfalisch guorig (Verweisungen

auf gorrig in der Aachener Mundart durch J. Peters und H. Loersch).

38. Hettner und Lamprecht, Westdeutsche Zeitschrift ftirGeschichte

und Kunst, Jahrg. VI (1887), Heft 3, S. 275—279: H. Loersch, Anzeige

der Mittheilungen des Vereins fiir Kunde der Aachener Vorzeit, Jahrg. I,

Heft 1. — Jahrg. VII (1888), Heft 3, S. 804: Fr. Berndt, Bericht ttber

Erwerbungen des Aachener Suermondt-Museums im Jahre 1887.

39. Hettner und Lamprecht, Korrespondenzblatt der Westdeutschen

Zeitschrift fttr Geschichte und Kunst, Jahrg. VI (1887), Nr. 6, Sp. 138—140:

Auszug aus dem Bericht des Stadtarchivars Pick ttber die Verwaltung des

Archivs der Stadt Aachen im Jahre 1886. — Jahrg. VII (1888), Nr. l,Sp. 5:

R. Pick, Die Funde bei den Erdarbeiton im sog. Gras in Aachen. — Nr. 2,

Sp. 45 f.: R. Pick, Zur Geschichte der Sieehenhauser (Melaten bei Aachen).

— Nr. 7, Sp. 134: Funde von rftthselhaften palisadenartigen Gehausen auf

dem Terrain der fruhern sog. Prinzenhofkaserne in Aachen. — Nr. 9 und 10,

Sp. 197—200: Auszug aus dem Bericht des Stadtarchivars Pick ttber die

Verwaltung des Archivs der Stadt Aachen im Jahre 1887.

40. Mittheilungen des Vereins fur Kunde der Aachener Vorzeit, Jahrg.

I, S. 3—24: R. Pick, Die kirchlichen Zustande Aachens in vorkarolingischer

Zeit. — S. 25—36: E. Pauls, Ftirstensagen in Aachen und seiner Umgebung.

— S. 37—50: K. Wieth, Aachens Wurfgeschosse im 14. Jahrhundert. (Mit

Tafel.) — S. 51—57: 0. Dresemann, Die Kronung Konig Wenzels zu

Aachen. — S. 58—63: E. Pauls, Eine verschollene Schrift ttber Aachen

aus dem Jahre 1701. — S. 64—83: H. F. Ma ceo, Die Mitglieder der

St. Sebastianus-Bogenschtttzen-Gesellschaft in Burtscheid. (Mit Tafel.) —
S. 84—94: R. Pick (Miscellen): Eine alte Aachener Wachtordnung. — Zur

Geschichte der Aachener Stadtsoldaten. — Vier Bricfe Friedrichs d. Gr. an

die Stadt Aachen. — Der Eid des Aachener Scharfrichtcrs im 17. Jahr-

hundert. — S. 95—96: Fragen. — S. 97—111: R. Pick, Kleinere Beitragc

zur Aachener Geschichte und Topographic. I. Wann erhielt Aachen seine

erste Befestigung? II. Der angebliche Eisenmarkt in Aachen. — S. 112 —
115: S. Planker: Das Deckengemfclde im Querhaus der Pfarrkirche von

St. Peter zu Aachen. — S. 116—142: E. Pauls, Fttrstensagen in Aachen
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und seiner Umgebung. II. — 8. 143—152: K. Wacker, Die vorraalige Bru-

derschaft vom Leiden Jcsu in der St. Peterspfarre zu Aachen. — S. 153

162: E. Pauls, Aus dem Tagebuch des Aaehener Stadtsyndikus Dr. Peter

Fell. — S. 163—176: K. Wieth, St Gertruden Minue. — S. 177—180

(Miscellen): S. PI anker, Der abtrttnnige Monch und Pfarrer von St. Peter

zu Aachen, Heinrich Beyer von Capellen. — Der Philosoph Hegel in Aachen.

- R. Pick, Die Bezeichnung „upt Yseren". — S. 181— 184: Antworten.

S. 185—190: Chronik des Vereins. — Jahrg. II (unter dem Titel: „Aus

Aachens Vorzeit"), Nr. 1, S. 1—4: R. Pick, Der angebliche Aaehener Stadt-

brand 1146. — S. 4—9: C. Rhoen, Die Aaehener Stadtpliiue. (Mit Abbil-

dung.) — S. 10—12: E. Pauls, Ein in Aachen entstandenes Schauspiel und

Siegeslied zur Befreiuug Wiens von den Tttrken ira September 1683. —
8. 12—16 (Kleinere Mittheilungen) : R. Pick, Zur Biographie des Pfarrers

Heinrich Brewer. — W. Weitz, Domgraf und Schuz. — R. Pick, Das

Grundhau8 bei Aachen. — S. 16: Fragen.

41. Kolnische Volkszeitung vom 31. Mai 1888, Bl. II: Wanderungen

durch den Kreis Montjoie.

42. Deutscher Reichs-Anzeiger und Koniglich Preussischer Staats-

Anzeiger, Jahrg. 1888, Nr. 221: Anzeige von Bd. IX der Zeitschrift des

Aaehener Geschichtsvereins nebst Auszugen aus der Chronik desselben 1886/87.

43. Der Friedensbotc (Beilage zur Aaehener Volkszeitung), Jahrg. I

(1886), Nr. 45—48: Kessel, Geschichte des Trappistenklosters Mariawald

bei Heimbach. — Jahrg. II (1887), Nr. 33 und 34: E. Mttller, Die Bene-

diktinerinnen in Steinfeld. — Nr. 35 und 36: E. Mttller, Die Pramonstra-

tenscr-Propstei Steinfeld. — Nr. 39—49: E. Mttller, Die Pramonstratcnser-

Abtei Steinfeld. — Jahrg. Ill (1888), Nr. 4-25: E. Mttller, Die

Prainonstratenser-Abtei Steinfeld. — Nr. 5: Kessel, Kirchlicher Hyninus

auf Karl d. Gr.: Urbs aquensis, urbs regalis. — Nr. 9—12: J. Th. Laurent,

Die Aaehener Heiligthumsfahrt. - Nr. 13: Kessel, Der neueste Gegner

der Aaehener Heiligthttraer. -- Nr. 14 und 15: Kessel, Die Beziehungcn

Karls des Grossen zu Jerusalem, Constantiuopel und Roin. — Nr.16: Kessel,

Hat Karl der Grosse dem Aaehener Mttnster mit den Heiligthttmern nicht

auch Authentiken ttber ihre Herkunft und Echtheit ubergeben? Wo sind sie

geblieben? — Nr. 17—20: Kessel, Reliquien-Verzeichnisse der Mtinsterkirehe

vor der Zeit Karls d. Gr. bis zum Anfang dieses Jahrhunderts. — Nr. 21

-- 28: Kessel, Die grossen heiligen Reliquien der Milnsterkirche zu Aachen.

— Nr. 29—31: Die Heiligthumsfahrt des Metzer Bttrgers Philipp von Vig-

neulles im Jahre 1510. (Ueber denselben Gegenstand handelt die jungst zu

Saargemund erschienene lehrreiche Schrift: Philipp von Vigneulles' Aachen-

fahrt im Jahre 1510 von H. Lempfrid.) — Nr. 31: Kessel, Das Haupt

der heiligen Anna zu Dttren. - Nr. 32—36: Kessel, Das Pfarrdorf Rott

am Vithtbaeh und die Andacht zum h. Quirinus daselbst.
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44. Echo der Gegenwart, Jahrg. 1887, Xr. 15, Bl. I: Anzeige von

Bd. VIII der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. - Xr. 116, Bl. I:

Die Schlossruine von Montjoie. — Nr. 122, Bl. Ill: Der Haller bei Mont-

joie. — Xr. 135, Bl. Ill: Weisheitssprtiche fur Rechtsuchende und Recht-

sprechende (aus einem Protokollbuch des Gerichts zu Horbaeh bei Aachen).

— Nr. 144, Bl. Ill: Zur Geschichte Reichensteins. Xr. 149, HI. IV: Das

Feythal mit der Kakushtfhle. — Xr. 170, Bl. I: Der „Meteorstein u im Poly-

technikum (vgl. unten Nr. 46). — Nr. 176, Bl. II: Aachener Badedivertis-

seraents iin vorigen Jahrhundert, — Xr. 211, Bl. II — 213, Bl. II, 216, Bl.

II und 217, Bl. II: Eine Wanderung durch die vulkanische Eifel. — Xr. 209,

Bl. I: Aus dem rheinischen Ruhrgebiet. - Xr. 227, Bl. I: Die katholisehe

Pfarrkirche in Eilendorf. — Xr. 266, Bl. I: Eschweiler, Kin Beitrag zur

Gesehichte des Aachener Gaues (Mundart des Landchens zur Heiden). —
Xr. 237, Bl. II: B(eissel) S. J., Zur Erinnerung an Herrn Direktor Andreas

Fey (gest. 2. September 1887). — Jahrg. 1888, Xr. 150, Bl. Ill: 3Itinzfund im Venn

zu Aachen (mittclalterliche Aachener MUnzen). — Nr. 165, Bl. II: Anzeige von

Bd. IX der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. — Xr. 186, Bl. Ill:

P^ine Stimme aus der Eifel (betreffend Sehannats, Barschs und Sehorns Werke

tiber dieses Land). - Nr. 202, Bl. II : Eine Wanderung (lurch das C'alltbal.

(Siinous-Call „verdankt nach der Sage seine Entstehung dem Jagdaufeuthalt

Karls d. Gr. in den Ardennerforsten" ; tiber der Thtir eines alten Hauses

daselbst in Stein die „rathselhaften Buchstaben" S. X. K. X. A. S.) — Nr. 207,

Bl. II: W. Vonderkall, Kipp-Lei. Sage aus dem Callthal. — Nr. 211, Bl. II:

Anzeige von 0. Dresemann, Die Jacobskirche zu Aachen. — Nr. 220, Bl.

II, 221, Bl. II und 223, Bl. II: Die Aachener Bader vor zweihundert

Jahren. (Auszttge aus F. Blondels 1688 in 3. Auflage erschienenem Buche

tiber die Aachener und Burtscheider Thermalquellen.) — Xr. 236, Bl. II:

Anzeige der Zeitschrift „Aus Aachens Vorzeit", Nr. 1. — Nr. 240, Bl. Ill:

Bericht tiber die am 11. Oktober 1888 gehaltene Generalversammlung des

Aachener Geschichtsvereins, mit zahlreichen Einzelheiten aus den Vortragen von

Loersch und Pick (vgl. unten S. 280). — Nr. 262, Bl. I: (Pick), Der lange

Thurm in Aachen; gibt eine Uebersicht iiber die Schicksale dieses im Anfangdes

14. Jahrhunderts erbauten Mauerthurms und empiiehlt seine Wiederherstellung

in der ursprtinglichen Gestalt. — Nr. 263, Bl. Ill: Schulz, Die neue Drei-

faltigkeitsglocke von St. Jakob in Aachen. — Nr. 265, Bl. I: Bericht tiber

die Monatsversammlung des Aachener Geschichtsvereins vom 9. November 1888,

mit vielen Einzelheiten aus den Vortragen von Loersch (Aufnahme hervor-

ragender Gebaude Aachens in Aquatintamanier von J. und R. Gardner 1788,

2. Aufl. 1792; Kupferstich von J. Luycken [1649—1712], das Innere eines

Aachener Bades darstellend; Bericht Rudolfs de Rivo [f 1403] tiber das

Schliessen des Kaiserbads in Aachen) und Pick (Rheinlieder von unbekannten

Verfassern ; mittelalterliche Funde auf dem Terrain der vormaligen St. Jakobs-

kirche und in der Vaelserstrasse zu Aachen; Kreuz mit Inschrift von 1469

an der Landstrasse zwischen Walhorn und Merols; Aachener Strassennamen
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von Gewerben). — Nr. 273, Bl. II : Bericht iiber die Monatsversammlung des

Vereins fur Kunde der Aachener Vorzeit vom 21. November 1888, mit Notizen

iiber prahistorische Fuiide in Aachen und seiner Umgebung (von Wieth und

Pick), sowie liber Uhren (insbesondere die Uhrgloeke im Rathhaus) und

Uhrmacher in Aachen und im Jtilichschen (von Schaffrath und Pick).

45. Literarische Beilage zum Echo der Gegenwart 1888, Nr. 10: Anzeige

von H. Lempfrid, Philipp von Vigneulles' Aachenfahrt im Jahre 1510. (Vgl.

oben Nr. 48.)

46. Aachener Zeitung, Jahrg. 1887, Nr. 5, Bl. I: Anzeige von J. Han-

sen, Beitrage zur Geschichte von Aachen. Heft 1. — Nr. 15, Bl. I: Aachen

als RSmerlager. — Nr. 56, Bl. I: Die Erfindung der Stahlfeder (durch den

Burgermeisterdiener [nicht „Biirgermeistereischreibera
] Johann JanBen zu

Aachen). — Nr. 77, Bl. I — 79, Bl. I: C. Lemcke, Barthold Suermondt. —
Nr. 87, Bl. I: Blocken-Poschen (zur Berichtigung vgl. diese Zeitschrift IX,

S. 77, Aum. 4). — Nr. 90, Bl. I: Ignaz Beissel (gest. 26. Marz 1887). — Nr. 107,

Bl. I: F. A. Bacciocco, Alfred von Reumont — Nr. 128, Bl. I — 130,

Bl. I, 133, Bl. I und 134, Bl. I: Verkehrssicherheit im Mittelalter (beruck-

sichtigt vornehmlich den Landfriedensbund zwischen Maas und Rhein). —
Nr. 170, Bl. I: Die im Hofe der technischen Hochschule zu Aachen lagernde

Eisenmasse; sie ist kein Meteorit, sondern besteht nach den Untersuchungen

des Prof. Arzruni aus den Rtickstanden geschmolzenen Eisens, htittenmannisch

„Rennfeuersaua genannt, und entstammt einer Zeit, wo es noch keine Hoch-

Ofen gab, sondern nur SchmelzOfen, in denen kleinere Mengen Eisen in hOchst

unvollkommener Art geschmolzen wurden. — Nr. 173, Bl. I, 175, Bl. I und

177, Bl. I: Die Eifel (geschichtliche, topographische und geologische Nach-

richten in popularer Form). — Nr. 247, Bl. I: H. Becker, Zur Erinnerung an

einen vergessenen Dichter (Nikolaus Becker). — Nr. 253, Bl. I: D(rese-

mann), Stadtische Beamte im fttnfzehnten Jahrhundert. Bemerkungen zu

den in Bd. VIII, S. 218 ff. dieser Zeitschrift veroffentlichten „Verpflichtungs-

urkunden", mit einzelnen Unrichtigkeiten, z. B. bezttglich des Benutzungs-

rechts der den Thorwachtern und andern Beamten von der Stadt gestellten

freien Wohnung. — Nr. 255, Bl. I: D(resemann), Sprachliches aus und

iiber Aachen. — Nr. 264, Bl. I: Ewerbeck, Suermondt-Museum (Besprechung

einiger interessanter Abgtisse von Kunstwerken des Mittelalters und der

Renaissanceperiode). — Jahrg. 1888, Nr. 17, Bl. II — 19, Bl. II: Der Aachener

Henker. — Nr. 26, Bl. I: Der Zigeuner im Aachener Dialekt. — Nr. 160,

Bl. II: Die mittelalterliche Befestigung der Stadt Aachen. (Skizze des

Vortrags des Stadtarchivars Pick in der Monatsversammlung des Aachener

Geschichtsvereins vom 21. Juni 1888.)

47. Aachener Volkszeitung, Jahrg. 1887, Nr. 803: St. Hubertus, der

Schutzpatron der Jager und seine Beziehungen zum fruhern Herzogthum

JUlich. — Nr. 314: Zur Erinnerung an einen vergessenen Dichter (Nikolaus

Becker). — Nr. 342: Zur Natnrgeschichte des Bauernhauses und Hofes im
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niederrheinischen Lande. — Jahrg. 1888, Nr. 1: H. Abels, Synchronistischc

Tabellen aus der Aachener Geschichte, mit mehrfacheu chronologischen und

sonstigen Irrthiimern. — Nr. 2 : Feld und Flur und ihre Eintheilung nach Sitte

und Branch unserer Altvordern. — Nr. 9 : Wicse und Wald, Busch und Bruch

und ihre gemeinschaftliche Benutzung seitens unserer Vorfahren. — Nr. 34:

H. BCckeler, Urbs aquensis (Hymnus auf Karl d. Gr.). — Nr. 37: Kessel,

Erwiderung auf die Bemerkung des Herrn Bdckeler iiber meinen Aufsatz

„Urbs aquensis, urbs regalis". (Vgl. oben Nr. 43.) — Nr. 44: Alte Fastnachts-

gebrauche am Niederrhein. — Nr. 63: F. Hermann, Die deutsche Nadel-

fabrikation (behandelt namentlicb die Aachener Nadelmacherei). — Nr. 85:

Das Maiaufstecken in Aachen (schon 1456 bezeugt). — Der Name des Dorfes

Raeren. — Das H&ckselstreuen in Aachen. — Der Htlhnermarkt und der

K&semarkt (HoO in Aachen. — Der Mareillen- oder Marillenthurm in Aachen;

s&mmtliche fttnf Artikel sind yon R. Pick verfasst. — Nr. 98: Der

Ortsname Raeren. — Nr. 104: Die bttrgerlichen Unruhen in Aachen am

16. Mftrz 1848 (nach gleichzeitigen Berichten der „Stadt-Aachener Zeitung").

— Nr. 109: R. Pick, Aachener Aktenstttcke im Frankfurter Stadtarchiv. —
Nr. 131: Der Ortsname Gangelt. — Nr. 153 ff.: C. Rhoen, Die karolingische

Pfalz zu Aachen. Sine „topographisch-archftologische Untersuchung ihrer

Lage und Baowerke", die an dem Mangel sprachlicher und geschichtlicher

Studien des Verf. vielfach scheitert. — Nr. 190— 192 und 194: (C. Rhoen),

Zur Aachener Befcstigungsfrage. Hbchst unkritische Leistung, welche Picks

Darstellung der Aachener Stadtbefestigung im Mittelalter (vgl. oben Nr. 46

a. E.) zu widerlegen versucht.

48. Aachener Anzeiger, Politisches Tageblatt, Jahrg. 1886, Nr. 290,

Abend-Ausg. II, 296, Abend-Ausg. II und 301, Bl. HI: 0. Dresemann, Die

Freiheit der Reichsstadt Aachen im vorigen Jahrhundert. — Nr. 304, Morgen-

Ausg.: Winfriedes Haar. Skizzenblatt von E. Polko (behandelt die Burg

Raeren und die Raerener Kunsttbpferei). — Jahrg. 1887, Nr. 9, Abend-Ausg.:

Anzeige von Bd. VIII der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. —
Nr. 16, Morgen-Ausg. : Das alte Wegenetz zwischen Koln, Limburg, Mastricht

und Bavai. Besondere Anzeige des in Bd. VIII, S. 97 ff. dieser Zeitschrift

unter dem nftmlichen Titel erschienencn Abhandlung des Generals C. von

Veith. — Jahrg. 1888, Nr. 170, Ausg. 1, Bl. II: Der Landfrieden zwischen

Maas und Rhein im 14. Jahrhundert. Anzeige von F. J. Kelleter, Die Land-

friedensbttnde zwischen Maas und Rhein (s. oben S. 256) mit eigenen Zuthaten

des Recensenten. Das von der Stadt Aachen an Ludwig von Reifferscheid

und Arnold von Hoemen (nicht: Horn) wegen Wegnahme einer Schiffsladung

Tuch gerichtete Schreiben ist vom Sonntag nach Reminiscere ohne Jahr

datirt. Es muss der 10. Mftrz 1398 sein, da die Ktflner JahrbUcher des 14.

and 15. Jahrhnnderts berichten, dass der Raub in der Nacht vom 8. Mftrz 1397

(nach unserer Zeitrechnung 1398, Beweis for die Osterrechnung in den

Chroniken!) stattgefunden habe. 1397 ficl der Sonntag Reminiscere auf den

18
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25. Milrz. Das Bekanntsein eines Vorfalls, der sich in der Nacht vom 8./9.

M&rz bei Koln ereignete, am 10. Marz in Aachen ist wohl kaum ein Beweis

der „fttr damals sehr schuellen Verinittlung der Posten".

49. (Aachcner) Unterhaltungsblatt, Jahrg. 1887, Nr. 41—45: J. von

Morellen, Ein Beitrag zur Geschichte der Dynasten von Montjoie.

50. Local -Anzeiger fiir Aachen und Burtscheid, Jahrg. 1888, Nr. 3

uud 4: Der Tenfel im Aachener Spriichwort (so). — Nr. 23, 24 und 27:

Alterthunisfunde auf dem Stephanshof zu Aachen (mit Zcichuung in Nr. 24).

— Nr. 57: Funde in der Korneliusstrasse zu Aachen. Die hier gefundene

Munze Hadrians (Mittelerz) wird nicht erwahnt. — Nr. 58: Der Lokalname

Zeise (aus Tzyuse = Zins entstanden ?).

51. Wochenblatt zum Local -Anzeiger fiir Aachen und Burtscheid,

Jahrg. I (1888), Nr. 1: Der Name des Dorfes Raeren, wird hier unrichtig

mit Had, TOpferscheibe in Verbindung gebracht. — Nr. 2: Zwei alte Ab-

bildungen des Aachener MUnsters. — Volksthttmliche Aufftihrungen in Aachen

vor hundert Jahren (Rathsedikt vom 16. Pebruar 1776). — Nr. 5: Fremde .

Lehnworte im Deutscheu. (Versuch einer Erkliirung der in der Aachener

Mundart vorkommenden Ausdrttckc „Fommedreck tt und „Gapstoek u
.)

52. Diirener Zeitung, Jahrg. 1888, Nr. 62, Bl. HI: F. Ludwig, Der

Dilrener Frauen-Sieg (St. Anna-Haupt).

53. Dorf-Chronik und Grafschafter (Anzeigeblatt fiir den Kreis Moers,

Umgegend und den Niederrhcin), Jahrg. 1888, Nr. 7: (Pieper), Eine Jillicher

Volkssage. (Entstehung des Nameus Vogelsang fiir die ehemalige Karthause

bei Jiilich.)

Loersch. • Pick.
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Fragen.

1. Von dem schiefen Thurm zu Dauscnau an der Lahn geht die Sage,

dass Einhard und Emma, auf ihrer Flucht crgriifen, hier cine Zeitlang von

Karl d. Gr. gefangen gehalten vvordeu seien. (Vgl. Spengler, Der Kurgast

in Ems, 2. Aufl. S. 358.) Eine andere Version lilast beide bekauntlich in

die Gegend der Emmabnrg bei Aachen fliehen. Wie kam die Sage uach

DausenauV R.

2. Wo findcn sich Nachrichten ttber die Behandlung Geisteskranker

im mittelalterlichen Aachen? P.

3. Wie ist der in der Ausgabe-Rechnung der Stadt Aachen vom J.

1334/35 (Laurent, Aachener Stadtrechnungen S. 1 1 1 , 2) vorkommeude Lokal-

name Schottenberg zu erklaren, und wclche Oertlichkeit ist damit gemeintV

a
4. Kann Jemand den Aachener Strassennamen Krakaustrasse, 1632

Krackow (vgl. Noppius, Aacher Chronick, Th. I, S. 96), deuten? H.

5. Wo wurde der aus dem Jttlichschen stammende beruhmte Kunst-

schmied Nikolaus Windemaker, welcher um 1544 im Verein rait dem Fran-

ziskanermonch und Domprcdiger Johann von Aachen und dem gelchrten

Buchdrucker Dietrich Zwivel (aus Zweifall bei Montjoie) die von den Wicder-

taufern zerstorte Uhr im Dom zu Minister i. W. wiederherstellte (vgl. Nord-

hoff in den Bonner Jahrbuchern LIII. LIV, S. 63 und 91), geboren?

A.

6. Was bedeutet der Posten in der Ausgabe-Rechnung der Stadt

Aachen vom J. 1385/86 (Laurent a. a. 0. S. 335,2o): Item zwen kneichteu

dat eyrtze zu r&men up den hoff 10 s.? Hat das einen Zusammenhang init

dem Gussblock, der auf dem Btichel gefunden ist und jetzt im Hofe der

technischen Hochschule liegt? L.

7. An das Glockenspiel auf dem Thurmc der St. Annakirche zu Dtiren

kntipft sich die Sage, dass der Meister desselben nach der HerstcUuug dos

Kunstwerks geblendet worden sei. Eine fthnliche Sage haftet an der Uhr

des Strassburger Mttnstcrs und an kunstvollen Uhreu anderer Orte (Nttrnberg,

Danzig u. s. w.). Woher entstand die geschichtlich unbegrttndete Volkssage ?

D.

8. Die jetzige Hartmannstrasse in Aachen hiess bekanntlich vormals

Harduin- oder Hardewinstrasse und war ohne Zweifel nach einem Mannc,

Namens Harduin, so benannt. Wer war dieser? P.

9. Weiss Jemand cine Erkl&ruug fur den Ortsnamen Geilcnkirchen ?

J.

10. Welche Beweise gibt es fur die Annahme, dass an der Stelle des

heutigen Aachen bereits in keltischer Zeit eine Ansiedlung bestanden habe?

W.

18*
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Wfthrend im Winter 1887/88 sich Hindernisse den Monatsversammlungen

entgegenstellten, haben solche im Frtthjahr und Sommer 1888 dreimal, am
18. April, 25. Mai und 21. Juni stattfinden konnen. In bunter Reihenfolge

sind Fragen der lokalen Geschichte, Sprache nnd Topographie Gegenstand

der Mittheilung nnd Erortemng nnter den stets zahlreich erschienenen Mit>

gliedern gewesen.

In der ersten Versammlung vom 18. April, in welcher Herr Professor

Loersch den Vorsitz f&hrte, berichtete Herr Gymnasiallehrer Dr. Wieth

liber vier anf dem Grundstttck des Stephanshofs in der Hartmannstrasse

bei Herstellung von Fnndamenten aufgedeckte grosse Gruben. Diese, durcb

Pf&hle nnd Bohlen kastenartig hergestellt, lagen mit ihrer Sohle 4 m, mit

der Oberkante der Verschalung l l
/» m nnter dem Strassenpflaster and

waren mit fettiger, glftnzender, Massen verfanlten Strohs enthaltender Erde

ausgefilllt, in welcher Enochen, ein rttmischer Trinkbecher, zahlreiche mittel-

alterliche Thongef&sse, namentlich aber eine frtthmittelalterliche gravirte

BronzeschUssel von 24V8 cm im Durchmesser gefunden worden sind. Herr

Stadtarchivar Pick gab eine genauere Beschreibung dieser Funde, von denen

ein grosser Theil vorgezeigt werden konnte. Die Behftlter wurden von dem

ersten Redner fur Scnkgruben, von Andern fttr Lohgruben oder Cisternen

gchalten, jedoch ohne dass eine bestimmte Meinung zum Ansdruck gekom-

men und von den Anwesenden gebilligt worden ware. Vorgelesen wurdc

eine Arbeit des Herrn Apotheker E. Pauls liber den Aufentbalt bekannter

Personlichkeiten in Aachen wahrend der Revolutionszeit. Herr Schollen

hiolt schliesslich einen Vortrag ttber Pflasterung, Reinigung und Beleuchtung

der Strassen Aachens in frttherer Zeit.

Die Versammlung vom 25. Mai eriiffnete der Vorsitzende, Herr Pro-

fessor Loersch, mit dem Hinweis darauf, dass dieser Tag, der des h. Urbanus,

in reichsstftdtischer Zeit der Anfangstag des Regierungsjahrs der Btlrger-

meister und des Verwaltungsjahrs gewesen, der Grund fur die Wahl dieses

Termins jedoch noch vollig unbekannt sei. Herr Dr. Wieth berichtete tiber

die Blosslegung einer fttnften Grube auf dem Stephanshof und starker Bal-

ken mid Pfahle in grosser Tiefe bei einem Kanalbau in der Korneliusstrasse,

sowie liber eine in dieser Strasse, nahe bcim Bilchel, gefundene bronzeue

Mttnze Kaiser Hadrians. Herr Stadtarchivar Pick erl&uterte eingehend die

auf dem Stephanshof gefundenen TOpferwaareu, die or zum Theil fttr sehr
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alt erklarte. Herr Kaplan Schnock trug einen Abriss der Geschichte des

Stephanshofs vor unter Verwerthung von Urkunden und Akten des Pfarr-

archivs von St. Foilan. Herr Pick besprach die Ableitung des Namens der

Heppionstrasse und einiger anderer Strassennamen. Der Vorsitzende ftihrte

den Nachweis, dass der sog. Junkerskirchhof in Aachen, wie an andern

Orten, eiue Richtstatte gewesen sei. An jede dieser Mittheilungen kntipfte

sich eine lebhafte Diskussion, in deren Verlauf weitere zahlreiche Einzel-

heiten gestreift wurden.

In der Versaminlung vom 21. Juni, welche Herr Realgymnasiallehrer

Dr. Greve leitete, berichtete Herr Dr. Wieth Uber Gruben gleicher Beschaf-

fenheit und gleichen Inhalts wie die des Stephanshofs, welche bei Legung

der Fundamente des neuen Realgymnasiums auf dem Terrain der ehemaligen

Prinzenhof-Kaserne gefunden worden sind. Daran schloss Herr Stadtarchivar

Pick Mittheilungen ttber diesen nach den Eigenthiimern, den Flirsten von

Ligne, genannten und den daneben gelegenen Salm-Kyrburgschen Hof. Herr

Schollen besprach die Feier der Sonn- und Feiertage in Aachens reichs-

stadtischer Zeit. Herr Pick hielt, nachdem er den Druck des altesten der

bis jetzt bekannt gewordenen Schuldramen des Aachener Jesuitengymnasiums

vom Jahre 1699 und einige andere seltene Druckschriften vorgelegt hatte,

einen eingehenden Vortrag tiber die mittelalterliche Befestigung Aachens

und die verschiedenen Abschnitte ihrer Entwicklung. Er ftthrte unter Ver-

lesung zahlreicher Quellenstellen und steter Berttcksichtigung der abweichen-

den Ansichten aus, dass die Stadt vor 1171 mit Wall und Graben befestigt

gewesen, dass die in diesem Jahre von der Bttrgerschaft eidlich gelobte

Anlage des innern Mauerrings auch bald und jedenfalls vor Ende des

12. Jahrhunderts vollendet wurde und dass die Erbauung des ftussern Mauer-

rings schon im 13. Jahrhundert begann und letzterer um 1320 in seinen

Haupttheilen fertiggestellt war.

Die Zahl der Vereinsgenossen ist langsam, aber stetig gewachsen. Von

606, welche dom Verein am 31. Dezember 1887 angehflrten, sind bis zum

1. Dezember 1888 7 gestorben, 25 ausgetreten; bis zum letztgenannten Tage

sind aber neu beigetreten 62, so dass die Gesammtzahl nunmehr auf 636

gestiegen ist. Die im letzten Jahresbericht erwahnten, Mittheilungen ttber

den Zweck des Vereins und Aufforderung zum Beitritt enthaltenden Post-

karten haben sich auch in diesem Jahre bewShrt und werden jedem Vereins-

mitglied seitens des Vorstands bereitwilligst zur Verfugung gestellt.

Die Zahl der Vereine, Gesellschaften, Institute und Redaktionen, mit

welchen der Verein im Austausch der Publikationen steht, ist auf 147

gestiegen. Es sind neu beigetreten:

Historischer Verein fur Oberfranken in Bamberg. 1886.

Historischer Verein fur die Grafschaft Ravensberg in Bielefeld. 1886.

Gewerbeschule in Bistritz. 1886.

Historische Gescllschaft des Klinstlervereins in Bremen. 1886.
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Society des Bollandistes in Brttssel. 1888.

Gelehrte estnische Gesellschaft in Dorpat. 1887.

Historischer Verein des Kantons Aargau in Frauenfeld. 1886.

Gesellschaft ftir BefOrderung der Geschichts-, Altertums- und Volks-

kunde von Freiburg, dera Breisgau und den angrenzenden Land-

schaften in Freiburg. 1887.

Glarner historischer Verein in Glarus. 1887.

Direccion general de estadistica in Guatemala. 1888.

Verein fiir Hamburgische Geschichte in Hamburg. 1888.

Schleswig-Holsteinisches Museum vaterlandischer Alterthumer in Kiel.

1887.

Redaktion der Zeitschrift fiir ehristliche Kunst in Ktfln. 1888.

Maatschappij der nederlandsche lctterkunde in Leiden. 1887.

Museum Francisco-Carolinum in Linz a. D. 1887.

SociGte" d'art et d'histoire du diocese de Li6ge in Ltittich. 1886.

Geschichtsverein fiir Stadt und Land Magdeburg in Magdeburg. 1886.

Westfalischer Provinzial -Verein fiir Wissenschaft und Kunst in

Minister i. W. 1886.

K. K. heraldische Gesellschaft Adler in Wien. 1886.

Antiquarische Gesellschaft in Zurich. 1886.

Altertumsverein ftir Zwickau und Umgegend in Zwickau. 1887.

Die in diesem Tauschverkehr erworbenen zahlreichen und werthvollen

Bticher und Zeitschriften wurden der Stadtbibliothek und der Haudbibliothek

des Stadtarchivs ttberwiesen. Einc interessante Urkunde vom 7. August 1434,

welche der Verein zu kaufen Gelegenheit fand, hat er dem Stadtarchiv

geschenkt.

Das im letzten Jahresbericht bereits erwahnte Register zu den ersten

sieben Banden der Vereinszeitschrift, sowie der neunte Band der letztern,

welcher zum grossen Bedauern des Vorstands und ohne jedes Verschulden

von seiner oder des Herausgebers Seite erst im Juui des Jahres 1888 erscheinen

konnte, sind durch die Oreiner'sche Buchhandlung (C. Cazin) in Aachen aus-

gegeben worden, welche den Kommissionsverlag und die Expedition der

Zeitschrift, sowie die Einziehung der Jahresbeitrage itbernommen hat.

Die jahrliche Generalvcrsammlung, die erste unter der Herrschaft der

am 1. Oktober in Kraft getretenen neueu Statutcn, hat am 11. Oktober 1888,

ti
1

/* Uhr Abends, im Gasthof zum Elephanten stattgeflinden. Der Vorsitzende,

Herr Professor Loersch, eroffnete dieselbe rait folgcnder Ansprache:

nIn dera Erinnerungswort, das ich vor elf Monaten unserm verewigten

Ehrenprasidenten Alfred von Reumont widmete, war fliichtig im Zusammcn-

haug der Darstellung des Kronprinzeu des deutschen Reiches zu gedenken.

Indem dies geschah, konnte icli raich nicht enthalten, der Sorge um die

Gesundheit des hohen Herrn Ausdruck zu geben, welche in jenen Tagen

gerade mit immer steigender Gcwalt sich unserer Herzen bemachtigte. Aber
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Niemand unter uns hat damals geahnt, welches Ueberuiass von Trauer,

welch erschtttternde Yerkettung tragischer Yorgiinge unsemi Herrschcrhause

und dera deutschen Volke bevorstand. Am ?». M&rz entschlief der greise

Kaiser, dessen hohes Alter uns gleichsam des Gedankens entwohnt hatte,

dass auch diese Laufbahn einmal enden werde, dessen Herrschcrtugeuden nicht

nur Vorbild fiir alle seine Nachfolger, sondem, was fast noch mehr sagen

will, auch ftir den geringsten seiner Unterthanen siud, der auch den Bestre-

bungen der Geschichtsforschung in gewohutcr Milde und Leutseligkeit gem
seinen hohen Schutz gewahrte. Todtkrank hat Kaiser Friedrich das sonnige

Land verlassen, dessen herrliches Klima dem unerbittlich eilenden Verderben

vielleicht einen zogemden Sehritt aufgezwungen hatte, urn in nnheilbrin-

gender Jahroszeit die Regierung zu ubernehmen, der die kurze Spanne von

nicht hundert Tagen beinessen sein sollte.

In dieser so kurzen Zeit hat der Kaiser aber fiir die lokalen Gesehichts-

vereine, zu denen auch der unserige zahlt, sein wohlwollendes Interesse in

einem Masse bethiitigt, wie keiner seiner Yorganger. Der Verwaltungs-

ausschuss des Gesammtvereins der deutschen Gesehichts- und Alterthums-

vereine hatte schon in Folge eines im September des vorigen Jahres zu

Mainz gefassten Beschlusses den deutschen Kronprinzen gebeten, das Pro-

tektorat ttber den Gcsammtverein zu iibernehmcn. Von Italien aus kam die

Antwort, dass er gem bcreit sei und Schritte thun werde, um die vorge-

schriebene Zustimmung seines Vators, des Kaisers, zu erlangen. Dazu ist

es nicht mehr gekomtnen; aber ohne irgend welche erneuerte Anregung hat

daun Kaiser Friedrich durch cine Kabinetsordre vom 28. April dieses Jahres

das Kaiserliehe Protektorat ttber den Gcsammtverein — und damit also

auch ttber unsem Verein — ttbernommen.

Ein bittercs Geschick hat uns diesen Schirmherrn entrissen, ohne dass

es ihm vergonnt gewesen ware, seine auf St&rkung und Forderung deutscher

Wissenschaft und Kunst gerichteten edlen Absichten auch nur zu einem

geringen Theil zu verwirklichen. Aber auch sein Nachfolger steht unsem

Arbeiten und Absichten voll Theilnahme gegenttber. Die Entwicklung des

deutschen Lebens, namentlich der deutschen Stildte, im frtthen wie im spiiten

Mittelalter zieht ihn, wie ich aus personlicher Wahrnehmung und Kenntniss

bestatigen kann, vorzugsweise an. Er verfolgt die darauf sich beziehende

literarische Thatigkeit, die Arbeiten der verschiedenen Vereinigungen mit

warmem und verstandnissvollem Interesse. So diirfen wir also auch von

seiner Seite Schutz und Forderung vertrauensvoll erwarten. Mogen seiner

Regierung lange Jahre innern und aussern Friedens, materielter und ideeller

Wohlfahrt beschieden sein!"

Nachdem der Vorsitzende <ler verstorbeneu Vereinsmitglieder, namentlich

des Specialdirektors der Vereinigungsgesellschaft fttr Steinkohlenbergbau im

Wurmrevier, Karl Joseph Hilt, gedacht, erstattete er Bericht ttber die
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Thatigkeit und Lage des Vereius. Dann trug der Schatzmeister, Herr

Dr. Wings, die Rechnung des Jahres 1887 vor.

Danach umfassten die Einnahmen fur 1887:

1. den Kassenbestand aus dem Vorjahre 2038 M. 44 Pf.

2. den Beitrag der Stadt Aachen 150 „ — „

3. die Beitrage der Mitglieder 2344 „ — „

4. den Ertrag aus abgesetzten Exemplaren der Zeit-

sehrift 24 „ — „

5. die Ziuseu der Sparkasse 49 „ 76 „

zusammen . . 4606 M. 20 Pf.

Die Ausgaben betrugen . . 3403 „ 43 „

Es verblieb ein Kassenbestand von . . 1202 M. 77 Pf.

Das Vereinsvermbgen, welches Ende 1886 noeh 2038 M. 44 Pf. betrug,

hat sich also im Jahre 1887 urn 835 31. 67 Pf. vennindert. Diese Ver-

minderung ist insbesondere hervorgerufen durch die Kosten des Registers

fiir die ersten sieben Bande, woftir 1253 M. 55 Pf. verausgabt wurden. Auf

die sonstigen Auslagen entfallen 2149 M. 88 Pf.

Die am 10. November 1887 gewahlten Revisoren haben die JCassen-

verwaltung fiir das Jahr 1887 am 28. September 1888 gepriift. Die Ver-

sammlung drlickte denselben, sowie dem Schatzmeister ihren Dank aus und

wahlte die Herren Dr. med. Ignaz Beissel und Tuchfabrikant Gustav

Kesselkaul wiederum als Revisoren fUr das Jahr 1888.

Es wurde dann zur Wahl des Vorstands nach Vorschrift der neuen

Statuten geschritten. Durch Zuruf wahlte die Versammlung die bisherigen

Vorsitzenden und Schriftfuhrer, suwie den Schatzmeister wieder. Aus der

durch Stiinmzettel vorgenommenen Wahl der zehn Beisitzer gingen die

S. 282 genannten Herren mit grossen Mehrheiten hervor.

Nach Abschlnss des geschaftlichen Theils hielt Herr Professor Loersch

einen Vortrag Uber die Geberin eines dem Aachoner Marienstift gehorigen

jirachtigen Messornats aus dem 15. Jahrhundert und den Anlass dieses

Geschenks. Das hochwttrdige Stiftskapitel hatte in zuvorkommendster Weise

die Ausstellung der Gewander in der Versammlung gestattet, wofiir ihm auch

an dioser Stelle wiirmster Dank ausgesprochen sei. Darauf besprach Herr Stadt-

archivar Pick den am 20. Marz 1885 gemachten Fund eines riimischen Grabes

bei Altschurzclt unter Vorlogung von ausscrst sorgfiiltigen Zeichnungen,

welche das verstorbeue Vereinsraitglied, Herr Ignaz Beissel, angefertigt

hat, und bchandelte wciterhin fUuf andere hisher unbekannte Funde rbmischer
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Gegenstaade, die waaread der letzteii Jahre im Gebiet der Alfetadt iu

Tage getretea smL

Der nea gewahlte Yorstand hat sich in einer Siunng vom 9. November

188$ konstitairt and die Herren Berndt and Pick iu MitgUedem des Aus-

schasses fur die Heraasgabe der Zeitschrifi (§ 13 der Statuten), die Horn»n

Dr. Grere, Kaetgens, Pick and S&rtorius za Mitgliedern eincr Kontmi&uou

far Yorbereitung der Monaurersammlangen and Ausfluge (§ 12 der Statuten),

aowie die aaf S. 282 t genannten Herren nach § 3 der Statutcn iu korrospon-

direnden Mitgliedern ernannt.
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Verzeichniss

% der

Mitglieder des Aachener Geschichtsvereins.

(Geschlossen Ende November 1888.)

A. Vorstand.

Vorsitzender : Loersch, Dr. H., ordentlicher Professor der Reehte in Bonn.

Stellvertretender Vorsitzender: Pick, R., Stadtarchivar in Aachen.

Schriftfiihrer: Berndt, F., Hauptmann a. D. uud Stadtverordneter in

Aachen.

Sc ho lien, M., Sekret&r der Staatsanwaltschaft in Aachen.

Schatzmeister: Wings, Dr. P., Rentner in Aachen.

Wissenschaftlicher Ausschuss: Loersch (s. o.).

Pick (s. o.).

Berndt (s. o.).

Beisitzer: Coels, Dr. Freiherr von, Landrath des Landkreises Aachen in

Aachen.

Greve, Dr. Th., Realgymnasiallehrer in Aachen.

K net gens, P., Stadtverordneter in Aachen.

M i d d e 1 d o r f , C, Burgermcister der Stad t Burtscheid in Burtscheid.

Oppenhoff, Th. F., Landgerichts-Priisident in Aachen.

Pelzer, L., Oberbtirgermeister der Stadt Aachen in Aachen.

Planker, S., Ehrenstiftsherr und Stadtdcchant in Aachen.

Sartorius, A., Major und Bezirks-Kommandeur in Aachen.

Schwenger, Dr. H., Gymnasial-Direktor in Aachen.

Straeter, Dr. A., Arzt und Stadtverordneter in Aachen.

Ehrenmitglied : Weise, L. von, Geheimer Regierungsrath und Oberbtirger-

raeister a. D. in Aachen.

B. Korrespondirende Mitglieder.

Furth, Freiherr H. A. von, Landgerichtsrath a. D. in Bonn.

Gross, H. J., Pfarre--My[alk.
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Milz, Professor Dr., Gymnasial-Direktor in Koln.

Oidtman, E. von, Hauptmann und Kompagnie-Chef im Regiment Konigin

in Coblenz.

Pauls, E., Apotheker in Bedburg.

Rovenhagen, Dr. L., Regierungs- und Schulrath in Dusseldorf.

Scheins, Dr. M., Progymnasial-Rektor in Boppard.

C. Verstorbene Mitglieder.

(Seit der Ausgabe des letzten Verzeichnisses Bd. YIIT, S. 8£1 ff.)

Beissel, Ignaz, Rentner in Burtscheid.

Olosset, A., Rentner in Aachen.

Del ins, K. sen., Fabrikant in Aachen.

Fey, Andreas, Rektor in Aachen.

Haas, 0., Rentner in Burtscheid.

Hilgers, Professor Dr. J., Geheiraer Regierungsrath in Aachen.

Hilt, K., Bergwerks-Direktor in Aachen.

Hocks-Grttndgens, J., Fabrikant in Aachen.

Juchem, Pfarrer in Bouderath.

Mo or en, Dr. J. H., Pfarrer in Wachtendonk.

Nellessen, Th., Wittwe in Aachen.

Potthoff, H. L., Oberpfarrer in Burtscheid.

Beumont, Dr. A., Geheimer Sanitatsrath in Aachen.

Reumont, Dr. A. von, Excellenz, Wirklicher Geheimrath in Burtscheid.

Sittard, K., Lehrer in Stammeln.

Steenaerts, J., Pfarrer in Nettesheim.

Suermondt, Barthold, Rentner in Aachen.

Vogeno, M., Stiftsgoldschmied in Aachen.

D. Neu beigetretene Mitglieder.

(Seit der Ausgabe des letzten Verzeichnisses Bd. V1I1, S. 331 ff.)

Adams, J. W., Gutsbesitzer in Elmpt. 1886.

Baur, A., Professor in Dusseldorf. 1887.

Baur, Bergrath in Aachen. 1888.

Beaucamp, Dr. E., Lehrer an der Provinzial-Hebammon-Anstalt

in KOln. 1887.

Bernarts, J. W., Weinhandler in Aachen. 1887.

Bibliothek derGemeinde Alsdorf. 1889.

Bibliothek der Gemeinde Broich. 1888.

Bibliothek der Gemeinde Eileudorf. 1888.

Bibliothek der Gemeinde Forst. 1888.
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Bibliothek der Gemeinde Haaren. 1888.

Bibliothek der Gemeinde Weiden. 1888.

Bibliothek der Gemeinde WUrselen. 1888.

Bibliothek des Landrathsamts in Neuss. 1888.

Bibliothek der Stimmen aus Maria Laach in Exaeten. 1887.

Blankart, E. von, Kaufmann auf Haus Broich. 1888.

Boffin, J., Gerichtsvollzieher in Euskircheu. 1888.

Bongartz, Dr. in Aachen. 1886.

Broich, Freiherr von, auf Haus Schonau. 1888.

Btillion^raf, K. B. Hauptmann in Wttrzburg. 1888.

Clar, M., Gymnasiallehrer in Aachen. 1886.

Closset, Amtsrichter in Montjoie. 1886.

Co eke rill, H., Rentner in Burtscheid. 1886.

Coenen, J., Gerichtsschreiber in Gcilenkirchen. 1886.

Compos, Dr. P., Arzt in Aachen. 1888.

Conrad, W., Apotheker in Aachen. 1887.

Ciipper, J., Tuchfabrikant in Burtscheid. 1888.

D ah men, F., Kaufmann in Aachen. 1888.

Dahmen, Notar in Gangelt. 1887.

Dantz, Steuerinspektor in Geilenkirchen. 1886.

Deden, A. Frau, Rentnerin in Aachen. 1886.

Delhaes, P. L., Kaufmann in Aachen. 1887.

Ebbing, Assessor a. D., Beigeordneter in Aachen. 1888.

Emster, C. van, Sparkassen-Beamter in Aachen. 1887.

Erasmus, Dr. K., Chefarzt in Crefeld. 1887.

Esser, J., Kaplan in Aachen. 1888.

Esser, Vikar in Laurensberg. 1887.

Esser, J. M., Lehrer in Aachen. 1887.

Felt en, Dr. J., Professor der Theologie in Bonn. 1888.

Fisenne, L. von, Architekt in Meerssen. 1888.

Flamm, Kaufmann in Aachen. 1888.

Frank, Dr. P., Sanitatsrath in Aachen. 1887.

Frantzen, Dr. A., Assistent an der technischen Hochschule in Aachen. 1887.

Frentzen, Professor an der technischen Hochschule in Aachen. 1886.

Fritz, Dr., Gymnasiallehrer in Minister i. W. 1886.

Frowein, Verwaltungsgerichts-Direktor in Burtscheid. 1888.

Fuhrmans, Bttrgermeister in Alsdorf. 1888.

Geller, J., Kaufmann in Aachen. 1888.

Giesen, Obcrpfarrer in Reifferseheid. 1887.

Digitized byGoogle



Verzeichniss der Mitglieder. 285

Giesen, K., Notar in Aachen. 1887.

Giesen, E. H. J., Nadelfabrikant in Aachen. 1888.

Giesen, Rechtsanwalt in Aachen. 1888.

Gilson, H. M., Kaufmann in Aachen. 1887.

Goeke, Dr., Realgymnasial-Oberlehrer in Aachen. 1887.

Haas, E., Rentner in Burtscheid. 1888.

Havermann, J. W., Pfarrer in Setterich. 1888.

Heinrichs, Btirgermeister in Elmpt. 1886.

Heller, W., Kaiserl. Katasterkontroleur a. D. in Aachen. 1888. ^

Helpenstein, D., Rechtsanwalt in Aachen. 1887.

Hermens, Dr., DiYisionspfarrer in Koln. 1887.

Hensch, Alex., Fabrikant in Aachen. 1888.

Heynckes, L., Kaufmann in Coblenz. 1886.

Hochscheid, Kaplan in Aachen. 1888.

Hoesch, 0., Agent in Aachen. 1886.

Hoi ling, Freiherr M. von, Rentner in Burtscheid. 1886.

Hoyer, A., Kaufmann in Aachen. 1888.

Jansen, K., Kaufmann in Aachen. 1888.

Janssen, W. L., Landrath z. D. in Burtscheid. 1887.

Kaatzer, H., Buchdruckereibesitzer in Aachen. 1887.

KSntzeler, Vikar in Montzen-Moresnet. 1888.

Kahlau, H. J., Kaufmann in Aachen. 1887.

Kaufmann, Dr. M., Arzt in Aachen. 1886.

Keller, Dr., Kreisschulinspektor in Aachen. 1887.

Kelleter, Dr. F., Archiv-Assistent in Burtscheid. 1888.

Kern, A., Kratzenfabrikant in Aachen. 1887.

Klausener, £., Kaufmann in Aachen. 1887.

Klein, Bttrgermeister in Wassenberg. 1886.

Konertz, P. J., Kratzenfabrikant in Burtscheid. 1886.

Kratz, R., Oberpfarrer und Definitor in Eschweiler. 1887.

Kremer, F., Buchhftndler in Aachen. 1887.

Krichel, L., Pfarrer in Anrath. 1887.

Laaf, Dr. F. J., Arzt in Burtscheid. 1888.

Lamberz, E., Ingenieur in Aachen. 1888.

Leruth, Aug., Rentner in Aachen. 1887.

Lingens, F., Tuchfabrikant in Aachen. 1886.

Lingens, H., Tuchfabrikant in Aachen. 1888.

Linse, E., Architekt in Burtscheid. 1887.

Lochner, E., Tuchfabrikant und Stadtverordneter in Aachen. 1887.

Loerper, J., Pfarrer in Haaren. 1887.

Luxembourg, Dr. M. R., Arzt in Aachen. 1888.
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Marjan, H., Realgymnasial-Oberlehrer in Aachen. 1889.

Mayer, E., Rechtsanwalt in Aachen. 1887.

Mecsseu, J. J., Architekt und Bauunternehmer in Forst. 1886.

Merscheim, Pfarrer in Kohlscheid. 1887.

Me vis sen, Dr. von, Geheimer Kommerzienrath in Koln. 1887.

Middeldorf, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1888.

Nell es sen, Dr. iur. Franz in Aachen. 1887.

Neujean, E., Maler in Aachen. 1887.

Neuss, Dr., Realgymnasial-Direktor in Aachen. 1887.

Oberlftnder, Regierungs-Assessor in Aachen. 1887.

Pelser-Berensberg, von, Sekonde-Lieutenant in Dttsseldorf. 1886.

Plum, Btirgermeister in BUsbach. 1888.

Pohl, W., Bildhauer in Aachen. 1888.

Prinz, Dr. P., Erster Seminarlehrer in Cornelimtinstcr. 1888.

Radermacher, P. iun., Ingenieur in Aachen. 1888.

Rauschen, Dr. G., Rektor in B.-Gladbach. 1887.

Re gel, Dr., Gymnasial-Oberlehrer und Dirigent des Kaiser Wilhchn-

Gymnasiums in Burtscheid. 1887.

Reichensperger, Karl, Landrichter in K5ln. 1888.

Reinkens, J. M., Gymnasiallehrer in Dttsseldorf. 1887.

Reumont, Dr. A., Regierungs-Referendar in Aachen. 1887.

Rey, Dr. M. van, Assistenzarzt in Aachen. 1887.

Ritter, G., Tuchfabrikant in Burtscheid. 1888.

Roderburg, Pfarrer in Berkum. 1887.

Savelsberg, Dr. H., Gymnasiallehrer in Aachen. 1886.

Scheiblcr-HUlhoven, R. von, Landrath in Heinsberg. 1887.

Schervier, E., Reutmeister in Dusseldorf. 1887.

Schleicher, Hugo in Dttren. 1886.

Schle singer, V., Gerichtsrcferendar in Aachen. 1888.

Schneider, H., Spinnereibesitzer in Aachen. 1888.

Schroers, Dr. J. H., Professor dor Theologie in Bonn. 1888.

Schweitzer, J., Buchhandler in Aachen. 1886.

Schwickerath, st&dtischer Musikdirektor in Aachen. 1887.

Senden, Hauptmann und Batterie-Chef in Porta. 1886.

Sommer, A., Apothekcr in Aachen. 1887.

Startz, K., Kaufmann in Hamburg. 1888.

Straub, \V., Pfarrer in Burtscheid. 1887.

Suermondt, R., Banquier in Aachen. 1887,
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Talbot, Dr. G., Gerichtsrcferendar in Aachen. 1887.

Theissen, H., Gasthofsbesitzer in Aachen. 1887.

Thisaen, Dr. J., Arzt in Aachen. 1888.

Trost, Dr. F., Regierungs- und Medizinalrath in Aachen. 1887.

Vendel, J., Religionslehrer in Aachen. 1886.

Yonder bank, P., Sandgrubenbesitzer in Aachen. 1888.

Vossen, L., Fabrikant und Stadtverordneter in Aachen. 1888.

Weerth, Dr. E. aus'm, Professor in Kessenich. 1887.

Welter, E., Justizrath, Rechtsanwalt in Aachen. 1887.

Wilms, W., Kaufmann in Erkelenz. 1887:

Wirth, Biirgermeister in Geilenkirchen. 188G.

Wirtz, L., Rendant in Burtscheid. 1888.

Witkowsky, S., Generalagent in Aachen. 1888.

Wolff, Pfarrer in Elmpt. 1887.

Zander, A., cand. phil. in Aachen. 1887.

Zimmermann, K. von, Kaufmann in Aachen. 1888.
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Die verehrlichen Herren Mitarbeitcr werden hoflichst ersucht,

in ihren fur den Druck bestimmten Manuskripten nur eine Seite

der Blatter nicht zu eng zn beschreiben und davon die Halfte

noch vollig frei zu lassen. Der Redaktion wie dem Setzer und

Korrektor wird dadurch viel Zeit und Miilie erspart.

Die Manuskripte sind zu senden an Geheimrath Loersch in

Bonn oder an Stadtarchivar Pick in Aachen.

Urn das durch besondere Verhaltnisse gebotene rechtzeitige

Erscheinen der Abhandlung von Dr. P. Clemen in diesem Bande

zu ermoglichen, sind die auf dem Umschlag von Band X an-

tfekundigten Aufsatze der Herren R. Pick, S. Planker und

M. Schullen mit deren freundlichst gewahrten Zustimmung fur

den naclisten Band zuruckgestellt worden.

Die verehrlichen Vereine, Gesellschaften, Anstalten und

Redaktionen, mit welchen der Aachener Gescliichtsverein in

Schriftenaustausch steht, bitten wir, uns ihre Veroffentlichungen,

sofern deren Zusendung nicht direkt durch die Post erfolgt,

durch die Crem:er'sche Buchhandlung in Aaclien gefiiliigst

zugehen zu lassen.

DER YORSTAND.
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